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Sebndiung mit (StfeiiuicJIbletf).

©ut ausgeführte ©ifenwellblechbächer 6ei»äf)reti fief) gut. ®er
§aupt»or3ug, weldjen bie SRetalïbedungen »or ben ®edungen mit
natürlichen ober fünftlidjett Steinen »orau® haben, beruht in ber SJtög»

lidjfeit, größere Stäben al® bei jenen SRaterialien in sufammenhängen.
ber SOeije b. i. oljne gugen herfteilen 3U tonnen, ba im ungemeinen
bie ©üte einer ®ad)bedung um fo größer fein roirb, je tocniger
Stetten in berfetben oorhanben finb, an melden äßinb unb SBetter

mit Srfolg angreifen fönnen. ©in jtoeiter SBortfjeil liegt in ber rela»

tioen fjeuerfic^erfjeit, ein britter in ber geringen fReparaturbebürftigfeit
ber SJletaflbedungen, unb ein »ierter in ber greifeeit, mit ber ®ad)=
neigung auf jefjr tteinc SRafee — faft bi® jur £orijontalität — her*

abgehen unb baburd) bie ®achfläd)e ertjeblic^ rebujiren 3U tönneu.
Um gegen rafdje Ojgbation gefdjtifjt 3« fein, bebarf ba® ©ifen ent»

Weber cine§ Iteber'uge® mit anberen SJtetaHen, (8int, 3inn, '-Blei),
ober eine® garbenanftrid)e®. ®a fiel) bie SSer3innuug ber eijenten
®ad)biecf)e nidjt b:wä()rt tjat, ba® SSerbteien berfetben nur geringen
Sdjutj gewährt, finbet bie retatiu billige SBersinfung ber erfteren all»

gemeine 3lnwenbung; at® fchütjenbe garbenanfirid)e finb SRennige, 3l§»

phalifirniß, Oetfarben, Tljeer» unb 3Cf)eerpräparate in ©ebraud). ®a§
©ifenwellbled) roirb in Tafeln oon 1,5 bi§ 3,0 m Sänge bei 0,60 bi®

0,90 m Sreite unb 0,6 bi® 1,0 mm Starte in ben .Çanbet gebracht ;

bie SBortfjeile ber SBetlung ber ®ad)bled)e befteljen in »erme()rter Trag»
fätjigteit ber tetjteven, îonsentrirter 3lbfüßrung be® Sßaffer® 00m ®adje
unb baburd) ' beroirfte ©ntlaftung ber gugen, foroie SBewirfung eine®

unjdjäblidjen 3lu®gleidj® oon ülenberungen ber ©röfee, welche burd)
Temperaturroed)fe( in ber ®ad)becfung erzeugt werben. ®ad)bedungeri
mit SBeflbted) bebürfen baljer nicht notfewenbig ber »orljerigen Scfea»

tung ber ®ad)fläd)en mit SBrettern, jonbern finb mit gelten ober

Satten ausführbar. ®ie Ueberbecfung ber Tafelränber, beren Sßer»

biubung burd) Stielen bewirft roirb, beträgt etwa 5 cm. ®a® SSe»

feftigen ber Tafeln auf ber Sdjalung «. erfolgt am beften burd)

§acfeu an ber Unterfeite, weniger gut ift bie 33efeftigung burd) Stage*

luug am oberen ©übe ber Tafeln. ®ie ®äd)er lanbwirthfdjaftlicher
©ebäube, namentlid) ber Sdjeunen unb 31ief)ftätte, beren Stäume unb

SBobengelaffe 3ut 3lufbewn()rung oon Sereatien, §eu ober gutterOor»
rätljen benußt würben, hülfen nur mit ©ifenroettbted) auf bidjter
SBretterfdjalung eingebeeft werben, um ber burd) ba® gute SBännelei«

tungSoermögen ber SBledje erzeugten ©ntftefeung 001t Konbenfation®*

feudjtigfeii (Sdjroißen unb 3lbtropfen) »orsubeugen. ®ie Soften ber

SBebarfjung mit ©ifenioetlbled) anlangenb, finb pro gm ®ad)flärf)e mit
Schalung, je nach Stärte ber '-Bleche unb ber Schalbretter 3,50 bi®

5 SJtt. ansunehmen, wäßrenb 1 qm Kronenbad) mit Sattung mit
4 SJlf., unb 1 qm ijjolsscmentbad) infl. gefpunbeter Schalung unb

Klempnerarbeit nebft SJtaterial mit 3,50 SJtt. 3U »eranjd)lagen finb ;

oon Einfluß auf bie Koften ber SBebacßung finb jeboch bie Unter»
jehiebe ber, ben »erfchiebenen ®edmaterialien entfprechenben ®ad)*
neigung: biefe ()at beim ©ifenblechbach ','e, beim Kronenbadje "/s unb
beim #ol33ementbad)e ber ©ebäubetiefe 3U entjpredjen, fo baß,

wenn bie mit fjolssemeut eingebedte glädje 18 beträgt, biefelbe mit
©ijenroeltbled) »etfehen, minbeften® 19 unb beim giegetfronenbadje S3

betragen bürfte. (SSaurath Snget.)

„Safdjtitt" fiir SBaflCtt^atfierarbeitcit.

®er hoppelte 3wed be® Kitten® bei ber ©runbarbeit be® 3Sßagen=

lädieren®, einmal Sicherung be® Ipolse® burch genauefte® hluffucßen

alter in'® gnnere beâfetben führenben tleinen Deffnungen unb jorg»

fältige® 58erfd)ließen berfetben, unb sweiten® §erfte(tung einer gleid)»

mäßigen ebenen Oberfläche, um bie Schönheit ber Sadierung nid)t
burd) ©infinten be® Sade® in fteine SBertiefungen beeinträchtigen 3U

lajfen, f;at 3ur 3lnwenbung »erfchiebener ÜJtaterialien unb SJtethoben

geführt, ©in fold)e§ SJtaterial ift ber fog „3Bafcf)litt", ber feinen
Stamen oon ber ©igenfehaft erhatten hut. fid) glatt 3U einer bünnen

Schicht Oerroafchen 3U taffen, unb ba berfelbe nidjt überall betannt,

feine ülnwenbung inbeß außerorbentlidj nütjtid) unb ßeiterfparenb ift,
jo bürfte e® manchem Sadierer erroünfcht fein, etwa® Stäl)ere§ barüber

3U erfahren. S8orau§3ujd)iden ift, baß biefe Kitt» unb S3erwafch»9Jte»

thobe bie 3lnroenbung bc® Spachtel» ober Schteifgrunbe® auf SCafeln

3u erfetjen nidjt oermag, bagegen 3um ©lätten oon ©eftellen, SRäbern

unb Seiften fich Oorsügtich bewährt, audj auf gtäd)en angeroenbet
werben fann, bei welchen e§ fich um oberflächliche SJefeitigung rauher
Slußenfeiten ober güOen oon gieren hanbett, ohne Slnjpruch auf be»

fonbere geinljeit.

®ie SBereitung ift nad) bent „©entralblatt für SBagenbau" fol»
genbe: Uinöra ober SRehbraun wirb mit Oelfirnijj unb entfprechenbem

Siffati»3ufaß auf SJtüfjle ober SReibftein 3U einer biden garbe gerieben
unb mit trodenein ungebrannten Kienrufe bi® 3ur Konfiftens eine®

gefefemeibigen Kitte® grünblich burdjgearbeitet. SOtit biejent Kitt, ber

fid) fefjr leicht unb bequem 6ehattbeln läfet, werben 3unächft alle Södjer
unb gugeti gefüllt unb aufeerbem auf SRäbern unb ©eftellen ober po=

röfetn §013 hie unb ba einjelne Streifen unb Sßarticn bünn mit beni

Kittmefjer aufgetragen. ®a§ nun folgenbe SBerroafcheit mufe gefcheljen
beoor ber Kitt troden geworben. SRan nimmt 3U biefem Sloed ein
fleine® ©efäß mit Sffiaffer, in welche® man einige Sropfeit Terpentinöl
gegoffen, taucht bie ginger ein unb oerwäfd)t bie getitteten Tfeeile 311

einer mit einem gleichmäßig biden llebequge üerfeljenen gläd)e, welche

nad) Trodenroerben mit feinem Sanbpapier abgerieben unb bann mit
ber gewiinfrijtcn garbe geftridjen wirb. Sffio anßufommen ift, 3. SB.

bei geigen, ©eftellen unb Seiften tarnt man fid) auch eirieS etwa® ab*

genügten SBorftenpinfel® 3unt SBerwafdjett bebienen, um bie ginger 3U

fdjotictt. ©inige Uebung roirb nöthig fein, um bei betn SBafdjen über
eine größere gläche f)in ben Kitt nicht wieber au® ben Sßertiefungen

mit3unef)men, bod) erlernt fid) ba® jeljr balb. Oer §aupt00t3ug be®

SJBafd)tüt® liegt in ber bebeutenben Seiterfpamiß gegenüber anbereu

5Serfa()rung§arten.

^lusfteüungstpcfen.
3Ürtd|. OieSJJtäne unb Koftenooranjchläge für eine in Sürid)

3u erbauenbe .§alle für eine permanente ©ew erbeauSftel-
lung finb bi® in'® ©injelne aufgearbeitet, jebod) ift ba® 3um SBau

nöthige ©elb nod) nicht beifammen. ®ie Stabtgemeinbe wirb fid)
mit gr. 100,000 beseitigen; bie übrigen 80,000 gr. fotlen burdj
Sltticnjeidjnung aufgebracht werben.

2ïît53eIIm.
Unntöglicf). ©in Küfer betlagte fich «int® Stage® bitter über

bie gtofee Sparfamteit ber Oorfbetoohner, bie immer nur bie alten
Sachen auSbefferu ließen unb nidjt® Steue® gebraudjten. „6® geht
am ©nbe nod) fo weit", jagte er, „baß fie mir bie alten Spunblödfer
bringen unb neue gäfjcr barau® gemadjt ha^" wollen."

23rteftt)ecfyfel für
J. W., BJbld)itftU. ©ute Se()rmeifter für bie gabrifation feine»

Kotbwaaren werßen Sie woljl am beften au® Dberfranten her tommen
lajfen. Söenben Sie fich tu ber gansen Stugelegenheit mit einem ber
taillirten gragenfchenia an tperrn SRr n 01b, Oireftor ber St.
©a 11 if d) en K or bf ledjt erei in St. ©allen, ber im Stanbc
ift, gljnen genauefte ÜluSfunft 3U geben. Sefen Sie aud) bie gefrönte
SPreiSjchrift oon Sllrnolb & 3üblin Sul3berger über bie Einführung
unb SBeiterentwidlung ber Korbflechterei in ber Sdjweiß (SBeriag »on
§uber in grauenfelb).

J. Tli.,SHiebbad). ®a§SBerf „OieSlrbeiten b. Scfeloffer®"
(I. golge. Seidjt ausführbare Sdjloffer» unb Schmiebearbeiten für
©itterwerf aller SRrt, Oon 6. 31. '-Böttger unb 31. ©raef, 24 golio»
tafeln, im SBeriag Oon SB. g. Sßoigt in Sffieimar, SjJrei® 10 gr.) tönnte
Sfhnen bie beften Oienfte leiften; benn bie® SBitberwert enthält SRufter
3u Thoren, Tljüren, güßungen, ©elänber für SBrunnen, .fjöfe, ©ärten,
SBtiiden, ©räber rc. in feljr gejjhntadoollen Oeffin®.

F. II., £)ir§lanbett. ©tue fçhroeijerif^e girma, bie fotib
fdiroar3 attgeftrichene Sdjreibtafein »on ©ifenblech
liefert, fennen wir nid)t; bagegen ift Sljuen »ielleid)t mit fotgenbem,
ber „Schroeiser gnbuftrie3tg." entnommenen SResepte gebient:

„Künftlidje Sd)ieferbefleibung oon ©ifentafetn, 3intblech unb
SfJapiet'SPappe. ®ie leichte Serbred^lic^feit oon gewöhnlichem Schiefer,
3ur gabrifation oon Schreibtafeln, ®ad)bebedungen rc., rief einen
Snbuftrie3weig „bie Kunftfchieferfabvifation" in® Seben, Welche nod)
oieljeitig al® gabrifation®gel)eimnife bctradjtet wirb. SRetaBble^e
werben mit einer Bünnen fd)iefecä()ntidjen SRaffe fo übersogen, bafe fie
hinfichtlid) iljre® äußeren 3lnfef)en® oon Schiefer faum 3U unterfcheiben
finb. ®a® ÏBefentlichfte bieje® Uebersuge® befteht au® einer Kompo»
fition oon feinft geriebenem Schiefer, SRufe (Kienruß) unb einer Sffiaffer»
gla®löfung oon gleichen Tljeilen Kali» unb Slatronwaffergla® »on 1,25
fpes- ©eroid)t. — ®a® SBerfahren felbft, welche® »orsügliche SRefultate
liefert, beftefet in folgenbem:

„3unä^ft bereitet man fich bie SOßafferglaSlöfung, inbetn man
gleiche Tljeile fefte® Kali» unb Slatronwaffergla® fein 3erftößt, mit ber
6* bi® 8-fad)en SRenge weichen glufewafjer® übergießt unb 1*/, Stun»
ben im Sieben unterhält, moburd) ba® SBaffergla® »otlftänbig gelöft
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Bedachung mit Eisenwelllilech.

Gut ausgeführte Eisenwellblechdächer bewähren sich gut. Der
Hauptvorzug, welchen die Metalldeckungen vor den Deckungen mit
natürlichen oder künstlichen Steinen voraus haben, beruht in der Mög-
lichtest, größere Flächen als bei jenen Materialien in zusammenhängen,
der Weise d. i. ohne Fugen herstellen zu können, da im Allgemeinen
die Güte einer Dachdeckung um so größer sein wird, je weniger
Stellen in derselben vorhanden sind, an welchen Wind und Wetter
mit Erfolg angreisen können. Ein zweiter Vortheil liegt in der rela-
tiven Feuersicherheit, ein dritter in der geringen Reparaturbedürstigkeit
der Metalldeckungen, und ein vierter in der Freiheit, mit der Dach-
neigung auf sehr kleine Maße — fast bis zur Horizontalität — her-
abgehen und dadurch die Dachfläche erheblich reduziren zu könne».

Um gegen rasche Oxydation geschützt zu sein, bedarf das Eisen ent-

weder eines Ueber-uges mit anderen Metallen, (Zink, Zinn, Blei),
oder eines Farbenanstriches. Da sich die Verzinnung der eisernen

Dachbleche nicht bewährt hat, das Verbleien derselben nur geringen
Schutz gewährt, findet die relativ billige Verzinkung der ersteren all-
gemeine Anwendung; als schützende Farbenanstriche sind Mennige, As-
phaltfirniß, Oelsarben, Theer- und Theerpräparate in Gebrauch. Das
Eisenwellblech wird in Tafel» von 1,5 bis 3,0 m Länge bei 0,60 bis

0,90 m Breite und 0,6 bis 1,0 mm Stärke in den Handel gebracht,-
die Vortheile der Wellung der Dachbleche bestehen in vermehrter Trag-
fähigkeit der letzteren, konzentrirter Abführung des Wassers vom Dache

und dadurch bewirkte Entlastung der Fugen, sowie BeWirkung eines

unschädlichen Ausgleichs von Aenderungen der Größe, welche durch

Temperaturwechsel in der Dachdeckung erzeugt werden. Dachdeckungen

mit Wellblech bedürfen daher nicht nothwendig der vorherigen Scha-

lung der Dachflächen mit Brettern, sondern sind mit Festen oder

Latten ausführbar. Die Ueberdeckung der Tafelränder, deren Ver-
bindung durch Nieten bewirkt wird, beträgt etwa S em. Das Be-

festigen der Tafeln auf der Schalung ?c. erfolgt am besten durch

Hacken an der Unterseite, weniger gut ist die Befestigung durch Nage-

lung am oberen Ende der Tafeln. Die Dächer landwirthschaftlicher
Gebäude, namentlich der Scheunen und Viehställe, deren Räume und

Bodengelasse zur Ausbewahrung von Zerealien, Heu oder Futtervor-
rathen benutzt wurden, dürfen nur mit Eisenwellblech auf dichter

Bretterschalung eingedeckt werde,i, um der durch das gute Wärmelei-

tungsvermögen der Bleche erzeugten Entstehung von Kondeusations-
feuchtigkeit (Schwitzen und Abtropfen) vorzubeugen. Die Kosten der

Bedachung mit Eisenwellblech anlangend, sind pro gm Dachfläche mit
Schalung, je nach Stärke der Bleche und der Schalbretter 3,SV bis
5 Mk. anzunehmen, während 1 <zm Kronendach mit Lattung mit
4 Mk., und I czm Holzzementdach inkl. gespundeter Schalung und

Klempnerarbeit nebst Material mit 3,50 Mk. zu veranschlagen sind;
von Einfluß auf die Kosten der Bedachung sind jedoch die Unter-
schiede der, den verschiedenen Deckmaterialien entsprechenden Dach-
neigung: diese hat beim Eisenblechdach '/g, beim Kronendache ^ und
beim Holzzementdache der Gebäudetiefe zu entsprechen, so daß,

wenn die mit Holzzement eingedeckte Fläche 18 beträgt, dieselbe mit
Eisenwellblech versehen, mindestens 19 und beim Ziegelkronendache 23

betragen dürfte. (Baurath Engel.)

„Waschkitt" siir Wagen-Lackierardeiten.

Der doppelte Zweck des Kittens bei der Grundarbeit des Wagen-
lackicrens, einmal Sicherung des Holzes durch genauestes Aufsuchen

aller in's Innere desselben führenden kleinen Oefsnungen und sorg-

fältiges Verschließen derselben, und zweitens Herstellung einer gleich-

mäßigen ebenen Oberfläche, um die Schönheit der Lackierung nicht

durch Einsinken des Lackes in kleine Vertiefungen beeinträchtigen zu

lasten, hat zur Anwendung verschiedener Materialien und Methoden
geführt. Ein solches Material ist der sog „Waschkitt", der seinen

Namen von der Eigenschaft erhalten hat, sich glatt zu einer dünnen

Schicht verwaschen zu lassen, und da derselbe nicht überall bekannt,

seine Anwendung indeß außerordentlich nützlich und zeitersparend ist,
so dürfte es manchem Lackierer erwünscht sein, etwas Näheres darüber

zu erfahren. Vorauszuschicken ist, daß diese Kitt- und Verwasch-Me-
thode die Anwendung des Spachtel- oder Schleifgrundes aus Tafeln
zu ersetzen nicht vermag, dagegen zum Glätten von Gestellen, Rädern
und Leisten sich vorzüglich bewährt, auch auf Flächen angewendet
werden kann, bei welchen es sich um oberflächliche Beseitigung rauher
Außenseiten oder Füllen von Poren handelt, ohne Anspruch auf be-

sondere Feinheit.

Die Bereitung ist nach dem „Centralblatt für Wagenbau" fol-
gende: Umbra oder Rehbraun wird mit Oelsirniß und entsprechendem

Sikkativzusatz auf Mühle oder Reibstein zu einer dicken Farbe gerieben
und mit trockenem ungebrannten Kienruß bis zur Konsistenz eines

geschmeidigen Kittes gründlich durchgearbeitet. Mit diesem Kitt, der
sich sehr leicht und bequem behandeln läßt, werden zunächst alle Löcher
und Fugen gefüllt und außerdem auf Rädern und Gestellen oder Po-
rösem Holz hie und da einzelne Streifen und Partien dünn mit dem

Kittmesser aufgetragen. Das nun folgende Verwaschen muß geschehen

bevor der Kitt trocken geworden. Man nimmt zu diesem Zweck ein
kleines Gefäß mit Wasser, in welches man einige Tropfen Terpentinöl
gegossen, taucht die Finger ein und verwäscht die gekitteten Theile zu
einer mit einem gleichmäßig dicken Ueberzuge versehenen Fläche, welche

nach Trockenwerden mit feinem Sandpapier abgerieben und dann mit
der gewünschten Farbe gestrichen wird. Wo anzukommen ist, z. B.
bei Felgen, Gestellen und Leisten kann man sich auch eines etwas ab-

genutzten Borstenpinsels zum Verwaschen bedienen, um die Finger zu
schone». Einige Uebung wird nöthig sein, um bei dem Waschen über
eine größere Fläche hin den Kitt nicht wieder aus den Vertiefungen
mitzunehmen, doch erlernt sich das sehr bald. Der Hauptvorzug des

Waschkitts liegt in der bedeutenden Zeitersparniß gegenüber anderen

Verfahrungsarte».

Ausstellungswesen.
Zürich. Die Pläne und Kostenvoranjchläge für eine in Zürich

zu erbauende Halle für eine permanente Gew erbeausstel-
lung sind bis in's Einzelne ausgearbeitet, jedoch ist das zum Bau
nöthige Geld noch nicht beisammen. Die Stadtgemeinde wird sich

mit Fr. 1VV.VVV betheiligen; die übrigen 3V.VVV Fr. sollen durch
Aktienzeichnung aufgebracht werden.

Miszellen.
Unmöglich. Ein Küser beklagte sich eines Tages bitter über

die große Sparsamkeit der Dorfbewohner, die immer nur die alte»
Sachen ausbessern ließen und nichts Neues gebrauchlen. „Es gehl
am Ende noch so weit", sagte er, „daß sie mir die alten Spundlöcher
bringen und neue Fässer daraus gemacht haben wollen."

Briefwechsel für Alle.
ck >v., Melchnau. Gute Lehrmeister sür die Fabrikation feine-

Korbwaaren werden Sie wohl am besten aus Obersranken her kommen
lassen. Wenden Sie sich in der ganzen Angelegenheit mit einem der
taillirten Fragenschema an Herrn Arnold, Direktor der St.
Ga l l is ch en K or bflechterei in St. Gallen, der im Stande
ist, Ihnen genaueste Auskunft zu geben. Lesen Sie auch die gekrönte
Preisschrist von Arnold sr, Züblin-Sulzberger über die Einführung
und Weiterentwicklung der Korbflechtern in der Schweiz (Verlag von
Huber in Frauenseld).

4l.Ib.,Niesbach. DasWerk „DieArbeiten d. Schlossers"
(I. Folge. Leicht ausführbare Schlosser- und Schmiedearbeiten für
Gitterwerk aller Art, von CA. Böttger und A. Graef, 24 Folio-
taseln, im Verlag von B. F. Voigt in Weimar, Preis 10 Fr.) könnte
Ihnen die besten Dienste leisten; denn dies Bilderwerk enthält Muster
zu Thoren, Thüren, Füllungen, Geländer für Brunnen, Höfe, Gärten,
Brücken, Gräber -c. in sehr geschmackvollen Dessins.

Ii., Hirslanden. Eine schweizerische Firma, die solid
schwarz angestrichene Schreibtafeln von Eisenblech
liejert, kennen wir nicht; dagegen ist Ihnen vielleicht mit folgendem,
der „Schweizer Jndustrieztg." entnommenen Rezepte gedient:

„Künstliche Schieferbekleidung von Eisentafeln, Zinkblech und
Papier-Pappe. Die leichte Zerbrechlichkeit von gewöhnlichem Schiefer,
zur Fabrikation von Schreibtafeln, Dachbedeckungen ?c., rief einen
Industriezweig „die Kunstschiefersabrikation" ins Leben, welche noch
vielseitig als Fabrikationsgeheimniß betrachtet wird. Metallbleche
werden mit einer dünnen schiesecähnlichen Masse so überzogen, daß sie

hinsichtlich ihres äußeren Ansehens von Schiefer kaum zu unterscheiden
sind. Das Wesentlichste dieses Ueberzuges besteht aus einer Kompo-
fition von feinst geriebenem Schiefer, Ruß (Kienruß) und einer Wasser-
glaslösung von gleichen Theilen Kali- und Natronwasserglas von 1,25
spez. Gewicht. — Das Verfahren selbst, welches vorzügliche Resultate
liefert, besteht in folgendem:

„Zunächst bereitet man sich die Wasserglaslösung, indem man
gleiche Theile festes Kali- und Natronwasserglas fein zerstößt, mit der
6- bis 8-fachen Menge weichen Flußwassers übergießt und 1'/, Stun-
den im Sieden unterhält, wodurch das Wasserglas vollständig gelöst
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