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I ©lei 500 kg-) unb ßält fomit giufbledj ßinfid)tlid) bed

©Mbcrftanbed, melden ed betn ©treden entgegenfe^t, gwifdjen
i ©ronce unb ©lei bie SRitte. Tiefe ($igcnfd;aft, oerbunben

mit bei- vclatiü f)ot)cn g-eftigfeit, tu ad) t bad ^inf'blcd) fo

oorgüglid) geeignet gur ^erfteüung tiefer, geftangtev uitb

gebriicftcr ©tüde. Tad ^infbted) oerträgt bad galgen
parade! gur SBalgfafer ettoad weniger gut aid in ber Otter»

rid)tung, wedßalb man fdjnrfc Biegungen, Abfatttungen,
^alge u. f. w. moglidjft quer gur ©algricßtung oorne!)inen

muß. ©et 155° erreicht bie Teßnuttg ißr Riapitttum unb

groat- für ßängdf.afer mit 100 ©rog., für Querfafer mit
80 ©1-03. Teßnuttg, bei höheren Temperaturen gehen bann

bie Teistungen roieber ftavf !)erab unb liegt bei 165—170°
bereits bie ©renge, über roetdje finaud man j3itifbled) nid)t
meßr erbten barf. (Darüber nod) l)ittaud tritt eine 3"'=
ftöritng ber Teptur (narbiged Attdfeßen, grobförniger ©rttd))
ein. @d ift banad) fehlerhaft, .ßinfblecß burd) Audglüßen

gefchmeibigcr machen gu wollen. ©intttal git ftar! crßißted

(oerbrannted) ^infbled) hat auch ttad) beut ©rfalten feilte

©igenfeßaften Oerloren unb wirb ootlftänbig itttbraud)bar,

wenn ed itid)l nodjmctld geroalgt ober gehämmert wirb.

An ber ßuft übergieht fid) bad $inf mit einer Dpßb»

fd)icht, weliße, abweidjcnb oon Tupfer unb ©ifen, 00m Re»

gen nid)t abgewafdjen wirb unb unburdyläffig ift.
©in abgeworfened ^infbaeß repräfentirt nod) immer

einen SSertß oon 45 50 ©rog. feined Rennroertß=ßRate»

riald. @d epiftiren ©i)tfbled)bäd)er, welche bereits 60 $aßre
alt finb unb nod) feinertei Reparatur nötßig gemad)t ha=

ben, entgegen Riegel», ©app» unb ©cßieferbäd)ern, fowie
folcßen oon oerginltem ©ifenblccß. ßeßtered lägt bei ben

oerfißiebcnett Audbeßnungdioeffigicnten bed ©ifend O'/g^)
unb ginfd C/340) teietyt ein Abblättern bed leßteren gu.
SXZur in fäureßaltigen Tätttpfen unb att bumpfett Orten,
wo ber ßuftgutritt allgufeßr gehemmt ift, wirb ein $inf»
bad) balb gerftört.

Ueber bie ©rßaltung bed $inlblecßd unter ben (Sin»

ftüffen ber Atmofpßäre [teilte g. ©. ber Tireftor bed Son»

feroatoriuind für Sünftc unb ©ewerbe in ©arid jahrelange

©erfudje an, über roelcße fid) berfelbe wie folgt äußerte :

,,©d würben tägtid) bie 333irfungen unterfmßt, welä)e

bie ©eränberungen ber Atmofpßäre auf bad Rîetall äußerten,
unb würbe hierbei bewerft :

1) baß muß bem erften Regen bie gange Dberflädje
fid) mit einem Dpßb übergog,

2) baß burd) bie nacßfolgenben SCBinbe unb Regen

ein Tßeil bed ©pßbed weggemafeßen würbe, baß aber nach

brei Monaten ein unoerwifchbarer, bünner Dppbübergug

fid) über bie gange Oberfläche bed ©leeßd audbehnte,

3) baß nad) bem britten unb oierten ©Sinter feßott

ein natürlicher firniß oon graumattem ©cßmelg, bem Opßb

feßr ähnlich, fid) auf ber gangen Oberflädje bed Rietalld

gebilbet hatte. Tie Temperaturoeränberungcn, ber Regen,

©djnee, Sälte unb ipiße blieben oßne jebe SBirfung auf

bief en firniß. „$n biefem $uftanbe befinben fid) alle berart unter»

fueßten ©ebadjungen and ginfblecß."

©eoor auf bie ©erwenbungdarten bed ,3inf»
bledjd aid Tacßbebedungdmaterial näßer eingegangen

wirb, fei ed geftattet, bie ipauptoorgüge, welcße bemfelben

feine weite Verbreitung üerfcßafft ßaben unb bei fetner An»

wenbung im ©aufaeß befonberd in ©etradjt fommen, etwad

eingeßenber gu befpreeßen. ,gunäd)ft befi^t bad Tacß aud

„ginfblecß, wie jebeS attbere Rïetallbad), wenn in richtiger
©Seife gebeeft, bie ootlfommenfte Unburcßläffigfeit für ©Saffer
unb ©cßnee bei faft unbegrengter Tauer unb ©ermeibung
jeglicher Reparaturen, ba bad ,3tnî für bie ©inflüffe ber

©Sttterung, wie fpäter bargetßan wirb, faft oollfommen un»

k—•

empfinbtid) ift. Tie leichte Art ber ©erarbeitung bed gin!»
blecßd, feine ©ieg», $alg= unb Teßnbarfeit, bie 8eid)tig!eit,
mit welcher ed fieß mit ber ipanbfcßeere unb bem ginfreißer
feßneiben, mit bem Jammer bearbeiten, fowie überhaupt
jeber beliebigen $orm im falten, ober beffer mäßig erwärmten
$uftanbe anpaffen läßt, gibt biefem Rîetall ein großed
llebergcroidjt oor ©ifenblecß aid Tecfmaterial unb mad)t
ed fclbft bann naßegu unentbeßrlid), wenn für bie gläeße
bed Tad)ed ein anbered Tedmatertal gewählt wirb. $n
ber Tßat wirb man bie ©infaffungett uttb bie Auffantungen
an ©dprnfteinen, an ©ranbmauern, bie £>oßlfehlen, Trauf»
leiften, ©efimdabbeduttgen, Taißrittnen unb Abfallrößren
bei weitaud ben meiften Tädjertt aud ^inf ßergeftellt finben.

(Öortfe^ung folgt)

3äcfcrei=£a6meiririd)tung.
(3u ben 3 Stttuftrationen.)

S55ie ttt maneßen ©raueßen beutfeße Suuft unb ©e»

werbe fieß burd) ftßlgcrecßtc, folibc, praftifdßc unb preidwertße
Arbeiten fd)nell allgemeine Anerfennung erworben ßaben,

fo hat fid) aud) im Qmtereffe jebed ©efcßäftdinßaberd bad

©ebitrfuiß ßcraudgeftcllt, bie ßaben» unb ©efd)äftdcinrid)tung
burd) geitgemäßc Repofitorien, ©djränfc, ßabentifdje, Saffcn,
©ultc jc. bementfpredjenb ßerguftellen, unb ift cd erwiefen,
baß berartige @inrid)tungcn überall gcfißäftlicl) oon großem
©ortßeil finb; nicht allein baß biefeiben Anfmcrffamfctt er»

regen, fonbern fie repräfentiren aud) bie gum ©erfauf ober

gur Aufbewaßruttg befinblidjen ©egcnftänbe in oiel ange»

neßmerer unb angießenber Üßeife, gewähren ferner eine be»

beutenb beffere ^anbßabung im ©efcßäftdbetriebe unb geben

betn ©angen einen roürbeoolleren Sßarafter.
2Bir wollen baßev unfern geehrten ßefern ßiemit eine

©eid)ttuttg unb ©efeßreibung einer ßaben » ©inritßtuttg für
©äderei oor Augen füßren, welche oon ber auf biefem ©e»
biete bebeutenbften unb leiftungdfäßigften Çabrif bed Çierrn
S. ©runglow, ©erlin NO, Reue Sönigftraße 15, eut»

worfett unb fd)on oietfad) audgefüßrt worben ift. Tie
Saiferftabt ©crlin gäßlt nämlicß über 1200 große ©äde»
rcien, oon benen bie meiften nad) biefem ©ßftem eingerieß»
tete ßäben befißenc

©ettannte girma, roeldje aid „©pegialität" fid) aud»

fdjtießUcß nur mit ber Anfertigung oon ©ejd)äftd»©inrid)»
fungen aller ©raneßen, aid : Repofttorien, ßabentifdjcn,
©ladfeßränfen, ßabenfaffen, ©emtneltifißen, ©robfpinben,
Sudßettrcgalen, ©ulten, S3aarentifcßen,©euten,5todett,©d)au-
fenfter»©inricßtungen tc. befaßt, befcßäftigt ßiebei außer nteß»

reren bebeutenben Arcßiteften, weldje bie erforberlicßen yjeid)»

nungen unb ©ntwürfe gu bearbeiten ßaben, Ipmtberte oon
Arbeitern, aid: Tifcßler, ©ilbßauer, Trecßdler, ©lafer,
Rîaler, ©dßloffer, Slempner, ©crgolber, Tapegirer tc.

©3äßrenb bed beinaße 40jäßrigen ©eftanbed ber f^abrif
finb bereits Taitfenbe oon ©efcßäftd'©inrid)tungen, forooßl
in einfacher wie aud) bid gur ßod) eleganten Audfüßrung,
für bad $n» unb Sludlanb geliefert worben. Tie g-irrna ift
ftetd bemüht gewefen, buriß fotibe, praftifd)e unb ftßl»
gereeßte Arbeiten, unter ©erroenbuug bewäßrter Reuerungen,
jeber an fie gcftellten Anforberung gu genügen, fowie and)
auf Söunfcß ßiegu eptra jjeicßnungen, ©ntwürfe unb Soften»
anftßlöge, unter üortßeilhaftefter Audnußung oorßanbencr
Räumlid)feitett, anzufertigen.

2ßad nun bie hier abgebitbete ©äderei » ©inrießtung
anbelangt, fo ift biefelbe int ©tßle beutfdjer Renaiffance
geßatten unb für bie Audfüßrung ift aßorn», eidjen» ober

nußbaumartiger Getanftricß mit ßadiruug oorgefeßen; feßr
fcßön wirft aueß Sieferußolg, braun lafirt ober aueß weiß
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Blei 500 ic^) und hält somit Zinkblech hinsichtlich des

Widerstandes, welchen es dem Strecken entgegensetzt. Zwischen

î Bronce und Blei die Mitte. Diese Eigenschaft, verbunden

mit der relativ hohen Festigkeit, macht das Zinkblech so

vorzüglich geeignet zur Herstellung tiefer, gestanzter und

gedrückter Stücke. Das Zinkblech verträgt das Falzen
parallel zur Walzfaser etwas weniger gut als in der Quer-
richtung, weshalb man scharfe Biegungen, Abkantungen,

Falze u. s. w. möglichst quer zur Walzrichtnng vornehmen

muß. Bei 155° erreicht die Dehnung ihr Maximum und

zwar für Längsfaser mit 100 Proz., für Querfaser mit
80 Proz. Dehnung, bei höheren Temperaturen gehen dann

die Dehnungen wieder stark herab und liegt bei 165—170°
bereits die Grenze, über welche hinaus mau Zinkblech nicht

mehr erhitzen darf. Darüber noch hinaus tritt eine Zcr-
störnng der Textur (narbiges Aussehen, grobkörniger Bruch)
ein. Es ist danach fehlerhaft, Zinkblech durch Ausglühen
geschmeidiger machen zu wollen. Einmal zu stark erhitztes

(verbranntes) Zinkblech hat auch nach dem Erkalten seine

Eigenschaften verloren und wird vollständig unbrauchbar,

wenn es nicht nochmals gewalzt oder gehämmert wird.

An der Luft überzieht sich das Zink mit einer Oxyd-
schicht, welche, abweichend von Kupfer und Eisen, vom Re-

gen nicht abgewaschen wird und undurchlässig ist.

Ein abgeworfenes Zinkdach repräsentirt noch immer
einen Werth von 45 50 Proz. seines Nennwerth-Mate-
rials. Es existiren Zinkblechdächer, welche bereits 60 Jahre
alt sind und noch keinerlei Reparatur nöthig gemacht ha-

den, entgegen Ziegel-, Papp- und Schieferdächern, sowie

solchen von verzinktem Eisenblech. Letzteres läßt bei den

verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten des Eisens (V^)
und Zinks (V350) leicht ein Abblättern des letzteren zu.
Nur in säurehaltigen Dämpfen und an dumpfen Orten,
wo der Luftzutritt allzusehr gehemmt ist, wird ein Zink-
dach bald zerstört.

Ueber die Erhaltung des Zinkblechs unter den Ein-
flüssen der Atmosphäre stellte z. B. der Direktor des Kon-

servatoriums für Künste und Gewerbe in Paris jahrelange
Versuche an, über welche sich derselbe wie folgt äußerte:

„Es wurden täglich die Wirkungen untersucht, welche

die Veränderungen der Atmosphäre auf das Metall äußerten,

und wurde hierbei bemerkt:

1) daß nach dem ersten Regen die ganze Oberfläche

sich mit einem Oxyd überzog,

2) daß durch die nachfolgenden Winde und Regen

ein Theil des Oxydes weggewaschen wurde, daß aber nach

drei Monaten ein unverwischbarer, dünner Oxydüberzug

sich über die ganze Oberfläche des Blechs ausdehnte,

3) daß nach dem dritten und vierten Winter schon

e'N natürlicher Firniß von graumattem Schmelz, dem Oxyd

sehr ähnlich, sich auf der ganzen Oberfläche des Metalls

gebildet hatte. Die Temperaturveränderungcn, der Regen,

Schnee, Kälte und Hitze blieben ohne jede Wirkung auf

diesen Firniß.
In diesem Zustande befinden sich alle derart unter-

suchten Bedachungen aus Zinkblech."

Bevor auf die Verweudungsarteu des Zink-
blechs als Dachbedeckungsmaterial näher eingegangen

wird, sei es gestattet, die Hauptvorzüge, welche demselben

seine weite Verbreitung verschafft haben und bei seiner An-

Wendung im Baufach besonders in Betracht kommen, etwas

eingehender zu besprechen. Zunächst besitzt das Dach aus

Zinkblech, wie jedes andere Metalldach, wenn in richtiger
Weise gedeckt, die vollkommenste Undurchlässigkeit für Wasser
und Schnee bei fast unbegrenzter Dauer und Vermeidung
jeglicher Reparaturen, da das Zink für die Einflüsse der

Witterung, wie später dargethan wird, fast vollkommen un-

empfindlich ist. Die leichte Art der Verarbeitung des Zink-
blechs, seine Bieg-, Falz- und Dehnbarkeit, die Leichtigkeit,
mit welcher es sich mit der Handscheere und dem Zinkreißer
schneiden, mit dem Hammer bearbeiten, sowie überhaupt
jeder beliebigen Form im kalten, oder besser mäßig erwärmten
Zustande anpassen läßt, gibt diesem Metall ein großes
Uebergcwicht vor Eisenblech als Deckmaterial und macht
es selbst dann nahezu unentbehrlich, wenn für die Fläche
des Daches ein anderes Dcckmaterial gewählt wird. In
der That wird man die Einfassungen und die Aufkantungen
an Schornsteinen, an Brandmauern, die Hohlkehlen, Trauf-
leisten, Gesimsabdeckungen, Dachrinnen und Abfallröhrcn
bei weitaus den meisten Dächern aus Zink hergestellt finden.

(Fortsetzung folgt)

Bäckerei-Ladeneinrichtung.
(Zu den 3 Illustrationen

Wie in manchen Branchen deutsche Kunst und Ge-
werbe sich durch stylgcrechtc, solide, praktische und preiswerthe
Arbeiten schnell allgemeine Anerkennung erworben haben,
so hat sich auch im Interesse jedes Geschäftsinhabers das

Bedürfniß herausgestellt, die Laden- und Geschäftseinrichtung
durch zeitgemäße Repositories Schränke, Ladentische, Kassen,

Pulte :c. dementsprechend herzustellen, und ist es erwiesen,

daß derartige Einrichtungen überall geschäftlich von großem
Vortheil sind; nicht allein daß dieselben Aufmerksamkeit er-

regen, sondern sie repräsentiern auch die zum Verkauf oder

zur Aufbewahrung befindlichen Gegenstände in viel ange-
nehmerer und anziehender Weise, gewähren ferner eine be-

deutend bessere Handhabung im Geschäftsbetriebe und geben

dem Ganzen einen würdevolleren Charakter.
Wir wollen daher unsern geehrten Lesern hiemit eine

Zeichnung und Beschreibung einer Laden-Einrichtung für
Bäckerei vor Augen führen, welche von der auf diesem Ge-
biete bedeutendsten und leistungsfähigsten Fabrik des Herrn
C. Brunzlow, Berlin DlO, Neue Königstraße 15, ent-
worsen und schon vielfach ausgeführt worden ist. Die
Kaiserstadt Berlin zählt nämlich über 1200 große Bäcke-

reien, von denen die meisten nach diesem System eingcrich-
tete Läden besitzen.-

Genannte Firma, welche als „Spezialität" sich aus-
schließlich nur mit der Anfertigung von Geschäfts-Einrich-
tungen aller Branchen, als: Repositories Ladentischen,
Glasschränken, Ladenkassen, Semmeltischen, Brodspinden,
Kuchenregalen, Pulten, Waarentischen, Beuten, Flocken, Schau
fenster-Einrichtuugen w. befaßt, beschäftigt hiebei außer mch-
reren bedeutenden Architekten, welche die erforderlichen Zeich-
nungen und Entwürfe zu bearbeiten haben, Hunderte von
Arbeitern, als: Tischler, Bildhauer, Drechsler, Glaser,
Maler, Schlosser, Klempner, Vcrgolder, Tapezirer :e.

Während des beinahe 40jährigen Bestandes der Fabrik
sind bereits Tausende von Geschäfts-Einrichtungen, sowohl
in einfacher wie auch bis zur hoch eleganten Ausführung,
für das In- und Ausland geliefert worden. Die Firma ist
stets bemüht gewesen, durch solide, praktische und styl-
gerechte Arbeiten, unter Verwendung bewährter Neuerungen,
jeder an sie gestellten Anforderung zu genügen, sowie auch
auf Wunsch hiezu extra Zeichnungen, Entwürfe und Kosten-
anschlüge, unter vortheilhaftester Ausnutzung vorhandener
Räumlichkeiten, anzufertigen.

Was nun die hier abgebildete Bäckerei-Einrichtung
anbelangt, so ist dieselbe im Style deutscher Renaissance
gehalten und für die Ausführung ist ahorn-, eichen- oder

nußbaumartiger Oelanstrich mit Lackirung vorgesehen; sehr
schön wirkt auch Kiefernholz, braun lasirt oder auch weiß



I ©unbegfitbeeittion ucvanflattct mtb abgcfjnftcit am gürdjerifäen I ©djulorbnung. ®tc Surgtljeilnehmer uiitcvfte^en bcr

I Dedjnifum in SQMntcrtljiu-. Allgemeine ©emerfuttgcn. Der | ©djulorbimng beg Ded)nifunig.
3wctf be§ Snrfcg „^cvanbilbmtg eon 3cid)mmggtchmn an ge>

I 9lufficÇt. Die unmittelbare 3luffid)t beg Sutfeg ftel)t ber

wevblidjen ftovtbilbunggfchulcu" foil cneidjt iucrbcn: j Auffidjtgfontmiffion beg Dedjnifumg gu. Dag fdjmeigcvifdje
1) Durd) ©itfwi'cflimg bcr gevtigfeit beg 3cidjueng in ben §anbct8= unb Sanbroirtljfchaftgbepartemcnt ift berechtigt, jeher«

ecrfdjiebenen im Scljrplan augebeuteten ©id)tungen: geit felbft ober bind) Detegirte ®infid)t eont gortgang beg Sur feg
21 bnrd) ©ermittluitg beg ©erftänbniffeg für bie eon 3'""^/ g» nehmen,

j ©htertal unb .ftcvftcflimggöcrfahren abhängige Sonftvuftion unb gai)igfeitgprüfung. Arn ©bluffe beS Surfeg finbett |

^ - 4
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gornt unb burd) Silbung beg ©efdjntarfcâ für bie Sunft im
©ctoerbe ;

3) burd) § intoeig auf bie richtigen ©Uttel (3D?etfjobe unb

Seljrftoff), »welche auf ber untern ©tufe beg gctocrblidjen Unter»

ricjjtg gur ©erwenbung fomnten follcn;
3u biefetn ©nbc ffcljt ben Surgtheilnefjmern aud) eine

©amtulung eon gmecfmäfjig bcfunbcncit Lehrmitteln (23ovlagc=
teerte, 2Robcflc ic.) biefer ©tufe gu ©ebote; eg foil benfclbcn
in eingelncn befonbern ©tunben ©clegenljeit geboten werben,
über bie ftattgefunbene ©cnuçung biefer ©anunlung Auffd)luß
gu crtljcilen.

4) burd) Scfudje eon inbuftriellen ©tabliffementen, getuerb»

lid)en SBcrfftättcn nnb beg ©eteerbeinufeumg.
A. ^tcogramm- Dauer beg Surfeg. Der Unterricht wirb

fid) auf 2 ©emefter, bag ©oiumerfcmcftcr, eont 19. April big
14. Augnft 1886, unb bag SBiutcrfenicfter eont 4. Dft. 1886
big 2. April 1887, erftreefen.

91 ufnähme, ©g werben 20 2f)"'mfj'm' fämmtlidjer
Kantone unter nadjfolgenbcn ©cbingungcn gugelaffen:

1) 3urürfgclegteg 18. 9lltergja()r;
2) Augwctg über ben ©efud) einer 5fliittelfcf)ulc (©eminar,

Dedjnifmn, gnbuftri'efdjulc, ©tinmafiiim);
3) 9lugweig über bie nötige gertigfeit im gveiljnnb» unb

Sincaneidjncu burd) ©orlcgen eon 3cid)nungcn.
9lugna()iugwcife tihincn and) tiidjtigc ©erufgmänner (©au*

fjatibwerler, 9Jted)anifcr ic.), weldjc minbefteug ©cfunbarfdjul*
bilbung genoffen hoben, gugelaffen werben.

SÊ)ic 9lnmclbungen finb big fpätefteng ©übe 30?ävg fdjrift»
lid) unb begleitet eon 9Utergaugwcig, 3e'ugniffen unb 3ei<hnungcn
bcr Dircfttou beg Dedjniïuiug in 2Bintertf)ur einguvcidjeit.

Die Sliiffichtgfonmii ffiot» beg Dedjniiuutg eutfdjcibct über
bie 9lnfital)uic auf ©runblagc bcr eingereichten ßeugniffe unb

3cid)unitgcn unter möglidjftcr ©criirffid)tigitng ber oerfdjiebcnen

Sanbcggcgenben unb berjeitigcn Sanbibaten, welche bereitg alg
Schier an gcwcrblidjcn gortbilbunggfdjulcn tljätig finb. Die
Sulaffung erfolgt befmitie ober auf eine ©robegeit big gu gwei

SBodjcn, nad) bereu 9lblauf bei unaenügenben Stiftungen bie Dtücf*

mcifuug burd) ©cfd)luß ber 3luffid)tgfomntiffion erfolgen taun.

©d)n Ige Ib. @g wirb eon beut ©cgug eineg ©djnlgelbeg

Umgang genommen.

brehten Draillen unb oben mit äWeffingblcd) befchlagen, über
toeldjem auch fÇïocfen angebradjt werben tönnen.

Die Saffe ift freiftehenb ober auf ©ianinorollen mit j

abgcfdjrägten «Seiten, oben 3al)fplatte, gwei fRofl.ftaloufien
unb Saffeneinfäfce, welcije eine fofortige Ablöfung beg Saf*
firerg geftatten, im ^nnern ein ©pinbd)en gum ©erfd)tießen
unb barüber ein fleiner Saften gu Dinte unb geber. Dag

'

©ange ift pultartig gebaut unb faitn alg fo(d)eg aud) 1

nufct werben.

<Ben>erbItd)es Stlbungsnx'fen.
II- ^nftruftiougfitvâ für 3®'<hN"»83lchrer 8^=

Hierblichen gortbilbititggfdjulen m ber ©djtucig, mit

unb gelblicher Anftridj mit ©lau, Sîotl) ober ©run abge*
fc&t, wie and) maffioeg @id)cn-- ober fftußbaumljolg.

Dag fftcpofitorium — ber ®roßbrob*8abenfd)ranf
— mit abgerunbeten ©eiten, geftodjenen güliungcn, @äu*
ten, ©ilaftertt, Sapitälen, Sonfolen, 9fuffä()en, ©efiinfen ic.
enthält in feinem Untcrtheile : oben eine breite ©latte, unter
weldjer Slugguggbretter gum ©djuciben unb ©iuwicfcln bcr
Söaarc angebrad)t finb, baruutcr in bcr fDîitte nnb an
beiben «Seiten je ein oerfdjließbareg ©pinbdjen, innen mit
©oben; gwifdjen biefen ©pinben finb 4 Säftdjcn mit je 2
Sffufdjelgriffen angcbrad)t; gwiftheu bem obern unb untern
Saften ift wieber je ein «ugguggbrett gum Darauf»
treten (Drittbrett), eon wcld)cm man nach ollen Shetlen
beg ©cpofitoriumg I)i""ithcn fann, fo baß eine Sei ter
ober ein Dritt baburd) entbehrlich wirb;

$m Oberthcilc werben über bent Untcrtheile baburd)
freie 9täuinc gcbilfcct, baß bie mittleren SBänbc ©tänber
finb uitb bie ©ilaftcr auf Sonfoleit ruljen, unb würben fid)
bicfclben eeentucll gur Slufftcllung eon S'örben mit ©aef»
teaaren u. bergt, eignen; barüber befittben fid) bann offene
fyüdjcr gur Slufnahmc eoit ©roben, Sudjen ic. unb hierüber
ein Sluffah eeentucll mit Uhr, SWouogramm, ©d)uf}marfc
ober bergleiihcn, weldjc in bcr Sftittc begfclbcn angebradjt
werben.

©in Sabentifd) mit aWarntorplattc, beffen ©or*
berfront mit wulftartigcm ©orfpruitg, geftodjeueu giillungen,
©ilafteru, Sapitälen ic. oerfe()cn ift, l)®t unter bcr ©latte
9luggüge gum S'uchenfdjncibcn ober ©inwicfcln eoit ©îaarcn
unb baruntcr etwa 10 ©in. h"l)f gäd)cr für ßinwiefeh
papier unb Düten, fowie Säften für ©iid)cr, unter welchen
bann Säften ober ©pinben, eoentuell aud) offene gäd)er
ober ein ©igfpinb angebradjt werben; auf bem Sabcntifdje
befinbet fid) ein ©ult (trangportabcl), wcl^cg cecntuell and)
alg Saffe bienen fann.

Der ©ürli* unb Sßegglitifd) l)ot gefdjweifte unb
gcftod)cnc 3-üßc, barauf einen gefd)teeiftcn Sluffah mit gc*

3üuftrirte fd)u>eijerifd)e hanbteerfer>§eitung.

Technikum in Wiiitcrlhiir. Allgeincnic Bemerku^nge^n. ^Dcr Schulordnung des Technikums.
Zweck des Kurses ..Heranbildung von Zcichnungslchrcrn an ge- Aussicht. Die unmittelbare Aufsicht des Kurses steht der

«verbliche^^ottWdunM^ ^w^dcn: ì
Aussichtàmmissimi^ dcs^Tcchmkums ^zu.

Das schweizerische

^ h^°»s..»n K^c, 1^^
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Gewerbliches Bildungsweseir

und gelblicher Anstrich mit Blau, Noth oder Grun abge-

Das Ncpo sito riu m — der Großbrod-Ladenschrank
-- init abgerundeten Seiten, gestochenen Füllungen, Sau-
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