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Kurzor. Ansziig
aus den, dem Verfasser iiber seine Werke zugekommenen

Gutachten und Zuschriften.
Die gefertigte Genossenschaftavorstehung sieht sich fiber Vorlage

Ihrer beiden AVerke „Zuschneidekunst“ und „Toilette“ veranlasst, Ihnen die
vollste Anerkennung auszuspreehen und selbe sowohl hinsichtlich der
Ausfuhrung der Zeichnungen als auoh der Behandlung des Stoffes Jeder-
mann bestens zu empfehlen. Genossenschaft der Kleidermaeher Wiens:

Josef FenzI, Vorsteher, Franz Tisclier, Vor-
steher- Stellvertreter.

Ihr \Verk furDamenkleidermacher ist ebenso wie Ihre friiheren Lehr-
biicher ubersichtlich und leiehtfasslieh gehalten und wird fiir manchen an-
gehenden Fachgenossen den Grundstein seines Wissens bilden. Sie haben
damit ein gutea Werk vollbracht.

AVendelin MottI, k. k. Hoflieferant, Prag, Senatspriisident der
Europaiachen Moden-Akademie.

Es freut mich, Ihnen die Mittheilung maohen zu kdnnen, dass Ihr
Werk „Die Zuschneidekunst“ vom Fachmanner-Collegium des Vereines ein-
stimmig als ein vorziigliches Unterrichtsmfttel zur Erlernung des Zu-
sehnittes fiir moderne Herrenkleider bezeichnet wurde.

Josef Lipliardt, Burgerschuklireetor und Obmann des
GewerbeTereines in Braunau, Bohmen.

Was mich bei dem AVerke „Die Zuschneidekunst“ tesonders an-
muthet, ist die schlichte Sprache und die pracisen Expiicationen, welche
die Theorie so kurz und doch so . allgemein verstandlieh erklaren. Die
Theorie selbst enthalt eine ganz gute Grundlage und bin ich iiberzeugt,
dass manoher alte Praktiker sich das Sistem aneignen wird. Die Hosen-
construetion kann es mit den VVerken der besten Meister aufnehmen.

J. Perz, Zuschneider in Miinchen, friiherer Lehrer an der
Zuschneide-Akademie in Stuttgart.

Je eingehender ich Ihre Zusdhneidewerke prijfe, desto mehr sehe ich
ihi-en Werth hervortreten, namentlich in der popularen Erklarung, we]che
jedem Laien verstandlich ist. Sehr vortheilhaft ist die Angabe der „Einheit“
wodurch die Schablone und Reductionstabelle ganz iiberflussig erscheint.
Jedermann kann sich Ihrer Methode in vollster Beruhigung bedienen, ebenso
gut, als ob er sich diese Kenntnisse auf einer Akademie geholt hiittc'.

Johann Richter, Herausgeber der vom k. k. Ministerium approbirten
Fachzeichnen-Vorlagen fiir das Schneidergewerbe in Oesterrekh.

„Die Toilette”. Dies sehr praktische \Verk vermehrt nicht unnothig
die bereits vorhandene Anzal guter Zuschnittmethoden. In schlich4er,
ausserst knapper Fassung gibt aasselbe die priicisesten Explicationsn.
Enthalt es doch manche, anscheinend unwesentliche Verbesserungen, lie
der Praktiker als sehr vachtig und zweckmiissig anerkennen wird. Aifh
ist dieser Fachschrift in geschmacklicher Eichtung volle Anerkennung ju
zollen, vrelche Bemerkung wir besonders auf die Kapitel: die Constructkn
der Jacjuets und Paletots, der Reverse sowie der Radmantel und PeP-
rinen beziehen. Le Monitenr universel des Modes

Pariš und Leipzig Nr. 6 vom 15. Juni 1891
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Vorwort zur deutschen Ausgabe.

fefs \vurde mir vielfach, namentlich von Seite der Fach-
kollegen auf dem Lande der Wnnsch geaussert um

'f®* eine genaue Erklarung der, bereits in meinem Lehr-
buche „Die Zuschneidekunst“, erwahnten directen

(® Aufstellung der Schnitte auf den Stoff. Da nun
eine Zeichnung des Schnittes bei Beniitzung der

blossen Hauptmasse fiir einfache Constructionen ebenso genau
am Stoffe bewerkstelliget werden kann, so komme ich mit Her-
ausgabe vorliegenden Werkchens diesem Wunsche umso lieber
nach, als ich iiberzeugt bin, dass diese Aufstellung auch das
Verstandnis meiner in der „Zuschneidekunst“ begriindeten
Theorie befordern und erleichtern wird. Ausserdem findet der
Leser in dieser Ausgabe die Schnitt - Constructionen, obwohl
strenge fussend auf den Prinzipien der Theorie, doch derart dar-
gestellt, dass er die Schnitte fiir die angefiihrten Massverhalt.nisse
mit dem Centimetermasse ohne \veiterer Berechnung in die
normale Grosse iibertragen, oder dieselben unter 'Ajqwendung
des sogenannten Reduction^Sche^im^ vergrfisserb kann, \vas Ire-
sonders Jenen zu Gute kommen wird, denen das Studium der
Theorie mangels einer ausreichenden Vorbildung erschwert, ja
oft geradezu unmoglich ist.

Die Tabellen zur Aufstellung der Schnitte nach meiner pro-
portionalen Einheitsmethode werden aber in praktischer Hinsicht
gewiss jedem Zuschneider willkommen sein.

Moge auch diese kleine Arbeit jene freundliche Aufnahme in
der Fachgenossenschaft finden, welche meinen bescheidenen
Werken bisher in so erfreulicher Weise zu Theil wurde.

1
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Allgemeine Erklarung
der praktischen Aufstellung der Schnitte am Stoffe nach
meiner proportionalen Theorie unter Anwendung dreier Haupt-
masse: Oberwei e G—B, Unterweite J—C, Riickenlange A— C.

(Dargestellt auf Seite 7.)
Anmerkung. Die im Texte vorkominenden Zeichen bedeuten: :i! die

Proportional- oder Theilungs-Einheit, (viertel Obervveite), + plus (mehr),
; minus (weniger), — bis, = gleich.

i. Fiir das Ruckentheil.
(Siehe Fig. 1.)

Man lege das Winkellineal an den Stoffbruch und ziehe
circa 4 cm unter dem oberen Stoffrande die wagrechte Linie
A - m.

Nun stelle man vom Punkte A hinab zuerst die Langen-
punkte ein und zwar:

V die Rockliinge;
C die Riickenlange (kurze Taille);

von A bis B die halbe Riickenlange;
A t die halbe Lange A—B;
Bi „ „ n A Al

Von allen diesen Punkten ziehe man entsprechend lange
wagrechte Linien und stelle sonach die Breitenpunkte ein, und
z\var:

von A bis m 1 /4 * mehr 1 cm, und von
m bis M hinauf IV2 cm I
von Ai bis N die Riickenbreite (normal 3 /4 " mehr 2 cm;
von C bis Ci '/2 *
Der Punkt Nt fiir die Seitennahtspitze ist 4 cm von der

Tiinie B nach aufwarts einzustellen.
Fiir enganliegendes Sacco kann das Riickentheil bei C soviel

gesch\veift werden, dass fiir die Breite des Riickentheiles ' 4 Un-
terweite iibrig bleibt. Bei 42 cm Unterweite z. B. 101/* cm -

2. Fiir das Vordertheil.
(Siehe Fig. 2.)

Man bestimme zuerst die Breite des Ueberschlages (Revers)
welche fiir den einreihigen Rock 4 cm, fiir den zweireihigen aber
8 - 12 cim betragen kann und rechne dazu die Breite vom Punkte
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En bis J. (Nach meiner Methode ist die Breite des Vordertheiles
von En bis J mit ’ 2 Untervveite mehr 4 cm einzustellen.) Rechnet
man nnn z. B. die halbe Unterweite bei 42 cm mit 21 mehr
4 cm, macht 25 cm, dazu den einreihigen Ueberschlag von 4 cm,
so ist .die senkrechte Hauptwinkellinie E 29 Cm von der vor-
deren Stoffkante entfernt zu ziehen. (Siehe die vordere Richt-
ungslinie O, welche die Stoffkante darstellt.)

Nachdem die Rockkante vom Punkte J hinab, wie durch
Anlage des Winkels unter dem Punkte J angedeutet ist, im
rechten Winkel zur Taillenlinie J—K liegen soli, so folgt daraus,
dass die E Linie parallel mit der Stoffkante, d. h. in gleich-
massiger Entfernung von derselben zu ziehen ist. Eine Abweichung
von dieser Regel kann bei Constructionen flir sehr dicke Per-
sonen stattfinden, falls der Stoff nicht gestreift, oder wenn das
Sacco nach unten zu abgerundet wird. Bei Construction von
Ueberrocken (Paletots) soli man sich jedoch stets an die erwahn-
ten Regel halten, weil sich die Kante nach unten am besten
macht wenn sie fadengerade bleibt, wodurch auch das grund-
falsche Absbechen des sogenannten Sabels entfallen muss.

Nachdem nun in der beschriebenen Entfernung von der
Stoffkante, die senkrechte Linie E gezogen wurde, bestimme man
circa 3 cm unter dem oberen Stoffrande den Anfangs\vinkel
Ex —F. Nun stelle man vom Punkte Ei hinab zuerst die Lan-
genpunkte ein und zwar:

vom Punkte Ex bis Lj die halbe Lange von A -A/
/ 'o *» » » » v i 3
E 1 *n n n n x

„ „ E „ En die halbe Ruckenlange \B C)
Von diesen Punkten ziehe man nach rechts und links die

entsprechenden wagrechten Linien und stelle sonach die Breiten-
punkte ein, und zwar:

vom Punkte Ei bis F 'Is *
„ „ l „ L die Riickenbreite (A2 - N.)

‘E Gl *n n 1 ’’

„ „ „ „ d ' l2 * weniger 1 cm
„ n En „ J 'Is Unterweite mehr 4 cm
„ „ „„ K 'Is * mehr 2 cm.

Ueber die Punkte d und K ist die Richtungslinie O—O fiir
die Seitennaht des Vordertheiles zu ziehen.

Der Lauf der Conturen ist aus der Figur ersichtlich. Die
Seitenspitze des Vordertheiles ist wie beim Riickentheile 4 cm
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ober der Linie B einzustellen, da die Theile genau an der Brust-
linie G—B zusammengesetzt werden milssen.

Zur Construction der Ac.hselnaht des Vordertheiles legt man
das Riickentheil mit der Spitze M an den Punkt F und bestimmt
nach der Lange der Achselnaht des Rtickentheiles die Lange F—n.

Der knappe Ansohluss in der Taille ist mit einer entspre-
chenden Schvveifung der Naht bei Punkt K, eventuell auch mit
einem Einschnitte unter dem Armloche zu bewerkstelligen, und
zwar derart, dass nach Abrechnung der Nahte, fur die Breite des
Vorderthejles vom Punkte F:> bis zur Schweifung noch '/4 Unter-
weite iibrig bleibt, was zusamrnen mit der Breite des Riicken-
theiles eine halbe Unterweite ausmacht.

Die Verlangerung des Vordertheiles unter die Taillenlinie
ergibt, sich aus der beziiglichen Lange des Riickentheiles. Das
Vordertheil soli jedoch vorne unter der \vagrechten Randlinie
(Punkt Vj ) um 3 cm verlangert werden.

Die Richtungslinie 0—0 iiber die Punkte d und K gezogen
entscheidet iiber die Weite des Rockes riber dem Gesriss. Die
Herausstellung des Punktes K von der Z?-Linie betragt 3 cm mehr
als jene des Punktes d , was als normales Verhaltnis zu betrachten
ist. Je mehr nun Punkt K hinausgestellt wiirde, desto breiter
wird das Theil iiber dem Gesiisse, und je \veniger, desto schmaler.
Hat man eine Gesassweite gemessen, so kiinnen nach dieser
Mass die Cont.uren nach unten zu derart berichtiget werden,
dass Riicken und Vordertheil zusamrnen, circa 15 — 16 cm unter-
halb der Taillenlinie gemessen, das Mass der Gesassweite mit
Beigabe von 5 cm bis zur Ueberschlagslinie erreichen.

Vorstehende Erklarung geniigt fur Jene, welche nach meiner
in dem \Verke „Die Zuschneidekunst" dargestellten Proportional-
Methode arbeiten; in wie weit sich Veranderungen bei Construc-
tionen fiir dicke Personen und abnormale Korperhaltungen ergeben,
ist aus den beziiglichen Capiteln meines Werkes ,,die Zuschneide-
kunst“ ersichtlich.

Die Aufstellungder Schnitt-Vorlagen mittelst des Recluctions-Schemas
geschieht von den, mit Buchstaben bezeichneten Anfangspunkten aus, in
gleicher Reihenfolge. Man beniitzt hiezu jenen Masstab dessen Lange mit
der halben, ober dem Gilet gemessenen Obervveite iibereinstimmt, was
aus den, an den Endpunkten der Massstabe beflndlichen Ziffern ersichtlich
ist. Z B. fiir eine Oberweite von 50 cm ist der Massstab Nr. 50, fur die Ober-
weite von 40 c «, der Massstab Nr. 40 u. s. w. zu vervvenden. Die an den
Vorlagen beflndlichen ——► (Pfeile) zeigen die Richtung der Stellpunkte
von der Hauptvvinkellinie aus.
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Fig. 1 und 2 . Darstellung der Construction eines geraden Rockes
(Saccos) am Stoffe, nebst Bennenung der Stelipunkte mit Buoh-
staben, behufs Aufetellung der Schnitte nach meiner Proportional-
Einlieits-Methode. Diese Bennenung gilt auch fur die nachfolgenden
Schnitt-Vorlagen bei dennen die Bezeichnung mit Buchstaben

Fig. 2. Fig. 1.
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Anmerkung fiir alle Aufstellungen.
Die Bezeichnung A — C bedeutet die gemessene Riickenlange

(kurze Taille); G—B die ober dem Gilet gemessene halbe Ober-
weite; J-C die ober dem Gilet gemessene halbe Unterweite.

Tafbelle
zur Aufstellung nebenstehender Schnitt-Construction Fig. 3 u. 4
nach meiner Proportional-Einheits-Methode fiir geraden (normalen)

Korperbau.

bčtiofcentheil.

Langenpunkte.
A—B= Va A-C
A—Ai — ] l2 A—B
A—Lt= V2 A—Ai
B—C— 1 /2 A-C

Vord

Ei —Bi =A—Li
Ej—1= J /3 *
Ei—E— 1 *

E—E* = B—C

Breitenpunkte.
A—m= ! /4 * + 1
Ai-N= 3A * + 2
C-C.i = 1 / 2 *

rtlueil.

Ei—F— 1 /3 *

l—L—Ai —N
E—G— 1 *
E—d = V2 *-r— 1

Es—J— L 2 J—C + 4
Ea—K= */2 * + 2

Bearbeitung: Brustcontur 2 cm einarbeiten, Kragen etwas
rund und flach. Aermelfall gerade, (auf die Mitte der Seitentaschen).
Schulterpartie etwas gerundet.
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Fig. 3 und 4. Construction des ein- und zweireihigen Saccos fur
48 cm Oberweite, 42 cm Unterweite, 44 cm Riickenlange.

(Kurze Taille.)
Normal gerade Korperhaltung.

(Mit dem Reductionsmassstab ubertragbar fur die mittleren
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TaToelle
zur Aufstellung nebenstehender Schnitt-Construction Fig. 5 u. 6
nach meiner Proportional-Einheits-Methode ftir vorgebogene Kbr-

perhaltung. (Flache Brust.)

Ktictcenltieil.

Langenpunkte. Breitenpunkte.

A-B = 1 /2 A—G + l A—m— 1 /4 * + 1 V2

A -iV= 3 /4 * + 3
C- Gi= V2 *

J— V2 ^L—B
A—Li — V* aI-aL
i?-6Y= V2

Vorclertlieil.

Ei—Li—A—h Ei—F= l ls *+i V2 —2

l—L =A -JV
E-G = i *-=-i
E—d = V2 *-v- 1

En—1/ = V 2 J—G + 5
E-i—K— 1 /2 * + 1—1 X /2

Bearbeitung: Brustcontur 1 o« einarbeiten. Kragen rund
und etwas kurz. Aermelfall nach vor, (hoch). Schulterpartie rund.
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Fig 5 u. 6. Construct,ion des ein- und zweireihigen Saccos fiir 48 cm
Oberweite, 42 cm Unterweite, 46 cm Ruckenlilnge. (Kurze Taille.)

Vorgebogene Korperhaltung.
(Mit dem Reductionsmassstab iibertragbar fiir die mittleren

Oberweiten, bei normal er Korpergrosse.)



Ta/belle
zur Aufstellung nebenstehender Schnitt-Construction Fig. 7 und 8
nach meiner Proportional -Einheits -Methode fur zuriickgebogene

Korperhaltung. (Volle Brust.)

Kticlcentlneil.

Langenpunkte.

A-B= 'h. A-C
A—Ai = l i2 A—B
A—Li= 1 /2 A—Ai
B-C— 1 /a A-C

Breitenpunkte.

A—m — 1U* + 1

Ai -N= 3 /4 * + l
C—Gi = Va *

Vord

Ei —Li = A—Li
Ei —l = V« *

Ei —E— 1 * + 1

E-E, — B—G

rtlieil.

Ei - F= lG * : 1
l-L = Ai-N
E-G = 1* + 1

E-d= ll2* : 1
E»-J= 'I2 J-C+ 4
Ev—K— 'h +. 3—4

Bearbeitung : Brustcontur 3 cm einarbeiten. Kragen gerade
und fiach. Aermelfall etwas nach zuriik, (tief). Schulterpartie
ganz flach.
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Fig. 7 u. 8. Construction des ein- und zweireihigen Saccos fiir 48 cm
Oberweite, 42 cm Unterweite, 42 cm Riickenlange. (Kurze Taille.)

Zuriickgebogene Korperhaltung.
(Mit, dem Reductionsmassstab iibertragbar fiir die mittleren

()berweiten bei normaler Kurpergrbsse.)

Fig. 8. Fig. 7.
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Ta-Toelle
zur Aufstellung nebenstehender Schnitt-Construction Fig 9 u. 10
nach meiner Proportional-Einheits-Methode fiir geraden (normalen)

(Will man das Riickentheil mit Quetschfalte construieren so ziehe
man die A Linie parallel 8— 10 cm entfernt vom Stoffbruche.)

Diese sehr beliebte Saccoform mit Stehbrust wird besonders
als Jagdrock ver\vendet und kann sowohl mit liegenden, als
auch mit Stehkragen angefertiget werden. Der Schnitt ist sowohl
mit ein-, als auch zweireihigen Ueberschlage gezeichnet.

Fiir vorgebogene und fiir zuriickgebogene Korperhaltung
sind die, bei den vorhergehenden Figuren ersichtlichen Veran-
derungen, sinngemass anzuwenden.

Korperbau.

Die Stellpunkte sind folgende:

Fiii' das Riickentheil:
L a n g e n p u n k t e. Breitenpunkte.

A - B = Vs A—G Ar 1
A—Ai= ‘/ 2 A- B
A - Li= * /2 A — At

A— m, — 1 /4 * + 1

At - N= :]U*+ 2 V2

G-a= 2/3 *

B-C = lh A-C+i

bdiir das Vordertheil:

E—d— 2
E*— J— l h J — O + 4

Ez— K— ] /2 * + 1
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Fig. 9 u. 10. Construction des ein- und zweireihigen Saccos mit
Stehbrust (Jagdrockform mit Riickenfalte und Taillenspange)
fur 48 cm Oberweite, 42 cm Unterweite, 45 cm Riickenlange.

(Kurze Taille.)
Normal gerade Korperhaltung.

(Mit dem Reductionsmassstab iibertragbar fur die mittleren Ober-
\veiten bei normaler Kdrpergrdsse.)
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Tafbelle
zur Aufstellung nebenstehender Schnitt-Consfcruction Fig. 11 u. 12
nach meiner Proportional-Einheits-Methode fiir geraden normalen

Korperbau

Kblcl<entlieil.

L a n g e n p u n k t, e.

A~B= xh A-C + l V-2

A—At = x h A-B
A—Li= */2 A—Ai
B—C= J /a A-C +1 l /ž

Breitenpunkte.

JL-m = x ls *

Al —N= 3 /4 * + 3—4

C-Ct=^l3*

Vorclertkiei].

Ei-Lt = A Li
E,-l = Vs *

Et-E= l * + l x h
E-E* = B-O

Et —F— Va * + 1V2

l-L = Ai -N
E—G = 1 * + 1

E—d — V2 *

E» —J= 1hJ-C+ s

E» K= V2 * + 3

Fiir sehr dicke Stoffe oder Unterlagen kbnnen die Zugaben
um circa 1/ 2 m vergrossert werden

Der Ueberschlag fiir den einreihigen Ueberrock betragfc
6 — 8cw; fiir den zweireihigen 10—12 m.
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Fig. 11 und 12. Construction des Ueberrockes fur 48 cm Ober-
\veite, 42 cm Unterweite, 45 cm Ruckenlange. (Kurze Taille.) Die

Masse liber dem Gilet gemessen.
Gerade normale Korperhaltung

(Der zur Uebertragung des Schnifctes zu bentitzende Reductions-
Massstab, soli auch bei dieser und bei allen nachfolgenden
Zeichnungen, der ober dem Gilet gemessenen Oberweite ent-
sprechen, da sich die nothigen Zugaben bereits an der Zeichnung
befinden.)

2
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Ta-Toelle
zur Aufstellung nebenstehender Schnitt-Construction Fig. 13

und 14 nach meiner Proportional-Einheits-Methode.

Man ziehe zuerst fiir die Quetschfalte 10—12 cm vom Stoff-
bruche parallel entfernt die Linie A—C. Nun stelle man bei
C 3 cm herein und ziehe von A bis dort die schrage Linie, an
welche der Winkel zum ziehen der wagrechten Linien anzulegen
ist. Die Steli punkte construire man an dieser schragen Linie
folgend:

luir das Kuclcentlaeil:

L a n ge n p u n k t e:

A-B= V -2 A-G + 1 V 2

A—Ai— 'Iz A—B
A—h— V-2 A-A,
B-G='lz A-C + Gh

Br eiteppun k t e:

A—m— 1 /3 *
At —N= 3A * + 4
C—Gi = 2/3 *

KiLir c las Vorclerttieil

Ei -L, =A—Lt
Ei —1= 'I3 *
Ei—E= 1 * + 1-2

E—E* = B- G

Ei —F— 'Is* + 2

l-L=Ai-N
E—G = 1 * + 1

E-d= 'Iz* + 1
Ea —J= ‘/2 J-C+z
Es—K— 'Iz * + 3-4

(Die Lange M — C ist stets das Mass der Rilckenlange. (Kurze
Taille.) Oberweite und IJntenveite liber dem Gilet gemessen.
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Fig. 13 und 14. Construction des zweireihigen Mantels (Ment-
schikoffs) fiir 48 cm Oberweite, 42 cm Unterweite, 45 cm Riicken-

lange. (Kurze Taille.)
Gerade normale Korperhaltung

(Mit dem Reductionsmassstab iibertragbar fiir alle mittleren
Oberweiten bei normaler Korpergriisse. Bei sehr dicken Stoffen
oder starker Unterlage kann aucli ein um 1 — 2 cm grosserer

Massstab als fiir gewohnliche Stoffe beniitzt werden)

2*
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Ta/belle
zur Aufstellung nebenstehender Schnitt-Construction des Aerraels
nach meiner Proportional-Einheits-Methode. (Fig. 15 und 16.)

] Ireitenpur llcte.

A—k = 1/2 *
A—e — 1 * : 2
c—g = l * : 2
d-h = 2/g *

Langei lpui ilcte.

J-5 = Vs *
e—f= 2/io *
f—g = Ellbogenlange
f— li — Aermelliinge

Die Entfernung vom Winkel A zur Aerraelkugel betragfc
' 4 *. Bei den Aermel-Constructionen fiir Ueberrocke \vird A - e
mit 1 c—y mit 1 *; und d—h mit 3 /4 * eingestellt.

Der einnathige Aermelsehnitt Fig. 15 ist mit dem Reduc-
tionsmassstab der bez. Oberweite in die naturliche Grosse iiber-
tragbar und fiir Ueberrocke an\vendbar.

Der Kragenschnitt Fig. 17 ist fiir Saccos ; jener der Fig. 18
fiir Ueberrocke amvendbar.
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Fig. 15—18. Construction der Aermel und Kragen
(Mit dem Reductionsmassstab der Oberweite iibertragbar in die
natiirliche Grosse. Fig. 16 gibt den zweinahtigen Aermel welchem
an der Vordernath ein Umbug von 3—4 cm fiir den Unteriirmel
zuzugeben ist. Fig. 15 zeigt den einnathigen Aermel dessen vor-

dere Nathcontur im Brnche liegt.)

Fig. 16. Fig. IB.
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DErlslarin.m.g'
nebenstehender Schnitt-Constructionen der Pelerine und Kapuce

Fig. 19, 20 und 21.

Zur directen Aufstellung der Pelerine lege man wie auf
Fig. 19 ersichtlich, Vorder- und Riickentheil des Mantels (Ment-
schikoffs) mit den unteren Achselspitzen derart zusammen dass
sich der, aus der Achselrundung ergebende Ausschnitt, bei der
Halslochcontur offnet und zeichne sodann die Halscontur ab.
Der Einschnitt an der Aehsel ist aber um circa 2 cm nach vor
(in die Achselmitte) zu verlegen. Wenn man nun vom Punkte
A bis L des zugrundegelegten. Modelles eine Linie zieht, so be-
findet sich in der Mitte dieser Linie jener Zentralpunkt, von
welchem aus die untere Contur der Pelerine mittelst des soge-
nannten Zirkelzuges gezogen werden kann.

Die Aufstellung dieser Pelerine mittelst des Reductions-
Schemas bedarf aber keiner weiteren Erklarung, als, dass hiezu
stets der Massstab der entsprechenden Oberweite zu beniitzen ist.

Fig. 21 zeigt die directe Construction der Kapuce unter
Grundlage der bezuglichen Rocktheile, welche an der Achselnaht
derart zusammenzulegen sind, dass am Halse eine Oeffnung von
3—4 cm sich ergibt.

Die Lange A—C kann beliebig angenommen werden, eine
geniigende Lange der Kapuce ergibt sich, wenn man von A bis C
das Mass der Ruckenlange (kurze Taille) einstellt. 2 cm unter
A ist eine mit dem Stoffbruche wagrechte Linie zu ziehen,
welche sodann von einer, vom Punkte C fiber N zu ziehenden
Linie durchschnitten, den Punkt B ergibt.

Nun zieht man mit der Lange a—C einen Kreisbogen von
C gegen D, und mit der Lange a—B einen solchen von B gegen D.
An der Stelle wo sich die Kreisbogen schneiden ist nun Punkt
D womit alle Punkte der Kapuce bezeichnet sind. Vorne unter
dem Halsloche kann die Halscontur der Kapuce einen Abstich
von 2-3 cm erhalten um an der Aehsel besser anzuschliessen.

Die Kapuce Fig. 20 ist nach dem Reductions-Sdhema der
bezuglichen Oberweite aufzustellen.
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Fig 19-21. Construction der Pelerine und der Kapucen.
(Mit dem Reductionsmassstab der Oberweite tibertragbar in die

naturliche Grosse)
Fig. 19.

Fig. 21. Fig. 20
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Ta/toelle
zur nebenstehender Schnitt-Construction des Gilets nach meiner

Proportional-Einheits-Methode.
(Die Benennung der Stellpunkte dieses Schnittes flndet man in meinem

Werke „Die Zuschneidekunst11 .)

Kur das V
Lang enpunkte.

O—/ji = 3 cm
0~l = 1/3 *
0-1) = 1 *

D-11= 'h A-C

rderttieil.
Breitenpun kte

0—E= *

E-F = Vs * + l
1—L = l *

E-G = l *
H-J xh J-C

Kur das Kuclcentheil.

A—A* = 'Is* A-m = 1li* + l
A-B - l * + 1 1/2 Ai -N= *

B—C = xh A-C
Breite des Riickentheiles an der Brustlinie 1 * + 1; an der

Taillenlinie 1j2 J—C + 3 — 4 cm.
Die Verlangerung unter die Taillenlinie betrilgt normal vom

Punkte J aus 2/3 * vom Punkte H ans aber 1/3 *
Der Ueberschlag fur ein einreihiges Gilet betragt 4 cm-,

fur ein zweireihiges 8—10 cm.
Fig. 24 und 25 zeigen die Abiinderung des Gilets fur

vor- und zuriickgebogene Korperhaltung. In ahnlicher Weise sind
fiir diese Korperhaltungen auch die Normalschnitte der Ročke
abzuandern.
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Fig. 22- 25. Construction des ein- und zweireihigen Gilets fiir
48 cm Oberweite, 42 cm Unterweite, 44 cm Riickenliinge nebst
Abanderung desselben fiir vor- und zuriickgebogene Korperhaltung.
(Mit dem Reductionsmassstab der Oberweite iibertragbar in die

na,turliche Grosse.)
Fig. 23. Fig. 22.
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Erklar 1-cljcig'
nebenstehender Schnitt-Construction Fig. 26,-30 nach meiner

Proportional-Einheits-Methode.

Die directe Construction des nebenseitig dargestellten Ta-
lars fiir Geistliche ist dieselbe wie fiir das Taillenrock-Modell
siehe mein Werk „Die Zuschneidekunst“, und geschieht am
sichersten, wenn man Riicken- und Vordertheil zusammen aufs
Papier aufzeichnefc, \vobei nur folgende Veriinderungen vorzu-
nehmen sind. Die Breite des Riickentheiles von C—Ct kann
statt mit 5 cm mit 8— 10 cm angenommen \verden. Die Hals-
spitze Punkt F ist wegen des Stehkragens mit 1 3 * + 2 cm
einzustellen. Die Eintheilung der Untervveite ist die gewohnliche.

Die Schoss ist nach Vorlage zu schneiden. Hier ist eine
Schosslange vonlOOc?« angenommen. Die Riickentheilschoss Fig. 28
wird, wie auch das Riickentheil riickwarts im Bruche geschnitten
und angesetzt. Die Breite der Schoss betragt oben 24 cm d. h.
das Dreifache der Riickentheilbreite, behufs Legung der
Quetschfalte.

Die untere Breite der Riickentheilschoss betragt bei dieser
Lange 55 cm-, jene des Vordertheiles 95 cm, was zusammen eine
untere Schossweite von 150 cm zur Halfte ergibt.

Die untere Contur der Schoss Fig. 29 ist nach den dargestellten
Zahlen(m) 96-99 — 100 in massigen Bogen auszufiihren. Innerhalb
der Schoss Fig. 30. befindet sich die Zeichnung des Stehkragens
dessen Lange selbstverstandlich nach dem Masse der Halsweite
einzustellen ist.

Durch den Abstich der Riickentheilschoss bei A um 1 cm
ergibt sich eine Hebung des Schosses nach ruckwarts.

Die Verlangerung der Taille betragt hier 3 cm kannjedoch
auch mit 5 cm construirt werden.

Will man die Vordertheilschoss mit dem Vordertheile aus
einem Stucke schneiden, so lege man das Schossmodell an die
gezeichnete Taillennaht genau an, und schneide das Seitentheil
separat dazu.
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Fig. 26—30. Construction des Priester-Talars mit Faltenschoss.
Fiir 48 cm Oberweite, 42 cm Unterweite, 45 cm Rtickenlange.

(Kurze Taille.) Aermel dazu siehe Fig. 16.
(Mit dem Reductionsmassstab ubertragbar fiir die mittleren

Oberweiten bei normalem Korperbau.)
Fig. 27. Fig. 26.
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Erklarung
iiber die Anwendung von zweierlei Massstaben zur Ueber-

tragung der Schnittvorlagen.

Obwohl die sogenannte Reductions-Schema-Methode bei der
heutigen vorgeschrittenen Entvvicklung der Zuschneidekunst als
eigentliche Zuschnitt-Methode langst schon veraltet ist, arbeitet
trotzdem noch eine sehr nahrahafte Anzahl von Kleidermachern
mit Hilfe solcher TJebertragungs - Massstiibe.

Wer sich nun die Kenntnis Aller, bei dieser Methode un-
bedingfc nothigen Abanderungen und Erganzungen der Schnitt-
muster, nach genommenen Massen, durch langere Praxis angeeignet
hat, mag damit auskommen, — nothwendig ist diese Methode
heutzutage, angesichts des Bestandes einfacher und verlasslicher
Proportional-Methoden, welche gewisse Masse zur Voraussetzung
haben, nur fiir Jene, dennen der Besuch einer Lehranstalt oder
Selbstunterricht nicht moglich ist. Das Reductions-Schema wird
daher als Zuschnittmethode erst dann ausser Cours kommen,
wenn durch bessere Ausbildung der gewerblichen Jugend im
Zeichnen, Lesen und Rechnen der Boden zu einem hoheren geistigen
Aufschwunge unseres Gewerbes geebnet werden wird.

Diese faktischen Umstande beriicksichtigend, habe ich die
Schnittvorlagen in diesem Werkchen mit Zahlen versehen. Es ist
daher nur nothig, das dem Werkchen angeschlossene Reductions-
Schema auf starkes Cartonpapier zu kleben und sodann die ein-
zelnen Massstabe auseinander zu schneiaen. Je grbsseren (liingeren)
Massstab man nun zur Uebertragung der Zahlen wahlt, desto
grosser wird das Schnittmuster.

Bisher war es allgemeiner Brauch zur Uebertragung aller
Stellpunkte der Schnittvorlagen einen einzigen, dem Masse der
Obervveite entsprechenden Massstab zu beniitzen, obvvohl es
klar ist, dass die Lange (Statur) eines Korpers nicht immer mit
der Breite desselben proportionirt ist. Ein Mann mit einer Ober-
weite von 48 cm kann z. B. gross, mittelgross oder auch klein
sein. Dasselbe kann bei jeder anderen Obervveite zutreffen.
Aus diesen Griinden miissen die normalen Schnittmuster nicht
blos bei der Unterweite nach Mass corrigirt, sondern auch in
ihrer Hohe, resp. Lange der Statur entsprechend berichtiget
werden.
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Um aber wenigstens die Lange des Oberkorpers (Rumpfes)
angemessener zu treffen, hat man in neuester Zeit verschieden-
artige neue Massstabe construirt, sowie auch die Uebertragung
mittelst zweierlei Massstaben eingefiihrt. Trotz dieser Verbes-
serungen kbnnen aber durch die Massstabe die Verschiedenheiten
der Biistenlangen, welche das hauptsachlichste Fundament der
Zuschneidekunst darstellen, nicht beriicksichtiget werden.

Die Moden-Journale der „Europaischen Modenzeitung'1 in
Dresden reproduzieren schon seit einigen Jahren ihre Schnittvor-
lagen derart, dass fiir die Langenpunkte ein dem Masse der
Riickenliinge; fiir die Breitenpunkte aber ein dem Masse der
Oberweite entnommener Massstab anzuwenden ist, wobei selbst-
verstandlich richtige Masse die Voraussetzung des Gelingens
bilden.

Aus praktischen Griinden habe ich nun diese Art der Ueber¬
tragung nicht gewahlt und will hier fiir Jene, welche die Vorlagen
mittelst zweier Massstabe nachzeichnen wollen, eine andere An-
leitung geben, welche noch einfacher ist und bei richtiger Auf-
fassung zum gleichen Ziele fiihren wird; wobei es Jedermann
unbenommen bleibt, die Vorlagen auch nur mit einem einzigen
Massstabe zu vergrossern.

Wie schon bei allen Schnittvorlagen besonders erwahnt \vurde,
sind dieselben in ihrer Lange fiir normale (mittelgrosse) Kor-
perlangen d. h. fiir die im Verhaltnisse zur Oberweite proportio-
nirten Staturen bestimmt.

Bei den Normalfiguren 3 und 4 auf Seite 9, finden wir
z. B. bei der Oberweite von 48 cm eine Riickenlange von 44 cm
was einer mittelgrossen Statur entspricht. Hatten wir nun einen
sehr grossen und einen kleinen Mann vor sich, deren Rumpf-
lange von jener unseres Massstabes verschieden ist, so konnen
wir bei gleichbleibender Oberweite derselben einen liingeren und
kiirzeren Schnitt dadurch construiren, dass wir die Langen¬
punkte der Vorlagen mit einem liingeren oder kiirzeren Mass¬
stabe, als es jener fiir die Breitenpunkte sein muss, aufstellen.

Der freundliche Leser wolle nun einen Versuch machen,
indem er vorerst nach der alten Manier die Langenpunkte des
Riickentheiles Fig. 3 und zwar von A herunter, die Zahlen 11,
22 und 44 mit dem Massstabe Nr. 48 aufstellt und sonach mit
dem gleichen Massstabe, die Breitenpunkte 7, 20 und 12 iibertriigt
und die Conturen des Schnittes abzeichnet. Nun zeichne man
noch das Vordertheil Fig. 4 mit dem gleichen Massstabe und
zwar vom Punkte E herunter zuerst die Langenpunkte 7, 24
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und 46; sonach die Breitenpunkte 8, 20, 24 und 25 nach vor
und 11 und 14 nach riickwarts von der Hauptwinkellinie E aus;
gebe vorne 4 cm fiir den einreihigen Ueberschlag (Revers) dazu
und zeichne die Conturen fertig.

Nunmehr suche man den Massstab Nr. 50 und stelle alle
Langenpunkte des Rucken- und des Vordertheiles mit diesem
Massstabe; alle Breitenpunkte, jedoch mit dem vorigen Mass-
stabe Nr. 48 ein, und man wird finden, dass der Schnitt von
der Taillenlinie nach aufwarts um circa 2 cm langer geworden
ist, wahrend die Breite mit dem vorigen Schnitte gleich geblieben
ist. Dass dieser Schnitt fiir einen sehr grossen Mann mit 48 cm
Oberweite besser geeignet sein wird, als der vorige, ist einleuchtend.

Jetzt versuche man noch das Gegentheil und stelle die
Langenpunkte mit dem Massstabe Nr. 47, die Breitenpunkte aber
wieder mit dem Massstabe Nr. 48 ein und man wird \vieder
finden, dass der Schnitt bei gleicher Breite um mehr als 1 cm
kiirzer, fiir eine kleinere Statur daher entsprechender ausge-
fallen ist.

IJm die Manipulation mit zwei Massstaben zu erleichtern,
habe ich diesem Werke eine besondere Tabelle angefiigt, in
welcher, bei 10 am meisten vorkommenden Oberweiten, dreierlei
Langenmassstabe verzeichnet sind, \vobei ich nochmals bemerke,
dass als mittelgross alle Schnittvorlagen dieses Werkes gelten,
worauf bei Aufstellung der Schnitte Riicksicht zu nehmen ist.
Es sind nun nach dieser Tabelle bei einigen Oberweiten auch
die mittelgrossen Schnitte mit anderen, von der Obervveite ver-
schiedenen Massstaben zu zeichnen. Dies hat seinen Grund
darin, weil die Langenpunkte nur in einer geringen Anzahl der
Oberweiten stimmen, ein Beweis mehe fiir die Unverliisslichkeit
des Nachzeichnens mit einem einzigen Massstabe.

Eine grossere Veranderung mit den Massstaben, als sie in
der Tabelle angefiihrt ist, wolle man jedoch unterlassen, \veil
dadurch die Lange der Vorderbiiste tangirt wiirde.

Die sicherste Aufstellung der Schnitte ist aber jene nach
Mass, wozu ich Jedermann das Studium meines Lehrbuches „die
Zuschneidekunst“ nachdriicklichst anempfehle.
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Tstoelle
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Allen Kleidermactiem und Naherinen
welche sich in der Theorie des
Zuschnittes griindlich ausbilden
wollen, empfehle ich meine pramiir
ten, preiswerthen und praktischen
Lehrbiicher zum Selbstunterrichte

und zwar:

„Die Zuschneidekunst“
populare Darstellung einer proportionalen Theorie fiir den Zu-
schnitt der Herrenkleider. Mit 50 Original-Figuren und 1 Mass-

Tabelle. Preis brochirt fl. 2 50, gebunden fl 3 —.
Auszug aus (lem Inhalts-Verzeichnisse.

I. Ueber die Theorie des proportionalen Zuschnittsystems. V. Die
Construction des Grundrisses VII. Das Zeichnen der Taillenrock-Conturen.
Vlil. Die Construction des Sacco. IX. Die Construction und Zeichnung der
Rockschosse. XIII. Die Construction des Aermels. XIV. Die Construction
des Taillenrockes fiir corpulente und dicke Personen. XVI. Die Construction
des Gilet. XVII. Die Construction des Dienst- und Gallarockes zur Beamten-
Uniform. XVIII. Die Construction der Beinkleider. XX. Construction eines
Mantels (fiir die Beamten-Uniform und fiir Mentschikoffs). XXI. Construction
des Sacco fiir dicke Personen. XXIV. Ueber das Massnehmen und die
Construction der Schnitte fiir abnormale Kdrperhaltung. XXVI. Darstellung
der Construction fiir die vorgebogene Kdrperhaltung. XXVII. Darstellung
der Construction fiir die zuriickgebogene Kdrperhaltung. XXVIII. Darstel¬
lung der Construction fiir die abnormal grosse Statur (aufgeschossener
Wuchs). XXIX. Darstellung der Construction fiir die abnormal kleine Statur
(kurzgedrungener Wuchs) u. s. w.

„Die Toilette“.
Neue populare Unterrichtsmethode fiir den Zuschnitt der Damen-
bekleidung. Mit 40 Original-Figuren und 1 Mass-Tabelle. Preis

brochirt fl 1 50
Auszug aus deni Inhalts-Verzeichnisse:

I. Ueber die Corporismetrie (Korpermessung) und Anatomie (Bauart)
des Korpers. V. Die Construction des Grundrisses zum Taillenschnitte.
VIL Ueber die Erganzungsmasse. IX. Die Construction der verlangerten
Taillen. X. Die Construction der Aermel. XI. Die Construction der Jaquets
und Paletots. XIII. Die Construction des Radmantels und der Pelerinen.
XVI. Die Construction des glatten Rockes. XVII. Die Construction des
Damenbeinkleides u. s. w.

Bestell-Adresse: M. Kunc, Laibach, Krain.
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ich danke Ihnen fiir Ihr Buoh „Knjiga krojaštva 11 (Zuschneidekunst'
vvelche mir viel niitzt. Mit geringer Muhe kann sich daraus Jeder selhst
belehren. J. Frankovi?, Corgnale.

Auf meine Veranlassung bestellte sich Stefan Osenjak hier, die von
Ihnen verfasste Zuschneidekunst in slovenischer SpraChe. — Er hat sich
gleich in die Art Ihrer Kunst eingefunden, so dass er Alleš nach dieser
Methode zuschneidet und ihm Alles aufs Beste gelingt. Nun vviinsCht er
noch die ,,Toilette“. Fr. Ser. Ratli, Pfarrer zu St. Lorenzem

Die. Vereinsleitung spricht Ihnen den innigsten 'Dank fur Ilir ge-
schatztes Werk aus, welches fiir Jeden sehr lehrreich ist.

Arbeiterbildungs-Verein in Laibach.
Ich kann Sie nicht genug zu der so einfachen und sicheren Methode,

wie sie in Ihrem Werke dargestellt ist, begluckvviinschen.
A. Nannig, Braunau.

Senden Sie mir nochmals Ihr \Verk „Die Zuschneidekunst'1 .
A. Stander, Luzern, Schvveiz.

Eine so einfache und leioht verstandliche Metliode ist mir bisher
noch nicht vorgekommen. Mit allen Modellen \var ich vollkommen zufrieden.

J. Canker, Oberiaibach.
Ich fiihle mich dankbarst verpflichtet. Ihnen iiber die guten Erfolge

mit der Zuschneidekunst zu berichten. Empiangen Sie fiir Ihre Muhe
meinen besten Dank. A. Gerbec, Nabresina.

Gestiitzt auf langjahrige Erfahrnngen erkiiire ich, dass das Werk
,,Die Zuschneidekunst 11 dem Zwecko vollkommen entspricht und dass
dieses Werk besser als andere ist, da die Belehrung in der leiehtfass-
lichsten Art geschieht. A. Bonne in der Zeitschrift

..Edinost 11 in Triest.
Ueber die Arbeit des, Herrn M. Kunc, Schneidermeisters in Laibach

miissen wir uns mit vollster Anerkennung aussprechen, sein Werk ist
sehr verdienstvoll. Aus dem Werke „Uiu?ni Pristrihačske" I’rag.

Die „Toilette“ finde ausserordentlich, was mich veranlasst, auch die
„Zuschneidekunst“ zu bestellen. F. AVeiss, Graz.

Nachdem ich Ihr \Verk ..Knjiga krojaštva 11 (die Zuschneidekunst)
bereits besitze, ersuche noch um die „Toilette“. d. Vertovec, Vel. Zabije.

Mit dem erhaltenen Werke „Die Toilette 11 bin ich sehr zufrieden.
F. Vizgoršek, Littai.

Senden Sie uns Ihre Werke fiir Herrn und Damen Zuschneiderei ein.
Zuschneidevereine in Wien und Miinchen.

Ihr Work („Die Tčilette 11). ist sehr praktisch und kunstvoll ausge-
arbeitet. Gott mochte Ihnen die Gnade goben ihr Kunstvverk noch weiter
gesund zu betreiben J. Slejška. Wien.

Mit dem Inhalte der „Toilette“ bin ich vollkommen zufrieden, ersuche
noch um Zusendung der .Zuschneidekunst 11 . J. H«jny, \Vien.



Concess. Zuschneide-Lehranstalt in Laibach, Krain.


