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Giotto: „Wenn das Zuschneiden aufhoren wird eine
Kunst zu sein, dann wird das Schneider-
Gewerbe eine Kunst werden.“

tJoh. Richter.

VORREDE
zup zweiten deutschen Auflage.

' c^ me*n Werk »Die Zuschneidekunst« das erstemal der Offentlich-
keit tibergab, ist fasst ein Decennium verflossen. Anderweitige Arbeiten,
so besonders die Verfasssung meiner Werke iiber den Zuschnitt der

Damcnkleider und diverser Schnittvorlagen; sowie auch der Umstand, dass
ich die zweite Auflage der »Zuschneidekunst« ganz neu bearbeiten wollte,
verzogerten die Herausgabe derselben, obwohl die erste Auflage bereits ver-
griffen war.

Es freut mich sagen zu konnen, dass mein erstes bescheidenes Werk
bei den Fachmannern wohlwollende Anerkennung fand, und dass mir zahl-
reiche Beweise der Dankbarkeit von Seite der Selbstlernenden zugekommen
sind. Aus diesen Grunden hielt ich es fiir Pflicht, alle Erfahrungen, welche
ich als Besitzer eines nicht unbedeutenden Massgeschaftes und als Lehrer an
der von mir im Jahre 1891 gegriindeten Fachlehranstalt fur das Zuschneiden
der Herren- und Damenbekleidung, mir wahrend dieses Zeitraumes neu
errvorben habe, auch Jenen zu Gute kommen zu lassen, welche die Beleh-
rung tiber die Zuschneidekunst aus meinem neuen Werke schopfen rverden.

Der Handwerker lerftt nie aus ! Die praktische Ausiibung des Geschaftes
zeigt stets neue Wege und Vortheile zur Erreichung besserer Schnittauf-
stellungen; die Thatigkeit als Fachlehrer gibt aber den besten Aufschluss
dartiber, wie man zu lehren hat, um praktische Fachleute heranzubilden.
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Das Studium der modernen Zuschneidekunst ist angesichts der hiefur
nothvvendigen Vorkenntnisse im Rechnen und Zeichnen, welche zumeist er-
mangeln, sogar bei mundlicher Untenveisung in der Schule schwierig; desto
mehr aber beim Selbstunterrichte. In unserer grossen Fachliteratur finden
sich aus diesen Griinden die verschiedenartigsten Schnittaufstellungsarten. Es
fehlt daher einem Fachschriftsteller, welcher im Besitze einer Fachbibliothek
ist, nicht an Anregungen. Deshalb finden wir auch in jedem Werke verwandte
Einzelnheiten, sowohl beztiglich der Schnittaufstellung, als auch der Lehr-
methode, was tlbrigens, nachdem das Endziel unserer Bemtihungen ja das
Gleiche ist, -— nicht anders sein kann.

Ich bin bei der, in der ersten Ausgabe meines Werkes angenommenen
Schnittaufstellungs-Methode, sowie auch bei der ursprilnglichen Darstellungs-
art auch jetzt geblieben und werden die geehrten Leser nur eine genauere
Reproduction meiner Originalzeichnungen nebstVermehrung derselben vorfinden.

Wohl aber ist die Darstellungsvveise im Texte, sowie selbst die Neben-
einanderstellung der Zeichnungen und Figuren derart ausgefuhrt, dass sie
dem Selbstlernenden die Auffassung der nothv/endigen theoretischen Begriffe
in anschaulichster Weise vermittelt und erleichtert.

Eines habe ich im Auge behalten. Obwohl der Rockschnitt bei meiner
Methode in Einem, d. h. Rticken- und Vordertheil zusammen, construiert wird,
was ich ftir zweckmassiger halte, schon aus dem Grunde, weil dabei eventuelle
Erganzungsmasse am leichtestcn bentitzt werden, so habe ich doch die ver-
schiedenen Stellpunkte des Schnittes an solche Linien angebracht, dass es
dem Praktiker leicht moglich wird, die zusammenhangende Construction des
Rilckentheiles mit dem Vordertheile, zu trennen, und jedes Theil ftir sich,
— eventuell auch direct am Stoffe, — auszuzeichnen.

Ich komme dadurch auch Jenen entgegen, welche dieser Art des
Zuschneidens den Vorzug geben. Der praktische Fachmann wird, sobald er
die theoretischen Grundsatze der Methode griindlich aufgefasst hat, auch bei
separater Zeichnung der Rocktheile, stets jene richtige Verbindung derselben
herzustellen wissen, welche in der Methode im Zusammenhange dargestellt
und begriindet, den verschiedenen Korperformen angemessen ist.

Beziiglich der allgemeinen Principien glaube ich mich sowohl in der
Theorie wie in der Praxis in Obereinstimmung zu finden mit den Ansichten
meiner verehrten Freunde, der Herren Johann Richter in Tetschen und
Wendelin Mottl in Prag. Die Werke dieser auch im Auslande bestbekannter
Fachmanner und P'achschriftsteller sind als Unterrichtsmittel beimFachzeichnen
in den gewerblichen Fortbildungsschulen in Osterreich approbirt, weshalb
der moglichste Anschluss meiner Arbeit an so bewahrte Grundsatze von selbst
gegeben war.

Schon in der ersten Ausgabe meines Werkes versuchte ich die Lehr-
methode so zu vereinfachen, dass sie dem Auffassungsvermogen der breiten
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Schichten unserer Fachgenossen entgegenkommen und dem Bediirfnisse nach
der Selbstbelchrung genugen soli. Dieser Tendenz habe ich auch jetzt
alles Andere untergeordnet. Sowohl die Zeichnungen als auch der beleh-
rende Text vermeiden alle Complicationen.

Ich habe mich sowohl als Lehrer als auch im Verkehre mit Fachleuten
iiberzeugt, dass nur die einfachste Darstellungsvveise mit Weglassung alles
gelehrten Ballastes diescm Zwecke dienen kann.

Es ist leider Thatsache, dass nocli heute eine ubergrosse Anzahl von
Fachgenossen nach veralteten Methoden arbeitet, und dass es den meisten
Lehrbegierigen nicht moglich ist, an entfernten Lehranstalten eine hohere
Ausbildung zu suchen. Eine leichtfassliche und praktische Anleitung fur das
Zuschneiden ist daher ein Bedilrfnis grosser Fachkreise. Wenn irgend etwas
im Stande ist, der Existenz des Kleinhandwerkes einen Ruckhalt zu bieten,
so ist es die fachgcmasse Ausbildung desselben!

In neuester Zeit hat sicli auch die oberste Unterrichtsvenvaltung veran-
lasst gefunden Einiges zur Forderung der hoheren Ausbildung in unserem
Fache zu thun und versucht diesen Zweck durch Veranstaltung von »Meister-
cursen« im technologischen Gewerbemuseum in Wien zu erreichen.

Trotzdem wird es aber im vraten Reiche noch ungezahlte Tausende von
Schneidern geben, welche ihr Wissen nur durch Selbstbelehrung aus ent-
sprechenden Buchern und Fachschriften werden schopfen mtissen.

Diesen Fachgenossen soli mein Werk auch furderhin den Weg zur
Ausbildung bahnen und ein sicherer Wegweiser in der Praxis sein!

Der Verfasser.
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I. Capitel.
Uber Zusehnittmethoden im Allgemeinen.

Unsere heutige Wissenschaft in der Zuschneidekunst hat nachweisbar
cine mehr als 200jahrige literarische EntwicklungsgeSchichte. An dem Aufbaue
derselben participieren alle Nationen, bei welchen die urspriinglichen National-
trachten durch die »europaische Kleidung« verdrangt wurden.

Von Frankreich ausgehend, verbreiteten sich neue Kleiderformen auf
der ganzen civilisierten VVelt Die Macht der Mode besiegte alle Vorurtheile
und bahnte sich unaufhaltsam ihren Weg bis in die entlegendsten Erdwinkel.
Nach primitiven Vorlagen, durch blosse Zeiclmungen dargestellt, oder nach
Augenmass construirten unsere Vorfahren die nothigen Schnittmodelle, bis
die im Jahre 1828 erfolgte Erfindung des »Reductionsschemas« durch Compaigne
und Fontaine in Pariš die Moglichkeit ergab, im Kleinen gegebene Schnitt-
formen in jede beliebige Grosse umzuzeichnen. Die Wichtigkeit dieser
Erfindung erhellt aus der Thatsache, dass das Reductionsschema auch gegen-
wartig fur gewisse Darstellungen nicht vermisst werden kann, und dass das-
selbe einer sehr grossen Zahl von Fachgenossen noch heute als Zuschneide-
behelf dient.

Mit der moderncn Zuschneidekunst hat das Reductionsschema heutzutage
freilich nichts mehr zu thun. Die Kenntnis der mechanischen Schnittver-
grosserung ist liingst fiir den Meister nicht mehr geniigend, und nur die
selbstandige Construction der Schnitte unter Zugrundelegung vvirklicher Korper-
masse kann den heutigen Anforderungen genilgen.

Es wiirde wohl zu weit fiihren, wenn ich die Entwicklung der Schnitt-
methoden, deren es trotz anscheinender Ahnlichkeit eine Unzahl gibt, zu er-
klaren versuchen wiirde. Die Kenntnis der alteren Literatur verdanken wir
in erster Linie Heinrich Klemm, dem weltbekannten Mitbegrtinder der
»Europ&ischen Modenakademie« in Dresden, dessen Werke tibrigens eine
solche Verbreitung in der ganzen Welt fanden, dass sich mit denselben keine
anderen Fachwerke messen konnen.

Der Begrtinder einer besonderen Richtung war G. A. Mtiller. Seine im
Jahre 1863 erschienene »Anthropo-Trigonometrie« bildete das Fundament
thr manche spatere Dreie'tk- und Kreisbogen-Constructionen. Ebenso leistete
das, in dem monumentalen Werke »Die Fachwissenschaft des Schneiders«,
angewandte proportionale System der Fachvvelt praktisch und theoretisch
die vorzuglichsten Dicnste.



Neben den genannten Autoren gibt es freilich auch noch eine grosse
Anzahl mehr oder minder bekannte Fachmanner, namentlich Franzosen,
Deutsche und Englander, welche an dem grossen Baue mitwirkten und deren
Namen der Jetztzeit in Erinnerung gebracht zu haben ein Verdienst Mottl’s
ist. In dem Eifer Neues und Besseres zu schaffen, verwissenschaftlichte man
zwar von manchen Seiten die Theorien uber die Gebiir. Wenn es uns aber
heute moglich ist auf Grundlage einfachster Methoden doch sicher zu arbeiten,
so verdanken wir diese Einfachheit doch einzig und allein den complicirten
wissenschaftlichen Forschungen und den unzahligen praktischen Vcrsuchcn
unsercr Vorganger, ja selbst den Missgriffen mancher Autoren !

Thatsache ist, dass heute die tibergrosse Mehrheit sowohl der Fach-
schriftsteller als auch der Praktiker trotz der sonstigen gegentheiligen An-
schauungen daruber einig ist, dass ein sogenanntes »Proportionalsystem«,
bei welchem man unter Zugrundelegung einer grosseren oder geringeren Zahl
von Hauptmassen einen Schnitt construieren kann, die srcherste und prak-
tischeste Methode des Zuschneidens bildet; und dass eine Berichtigung der
normalen Schnittformen fur »abnormalc« Korper und Iialtungen durch Erg&n-
zungsmasse vorzunehmen ist. Durch unzahlige praktische Versuche wurde
ubrigens die Proportionaltheorie so vervollkommt, dass sie, —- richtig angc-
wandt, — in den meistcn Fallen schon in den Hauptmassen dic riclitigc
Korperform einschliesst.

Es gibt auch mehrere sogenannte »directe Methoden«, bei \velchen alle
Stellpunkte des Schnittes durch Masse festgestellt werden sollen. Ich kennc
aber ubrigens nur eine \virklich directe Zuschnittmcthodc. Es ist dics
A. Gunkels Mass- und Schmttsystcm, vvahrcnd alle Ubrigcn »dircctcn« Mass-
methoden, vvelche mir bekannt sind, eine grosse Zahl von Stellpunkten aus
andcren Massen ableiten und deshalb den Proportionsmethoden beizuzahlen sind.

A. Gunkel, Lehrer an der deutschen Bekleidungsakademie in Dresden,
erfand einen Messapparat, durch welchen es moglich ist den ganzen Mantel
des Rumpfes in ebene Flachen abzuvvickeln, ohne irgend eine Proportions-
lehre anzuwenden. Wenn auch diese Methode bei der praktischen Arbeit
zu schwierig ist, weil nicht nur das Massnehmen sondern auch die Umformung
der »Modelle« in Modeformen, selbst schon eine grosse Praxis voraussetzt,
so kann doch seine Erfindung wohl die geometrisch richtigste Mass- und
Schnittmethode genannt werden.

Im Obrigen ist aber selbstverstandlich, dass jede Methode ihre beson-
deren Vortheile hat, dass es aber keine gibt, welche, wie Klemm richtig be-
merkt, schliesslich selbst zuschneiden wurde.

Man kann auf Grundlage jeder Methode praktischer Zuschneider werden,
nur muss man dieselbe griindlich lernen und was die Hauptsache ist, in der
Ganze auffassen und richtig anwenden.

Unter Zuschnittmethode wird seit jeher eigentlich nur die Construction
des anliegenden Taillenschnittes verstanden. Mit der Vermehrung der Kleider-



formen erweiterte sich aber auch dieser Begriff. Dem modernen Schneider
ist mit einer Methode, vvelche ihm nur die Construction einer Taille zeigt,
sehr wcnig gedient; er muss auch wissen wie auf Grundlage der Methode
verschiedeneandere Kleiderformen zu construieren sind. Die Methode muss, falls
sie praktischen Wert haben soli, den Fachmann befahigen neue Kleiderformen
selbstandig zu entwerfen. Da es eine Unzahl von Kleiderformen gibt, welche
am Korper, ausgenommen die Schulter, gar nicht anliegen und die Schon-
heit derselben weniger vom Anpassen als vom richtigen Sitz oder Fali ab-
hangig ist, so ist es augenscheinlich, dass uns selbst die allergenaueste Copie
der Korperform noch immer nicht befahigen kann, die technische Ausfuhrung
lose sitzender Kleider zu verstehen, und dass es hieftir besonderer durch die
Praxis erworbener Erfahrung bedarf. Es ist eine bekannte Thatsache, dass
es viel leichter ist im Schnitte eine correcte vollkommen anliegende Taille
herzustellen, als einen schonen lose sitzenden Rock. Bei vielen, namentlich
directen Methoden sind nun alle sogenannten Oberkleider durch Umformung
des anliegend construierten Taillenschnittes herzustellen. Ich halte diese
Methoden fur schwierigere und namentlich fur Anfanger sehr gefahrliche.
Aus diesem Grande habe ich in meinen Schnittconstructionen auch fur Ober¬
kleider unmittelbare Schnittmethoden angewendet und so den Anfangern
die grosstmoglichste Sicherheit und Einfachheit ftir den Zuschnitt der modernen
Kleidung geboten.

II. Capitel.
Uber die Theorie des proportionalen Zusehnittsystems.

Die proportionale Theorie griindet sich auf die Thatsache, dass der
nienschliche Korper als Ganzes in gewissen bestimmten Verhaltnissen zu den
einzelnen anatomischen Korpertheilen steht. Wenn z. B. ein Mann von grosser
Statur ist, so ist es sicher, dass alle Korpertheile vom Kopfe bis zum Fusse
gleichmassig (proportionell) grosser (langer) sind , als bei einem Manne von
kleiner Statur. Die Anatomic lehrt uns, aus der Grosse eines einzelnen
Knochentheiles auf die Grosse der ganzen Statur zu schliessen. Schon in
alten Zeiten begrundeten Maler und Bildhauer feste Normen zur Herstellung
menschlicher Figuren in der Weise, dass sie den Korper in der Lange in
8 oder 7'/a Abstufungen eintheilten, wovon jede die Lange des Kopfes hatte.
Leonardo da Vinci schreibt in seinen hinterlassenen Schriften: »Die Natur
hat bei Bildung des menschlichen Ivorpers bcobachtet, dass das Gesicht vom
Kinn bis zum Vorderkopf den zehnten Theil der ganzen Korperlange bildet.
Der gleiche Abstand findet sich in der Hand wieder, wenn man sie vom
Gelenke bis zur Spitze des Mittelfingers misst. Der Kopf vom Kinn bis zur
Spitze des Scheitels ist der achte Theil und der Fuss der siebente Theil
des normalen menschlichen Korpers. Vom Kopf bis zu den Sohlen ist es
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genau so weit, als von der Spitze der einen zur anderen Hand bei ausge-
streckten Armen«.

Die Anatomen sind selbstverstiindlich noch genauer und baben nament-
lich die in der Neuzeit zumeist an Soldaten vorgenommenen Korpermessungen
sehr interessante Aufschlilsse ilber die Proportionsverhaltnisse des Korpers
ergeben. Es wurden Thatsachen festgestcllt, welche die Schneider in der
Praxis schon langst bemerkt liatten, so besonders die Ungleichheit der Korper-
halften, sowohl in Bezug auf Lange, Breite und Haltung.

Uns interessieren anatomische Messungen nur insoweit als wir davon
Nutzen ziehen. Die Ausgangspunkte derselbcn sind jedoch zumeist andere
als wir sie brauchen konnen. Unser Beruf ist ja eigentlich nicht, den Korper
in der Kleidung so zu zeigen wie er vvirklich ist, sondern moglichst so, wie

er sein soli, d. h. ebenmassig und schon. Wir
mtissen unseren Geschmack an den Formen nor-
maler Korper bilden und bei Ausfuhrung unseres
Ilandwerkes trachten, jeden Korper, durch ent-
sprcchende Contouren des Schnittes, Uberbrtlckung
dcrUnebenheiten, plastischeBehandlung der Schnitt-
theile, in der Kleidung schon und ebenmassig er-
scheinen zu lassen.

Langwicrige anatomische Abhandlungen, wie
sie manche Fachschriftsteller belieben, halte ich fiir
entbehrlich und hoffe, dass die in den Abbildungen
1 und 2 dargestellten Figuren so viele Anhalts-
punkte bieten, als wir sie bei unserer Schnitt-
methode benothigen.

Da ich den Unterricht mit der Construction
(Schnittaufstellung) eines anliegenden Taillen-
schnittes, wie dies allgemein iiblich und begrtindct
ist, beginnen werde, so interessiert uns in erstcr
Linie die Bauart des Rumpfes (Oberkorpers) von
der Taillenmitte bis zum Halse. Siehe Abbildung 1 ,
welche das Knochengertiste des Korpers darstellt.
Wir sehen da, dass der Riicken und der Brust-
korb unter dem 7. PIalswirbel, Punkt A, beginnt,
und ober der Taillenlinie, Punkt C, endet. Die
Wirbelsaule besteht aus 24 Einzelnstticken; sie
tragt oben den Kopf und vom 8 . bis zum 19. Wirbel
die 12 Rippenpaarc, welche im Zusammenhange
mit derselben den Brustkorb darstellen. Die oberen
7 Wirbel entsprechen dem Halse, der 7 . her-
vorragendste Dorn ist ftir uns der Ausgangspunkt
des Masses der Riickenlange. Die Linie C be*
zeichnet die Lage der Taille, somit den Endpunkt



der Riickenlange, die unterste wagrechte Lime aber die Grenze zwischen
Ober- und Unterkorper. Die Wirbelsaule erscheint gekrummt und betragt der
Durchmesser dieser Krtimmung in der Taille beim normalen Korper 6 cm.

Nachdem das Knochengeriiste nach beendetem Wachsthum das eigent-
lich Bleibende des Korpers ist, so dient uns dasselbe als der sicherste An-
haltspunkt des Massnehmens. Audi zeigt uns das Knochengeruste, an \velchen
Stellen wir anliegende Kleider enge oder weit machen miissen, um durch die
Bekleidung kein unangenehmes Gefiihl hervorzubringen. Die Brust erweitert
sich beim athmen, vvoraus folgt, dass selbst die anliegendste Taille an der
Brust geniigend Spielraum haben muss, um diesem Umstande Rechnung zu
tragen. Eine Schniirung des Korpers in der Taillenlinie 6' unmittelbar ober
den Htiftenknochen in den sogenannten Weichentheilen ist aber nicht nur
zulžissig, sondern ftir schlanke Personen sogar angenehm.

Abb. 2 veranschaulicht uns den in 7 Vs Kopflangen eingetheilten Korper.
Die Masse desselben sowie die Ilaltung nennen \vir »normal«. An diesen
Figuren bemerken wir folgende, bei normalem Wuchse stets wiederkehrende
Proportion: 1. Kopfliinge vom Scheitel bis zum Kinne, 2. vom Kinne bis zu
den Armhohlen, 3. von den Armhohlen bis zu den Htiften, 4. von den Huften
bis zum Spalt (Unterkorper). Praktiscke Erfahrungen bewiesen uns aber,
dass die Lange des Oberkdrpers, insoweit uns seine Plastik zur Construction
des Schnittes dient, auch mit seiner Breite proportioniert ist, und dass Abwei-
chungen von dieser Regel nur durch abnormale (nicht gerade) Ilaltung oder
durch Flciscb und Fett-Ansammlungen (Dicke) bedingt werden.

2 *
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Auf diesem Erfahrungssatze beruhen seit alten Zeiten die sogenannten

Oberweitensysteme, und die Moglichkeit der Herstellung eines Schnittes auf
Grundlage des Masses der Oberweite. Die Grundlage hiefur schuf im zvveiten
Decennium dieses Jahrhunderts J. H. Michel in London, der Erfinder der
»Drittel-Methode«, welche sich nach vielen. Variationen und Verbesserungen
durch andere Fachmanner, bis auf die heutige Zeit erhalten hat. Bahnbre-
chend wirkten u. A. ftir die Aufhellung der Korperverhaltnisse die Franzosen
Lavigne, Roussel und Kuhn in Berlin, sowie der Erfinder des »Conforma-
teurs« Pierre Rondel in Pariš. Wie wichtig die Erfindung des Conformateurs
war, erhellt aus der Beschreibung Mottls in seinem Werke: »Die neucsten
Fortschritte der Zuschneidekunst«, welche ich ausziiglich hier folgen lasse:
»Um den Leib gleichsam auszupunktieren, wie es die Bildhauer thun, hat
Pierre Rondel um das Jahr 1877 einen Conformateur construiert, d. i. eine
von Gummi gemachte Jacke, an welcher verticale und horizontale Streifen,
die sich nach Bedarf ausdehnen, gemacht. sind, und die der zu Messende
anzieht. Hierauf wird das Mass gleichsam vom Conformateur abgelesen, d. h.
dieRiickenhohe, das Avancement, dieBrust und Ruckenbreite, die Halsweite etc.
werden mit dem Centimeter abgemessen.

So unscheinbar diese Erfindung anfangs zu sein schien, so grossartig
sind die Ideen, \velche man aus dieser Schopfung ziehen kann.

Solange man den Schnitt des Oberktirpers in Kreisformen machen zu
mussen glaubte, mussten ftir die richtige Ruckenlage und Stellung allerlei
Regeln ausfindig gemacht werden, die meist sehr compliciert und schwerfallig
waren. Erst der Mechanismus Pierre Rondels musste uns zeigen, dass der
Riicken eigentlich in gerader Flache und Linie mit den Linien des Vorder-
theiles zu zeichnen ist und so entfielen plotzlich alle Lehren von Positionen,
und die Rtlckenhohe und das Vorderbustenmass kamen in ilire natUrliche
Hauptbedeutung, da nach diesen und den anderen Massen der Wuchs von
sich selbst sich herausstellt«. Wie es die praktische Erfahrung ermoglichte,
selbst diese Methode noch zu vereinfachen und auf Grundlage dreier Haupt-
masse correcte Taillenschnitte herzustellen, wie dies auch in meinen Construc-
tionen durchgefiihrt ist, dariiber in den folgenden Capiteln.

III. Capitel.
Wie man das Schnittzeichnen lernen soli.

Der Selbstunterricht in der Zuschneidekunst ist keinesfalls leicht. Die
Construction geometrischer Schnittfiguren und das Zeichnen geschmackvollcr
Conturen (Umrisse) erfordert selbst bei mundlicher Unterweisung viel Geduld
und Ausdauer. Trotzdem ist die Selbstbelehrung nicht unmoglich, wenn man
gewisse Voraussetzungen genau beachtet. Das meiste ist aber an der Lehr-
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niethode und an dem festen Willen des Lernenden gelegen. Die Unzu-
langlichkeit eines oder des anderen verschuldet zumeist, dass aus vielen
»auch zum Selbstunterrichte« verfassten Lehrbiichern der Lernende keinen
Nutzen zieht.

Es geniigt auch keineswegs, dass der Lernende mechanisch nacharbeitet,
gefehlt ist es auch alles auf einmal erfassen zu wollen. Ich werde aus diesen
Grunden das gesammte Massnehmen nicht unter Einem behandeln. Die wich-
tige Begriindung warum dies und jenes gerade so und nicht anders zu
niachen ist, werde ich an den bezilglichen Stellen anfiihren. Der Lernende
muss sich in die Grundsatze der Theorie schon nach Aufstellung der ersten
Zeichnung hineinfinden, soli daher weitere Constructionen erst dann beginnen,
wenn er die erste vollkommen begriffen hat. Wenn der Lernende diese
Andeutungen beherziget, wird ihm die Fortsetzung des Studiums nur Freude
niachen, da die Theorie ja auf der ersten Zeichnung beruht, alles Obrige
somit keine Schwierigkeiten mehr bieten kann. Eines ist aber unausweichlich,
trotzdem die meisten Sclmeider sonderbarerweise gerade daran Anstoss nehmen.
Dies ist die Bezeichnung der Schnitte mit Buchstaben. Es ist zwar Thatsache,
dass in manchen Lehrbiichern eine derartige Combination und eine so grosse
Zahl von zusammengesetzten Buchstaben vorhanden ist, dass es bald wirklich
unmoglich ist, dieselben dem Gedachtnisse einzupragen. Bei meiner Methode
benothigen wir zu jeder Construction nur einen Theil des Alphabets und ist
den einzelnen Buchstaben hochstens noch die Bezeichnung mit einer Ziffer,
z. B. 01, Al u. s. w. beigefilgt. Ich habe in der Fortsetzung der Schnitt-
constructionen zumeist die Bezeichnung mit Buchstaben unterlassen, deshalb
ist es nothwendig, dass der Lernende bei den ersten Zeichnungen die an
den Vorlagen befindlichen Buchstaben, mit welchen die verschiedenen
Stellpunkte des Schnittes benannt sind, an die gleiche Stelle notirt. Thut
er dies einigemale, so machen ihm diese Bezeichnungen, ohne welchen ja der
Selbstunterricht unmoglich ware, keine Schwierigkeiten mehr. Wie nothwendig
aber die Kenntnis der Benennung aller wichtigen Stellpunkte des Schnittes
ist, erhellt daraus, dass es uns erst dadurch moglich wird, jedes beliebige
Mass am Korper zu nehmen und es am Schnitte an gleicher Stelle zu
verwenden.

Leider herrscht in der Benennung der Stellpunkte in unserer Fachlite-
ratur die grbsste Zerfahrenheit. In jedem Werke finden sich andere Benen-
nungen. Ich hielt es ftir zweckmassig die Stellpunkte insoweit es thunlich
war so zu bezeichnen, wie sie Richter in seinen Vorlagewerken fur die ge-
tverblichen Fortbildungsschulen benannt hat.

Mein Werk bildet daher auch aus diesem Grunde die beste praktische
Fortsetzung der genannten Zeichenvorlagen.

I
i
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IY. Capitel.
Wie die Hauptmasse zu nehmen sind.

Die Grundlage meiner Methode zur Uerstellung eines Rockschnittes
(Taille) beruht auf drei Hauptmassen, und zwar:

1. Die Oberweite G—B.
Dieselbe ist ober dem Gilet unter den Armen, tiber den starksten Theil

der Schultern und der Brust zu nehmen und betragt dieser Umfang fur unser
Normalmodell 96 cm. Da die Construction des Schnittes fur den balben
Korper, von der Brustmitte bis zur Riickenmitte geschieht, muss dieses Mass
halbiert werden, betragt deshalb 48 cm.

Diese Messung erfordert strenge Genauigkeit, weshalb man sorgen muss,
dass das Massband nicht unter die Schulterblatter rutscht. Eine unrichtig
gemessene Oberweite verdirbt die wichtigsten Constructionspunkte.

2. Die Unterweite y— C.

Dieselbe wird ftir Ročke gleichfalls ober dem Gilet, und zvvar um die
Taillenlinie, d. h. ober den Hiiften gemessen, ohne das Massband zu spannen.
Fur unser Modeli habe ich die Untenveite mit 84 cm angenommen. Da ivir
dieses Mass auch nur zur Halfte benothigen, betragt es somit 42 cm.

3. Die Riickenlange A—C.

Das Mass der Riickenlange (auch kurze Taille genannt) wird gefunden,
wenn man mit dem Massbande ober dem Ročke vom Halse an, bis zu jener
wagrechten Linie in der Taille misst, welche bei Messung der Untenveite das
angelegte Massband bildet. Ftir unser Normalmodell betragt dieses Mass
45 cm. Diese Messung bedarf einer naheren Erklarung. Trotzdem uns nur
ein Blick auf die Abbildung 1 und 2 belehrt, wie wichtig dieses Mass ist,
da uns dasselbe die hintere Lange des Rumpfes (Ruckenpartie) anzeigt,
welche Lange nicht nur aus der Grosse der Statur, sondern auch aus der
Korperhaltung resultiert, ist es Thatsache, dass dieses Mass von vielen Schnei-
dern gar nicht beachtet wird. Das bekannte Gefrett, die Ruckenpartie in
Einklang mit der Brustpartie zu bringen, ist eine Folge der Unterlassung
dieser Messung.

Wir nehmen zwar zur Constatierung der Lange der vorderen (Brust)
Partie auch kein Mass, da wir dasselbe vorerst sowohl aus der Proportion,
bei gerader Korperhaltung aber auch aus der Riickenlange ableiten konnen.
Die Messung der Riickenlange ist aber unerl&sslich, und sind alle alten Schnitt-
methoden, welche dieses Mass nicht als Grundlage zur Construction anwenden,
als unsicher zu verwerfen.



Bei vielen Methoden wird das Mass der Riickenlange sogar in zwei
Iheilen genommen und die Riickenhohe vom Punkte B bis A (siehe die
erste Figur der Abbildung 2), separat constatiert. Wir werden im Verlaufe
des Unterrichtsganges und bei Erganzungsmassen, sowie auf andere Masse,
auch auf dieses noch zuriickkommen. Vorlaufig emiihne ich nur Folgendes:
Nach meinen langjahrigen praktischen Erfahrungen reichen die erwahnten
drei Hauptmasse zur Construction eines proportionalen Rockschnittes voll-
koinmen aus. Diese Hauptmasse sind auch die einzigen, welche ohne Apparate,
ohne Anlage von Gurteln und ohne Punktierung des Korpers richtig gemessen
werden konnen. Eine Methode, welche fur Anfanger berechnet ist, darf das
Constructionssystem nie auf die Grundlage eines Masses stellen, welches
unsicher zu nehmen ist. Ausserdem sind aber die Kunden der zahlreichsten
Fachkreise heute noch immer nicht so correct bekleidet, dass man ihren
Korper so sicher wie die Anprobierbiisten messen konnte. Nach meiner An-
sicht sollen und konnen beliebig viele Erganzungsmasse genommen werden,
der Zuschneider soli dieselben jedoch erst zur eventuellen Correctur des
nach den Hauptmassen aufgestellten Schnittes verwenden, falls er durch lan-
geres Massnehmen geilbt, sich auf die vollkommene Richtigkeit derselben
verlassen kann.

Als Ausgangspunkt der Messung der Riickenlange, sowie aller von
diesem Punkte ausgehender Erganzungsmasse, dient theoretisch der hervor-
ragendste Dorn des Halswirbels, Abbildung 1, Punkt A, praktisch aber jene
Hohe, an welche der Kragen anzusetzen ist. Nachdem wir dieses Mass iiber
dem Ročke nehmen, so ist darauf Riicksicht zu nehmen, ob die Kragennaht
an der richtigen Stelle am Nacken ist oder nicht. Der Endpunkt der Riicken¬
lange ist in der Taille Punkt C., Abbildung 1. Ohne Anlage eines Mass-
gtirtels wird dieser Endpunkt in folgender Weise gefunden.

Man driicke bei ausgespreiztem Daumen und Zeigefinger, hinter dem
zu Messenden stehcnd, mit beiden Handen in die Weichentheile, bis man
die Hiiftenknochen ftihlt. Nun fixiere man den Punkt, wo der Daumen der
linken Hand liegt, dadurch, dass man den Zeigefinger der rechten Hand an
jene Stelle (Rtickenmitte) setzt, wodurch der rechte Daumen und die linke
Hand, ivelche das Massband bereits in der Hand halten muss, zum Massnehmen
vom Punkte A bis C herunter frei wird.

Nachdem auch die Obenveite und Untenveite iiber das Gilet unterhalb
des angezogenen Rockes gemessen werden kann, ist die Manipulation hochst
einfach und bedarf es nur einiger Obung und Aufmerksamkeit, um stets
verlassliche Hauptmasse zu erlangen.



V. Capitel.

Uber die Theilungseinheit.

Bei jedem Schnittsystem ist eine sogenannte »Berechnung« nothwendig,
vvodurch aus gewissen Hauptmassen, Bruchtheile derselben zur Fixierung nicht
gemessener, zwischen den Hauptmassen befindlicher Stellpunkte abgeleitet
wird. Diese Untertheilung ergibt sich eben aus der Proportion des Korpers.
Es gibt dafur so viele und verschiedene Regeln, theils leichter, theils schwie-
riger Art, dass die Anfuhrung derselben kaum moglich ware.

Mottl gibt z. B. die Berechnungen in Decimalen, M. Lutz, Director
der Academie in Stuttgart, rechnet nach dem Principe des »goldenen Schnittes«.
Alle mir bekannten Autoren verwenden als Einheit die halbe Oberweitc,
z. B. 48 cm , welche sie in J/s , »/*, % Vt u - drgl. theilen. Manche berechneten
dieselbe sogar in 4/21 , V20 > Vis u - s - w- Abgesehen nun davon, dass so
minimale Bruclie praktisch vollkommen wertlos sind, ist es ja doch auch
wahr, dass die meisten Schneider keine Mathematiker sind, um bei den vielen
Stellpunkten so pracise geometrische Probleme losen zu konnen. Es wurden
daher zu diesem Zwecke Tabellen hergestellt, auf welchem solche Berech¬
nungen zusammengestellt waren, wovon der drehbare Kasten Muller’s wohl
der bekannteste war.

Ich far meine Person bin nun ein Gegner aller schwierigen Berechnungen
und Schablonen, da dieselben nothgedrungen stets zur mechanischen An-
wendung ftthren mussen.

Ausserdem ist es aber in der Praxis vollkommen gleichgiltig, ob ein
Stellpunkt um einen oder zwei Millimeter heruber oder hinuber gestellt ist.
Pls genUgt vollkommen, Fehlern von uber einen Viertel-Centimeter auszu-
weichen. Ich habe daher bei meiner Methode die Stellpunkte der Rucken-
lange nur in halbe Strecken eingetheilt. Dadurch ist es dem Zuschneider
moglich gemacht, die Stellpunkte ohne jeder Berechnung, einfach mittelst
Umbugen des Centimeterbandes, ganz genau einzustellen.

Zur Berechnung der aus der Obervveite resultierenden Stellpunkte ver-
minderte ich die Ziffer der Theilungseinheit. Anstatt die Theilung aus der
halben Oberweite, z. B. 48 zu suchen, benutzte ich die Halfte davon, also 24.
Die Theilungseinheit resultiert daher bei meiner Methode aus einem Viertel
( ]/4 ) der ganzen Obervveite. Diese Einheit bezeichne ich mit einem (Štern).
Hat nun eine Person 100 cm ganze Oberweitc, so ist die Einheit davon
25 cm. Da wir aber nur die Halfte der ganzen Oberweite zur Construction
von Schnitten benothigen, so ist die Theilungseinheit stets die Halfte dieses
Masses. Bei 48 daher 24, bei 46, 23, bei 40, 20 u. s. w.

Wir haben also, um bei diesen Beispielen zu bleiben, statt der Obervveite
stets nur die Einheit zu theilen und dies nur in Drittel und Viertel. Abgesehen
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nun davon, dass die Theilung einer so kleinen Ziffer leichter erscheint, ist
es auch moglich dicse Theilung ohne Berechnung genau durchzufuhren, wenn
man die bcztlgliche Strecke des Massbandes in Drittel oder Viertel umbtigen
'vili, oder sich einen Papierstreifen, an welchem man das Viertel der jevveiligen
ganzen Obervveite anzeichnet, zu diesem Zwecke herrichten will, wie dies an
den Massstaben unter den Fig. 5 und 6 der Tafel I ersichtlich ist. Ubrigens
bringe ich aber am Schlusse dieses Werkes auch eine Tabelle, mit der fiir
verschiedene Einheiten bereits durchgeftihrten Berechnung in Decimalen, zur
eventuellen Bentitzung.

Zu einigen Bruchtheilen der Einheit werden auch Zugaben von 1/2 bis 2 cm
gemacht, z. B. bei einer Einheit von 24 cm, betragt das Viertel davon 6 cm.
Will ich nun diesen 6 cm eine Zugabe von 1 cm machen, so sage ich: ein
Viertel, mehr 1 macht bei 24 cm 7 cm (oder J/4 -j- 1 = 7).

Wollte ich nun einen Bruchtheil der Einheit vermindern, z. B. i/3 von 24
ist 8, und ich benothige nur 7 cm, so sage ich ein Drittel weniger 1 und
bezeichne dies folgend 1/a —j— 1 = 7.

In gleicher Weise sind die nothigcn Zugaben und Abbriiche zu den
Hauptmassen der Ruckenlange und der Unterweite an den Schnittafeln
bezeichnet.

YI. Capitel.
Erklarung der Zeiehen.

Bei der Construction der Schnitte benothigen wir verschiedene Linien
und Zeiehen, deren ErldSrung hier folgt:

Es bezeichnet: Einheit (Viertel der ganzen Oberweite),
cm Centimeter,
-j- plus (mehr),
-j— minus (rveniger),
= gleich,
— bis,
- wagrechte Linie,

| senkrechte Linie,
\~ rechter Winkel,

Quadrat (Viereck),
-—• Kreisbogen, •
X Durchschnittspunkt,

Anhalten.

3



18 S

Hier bemerke ich noch, dass sich der Lernende, die in den bisherigen
Capiteln gegebenen Erklarungen einpragen muss, da ich dieselben bei den
nun folgenden Schnittconstructionen nicht wiederholen werde.

Die Construetion des Grundrisses zum Taillensehnitt.
Dargestellt auf Tafel I, Fig. 4.

Die Fig. 1 bis 3 zeigen, in gleicher Grosse mit dem Grundrisse ausge-
fiihrt, die Brustkorper (Biisten) einer normal gebauten Person. Die an diesen
Figuren befindlichen wagrechten und senkrechten Linien, nebst der mit
gebrochener Linie ausgefuhrten Schnittcontour, haben den Zweck, dem Lernen-
den die Lage und Begrenzung der Constructionspunkte am Korper selbst in
anschaulichster Weise darzustellen.

Zur Ubung sind alle Constructionen mit dem Centimetermasse in na-
tiirlicher Grosse auszufuhren. Der Lernende nehme einen Bogcn gentigend
grosses Papier, ein grosseres Winkellineal, Bleistift und Massband in die Hand.
Als Hauptmasse fur diese Normalfigur schreibe man sich vorerst am Bogen
nachstehende Masse in der unter der Fig. 4 dargestellten Form auf. Ober-
weite 48, Unterweite 42, Ruckenlange 45. Einheit (*) 24. Ein Viertel der
Einheit ist 6, ein Drittel der Einheit 8 cm.

Nun ziehe einige cm vom oberen Rande des Papierbogens entfernt, unter
Beachtung der Fig. 4, die obere vvagrechte Linie. Auf derselben stelle den
Massbetrag der Oberweite, hier also 48 cm, ein. Den Anfangspunkt bezeichne
mit O , den Endpunkt mit 01. Von diesen beiden Punkten ziehe mit genauer
Anlage des Winkels senkrechte Linien in der beilaufigen Lange der oberen
wagrechten Linie. Auf der vorderen senkrechten Linie stelle vom Punkte
0 aus, den Betrag der Einheit, hier 24 cm, hinunter und bezeichne diesen
Punkt mit g. Von diesem Punkte ziehe mit Anlage des VVinkels die zvveite
vvagrechte Linie bis zur hinteren Senkrechten und bezeichne den Anschluss-
punkt mit B. Nun benothigen ivir das Mass der Ruckenlange, welche hier
45 cm betragt. Lege nun das Massband mit dem halben Betrage der Rucken¬
lange, also 22 V, cm, auf den Punkt A und bezeichne oben, unter dem Punkte
01 den Anfang des Massbandes mit A, unten aber die Ruckenlange 45 cm
mit C.

Mit anderen Worten heisst das: der Betrag der halben Ruckenlange
gilt proportionell als Riickenhdhe. Daher sind 22 cm vom Punkte B
hinauf bis A, und 22 1/2 cm vom Punkte B herunter bis C einzustellen. Nun
lege den Winkel an die riickwartige Senkrechte bei C an, und ziehe die
dritte Wagrechte bis zur vorderen Senkrechten. Den Anschlusspunkt vorne
bezeichne mit i.
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'Nun theile die obere Wagrechte in die Halfte, hier 24 cm, und ziehe
die mittlere Senkrechte, deren Punkte oben mit 02, an der Krcuzung der
g—B Linie mit D, und an der i—C Linie mit H zu bezeichnen sind. Ober
dem Punkte 02 notiere zur Vermeidung von Irrthumern die Einheit (hier 24 *).

Diese ebene Flache genilgt uns nun um den halben Oberkorper, dessen
grOsste Breite von der Brustmitte Punkt g bis zur Riickenmitte Punkt B,
48 cm betragt, vom Halse an, (siehe die plastischen Fig.), bis zur Taille knapp
zu umhullen.

Die Linie O —Ol nennen wir Grundlinie, weil wir damit die Construction
beginnen Die Linie g—B zcigt uns die Anlage des Massbandes bei Messung
der Obenveite und fixiert die Armlochtiefe, welche normal stets 1/i der
ganzen Oberweite (1 44) betragt. Wir nennen sie Brustlinie.

Die Linie z—C bezeichnet die richtige Taillenlange, oder die Anlage
des Massbandes ober den Huften bei Messung der Untervv. ite.

Sie heisst Taillenlinie.
Die senkrechte Mittellinie 02—H durchschneidet an der Achsel das

Schlusselbein und theilt den Korper in den vorderen und hinteren Theil.

Die Construction der Stellpunkte und Hilfslinien
im Grundrisse.

Dargestellt auf Tafel I, Fig. 5.

Wir beginnen mit dem Ruckentheil. Vom Punkte A ziehe nach vor
eine kurze Linie und stelle auf derselben 1/4 * + 1 (hier also 7 cm) ftir
den Punkt m ein. Von diesem Punkte ziehe eine kurze Linie nach oben
und stelle von vi hinauf 1 1/2 cm ein. Dieser Punkt ist mit M zu bezeichnen
und bildet die Halsspitze des Ruckenthciles

Die Strecke (Lange) zwischen A und B theile in die Halfte (hier 11 ] /4 cm)
Punkt Al. Von diesem Punkte ziehe die Ruckenlinie bis zur Mittellinie.
Auf dieser Ruckenlinie stelle vom Punkte Al aus, die Riickenbreite mit
20 cm (normal s/4 ® + 2j ein und bezeichne den Ifndpunkt mit N. Vom
Punkte N ziehe eine Linic herunter bis zur Brustlinie und verlangere sie um
2 cm uber die Ruckenlinie hinauf. Die Erhohung von 2 cm ober der Rilcken-
linic und die Einstellung von 3 cm von der Ruckenlinie hinunter, zunt Punkte
Ni, zusammcn 5 cm, bilden die Breite des Rtickentheilspiegels.

Ftir die Breite des Rfickenthciles in der Taille stelle vom Punkte C aus,
gleichfalls 5 cm ein und bezeichne den Punkt mit Cl. Nun ziehe noch von
der Erhohung der Ruckenlinie und vom Punkte Ni kurze Striche fur die
ffndpunkte des Ruckentheilspiegels und verbinde dieselben wie an der Fig. 5

3



ersichtlich, oben um 1/s cm iiber die Riickenbreite hinaus, mit dem Punktc M,
und vom Punkte Ni aus zum Punkte Cl, mit Hilfslinien.

Auf der Brustlinie macbe 5 cm von der schragen Hilfslinie entfernt dcn
Punkt d, als Hilfspunkt zur Zeichnung des Ruckentheiles. Es ertibriget uns
noch die Taille nach Mode zu verlangern. Zu diesem Zivecke ziehe 2 cin
unter dem Punkte C eine parallele Wagrechte bis iiber die vordere Senk-
rechte hinaus.

Nun schreiten wir zur Construction des Vordertheiles. Vom Punkte
D aus stelle nach vor V4 (hier also 6 cm) fur den Punkt E, den gleichen
Betrag stelle auch vom Punkte 02 fur El ein. Ziehe sodann die parallele
Senkrechte vom Punkte El herunter und bezeichne sie an der Kreuzung mit
der Taillenlinie mit dem Zeichen E2.

Diese ]/.t oder 6 cm von der Mittellinie nach vor gestellte E Linic
construiert uns das sogenannte normale Avancement (Armlochvortritt). Nun
stelle vom Punkte El aus, nach vor V3 hier also 8 cm , fur den Punkt F.,
welcher die Halsspitze des Vordertheiles bedeutet. Vom Punkte El stelle
gleichfalls ’/s ’*’> a ^ so ^ cmi herunter ftir Punkt /, und ziehe von dort eine
\vagrechte Linie bis iiber die vordere Senkrechte hinaus. Diese Linie /,
nennen wir Halsausschnittlinie. (Siehe Fig. 2 )

Nun haben wir noch vom Punkte 02 aus, den Punkt El fur die Sen-
kung der Achsellinie des Vordertheiles einzustellen. Zu diesem Zwecke
messen wir die halbe Strecke zwischen den Punkten A Al des Rucken¬
theiles, Punkt Lt ab, hier betragt die halbe Lange von 1 1 1 /, cm gut 5 1/2 cm.
Diesen Betrag stelle- nun vom Punkte 02 an der Mittellinie herunter fttr
Punkt Ll und ziehe von dort eine kurze Linie nach dem Riicken zu. Jetzt
messe die Lange der schragen Achsellinie des Ruckentheiles vom Punkte M
bis gegen N ab und stelle die gleiche Lange von A' bis auf die von Ll aus-
gehende Linie ein. Da die Punkte M und E genau zusammengesetzt werden
sollen, so ist sclbstverstandlich , dass die Achsellinien beider Theile gleich
lang zu construieren sind.

Nun haben wir noch die, iiber die vordere Senkrechte hinaus, daher
aus dem Rahmen des Grundrisses hinaustretenden Punkte A, G und J
einzustellen.

Wir wissen, dass die nach dem Masse der Obenveite eingestellte Flachc
g—B in VVirklichkeit wo.h! einen festen unbeweglichen Kčrper knapp um-
htillen \vtirde, dass sie aber zur Bekleidung eines lebenden Korpers, rvclcher
unter Ausdehnung des Brustkorbcs athmet und sich bewegt, nicht genugen
kann. Auch verliert das Modeli Einiges durch die Nfihte, Einlagen, Futter
u. s. w. Wie an der Schnittcontour der Fig. 1 ersichtlich ist, verliert der
Schnitt auch 1 cm an der Brustlinie zwischen der Contour des Ruckentheiles
und jener des Seitentheiles bei Punkt d.

Diese Umstande bedingen daher eine Zugabe fur die Brustervveiterung
iiber die ursprtingliche vordere senkrechte Linie O—i hinaus. Verlangere
daher die Brust- und die Taillenlinie iiber die vordere Senkrechte hinaus.



! Hci spateren Constructionen ziehe diese Linien gleichzeitig mit dem Einstellen
der Punkte g und i weiter hinaus.)

Diese Brustenveiterung ist nun in praktischer Weise folgend zu construiercn:
Vom Punkte l aus stelle bis L den Betrag der Rtickenbreite, hier also

20 cm ein.
Vom Punkte E aus stelle 1 hier also 24 cm bis G ein.
Vom Punkte E2 aus stelle fur Punkt J die halbe Unterweite mit einer

Zugabe von 4 cm ein.
Nachdem v;ir die Unterweite fur diesen Schnitt mit 42 cm angenommen

haben, so ist die Ilalfte davon 21 cm. Mit Zugabe von 4 cm (gleich einem
halben Drittel der Kinlteit), ist daher vom Punkte E2 aus, der Betrag von
25 cm fur den Punkt J einzustellen.

Nun ziehe nocli vom Punkte J eine s.enkrechte Linie herunter und stelle
auf derselbcn vom Punkte Ji aus 1ji hier also 6 cm, ftir Punkt V. Diesen
Punkt verbinde durch eine Linie mit dem an der Mittellinie befindliclien
Punkte h.

Schliesslich haben wir noch den normalen Ausschnitt, welcher unter
den Schulterblattern beginnt und an der Taillenlinie zwischen dem Punkte Cl
des Riickcntheiles und dem Punkte K des Seitentheiles endet, zu bestimmen.
Diesen Ausschnitt erfordert die bereits envahnte Krtimmung der VVirbelsaule.
Der Durchschnitt dieser Krtimmung betragt normal 6 cm. Wir wiirden daher
keinen groben Fehler machen, wenn wir uns den Ausschnitt einfach 6 cm
entfernt vom Punkte Cl des Riickcntheiles bis zum Seitentheile fur. Punkt K
bezeichncn vvtirden. Dies ist aucli theoretisch richtig. Wenn wir die pla-
stische Form des Korpers an der Fig. 1 von der Halsgrube an, bis zum Nabel
herunter betrachten, so sehen wir, dass die Brustcontour des Korpers von der
Brustmitte an, herunter bis zum Nabel um ein Geringes sogar vortritt. Da
aber der Umfang des Korpers in der Taille trotzdem um 6 cm geringer ist,
als tiber die Brust, so muss natiirlicherweise dieser Betrag in der Taille hinten
herausgenoinmen vverden.

Nachdem sich aber der Durchschnitt der Tailleneinbiegung sowohl in
Folge abnormalni- KOrperhaltung, als aucli in Folge der Fleisch- oder Fett-
anlagen in den Weichentheilen iindert, so hat uns die praktische Erfahrung
gezeigt, dass wir diesen Ausschnitt aucli auf eine andere sehr zutreffende
Art bestimmen konnen. Wie ich im Laufe des Lehrganges noch erklaren
\vcrde, Uisst sich die Tailleneinbiegung schliesslich aucli durch das Mass
feststellcn. Ich liabe jedoch ftir ali c P';ille in meinen Constructionen so ver-
lassliche Anhaltspunkte ftir diesen Zvveck gegeben, dass sie jeder Zuschneider
unbesorgt anwcnden kanu, und zwar auf folgende Weisc:

Punkt E2 bildet den Durchschnittspunkt zur Theilung der Untenveite.
Wir haben daher die Halfte "davon, das ist 21 cm mit Zugabe von 4 cm ftir
die Ervveiterung, schon nacli vor zum Punkte J eingestellt. Nun stelle die
andere Halfte, somit wieder 21 cm unter Zugabe von 2 cm ftir die Nahte,
daher zusammen den Betrag von 23 cm vom Punkte E2 nacli rtickvvarts ein.



Da wir jedoch 5 cm der Unterweite schon am Ruckentheile besitzen, so
mtissen wir dieselben selbstverstandlich von den 23 cm abbrechen, den Punkt
K somit vom Punkte Ež aus mit dem Betrage von nur 18 cm einstellen,
wie dies auf Fig. 5 dargestellt ersclieint.

Um jedoch das Abbrechen der jerveilig cingestellten Breite des Ruckens
in der Taille nicht berechnen zu mtissen, legt man einfach das Centimeter-
band mit der Ziffer des Betrages der Breite des RUckentheiles, hier also mit
der Ziffer 5, auf den Punkt E2 und stellt, indern man das Massband dort
festhalt, die halbe Unterweite mit Zugabe von 2 cm , hier also 23 cm , ftir
den Punkt K ein.

Nachdem noch von den Punkten K und Cl kurze Linien Uber die ver-
langerte Taillenlinie herunter gezogen werden, ist der proportionale Grundriss
bis zur Zeichnung der Schnittcontouren fertig.o o

Es wUren zwar zu dieser Normalfigur noch viele theoretischen Grund-
satze, sowie praktisch erworbene Plrfahrungen zu envahnen, ich unterlasse
dies aber vorderhand und werde alle nothigen Einzelnheiten erst an passenden
Stellen anfuhren.

IX. Capitel.
Uber das Zeiehnen des Taillensehnittes.

Dargestellt auf Tafel I, Fig. 6.

An dieser Zeichnung findet der Lernende alle Linien und Punkte des
Grundrisses. Es handelt sich also nur darum, die hier im verkleinerten Mass-
stabe dargestellten Schnittcontouren schon und richtig in natUrlicher Grosse
nachzuzeichnen. Das Contourcnzeichnen ist die schonstc Seitc der Zuschneidc-
kunst, es bildet den Geschmack und fiihrt zur vollen Meisterschaft im Fache.
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Das Zeiehnen der Contouren kisst sich ubrigens nicht beschreiben. Fleiss
und anhaltende Ubung ermoglichen aber auch das Erlernen dieser Kunst.

Bei der Zeichnung der Schnittcontouren haltc sich der Lernende an
folgendc Regeln. Beginne stets mit dem Zeiehnen des Ruckcntheiles. Die
Linie A—6'bildet hier schon an sich die Contour der Rtlckennaht, ist daher
mit dem Linčale vom Punkte A bis unter C herunter starker zu markicrcn.
Sodann ziehe die Contour im leichten Bogen nach innen geschvveift von A
nach M, sodann von M bis n, so dass von M aus bis zur Lange von circa
3 cm die Achselnaht um ein Geringes nach innen gesclnveift wird. Der
Ruckcnspiegel kann fast gerade scin. Die Scitencontour des Ruckenthciles
lauft in schonem Bogen vom Punkte Ni aus Uber d nach Gl. An der ver-
langcrten Taillenlinie unter dem Punkte Cl ist die innere Spitze des Rttcken-
theiles etwas langer anzuzeichnen.



• (Ich bemerke hier fur alle Falle, dass die Abvveichungen der Contouren
von den geraden Linien an allen Schnitten nur dann bezeichnet sind, wenn
die Abweichung mehr als J/2 cm betragt )

Beginne nun mit der Zeichnung des Vordertheiles, am besten mit der
Contour des Seitentheiles (Kaiserschnittes). Diese Contour ist vom Punkte
Ni aus derart zu fiihren, dass an der Brustlinie beim Punkte d das Seiten-
theil einen Abstand von der Rtickentheilcontour im Betrage genau eines
Centimeters erhalt. (Dieser Punkt ist bei meiner Methode wichtig, was
ich spater erklaren vverde.) Nach unten zu, gegen Punkt K, ist die Contour
leicht nach innen zu schweifen.

Zur Erleichterung der Zeichnung des Armloches bezeichne von der
Brustlinie nach aufvvarts mit 1I3 hier also 8 cm hoch, den Punkt e.

An dieser Stelle schneidet die Armlochcontour, welche von N aus in
der dargestellten Art tiber die Punkte D und E zu fiihren ist, die Vortritts-
linie. Die Abvveichung der Contour betragt unter dem Armloche 1 cm , an
der Stelle der vorderen Armniuskel aber 2 cm. Der Lauf der Achsel-,
flals- und Brustcontour ist aus der Zeichnung genau ersichtlich. Ebenso der
Lauf der Schossnaht welche vorne bei V um 1 cm hoher als die Linic und rtick-
warts um' 1 cm tiefer als die Linie zu zeichnen ist.

Das Seitentheil wird gevvohnlich vom Vordertheile getrennt, was schliess-
lich an beliebiger Stelle unter dem Arme geschehen konnte. Hier lauft die
etwas geschweifte Contour des Seitentheiles bei Punkt H unmittelbar neben
der Mittellinie und weicht unter dem Armloche 2—3 cm nach innen ab.

Ober die Nothwendigkeit von Brust- oder Baucheinschnitten (Siisons),
vverde ich bei Erklarung der Behandlung der Schnittheile Genaueres anfuhren.

Es bleibt hier nur noch zu ervvahnen, dass das Rtickentheil mit dem
Vordertheile am Halse, mit den Punkten M und E, am Riicken aber an den
Punkten der Brustlinie zusammengesetzt wcrden muss, sowie wie es con-
struiert ist. Deshalb hat die Seitentheilspitze im Armloche um das Nfithige
vorzutreten. Wenn nun alle Schnittcontourcn ausgefuhrt sind, schneide das
Modeli genau auseinander und die Schnittheile sind zur Anlage auf den
Stoff behufs Zuschneidens fertig.

X. Capitel.
Die Construction der Sehnitte fur versehiedene Korper-

haltungen und Bauarten.
Dargestpllt auf Tafel II, Fig. 7—11.

Um dem Lernenden einen leichteren Begriff iiber die Verschiedenheit
der Schnittconstructionen, wie sich solche unter Anwendung unserer Theorie
aus drei Hauptmassen fur abnormale Korperhaltungen und Bauarten ergeben,
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zu bieten, habe ich die Schnitte flir ftlnf verschieden gebaute Korpef als
Beispiele auf einer einzigen Tafel dargestellt. Ich werde in diesem Capitel
mit der Erklarung thcoretischer Grundsatze fortfahren und bemerke, dass
diese Grundsatze Geltung haben beim Zuschnitte jeder wie immer genannten
Kleidung des Oberkorpers. Diese Grundsatze sind also nicht nur beim
Zuschnitte der Taillen, sondern ebenso beim Zuschnitte von Saccos, Paletots,
Manteln, Gilets u s. w. sinngemass anzuwenden.

Ich setze voraus, dass der Lernende die Construction des im vorigen
Capitel erklarten Normalschnittes bereits vollkommen begriffen hat und werde
diese Constructionen nochmals auf eine anderc Art erklaren.

a) Schnittaufstellung fiir gerade Korperhaltung.
(Siehe Fig. 7 auf Tafel I.)

Gerade
Korper¬
haltung.

Der Schnitt dieser P'ig. ist mit der im vorigen Capitel erklarten
normalen Construction vollkommen gleich. Nach meiner Methode
gilt als gerade (normale) Korperhaltung jene, bei welcher ein
eventuelles genaues Mass, von den seitlichen Halsspitzen, d. h.
von den Punkten M und E herunter bis zur Brustlinie gemessen,
die gleiche Lange ergeben \viirde. (Siehe Fig. 1 auf Tafel I.) Dieses
Verhaltniss muss sich bei jedem Schnitte fttr gerade Korperhaltung
und normale Bauart ergeben, falls die Rilckenlange richtig ge¬
messen wurde. Diese Proportion ermoglichet uns eben, wie ich
dies bei Construction fiir abnormale Korperlangen erklaren werde,
einen geraden Schnitt selbst mit Zugrundelegung des blossen
Obervveitenmasses zu construieren.

Der Lernende wolle nun diesen geraden Schnitt in nattir-
licher Grosse nach folgender Erklarung nochmals aufstellen und
auszeichncn.

Masse: 48, 42 24
V*. 645 % 8;

Obere \vagrechte Linie von O—Ol die Obervveite, Punkt 02, die Halfte,
von O bis zur Brustlinie 1 von B nacli A und von A nach C je die halbe
Riickenlange. Fiir die Breite des Riickentheiles von A aus nach m 1/i + 1,
und hinauf fiir die Halsspitze M D/g cm.

Rilckenlinie Al in dic Mitte der RtlckenhOhe von A—B. Rtickenbreite
s/4 + -2 -

Riickenspiegel 2 ober und 3 unter der Rtickenlinie, Riickcntheilbreite
unten 5 cm, Schvveifung des Riickentheiles bei d 5 cm von der schragen
Hilfslinie, aus.

Armlochvortrittslinie 1ji ' von der Mittellinie nach vor. Halsspitze des
Vordertheiles ’/3 vom Punkt lil aus. Halsausschnittlinie ’/« von El herunter.
Senkung der Achselnaht die Halfte der Lange am Riicken zwischen A und Al.
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Verbreiterung dcr Brustcontour von l bis L die Rtickenbreite oder
s/4 + 2. Von E bis G 1 von E2 bis J die halbe Untenveite mit Beigabe
von 4: cm. Tailleneinbiegung von E2 aus die halbe Untenveite mit Beigabe von
2 cm zum Punkte AT, wobei das Massband an Punkt E2 mit dem Betrage
der Ruckentheilbreite anzulegen ist.

Verlangerung der Taillc nach Mode und Zweck des Kleidungssttickes,
hier 2 cm und Verlangerung derselben vorne von Ji aus mit 1j4

Wcnn der Lernende diesen Schnitt nun genau nach Vorlage ausgezeichnet
hat, messe er noch folgende Proportionen nach. Der Durchmesser des
Armloches betragt J/2 Die Lange der Taille von der Halsspitze aus bis
zur unteren Seitentheilspitze ist mit der vorderen Lange des Schnittes an-
nahernd gleich.

Der Lernende ersieht aus vorstehender Erklarung, dass unter Anwen-
dung der gleichen Theorie die Construction eines j eden Schnittes ebenso
gut auch nach anderen Hauptmassen ausgefuhrt vverden kann.

Construiere daher zur Eintibung noch zwei Schnitte mit nachstehenden
Hauptmassen: Obenveite 50, Unterweite 44, Rtickenlange 47. Ferner Ober-
weitc 44, Unterweite 38, Rtickenlange 41.

Vdele Schneider legen besondcren Wcrt auf die Messung der Armtiefe, .
sauen wir evcntuell von der Halsmitte aus, oder vom Punkte F bis E. Es
o

ist zwar jede Messung, welche uns helfen kann, gut.
Jeder denkende Schneider muss aber einsehen, dass dieses Mass ftir

sich allein genommen, \venig praktischen Wert hat, nachdem die Tiefe des
Armloches gevviss viel sicherer aus der alterprobten Proportion ('/4 der ganzen
Oberweite) als nach Mass festgestellt werden kann, und weil diese Tiefe ja
gar nicht so wichtig ist. Es ist dies fast der einzige Ort des Schnittes, wo ein
kleiner Spielraum gestattet ist.

Wichtig ist dieses Mass nur dann, wenn das Gegenmass uber dem
Riicken von der Spitze M aus, bis zur Brustlinie oder bis zum Punkte D
gleichfalls genommen wtirde. Nicht die Tiefe des Armloches also, sondern
die gegenseitige Hohe und Lage der Halsspitzen ist massgebend ftir einen
correcten Sitz des Rockes.

Ich bitte den Lernenden nun, die Lage der Halsspitzen auf den tibrigen,
ftir abnormale Bauarten und Ivorperhaltungen construierten Schnitten Fig. 8—10
zu beachten. Wir sehen da, dass sich je nach der Haltung des Korpers die
Lage dieser Spitzen in der Weise verandert, dass ftir vorgebogene Korper-
haltung (siehe Fig. 8) die Halsspitze des Ruckentheiles hoher als die Grund-
linie, jene des Vordertheiles aber tiefer als die Grundlinie kdmmt, wahrend
beim zuruckgebogenen VVuchse (siehe Fig. 9) das Gegentheil eintritt.

Die praktische Erkihrung beweist es aber, dass diese Verdnderung nach
keiner Richtung hin besonders gross ist. Pline im Betrage von 1 bis 2 cm
construierte ungleiche Hohe dieser Spitzen macht im Sitze des Rockes einen
sehr bedeutenden Eindruck und variirt thatsachlich zwischen 1/2 bis 3 cm.
Daraus folgt, dass wir zur Messung soleher kleiner Differenzen am Korper

4
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so wenig Anhaltspunkte besitzen, dass wir die Messungen ohne Anlage von
JVIessapparaten oder Gtirteln gar nicht verlasslich vornehmen konnen und
dass es Thatsache ist, dass diese Differenzen vom Praktiker nach Augen-
mass beurtheilt werden konnen. Grossere Ungleichheiten kommen freilich
auch vor, aber nur bei abnormen Korpern, welche man aber ohnehin aucli
nach anderen Richtungen messen kann und messen muss.

Jeder Schneider muss daher trachten, sich die Erkennung der Korper-
haltung nach dem Augc anzueignen. Der Unterschied zwischen einer geraden,
vorgencigtcn oder zurackgcneigten Statur ist ja sogar jedem Laicn gclaufig,
dem Schneider muss aber diese Kenntniss, in Verbindung mit einem ver-
lasslichen Masse der Riickenlange, auch zur Construction der abnormalen
Korperhaltungen (crasse Fali e selbstverstandlich ausgenommen) gentigen. Bei
meiner Methode, aut' \vclcher sich der feststehende Punkt der Verbindung
des Rtickentlieiles mit dem Vordertheile, oder anatomisch ausgedrtickt, des
Mantels der Rtickenbuste mit jenem der Vorderbtiste, auf der Brustlinie
befindet, das Riickentheil daher an gleicher Stelle wie construiert, auch mit
dem Seitentheile wieder zusammengesetzt vverden muss, ist daher die richtige
gegenseitige Ilohenlage der Halsspitzen die wichtigste Bedingung ftir den
correcten Sitz des Rockes.

Wie wir daher die Schnitte aufGrundlage dreier Hauptmasse construieren
mtissen, um dicscn Zvveck zu erreichen, davon nachstehcnd.

Vorgebogene
Kbrperhaltung,

b) Schnittaufstellung ftir vorgebogene Kbrperhaltung.
(Siehc Fig, 8 auf Tafcl I.)

Um diese Lehre nicht mit neuen Obervveitenmassen com-
plicieren zu mtissen und weil eine vorher gerade Person bei
unveržinderten Breitenmassen infolge einer Beschiiftigung, \velche
cine gebtickte 1 laltung erfordert, oder im Alter vorgebogcn
wird, nehmen \vir vvieder eine Obervveite von 48 und Unter-
weite von 42 cm als Beispiel. An der Rtickenbuste der plasti-
schen Abbildung sehen wir die gekrtimmte Contour des Rtickens.
Gleichzeitig aber auch die Verlangerung der Riicken- und die
Verkilrzung der vorderen Brustpartie. Zugleich erscheint auch
der Riicken breiter und die Brust enger und flacher. Diese
Veranderung der Kbrperhaltung kann selbstverstandlich ganz
unbedeutend, aber auch bedeutend sein. Jedenfalls muss aber
die Messung der Ruckenliinge und Breite ein grbsseres Ver-
haltniss ergeben, als die normale Proportion. Wir nehmen ein
mittleres Verhaltniss an und sagen, dass diese Person eine

Riickenlange von 47 cm, also bei gleicher Oberweite von 48 cm zwei Centi¬
meter langeren Riicken hatte als normal und \verden diesen Schnitt so con¬
struieren, wie es die Haltung der vorgebogenen Person erfordert.
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Da die Construction sich nur an einigen Punkten entgegen der normalen
verandert, werde ich nur jene Punkte anfuhren, welche nothwendig sind.

Die Einstellung der Punkte an der Grundlinie bleibt unverandert, ebenso
die Einstellung des Punktes g fur die Brustlinie. Die Rtickenlfinge wird aber
vom Punkte B aus nicht mehr zur Halfte getheilt, sondern ist so zu theilen,
dass von der halben Rtlckenlange '/a cm mehr von B nach A, als von B nach
C gestellt wird. Plicr ist die halbe Rilckenlangc 23 J/a cm. Wir geben diesem
Betrage '/a C!n zu, und stellen dalier hinauf 24 cm, hinunter aber 23 cm ein;
die Contour der Rtickennaht konnen wir beirn Halse (am Nacken) oder an
der Achselnaht etwas rundcn, und an der mit gevvellter Linie bezeichneten
Stelle anhalten, um der Rundung des Rtickens zu entsprechen. Die Rticken-
lange Punkt A kommt, da sie 24 cm betragt, hier bis an den Punkt 01
der Grundlinie. Die Halsspitze M ist aber wie normal noch um l 1/* cm
hinauf zu stellen. Die Breite des Riickentheiles von A bis Al betragt wie die
normale '/4 1, hier also 7 cm, es schadet aber nicht, dieselbe fur vorge-
bogene Haltung um eine Kleinigkcit bis zu '/.i c,u langer einzustellen. Die
Rtickenbreite ist grosser, hier also 21 cm. An der Brustlinie beim Punkte
d darf fur vorgebogene Korperhaltung zwischen dem Riicken und Seiten-
theile nichts herausgenommen werden, da die Schulterblattcr starker sind.

Die Vortrittslinie ist vvie beim Normalen mit ]/4 von der Mittellinie ent-
fernt einzustellen. Die Halsspitze ist jedoch mehr an den llals zu stellen,
hier vom Punkte lil aus mit 1/s -j- D/g, somit 1 1/8 bis 2 cm mehr als normal.
Die Senkungslinie der Achsel resultiert aus der Partie der Rtlckenlange von
A bis Al wie beim Normalen, hier also 6 cm.

(Daraus resultiert: je langer der Rticken, desto tiefer die Achsel.)
Da die Brustpartie des Vorgebogenen kilrzer ist, ist die Achsel bei

Punkt A um 1 cm zu kiirzen, ebenso auch die Lange des Vordertheiles vorne
bei V um 1/a bis 1 cm. Die Vertheilung der Unterweite kann vvie
beim Normalen construiert werden, solite jedoch vvie Abbildung
darstellt auch eine sehr eingebogene Taille bei hervortretenden
Schultern vorhanden sein, so stelle die halbe Untervveite mit
der ganzen Zugabe von 5—6 cm vom Punkte E2 bis J ein.
Zvvischen den Punkten Cl und K , nehme 6 cm heraus, und
vvenn von der vom Punkte E2 bis K verbleibenden Schnittflache
noch mehr ilbrig bleibt als die andere Halfte der Untervveite
ohne Zugabe erfordert, so nehme dasselbe noch beim Abschnitte
des Seitentheiles Punkt H, d. h. beim Vordertheile vveg. Mit
anderen Worten heisst das: Nachdem die Zugabe filr die Nahte
und Enveiterung im ganzen 6 cm betragen soli, vvovon vvir
beim Normalen 4 cm vorne und 2 cm hinten zugcben, ist ftir

stark emge- stark eingebogene Taille hinten entweder gar keine oder nur
iM.guir UiHc. e;ne, geringere Zugabe zu machen und daher die ganze Zugabe

nach vor einzustellen. In diesem Falle vvaren bei 42 cm Untervveite vom
Punkte E2 nach vor 21 -f- 5—6 cm und nach ruckvvarts bloss 21 cm einzustellen.

4*
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Zur Ausfiihrung der Armlochcontour ist vor dem Punkte E um den Mehr-
betrag der Rilckenbreite (hier 1 cm) von der Vortrittslinie entfernt, eine neue,
hier mit gebrochener Linie ausgefilhrte Linie zu zeichnen und die Armloch¬
contour, wie beim Normalmodell 2 cm vor diese neue Linie zu fuhren,
wodurch auch die Tiefe des Armloches grosser wird. Der Durchschnitt des
Armloches betrdgt demnach wie beim Normalen %

Es ist selbstverstandlich, dass bei abnormalen Korperhaltungen Ergan-
zungsmasse sehr gute Dienste leisten. Wir werden tiberhaupt darauf spater
zurtickkommen. Vorlaiifig will ich dem Lernenden jene Anhaltspunkte zeigen,
mit welchen sehr correcte Schnitte schon unter der Bentltzung der blossen
Hauptmasse construiert \verden kOnnen.

c) Schnittaufstellung fiir zuriickgebogene Korperhaltung.
(Siehe Fig. 9 auf Tafel I.)

Die Haltung der zuriickgebogenen Person ist der Gegensatz
der Vorgebogenen. Geringe Differenzen vom Normalen nennen
wir aufrecht. Die Riickenpartie ist also ktlrzer, die Brustpartie
langer. Der Rticken schmaler, die Brust breiter und voller.

Als Massatz fur diesen Schnitt gilt die Oberweite von 48,
Unterweite 42, Rilckenlange 43 cm.

Die Construction geschieht im Ubrigen wie normal, auch
die kuckcnlange wird in die Ilalftc gctheilt. Infolge der kurzeren
Ruckenlange kommt aber die Halsspitze des Rtickentheiles PunlctM
unter die Grundlinie, (tiefer) zu stehen. Rtickenbreite hat 19 cm.
Am Rilcken beim Punkte d , ist an der Brustlinie zvvischen der
Contour des Rtickentheiles und jener des Seitentheiles eine
Differenz von l l jt cm zu zeichnen. Bei Vertheilung der Unter-

Zuruckgebo- weite ist es besser, zvvischen den Punkten Cl und K nur 5 cm,
gene Korper- daftir aber den Cberschuss von der lialben Untcrvveite bei Punkt
haltung. j_j. am yor(j ertheil e vvegzunehmen. Die Brustpartie ist bei Punkt F

um 1 cm zu verlangern und die Halsspitze, falls volle Brust vorhanden ist,
um 1 cm vom Normalen zuriickzustellen, oder vvas gleich ist, stelle den Punkt
F vom Punkte El aus, mit ‘ 3 -j- 1 ein. Die Senkung der Achselnaht be-
tragt die halbe Lange zvvischen A und Al am Rucken, hier also circa 5V4 cm.
(Je ktirzer also der Rucken, desto hoher die Achsel.) Um den Minderbetrag
der Rtickenbreite ist hier bei Punkt E eine neue Linie von der ursprunglichen
Vortrittslinie nach zuruck zu ziehen (hier 1 cm) und von dieser aus das
Armloch 2 cm entfernt zu zeichnen, so dass der Armlochdurchmesser vvieder
normal wird und 1/2 * betrSgt.

Die Brustcontour soli bei Punkt G um 1/2 bis 1 cm hinausgeftlhrt vverden,
um den am Rticken grOsseren Ausschnitt zu ersetzen und ein grosseres Ein-
arbeiten zu ermoglichen.

Alles Ubrige ist aus der Darstellung zur Gentlge ersichtlich.



d) Schnittaufstellung fiir dicke Personen.
(Siehe Fig. 10 auf Tafel II.)

Dicke Personen nennen wir Jene, deren Untervveite
grosser ist als die Oberweite. Man empfielilt hier beson-
ders die genaue Messung der Weichenbreite, um die Unter-
weite richtig vertheilen zu konnen. Nachdem aber diese
Messung viel leichter erklart, als richtig ausgefuhrt wird,
will icli nach meinen praktischen Erfahrungen jene Grund-
satze angeben, welche auch ohnc Amvendung dieses Masses
zum Ziele filhren.

Jedermann wird einsehen, dass unsere Normalperson,
wclche nach ihren Massen zu den »schlanken« gerechnet
ist, dick wcrden konnte. Durch Fleisch- und Fettanlagen
\vtirde sicl.i die Korperform zwar verandern, keineswegs
\vtlrde aber die Statur als solche deshalb grosser werden.
Nur eines trifft zu. Infolge des grosseren Korperumfanges
in der Breite, vvird auch der Mantel des Korpers in der

Lange grosser, ausgenommen die Seitenlangc unter dem Arm. Dies alles
ist aber nur durch sehr umstandliche Messungen festzustellen. Bei meiner
Methode gibt uns aber die 1 lohe der Achselspitzen wieder den sichersten
Anhaltspunkt zur Construction. Schnitte ftlr dicke Personen mit gerader
sowie auch mit vorgebogener oder zurilekgebogener Haltung, werden daher
nach den gleichen Principien zu construiercn sein, wie fiir schlanke Personen.
Die obere Partie des Rumpfes bleibt namlich trotz der gvosseren Breite, doch
auch mit ihrer Lange proportioniert und wir konnen unbesorgt auch die
Armlochtiefe, dass ist die Brustlinie nach der aus der praktischen Erfahrung
gewonnenen Proportion einstellen.

Die Brustlinie, welche uns die Tiefe des Armloches und die Verbindung
des Riickens mit dem Vordcrtheile construiert, ist wie schon erwahnt fiir
alle schlanken Personen bis zur Obenveite von 50—52 cm mit der Halfte.
dieses Masses, proportionel daher mit 1 ® zu berechnen. Bei der Construction
der Schnitte fiir dicke Personen ist aber bei Einstellung der Lange vom
Punkte O bis g bei jeder 25 cm ubersteigenden Einheit 1/2 cm abzubrechen.

Die Einstellung des Stellpunktes O -g geschieht daher folgend:
Bis zur Einheit 25 betragt die Armlochtiefe 25

gerader Haltung.

» » »» 29 » » » 27
» » » 30 » 27 %

Der Lernende wolle nun die proportionale Aufstellung des Schnittes
ftlr dicke Personen mit der gewohnJichen etwas aufrechten (normalen) Haltung
nach der Vorlage Fig. 10 praktisch ausftlhren.
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Der Massatz ist 54 Obenveite, 56 Untervveite, 46 Riickenlange. 27
V, * — 9. I /4 * = 6 7. (Jenen, welclie das Decimalsystem nicht kennen,
diene zur Aufldarung, dass die Ziffern 6'7, sechs Ganze und sieben Zehntel
Centimeter bedcutet.) Wollten sie jedoch die Einheit von 27 cm ohne Be-
rechnung in Viertel eintheilen, so miissen sie das Massband in der Lange
von 27 cm zuerst in die Halfte und diese Halfte dann nocli einmal umbiegen,
wodurch sie das Viertel der Einheit ebenso genau finden und wo nothig
einstellen konnen. Fiir 1/s vvird die ® dreimal umgebogen.

Ziehe nun die obere Wagrechte und stelle auf derselben 27 und 54 cm ein.
Nach dem Auszielien der 3 Senkrechten, stelle von O nach g statt der

Einheit 27, bloss 26 cm ein und ziehe die Brustlinie bis B. Von der Rticken-
Uinge messe 23 hinauf bis A und herunter bis C. Lege das Massband mit
der Ziffer 23 auf den Punkt B. Riickenlinie normal in der Mitte zwischen A
und B. Riickenbreite 22 cm oder 3/4 -j- 2.

Vortrittslinie 1/4 (6'7) nach vor. Ilalsspitze Y3 —f— I (8). Halsausschnitts-
linie 1/,i von Bi herunter. Achselsenkung die Halfte von .1 Al. (Hier 5 s/4 .)
Riickentheilspiegel und untere Rtickentheilbreite 6 cm. Punkt d am Rilcken
5 1/2 cm von der schragen Linie. Brustervveiterung an der Halsaussclinittslinic
von l—L die Riickenbreite (22 cm), an der Brustlinie von E- G 1 * (27 cm).

Nun kommen wir zum wichtigen Punkte der Vertheilung der Unter¬
vveite. Es gibt da verschiedene Losungen. Mottl z. B. construiert die riick-
vvartige Partie nach der Obenveite. Es vvtirde zu weit fuhren und der
Sache eigentlich gar nichts dienen, vvollte ich dariiber theoretische Auseinander-
setzungen pflegen, da sich cine sehr zutreffende Vertheilung aus meiner nach-
stehenden praktischen Erfahrung ergibt.

Mag ein Korper noch so dick in der Taille sein, ein Einbug in der
Taille bleibt noch immer ilbrig. Der geringste Durchschnitt der Taillenein-
biegung betragt selbst bei dicken Personen noch immer bcilaufig 4 cm. Auf
Millimeter kommt es in der Praxis bekanntlich nicht an. Auch ist egal, ob
der Rock rtlckw&rts in der Taille um 1 cm mehr oder weniger anliegt. Der
Anschluss ist uberhaupt bei einer Anprobe leicht zu corrigieren. Hauptsache
ist aber, dass der Rock vorne am Bauche die genugende Weite erhalt.
Daraus folgt, dass eine Einstellung der Untervveite, welche nach erfolgten
berechneten oder gemessenen Ausschnitten, vom Rilcken aus erfolgen vvtirde,
(wie dies bei vielen Methoden tiblich), zu grossen Fehlern fuhren kann.

Stelle daher die Unterweite auch fur dicke Personen stets vom Durch-
schnittspunkte E2 aus, gebe aber der Halfte derselben 1—2 cm mehr Zugabe
als fiir schlanke Personen. Hier betragt die Untervveite 56 cm, zur Halfte
also 28 cm. Gebe diesen 28 cm noch 5 cm fiir die Ervveiterung zu und
stelle 33 cm zum Bauchpunkte J. Nun nehme an der Taillennaht zvvischen
dem Rilcken und Seitentheil 4 cm und beim Abschnitte des Seitentheiles
an der Hufte 1 cm hcraus. Messe dann vom Punkte E2 nach riickvviirts
nach, ob noch so viel Schnittflachc iibrig geblieben ist, als es die andere
Halfte der Untervveite erfordert. Solite diese Elache nach Abzug der Nalite



geringer sein, als die Halfte der Unterweite, so gebe dies nach vorne zu,
oder lasse bei sehr grosser Feftanlage den Huftenausschnitt weg. Solite
aber zu vie! Flache sein, so nehme dieselbe noch zwischen dem Riickentheile
und Seitentheile heraus. Ich bemerke noch, dass es sich bei dieser Mani-
pulation hochstens um 1—2 cm Unterschied handeln kann, was wie bereits
erwahnt, beim rtickwartigen Anschlussc keine besondere Rolle spielt und den
guten Sitz des Rockes gar nicht beeintrachtiget. Alles Ubrige ist wie normal.

Die Contour des Rtickentheiles muss bei Punkt d an das Seitentheil
anschliessen. Das Rtickentheil ist an der, mit gewellter Linic bezeichneten
Achselstelle massig voli zu lialten, da der Rtlcken dicker Personen zumeist
gerundet ist. Ebenso ist das Vordertheil an der bezeichneten Stelle der
liauchcontour entsprechend einzubtigeln. Der Baucheinschnitt kann bei schonem
dicken Wuchsc gemacht werden, uahrend der Brustausschnitt in den meisten
Fallen unterbleiben kann.

Der Durchmesser des Armloches betragt auch fiir dicke Personen pro-
portioncl s/a ®

c) Schnittaufstellung fiir dicke Personen mit vorgebogener Korperhaltung.

(Siehe Fig. 11 auf Tafel II.)

Dieser Schnitt ist unter sinngemasser Amvendung der
fiir dicke Personen, sowohl auch der, fiir die vorgebogenc
Korperhaltung gegebenen Regeln auszufiihren. Der Massatz
ist 58 Obcrweite, 64 Linterweite, 49 Riickenlange. Einheit
29 cm Vs —' 9'6, */* .*=* ~'2.

Die Construction ist an der Fig. deutlich ersichtlich
und erwahrie ich nur Folgendes:

Tiefe der Brustlinie von O—-g, statt der Einheit bloss
27 cm. Riickenlange 25 hinauf bis A, 24 hinunter bis C.
Punkt F (Halsspitze ljs *), also um 1 cm nlehr nach vor,
als fiir den gcraden Dicken. Ktirzung der Halsspitze bei F
um 1 cm.

Unterweite von E2 nach vor, die Halfte 32 cm mit
Zurabe von 5 cm = 37 cm. Ausschnitt in der hintereno

Taille 4 cm. Beim Seitentheile kein Ausschnitt, sondern nur
die gewohnliche Ausschrveifung.

Die Erhohung fiir die Halsspitze des Rtickentheiles Punkt M, ist wie
bei der vorigen Figur wegen der grosseren Breite mit 2 cm einzustellcn.
Die Contour des Rtickentheiles bleibt mit jener des Seitcntheiles an der
Brustlinie Punkt d zusammen.

Fig. 12 ist der gevvohnliche einfache Reversschnitt, welchcr bei allen
Gehrockformen der Brustcontour anzusetzen ist.

vorgebogener
Haltung.
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Weiteres iiber die Construction der Reverse und Uberschlage, sowie
iiber Construction von Schnitten ftir andere Korperbauarten in folgenden
Capiteln.

Die Verlangerung des Ruckentheiles nach unten zu, nennen wir Riicken-
theilschoss. Dieselbe kann dem Modelle angeschnitten oder auch separat
angesetzt werden, je nach dem Zwecke oder der Form des Rockes. Das
Riickentheil kann sowohl mit der Rtickennaht als auch, namentlich bei Uni¬
formen, im »Ganzen« geschnitten werden. Bei sogenannten Schosspaletots
kann sowohl Riicken als Schoss im Ganzen geschnitten werden. In diesem
Falle ist die, in der Taille nothige, geringe Einbiegung durch entsprechende
Behandlung herzustellen. Fig. 13 zeigt die Anlage des Ruckenmodells auf
den Stoff und die Verlangerung desselben nach unten zu. Man verfahrc
dabei nachstehend:

Die senkrechte O Lime zeigt die Stoffkante. Lege nun das Riicken-
theilmodell an diese Stoffkante so an, dass dasselbe bei A 1 cm und in der
Taille bei C 5 cm von der Stoffkante nach innen entfernt liegt. Stelle dann
vom Punkte C hinunter die gemessene Lange der Schoss (hier 48 cm bis
V ein) und zeichne die Breite des 1 lakens mit circa 3 cm ab. Der Rest
dient ftir den Einbug. Die Schoss ist gewohnlich gleichmžissig breit zu
machen. Nur bei sehr dicken Personen, wo die Breite des Stoffes zur Her-
stellung der Vordertheilschoss nicht ausreichen wiirde, ist es am Platze, die
Rtickentheilschoss nach unten zu breiter zu schneiden, womit das unschone
Anstiickeln der Vordertheilschoss vermieden vvird.

(Dieses Princip ist auch bei Zeichnung der Riickentheile ftir Paletots etc.
anzuwenden.j

An der Seite ist ein Einschlag ftir die Falte in der Breite von 3—4 cm
einzuzeichnen.

Der Schnitt der Gehroeke, Reverse und Schosse.
Dargestellt auf Tafel III, Fig. 14, 15, 21 und 22 und auf Tafel IV, Fig. 24.

XI. Capitel.
Die Zeichnung der Ruekentheilschoss.

Dargestellt auf Tafel III, Fig. 13.

Das Modeli des Vordertheiles soli auf den Stoff so angelegt wcrden,
dass die \vagrechten Linien desselben im rechten Winkel zur Stoffkante
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liegen. Der, mit gebrochener Linie gezeichneten Brustcontour ist
fiir die Naht, welche bei Annahen des Reverses verloren geht, 1 cm

r- t\ zuzugeben. Bei Rocken, welche starker wattirt werden, oder wenn
j J fransiger Stoffe wegen, tiefere Nahte gemacht werden sollen als
e ¥ gewohnlich, ist auch eine grossere Zugabe bis zu 2 cm empfehlens-
{ j j wert. Das Revers wird gewohnlich an einer anderen Stelle separat
l IA geschnitten. Seine Form ist an den Fig. 21 und 22 ersichtlich,

vvobei Fig. 21 fiir offene und Fig. 22 fiir hochgeschlossene Rock-
Gehrock. formen die Grundlage bildet. Die Breite des fertigen Reverses in

der Schoss betragt gewohnlich 6 cm oder 1ji ®.
Die Gehrockschoss wird nachfolgend construiert, wobei ich bemerke,

dass die Schoss, Fig. 15, zu unserem Normalmodelle gehort.
1—2 cm, welche fiir den Einbug bestimmt sind, von der Stoftkante

entfernt, ziehe die senkrechte Linie O— Vi, und unter Anlage des Winkels
an diese Senkrechte, die obere Wagrechte 0— C. Stelle nun von O bis A
die Reversbreite (hi er 6 cm) und von A nach C die vorher genau abge-
messene Taillennahtcontour des Vorder- und Seitentheiles mit einer
Zugabe von 3 cm ein. (Plier von A —C 45 cm.) Nun ziehe vom Punkte C
vvinkelrecht eine Linie hinauf bis Punkt D. Fiir diesen Punkt stelle vom
Punkte C aus 5 cm ein und verbinde D mit A durch eine gerade Linie,
tvelche gegen K hinaus verlangert wird.

Nun ziehe auch vom Punkte C hinunter eine Senkrechte und messe bis
R 16 cm ( a/3 t:') ab, stelle dort 6 cm hinaus, Punkt P. Jetzt stelle noch von
P bis K 2 cm hinaus und ziehe liber die Punkte K und P die gerade Schoss-
richtungslinie. Die Contour dieser Linie ist von P hinauf im leichten Bogen
so zu schweifen, dass sie an Punkt D antrifft.

Zur Frleichterung einer correcten Zeichnung der oberen Schosscontour,
theile die Lange A— D in drei Theile und gehe mit der Contour, welche
von 0.—A an der Geraden bleiben inuss, von A bis zum ersten Drittel um
ein Geringes (7^ eni) unter der Geraden, von da an liber das 2. Drittel mit
einer Erhohung der Contour von 1—1 72 cm in schonem Bogen bis zum
Punkte D. Die Lange der Schoss kann gewohnlich riickwarts und vorne
gleich sein. Nachdem aber die Schoss rtickwarts einzuarbeiten ist, schneide
die Schoss vorne um 1 cm kiirzer als hinten. Die Schoss ist liber den Htiften
anzuhalten; es werden zu diesem Zwecke namentlich bei Fracks auch Htiften-
einschnitte in die Schoss gemacht. Wir haben hier zu diesem Zwecke die
Schoss um 3 cm breiter, als es die Taillennaht verlangt, eingestellt. Diese
Zugabe gilt als normal. P'tir sehr starke PIliften kann die Zugabe daher noch
grčisser, fiir schwache geringer sein. Pls ist selbstverstandlich, dass bei jeder
grbsseren Zugabe auch die Rundung der Schossnaht liber den Iltiften um
ein Geringes grosser sein soli.

Der Schosschnitt fiir dicke Personen, dargestellt auf Tafel IV. Fig. 24,
unterliegt einer kleinen Veranderung.

5
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Nachdem die Winkellinie gezogen und die Reversbreite eingestellt
wurde, stelle von A bis C die nothige Breite (hier 58 cm) ein. Nun stelle
aber vom Punkte A, 2 cm herunter bis a. Statt nun, wie fur Schlanke, die
Linie von A nach D zu ziehen, ziehe dieselbe vom unteren Punkte a aus
nach D. Alles ilbrige ist aus der Fig. ersichtlich, und bemerke ich noch dass
die Einstellung der iibrigen Punkte stets die gleiche bleiben kann; somit
nur die Schossbreite sich verandert.

Die hier dargestellten Schosse sind in der gegcmvartig modernen anlie-
genden Form ausgefuhrt. Wollte man dieselben nach unten zu weiter machen,
so stelle von C nach D statt 5 cm 6 cm ein, und von R bis P statt 6, auch
7— 8 cm. Eine ahnliche Einstellung bedingt auch ein abnormal starkes GesSss.

Sehr vortheilhaft ist es aber, die Schosse nicht direct am Stoffe zu
zeichnen, sondern dieselben aus Papier anzufertigen und anzulegen. Man
manipuliert dadurch nicht nur leichter mit dem Stoffe, sondern man braucht
auch nicht fur jeden Rock eine neue Schoss zu zeichnen, da man das Modeli
nach der nothigen Breite hin oder her verschieben kann. Wie breite Schosse
(Glockenschosse) construiert werden, werde icli spiiter erklaren; hier nur noch
nachfolgende allgemeine Bemerkung.

In vielen Lehrbiichern wird die Construction der Schosse unter Anlage
des Taillenmodells gelehrt. Ich halte jene Methode fur den Selbstunterricht
minder geeignet, schon aus dem Grunde, da die, an gewissen Stellen unbe-
deuten Abweichungen der Scliosscontour, von jener der Obertheile in den
verkleinerten Fig. nicht geniigend deutlich dargestellt werden konnen. Auch
kann bei der geringsten unrichtigen Anlage des Vorder- oder Seitentheiles
die Schossconstruction verdorben werden. Die Aufstellung der Schosse vom
Winkel aus, wie sie hier ausgefuhrt ist, bietet volle Sicherheit fur correcten
Fali und ist dem Selbstlernenden verstandlichcr. Die Anlage einer correct
gezeichneten Schoss an die Taillennaht des Vordertheiles gibt iibrigens ge-
niigende Anhaltspunkte auch fitr den directen Schnitt.

Zu dem einreihigen Gehrocke gebe der Brustcontour statt des Reverses
einen Uberschlag von 4 cm zu.

Im Gegensatze zu Gehrocken, wo der nothige Uberschlag des Rockes
durch das Ansetzen der Reverse construiert wird, gibt man bei Jaquets den
Uberschlag dem Modelle zu. Die jeweilige Form oder Breite dieses Uber-
schlages bildet schon einen bedeutenden Theil der Mode. Die Jaquets konnen
sowohl tief offen, als auch hochgeschlossen modern sein. Ebenso kann der

Der Schnitt der Jaquets und Schosse.
Dargestellt auf Tafel III, Fig. 16—17.
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Jaquet.

Abstich nach unten bei jedem beliebigen Knopfe beginnen. Ich glaube
dass Fig. 16 bis 17 fiir alle Falle als Beispiel geniigen. Das Modeli
lege also fiir das Jaquet mit einreihigem Uberschlage 4 cm von
der Kante an, und zeichne die Contouren ab. Hier ist der Abstich
des Oberschlages bis auf die untere Vorderspitze des Modelles
gefiihrt. Der Rock wiirde hier gerade in der Taille auseinander
treten.

Diesem Abstiche entspricht die Construction der Schoss,
Fig. 17. Der Winkel zur Aufstellung der Jaquetschosse ist ein
anderer als bei Gehrocken, weil sich die fadengerade StofFkante

hier nicht vorne, sondern riickvrarts befinden soli.
Die Aufstellung ist iibrigens so einfach, dass sie nur einer kurzen Er-

klarung bedarf.
An der oberen Wagrechten stelle die abgemessene Lange der Taillen-

naht mit Zugabe von circa 3 cm fiir das Einbiigeln tiber den Huften von
A nach D ein (hier 45 cm). Vom Punkte D stelle auf der Wagrechten bis
K 3 cm ein und ziehe von dort winkelrecht die Senkrechte hinunter. Vom
Punkte K bis P stelle 24 cm (1 *7’) ein. Nachdem noch unter dem Punkte D,
2 cm tief, Punkt C, und vom Punkte A bis a 2 1/2 cm hinunter bezeichnet
vrurden, ziehe die Schosscontouren von P nach C und von C nach a derart,
dass die obere Contour beim zweiten Drittel der oberen Schossweite die
wagrechte Linie beriihrt, von dort aus nach vorne aber mit einem unbedeu-
tenden Einbuge nach innen, also fast gerade gezogen wird.

Da die Schoss die Fortsetzung der Brustcontour nach unten bildet, so
ist der vordere Abstich derselben stets nach der als Brustkante construierten
Form des Uberschlages auszufiihren.

Frack.

XIV. Capitel.
Der Sehnitt der Fraeks und der Fracksehosse.

Dargcstellt auf Tafel III, Fig. 18 und 19.

Die Form der Fraeks andert sich dort wo dieselben fast
taglich im Gebrauche stehen, sehr oft.

In Frankreich und England wo der Frack zur Alltagsgarde-
robe des feinen Mannes gehort, unterliegt derselbe fortwahrenden,
wenn auch unbedeutenden Modeveranderungen. Bei uns ist der
Frack ein mehr »officielles« Montursstiick fiir feierliche Acte und
Balle, seine Tragdauer eine fast unbegrcnzte. Es ist unglaublich
welch’ alte staub- und ruhmbedeckte Exemplare bei solehen
Gelegenheiten selbst von Herren angezogen werden, die sonst in
der Kleidung sehr heikel und anspruchsvoll sind.

5 *



Aus diesen Grtinden wird bei uns am liebsten eine Form gewahlt, wclche
dem Modegeiste am meisten trotzt. Die Brustkanten stossen nach angesetztem
Revers zusammen, der vordere Ausschnitt der Schoss betragt ein Drittel
seiner oberen Breite. Die Lange der Schoss ist zumindest das Mass der
verlangerten Taille.

Auf dieser Grundlage steht Fig. 18 und 19. Vom normalen Modelle
nehme daher wie am Vordertheile ersichtlich, oben 1 m, an der Brust 2 cm,
unten aber 3 cm weg. Die Revers-Fig. 20 mit einer Breite von 4 cm in der
Taille, wird nun an diese verschmalerte Brustpartie angesetzt. Bei tiefer
Offnung ist die Halscontour bei Punkt L tiefer auszufuhren.

Die Winkellinie A—K—V der Frackschoss, Fig. 19, ist derart zu ziclien,
dass die hintere Senkrechte fadengerade mit dem Stoffe lauft Sonst ist dic
Construction mit jener der Jaquetschoss ziemlich gleich. Da die Revers bis
tiber die Schoss geht, ist daher die Lange von A bis D der oberen Taillcn-
kante mit Zugabe von 3 cm gleich.

Der Abstich von A nach a betragt 3*/a cm, jener von D nach C 2 '/2 cm.
Die ftir die Schossrundung von D nach K einzustellende Zugabe betragt
3 cm. Der vordere Ausschnitt der Schoss beginnt beim ersten Drittel der
oberen Wagrechten. Die untere Schossbreite betragt 16 cm ( a/3 •). An der
hinteren Contour ist hier, sowie bei allen Schossen ein EinsChlag von
3—4 cm ftir die Schossfalten (hier mit gebrochener Linie dargestellt) zuzugeben.

Alles Ubrige ist aus der Zeichnung ersichtlich. Die richtige Behand-
lung des Frackes in der Arbeit ist ein Hauptbedingniss ftir die SchCnheit
desselben und nur sehr gute Arbeiter sind im Stande dem Frackschnitte
jenen Aplomb zu geben, welcher bei diesem Kleidungsstucke absolut noth-
wendig ist, wenn es seiner Bestimmung entsprechen soli.

XV. Capitel.
Darstellung der Sehossriehiungslinie und die

Verbreiterung der Sehosse.
(Sieh c Tafel IV, Fig. 23.)

Der Lauf oder der Einbug der hinteren Schosskante ist, wie jeder
denkende Schneider einsehen wird, auch von der Korperhaltung und von der
GesSsstarke abhangig. Falls man den Rock anprobirt, lasst sich eine etwa
nčthige Correctur bei der Probe vornehmen. Wenn man diesem Umstandc
nicht schon vorher Rechnung getragen hat, so lasse man den Einschlag ftir
die Falte lieber etwas grosser als kleiner.

Besser ist jedoch, wenn man auf die Bauart des Kunden schon vorher
Rticksicht nimmt. Hiefhr gelten folgende Grundsatze. Je schwacher oder
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je vveniger hervortretend das Gesass ist, desto geringer soli der Einbug der
Schoss in der Taille beim Punkt K sein und umgekehrt.

Wenn wir nun, nachdem die normale Schoss fertig gezeichnet ist, das
Seitentheil an die hiezu gehorige Stclle so anlegen, dass die Spitze bei
Punkt H an der Htifte um eine Kleinigkeit liber die Contour der Schossnaht
zu liegcn kommt, wie dies an der Fig. 23 ersichtlich ist, so legen wir ein
Lineal an der grosstcn Schulterrundung entlang, nach der Schosscontour zu.
Auf diese Art ist es uns leicht die Contour, wenn nothwendig, zu berichtigen.
Bei sehr schwachem Gesasse, sowie auch bei dicken Leuten, geniigt ein Eiinbug
von 1 bis 1 1/a cm, beim Normalen circa 2 cm und bei sehr starkem Gesass
3—372 cm. Wir rilcken sohin mit dem Lineale vom Punkte A nach P
hinein oder hinaus und berichtigen so den Lauf der Schosscontour.

Die einfachste Verbreiterung einer Schoss ftir die bereits envahnte
Glockenform, ist auch an dieser Figur dargestellt. Schneide das aus Papier
geschnittene Schossmodell von der Htifte an nach unten durch, und lege
diese durchgeschnittenen zwei Schosstticke so an, dass sie am Stoffe gegen
unten zu, beliebig auseinander treten.

Auf diese einfache Art bekommen wir ftir jede beliebige untere Schoss-
iveite stets den richtigsten Fali.

XVI. Capitel.
Darstellung einiger Controlanlagen- und Messungen.

(Siehe Tafel IV, Fig. 25.)

Wenn wir ein Modeli construiert und auseinander geschnitten haben,
ist es vom Vortheile, ja bei Vorhandensein von Krgiinzimgsmassen sogar un-
erlasslich dasselbe zu controlieren.

Wenn das Rtickentheil an das Seitentheil angelegt wird, so dass die
Brustlinien Punkt d und jene an der Taille Punkt Cl und K zusammentreffen,
so muss sich beim Normalen zvvischen den beiden Spitzen an der Schulter-
stelle des Armloches ein Ausschnitt von 1 j/ž cm ergeben. An dem Rticken-
einbuge von der Brustlinie herab geniigt das Auseinandertreten der beiden
Theile mit % cm.

Wenn wir die Achselnalite mit den Punkten M und F zusammenlegen,
hat an den iiusscrcn Achselspitzcn auch ein Ausschnitt von 1 1/2 cm zu er-
scheincn. Die Ausschnitte oder Abstiinde ermOglichen eben den Anschluss
des Rockes iiber die Schulterrundung. Daraus folgt wieder: Je grOsser die
Schulterrundung, d. h. je stiirkcr die Schultern sind, desto grdsser mtissen
diese Abstiinde sich ergeben und umgekehrt. Meinc bisher dargestellten
Constructionen bertlcksichtigen bereits diese Grundsatze durch die Anderung



der Contour des Seitentheiles bei Punkt d. Je runder daher das Seitentheil
bei Punkt d ist, desto mehr Abstand wird das Ruckentheil beim Armloche
zeigen. Diese theoretische Aufklarung ist deshalb nothwendig, weil dem
Praktiker hiedurch der Anhaltspunkt gegeben wird, welchcn Zweck ein
eventuelles Mass der Riickenbiiste vom Punkte A bis H hatte. Dieses Mass
in Verbindung mit den Massen der Riickenlange A—C und der Weichen-
breite H—C gibt den besten Aufschluss uber die Form der Ruckenpartie.

Vollen Wert erhalten aber die genannten Masse erst durch das Mass
der Vorderbiiste, rvelches vom Punkte A herunter uber die Brust zum Punkte
H zu nehmen ist, wobei auch das Mass der Armlochtiefe von A bis E mit-
gemessen werden kann. Selir niitzlich ist in Verbindung mit diesen Massen
auch das Mass des Armvortrittes vom Punkte B bis e , oder von der Rticken-
mitte unter dem Arm bis zum vorderen Armmuskel.

Die praktische Erfahrung hat uns beziiglich dieser Masse folgende
Regeln gezeigt. Das Mass der normalen Riickenbiiste ist um 5 cm geringer
als jenes der Vorderbiiste. Das Mass des Armvortrittes betriigt zwei Drittel
der ganzen Oberweite.

Legt man das Massband an Punkt B an und misst die zusammenge-
legten Schnittheile nacli vor, so soli an der Brust mindestens noch ein Raum
von 4 cm bis zur Brustcontour (ohne Uberschlag) vorhanden sein. Das gleiche
Verhaltniss muss sich auch bei der Unterweite ergeben, doch ist dabei das
Massband um 2 cm vor die Riickennaht zu legen, da dieser Betrag durch
die Nahte wieder verloren geht.

Um controlieren zu konnen, ob ein Normalschnitt bei der Arbeit nicht
verzogen, wurde, d. h. ob nicht die Achselspitze oder die Seitentheilspitze
des Vordertheiles aus ihrer urspriinglichen Lage gebracht wurde, messe die
Lange am Ruckentheile von A bis zur unteren Spiegelspitze und notiere den
Unterschied zwischen jener vom Punkte F bis zur Seitentheilspitze. Da diese
Langen bei normalen Schnitten nur unbedeutend variieren, kann der Praktiker
selbst bei Aufstellung von abnormalen Schnitten aus diesem Umstande sehr
ntitzliche Schltisse ziehen.

Die Construetion und Zeichnung der Armel.
Dargestellt auf Tafel IV, Fig. 26—31.

Das Mass der Armellange wird in Verbindung mit dem Masse der
Riickenlange genommen. Vachdem man die Rtickenbreite (zur Halfte) bei
herabhangenden Armen notirt hat, halte man das Massband an der Armstelle
fest und messe in PVrtsetzung bei gekrtimmter Iland bis zum Ellbogen und
zum Handgelenke. Die Masse werden folgend notirt: z. B. 20, 52, 84. Die
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erste Ziffer ist die Ruckenbreite, die zweite die Ellbogenlange, die dritte die
Armellange.

Die Breite der Armel ergibt sich aus der jeweiligen Einheit. Es ist
daher nur bei sehr abnormalen Armlochern und bei Construction ftir dicke
Personen geboten, die normale Armelvveite mit dem Armloche vor der Fertig-
stellung der Armel zu vergleichen. Die Armel sollen mindestens 2 cm breiter
sein als das Armloch. Beim Einsetzen ist sowohl das Armloch wie der Armel
in bekannter Weise in die Halfte zu theilen, und der Armel sowohl an der
Kugel als auch in der Armgrube anzuhalten. Der richtige plastische Fali der
Armel ist eine der vvichtigsten Bedigungen ftir die Schonheit und Comoditat
des Rockes. Die Kunst einen Armel stets richtig einzusetzen und an jeder
Korperstelle des Armloches richtig zu behandeln, kann schriftlich selbstver-
standlich nicht erklart werden, nur das Eine sei hier angemerkt: Nahe den
Armel nie mit der Maschine ein!

Die Construction des Armels nach meiner Methode ist sehr einfach und
gibt einen leicht zu behandelnden Schnitt. Bei praktischer Arbeit ist es am
besten, wenn man sich aus festern Papier einige Oberarmelschnitte macht, \vic
Fig. 26. Nach einem solchen Modeli kann der Praktiker sowohl den Unter-
tirmel als auch jede beliebige Veranderung der Armel am Stoffe selbst
bewerkstelligen.

Der Armel, Fig. 26, ist ftir unseren Normalsclinitt, daher ftir die Einheit
von 24 cm berechnet. Ziehe also zuerst die obere Wagrechte A—K-—e und
stelle vom Anfangspunkte A bis K 3/2 (hier 12) und bis e 1 (hier 24 eni)
ein. Ziehe nun von den Punkten A und e senkrechte Linien und stelle auf
der vorderen von A bis b J /2 * (hier 12 eni) ein. Nachdem der liintere Abstich
des Armels Punkt A mit dem Betrage von 2 cm nach innen und nach hinunter
bezeichnet wurde, lege das Massband am Punkte / an und messe an der
Senkrechten hinunter die Ellbogenlange (hier 52) Punkt g, und die ganze
Ltinge des Armels 84 cm ab. Ziehe nun die beiden Wagrechten nach vor,
und bezeichne unter dem Punkte d einen Abstich von 2 J/2 cm. Die Breite
von d bis h betragt 2/3 (hier 16 eni). Bei Punkt C ist der Armel um 2 cm
zu schweifen.

Die Ausfiihrung der Contouren ist aus der Fig. deutlich ersichtlich.

Fig. 27 stellt die Armelconstruction auf Grundlage der Einheit dar und
gilt ftir alle Korpergrossen das gleiche Verhaltniss. Dem Obertlrmel ist an
der Vordernaht ein 3—4 cm breiter Umbug zuzulassen, woftir der Unterarmel
zu verschmalern ist.

Die Contour des Unterarmels ist nach Vorlage auszufilhren. Ich will
das Proportionsverhtiltnis nochmals anfiihren. Von A bis K */2 * von A bis e
1 *. Von A! bis b 1j2 Abstich bei F normal 2 cm. Untere normale Armel-
breite 2/;i *. Abstich bei d 21/s cm. Fiir Uberrocke sind die Armel durch-
gehends mindestens um 2 cm breiter zu machen.
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Fig. 28 stellt die Construction des Armels ohne Vordernaht dar, wie
derselbe noch fiir Mantel oder Blousen geschnitten wird. Will man denselben
schmaler machen so ist oben 1 ® -7- 2 unten aber blos 2/3 * einzustellen.

Als Anhaltspunkt fiir Einstellung der Tiefe A—b gilt der Grundsatz,
dass diesclbe mit der halben Lange des Vordertheiles von O- -g correspon-
dieren soli, was bei abnormalen Schnitten, besonders auch fiir dicke Personen,
zu beachten ist.

Dem Armel fiir Vorgebogene, Fig 29, ist hinten bei Punkt F eine kleine
Erhohung, fiir Zuriickgebogene aber eine solche vorne bei Punkt b anzu-
zeichnen. Viele Schneider behelfen sich tibrigens auch dadurch, dass sie den
normalen Armel »hoher« oder »ticfer« einsetzen. Fiir hohe und schmale
Schultern, oder bei grosserer Unterlage von Watte an der Achsel ist die
Kugel des Armels bei Punkt K entsprechend zu erhohen. Siehe Fig. 31.

Fiir die Einstellung der Armellange gilt nur das Mass. Fiir Uberrocke
sind die Armel stets um mindestens 2 cm langer zu machen.

XVIII. Capitel.
Die Construction des Saeeo.

Dargestellt auf Tafel V, Fig. 32 und 33.

Die Construction des Grundrisses, Fig. 32, fiir das Sacco
ist bis zur Taillenlinie mit dem Taillenschnitte grundsatzlich
gleich. Ein Unterschied besteht nur beim Rtickenthcile. Der
Absclmitt des Riickentheiles vom Vordertheile Punkt Ni ist circa
4 cm von der Brustlinie nach aufvvarts zu construieren. Die Breite
des Riickentheiles in der Hilfte vom Punkte C bis Cl ist fiir an-
liegende Saccos mit ® einzustellen.

Die Seitencontour des Vordertheiles ist mit Zuhilfcnahme
„ einer Richtungslinie zu construieren, vvelche auf nachstehendcmSacco

einreihig. Grundsatze beruht. Die Breite eines normalen Korpers tiber
das Gesass, circa 15 cm unter der Taillenlinie, Punkt P, ist mit

der Oberweite gleich. Daraus folgt, dass ein jeder tiber das Gesass hinunter
verlangerter Rockschnitt tiber das GesSss zumindest dieselbe Weite haben
muss, als liber die Brust (siehe Punkte P— T). Wir konnen also dem Rticken
jede bcliebige Breite geben, nur muss sich die Richtungslinie des. Vorder¬
theiles mit der Contour des Riickentheiles am Gesiissc entsprechend kreuzeh.
Da von der richtigen Ausfuhrung beider Seitencontouren der gute Sitz des
Rockes am Rticken abhSngig ist, werde ich spater bei Erklarung der Fig. 43
noch daraut zurlick kommen.



Solange Rilcken- und Vordertheil zusammen construiert werden, ist
namlich die Sache nicht so gefahrlich als bei separater Aufstellung jedes
dieser Theile.

Der Lernende wolle nun diesen Saccoschnitt in nattirlicher Grosse unter
Beobachtung der Fig. 32 und 33 und mit Bentitzung der Normalmasse 48,
42 und 45 aufstellen.

Nachdem alle Stellpunkte auf den betreffenden Linien eingestellt wurden,
zeichne zuerst die Seitentheilcontour des Ruckentheiles im schonen Bogen
vom Punkte Ni aus ilber Cl und R bis zur beliebigen Lange (hier A— V 75 cm).
Nun lege das Lineal an der Brustlinie Punkt d unmittelbar an die Riicken-
theilcontour an und ziehe von dort die Richtungslinie 15 cm unter der Taillen-
linie (Punkt R) iiber die Contour des Ruckentheiles.

Die weitere Ausftlhrung der Contouren zeigt Fig. 33. Falls das Riicken-
thcil im Ganzen geschnitten werden soli, gilt als Rtickennaht die ursprilngliche
Rtickenlinie. Wi 11 man das Rilckentheil mit Nalit construieren, so schvveife
man dasselbe in der Taille bis zu 2 cm ein. Die gleiche Schiveifung kann
man auch bei der Seitennaht und beim Httften -Ausschnitt construieren,
'vodurch ein vollkomen anlicgender Rock hergestellt wird. Durch entspre-
chende Verminderungen dieser Ausschnitte stellen wir ein halbanliegendes
oder auch ganz gerades Sacco her.

Der einreihige Cberschlag ist der Brustkante zuzugeben, wozu in der
Rogel 4 cm geniigen Bei diinnen Stoffen oder wenn knappere Breite gewunscht
wird, reicht auch ein Oberschlag von 3 cm aus.

Der vordere Absticli des Saccos, sovie die Fa<jon und Tiefe des Um-
falles ist Sache der Mode und des Geschmackes. Kal 1 s das Sacco vorne ganz
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gerade sein soli ist die Kante dcsselben vom Punkte J nach -Tl mit genauer
Anlage des Winkels an die Taillenlinie, siehe Fig. 32 Punkt J, auszuftihren.

Zum leichteren Verstandniss der Schnittaufstellung ist der Schnitt Fig. 33
nach beigesetzten Massen mit Bezeichnung der sich aus den Massen ergebenden
Zahlen ausgeftihrt. Die Lage und Breite der Taschen ist aus der Zeichnung
ersichtlich.

XIX. Capitel.

Sacco
zweireihig.

Die Construetion des zweireihigen Saeeo und der
Uberroeke.

Dargestellt auf Tafel VI, Fig. 41—42.

Das zweireihige Sacco, welchem man einen Uberschlag von
8—12 cm gibt (Fig. 41) wird ftir alle Grossen nach den im vorigen
Capitel angefuhrten Theilungen der Hauptmasse construiert. Um
zu zeigen, welche Zugaben zu diesen Massen nothvvendig sind
um einen Uberrock (Uberzieher-, VVinterrock u. s. w.) herzustellen,
ist sowohl das Sacco, vic der danebcngezeichnete Uberrock (Fig. 42)
mit Bentltzung der Masse des Normalsclmittes hergestellt. Der
Lernende ersieht daraus am deutlichstcn \vie gross die env.ihnten
Zugaben sind, \velche ebenso \vie diesen, auch beliebigen anderen
Hauptmassen zuzugeben sind.

Das Rtickentheil des Sacco (Fig. 41) ist hier in der Taille
mit einer Breite von 14 cm (—= '/2 +2) ausgeftihrt, wobei noch angenommen
wird, dass die Gesassvveite etwas starker ist als normal. Die Richtungslinie der
Seitennaht wird in solchem Fali c bei Punkt R um 1 2 cm tiber die Contour
des Rilckentheiles gefiihrt, wodurch der Rock tiber das Gesass breiter wird.

Die gebrochenen Linien vom Punkte 1' zu der unteren vorderen und.
hinteren Spitze des Vordertheiles laufend, zeigen, wie man die normale vordere
Lange des Sacco durch Gleichstcllung der vorderen mit der riickvvartigen
Lange construieren kann, falls man es nicht vorzieht die nothwendige Verlan-
o-erung vom Punkte V hinunter einzustellen.
o o

& . Zur Construetion eines jeden Uberrockes dienen uns die
gleichen tiber dem Gilet genomenen Hauptmasse, vvelchen wir
die nothigen Zugaben in der Breite und Hohc geben, da fler Uber¬
rock den unteren Rock vollstandig bedecken soli.

Die Zugaben konnen je nach der Dicke des Stoffes oder der
beabsichtigten Unterfutterung des Rockes 2 — 4 cm betragen. Hier
ist das gevvohnliche Mittel von 3 r;// angewendet, was selbst ftir
den gevvohnlichen Winterrock gentigt. Auf der Grundlinie werden
daher statt 48 cm, 51 cm eingestellt und die Mittellinie bei 25'/a
gezogen. Um cine langere Achselpartie zu erhalten, stelle ftir die

Uberzieher.
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Brustlinie vom Punkte O bis g statt 24 cm , 25 1/2 m ein. Das Mass der
Rtickenlange benothiget auch eine Zugabe. Nehme daher statt 45 cm, 48 ««
;in und stelle davon die Halfte oder 24 cm von B bis A, 24 cm aber von
B bis C ein. Die obere Breite des Rilckentheiles von A nach m soli gleich-
falls um 1 cm breiter sein. Stelle daher diese Breite statt mit J/4 + 1 mit
V* ein. Dem Masse der Ruckcnbreite ist l’/2 cm zuzugeben (hier also statt

21 Pg cm). Die Vortrittslinie ist um 1 cm mehr nach vor zu stellen,20 cm,
also mit 1/i + 1 cm und die Halsspitze vom Punkte El bis F um 1 x/2 cm
niehr an den Hals, daher + 1 *ja .

Die grdssere Breite von l—L ergibt sich aus der grosseren Rticken-
breite. Von E—G ist die Brustcontour um 1 cm breiter zu stellen, statt
24 cm, daher 25 cm. Das gleiche geschieht bei der Unterweite, welche statt
mit 1/2 -R 4, mit 1js + 5 eingestellt wird. Hier daher 21+5 macht 26 cm.
Die normale Breite des Rttckenthciles in der Taille beim anliegenden Uber¬
rocke ist mit 2/a * (hier also mit 16 cm) einzustellen. Am Gesasspunkte bei R
•st die Richtungslinie filr die Seitcnnaht des Vordertheiles um 1—2 cm ttber
die Contour der Riickentheilnaht zu ziehen, wodurch das Vordertheil auch
liber das Gesass die nothige grossere Weite erhalt.

Der Abschnitt der Theile bei Punkt Ni im Armloche ist circa 4 cm
ober der Brustlinie auszufuhren.

Wie aus dieser Erldarung ersichtlich ist, \vird bei Uberrocken das, auf
der Grundlinie um 3 cm grosser eingestellte Mass der Oberweite filr den
verbreiterten Rticken, grosseres Armloch und breitere Brust verwendet. Ebenso
sind die bciden Achselpartien in der Hohe um 1 '/2 cm langer construiert.
Die gleichen Zugaben venvendc nun ebenso bei anderen Massen. Um die
Ubersicht der Stellpunkte filr Uberrocke zu erleichtern, sind die bezuglichen
Regeln auf der Fig. 42 ersichtlich gemacht.

Die Breite des Uberschlages ist fur den einreihigen Uberzieher mit 6 cm,
filr den einreihigen Winterrock mit 8 cm, fur zwcireihige Uberrocke aber mit
10—12 einzustellen. Allcs Cbrige ist aus der Zeichnung ersichtlich.

Es ist uichtig, dass bei UberrOckcn die Taschen in die
richtige Hohe kommen, Dics treffen wir dadurch, dass wir das
Mass der Rtickenbreite auf der Achselspitze (Punkt F) abbrechen
und das Mass der Armellange fur die Tiefe der unteren Taschen
bestimmen, was an der Figur mit gcbrochener Linie angedeutet ist.

Um den gebrauchlichcn Schlitz am Rtlckentheile zu con-
struicren, lege das Rtickcntheilmodeli so an den Stoff, dass sich
fur diesen Zweck nach unten zu 3—1 cm Raum ergibt.

tVimeiTock. Da sich die Seitenntihte (Contouren) beider Theile am Gesasse
kreuzen, ist es,„selbstverstandlich nicht moglich beide Contouren

im Modelle zu erhalten, falls man das Papier nicht anstuckeln will. Dies ist
aber gar nicht notlnvendig. Schneidc das Rnckcntheilmodell bis zur Kreuzung
mit der Vordertheilnaht an seiner Contour, ilber diese hinaus nach unten
aber an der Vordertheilcontour ab, und zeichnc das fehlendc Sttičk einfach
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am Stoffe dazu. Das Modeli des Vordertheiles behalt dadurch die construierte
Seitennaht.

Auf gleiche Art schneide auch die Modelle der Saccos auseinandcr.
Ebenso tibcrflussig ware es den Modellen die Cberschl&ge zuzugeben.

Schneide daher sowohl Sacco als Oberrockmodelle stets an der Brustcontour
L— G—J—V ab und lege diesclben im rcchten Winkel nach der Taillen-
linie um soviel von der Stoffkante cntfernt an, als es die gewtinschte Breite
des Oberschlages erfordert. Zeichne die Brustcontour am Stoffe an und fiihre
erst dann die hier gezeichneten Vorderkanten des Oberschlages und die Form
der Fagon am Stoffe selbst aus.

XX. Capitel.
Darstellung der Riehtungslinie fiir das Vordertheil.

Siche Tafel VI, Fig. 43.

Wie ich bereits erwahnt babe, ist eitie richtige Ausflihrung der Seiten¬
naht bei den Vordertheilen der Saccos und bei allen Uberrdcken unbcdingt
niithig, wenn man einen correcten Sitz des Rockes am Riicken construieren
will. So lange wir Riicken- und Vordertheil in einem zeichncn, sind dies-
beztigliche Fehler fast ausgeschlossen. Wollen wir jedoch diese Theile jedes
fiir sich aufstellen, so ist Nachfolgendes zu beacbten.

Die Riehtungslinie lauft auf Fig. 43 liber die Punkte d und K herunter.
Von der richtigen Einstellung dieser zwei Punkte hangt daher die Construc-
tion der Seitennaht ab.

Als Grundsatz fiir Einstellung dieser Punkte gilt Folgendes:
Bei separater Construction wird fiir das Sacco vom Punkte E bis d

mit V2 -J- 1 cm eingestellt. Fiir gewohnliche Uberrocke betriigt aber diese
Strecke E—d gerade 3 /i> >:' Punkt K wird vom Punkte E2 aus eingestellt,
in der Regel mit einem um 3 cm grosseren Betrage als E—d. Wenn \vir
also fiir ein Sacco von 48 cm Obenveite von E- d 11 cm einstellen, so
miissen wir von E2—K 14 cm einstellen. Fiir Uberrocke E—d 12 r/«, fiir
E2—K also 15 cvi.

Je mehr wir also fiir Punkt K zugeben, desto weiter wird der Rock
iiber das Gesass (Punkt P) und nach unten zu. Fiir starkeres Gesass ist
daher die Zugabe um */2 — 1 cm zu vergrossern. Diese Verbreiterung kann
auch dem Rtickentheile zugegeben werden, \velches daher von der Taille an,
hinunter breiter gezeichnet werden kann.

Ober der Brustlinie, d. h. vom Punkte d aus nach oben muss die
Contour um mindestens 1/s cm nach innen geschweift vverden, damit sich
im Armloche ein guter Anschluss ergibt. Das die Armlochspitze bei der



Arbeit nicht verzogen werden darf, ist wohl jedem Schneider ebenso bekannt,
wie das bei einer schlechten Construction vorkommende Einrticken dicser
Spitze. Dieses Einrilcken bat sich in der Schneiderei bereits so eingelebt,
dass man glaubt ohne dcmselbcn gar nicht auslcommen zu konnen. Wer
sich nacli meinen Regeln haltct, kann diescm Fehler durch eine vorherige
richtige Construction der Seitennaht stets ausiveichen.

Aus dieser Darstellung, welche zugleich eine Erganzung meiner Methode
zum Zvvccke der Schnittaufstellung, direct auf den Stoff bildet, ersieht der
Eernende auch, dass die iibrigen Stellpunkte von den gleichen Linien aus
eingestellt \vorden, wie bei der zusammengcsetztcn Aufstellung.

Wer sich tiber diese Art der Schnittaufstellung noch niiher belehren
will, dem empfehle ich zu diesem Zwecke mein Werkchen »Schnittvorlagen«
niit Constructionstabellen fiir Mannerkleider. Ergiinzungsheft zum Werke die
Zuschneidekunst.

XXI. Capitel.
Construction des Saceo und der Uberrocke fiir dieke

Personen.
Dargestellt auf Tafcl VII, Fig. 53 und 54.

Bei dieser Construction \verden die gleichen Grundsatze angewendet,
Reiche ich fiir die Construction von Taillenrocken fiir dicke Personen
erklart habe, weshalb ich, um die unnothigen VViederholungen zu vermeiden,
auf die beziiglichen Ausfuhrungen verweise. Der Massatz fiir diese beiden
als Beispiel angefiihrten Fig. ist: Obervveite 52, Unterweite 54, Riickenlange 45.
Einheit daher 26 cm davon 8'6, 1/i 6'5.

Der Uberrock erhalt die bereits im XIX. Capitel beschriebenen
Zugaben in der Breite und Hohe. Alles iibrige ist aus den Zeichnungen
ersichtlich.

XXII. Capitel.
Construction der Blousen.

Dargcstellt auf Tafel VII, Fig. 55.

Bei der Construction “der Blousen sind die fiir die Saccos gegebenen
Regeln massgebend. Nachstehende Veranderungen bedingt die Form dieses
Kleidungssttickes. Die Arbeiterblouse sovvie auch fiir die Mannschaft der Feuer-
Wehren konnen im Ganzen zugeschnitten, und mittelst eines Zugbandes ge-
schlossen werden. Will man aber der Blouse eine Schvveifung in der Seite
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construieren, so ziehen wir wie Fig. 55 darstellt, etwas tiefer wie beim Sacco,
die Richtungslinie fiir die Seitennahte vom Armloche aus nach unten zu, in
beliebiger Breite und nehmen in der Taille auf beiden Seiten dieser Lime
einfach je 2 cm oder auch mehr weg. Fiir Beamten- und Militar-Uniformblousen,
welche ganz anliegend getragen vverclen, mtissen wir das Ruckentheil in der
Taille etwas schmaler machen, und da es im Ganzen geschnitten werden
muss, an der Seitennaht ausziehen. Dem Vordertheile kann auch der Hiiften
ausschnitt gemacht werden.

Des Stehkragens wegen, ist der Halshohe ober dem Punkte A 1 cm
zuzugeben, und die Halsspitze um 2 cm nach vor, also mit ] /s + 2 einzu-
stellen. Die Senkung der beiden Achseln kann in der, fiir die bisherige
Construction massgebenderweise construiert vverden. Es entspricht aber der
Blousenform auch, wenn wir die Rtickenlinie in der Tiefe von 1/3 * vom
Punkte L bis zum Riicken ziehen und die Senkung beider Achselnahte aul
diese Linie, wie hier dargestellt, ausfiihren, da fiir Blousen eine hoher verlegte
Achselnaht und verschmalerte Achsel gebrauchlich ist. Der Uberschlag betriigt
am Lochtheile 2 cm, am Knopftheile 5—6 cm.

Darstellung der Saeeo-Construetion nach einem
einzigen Hauptmasse.

Siehe Tafel VII, Fig. 56.

Es kommt namentlich am Lande vor, dass der Schneider oft im Besitze
nur eines einzigen Haupt-Masses, namlich der Oberweite ist. Audi arbeitet
Mancher fiir Lager, Markte und dgl. Nachdem es schliesslich nicht unmoglich
ist, ein Sacco unter Beachtung unserer Theorien selbst nach einem einzigen
Masse geniigend gut zu schneiden, so will ich zu diesem Zwecke in Fig. 56
ein Beispiel apfiihren.

Ich ziehe dabei zugleich die gevvohnliche Korperhaltung einer schvver
arbeitenden Person in Betracht, mache daher den Riicken breiter, und stelle
die Vortrittslinie und die Halsspitze nach vor.

Nehmen wir also an, \vir hatten blos das Mass der Oberweite, ob 48 cm
oder ein andercs, bleibt sich gleich.

Wir verfahren mit diesem einzigen Masse nachstehend:
Auf der Grundlinie stelle die Oberueite ein und halbiere dieselbe fiir

die Mittellinie. Die Brustlinie stelle mit 1 ein, ebenso von der Brustlinie
zur Taillenlinie 1 und ziehe beide bis zur Rtickenlinie. Fiir die Rticken-
breite ziehe vom Punkte 02 nach n 3 bis 3 1/a cm entfernt cine Linic, an vvelche
die Riickenbreite trifft. Diese Regel kann auch bei jeder anderen Construc-

XXIII. Capitel.



tion zur Bestimmung der Riickenbreite angewendet werden. Bei normaler
Korperhaltung ware diese Linie fur die Riickenbreite mit einem halben Drittel
der Einheit von der Mittellinie aus nach hinten einzustellen, wodurch jede
andere Berechnung tiberfliissig wird. In der Taille gentigt zwischen den Seiten-
nahten ein Ausschnitt von 4 cm. Die Riickenlinie kommt in die Mitte zwischen
die Grund- und Brustlinie. Die Hohe des Rilckens wird an der Grundlinie vom
Punkte Ol aus mit 1/i -j- 1 ausgefilhrt und die SpitzeMmit der Erhohung von 1 cm
eingestellt. Die Vortrittslinie stelle mit 1/4 -f- 1 und die Halsspitze mit 1/a + 1
ein. Die Brustcontour an der Halsausschnittlinie wird nach der Riickenbreite,
an der Brust von E bis G, und in der Taille von E2—J mit I ® eingestellt.
Der Ubersclilag betragt fiir einreihiges Sacco 4 cm ftlr zweireihig 8 cm.

Dieses Sacco ist mit einer Lange von 70 cm construiert. Fiir diese
Lange und Haltung braucht das Vordertheil nicht liber die Contour des
Riickentheiles gezogen zu werden, sondern stosst dieselbe mit jener des
Vordertheiles an der unteren Rockkante zusammen. Aus diesem Grunde ist
es moglich diese Construction direct am Stoffe im Zusammenhange auszufuhren
und liiezu auch die billigc enge Ware (Baumwollenzeuge etc.) zu vervvenden.

Ein auf diese Art construierter Rock kann, wenn man die Riickenlinie
am Stoffbruchc belasst, fiir 48 Obenveite mit 8 cm breitem Uberschlage,
schon aus 60 cm breitem Stoffe hergestellt werden.

XXIV. Capitel.
Die Construction des Gilets.

Dargestellt auf Tafel V, Fig. 34- 40,

Wcnn wir fiir das Gilet cin Papiermodell schneiden wollen, so con-
struieren \vir am besten das Gilet ebenso zusammenhangend wie den Rock.
Da man jedoch bcim Gilet ebenso einfach Vordertheil und Ruckentheil
separat und auf den Stoff direct aufzeichnen kann, werde ich beide Arten
des Zuschnittes erklaren.

Fiir das Gilet Fig. 34 gelten die gleichen Hauptmasse wie fiir den Rock.
(Hier 48, 42 und 45 cm)

Ziehe also die Grundlinie und stelle von O—Ol 48 cm ein. Halbiere
diese Linie, Punkt 02. Nun stelle auf der Senkrechten von O—L 1/s (8 cm)
und von O G 1 (24 cm) ein. Vom Punkte B—C stelle die halbe Riicken-
lžinge ein. Die Rtickenhohe von B nach A braucht nicht nach Mass der
Piickenlange eingestellt zu \verden. Fiir normale (gerade) Korperhaltung
stelle von B nach A 1 cm mehi* ein, als vorne von O nach G. Hier
also 25 cm. Somit kommt Punkt A liber die Grundlinie hinauf. Den Punkt
Al fur dic Riickenlinie stelle mit 3/s (8 cm) ein. Die Halsspitze M



ist von m, welcher mit 1/i —(— 1 (7 cm) von A aus einzustellen ist, um 1 cm
zu erhohen. Nun stelle von <9,2— El ] / 4 *, bis zur Halsspitze von El—F
aber J/3 -)- 1 ein. (Hier 9 cm .) Die Senkung der Achselnaht betragt von
02 herab 3—4 cm. Die Contour der Vordertheilachselnaht ist von F aus
gegen die Mittellinie auszufuhren und bei n circa 1 cm zu verkiirzen. Nun
messe die Lange dieser Achselnaht und stelle dieselbe reichlich von M bis
n am ,Riickentheile ein, woraus die Breite des Rtickentheiles entsteht.

Die Verlangerung des Gilets tiber die Taille herunter betragt von
Punkt J aus normal 15 cm, jene Uber den Hilften die Halfte davon (7 1/2 cnl •)
In der Praxis wird die Giletlange nach Mass bestimmt. Der Iluftenausschnitt
bei Punkt II betragt beiderseits je 2 cm. Der Rest der Weite wird am
Riickentheile zusammengezogen Der Uberschlag wird im mllssigen Bogen
mit dem Betrage von 4 cm auf der Hrust tiber die Punkte G und J hinaus
cingestellt.

Die Tiefe und Art des Ilalsausschnittes und die Kragenform richtet
sich nach dem Wunsche des Kunden.

Die Unterweite ergibt sich bei dieser Construction von selbst. Bei
anderen Massen ist die Untervveite mit ihrem halben Betrage ohne Zugabe
vom Hiiftenabstiche aus ftir den Punkt J einzustellen.

Die separate Aufstellung des Gilets geschieht nach dem Beispiele der
Fig. 39 u. 40. Die Masse sind neben der Fig. angeftihrt. Bei dieser Aufstellung,
welche direct am Stoffe ausgeftihrt \verden kann, gilt die Mittlere senkreehte
Linie als Grundlinie fiir das Vordertheil. Ziehe dahcr entlang der hinteren
Stoffkante diese Linie und den oberen VVinkel. Vom Punkte O—D stelle 1 r*>
von D—// die halbe Rtickenlange cin und ziehe die Wagrechten nach vor.
Auf der oberen stelle ftir die Vortrittslinie J/4 , ftir die Halsspitze i/.d + 1 cin.
Von D—G 1 und vom Hiiften-Abstiche nach J die halbe Untenveite. Das
Gilet ist mit zweireihigem Uberschlage gezeichnet, vvelchcr 6— 8 cm betragt.
Auch ist darauf sowohl die lH'agon mit Kragen, als auch jene ohne Kragen
ausgeftihrt.

Bei Zeichnung des Rtickentheiles gilt der Bruch des Putterstoffes ftir
die riickvvartige senkreehte Linie. Stelle von A—Al ]/3 und von A—F
1^+1 cm ein. Von B nach C die halbe Rtickenlange. (In Ermanglung
des letzteren Masses gilt daftir cine Einheit mit Abbruch von 2 cm). Die
obere Breite des Rtickentheiles betragt f, -j- 1, von B D 1 von C—H
die halbe Unterweite. Stelle jedoch diese letzteren Breiten so ein, dass das
Massband bei B um 1 cm, und bei C um 2 cm vor der Rtickenlinie liegt,
damit der Rtlcken in der Breite cinen kleinen Spielraum erhalt.

Ftir dicke Personen andert sicli die Construction nach dem Beispiele
der Fig. 35 u. 36 Bei der Einstellung der Brustlinie (Armlochtiefe) ist der
ftir die Ročke erklarte Abbruch von der Einheit zu beriicksichtigen. Bei
dieser Construction, ftir \velche die Einheit 27 cm betragt, ist die Tiefe von
02 -I) mit Abbruch von 1 cm, dahcr mit 26 cm einzustellen, und da wir
ftir den normalen Dicken einc aufrcchte Ilaltung annehmen, gilt der gleiche
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Betrag auch fiir die Lange von A- B am Ruckentheile. Die Halsspitze ist bei
solchen Dicken mit 1js ® einzustellen. Die Unterweite, welche hier 56 cm
betragt, ist mit dem halben Betrage, 28 cm, vom Taillen-Einschnitte nach vor
zum Punkte J einzustellen. Die andere Halfte kommt auf den Riicken zum
Punkte H

Fiir dicke Personen ist es gut, dass Ruckentheil am Plalse (Punkt A)
ein wenig abzustechen, oder abcr das Ruckentheil an der Achsel anzuhalten.

Damit das Gilet unter dem Bauche nicht vorsteht, \vird gewohnlich ein
Bauchausschnitt, wie an Fig. 35 ersichtlich, ausgeftihrt. Besser ist es aber
das Gilet bei den Taschen durchzuschneiden und auf der Hiifte um 2 bis
2V, cm nach aufvvarts zu heben, woraus eine sehr correcte Bauchrundung
entsteht. Alles tibrige erklart die Zeichnung.o o

Bei Constructionen der Gilets fur abnormale Korperhaltungen gelten
im Allgemeinen alle bei Rocken durchgeftihrten Regeln. Auf den Fig. 37—38
sind die bei den Gilets fiir vor- oder zurtickgebogene Korperhaltungen noth-
vrendigen Vcrandcrungen dargestellt. Die mit der Ziffer l bezeichneten Con-
touren bedeuten den normalen Schnitt. Die mit der Ziffer 2 bezeichneten
gelten ftir die vorgebogene, jene mit der Ziffer 3 bezeichneten aber fiir zurtick¬
gebogene Haltung. Ftir vorgebogene Personen soli das Vordertheil Fig. 37
an der Halsspitze um circa 1 cm gektirzt und nach vor gestellt werden, woftir
aber das Ruckentheil, Fig. 38, oben um 1 cm zu verlangern ist. Das gerade
Gegentheil gilt fiir zurtickgebogene Korperhaltung.

Weitere Darstellung der Sehnittconstruetion fiir
abnormalen Korperbau.

Siehc Tafel VI, Fig 44 u. 45 und Tafel VII, Fig. 46 u. 47.

Bcreits im X. Capitel vvurden die am haufigsten vorkomenden abnor¬
malen Korperhaltungen erlautert. Damit ist aber dieses Thema keineswegs
abgeschlossen. Kein Korper ist dem anderen vollkommen gleich. Und wen
tvir auch ftir Hunderte von verschiedenen Personen bereits Schnitte construiert
haben, so kommt uns immer vvieder eine Bauart vor, welche uns neuerdings
Anlass zum Denken gibt. Es ist daher gar nicht moglich alle vorkomenden
Abnormitiiten der Korper anzuftihren. Es kommen sogar P'alle vor, welche
anscheinend unsere ganze Theorie vom Wesen der Abnormitaten des Korpers
utnzusttirzcn drohen. Der Praktiker muss daher bei solchen I*'allen zu com-
binicren verstehen, um den Schnitt zumindest in der Hauptsache correct zu
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treffen. Geringere Feliler konnen in vielen Fallen erst bei der Anprobe
beseitiget werden.

Ich will im Nachfolgenden noch einige wichtige sehr haufig vorkommende
Abnormitaten des Korpers darstellen, welche aber nebst der hier angefuhrten
Abnormitat gleichzeitig auch mit einer anderen combinirt sein konnen, was
aber leichter zu erganzen ist,

Es ist zwar selbstverstandlich, dass uns genaue Erganzungsmasse hier
die besten Dienste leisten konnen, ja dass dieselben in vielen Fallen, wenn
man halbwegs sicher arbeiten will, sogar unerlasslich sind, ich will hier jedoch
zeigen, was wir selbst bei Bentitzung von nur drei Hauptmassen mit logischer
An\vendung unserer Theorie erreichen konnen.

a) Fur abnormal kleine Statur (kurzgedrungener Wuchs).

Tafel VI, Fig. 44.

Um ein deutlicheres Bild der Construction ftir eine abnormal kleine
Statur zu geben, habe ich hier einen sehr crassen Fali als Beispiel angefuhrt.
Fig. 44 stellt die Construction der oberen Schnittpartie fur eine Person vor,
deren Oberweite 50 cm betragt, vvahrend die Rtickenlange nur 40 cm misst.

Solche kleine Staturen sind gevvOhnlich dick. Wenn wir nun sehen,
dass eine solche aussergewohnlich kleine Person eine gerade Korperhaltung
besitzt, so folgt nach unserer Theorie daraus, dass die Halsspitzen des Schnittes
M und A'in ihrer Hohenlage nicht viel von einander abweichen dtirfen. Wir
construieren daher diesen Schnitt folgend. Vorerst ziehen wir wie gewohnlich
die Grundlinie und stellen auf derselben von O bis zur Mitte 25 und bis Ol
50 cm ein. Nun stellen wir von O hinab ftir die Brustlinie (Armtiefe) wie
normal 1 * — 25 cm und ziehen die Brustlinie. Vom Punkte B nach
aufwarts stellen wir wieder, wie normal, die halbe Rtickenlange, hier 20 cm,
fur Punkt A ein und erhohen die Spitze M \vie gewohnlich.

Nun sehen ftur, dass die Halsspitze um ein Bedeutendes (hier 372 cm)
unter die Grundlinie zu liegen kommt. Wtirden wir nun die Stellpunkte fur
das Vordertheil an der Grundlinie construieren, so erhielten wir eine bedeutend
langere Vorderpartie, welche hochstens einer aussergewohnlich zuruckgebogenen
Person angemessen ware. Da wir aber eine gerade Korperhaltung annehmen,
so dient uns die Hohe der nach Mass construierten Ruckenpartie zur Grund-
lage der Berichtigung der Vorderpartie.

, Ziehe also in solehen Fallen um '/2 - 1 liber der bereits eingezeichncten
Spitze M eine neue . (hier mit gebrochencr Linie gezeichnete) Wagrechte
von hinten nach vor, und benljtze statt der oberen zuerst gezogenen Grund¬
linie, diese neue tiefer gelegte Linie zur Construction der Stellpunkte des
Vordertheiles.
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b) Fiir abnormal grosse Statur (hochaufgeschossener Wuchs).
Tafel VI, Fig. 45.

Hier sehen wir das gerade Gegentheil der vorigen Construction. Wir
nehmen dcn oft vorkommenden Fali an, dass eine Person bei einer Oberweite
von 44 cm eine Riickenlange von 46 cm hatte. In meiner Praxis kamen mir
schon so hagere und grosse Staturen vor, dass die Riickenlange um 4—5 cm
grosser war als die halbe Obervveitc. Da die abnormal grosse Riickenlange
hier nicht aus der vorgebogenen Korperhaltung, sondern aus der grossen
Statur resultiert, und wir eine gerade Korperhaltung voraussetzen, so ivtirden
wir diesen Schnitt nachfolgend construiercn.

Ziehe die Grundlinie und stelle von O aus die Oberweite 44 cm und
die Ilalfte 22 cm wie gevvohnlich ein. Nachdem die 3 Senkrechten gezogen
sind, stelle von 0 herunter 22 cm — 1 wie normal ein, und ziehe die
Brustlinie. Nun stelle von B fiir A hinauf die halbe Riickenlange, hier also
23 cm ein. Nachdem die obere Breite des Rtickentheiles und die Spitze M
wie normal ausgezeichnet wurde, ziehe etwa 1ja cm unter der Spitze M von
ruckvvarts nach vor eine neue (hier mit gebrochener Linie dargestellte)
wagrechte Linie. Statt der ursprtinglichen Grundlinie bentitze nun diese
neue hoherliegende Linie zur Construction der Stellpunkte des Vordertheiles.
Bei diesem Wuchse kann auch die Armlochcontour in der Armgrube, wie
Fig. 45 andeutet, etwas hoher ausgefuhrt werden.

Der Lernende sieht an den P'ig. 44 u. 45, dass uns hier das Mass der
Riickenlange jenen Anhaltspunkt fiir diese abnormalen Schnitte bietet, welche
wir sonst nur durch Erganzungsmasse erlangen konnen. Das wir aber die
neuen Grundlinien nicht unmittelbar von der Hohe des Punktes M gezogen
haben, hat nachfolgenden Grund. Kleine und dicke Staturen sind zumeist ein
ivenig zuruckgebogen, aufrecht; grosse hagere aber etwas vorgebogen. Dies
berticksichtigend haben wir die Spitze A bei P'ig. 44 um eine Kleinigheit hoher
als jene des Rtickentheiles, bei Fig. 45 aber etwas tiefer als das Rtickentheil
construiert.

Solche Veriinderungen geschehen selbstverstandlich nicht immer in so
bedeutendem Masse, es kann sich oft nur um 1 cm handeln. Der Lernende
weiss aber jetzt, wie vvichtig ein genaues Mass der Riickenlange und die
Kenntniss der Korperhaltungen ist, besonders aber im Falle der Ermanglung
von Ergtinzungsmassen.

Ich will noch einen sehr crassen Fali anftihren. Bei einer Oberweite
von 62 cm und Unterweite 65 cm hatte eine Kunde nur 41 cm Riickenlange.
Ich hatte in der File wohl 3 Erganzungsmasse, jedoch ohne Anlage des
Gtirtels genommen. Nun construierte ich den Saccoschnitt genau nach der
Theorie fiir Dicke. Von der Einheit 31 cm rechnete ich nach meiner Regel
6 halbe cm ab und stellte die Brustlinie von O-—g mit 28 cm ein. Vom
Punkte B hinauf stellte ich die halbe Riickenlange 20 1/i cm ein. Nach Aus-
zeichnung der Halsspitze des Rtickentheiles, welche ich mit 2 cm von m—M



einstellte, ergab sich, dass die Brustpartie von der Halsspitze bis zur Brust-
linie um 5 3/s cm langer war, als die Rtlckenpartie. Nun zog ich meine
Ergtinzungsmasse der Rticken- und Vorderbtiste, sowie der Armtiefe in Betracht.
Diese Masse zeigten mir, dass die Vorderbtiste noch immer zu kurz war.
Da der Kunde eine normale Grosse und neben sehr zuruckgebogener Haltung
auch niederen Hals hatte, verlangerte ich die Vorderbtiste noch um 1 cm
und stellte die Halsspitze des Vordertheiles um 2 cm vom Normalen zurtick.
Nach meinen Erganzungsmassen war dies noch immer nicht gentigend, ich
hielt mich aber lieber an der Theorie und hatte die Freude, bei der An-
probe zu finden, dass der Rock so correct sass, dass ich mir dies nie besser
wtinschen kann.

c) Fiir hohen Hals und tiefe Schultern.

Tafel VII, Fig. 46.

Der hohe Ilals, sovvie der tiefe Hals ist eine
Specialitat ftir sich, doch kommt ersterer zumeist bei
grossen, letzterer bei ldeinen Staturen vor. (Ein Beweis
eigentlich ftir die Proportionalitat des menschlichen
Korpers.) In der Praxis sollen wir die abnorme Ilals-
hohe nicht zur Ruckenlange messen, sondern uns dies
separat anmerken. Zumeist konnen diese Abnormittiten
dadurch berichtiget werden, dass man ftir hohen Plals
einen breiteren und ftir den niederen einen schmaleren
Stehkragen ansetzt. Ist jedoch die Abnormitat eine
bedeutendere, so gebe schon der Halscontour von
A nach M in der Plohe 1 cm zu und stelle auch die
Plalsspitze des Vordertheiles mehr an den Plals. (Ilier

V3 + 1-) Bei sehr niederem PTalse soli aber die Plalsspitze des Vordertheiles
etwas weniger wie normal zum Halse kommen. Hoher PTals ist zumeist in
Verbindung mit tiefen Schultern. Die schonste Correctur besteht ftir diesen
Kali in der Unterlage von Watta auf den Achselspitzen. Solite dies jedoch
nicht beliebt werden, so mache der Achselnaht auf dem Ruckentheile keine
Erhohung tiber die Rtickenline, wodurch auch die Achselnaht etwas langer
wird. Mit tiefen Schultern ist auch eine griissere Armsenkung verbunden,
schneide daher das Armloch in der Armgrube zu diesem Zwecke et\vas
tiefer aus.

d) Fiir starke Arme.

Tafel VII, Fig. 47.

Schwer arbeitende Personen, auch Turner u. A. haben oft abnormal
starke Arme. Das Armloch hat bei unserer Methode zwar schon eine ziem-
liche Weite, da der normale Durchmesser mindestens 1/2 ® betragt, doch
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kommt es vor, dass der Umfang des Armloches fiir eincn aussergevvčhnlich
starken Oberarm zu klein ist. In diesem Falle scbneiden wir nach alther-
gebrachter Gewohnhcit das Armloch vorne mehr aus. Damit ist es aber
nicht abgethan. Namentlich wenn dies nachtraglich geschieht, kann die Ilals-
stellung des Rockcs dadurch verdorben werden. Wir mtissen daher eincn
solchen Fali schon bei der Schnittaufstellung berticksichtigen, wozu uns auch
ein ErgSnzungsmass vom Punkte B nach e einen Anhaltspunkt bieten kann.

Andernfalls mache aber vor der normaleu Vortrittslinie 1 cm nach vor,
eine neue kurze Ililfslinie, siehe Fig. 47, und zeichne die Armlochcontour
2 cm vor dicser Linie aus. Dadurch wird das Armloch weiter. Um den
Betrag des grossercn Ausschnittes (liier 1 cm) muss aber auch die Hals-
spitze (Punkt F) nach vor gestellt werden. Dadurch wird das Armloch
gerader und komoder. Bei den Proben sei man jedoch mit dem Armloch-
ausschneiden behutsam. Man ziehe die Probe gut und correct an, so dass
das Armloch an seine Stclle kommt und bezeichne einen grtisseren Ausstich
erst nacli voller Oberzeugung von seiner Nothwendigkeit. Ein zu stark aus-
geschnittenes Armloch ist nicht nur unschon, sondcrn auch irreparabel, na¬
mentlich vvenn die Brustpartic nicht zu breit ist. Auch ist mit dem Umstande zu
rechnen, dass sich das Armloch beim Tragen ausdehnt und komoder wird.

Wenn abnormal sclnvachc (dimne) Arme vorkontmen, so macht man
am besten das normal construierte Armloch dadurch kleiner, dass man seine
Weite (Durchmesser) durch cin grosseres Einnahen bei dem von der Arm-
grube ausgehenden Hiiftenausschnitte vermindert, rvobei die sonstigen Stell-
punkte unverandert blciben konnen.

Zum Schlusse dieses Capitels bleibt noch Folgendes zu ervvahnen. Die
Senkung der Schultern oder Achseln ist sehr verschiedcn. Wie der Lernende
ersehen hat, construieren wir die Senkungen des Riickentheiles und des

Vordertheiles, nach einer in der Praxis bevvahrten und
begrundeten Regel. Unsere Achsel vertragt eine kleine
Untcrlage von Watta gegen den Abhang der Achsel
zu, wodurch der Rock ein schoneres Aussehen und
bessercn Sitz erhalt. Fiir abnormal holie Schultern
ware daher die normale Senkung um 1 —2 cm zu er-
hohen, oder aber, was richtiger ist, die Unterlage von
Watta zu unterlassen.

Zum Zvvecke der Constatierung der Achselhohe
\verden vielseitig auch gevvisse Messungen empfohlen.
Wenn hiezu Gurtel angewendet und die horizontale
Brustlinie dadurch bestimmt wird, kann ein Schulter-
hohenmass schliesslich etwas nutzen, in dem Falle
namlich, wenn der Rock, iiber welchen man misst, die

genaue Messung dieser Hčhe zulasst. Besser ist es jedoch stets, vvenn die
Achsel nicht stramm anliegt, sondern dem Arme einen kleincn Spielraum
nach aufvvarts gestattet. Wenn der Rock sonst richtig behandelt ist und
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eine entsprechende Unterlage bat, wenn iibcrdies die Armelkugel die genii-
gende Hohe besitzt, so wird der Sitz desselben nicht nur schon, sondern
auch angenehm ftlr dessen Trager sein.

Eine Anleitung zur Schnittaufstcllung fiir verkriippelte Personen (buck-
lige u. s. w.j zu geben, finde ich fur zwecklos und iiberflussig. Man muss
sich da zum Theile mit der Theorie und den bereits erklarten Emanzungs-
massen helfen, im Ubrigen aber durch Anproben. Als Grundsatz gelte, dass
die starkere Korperseite die Grundlage des Schnittes und der Messung bilden
muss und dass die Abnormitaten so weit als moglich durch Unterlagen,
Polsterungen u. s. w. ausgeglichen und dem Normalen conform gebracht
vverden sollen. Im aussersten Falle bleibt nichts iibrig, als die Anfertigung
von Proben aus Leimvand und Regelung derselben am Korper, vor dem
Zuschnitte des Stoffes.

Es bleibt mir noch iibrig liber die Ungleichheit beider Korperhalften
das Nothwendige zu erklaren und somit zu zeigen, wie schliesslich auch die
Wissenschaft zu jenen Resultaten gekommen ist, welche wir Schneider in
unserer Praxis schon langst bemerkt hatten, von deren Wahrheit aber die
Kunden selbst sich nur selten iiberzeugen liessen. Wie oft wurde dem
Schneider vorgeworfen, er hatte beide Armlocher nicht gleich ausgeschnitten,
einen Armel oder ein Beintheil kiirzer gemacht als das zweite. Nachfolgende
Untersuchungen des Prof. Dr. C. Hasse, geheimer Medicinalrath und Director
der konigl. Anatomie in Breslau, veroffentlicht in der Zeitschrift »Moden-
akademie« des Dir. Albert Thiel in Leipzig, geben dartiber Jederman den
genauesten Aufschluss.

»Gleichheit beider Kčrperhalften herrscht bei beiden Geschlechtern nur
etwa bis zum 13. Lebensjahre. Die Untersuchungen, welche an Erwachsenen
Personen sowohl an Frauen, wie an liber 5000 normal gebauten Soldaten
vorgenomen wurden, hatten nachstehendes Resultat:

»Diese Untersuchungen ergaben, dass der rechte Arm, vvahrscheinlich
in Folge der starkeren Inanspruchnahme desselben, in 73% der Falle, der
linke dagegen nur in 9% der Falle langer ist. Gleiche Armlangen ergaben
sich bei 18%. Der Langenunterschied betrug bis zu 3 cm. Ferner zeigt sich,
dass nur 32% gleiche Beinlangen haben. Bei 52% ist das linke, bei 16%
das rechte Bein langer. Der Unterschied betragt bis zu 2 cm. Diese ungleiche
Beinlange ist durch einen regelrechten Schiefstand des Beckens bedingt,
insofern die linke Beckenhalfte, und damit auch der hinten gelegene, hochste
Punkt desselben hoher steht, als rechts. Dieses Verhaltnis hangt dann wieder
mit einer seitlichen Ausbieguug der Wirbelsaule nach rechts hin zusammen.
Die umgekehrten Verhaltnisse, hohere rechte Beckenhalfte und langeres rechtes
Bein erscheinen bei einer Ausbiegung der Brustwirbelsaule nach links. Diese
Abweichung der Wirbelsaule nach der Seite hat dann die weitere l^olge, dass
die rechte Schulter hoher steht, als die linke. Das Umgekehrte findet statt,
wenn die Wirbelsaule nach links abiveicht. Auch hier betragt der Unterschied
bis zu 2 cm. Dazu kommt dann noch, dass die rechte Brusthalfte bei Er-



wachscnen in jedem Falle breiter und \veiter ist, als die linke, so dass auch
die Arme ungleiche Abstiinde von der Mittellinie zeigen milssen. Auch hier
betragt der Unterschied bis zu 2 cm. Ein Gleiches ist, wenn auch in einem
geringeren Grade fiir die bcidcn Beckenhalften zu verzeichnen, wie es ja auch
seit langem bekannt ist, dass der Umfang des rechten Armes und des rechten
Beines grosser, als der des linken ist.«

Abgesehen von allem Ubrigen ist die Thatsache bemerkenswert, dass
die rcchte Schulter zumeist tiefer ist als die linke, was viele Schneider durch
ein kiirzeres Ansetzen des Kragens an rechter Seite applanieren. Besser ist
jedoch jene Schulter, welche tiefer ist mehr an den Hals zu stellen, wodurch
der Krajen an der betreffenden Seite von selbst kiirzer werden muss. Die
weiteren Schlussfolgcrungen aus der Thatsache der Ungleichhcit der Korper-
halften zu ziehen, bleibe der Praxis des Fachmanns iiberlassen.

Darstellung der Sehnitteonstruction fiir Stehbrust und
die Construetion der Kragen.

Siehc Tafcl VII, Fig. 48—52.

Rockformen, welche unter dem Halse geschlossen werden, also keinen
Umfall der Fagon erhalten, nenncn wir »Stehbrustformen«. Hiezu gehoren
die meisten Uniformrocke, Blousen, Jagdrocke, Joppcn u s. w. Der Schnitt
dieser Kleidungsstticke fusst auf besonderen Vorschriften oder Gewohnbeiten.
Ein Praktiker soli auch diese Formen stets unter Anvvendung der Theorie
herstellen und die Specialdarstellungen in Schnitten und Abbildungen nur
als Anhaltspunkte der Form benutzen. Da bei solchen Kleidungsstiicken
der Sitz um den Hals besonders wichtig ist, bringe ich daruber eine kurze
Andeutung in Fig. 48 . Sobald der Rock einen Stehkragen erhalten soli,
muss die I lalscontour des Schnittes hdher an den Hals gcbracht werden.
Der gevvOhnlichen Contour ist daher am Riickentheile circa 1 cm in der Hohe
zuzugeben. Die Halsspitze des Vordertheiles ist aber um 2 cm mehr nach
vor, also mit XL -f- 2 einzustellen. Da nun vom Punkte O aus, sich ein
gleicher Betrag nach /' wie nach L ergibt, kann das Halsloch mit einem,
von Winkel ausgehenden Zirkelzuge gezeichnet werden. Ublich ist auch die
I loherstellung der Achselnaht. Dies ist hier mit gebrochener Linie am Riicken-
theile angezeichnet. Man legt bei Uniformen zumeist sehr viel Unterlage
auf die Achsel, wodurch diese Erhohung ausgeglichen wird. Im anderen Falle
mhsste man die Vordertheilachsel um so viel tiefer stellen, als man die
Rtickentheilachsel erhoht hat. Den Schnitt eines Stehkragens, dessen Breite
eine verschiedene ist, stcMt Fig. 52 vor. Der Abstich und die Behandlung
desselben ist Sache des Arbeiters.
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Fig. 49 zeigt die einfachste Art der Construction eines fiir den Umfall
bestimmten Rockkragens. Rockkragenformen stellen noch Fig. 50 fiir ge-
wohnliche Ročke und Fig. 51 fiir Oberrocke vor. Nachdem aber der gute
Sitz eines Rockkragens fast weniger von seiner Schnittform als von der
Behandlung abhangig ist, werden Kragen auch in anderer Weise construiert
und der gegebenen Form entsprechend behandelt. Flier ist, sowie bei Her-
stellung der Fagon viel praktische Ubung nothig, sowie auch dem Geschmacks-
sinne der weiteste Spielraum offen bleibt.

Die Construction der Beinkleider.
Dargestellt auf Tafel VIII, Fig. 57—65 und Tafel IX, Fig. 66—68.

Die meisten Methoden fiir den Zuschnitt der Beinkleider beruhen auf
praktischer Erfahrung. Man hat zwar versucht durch Messungen, die Becken
und Beinformationen festzustellen, dank der Thatsache aber, dass ein Beinkleid
am Gesasse bei aufrechter Stellung des Kdrpers, nicht stramm anliegen darf,
wenn es beim Sitzen nicht spannen soli, brauchen \vir uns, in der gewohn-
lichen Praxis, mit diesen »rvissenschaftlichen Hosenproblemen« nicht zu
befassen.

Zu einem Beinkleide benothigen wir folgende Masse:
1. Seitenlange vom Huftenknochen bis zum Knie, und ganze Lange.
2. Schrittlitnge vom Spahe bis unten.
3. Bundweite.
4. GesSssweite, iiber der starksten Stelle des Unterkorpers gemessen.
5. Schenkelweite.
6. Knievveite.
7. Untere Weite.
Die letzteren 3 Masse haben nicht den Umfang des Beines, sondern

die gevviinschte Breite des Beinkleides festzustellen.
Durch das Mass der GesSssvreite kann der Htiftenabstich festgestellt

werden, iiberdies dient dieses Mass als Einheit zur Einstellung gewisser Stell-
punkte. Weil aber der UnterkOrper, wie bereits erwahnt, an seiner starksten
Stelle beihlufig denselben Umfang hat, als der Oberkorper, so kann in Er-
manglung dieses Masses, auch das Mass der Oberweite diesem Zwecke dienen.

Das Beinkleid kann nach folgenden Regeln direct auf den Stoff gezeichnet
vverden.

XXVII.

a) Vorderhose, Fig. 57.

Als Massatz gelten hier: Seitenlange 108, Schrittlange 83, Bundweite 42,
Gesassweite 48. Schenkel, Knie und untere Weite nach Wunsch und Mode.
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Stelle zuerst an der Stoffkante die Seitenlange O—a ein, und ziehe von
bciden Punkten wagrechte Linien. Die Schrittlange stelle von a nach b , und
ziehe die rvagrechte Schrittlinie. Nun ist von o nach c die Knielange hier
62 cm einzustellen. In Ermanglung diescs Masses kommt die Knielinie um
circa 5 cm hoher als die Mitte von a—b.

Auf der Bundlinie ist der normale I Iuftenabstich mit 4 cm von o -d
einzustellen und die Huftcncontour bis circa 15 cm unter den Bund auszu-
fiihren. Die obere Breite der Vorderhose d—g ist mit 1/i der Bundzveite cin-
zustellen. Die untere Breite stelle mit 20 cm ein, Punkt a l. Halbire diese
Breite und bezeichne in der Mitte bci 10, Punkt /. Nun verbinde Punkt g
mit f wodurch cine schrage Linie entsteht. Den Kreuzungspunkt dieser Linie
auf der Schrittlinie bezeichne mit i. Nun lege den Winkel bei Punkt i an
die schrage Linie, und ziehe nach h die Senkungslinie fur die Schritt-
spitze, Punkt h. Vom Punkte i nach h stelle fur die Schrittspitze 1 j.A hier
8 8‘/a cm, ein. Nun theile die Streckc i- k in die Halfte und ziehe von
dort nach dem Punkte l herab die Linie fur die Schrittnaht, jedoch so, dass
dieselbe vom Punkte / 1 cm nach innen die untere Linie trifft. Dort wo sich
diese Linie mit der Knielinie kreuzt bezeichne Punkt K.

b) Vorderhose, Fig. 58.

Fiir schlanke Pcrsonen ist die Bundcontour unter den Punkt g zu ftihren.
Lege also den Winkel neuerdings an die schrage Linie und ziehe von d
nach c winkelrecht die Bundcontour.

Nun bleibt nocli die Contour des Schrittes und der Schrittnaht auszu-
fuhren. Zeichne dieselbe mit freier Hand vom Punkte / nach aufvvarts so,
dass sie in der Mitte zvvischen / und k an die gerade Linie trifft. Von
k aufvvarts ziehe dieselbe im massigen Bogen bis /z, und von h gleichfalls
massig nach innen geschwcift bis c. Die richtige Ausfuhrung der Contour
von h nach e ist fur guten Anschluss der Vorderhose schr wichtig. Sie darf
nicht zu stark geschvvcift \verden, da die Plohlung nach erfolgtem Einarbeiten
der I.eistenseite ohncdies grosser wird.

Die rechte Vorderhose wird zumeist ausgeschnitten, die Ausfuhrung der
bezuglichen Contour ist an Ir ig. 58 mit gebrochener Linie dargestellt.

c) Vorderhose, Fig. 59.

Aus dieser Figur ist Folgendes ersichtlich. Die Bundcontour ist nach
vorne zu weniger abgestochen und bei Punkt c um 1 cm vor die schrage
Linie ausgeftlhrt.

Dies hat folgenden Grund: Die Ausfuhrung der Contour der vorigen
Figur gilt fiir solche Beinkleider, vvelche knapp um die Hiiften schliessen
und ohne Ilosentrager getragen werden. VVill nun der Besteller die Hose
mit Tragern beniitzen, so braucht dieselbe nicht so tief abgestochen zu
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werden wie die vorige. Auch kann dieselbe dadurch bequemer gemacht
werden, dass man die Contour bei e um eine Kleinigkeit nach vor ausfiihrt.

Will man bei etwa vorhandenen starken Schenkeln die Vorderhose im
Schritte etwas weiter machen, so gibt man dem 1/3 *•’ von i nach h 1 cm zu
und zieht die Schrittlinie statt von der Mitte der Senkungslinie, nocli um
den halben Betrag jener Halfte naher an dem Punkte h. Diese Veranderung
ist zwar nicht bedeutend, zeigt jedoch den Weg, welchem man, wenn nothig,
einzuschlagen hat, um einen »volleren« Schritt zu erhalten, woraus sich auch
das Gegentheil ergibt.

d) Construction der Hinterhose, Fig. 60.

Die Construction der Hinterhose geschieht unter der Auflage der
Vorderhose. Nachdem sich die Form der Beinkleider nach unten zu, nach
Mode sehr oft verandert, konnen zu diesem Zvvecke in Lehrbtichern nur all-
gemeine Grundsatze in Betracht kommen. Die in Fig. 60 dargestellte Form
ist mittelbreit, ausserdem ist aber an der Seitennaht mit gebrochener Linie
auch eine Verbreiterung derselben angedeutet. Im Allgemeinen gilt der
Grundsatz, dass Verbreiterungen der Hinterhose aufbeiden Seiten im ziemlich
gleichen Ausmasse anzuzeichnen sind. Die Vorderhose ist so an den Stoff
anzulegen, dass die Schrittnaht moglichst parallel mit der Stoffkante liegt.
Dadurch wird die Naht der Hinterhose iiber das Gesass schrager, was zur
Bequemlichkeit und Dauerhaftigkeit der Beinkleider wesentlich beitr&gt.

Nachdem die Vorderhose auf den gehorigen Platz gelegt wurde, bezeichne
an der Bundcontour der Vorderhose die Mitte, und ziehe im Winkel zur
Wagrechten eine Linie nach oben fur die Spitze der Hinterhose, Punkt n.
Die Plohe derselben ist mit 1/i ®, hier 12 etn, einzustellen. Nun verlSngere die
Bundcontour nach rechts und stclle vom Punkte n nach ol 1/i Bundvveite
mit Zugabe von 4 cm ein. Diese Zugabe kommt als Ausschnitt liber dem
Gesasse ivieder heraus. Vom Punkte n ziehe auf die Schrittspitze der Vor¬
derhose die Gesasslinie und stelle die Schrittspitze der Hinterhose um 4 cm
hinaus. Nun zeichne dieselbe mit einer kleinen Schiveifung im Schritte, nach
Vorlage, aus.

Stelle noch die Verbreiterung beim Knie und unten ein, und zeichne
die Hinterhose fertig.

Beim Messen der Hosenbreiten sind die Nahte abzubrechen und die
Breiten der Hinterhosen nach Erforderniss anzuzeichnen.

e) Construction der engen Hose, Fig. 61.

Die obere Partie dieser Hose konnte genau so vvie die vorige gemacht
werden. Ich habe jedoch an dieser Fig. noch ein anderes Verfabren dargestellt.
Wenn man vom Mittelpunkte der Vorderhose die Linie nach aufwarts nicht
ziehen wollte, so kann man die Schragestellung der Gesassnaht und die
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Hinterspitze nachfolgend construieren. Beim normalen Gesasse bezeichne, nach
erfolgter Anlage der Vorderhose auf dcn Stoff, circa 6 cm vom Punkte e nach
links den Punkt m. Nun ziehe die GesSsslinie liber diesen Punkt auf die
Spitze der Vorderhose im Schritte. Die Plohe der Hinterspitze betragt vom
Punkte 7n aus 15 cm. Nach erfolgter Anzeichnung der Bundcontour der
Hinterhose kann aber die Hohe der riickvrartigen Plosenspitze auch dadurch
eingestellt oder berichtiget werden, dass die vom Punkte i bis ol sich erge-
bende Lange fur diese Spitze angezeichnet wird.

Ein Beispiel wie die Hose nach unten zu correct in enger Form zu
construieren ist, stellt Fig. 61 vor. Wahrend die Schrittspitze der Hinterhose
mit dem Betrage von 4 cm eingestellt bleiben soli, kann man beim Knie
sowie unten die Hinterhose bis auf 2 cm verengen. Eine weitere Verengung
der Hose soli aber nur an der Seitennaht vorgenommen werden und kann
man dabei wie Fig. 61 darstellt beim Knie die Seitennaht der Hinterhose
sogar unter die Contour der Vorderhose zeichnen. Eine enge Hose erfordert
selbstverstandlich eine andere Behandlungsart (Dressur) als die weite Form.
Ich bemerke hier nur dass unsere Vorderhose an der Schrittnaht von unten
bis zum Knie eine geringe Hohlung nach innen aufweist. Diese Hohlung
soli stets zumindest soviel ausgedchnt werden, dass die Nahtcontour gerade wird.

f) Construction der Stiefelhose, Fig. 62 u. 63.

Die Construction der oberen Partie fur diese Hose ist mit der vorigen
gleich. Auf welche Art die Verengung der Vorderhose nach unten vorzunehmen
ist, zeigt deutlich Fig. 62. Massgebend ist dabei das Mass. Die Vorderhose
ist namlich beim Knie, sowie unten mit der halben Breite der beztiglichen
Masse und Zugabe fur die Nalite anzuzeichnen, und lauft die Contour der
Hinterhose von den Schenkeln aus nach unten, egal mit jener der Vorderhose.
Wenn man die Hosemveite nach dem Masse der Gesasstveite controlieren will,
so lege das Massband wie auf P'ig. 63 ersichtlich ist, an die Gesassnaht an
und stelle die Seitennaht der Hinterhose so weit heraus, dass jene Strecke
eine Lange von 1/i des ganzen Gesassumfanges mit Zugabe von 4—5 cm
erhalt.

g) Construction der Kniehose fiir Knaben, Fig. 64.

Die Construction langer Hosen fttr Knaben Sndert sich von jener fiir
Envachsene nur durch Verminderung des Htiftenabstiches bis auf 2 cm und
geringere Zugabe an der Hinterhose. Die Schrittspitze der Vorderhose ergibt
sich wie normal aus der Einheit. Da die Hinterhose um einige cm breiter
sein soli \vie die vordere, kann, wenn dies nach Mass notluvendig ist, die
untere Weite der Vorderhose bloss mit 18 cm oder noch weniger eingestellt
werden.

Bei der in Fig. 64 dargestellten, nur ilber das Knie reichenden Form,
soli aber die Seitennaht der Vorderhose gegen unten zu um circa 2 cm

8 *
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von der geraden Linie nach innen gezeichnet werden. Alles ubrige ergibt
die Vorlage.

h) Construction der Beinkleider bei Abnormitaten, Fig. 65.

Wenn auch die Becken- und Beinformation bei verschiedenen Korpern
ebenso mannigfaltig ist wie jene des Oberkorpers, so erlaubt uns doch die
Form des die Beine umhUllenden Kleidungssttickes, unsere Aufmerksamkeit
nur den hauptsachlichsten Abnormitaten widmen zu mtissen. Von derVer-
breiterung oder Verengung der Vorderhose im Schritte (Schrittdurchmesser)
bei starkeren oder schvvacheren Schenkeln habe ich bereits Ervvahnung gethan.
Es bleibt dalier iibrig, noch die Andeutung zu geben, auf welclie Art man
ein sehr starkes oder heraustretendes Gesiiss berticksichtiget. Ilier gilt der
Grundsatz, je starker das Gesiiss, desto schrager soli die Gesassnaht gezeichnet
werden. Je schvvacher oder eingczogener das Ges&ss, desto gerader kann die
Gesassnaht laufen. Daraus folgt auch: je bequemer man die Hose machen
will, desto schrager zeichne man dic Gesassnaht. Audi nachfolgendc Regel
kann dem Eernenden zurcchtkommen. Sehr weite Hosenformen vertranen

O

eine geradere Gesassnaht, tališ sich die notlnvendige Weite im Schritte und
an der Seite befindet, ganz anliegende I losen miissen aber mit sehr schrage
gestellter Gesassnaht construiert werden.

Wir haben wie Fig. 60 zeigt, dic Schragestcllung der Gesassnaht durch
eine von der Mitte der Bundcontour der Vorderhose nach aufwarts uezocene

o o

Linie erreicht. Der Lernende wird, vvenn er sicli an diese Regel halt, stets
eine gute und gentlgend \veite llose herstellen konnen, soli dalier, solange
er niclit genttgende IVa.vis besitzt, gar nicht von dieser Regel abvveichen,
da cventuelle Constructionsfehler bei den 1 losen fast irreparabel sind.

Auf' Fig. 65 ist ausserdem dic Verlegung der Vorderhbsencontouren
vom Knic nach unten zu, ftir sogenannte X und O Beine dargestellt. Die
mit vollen Linien ausgefiihrten Contouren zcigen das normale Modeli. Ftir
X Beine ware die Seitcnnaht vom Knic aus um ciniges hinaus, und die Scbrith
nalit demcntsprcchend rnehr nach innen zu fiihren. Bei O Beinen fuhre aber
die Seitennaht mehr nach innen und die Schrittnaht liber das Normale hinaus.

Wenn die Vorderhosencontouren derart ausgefiihrt sind, so iindert sich
nach derselben der Lauf der Ilinterhosencontouren von selbst.

i) Construction der Beinkleider fiir dicke Personen.
Dargestellt auf Tafel IX, Fig. 06 ,

Da bei Construction det Beinkleider ftir dicke Personen dic gleichen
Grundsatze wie bisher crklart, massgebend sind, werde ich hier nur jene
Punkte ervvahnen, bei welchen Veriinderungen vorgenommen vverden. Der
1 Iiiftenabstich kann bis auf 2 cm verringert vverden. Die Seitencontour der
\'ordcrhose kann von der Schrittlinie an, statt an der geraden Grundlinie



beim Knie und nach unten zu um 1—2 cm nach innen gezogen (abgestochen)
werden. (Dieser Abstich kann tiberhaupt auch bei jeder anderen Hose ge-
macht werden, wenn der Stoff nicht gestreift oder mit Bordiire ausgefiihrt ist.)

Entsprechend der Bauchform ist die Bundcontour bei der Vorderhose
Punkt e statt unter der Grundlinie um 2 bis 3 cm ober derselben auszu-
fiihren (zu erhohen), Der Ausschnitt iiber dem Gesasse kann geringer sein,
weshalb die Zugabe zu 1ji der Taillenweite um 1—2 cm gegen das Normale
vermindert werden kann. Alles tibrige ergibt die Vorlage.

k) Construction einer Arbeitshose.
Tafel IX, Fig. 67.

Schneider am Lande, welche zumeist selir schmale Stoffe, Baumuoll-
zeuge u. s. w. zur Verfugung haben, kon nen sich deshalb beim Zuschneiden
am Stoffe nicht so bequem ausbreiten, wie jene, denen z. B. eine elastische
englische Ware zur Verfugung steht. Die Letzteren haben es tiberhaupt
besscr, da sich fcine Ware nicht nur leichter bearbeiten lhsst, sondern auch
besser anschmiegt, nachgibt und plastischer fallt. Auch benothigen die
Schneider am Lande zur Anfertigung gevvohnlichcr Arbeiterldeidung eine
einfachere Metliode. Wie ich mit Riicksicht auf dieseUmstandeimXXIIT. Capitel
die Construction eines, diesen Zwecken angemessenen Saccosclmittes zur
Darstellung gebracht habe, vvill ich in Fig. 67 einen einfachen Hosenschnitt
erldaren.

Die Seitennaht der Vorderhose bildet die Stoffkante. Vom Punkte O
bis g ist 1 *, das ist in Ermanglung der Gesassweite l/4 jener ganzen Ober-
weitc, welche man ftir den Rock angenommen hat, einzustellen. Wollte man
also eine Ilose auf Lager ftir eine Person mit 48 cm Obervveite anfertigen,
so stelle man ftir die Vorderhose von o—g 24 cm ein. Der gleiche Betrag
ist ftir die Vorderhose auch auf der Knielinie einzustellen und von g bis
dort eine Linie zu ziehen. Die Leibhohe ist in Ermanglung des Masses der
Schrittlange mit 1 ;*5 -j- 1—2 cm (hier 26 eni) von o bis b einzustellen. Von der
Knielinie nach unten, kann die Breite der Vorderhose vermindert \verden.
Stelle daher unten 22 cm ein und verklngere die Linie hinunter. \rom Punkte
i stelle ftir die Schrittspitze */# ® = 8 cm ein und ftihre die Contouren nach
Vorlage aus.

Die Seitennaht der Hinterhose bildet die entgegengesetzte Stoffkante.
Lege die Vorderhose so auf, dass sie 2 cm von der Kante nach innen ent-
fernt liegt. Die Gesassnaht ziehe unmittelbar tlber die Bauchspitze der Vorder¬
hose, Punkt c. Nun mache die in der Zeichnung ersichtlichen Zugaben und
ftihre die Contouren aus.

Wcnn bei dieser Construction, wie gebrauchlich, die Hinterhose ent-
gegen der vorderen geschnitten wird, so reicht ftir die hier dargestellte Weite
derselben eine V are von "65 cm Breite aus. Bei noch schmtilerer Ware w;ire
die Schrittspitze der Hinterhose nach Bedarf anzusttickeln.
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Eine normale Seitenlange ftir die Beinkleider w;ire nach den Grund-
satzcn der Proportion mit 4- 1/ž Einheiten zu berechnen.

I) Construction der sogenannten Pluder- oder Pumphose,
Tafel IX, Fig. 68.

Die normale Form der Vorderhose ist auf dieser Figur mit gebrochener
Linie ausgeftihrt, wodurch die Zugaben ftir die breite Form deutlich ersichtlich
sind. Obrigens sind die Breiten nach unten zu beliebig anzuzeichnen. Am
unteren Rande wird die Pluderhose entvveder mit einem Gummizuge versehen,
oder durch Ansetzen eines Biindchens zum Knopfen eingerichtet. Diesc
Form wird in neuester Zeit zu Sportzwecken, sowie auch zur Kinderbeklei-
dung angewendet.

XXYIII. Capitel.
Die Construction der Gamasehen.

Dargestellt auf Tafel IX, Fig. 69 — 73.

Nach mehrercn Massen kann eine Gamasche dircct construiert vverden.
Will man jedoch einen guten Anschluss der Gamasche am Fusse erhalten,
so ist es am besten wenn man sich den Schuh des Bestellers erbittet und
darnach die Gamasche einrichtet. In diesem Falle ware ausser der Messung
der Lange, nur noch das Mass der oberen Breite der Gamasche nothig.

Fig. 69—71 gcben drei Vorlagen tur kleine, mittlere und grosse Fiisse.
Die Umzeichnung derselben in nattirliche Grosse geschieht mit dem Centi¬
meter Massbande. Man ziehe die senkrechte Linie und stelle von a hinab
die bezeichneten Langenpunkte ein. Nachdem man die wagrechten Linien
gezogen, stelle man die Breitenpunkte ein und zeichne die Contouren nach
Vorlage. Nach diesen Modellen ist es leicht jede Gamasche entsprechend
einzurichten und nach Geschmack zu formen.

Fig. 72 u. 73 stellen die zwei gebrauchlichsten Arten der Ausfertigung dar.

XXIX, Capitel,
Die Construction der Reverende oder des Talars Tur

Geistliche.
Dargestellt auf Tafel IX, Fig. 74 u. 75 und im Texte auf Seite 64.

Die Talare rverden zumeist in den hier abgebildeten zweierlei Formen
getragen.



Die Schnitte hiezu hat sich bisher mit mehr oder weniger
Gltick, wohl jeder Schneider nach eigener Anschaung selbst
combinirt. In det- Fachliteratur sind die Talare fast ausscbliess-
lich nach dem Reductionsschema aufgestellt, obwohl nach meiner
Ansicht gerade filr diese Kleidungsstticke, welche von so ver-
schieden gebauten Personen getragen werden, die Kenntnis einer
methodischen Construction am Platze ist.

Ich bringe den Lernenden hier zwei von mir combinierte
und erprobte Originalconstructionen zur Beniitzung. Sowohl der

gerade Talar Fig. 74—75 auf Tafel IX, sowie der auf Seite 64 abgebildete
Schnitt des anliegenden Talars mit Faltenschoss konnen fur die »Normal-
grosse« 48, Oberweite 42, Untenveite 45 Riickenlange mit dem Centimeter-
masse in die nattirliche GrOsse umgezeichnet werden.

Die Construction der beiden Talare mit Beniitzung dreier Hauptmasse
ergibt aber fiir jede Korperbauart einen vorztiglichen Sitz und Fali dieser
Ročke. Die Regeln zur Construction des geraden Talars nach der Thei-
lungseinheit sind an den Fig. 74—75 angemerkt. Die Seitennahte kčnnen
gerade gezeichnet, oder aber, wie mit gestrichener Linie angedeutet ist, in
der Taille verengt werden. Die unteren Breiten sind hier fiir das Rtickentheil
mit 50 cm, und fiir das Vordertheil mit 60 cm angenommen. Bei Construc-
tionen nach Mass ergeben sich diese Weiten von selbst aus der Mass-Einheit.
Die Breite des Riickentheiles vom Punkte B bis d stelle mit 1 * + 1—2 cm
ein. Die Breite in der Taille von C—Cl mit 1 • + 5—6 cm. Nun ziehe
iiber die Punkte d und Cl herunter die Richtungs-Linie fiir die Seitennaht
wodurch die untere Weite von selbst entstehen wird. In gleicher Weise wird
die Seitennahtlinie des Vordertheiles construiert. Von E bis d stelle 1j,,
von E2 bis K dasselbe, d. h. 1js * mit Zugabe von 5—6 cm ein, und ziehe
die Linie iiber die Punkte d und K hinab. Der Oberschlag ist mit 3—4 cm
anzuzeichnen. Der Riickenlange sind 2 cm zuzugeben. Die Brustlinie ist mit
1 * + 1 cm einzustellen. Die Einstellung der Achselspitzen fusst auf den,
fiir Constructionen der Ročke mit Stehkragen gegebenen Erklarungen.

Ich bemerke hier noch ausdrilcklich dass es nothwendig ist, stets die
Bauart des Korpers zu beriicksichtigen und daher alle Regeln vvelche fur
dicke und abnormal gebaute Korper gegeben wurden auch bei diesen
Kleidungsstiicken anzuvvenden.

Der auf Seite 64 abgebildete Schnitt des Talars mit Falten¬
schoss ist einc Reproduction aus meinen »Schnitt-Vorlagen« fiir
Mannerkleider und hat hier nur den Zweck die Form des Schnittes zu
zeigen. Construiere daher Vordertheil und Rtickentheil nach der
fiir Taillenrocke gegebener Erkl&rung in Einem d. h. zusammen,
genau so wie den Taillenschnitt fiir GehrOcke. Das Rtickentheil
kann in der Taille bis 8 cm breit sein. Eine Erhohung der Sen-
kungslinie fiir die Schulternaht iiber Punkt N hinauf kann unter-
bleiben da die Achsel gewohnlich nicht unterlegt wird. DasRiicken-



—o-1 54 i<>—



-■>:! 65

Sclioss ist nach der Breite des Vordertheiles ohne Zugabe einzustellen. Die
Schosspitze D ist mit 8 cm, die Entfernung von R nach P mit 13 cm ein¬
zustellen, wodurch die unterc Weite von selbst entsteht. Die beilaufigen
Langen der Schosse sind aus der Abbildung ersichtlich.

Wollte man bei einem solchen Talar das Vordertheil im Ganzen schneiden,
so lege man das genau hergerichtete Papiermodell der Schoss an die Taillen-
contour des Vordertheiles an und zeichne das Vordertheil mit der Schoss
bis zum Kaiserschnitte im Ganzen aus. Der Kaiserschnitt ist selbstverstandlich
auch in diesem Falle der Schoss separat anzusetzen.

XXX. Capitel.
Construction der Mantel, Haveloeks, Pelerinen und

Kapuzen.
Dargestellt auf Tafel X, Fig. 76—86.

Wegen der grosseren Breite ist es praktischer bei den
mantelfdrmigen Kleidungsstucken das Rtlckentheil und Vorder¬
theil separat zu construieren. Es kann dies sowohl am Papiere
oder auch direct am Stoffe geschehen. Meine hier dargestellten
Originalconstructionen sind von mir in langer Praxis erprobt; die
Havelock-Construction sammt der Pelerine gibt, wie sich jeder-
mann ilberzeugen kann, einen so schonen und correcten Fali,
wie er besser nach keiner anderen Methode erreicht werden kann.
Ich schneide Haveloeks stets mit Beniitzung der 3 Hauptmasse
und fertige dieselben ausnahmslos ohne Anprobe aus.

Um Wiederholungen zu vermeiden, moge der Lernende die fiir die Con¬
struction der Uberrocke bercits gegebenen Erklarungen nochmals durchlesen,
da dieselben auch fiir Mantel gelten. Vcrandcrungcn des Schnittes bedingt
bei Miinteln nur die Form derselben.

Mantel
mit Pelerine.

a) Construction des Mantels.

Der Mantel Fig. 76, 77 und 78 ist die Grundlage der Form
der Beamten- und Militar- Uniform-Mantel, sowie des sogenannten
Menčikoff.

Damit die Veranderungen resp. Zugaben gegentiber einem
gewohnlichen Ročke ersichtlicher sind, ist auch dieser Mantel
sowie der Havelock nach den Normalmassen construiert, und zwar
auf folgende Art:

Beginne"mit dem Riickentheil, Fig. 76, und gebe dem Masse
der Rtickenlange 3 cm zu. Nehme also hier statt 45 cm, 48 cm an.

9
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Nachdem ein Betrag von 10 —12 cm fur die Falte am Rilcken einge-
stellt wurde, ziehe die mit dem Stoffbruche parallele Linie und stelle an
derselben vom Punkte A aus die Lange des Mantels, hier 135 cm, ein. Nun
messe die RuckenlSnge, hier 48 cm, ab und mache 3 cm nach innen den
Punkt C. Ziehe nun von oben herab (Punkt A) die schrage Linie iiber
Punkt C nach unten zu. Diese schrage Linie dient zur Anlage des Winkels
beim Ziehen der wagrechten Linien. Praktisch wird damit der Vortheil erreicht,
dass die Riickenfalte nicht auseinander drangt. Stelie nun vom Punkte C
hinauf an der Schraglinie noch die halbe Ritckenlange (24 cm), dann wieder
die Halfte der letzteren (12 cm) und schliesslich die Halfte der oberen Strecke
(6 cm) ein. Ziehe nun winkelrecht zur schragen Linie, Wagrechte, wie an der
Fig. ersichtlich und stelle nachstehende Breitenpunkte ein. Fur die Hals-
contour 1/3 * -f- Vs- (Dieser halbe cm ist nothwendig wegen der Dicke der
F'alte). Fur die Rtickenbreite normal 2 cm mehr als ftir den unteren Rock
(hier also 22 cm) fur die Breite des Ruckentheiles in der Taille vom Punkte
C—Cl 2/3 * (hier 16 cm). Die Halsspitze erhohe um 2 cm und zeichne die
Contour auch bei A 1 cm hoher. Die Seitennaht wird mittelst Anlage des
Winkels an die Taillenlinie nach unten zu, — mit der Schragen parallel
gezogen, und nach oben wie gewohnlich mit freier Pland gezeichnet. An der
unteren Kante ist das Ruckentheil von der Seitennaht nach rtickrvarts um
1 cm zu kurzen.

Die Construction des Vordertheiles geschieht von der senkrechten E-
Linie (Vortrittslinie) aus. Die Langenpunkte sind vom Punkte El herunter
einzustellen, und zwar fur Achselsenkung die halbe Strecke des Rilckens von
A—Al. Halstiefenlinie 1/3 *, Brustlinie 1 * -)- 1 x/a , Taillenlinie von E—£2
= B—C des Ruckentheiles.

Breitenpunkte: Halsspitze V3 -j- 2, l—L = Al—N, E— G = 1 * -j- 1,
E2—J = 1/2 Unterweite mit Zugabe von 5 cm, E—d — 3/a E2—K — ] /2
9 + 3—4 cm. Der Ubersclilag ist mit circa 12 cm anzuzeichnen, der Brust-
contour ist bei dem Punkte G noch eine Erweiterung von 2 cm zuzugeben.
Die vordere Kante muss mit der Taillenlinie rechtvvinkelig ausgeftihrt werden,
was durch Anlage des VVinkels an der Fig. ersichtlich gemacht ist.

Der Kragenschnitt, Fig. 78, gilt ftir Uniformmantel und bedarf keiner
vveiteren Erklarung.

Ich will hier noch erklaren, auf welche Art man in praktischer Weise
verfahrt, wenn man M&ntelschnitte direct am Stoffe ausfuhren will.

Fiir das Ruckentheil beniitze nur die eine Halfte der Stoffbreite. Lege
dieselbe so in den Bruch, dass sie fUr die Breite des Ruckentheiles geniigt.
Aus der verbleibenden Stoffhalfte konnen dann die Armel und eventuelle
Aufschlage im Ganzen geschnitten werden.

Das Vordertheil ist weiter unten an der Stoffkante oder am Stoffbruche
zu schneiden. Um zu erfahren wie weit von der Stoffkante entfernt die Plaupt-
winkellinie zu ziehen ist, bezeichne zuerst den Uberschlag, und stelle von
dort nach ruckwarts das Mass der Unterweite mit Zugabe ein. Da die Haupt-
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lini c mit der Stoffkante parallel laufen soli, bezeichne den berechneten Betrag
von der Stoffkante aus nach innen an zvvei Stellen, und ziehe liber diese
Zeichen die senkrechte Linie. Auf diese Art wird der Raum nach vor, stets
ftir die Breite des Vordertheiles ausreichen.

b) Construction des Havelocks.

Havelock.

Ftir die Construction des Havelocks, Fig. 79 u. 80, gelten im
Allgemeinen die bereits ftir Mantel beschriebenen Regeln und
Zugaben. Die Stellpunkte des Riickentneiles sind auch hier von
der schragen Linie aus einzustellen. Die Seitennaht ist von der
Riickenbreite aus, d. h. vom Punkte N herunter mit Anlage des
Winkels an die Ruckenlinie parallel mit der schragen Linie herunter
zu ziehen. Im Ubrigen ist die Ausfuhrung des Riickentheiles aus
der Fig. deutlich ersichtlich Der Zusammensetzungspunkt wird
4 cm ober der Brustlilije bezeichnet, falls der Havelock mit Armeln
gemacht werden soli. Soli derselbe, wie gewohnlich, ohne Armel

sein, so wird das Rtickentheil, so wie aus der punktierten Linie ersichtlich,
geschnitten. Die Achsel bleibt vom Punkte M herunter nur 5 cm breit. Der
Zusammensetzungspunkt wird 5 cm ober der Taillenlinie bezeichnet.

Ftir daS Vordertheil ist, falls der Havelock Armel erhalten soli, vom
Punkte E—d '/2 * ~F 1, und vom Punkte E2 bis K J/2 * + 3 cm einzu¬
stellen. Ftir Havelocks ohne Armel gilt die mit punktierter Linie gezeichnete
Contour. Achselbreite von F herunter 5 cm. Der Zusammensetzungspunkt ist
5 cm ober der Taillenlinie; wie auf der Fig. ersichtlich, auszufuhren. Der
Uberschlag hat 4 cm. Fig. 81 stellt den Schnitt des Umlegekragens dar und
bedarf keiner Erldafung. Die normale Lange dieses Kragens betriigt 1

c) Construction der Pelerine.

Dieser Havelock erhalt eine Pelerine, Fig. 82 u. 83, welchc, falls derselbe
ohne Armel angefertiget wircf, am Halsloche angeniiht wird.

Die Construction dcrselben geschieht stets nach dem betreffenden
Havelockschnitt in folgender Weise: Ftir die Riickenpelerine zeichne ein Sttick
der Vordertheilachsel, und zwar, 2 cm beim Halse, 3 cm aber an der Schulter-
spitze, wie Fig. 82 zeigt, dem Ruckentheile zu. Ziehe vom Punkte F nach N
eine gerade Linie Nun stelle die Lange der Pelerine vom Punkte M bis C
mit 75 cm cin, ziehe von C eine Wagrechte und stelle auf derselben 50 cm
ein, Punkt D. Nun ziehe von D hinauf eine Linie und stelle von M auf
dieselbe 76 cm ein, Punkt I-L Nun ziehe von II nach N eine Gerade und
zeichne bei N die Schultcrrundung. Die untere Contour fuhre im massigen
Bogen aus.

Die Vorderpelerine, Fig. 83, erhalt zumeist den gleichen Uberschlag
wic das Vordertheil des Havelocks. Die vordere Contour und das Halsloch

9 *
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ist daher mit dem Vordertheile gleich. An der Achsel ist jenes Sttick, welches
dem Rtickentheile zugegeben vvurde, abzubrechen und die gerade Achsellinie
von F nach n zu ziehen. Nun stelle von F nach J 75 cm ein und ziehe die
untere Wagrechte. Auf derselben stelie 70 cm ein, Punkt R. Von R ziehe
eine Winkellinie hinauf und bezeichne von A aus, auf dieser Linie die Lange
von 77 cm, Punkt K. Nun ziehe an der Seitennaht des Vordertheiles eine
Linie bis zum Punkte n, wodurch eine Kreuzung mit der Achsellinie entsteht.
Vom Punkte K ist nun auf diese Kreuzung bei Punkt n die Linie zu ziehen
und die Schulternaht bei n entsprechend zu runden.

Meine hier dargestellte Originalconstruction des Havelocks und der Pele¬
rine ergibt stets eine geniigende Weite und ist derart berechnet, dass sie den
geringsten Verbrauch des Stoffes ergibt. In dieser hier dargestellten Grosse
reichen filr den Havelock ohne Armel von einer 70 cm doppelbreiten Ware
3 Meter vollkommen aus, wenn die Ware olme Strich ist. Ftir den soge-
nannten Kameelhaarloden, wo alle Theile nach dem Striche geschnitten sein
mtissen, sind 3‘2^ m nothvvendig. Das Mass zur Lange der Pelerine nehme
von der Plalsspitze F iiber den Arm herunter. Wenn die Pelerine ktirzer
oder langer sein soli, als nach unscrem Modeli, so kiirze oder verlangere
dieselbe unten herunr gleichmassig. Enger wird die Pelerine, wenn man die
Linien vpn N naclr H und von n nach K um ein Geringes nach innen zieht,
was sich iibrigens schon aus der Achsellage ergibt. Die Construction der
Achselpartie darf aber selbstverstandlich nie verandert vverden. Infolge Ver-
legung der Achselnaht lauft die Seitennaht der Pelerine iiber die Achselmitte.

Dem Havelock kann eine Rtickenspange, Fig. 84, angeknopft werden.
Dieselbe hat den Zvreck einige Weite stets hinten zu halten. Sie kann daher
ziemlich lang sein. Plier zur Halfte a/,t

d) Construction eines kurzen Kragens.

Fig. 85 stellt die sehr einfache Construction eines kurzen Kragens
(Pelerine) ohne Achselnaht dar. Derselbe hat die Weite von 3ji Rad. Wollte
man den Kragen ftir die ganzc Radbreite einrichten, so schneide das Papier-
modell iiber die Achsel durch und lege die untere Kante desselben ausein-
ander so auf den Stoff, dass Rticken- und Vorderkant in die gleiche Linie
kommen. Ahnliche Kragen vverden auch zu Talaren (besonders von der hoheren
Geistlichkeit) getragen. Die Construction geschieht mit Bentitzung jener
Schnittheile, ftir welche der Kragen bestimmt ist. Die untere Rundung vvird
mit einem, vom Halspunkte F ausgehenden Zirkelzuge gezeichnet.

e) Construction der Kapuze.

Kapuzen vverden zu allen mantelartigen Kleidungsstiicken getragen. Die
nattirlichste Construction derselben ist jene, bei vvelcher die Schnittheile, ftir
vvelche man die Kapuze machen soli, als Grundlage dienen.
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Lege daher nach Fig. 86 Rticken- und Vordertheil an der Achsel so
žusammen, dass die aussere Schulterrundung geschlossen wird. Der Rticken
a—c bildet die Riickennaht der Ivapuze. Die Halscontour ist nach dem
Halsloche abzuzeichnen. Vorne kann diese Contour um etwa 2 cm ktirzer
und tiefer gezeichnet werden. Nun ziehe im Winkel zu a—c eine Wagrechte
und zwar 2 cm unter der Halscontour. Stelle nun von a nach c die Lange
hier 40 cm ein und ziehe von c tiber den Endpunkt der Schulter n eine
Linie welche sich mit der wagrechten Linie kreuzen wird. Auf diese Art
entsteht Punkt b. Es ist nur noch die Lange a—b von b nach d und die
Ltinge a—c von c nach d einzustellen und die Kapuze ist fertig. Ftir die
Kapuze soli man sich stets ein Papiermodell machen und dasselbe so an
den Stoff legen, dass die Kapuze an der Linie c— d im Bruche bleibt.

Uber Bearbeitung der Kleidungsstueke.

Die Kenntniss der Technik der »Behandlung« der Schnittheile, die
Accuratesse in der Herstellung der Siicons, Kanten und Fagon, die plastische
Herstellung der Achsel und Brustpartie, der richtige Ansatz des Kragens und
der Armel, ebenso die entsprechende Bearbeitung jeder Beinkleid und Gilet-
form, ist eine Kunst ftir sich. Diese Kunst verschvvindet aber immer mehr!
Schon der im Jahre 1890 verstorbene F. A. Hofmann, einer der žiltesten und
bekanntesten osterreichischen Fachschriftsteller, ervvahnte diese Thatsache in
seinem vor mehr als 20 Jahren erschienenen Werke: »Die Schule der
Zuschneidekunst«.

Es wtirde den Rahmen meines Werkes ilberschreiten, wollte ich die
verschiedenen Ursachen des Riickganges der technischen Ilandfertigkeit nah er
beleuchtcn. Interessant ist aber die Gleichzeitigkeit des Beginnes dieses Rtick-
ganges mit den socialen und wirtschaftlichen Veranderungen in jener Zeit.

Hofmann schrieb daruber Folgendes: »Der gute Arbeiter in unserem
Fache ist eine mehr und mehr verschrvindende Erscheinung. Seinerzeit stand
der Zuschnitt der Kleidcr auf der untersten Stufe der Ausbildung. Die
Schablone war oft das alleinige Hilfsmittel, der Anfang und das Ende der
Zuschneidekunst mit welchem sogar grosse Geschafte geleitet wurden. Daftir
war die Leistungsfahigkeit des Arbeiters im Allgemeinen eine vortreffliche.
Der altere und ttichtige Gehilfe war mit seiner gediegenen Arbeit das frei-
willig gevvahlte Vorbild des jtingeren Genossen, dessen Ehrgeiz dahin ging,
diesem gleich zu werden. »So ersetzte die geschulte Hand des kundigen
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Arbeiters die fruheren Mangel des Zuschnittes.«



Diese VVorte sagen Alles! Heute haben wir bessere, ja vorztlgliche
Schnittmethoden, sorgen mussen wir aber dafiir, dass der gute Schnitt durch
eine verkehrte Behandlung nicht verdorben wird.

Es liegt in der Natur der Sache, dass eine manuelle Fertigkeit beim
Handwerke nicht aus Btichern gelernt \verden kann, dass hiefur handgreifliche
Unterweisung und Vorbilder notlnvendig sind. Man hat jedoch versucht aucb
ftir diese Fertigkeit etwas zu thun. Der sehr riihrige Verlag »Expedition der
europaischen Modenzeitung (Klenim & WetsS) in Dresden gab eine »Lehre
der Bearbeitung sammtlicher Herrenkleidungsstiicke« heraus, welches Werk-
chen um den minimalen Betrag von 75 Pf. von jenem Verlage zu beziehen ist.

Dieses Werkchen dessen 4. Auflage liber Ersuclien der Herausgeber,
von mir selbst zum Theile neu bearbeitet wurde, enthalt eine so bedeu-
tende Anzahl sehr instructiver Abbildungen und nutzlicher Aufklarungen,
dass damit thatsachlich das Moglichste in diesem Fache geleistet wurde.o o

Wenn ich die geehrten Leser auf dieses preiswerte Werkchen aufmerksam
mache, so glaube ich damit mehr gethan zu haben, als wenn ich selbst ein
kurzes Capitel liber die Behandlung geschrieben hatte, da oline der Ausfiihr-
lichkeit und bildlicher Darstellung, welche in jenem Werkchen durchgeftihrt
ist, eine blosse Beschreibung nur geringen Wert hatte.

Man sagt eigentlich, dass jeder Schnitt eine andere Behandlung erfordere.
Nun mit der steten Ausbreitung der modernen Zuschneidekunst, wird sich
die alte Vielfaltigkeit der Behandlung jedenfalls vereinfachen. Gewisse Grund-
siitze haben aber trotz ihres hohen Alters noch immer den vollen Wcrt. Die
Behandlung des heute modernen Schnittcs ist eine leichtere als frtiher,
dreht sich jedoch noch immer um die gleichen Kreise. Vicles kann man
auch durch Sucons (Einschnitte) und Nathverlegungen erreichen. Gute Moden-
zeitungen geben aber dem Fachmanne stets die nothigen Anhaltspunkte ftir
solche praktische Expcrimente.

XXXII. Capitel.
Uber die Anprobe.

Uber die Zalil und Art der Anproben \veichen die Meinungen der
Praktiker sehr wesentlich von einander ab. Es gibt aber auch Zuschneide-
lehrer deren Methoden so »sichcr« sind, dass eine jede Anprobe ubcrfliissig
ist, wenn man nach ihrer Methode zuschneidet! Lassen wir nun Jedem das
Seine gelten. Nachdem es zwecklos ware unsere alten Praktiker uber irgend
Etwas belchren zu \vollen, vvill ich nurjenen, welche nach meinen, in diesem
VVerke dargestellten Principien, zuschneiden werden, jenen Weg weisen, auf
dem ich schon seit vielen Jahren selbst vvandle und der mir gentigt.



Praktisch wird ein Zuschneidet* jedenfalls erst nach mehrjanriger Tha-
tigkeit. Diescr Zeitraum kann aber bedeutend abgekiirzt werden, wenn der
Zusclmeider jedesmal wenn ihm die Anprobe Fehler zeigt, sich bemiiht die
Ursache davon zu finden und denselben nachstens auszuweichen sucht. Es
gibt Zuschneider oder Meister welche ihr Leben lang stets an den gleichen
Fehlern laboriren und schliesslich davon tiberzeugt sind, dass ihre »gewissen
Fehler« unausweichlich sind. Ich halte eine erste Anprobe, die sogenannte
»Rohprobe« am Korper des Kunden, fiir die zweckentsprechendste. Fiir die
Rohprobe des Rockes ist das Rticken- und Vordertheil der Haltung des
Kunden entsprechend zu behandeln, die Leimvand zu unterschlagen und
die Unterlagen von Watta u. dgl. an den nothigen Stellen anzubringen. Sodann
\verden die Schnittheile zusammengeheftet und ohne Kragen und Armel
probiert. Diese Anprobe zeigt ob der Rock correct verbunden ist, und den
richtigen Sitz am Korper hat. Wenn man eine solche Anprobe, gut angezogen
hat, soli sie von selbst am Korper so liegen, als ob sie geknopft ware. Ist
dies nicht der Fali, so liegt der Fehler jedenfalls in der Construction der
Biistenlangen.

Bei dieser Anprobe ist es noch moglich, auf alle speciellen Wiinsche
des Kunden in Bezug auf Anschluss, Fatjon, Lange des Rockes, Breite des
Uberschlages, Ausschnitt des Armloches etc. Riicksicht zu nehmen. Sehr
wichtig ist die genaue Anzeichnung des Laufes der vorderen Rockkante und
des Sitzes der Knopfe, Plohe des Kragens, Lage der Taschen u. s. w.

Fiir den praktischen Zuschneider soli diese Probe ausreichen, ausgenom-
men dann, wenn man es mit sehr schlecht gebauten Korpern oder sehr deficilcn
Kunden zu thun hat. Will oder muss man den Rock noch probieren, so
kann das je nach der Nothwendigkeit geschehen.

Ein praktisclier Zuschneider soli aber, wenn es sein muss, einen Rock
auch ohne Anprobe so liefern konnen, dass derselbe mit Anstand getragen
werden kann. In einem solchen Falle probiere ich nie einen Rock an fremder
Person. Bei gutgebauten Personen ware dies iiberfliissig, bei abnormal gebauten
aber sogar gefehlt. Man nehme, \venn moglich fiir solche Falle jedenfalls
einige Erganzungsmasse, beobachte nebstbei genau die Korperhaltung und
notiere dieselbe. Wenn nun alle theoretischen Regeln nebst der bereits
erworbenen Praxis zu Plilfe genommen werden, und wenn man die geringen
durch die Behandlung entstehenden Abweichungen des Schnittes schon im
Vor.aus beriicksichtigt, so kann man ohne Sorgen einen gutsitzenden Rock
auch ohne Anprobe liefern.

Diese hochste Vollkommenheit zu erstreben, soli Jedermann trachten.
Erreicht kann dieselbe auf folgende Art werden. Man nehme stets an, dass
der Rock ohne Anprobe gemacht vverden soli. Die Anprobe soli nicht den
Zweck haben die Construction des Schnittes am Korper zu berichtigen, sondern,
sie soli uns nur die Uberzeugung bringen ob wir richtig construiert haben.
Wenn wir es dazu bringen in den meisten Ffillen ganz correcte Anproben
zu schneiden, so erreichen wir damit die nothige Sicherheit auch fiir jene P'alle,



wo die Anprobe ausfallen muss. Auf Eines mache icli namentlich Anfanger
aufmerksam. Man vveiche nie zu weit von der Theorie ab. Solange man nicht
praktisch ist, schneide man stets ein Papiermodell, berichtige dasselbe wenn
nothwendig, nach der Anprobe, und bezeichne es mit den Namen des Kunden.
Auf diese Art weicht man am sichersten der grossen Unannehmlichkeit aus,
das erstemal vielleicht einen guten, das zweite oder drittemal aber einen
schlechteren Rock dem gleichen Kunden zu liefern.

Man verfalle aber nie auf die Idee, dass man schon Alles weiss. Die
Art unseres Handwerkes bringt es mit sich, dass wir immer noch lernen
mtissen. Eine Unfehlbarkeit wird und kann es beim Zuschneiden solange
nicht geben als dasselbe eine Kunst bleiben wird, Diese unverriickbare Ver-
bindung unseres Handwerkes mit der Kunst ist auch die Grundlage seiner
Existenz.

XXXIII. Oapitel.
Das englisehe Genre in der Herren- und Damen-

| Sehneiderei.
Mit 5 im Texte abgedruckten Abbildungen.

Man hort heutzutage, namentlich in besseren Fachkreisen viel von der
»englischen« Sehneiderei. Urspriinglich auf das Damenfach beschrankt, ver-
breitete sich das »englisehe Damencostum« in den feinsten Kundenkreisen
der ganzen Welt. Nun scheint es, dass auch die Mannerwelt davon nicht
unberilhrt bleiben wird. Kleidungssttlcke englischen Ursprunges finden immer
grosseren Anklang, weshalb es geboten ist, dass sich vorv/artsstrebende
Schncider auch mit dieser neuen Richtung vertraut machen.

Der Begriff »englisehe Sehneiderei« umfasst 1. die Venvendung feinster
Stoffe und Zuthaten, 2. eine gediegene schlanke Arbeit und 3. moglichst
einfache und legere Formen.

Praktisch nach jeder Richtung hin, legt der EnglSnder den grossten
Wert auf die Gediegenheit des handvverklichen Erzeugnisses und zwar ohne
Rucksicht auf den, selbstverstandlich hohen Preis der Ware und der Arbeit.

In streng fachlicher Beziehung weicht die englisehe Sehneiderei nicht
gar so weit von unserer ab. Wenn wir die Zuschnittsysteme J. P. Thorn-
tons, A. Langridges in London oder anderer englischer Fachleute mit den
deutschen oder franzosischen vergleichen, so finden wir, dass das Gleiche
auch mit unseren Methoden erzielt werden kann.

Es ist nicht meine Absicht, hier die Constructionen jener englischen
Kleidungsstucke, welche zumeist sportlichen Zwecken dienen zu erlautern,
da dieselben zumeist in Specialgeschaften angefertiget werden, wohl werde
ich aber in meinen nachfolgenden Original-Abbildungen die Typen der
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cnglischcn Hcrren- und Damentaillcn anfiihren, wobei ich cs dem Praktiker
'uberlasse, die Nutzanwendung aus diesen Constructionen zu ziehen.

Diescr Taillenschnitt ist grundsatzlich nach meiner vorher gelehrten
Metliode ausgefilhrt. Der Unterschied besteht aber darin, dass die Schulter-
contouren des Ruckentheiles so hoch verlegt sind, als dies tiberhaupt bei
dieser Form noch zulassig ist. Die Riickenlinie befindet sich im oberen
Drittel der Ruckenhohe. Dadurch wird die Seitennaht des Ruckentheiles
gerader und die Achsel schmaler, was ein Hauptgrundzug englischen Genres
ist. Die Ilalsspitze ist mit 1/3 -j- 1 cm eingestellt, befindet sich daher in der
Mittc zwischen den Punkten O—El oder g—E. Audi dies ist die ausserste
Grenze ftir den normalen Korper. Diese Halsspitze hat die natiirliche Lage,
darf daher durcli Einbtigeln u. drgl. nicht aus ihrer Lage gebracht werden.
Die Brustpartie ist daher flacher zu behandeln. Die Senkung der Achsel
ergibt sich aus dem, ftir dic Riickenlinie eingestellten Drittel der Ruckenhohe
und wird zumeist nicht unterlegt.

Die Ausschnitte in der Taille zvvischcn dem Rticken- und Seitentheile,
sowic zwischcn dem Scitcn- und Vordcrtheilc konnen tibrigens auch in der
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vorher gelehrten Art ausgefuhrt werden, da hierin nichts ausschliesslich »En-
glisches« vorhanden ist. Ich habe in dieser Abbildung jedoch gczeigt wie
man die untere Weite vom Punkte E2 aus, nach riickwarts an zwei Stellen
vertheilen kann, indem man je die Halfte des Plusbetrages an beidcn Seiten
des Kaiserschnittes herausnimmt, wodurch das Bild der Taille eine grossere
Ahnlichkeit mit der Damentaille erhalt.

Ich bemerke noch, dass bei dieser Construction die Schulterrundung
nicht an der Brustlinie beim Punkte d, sondern zwischen den Punkten Cl
und K je nach Bedarf zu regeln ware. Alles iibrige ist nach unserer Methode
auszufuhren. Wegen der schmaleren Achsel ware die normale Armelkugel
nach Fig. 31 auf Tafel IV. zu erhohen.

Auf Abb. B zeige ich auf Grundlage vorervvahntcr Taille ein neues
Massystem, welches nach Anlage zweier Giirtel, und zwar um die Brust-
und Taillenlinie, ausgeftlhrt werden kann. Die Ausgangs- und Endpunkte
vcrschiedencr Masse sind aus der Abb. crsichtlich. Die Strecken A—ni und
F—n sind bei diesem Normal-Schnitte gleich.
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Die Damentaille, Abb. C.
Die Constructions-Methode der Damentaille,

Abb. C, basirt auf Grundlage des von mir im Jahre
1891 herausgegebenen Werkes »Die Toilette«.
Neue populare Unterrichtsmethode fiir den Zu-
schnitt der Damenkleidung. Neu war besonders
das Princip der Theilung der Taillenvveite. Dieses
Princip habe ich nach langer Erprobung festgestellt
und soweit mir die Literatur des Damen-Zusclinitt-
faches bekannt ist', zuerst veroffentlichet. Wer
sich (iber das Massnehmen und Zuschnitt der
Damenkleider naher interessiert, dem empfehle ich
mein genanntes Werk. Hier will ich nur zeigen,

auf welche einfache Art es dem Lernenden moglich ist eine gutsitzende
normale Damentaille auf Grundlage dreier Hauptmasse zu construieren. Der
Taillenschnitt bildet hier die Grundlage zu allen anderen Jacken und Mantel-
formen. Die Nahte miissen bei Damentaillen stets zugegeben werden, vvahrend
dieselben bei den Constructionen der Mannerbekleidung schon in die Be-
rechnung einbezogen sind. Die Damentaillen sind daher unmittelbar an den
Schnittcontouren zusammen zu nahen.

Wir nehmen folgende Masse als Grundlage: Obenveite 48 cm, Taillen-
(Unter-) Weite 30 cm, Riickenlange 39 cm.

Die Construction ist folgend:
Grund lini e 0—01 die Oberrveite mit Zugabe von 1 cm (hier 49 cm).

Von 01—A — 2 cm. Von A—C die Riickenlange (hier 39 cm). Von C—B die
halbe Riickenlange (hier 1972 cm). Fiir die Schulterlinie Al—L 1/3 der Rli-
ckenhohe A- B. Halsspitze des Riickentheiles Ol—M J/4 v', Riickenbreite
01—N 2/3 *, Halsspitze des Vordertheiles O—F 1/3 * Brustbreite O—E s/4
* -j- 1—2, Achselsenkung in die Mitte der Linien E—N. (Punkt 02.)
Bei G und J Zugabe 2 cm fiir die Brusterweiterung. Punkt D ist in der
Mitte zvvischen dem Riicken- und Brustpunkte B und G. Von D nach H senk-
rechte Linie. Punkt H ist der Theilungspunkt fiir die Taillenvveite. Die
Ausschnitte sind so einzurichten, dass vom Punkte H aus, nach rtickwarts
bis C und nach vorne bis J, soviel Flache iibrig bleibt als es je die halbe
Taillemveite crfordert. Bei 30 cm Taillenweite sind also je 15 cm nach vor
und 15 cm nach zuriick zu vertheilen, und zwar folgendermassen. Bei Punkt C
ist das Riickentheil um 2 cm einzuriicken. Hierauf stelle die Breite des Rti-
ckentheiles mit 3 cm ein.

Beim vorderen Seitentheile nehme 2 cm, beim riickwartigen 3 cm heraus.
Nachdem wir nun 3 cm Flache bereits am Riickentheile haben, so benothigen
wir noch 12 cm Flache. Diese theilen wir so ein, dass auf jedes Seitentheil
die Halfte kommt. Hier also je zu 6 cm, woraus sich der Ausschnitt zwischen
den beiden Seitentheilen von selbst ergibt.
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Nun messe die Strecke von H bis J. Ilier betragt dieselbe 25 cm.
Nachdem vvir aber nur 15 cm Flache benothigen, sind zwei Brustausschnitte,
jeder zu 5 cm, auf folgende Art zu construieren.

Theile die Strecke G—e in Drittel und ziehe von dort Senkrechte. An
der Taillenlinie nehme nun auf beiden Seiten dieser Senkrechten den Betrag
der Mehrweite (hier also je 5 cm) so heraus, dass die Mittelflache der Aus-
schnitte noch 2 1/2—3 cm misst.

Die Hčhe der Brust-Ausschnitte ist ftir den vorderen mit 1/i der Seiten-
lange (halbe Ruckenlange), hier also mit circa 5 cm, fur den riickwartigen aber
etwa 1 cm weniger auszufiihren. Die Taille ist vorne unter dem Punkte J um
2—3 cm zu verlangern, Punkt Ji.

Die Brustcontour lauft an den Punkten L, G, J, Ji und V. Zur An-
zeichnung einer Fa^on (Revers) ist an der Brust bei Punkt G eine Zugabe
von 1 cm, bei L eine solche von 3—4 cm zu machen.



Fiir breitere Oberschlage ware selbstverstandlich auch die entsprechende
Zugabe iiber die Brustcontour notlrvvendig.

Die Art der Verlangerung des Taillenschnittes iiber die Taillenlinie
hinunter ist Sache der Mode und des Zweckes der Taille. Als Grundsatz
gilt, dass die eine flalfte der Hiiftemveite auf dem Vordertheile, die zweite
I Ialfte aber auf den Ruckentheilen in eincr Tiefc von 15 cm auszumessen ist.

Bei Zeichnung der Armlochcontour ist vom Punkte G bis X die Brust-
breite abzumessen. Etvvaige Veranderungen fiir abnormalen Wuchs oder
Haltung geschehen bei dieser Construction nacli den Ergebnissen der betref-
fenden Masse last ausschliesslich an der Vordertheilachsel.

Der Taillen-Armel, Abb. D.

Die Arniel unterliegen mannig-
fachenVeranderungen nacli der Mode.
Die Grundlage derselben bildet je-
doch stets der glatte Armelschnitt,
\velcher in folgender Weise con-
struiert wird.

Den Massatz fiir die Breite der
Armel bildet die Obervveite bez. die
jeweilige Theilungs-Einheit. Fiir die
Oberweite von 48 cm bildet daher
die Einheit 24 cm.

Ziehe die Winkellinie a—e—v.
Von a—e stelle 1 (hier 24 cm) ein
und ziehe die Senkrechte von e hi¬
nunter. Von a—k stelle V2 * (hier
12 cm), von a—b 9 (hier 12 cm),
von e—f 74 (hier 6 cm) ein. Von
b nach c die Ellbogenlange (hier
22 cm), von b nach d die Armel-
lange (hier 44 cm) ein. Von d nach v
Verlangerung mit '/2 Drittel der Ein¬
heit (hier 4 cm). Die untere Breite
des Oberarmels von d nach h 1/2 *
(hier 12 cm). Bei c mache eine Schwei-
fung von 5 cm.

Die Contouren sind nach Vor-
lage auszufuhren. Der Unterarmel
v/ird je nach Wunsch verschmalert.
Ober der normalen Armelkugel ist
mit gebrochener Linie angedeutet, in
welcher Weise eine Erhohung der



Armelkugel zu construieren ware. Bezuglich der Behandlung der englischen
Damentaille ftige ich bei, dass dieselbe ebenso \vie die Mannertaille mit Lein-
wand zu unterlegen ist. Die Schnittheile sind an den Huften auszuziehen.
Das Futter muss ilber den Huften sehr lang eingenaht werden. Die ubrigen
Contouren werden flach behandelt. Der Kragenschnitt ist der gleiche wie fur
den Herrenrock.

Die Kenntniss der Grundsatze des Zuschnittes der Damentaillen tragt
sehr wesentlich zum naheren Verstandnisse der »Theorie der Korperbeklei-
dung« bei. Auch bietet dieselbe dem strebsamen Fachmanne die Gelegenheit,
sich in der Anfertigung von Damen-Jaquets, Manteln etc. auszubilden. Dieses
Genre wird bisher fast ausschliesslich von der »Confection« besorgt. In diesem
Fache liegt daher fur die Herrenschneider, — namentl ich filr Jene, welche abseits
der Handelscentren domicilieren, — noch immer ein offenes Feld fur loh-
nenden Erwerb.

Schlussbemerkung.

Mit Vorstehendem ist mein Werk beendet. Gewisse Erfahrungssatze,
welche dem Ganzen keinen Eintrag machen, musste ich hie und da unbe-
rticksichtiget lassen, damit die theoretische Darstellung verstandlicher und die
Zeichnungen nicht compliciert wurden.

Wer die Schvvierigkeiten kennt, \velchc jeder Autor in unserem Fache
bei der technischen Reproduction der Originalzeichnungen zu tibervvinden
hat, wird mir anerkennen, dass ich das MOglichste gethan habe um gute
autografische Abdriicke zu erhalten.

Den Selbstlernenden will ich aber noch in anderer Weise entgegen-
kommen. Ich erklare mich bereit, jede von den auf den Schnittafein befind-
lichen Zeichnungen genau mit allen Constructionszeichen ausgefiihrt in wirk-
licher (normaler) Grosse zu liefern.

Dadurch wird der Selbstlernende in die Lage gesetzt, jede beliebige
Figur in nattirlicher Grosse als Lehrvorlage benutzen zu konnen.

Die Zusendung solcher Sclinittfiguren in natiirlicher Grosse, wofi\r nur
die Angabe der Figurnummer nothwendig ist, veranlasse icli portofrei gegen
vorherige Einsendung von i Krone fur jede einzelne gewunschte Schnittfigur.

Wenn der Lernende mit meiner Methode giinstige Resultate erzielen
wird, so moge er durch Weiterempfehlung meines Werkes den lntentionen
meiner muhevollen und gewissenhaften Arbeit entgegenkommen.
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Mass-Tabelie
fiir die Construction der Modelle nach der Einheitstheorie.

Tabelle
zur normalen Einstellung der Armlochtiefe fiir dickc Pcrsonen.

Bei der Einheit 25 betragt. die Armlochtiefe 25

Bei jenen in dieser Tabelle nicht angefiihrten Obervveiten, wo sich zur Ein¬
heit Bruchzahlen ergeben, z B. bei 49 Obersveite ist 24 y2 , bei 51 ist 25 1 /« u. s. \\ .
konnen wcgen des minimalen Unterschiedes stets die berechneten Drittel und
Viertel der nachstliegenden Einheit beniitzt wcrdcn.
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