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mals biIdlich nachzuweisen ist. Es HilIt 
auf, wie sehr sidt Dilich bemilht, der 
Tracht jeder Zeit historisch gerecht zu 
werden. Er lehnt sich dabei an Meis ter 
der jeweiligen Epoche an. So sind An
kHinge an DUrer, Holbein und Aldegre
vet festzustellen. Es srneint uns, daB 
aum fUimlsme Vorbilder Verwendung 
gefunden haben. Jedenfa lIs ist in den 
KostUm. uod Portraitbildern (mit AuSa 
nahme der Chattendarstellung) kaum 
etwas autochthon, wie das iibrigens bei 
den IIIustrationsmeistern des 17. Jahr. 
hunderts durchwegs def Fall ist. Das 
auf 5. :IS des Namworts abgebildet 
GrabdenkmaI, fUr das an Ort uod Stelle 
leider die Legende ebenso fehlt wie fUr 
die zwei Portraits von Dilich, erinnert 
zusammen mit def auf 5. 8 zitierten 
HHistorischen Beschreibung der FUrst
lithen Kindtauff Frawlein Elisabethen 
zu H essen" (1.598) in ihrer Art und Auf
fassung an die WUrttembergischen Kinds_ 
taufen von Brentel und Mer ian (1.616 
und 1.618). Ergabe sirn hi er eine Abhan
gigkeit, so ware fUr die weitreichende 
Wirkung der Dilichschen Graphik auf 
die 5temer seines Jahrhunderts nord
lirn der Alpen ein neuer Anhaltspunkt 
gewonnen. 
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Alle Mangel, die den Originalstichen 
in der Chronik anhaften, ausgemerzt 
zu haben, ist ein auSerordentlimes Ver_ 
dlenst des Verlags und seiner Druckerei. 
Der durmsmeinende Text der Riick_ 
seite ist Uberall restlos wegretouchiert, 
und alle schwachen Stellen sind subtil 
und mit ZurUckhaltung erganzt. Man 
genieSt die Freude, im Faksimile die 
Bilder schoner als in jedem Original
band zu besitzen. 

NIEMEYERS Namwort vermittelt ein 
trefflimes Bild vom Leben und Werk des 
als Universalgenie anzuspremenden 
Mensmen Dilich. Es bestimmt genau 
seine Stellung und iiberragende Bedeu
tung in der Geschichte der topographi
schen Illustration. Die auf einer umfas_ 
senden Kenntnis der Materie umsichtig 
aufgebaute Arbeit ist, trotz ihrer Klirze, 
geeignet, dem Namen Oilim in der 
Kunstgeschimte mehr Profil zu verleihen. 
Es smiene uns der Mtihe wert, den 
Ktinstler gelegentlidt lum Gegenstand 
einer ausfUhrlichen Publikation zu ma
men. Dazu hat NtEMEYER durch seine 
Besorgung der Chronik in Faksimile 
eine wesentliche Erleichterung geschaf
fen 7. Lucas Wiithrich 

Die Schmelztiegelmacher von GroBalmerode 

Eine wissenschaftliche Zusammen
schau iiber das Handwerk der Hafner 
(Topfer) im gesamten deutschspraenigen 
Raume lieg t, so wtinschenswert und wich. 
tig sie auch ware, Ieider nom in weitem 
Felde. 50 mtissen wir denn beflissen 
sein, wenigstens in Teilarbeiten dies ge_ 
waltige MaB nam und nam zu erfiillen. 

Bedarf und Gebraum von Schmelz
tiegeln ist uralt. Nur sehr feuerbestan
dige Erden lassen sich dazu verwenden. 
Auch die Gestalt hat 5ith Jahrhunderte 
tang nient verandert : eine unten ge_ 
schlo5sene, im Verhal tnis niedere, shh 
nam oben erweiternde, jedodt lU einem 
Orei_ oder Vierkant seitlich zusammen-

7 E. 1st .made, daB - im Gegensatz zu KochendOrffer - die hiibsmen Wappen. und Widmung, blittcr 
nidit bc.prodi.en und im Slimrrgister lufgefilhrt werden . In der Literatur wi re auf die widitigm. 
Stellm im Vorwort dcr FlktimileausgllM von Daniel Meillnell ",Thesaurus philo.Politicus" (vg!. 
Anm. 6, Bd. I S. XXVII f.) und luf F fie d r i c h B I C h m an n : Die l!ten Stidtebllder (Leipzig 
'1939) S. 4Z f. hinzuwei.en. Im Register k6nnte ltiller dem Verwei. l uf Merli n. XopiCltime derjenige 
luf den "Thesaurus" ZUf Anwendung selansen . Femer .ind im Register d re! kJeine Drudcfehler 
unterlaufen: Bei .. Domberg· mUlhe es stalt .. b ." .(iehe) .. GroBserlu" heiBen und bei Homburg v. d . 
H8he .. 5. 66" (Slat t S. 166); die Karte von Hcnen heiBt auf dcm Slim .. Hauile Typus", nidtt urn
gekehrt (S. 24). 
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pflegte man immer eine Anzahl ineinana 

der Zll setzen. Van mittlerer CroSe kono
le ein f1e iBiger Arbeiter taglich ein Tau_ 
send drehen und formen . Xhnlich wie 
bei anderer Hafner-Arbeit wurde aum bei 
diesen Tiegeln ein gaozer sokher satz 
van einem einzigen, auf die Scheibe ge
setzten Ton-Klumpen binnen weniger 
Minuten abgedreht und jeder Tiegel 
schlieBlich mit einem Draht abgeschnita 
ten. 

Die graBten Tiegel hieBen RotgieBer, 
weil sie zum RotguB dienten. Van der 
Sdteibe kommend maSeo sie 1 Elle licht, 
nam dem Trodmen und Brennen '/4 FuB. 
SoIcher Tiegel konnte ein Hafner nur 
hundert am Tag verfertigen. Oer volle 
5atz, in einen solchen ,..RotgieBer" ein
gesetzt, hatte nom 6 weiter abnehmende 
GroBen mit entsprechenden Namen: 
"halbe Rotg ieBer", HAchtel", .,Nosselt", 
"halbe Nosselt" usw. 

Eine and ere Art von Tiegel-slitzen -
durchwegs kleiner-umfaBte nur 5stUdc, 
deren ein Arbeiter Uiglich 300 stUdc zu_ 
wege brachte. Die allerkleinsten faBten 
kaum 1. Lot Metall. Nur ganz ausnahms_ 
weise wurden - auf Bestellung - auch 
viereckige Tiegel verfertigt. 

Jedweder satz kam von der smeibe 
auf das Trockenbrett, wo die Tiegel eine 
Zeitlang an der Luft trodcneten. Diese 
Bretter lagen in Reihen libereinander, 
entweder in eignen Trodcenhlitten oder 
dom wenigstens in den Hausfluren in 
bestandiger Zugluft. Die zur Winters
zeit in den stuben getrockneten erfreu_ 
ten sich nicht annahernd des guten Ru
fes der zugluftgetrodcneten. 

Der Brennofen, in den die Tiegel 
dann kamen, war eirund, vorn und hin_ 
ten mit ie einer hochgewolbten Offnung 
zum EinschieBen und Feuern. Er unter
schied sich im Obrigen wenig van sonsti
gen Hafner-Ofen. Die Feuerung geschah 
beiderseits mit Hartholz, die Hitzerege_ 
lung durch Zu. od er Abdedcen der auf 
dem gewolbten Ofenriicken angebrach.
ten Offnungen. Die Tiegel standen auch. 
im Of en in slitzen, dicht nebeneinander, 
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meist 48 stunden lang. Ein soIch.er Brand 
lieferte in der Regel urn 60-80 RTl Tie
gel oder 7-8000 satze, was im Versand 
- denn der geschah wie bei so vielerlei 
Ware einstmals in Fassern - 20-24 Fas_ 
ser ausmachte. Die fertige Ware hat einen 
grauen, manchmal ins gelblichbraune 
spielenden Farbton von stumpfem Glanz. 

Aus dem gleichen Ton erzeugten die 
Tiegel-Brenner noch andere feuerfeste 
Ware, wie Muffeln, Retorten, Probier
Tuten und dgl., wovon die Kupfer-Tu_ 
ten vor all em nach schweden Absatz 
fanden. Die schmelz-Tiegel selbst dienen 
von jeher zum schmelzen, Kalzinieren, 
Verpuffen und Verglasen van Metallen, 
salzen u. a. 

Die GroBalmeroder Tiegel:.Brenner bit
delen eine eigene Innung oder Gilde, die 
im Jahre 1.785 sieben Meister umfaBte. 
Urn ihre Zahl niedrig zu halten, bestand 
die Bestimmung, daB ein Meister immer 
nur einen seiner sohne ins Handwerk 
treten iassen, wenn er keinen sohn 
hatte, jedoch niemanden sonst in die 
Lehre nehmen durfte. Der sommerver. 
d ienst eines Tiegelbrenner-Gesellen mach_ 
te taglich B---9 GGr. im Winter weniger, 
weil da die Arbeit f1auer ging. 

• 
Dies Handwerk hatte nam dem er

slen Drittel des 1.8. Jhdts. z. T. sehr sot. 
genvoUe Zeiten. lm Jahre 1.734 lagen die 
Dinge so, daB einer den anderen in Lie_ 
ferzeit und Preis IU unterbieten trach
rete. Um diesen unheilvollen, auch den 
Ruf der Ware schadigenden Wettlauf zu 
bremsen, taten sich je vier GroBalme
roder und Epteroder Meister zusammen, 
um sich. bei einer Gese1l5ch.aft van flinf 
Kaufleuten fUr eine bestimmte Menge 
einwandfreier Ware Absatz und iedem 
Meister jahrlich 50 RTl. VorschuB ver
tragIich zu simern. An Wiederverkaufer 
soUte die Handelsgesellsmaft nur 1. RTI. 
Gewinn absetzen. Die schon erwahnte 
Besduankung im Handwerks-Nachwuchs 
kam dazumal zustande. Die vertraglichen 
Preise waren: 

• 
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1000 groBe Tiegel, RTl. Alb. 
ein FUnfer-Satz • • • 21/1 

1000 groBe Tiegel, 
ein Achter-Satz • • • 5 

1000 kleine Tiegel • • • • • • 28 
1000 kleine Tiegel, 

Amter-Satz • • • • 4 16 
100 Halb-NBBel-Tiegel • • • • 24 
100 Ganz-NBBel.Tiegel • • 1 
100 Halb.MaB-Tiegel • • • 1 16 
1.00 Ganz-MaB-Tiegel . • • 2 8 
100 Anderthalb-MaB-Tiegel . 4 
100 Zwei-MaB-Tiegel • • • 5 

eine Retorte von 1.-6 MaB, 
jeMaB • • • • • • • • 

ein Smock (60) Muffeln 
samt BHittern • • • • 2 

eine Probier-Tute . • • • • • • 8 

Trotz dieser und spaterer, ahnlicher 
Vertrage kam das Handwerk im Sieben_ 
jahrigen Kriege an den Rand des Unter_ 
ganges, erholte sich aber 1770 wieder. 
Damals taten sich alle Meister zusam
men und vereinbarten mit dem BUrger_ 
meister Ruelberg Lieferung einwand
£reier Ware zu festen Preisen und dem 
von ihm zu zahlenden jahrlichen Vor
smuB von 50 RTI. Bestand ein Meister 
auf diesem VorschuB nimt, so konne er 
zwar liefern an wen und wie er wolle, 
allein er muBle dann je RTl. Erlos an 
den BUrgermeister 4 GGr. vergUten. Wie 
bei der ersten Genossenschaft ein besol. 
deter RechnungsfUhrer, so soUte jetzt ein 
eigener Schaumeister nam dem Remten, 
also insbesondere auf einwandfreie Ware 
seh'm. "Allein, da er sien, so wie 'Dieie 
and ere Leute dieser Art, selbst duren ein 
Gliisenen Branntwein besteenen liep, so 
wurde die Ware naturlienerweise immer 
schleenter." Nur ein Meister, namens 
Lipphard, setzte seinen ganzen Ehrgeiz 
auf beste lieferung, wuBte sim aum 
schlieBlim nach jahrelang wiederholten 
Gesumen von der driick.enden 4 GGr.
Gebtihr zu befreien "und seH dieser Zeit 
lietert dieser Tiegel.Brenner die aller
beste Ware H

, Im Jahre 1785 hatten diese 
Erzeugnisse folgende Preise: 
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GGr. pfenn. 

ein RotgieBer mi t 5 Einsalzen 6 
halber RotgieBer . • . 1. 

NoBel. . . . . . . . . 6 
Halb.NoBel . . . . . . . 3 

20 Satze zu je 5 klein. Tiegeln 4 

Die Tiegel.Brennerei solI der Stadt 
zu Ausgang des 18. Jhdts. an 60000 RTl., 
dem Biirgermeister allein als Hauptver
leger an 6000 RTI. jahrlich eingetragen 
haben. 

In Fassern verpackt, gingen die Tie_ 
gel zu Wasser auf der Weser Uber MUn_ 
den nam Bremen, Holland, England, 
Danzig, Riga, den Nordstaaten, von 
Hamburg nach Obersee und in alle Teile 
der Welt. 

GATTERER verkennt nicht, daB den 
Almeroder Tiegeln ein Namteil anhaf
tete: selbst die bestgebrannten, gleich
maBig starken, ohne Schwarzflecken (von 
Eisen) , mit hellem KIang, vertrugen zwar 
vielstUndiges Feuer ohne SchmeIzen, Bie_ 
gen oder ReiBen, weniger aber eine all_ 
zurasme Erhitzung oder eine rasche Ab_ 
kUhlung. Weiter begannen sie, wenn BIei 
und GIatte langere Zeit darin im 
Schmelzfeuer stand, zu lecken. Dies lieS 
sich nur dadurch etwas verbessern, daB 
man sie innen mit tH bestrich und mit 
Glaspulver bestreute. 

• 
GATTERER kennt aber aum andere Ge

genden im deutschen Spraduaum, wo 
gleichfalls Schmelz_ Tiegel erzeugt wur. 
den: Charlottenburg ('1766 filr einen 
Goldarbeiter von einem Herzberger Haf_ 
ner begriindet); WaIdenburg (Erzgebirge) 
mit einer der hessischen an GUte recht 
nahe kommenden Ware; Burgel, Skele 
u. a. Orte im Magdeburgischen. Lutter. 
berg, 1788 von einem Hafner namens 
Gopel begrUndet, der mit Bevorschus
sung der hann6verschen Kammer und 
unter Aufsicht des Amtsschreibers Ban_ 
zen so gut arbeitete, daB seine Tiegel 
"nach angestellter Probe saenkundiger 
Manner am Harze, den hessisdten den 
Vorzug weit abgewinnen, und doen mU 
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ihnen im gleichen Preise stehen soIlenH
• 

Ferner Bohmisch-Brod; Passau; Ypps und 
Engelhartszell. 

Ober das Engelhartszeller Untemeh. 
men bemerkt GAITERER3; Die dortige 
Schmelztiegel.Fabrik "wurde dadurch ver. 
anlapt, dap der Kaiser :1786 Demjenigen, 
welcher aUB inliindiscnen Materialien 
die bessten Schmelz- negel verfertigen 
wurde, eine Beloh"u"g von 100 Duka. 
ten f. und guten Absatz der Ware veT
sprach. Diese Belohnung nebst einer Fa_ 
briks-Befugnis bekamen in demselben 
Jahre Klobsky und Seit% und Compag
nie in Engelhartszell. Von Besdtaffenheit 
und Preisen der Waren dieser Fabrik ist 
mir nom zur Zeit nichts bekannt gewor. 
den." Dies Unternehmen dtirfte aber die 
napoleonischen Kriege nicht Uberstan
den haben. JOHANN EDUARD MADER5 fin_ 
det es zwar nom im Jahre 1.807 als ueine 
eintriiglic:he Sc:hmelztiegel-Fabrikeu

, dam 
wird seiner in einer sonst nicht BUch
ligen Ortsbeschreibung vom Jahre 1814 
nicht einmal mehr Erwahnung getan 8. 

Obgleich es nicht Aufgabe dieser Zei_ 
len sein kann, naher auf die genannten 
siiddeutschen Betriebe einzugehen, sei 
doch nur soviel gesagt: bei der Pas
sauer Werksta.tte sind solme "im Pas
sauischen" 7 und zwar in dem Orte ge
meint, der noch im 12. Jhdt. Unter
GrieBbach, spater aber Obem.Zell (im 
Volksmunde Hafner-Zell) hieS. Die dor
tigen Erzeugnisse hatten tatsachliffi euro
paischen Ruf. Nach mUndlicher, glaub
hafter Uberlieferung sollen diese (Klein-) 
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Betriebe bis ins 14. Jhdt. zurUckreichen. 
Ortliches Warenzeichen war das Tatzen_ 
kreuz in mehrfacher Abwandlung, das 
seines Anwertes wegen allerdings auch. 
vielerorts unbefugt nachgemacht wurde. 
Aum andere "schwarze" Hafner_(Topfer_) 
Ware wurde dart verfertigt, daB man 
aber die Herstellung von Schmelz-Tie
geln dort erst im 17. Jhdt. aufgenommen 
habe, ist irrig 8. Nachweislich bezog sdlOn 
Kaiser Max I. von dart fUr seine Lieb_ 
haberei, namlich zum StUckguB, mam
tige Smmelz-Tiegel, die ebenso wie zum 
guten Teil die Ubrige Hafner-Zeller Ware 
mit Schiffen donauabwarts gingen. Elni_ 
ge Familien dortiger Sdunelztiegel-Haf_ 
ner bliehen durm Jahrhunderte ihrem 
Handwerke treu, wie die Kapeler, Kauff
mann, Mathes, Gugelmeier u. a. g. Die 
Uberlegenheit der Obern-Zeller Tiegel 
beruhte vor allem darin, daB man dem 
Tc~m von vornherein feinzermahlenes 
ReiBblei (Grafit) im Verha.ltnis his tU 

2 :1 zusetzte und mit verknetete. Dies 
ReiBblei kam - wie iibrigens aum an 
einigen anderen Siidauslaufern des Bai_ 
ern- und Bohmerwaldes, sonst aber nir_ 
gends in Europa - kristalIinism .. rein in 
na.chster Umgebung (Freinberg, Pfaffen_ 
reuth, Leitersberg, Grubweg, Tiefenbach) 
im Tagbau vor. 

Hinsichtlich der Yppser (Ybbser) Tie_ 
gel 109 auch KRtiNITZ 10 Vergleiche mit 
den Hessismen. Er bemangelt an die
sen, daB sie immer nur langsam und 
vorsimtig erwarmt werden und keines
falls mil etwas Kaltem, etwa einer Zange 

3 Gatterer aaO. 2.0. 
4 Belohnung durch Offentl iche oder halboHentliche Stellen fur die ErOffnung neuer "Manufacturen" 

waren fUr die zweite Hiilfte de, 18. Ihdt,. geradezu kennzeichnend. Die er.te wurde unsere, WiJ
sens im Jahre 1751 in England und zwar von der Ge,ellsdlll.ft "Anti·Galliclln," gewihrt. In Otter. 
reidt wu rden ,olche in den versdtieden.ten Wirtlchdtnweigen wihrend der Theresianisdten und 
Josefinifdten leit au'gelobt, urn den Stut von der betreHenden Einfuhr unabhingig zu macben. 
Obrigen. IICtzte auch d., Konigreich Sachsen nodt Im Jahre 1800 den (bescheidenen) Freis von 15 
Talern filr den IUI, der au. Inlindischen Roh.toffen Sdunelz.oTlegel von nadtwe!.Hcb sleicber Gute 
wie die der besten lu.lindischen fertigen kOnnte; die Auslobung lid bi. 1805, vber ihren Erfolg 
ist un. nicbt, bekannt. 

5 J. E. M a d er: Relse von Bohmistb·Krumau dunh dll obderenn.lsme Salzkammergut (Pug 1809) )4. 
6 1. G i e I 8 e: Topograp~ .• histor. Be.d'lleibung des Landes O.terreicb ob der Enn. (Wel. 1814). 
7 Pauau war. bl. zum Relch~eputation.haupt,chluB l~lfo) rei.cbsunmittelbaru Fiirttbislum. 
8 Fer d. W I e I i n 8 er: Die Sdlwarzhafner und Weillhafner 1R OberOsterreim (1937) 100. 
9 A. R. W I I ch e r v. M 0 I the I m : Zur Geld!.. der l lteren Tonwarenerzeugung lm Miihlviertel -to 

Beitrr. z. Landes· u. Volbkunde d. MUhlviertel. (1915). 
10 J oh. G e 0 r g K r il nit z I H. S. F I 0 e r k e : Okonom .• technolog. Enzyklopldie 117 (Berlin 1801) 
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berlihrt werden dUrften, ehe sie ganz 
glUhten. Dieser Mangel zeige sich be
sanders bei BeschUttung mit Halzkahle. 
Hingegen seien die "lpser Ticgel an Far. 
be smwarz, und fett anzugrcifen und sic 
bestehen auper dem dazu nOthigen Than, 
naeft aus Reipbley. Sie sind wCim, dap 
man sie leimt mit dem Messer schaben 
kann, im Feuer aber am allerbestiindig. 
sten und konnen vielmahI gebraucht 
werden. Daher bedienen sim diejenigen 
Kunstler derselben, die viel Metall aut 
einmahl in den Gefapen smmelzen. Es 
werden daher nimt nur kleine und mit. 
telmaflige, sondern aum so grope ver
fertigt, dap man auf einmahl einige ge_ 
meine Ct. darin schmelzen kann. Man 
dar/ aber nimt vergessen, dap sie zarte 
und vornehmlieft salzige Husse nidtt hal
ten, indem sie dieselben Gefape ganzlich 
zer/ressen. Man darf sogar nimt ein. 
mahl Pottasme oder gemeines Komsalz, 
den Hup zu fardern, hinzusetun, weil 
sonst sim der Obertheil van dem TIegel, 
wenn man ihn mU der Zange anfapt, 
van dem unferen, worin das Metall steht, 
ablOset und zwar in derjenigen waag
rechten Linie, in welmer der zugesetzte 
Hup gestanden hatte. Qberdies mup 
man merken, dap das Gold und Silber, 
wenn man sie in neuen Ipser TIegeln 
zum erstenmahle smmilzt, einigermapen 
ihre Farbe und Gesmmeidigkeit verlie-
ren." 

Ohne, daB uns bisher die Griinde 
ganz klar liegen, verlief sim diese be
deutende Ybbser lndustrie aber wie es 
smeint smon mit dem Beginne des 
19. Jhdts. Im lahre 18,8 heiBt es schon 11: 
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"Vormals hatten sich hier ab er 300 

Hafner mit Verfertigung van Smmelztie. 
geln besmiiftigt, wozu auch reichhaltige 
Graphitlager vorhanden waren; jedoch 
deT Handel mit den bis dahin weltbe
rahmten Ipser Schmelztiegeln horte nam 
und nach auf und so hat die Stadt van 
ihrer einstigen Bedeutung nichfs als das 
Andenken behalten." Die Topographie 
von Niederosterreich weiB sie Uberhaupt 
nkilt einmal mehr zu erw1ihnen 12. 

Es scheint ab er, als ob die doch an
nahernd gleichzeitige betramtlime Er
zeugung in Engelhartszell und Ybbs dem 
Gesamtbedarf der osterr.-ung. Monarchie 
an Schmelz-Tiegeln gleichwohl niellt habe 
gerecht werden konnen, auslandisme 
Einfuhr, wenn aum nicht von Hessen, 
so dom von Obern-Zell nom fortgedau_ 
ert habe. Anders ist nicht zu erkHiren, 
daB zwar nam Zuerkennung an Klobsky/ 
Seitz u. Co. solche Auslobungen nicht 
mehr erneuert wurden, wohl aber mit 
Verordnung fUr Bohmen vom 10. 8.1786 
die Topfer aufgefordert wurden "in Ge. 
genden, wo derlei zu Erzeugung von 
Schmelz-7iegeln taugliches Materiale zu 
finden ist, sich auch angelegen sein zu 
lass en, gute und im Feuer aushaltende 
Schmelz-Tiegel, wovon doch alIjahrlich 
ein ziemlich groper Verschleip ist, zu ver
fertigen und jenen Nutzen und Vortheil 
zu erwerben, der ihnen dermalen ent· 
geht, da sie solche garnicht, auch ihre 
Waare uberhaupt nicht so gut, und in so 
wohlfeilem Preise, als in anderen Lan
dern gesdtieht, zu erzeugen sim bestre
ben"'. Ein Erfolg ist uns nicht tiberlie_ 
fert 13. Gustav Brachmann 

11 Danlellung det Erhen:ogtum. Osterreim unler der Enn', Bd. 11 (Wlen 18)8) 166. 
u Topoguphle von NlederO.ler~id!., hr5g. vom Verein f. Landeskunde von Nieder6.terreid!., Bd. 4 

(Wien 1896) 476. 
1) Ober die .pate~ Enlwlddung vg!. Wan daB 0 r c h a r d : Die Entwi<klung der Tonlndu.trle In 

GroBalmerode - Fachbachcr d. Keram. Rundsdaau (19.l.4). 
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