
Der Teerofen von Blankenbacb bei Sontra aDs dem friiben 
17. Jabrbundert 

Ein Beitnlg zur Geschichle der Teer- und Pechproduklion in Hessen' 

Ferdinand W. Wetterau 

I. Einleilung 

Elwa 1,2 km stidwestlich der Ortsmitte von Blankenbach (ehem. Kreis 
Rotenburg a. d. Fulda, heule Sladt Sontra, Werra·MeiBner·Kreis) befindet 
si ch im unteren Hangbereich eines west·ost·streichenden Hohenriickens auf 
einem Acker ein tiefschwarzer, mit Holzkohle durchsetzter Bereich von weni· 
gen Metern Durchmesser.ln seiner unmittelbaren Nahe sind Dachziegelfrag· 
mente, "pech"·verbackenes I Gestein und Keramikscherben zu finden. 

Nach der Blankenbacher Katasterkarte von 1724 ' Iag die Fundstelle damals 
am Waldrand ; fUr Acker und Wiesen in unmittelbarer Nahe ist der Flurname 
"Beim Pechofen" gegeben. Dieser Name ist heute nicht mehr gelaufig, wohl 
nicht zuletzt wegen der 1948 begonnenen partiellen Rodung des Distrikts 32 
"Tanne", in dem die Fundstelle liegt ; die heutige amtliche Flurbezeichnung 
heiBt "In der Tann". Seit der Rodung ist auch die dorfeigene Bezeichnung 
"Rodland" gebrauchlich. Gelande- und Flurnamenbefund weisen auf den 
Standort eines ehemaligen "Pechofens" hin, der aber - wie zu zeigen sein 
wird - ein Teerofen war. 

Die Lokalisierung von Teerofen- und Pechhtittenstandorten im Gelande 
mittels archaologischer und historischer Methoden, die wissenschaftliche 
Aufarbeitung des Gesamtkomplexes Ressource (Wald), Technologie (Teer-I 
Pechherstellung), Produzenten (sozialer Status und Organisation) wie auch 
Eingang des Produkts und seiner Hersteller in Volksmedizin und Volksglaube 
erfordem nicht nur fUr den hessischen Raum eine umfassende interdiszipli
nare Materialsichtung und Auswertung. Die wenigen Veroffentlichungen zur 
hessischen Teer- und Pechherstellung ' und zu den archaologischen Befunden 
sind wenig ergiebig, da sie alle mehr oder weniger einer Vorlage folgen ' . Die 
Sichtung schriftlicher Quellen, abgesehen von Kirchenbucheintragungen ' , 
fehlt vollig. 

Zur Teer- und Pechgewinnung gibt es fUr einzelne forstbiologisch prade
stinierte Nadelholzgebiete umfangreiche Einzeldarstellungen unterschiedli
cher Fragestellung, Quantitiit und Qualitiit. Ftir Bayem, so Endres und Fischer 
1982, sei trotz gtinstiger schriftlicher Quellenlage und traditioneller Vberlie
ferungen im Hinblick auf die Forschung ein Nachholbedarf zu konstatieren ' . 

• Die Untersuchung wurde dUTch cin Seminar .. Archaologische Denkmaler al s Quellen lur Ge
schichte Nordhessens im Mittelalter und der friihen Neuzeit" im WS 1987188 an der Gh Kassel 
dUTch Dr. K. Sippel . Lohfelden, angeregt und gefOrdert. Ihm danke ich fUr fruchtbare Oiskus
si an, flir die FUlIe von Hinweisen lUT Oberarbeitung des Manuskripts und flir dessen kritische 
Durchsicht. Frau Prof. Dr. H. Wunder, Kassel, uDd ProC. Dr. W. Schi ch, Kassel, danke ich flir 
Hinweise und BeschafTung der oft nicht leicht zuganglichen Literatur. 
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Besonders ergiebig sind di e Untersuchungen iiber das Gebiet der heutigen 
DDR und der VR Polen '. Der Forstwissenschaftler Scamoni ' untersuchte 
1955 das Vorkommen von Teerofen aus dem Ende des 18. und Anfang des 
19. Jahrhunderts im Bereich des Diluviums der DDR " urn daraus Schliisse auf 
das urspriingliche Vorkommen der Kiefer vor deren Massenanbau seit etwa 
1700 zu ziehen. 

Diese Darsteliungen solien zusammen mit Technologiebeschreibungen 
aus forstwissenschaftlichen Abhandlungen des spaten 18. und friihen 19. Jahr
hunderts 10, historischen Abbildungen von Pechhiitten und Teerofen 11 und 
schriftlichen Quelien zum Blankenbacher und benachbart gelegenen, archao
logisch noch nicht belegten "PechOfen" herangezogen werden, urn den 
archaologischen Gelandebefund in eine theoretische Rekonstruktion der 
Teerofenanlage und der verwendeten Rohstoffe zu iiberftihren. 

Zugleich ist die Untersuchung iiber den Blankenbacher Teerofen eine erste 
vorlaufige Erfassung und Datierung von Teer- und Pechproduktionsstatten in 
Hessen. 

2. Der Teeroren von Blankenbach 

Etwa 1,2 km siidwestlich der Ortsmitte von Blankenbach befindet sich nahe 
der alten VerbindungsstraBe B1ankenbach-Nentershausen am nordlichen Tal
hang im Ackerland infolge Holzkohlekonzentrationen ein tiefschwarzer Be
reich von etwa 5 m Durchmesser (Abb. 2, Bereich 11) (TK 25, Blatt 4925 Sontra, 
Koord. 69980152230). Diesem schlieBt sich hangabwarts ein weniger kohle
durchsetzter Bereich (Abb. 2, Bereich Ill) an. Neben "pech"-verbackenen Stei
nen (autochthoner Sandstein - Rotliegendes) im Nordostteil und verbrannten 
Lehmbrocken und Kalkmortelresten im Nordwestteil si nd vereinzelt glasierte 
Keramikscherben zu finden. Beiden Bereichen schlieBt si ch nach Osten ein 
Bereich an, in dem der Kohleanteil weiter zuriicktritt (Abb. 2, Bereich IV). 
AufTaliig sind hi er die zahlreichen "pech"-verbackenen Gesteinsbrocken, 
Kalkmortelreste und verbrannte Lehmbrocken wie auch vereinzelte Dachzie
gelfragmente und Keramikscherben. Nordlich hiervon befindet sich hangauf
warts ein unmittelbar, aber an die iibrigen Bereiche nicht oder nur undeut
lich anschlieBender kleiner Bereich von etwa 2 m Durchmesser (Abb. 2, 
Bereich I) , der durch groBere herausgeptliigte Sandsteinplatten und rinnen
fOrmige Dachziegelbruchstiicke gekennzeichnet is!. Diese sind zum Teil mit 
der an ihnen haftenden Erde "pech"-verbacken, tiefschwarz und olig. Kalk
mortelreste und "pech"-durchtrankte Erdbrocken sind weitere Bodenfunde 
dieses Bereichs. 

Im Bereich I wurden wie im Bereich 11 keine Scherben von TongefaBen ge
funden, oberhalb des ersteren nur vereinzel!. Der Bereich III war wenig ergie
big, die sich diesem und dem Bereich IV ostlich und westlich anschlieBenden 
Randbereiche bis zu einer Entfernung von 15 m und der siidlich mit dem 
Ackerrain abschlieBende urn so fundreicher. 

Ungefahr 25 m westlich dieses Fundkomplexes befindet sich noch auf der
selben Ackerparzelie ein weiterer holzkohledurchsetzter Bereich von etwa 
4 m Durchmesser. Diese Stelie wie auch die nahere Randzone ist bis auf we
nige GefaBscherben fundleer. Eine Gliederungahnlich der des Hauptkomple
xes kann nicht vorgenommen werden, auch fehlen voliig die dort typischen 
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Abb. 2 Schematische Darstellung des Gelandebefundes am Standort des ehemaligen Teerofens 
bei Blankenbach. - I vermutliche r Standort des Of ens, ,.pech"·verbackenes Gestei n und Dachzie
gelfragmente, II stark mit Holzkohle duchsetzter Bereich, III weniger mil Holzkohl e durchsetzter 
Bereich mil verbackenen Gesteinsbrocken, IV schwach mil Holzkohle durchsetzter Bereich mil 
verbackenem Ges tei n, Dachziegei-, Lehm- und Mortelresten. 
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"pech"-verbackenen Sandsteinplatten, Dachziegelbrocken, Mtirtel- und 
Lehmspuren. 

In vier Begehungen wurden nahezu 1000 Scherben 12 neuzeitlichen Ge-
brauchsgeschirrs geborgen 13. Hierunter sind 

154 Bodenscherben von StandgefliOen oder Grapen, 
34 GrapenmOe oder Bruchstiicke von diesen, 

114 Randscherben von iiber 40 verschiedenen GefliOen und 
37 verschiedene Henkelbruchstiicke oder Henkelansatze. 

Das Scherbenmaterial" laOt sich grob in zwei Kategorien einteilen: 
I. Etwa ein Viertel besteht aus einem rot bis rotbraunen, unglasierten, zum 

Teil hart gebrannten, klingenden Scherben kraftiger Wandung mit flachen, 
gekanteten Schulterriefen. An den Rand- und GefliOscherben haften zum Teil 
innen und auBen Reste der GefliBinhalte, den entsprechenden Bodenscher
ben fehlt der Belag nahezu vtillig. Die Scherben sind als Topfscherben des 
18. lahrhunderts anzusprechen. 

2. Drei Viertel des Materials sind iiberwiegend bleiglasierte Irdenware. 
AuBer Schulterriefen sind keine Verzierungen festzustellen. Die Scherben 
tragen eine gelbbraune bis griine Innenglasur. Nur wenige Randscherben und 
Henkelfragmente zeigen anhaftende Reste des GefliBinhalts. Die StUcke sind 
durchgangig als Teile von Grapen od er StandbodengefliBen des 18. lahrhun
derts anzusprechen. 

IS Scherben ragen aus dem Gesamtbestand wegen ihrer mehrfarbigen Be
malung heraus. Es diirfte sich hierbei urn Reste von drei od er vier Tassen od er 
Tellem handeln, die in ihrer Farbgebung an Werra-Keramik erinnem. 

Dariiber hinaus zahlen etwa 25 Einzelfunde von grautonigem Protostein
zeug und SteinzeuggefliOen (Kriige) sowie acht Tonpfeifenfragmente von 
mindestens zwei Pfeifen zum weiteren Fundmateria!. Vier der Holmfrag
mente zeigen umlaufend eingepragten Dekor. Der Sporn eines teilweise er
haltenen Pfeifenkopfes mit Benutzungsspuren zeigt als gut erhaltene Marke 
des Pfeifenmachers einen stehenden, Pfeife rauchenden Mann, der seine freie 
Hand in die Hiifte gestiitzt hat IS . 

Bemerkenswert ist schlieBlich das Randbruchstiick einer verzierten, ungla
sierten Ofenkache!. 

3. TermiDologie uDd TechDologie der Teer- uDd PechproduktioD 

Teerofen 16, Teerhiitte/Zahrofen 17, Teerbrennerei 18, Pechbrennerei 19, Pech
bzw. Harzgrube ", Pechofen 21 , Sal be- oder Schmierofen " , Schme(e)rofenl 
Schmierofen 23, Wagenschmierbrennerei 24 sind (zumeist literarische) Be
zeichnungen mr friihindustrielle Produktionsstiitten, in denen aus Baumrinde 
und Holz der Birke und der Nadelh6lzer Holzsaure, Kientil, Teer, Terpentin 
und als Hauptnebenprodukt Holzkohle gewonnen wurden. DerTeer fand Ver
wendung in der bauerlichen Wirtschaft als Wagenschmiere und als Heilmittel 
mr Geschwiire bei Mensch und Vieh, zudem wurde er zum Abdichten von 
Booten undjedweder Art DaubengefliBen bentitigt. lagerschmid " , Pfeil " und 
Weicker 21 unterscheiden in einer den meisten anderen VertifTentlichungen 
fehlenden Klarheit zwischen der Gewinnung von Teerund Pech aus dem Holz 
der Kiefer, die in Hessen bis ins 19. lahrhundert nur unter der Bezeichnung 
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Tanne bekannt war " , und der Gewinnung von Pech aus Fichtenholz " . Die 
Birke ist fUr sie kein Trager forstwirtschaftlicher Bedeutung in der Teergewin
nung 30. Die Gewinnung der Produkte aus Larche 11 und Tanne 12 war bekannt, 
aber wenig gebrauchlich. 

Die Gewinnung des Kiefemharzes, das sowohl zu Teer wie zu hartem Pech 
verarbeitet wurde, erfolgte durch trockene Destillation, indem das harzreiche 
Holz (Kienholz), besonders die Stubben (Wurzelstocke), aber auch das 
Stammholz, mittels einertechnischenAnlage zum Schwitzen gebracht wurde, 
so daB das Harz austral. Dieser Vorgang wird Teerschwelen oder auch Teer
brennen, in der Literatur hautig falschlich mit Pechbrennen bezeichnet n 
Wurde der gewonnene Teer in einem weiteren Arbeitsschritt in Kesseln abge
dampft und eingesotten, entstand hartes Pech, daher Pechsieden. 

Bei der Herstellung von Pech aus dem Harz der Fichte enttiel der Schritt 
des Teerschwelens. Die Rinde der auf dem Stamm stehenden Fichte wurde 
durch partielle Schiilung entfernt oder durch andere Techniken verletzt " , da
mit der benotigte Rohstoff Harz an den entblOBten Stellen austral. Dieser 
wurde spater abgekratzt (gescharrt) und eingesammelt, urn zu Pech einge
schmolzen Zll werden. Diese Nutzung wird roit Harzscharren 3S , Picheln J6, 
Pechbohren 17, HarzreiBen und Harzen " bezeichnel. 

3. 1. TEERGEWINNUNG 

Nach Pfeil " ist das zur Teerschwelerei verwendete Kiefernholz ausschlieB
lich das in der Erde verbliebene harzreichere Stockholz der abgehauenen 
Stamme, die, harzarmer, seit dem 19. Jahrhundert immer mehr als Bauholz 
Verwendung fanden ". Die Harzergiebigkeit ist neben Bodenbeschaffenheit 
(trockener, kraftiger Sandboden, lehmiger Boden) und KJima abhangig vom 
Alter des Baumes (mindestens 120 Jahre) und dem Verfaulungszustand (Harz 
konzentriert si ch im Inneren des Holzes wahrend des Faulnisprozesses). Alte, 
langer in der Erde verbliebene WurzelstOcke brachten hohere Ertrage im 
Teerschwelen, ab er schlechtere Holzkohle; hingegen erbrachten frische 
Stocke mehr und bessere Kohle, aber geringere Ausbeute an TeeT. Die Kohlen 
waren generell schlechter als Meilerkohlen, sie brannten lebhaft, gaben aber 
weder Flamme noch viel Dampf; mit schwer brennenden Kohlen vermischt, 
fanden sie Absatz in den Schmieden und in den Kuchen. Vber die Ausbeute 
an Teer lassen sich keine absoluten Angaben machen, war sie doch abhangig 
vom Harzgehalt des verwendeten Holzes und von der angewandten Ver
schwelungstechnologie. 

Den geringsten Ertrag erbrachten Meiler, die auf einer gemauerten, nach 
innen geneigten Grundnache standen. Auf dieser lief der austretende Teer im 
Mittelpunkt zusammen, traufelte von hier in eine darunter betindliche Rinne, 
in der er gesammelt wurde' l. Jung ", der in dieser Methode groBe Vorteile ge
genuber der kostenintensiven Teergewinnung durch Teeroren sah " , wollte 
diese im Schwedischen gebrauchlichste Anlage in einigen Punkten verbessert 
wissen, so u. a. durch Einbringen einer vergitterten Butte von etwa 120 cm 
Durchmesser, die im Zentrurn des Meilerbodens eingebracht werden sollte. 
Von dieser fUhrte ein Kanal zum Teersammeltrog auBerhalb des Meilers ". 
Die aus Polesie (Belorussische SSR) bekannte GroBanlage des 19. Jahrhun
derts durfte verwandter Bauart und Produktionsrnethodik gewesen sein ". 
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Etwas ergiebiger waren die meilerartigen Of en, bei denen statt der Meiler
decke ein Gewiilbe den Meiler umschloB. Beide Typen sollen nach PfeillS31 
in Deutschland nicht mehr gebrauchlich gewesen sein 46 Hingegen berichtet 
Boucsein, daB das Meilerverfahren noch in der ersten Halfte des 20. Jahrhun
derts im IGrtorfer Wald betrieben worden sein soll4'. 

Die bestmiigliche Anlage fUr gelegentliches Schwelen, ein Brand pro Jahr 
od er noch seltener, war die auf Hiigeln angelegte trichterfiirmige Teergrube. 
Die obere Offnung betrug neun bis zehn FuB (etwa 3 m) Durchmesser, die un
tere Weite nur etwa zwei FuB (etwa 0,6 m). Hier war eine OlTnung angebracht, 
durch die der austretende Teer in einer Riihre herausliefund in GefaBen (Ton
nen oder ahnlichem) gesammelt wurde. Die Grube war mit Ziegeln ausge
mauert oder mit Tiipferton an den Wanden ausgeschlagen. Sie kostete in der 
Herstellung und Unterhaltung weit weniger als ein Of en und war, wenn die 
verwendeten Ziegel guter Qualitat waren, auch dauerhafter. 

Nachdem die Grube mit kleingespaltenem IGenholz so dicht wie miiglich 
ausgefUllt und oben mit einem kleinen Haufen verse hen war, wurde sie wie 
ein Meiler abgedeckt, der IGen angeziindet und verschwelt. 

Die Ausbeute an Teer und Kohle lag urn 15-20% unter der des Of ens, da 
auch hier, wie bei den beiden vorigen Verfahren, das den IGen durchziehende 
Feuer viel davon verzehrte. Der gewonnene Teer war dicker und zaher, fUr 
Wagenschmiere schlechter geeignet, hingegen von den SchilTsbauern geme 
genommen. 

Die Grube erforderte von ihren Betreibern wegen des Einflusses des Wet
ters auf die Verschwelung griiBere Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit als 
der Teerofen 48. 

Ober die Tiefe einer solchen Grube gibt Pfeil keine Auskunft. Zur Klarung 
kann eine Abbildung der Teerbrennerei Abbau Wikno bei Nidzica/Polen 
(ehem. Kreis Neidenburg/OstpreuBen) herangezogen werden 49. Sie zeigt vier 
in einer Anschiittung versenkte Steinkessel, deren etwa 60 cm breite Offnun
gen einen Steinkranz hoch aus der stangen-, pfosten- und bretterbewehrten 
Anschiittung herausschauen. Ob er eine schiefe Ebene wurden die zur Teerge
winnung beniitigten IGefemstubben zu den KesseliilTnungen gebracht. Das 
Bestiicken der Kessel erfolgte von einer Leiter aus. Eine Kesseltiefe von iiber 
2,5 mist anzunehmen. Der gewonnene Teer soli von den einheimischen 
Fischem zum Einteeren ihrer Kahne und Netze gebraucht worden sein, die 
Holzkohle sei "in alter Zeit .. . an das ordenszeitliche Eisenwerk geliefert" " 
warden. 

Diese Anlage muB nach dem Prinzip der Gruben betrieben worden sein, 
wobei die Anschiittung den Hiigel ersetzte. Hier sind die OlTnungen der Kes
sel bedeutend kleiner und deren Basen vermutlich griiBer, so daB die Kessel 
der Anlage in der Erde steckenden Kegelstiimpfen ahnelten. 

Das technologisch fortgeschrittenste Verfahren war das der trockenen 
Destillation im "Theerofen mit Mantel", wie ihn Pfeil typologisierte", ein 
Verfahren, das im Volksmund u. a. mit Braten " , Schmierbrennen 53 und in den 
zeitgeniissischen Schriftquellen auch als Pechbrennen 54 bezeichnet wird. 

Der Teerofen bestand aus einem inneren, zuckerhutfiirmig aus Ziegeln ge
bauten Gewiilbe, dem eigentlichen Of en der Gesamtanlage " (Abb. 3,4 u. 5). 
Dieser Teil war bei Inbetriebnahme bis aufdie im schiisselfiirmigen Boden be
ginnende AbfluBriihre vollkommen geschlossen. Sie verliefunterirdisch, war 
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entweder ein gemauerter Kanal" oder bestand aus einem ausgehtihIten 
Baumstamm, dem "VoB" (Fuchs) " , und fiihrte zu dem sich neben dem Tee r
of en befindenden Teert rog oder anderen AuffanggefaGe n. De r Of en war von 
einem aus Bruchsteinen und Lehm gemauerten Mantel umgeben (Abb. 5 u. 
6). Dieser Mantel konnte auch, wie eine Abbildu ng des eingefallenen DUster
fOrder Teerofens in Mecklenburg zeigt so, aus Ziegel n gemauert sei n. Der 
Mantel war mi t einer ErdaufschUttung umgeben " oder in ei nen Oachen 
Gelandesporn hineingebaut, wie Aufnahmen der alten Teertifen in Thurow 
bei Neustrelitz/Meck.l enburg60, WokuhllMecklenburg 61 und im Forst von 
Blumenthal bei Strausbergl Brandenburg62 zeigen. Dies muG ni cht zwingend 
gewesen sein, liegen doch Abbildungen auch von freistehenden Teertifen 
vor" (Abb. 6). Zwischen Of en und Mantel befand sich ein bis zu 40 cm 64 

weiter Hohl raum mr Durchzug und Zirkulation des Heizfeuers, urn Of en und 
Inhalt zu erhitzen. 

Der eigentliche Of en hatte zwei Offnungen, eine htiher gelegene " , das 
Setzloch, und eine untere, das Kohlloch66, auch Austrageloch 67 und in Abb. 4 
auch Beschickungstiffnung genannt. Es lag dem nur den Mantel durchbre
chenden Brandloch, in Abb. 4 mit Feuerungsti ffnung bezeichnet, gegen
Uber" . Du rch das Kohlloch kroch der Teerschweler (auch Pi cher", Mache
rauch 70, Schmerbrenner71 und Pechbrenner 72) in den Of en und mllte den ga n
zen Ofenraum mit Stubben, ausgehauenem Ki en 7J und/oder Windbruch
stammen 74. Die Angaben Uber Lange und Starke des verwerteten Holzes 
schwanken". Weicker spricht von 1/2 bis I m langem gespaltenen Ki enholz. 
Zuerst wurde ei ne Art Rost aus waagerecht gelegtem Holz Uber den zur Mitte 
einfall enden Boden gelegt, auf dem anschli eGend die Holzscheite hochkant 
und nach dem AbOuGIoch geneigt aufgeschichtet wurden, damit das aus
tretende Harz nicht mit den Of en wand en direkt in Beruhrung kam und ver
braonte (Abb. 3). Durch das Setzloch verlieG der Schweler den Of en, nachdem 
er diesen abschlieGend von auGen vollstandig und so dicht wie mtiglich gemllt 
hatte. Dann wurden Setz- und Kohlloch des Of ens wie auch die Offnungen im 
Mantel mit lehmverschmierten Platten geschlossen und von einer auBeren 
Feuerstelle der Raum zwischen Of en und Mantel durch das Brandloch be
heizt 16. Arndt 17 verlegt di e Feuerstelle direkt zwischen Of en und Mantel, 
ebenso Jagerschmid " , der die Beschickung durch drei in den Mantel einge
brachte SchUrl ticher gewahrleistet sieht. Die Rekonstruktion eines Teerofens 
bei Schl eifreisen (Kreis Stadtroda/DDR) zeigt zwei si ch gegenUberliegende 
auGere Feuerstellen 79. AIs Heiz- oder Schlirholz diente Holz minderer Qua
litat. 

Die Angaben liber die Dauer eines Brandes schwanken zwischen 48 Stun
den und zwtilf bis vierzehn Tagen so. Die extremen Werte sind nur zum Teil 
aus dem unterschiedlichen Fassungsvermtigen der Of en zu erk.laren, vi elmehr 
steht zu vermuten, daG zum ei nen ausschli eGlich die Destillationsphase ge
rechnet wurde, zum anderen di e Zeitspanne der Abklihlung des Of ens und der 
Kohleausraumung durch das Kohlloch mit in die Berechnung einging. Wah
rend des gesamten Brennvorgangs muGte der Brenner wegen der sorgfaItig zu 
regulierenden Temperatur, di e dem jeweils zu erzeugen beabsichtigten Pro
dukt entsprechen muGte, stiindig anwesend sein. Zur Regelung der Tempera
tur, des ntitigen Zuges und des Rauchabzuges dienten einige verschlieGbare 
Zugl ticher 81 am oberen Rande des Mantels". 
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Die GriiBe der Of en und damit des Nutzraumes ist sehr verschieden ". 
Pfeil" gibt Werte von ftinfbis zwanzig Klaftem (17-68 m') ; in Of en von zwolf 
bis ftinfzehn Klaftern Fassungsvermogen (40,8-51 m' ) bei dreizehn Branden 
pro Jahr sieht er die efTektivste Nutzung. Rehberg " gibt, vermutlich ftir den 
Wokuhler Teerofen, eine Ofenftillung von ungefahr 45 Raummetern Holz an, 
damit bewegt er sich im EfTektiv-Bereich Pfeils. 

Bedeutend kleiner als die GroBtechnologie der zumeist an Kleinunterneh
mer verpachteten Of en in den staatlichen Forsten PreuBens und den Forsten 
ostelbischer Gutsherrschaft .. sind die seit dem 14. Jahrhundert bis in die sieb
ziger Jahre des 19. Jahrhunderts betriebenen, etwa einen Klafter (3,4 ml) fas
senden Teerofen Thiiringens vom Typ Geisenhain 87 (Abb. 5). Zu diesem Typ 
kann auch der Kirtorfer Of en (Abb. 6) gezahlt werden. Jagerschmid 88 veran
schlagt ftir Teerofen des oberen Murgtales in Baden-Wiirttemberg anderthalb 
Klafter " Kienstocke ftir einen Brand. Der bei Schleifreisen (Kreis Stadtroda/ 
Thiiringen) rekonstruierte Teerofen faBte nach Mobes " die ftinffache Menge 
des Typs Geisenhain. Dies erforderte eine andere Heiztechnik, die durch 
einen zweiten Heiztunnel gelost wurde, urn so eine gleichmaBige Erhitzung 
des Of ens sowie Regulierung des Brandes zu erreichen. AIs Heizmaterial soli 
eigenproduzierte Holzkohle (etwa 8 m' )" gedient haben. Die Rekonstruktion 
eines zweiten Heiztunnels bzw. einer zweiten Feuerstelle darf in Anbetracht 
des zehnfachen Nutzraumes bei nur einem Brandloch der Mecklenburger, 
Brandenburger und preuBischen Teerofen bezweifelt werden. 

Die Anlagen des 17.-20. Jahrhunderts befanden si ch auBerhalb geschlosse
ner Ortschaften " an Waldrandern nahe Bachlaufen, vermehrt in der Nahe von 
Forstereien 9l oder in abgelegenen Talern ". In unmittelbarer Nahe eines 
jeden Teerofens befand sich der Unterstand des Scbwelers, der je nach Entfer
nung von dessen Herkunftsort oder zur nachsten Siedlung mehr oder weniger 
zu einem Wohnhaus ausgebaut wurde " (Abb. 6). Teerofen, deren Eigner der 
Staat od er GroBgrundbesitzer waren, wurden gewohnlich mit Wohnhaus, 
Stallung und Landwirtschaft verpachtet " . 

Eine vollig andere Verfahrensweise entwickelten die Slawen. Die von Ra
jewski 97 gescbilderte Rekonstruktion einer slawischen Birkenharzgrube bzw. 
"pechgrube" wird von Schleicher als auBerst fehlerhaft, inefTektiv und in der 
rekonstruierten Form als nicbt sinnvoll zuriickgewiesen, beriicksichtigt und 
erklart sie seiner Ansicht nach nicht die in "slawischer Zeit"98 iibliche Holz
kohlegewinnung in Gruben bei gleichzeitigerTeerdestillation ". In einer etwa 
120 cm tiefen Grube von gleichem Durchmesser grub man das TeeraufTangge
faB so ein, daB seine Miindung etwa 2-3 cm iiber die Grubensohle herausragte. 
In diese Miindung stellte man das mit einem durchlochten Boden versehene 
DestillationsgefliB, in dem si ch die zur Teergewinnung notwendigen Aus
gangsstofTe befanden. Urn den Inhalt vor direktem Flammen- oder Glutkon
takt zu scbiitzen, wurde es mit einem flachen Stein abgedeckt und die Ober
gangsstellen mit Sand und Lehm abgedichtet. Der gesamte Grubenraum urn 
das zentral stehende DestillationsgefaB wurde mit trockenem Holz abgestor
bener Baume schichtweise geftillt, oben kuppelartig abgeschlossen und wie 
ein Meiler in Betrieb genom men. Nach zehn bis achtzehn Stunden war der 
Schwelvorgang bei einer Temperatur von max. 350"C abgeschlossen. Diese 
Temperatur geniigte, urn den si ch bei 300" C bildenden Holzteer aus dem Aus
gangsstofT austreten und in das AufTanggefaB tropfen zu lassen. Pech, zu des-
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sen Gewinnung der Teer hoheren Temperaturen hatte ausgesetzt werden 
miissen, konnte nicht gewonnen werden. Der noch mit reichl ich Wasser, 
Holzgeist und Holzessig versetzte Teer war von schiechter Qualitiil. 

Urn die ElTektivitiit zu steigem , konnte dem DestillationsgeniG ein boden
loses GeniG aufgesetzt und somit das Volumen des AusgangsstolTes wie auch 
des Endprodukts Teer verdoppelt werden. Die Hohe der GeniGe wird von 
Schieicher mit 30-35 cm angegeben. 

3.2. P EC HG E WINN U N G 
3.2.1. Pechgewinnung aus Tee r 

Der zu Ende der Destillation austretende ziiheste Teer kann zu schwarzem 
Pech verkocht werden (Pechsieden). In einem untermauerten kupfem en oder 
eisem en Kessel wurde der Teer mit etwas "Theerwasser" loo (ein zu Beginn der 
Destillation austretendes schmutziges, 6liges Wasser) versetzt, mnf bis sechs 
Stunden unter sparsamem Umriihren allmiihlich erhitzt, zu Pech gesotten und 
in Formen zum Erkalten gebracht lOI . 

Rehberg 102 gibt mr die kupfem en Kessel 300 Liter Fassungsvermogen an. 
Sie standen zum Schutz gegen Witterungsunbilden unter einem Vierpfosten
dach. Sehr schOn ist ein solches Vierpfostendach auf einer Abbildung des gro
Gen Teerofens von Trebichow/ehem. Kreis Crossen in der Niederlausi tz 
(Krosno n/Odra - Polen) zu sehen 10'. Nach Rehberg I", der das Herstellungs
verfahren modifi zierter beschreibt, wurde zuerst der Kessel mit Teergalle, 
einem schweren Scheideprodukt des Teers, gemlll. Nach etwa zwolf Stunden 
Sieden war diese bis auf die Hiilfte eingekochl. Der Kessel wurde anschlie
Gend mit ungenihr 150 Liter reinem Teer aufgemllt und der SiedeprozeG wei
tere zwolf Stunden fortgesetzt, danach das Endprodukt Pech in Sandformen 
gegossen. Nach vierundzwanzig Stunden waren di e siebeneinhalb Pfund 
schweren, trapezeormigen Klotze versandfertig. 

3.2.2. Pechgewinnung durch Harzscharren 

Es soli hier nicht auf die verschiedenen Techni ken der Harzgewinnung 
durch AnreiGen des Stammholzes eingegangen werden I" , ein Verfahren, das, 
wie auch seine Betreiber, mehr und mehr in Verruf geriet, bis es im 19. Jabr
hundert nahezu iiberall administrativ eingestellt od er zumindest stark einge
schriinkt wurde 106. Jiigerschmid 107 und Pfeil 108 sehen im Harzen (Pech-/Harz
scharren), sinn- und planvoll angewandt, durchaus Nutzen. Der Pecher lO9, 
Pichler 110 Pechkratzer 11 1 Pechhauer ll2 Pech- od er Harzschii rrer ll3 Harzer 11' , " , 
wurde als "schiimmer Schmarotzer des Waldes" lIS gesehen, der schlieBlich 
verachtet und verfolgt wurde 116. In den sechziger und siebziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts kam es in den Wiildem zwischen Amberg (Oberpfalz) 
und Ingolstadt (Donau) und am Ostrand des Oberpf31zer Waldes im ehemali
gen Bezirk Tachau (Tachov/CSSR) zu heftigen SchieGereien zwischen For
stem und durchziehenden Banden von Pichiem m. Meyer 11 • iiuGert sich iihn
licb iiber die Einwohner von Kniebis (Baden-Wiirttemberg) und sieht sie in 
enger sozialer Verwandtschaft zu den Wilddieben, hiilt ihr Wirken mr ver
derblich, ohne sichjedoch der ansteckenden Rinaldo-Rinaldini-Romantik sei-
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nes Gewiihrsmannes, des siiddeutschen Pfarrers und Volksschriftstellers Han
sjakob 119 entzi ehen Zll konnen, der diesen blutarmen Leuten, wie er sie einmal 
nannte, im 2. Kapitel sei ner Erziihlung "Der Fiirst vom Teufelstein" ein Denk
mal setzte. 

Kurz nach Ausbruch des I. Weltkrieges 120, dann nach 1932 und schlieBlich 
in den lahren nach dem 2. Weltkrieg wurde die bis dahin in Deutschland so 
ni cht gebriiuchliche Harzgewinnung aus der Kiefer forci ert 121. Insbesondere 
K. Immel "', der DDR-Nachkriegs- und Planwirtschaft verpflichtet, versucht 
den Nachweis zu fUhren, daB die Schiidlich- bzw. Unschiidlichkeit des Harz
rei Bens allei n vom richtigen Gesellschaftssystem abhiingig sei. 

Das Pechsieden aus Harz geschah, sowei t bekannt, in zwei Verfahrenswei
sen. Die erste I2J bestand darin, daB in einem kupfernen oder auch sehr diin
nen, aus Eisen gegossenen Kessel von dreieinhalb Schuh (etwa I m) Durch
messe r und ungefahr gleicher Tiefe einige MaB Wasser geschiittet und dann 
das Harz hinzugetan wurde. Der Kessel, der an einer liber zwei holzernen 
Kreuzen quergelegten Stange befestigt war, wurde langsam erhitzl. Um ein 
Anbrennen der harzigen Masse zu verhindern, achtete man darauf, daB di e 
Flammen nur den mit Wasser gefUlIten Teil des Kessels beriihrten. War das 
Harz gehorig ausgesotten, wurde der Kessel vom Feuer gehoben und unter be
diichtigem Umriihren etwas abgekiihll. Mit einer hol zernen Schopfe wurde 
anschlieBend das Pech in einen aus locker gewebtem Tuch gefertigten Sack ge
schopft, der, um Ankleben zu verhindern, vorher in Wasser getaucht worden 
war. War der Sack voll, wurde er mil einer Art primitiver Baumkelter mittels 
des PreBbaumes ausgekeltert und in Tannenholztonnen abgefUlIl. Dieser 
Vorgang wiederholte si ch, bi s der Kessel geleert war. Die im Sack zuriickge
bliebenen Reste, die sogenannten Pechgriefen oder Harzgrieben, Reste des 
Zellgewebes, Splitter von Rinde und Nadeln der Biiume, bildeten das Roh
material fUr die Nachbargewerbler, die KienruBbrenner 12" die Hersteller von 
Schuhwichse, Druckerschwii rze etc. 

Die zweite Verfahrensweise ist weniger deutli ch Uberli efert, in ihrer Tech
noiogie umstandlicher und kostenintensiver. K. Immel zitiert aus ,.einem 
alten Buche aus dem l ahre 1702"'25, demzufolge besondere Of en, auch hi er 
Schmierofen genannt 126, ve rwendet wurden, dieenvas grojJer sind als unserege
meinen Stubeno/ell, viereckig und liinglich au/gebaUl. In der Mitte derselben ist 
der Ha/en, ill welchem dos Pech schwitzen mufi. Der Ha/en hat am Baden L6cher, 
die halb so grafi wieeine Erbse sind, durch welche dos Pech in die unterdem Ha/en 
gemachte Grubej7i~et und alsdalln erhiirtet 127• Modifizi erter beschreibt 1787 
lung iihnliche Siedeanlagen: Diese sind gemauerte Parallelepipeda, welche der 
Liinge noch durch zwo dunne Mauern in drei gleiche Giinge gerheilt, und oben mit 
Platten zugedeckt werdell. Der mittlere hat einen Rast, warau/ dos Feuer varn 
durch ein Schiirlach und unten durch ein Aschenlach unterhalten wird. Die beiden 
Seitengiinge haben oben in den Plalten Locher, ill welchen irdelle zuckerhut./Or
mige Ha/en stehen, die im Baden kleine L6chelchen haben; diese enthalten dos 
Harz, esj7iefit im Schmelzen dUfch die Locher in eine untergelegte eiserne Rinne, 
welche varne herausragt, und dos Pech in ein untergestelltes Fafi Iou/en liifit '28• 

Comenius gibt im "Orbis sensualium picti" von 1746 ein Kupfer 129, das zwei 
solche oder artverwandte Of en mitjeweils sechs Hiifen zeigt (Abb. 7). Grund
riB, Rauch- bzw. DampfentwickJung und Gliederung der Siedeanlage spre
chen fUr di ese Annahme l JO. 
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Abb.6 Ocr alte Tecrofcn von Kirtorf (Vogelsbergkrcis), woll1 vor 1916 (nach Erns!, Abb. S. 11) 



In der Nahe von Klandorf (bei GroB SchonebecklDDR) wurden Ende der 
dreiBiger lahre zwei Herde mit Pechtopfen aus dem 13. l ahrhundert freige
legt Ill . Ein Photo J32 zeigt eine Batterie von flinfhintereinander stehenden gro
Beren Pechtopfen. Sie konnen zu einer Anlage beschriebener Art gehiirt 
haben oder aber Bestandteil einer umfassenden Teer- und Pechgewinnungs
anlage gewesen sein, in der der gewonnene Teer nicht in einem Kessel zu Pech 
eingesotten wurde, sand en in einer amainenden Pechhiitte. DaB diese Kombi
nation eines Teerofens mit einer Pechhiitte moglich war, wird durch die Frei
legung eines mittelalterlichen Teerofens im Tegeler FlieB bei Berlin-Tegel l3J 
gestiitzt. Hier schlieBen sich in Verlangerung an Teerofen und Teertroggrube 
zwei Reihen bis zu 20 cm ha her, teergetrankter Erhebungen mit Abdriicken 
geriefter dickwandiger GefaBe in Form von !lachen Mulden an. Protz 13< zieht 
aus diesen und weiteren Kriterien die Folgerung, daB auf diesen Erhebungen 
GefaBe von etwa 60 cm Hohe und 41,5 cm Durchmesser zur Pechgewinnung 
aus Teer gestanden haben miissen 135. Vber di e Verfahrensweise der Hitze
zufuhr fehlen Angaben. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: 
- Teerofen sind keine Pechofen, obwohl die Bezeichnung Pechofen oft 

synonym mr Teerofen verwendet wurde und noch wird. 
- In Teerofen wurde ausschlieBlich Teer gewonnen. 
- Teerofen si nd zuckerhutfOrmig (mit Spielarten) und haben einen runden 

(oder ovalen) GrundriB. 
- Pechofen sind dort am wahrscheinlichsten, wo die Pechherstellung direkt 

aus Harz betrieben wurde. 
- Der Pechofen ahnelt mehr einem Kiichenherd und ist im GrundriB eckig. 
- Statt von Pechofen sollte von Pechhiitten gesprochen werden, auch bei 

einer "Kesselanlage" unter einem Vierpfostendach. 
Folgende Betriebstypen sind moglich : 
- Teerofen 
- Teerofen und "Kesselanlage" 
- Teerofen und Pechhiitte 
- "KesseJanlage" 
- Pechhiitte. 

4. Teer- und Pechproduktion in Hessen und Nassau bis 1866 

Die forstbiologischen Voraussetzungen einer Teer- und Pechproduktion in 
der Landgrafschaft Hessen-Kassel bzw. im Kurftirstentum Hessen waren zu 
bescheiden, als daB sie Eingang in die topographischen Abhandlungen ihrer 
Zeit gefunden hatten. Weder Winkelmann (1697) noch Bundschuh (1803) 
erwahnen sie in ihren Landesbeschreibungen. Erst Landau (1842) nennt unter 
den in Kurhessen betriebenen Gewerben als letztes das der Teer- und Kien
ruBherstellung, "namenllich zu Willersdorf im Burgwalde, zu Machllos, Dat
terode, im Schmalkaldischen und im Speshard" IJ6, Produktionsstatten, die bei 
weitem nicht den Erfordemissen des Landes Geniige leisteten, so daB Harz, 
Pech, KienruB und Teer aus Thiiringen importiert werden muBten 13'. Die van 
Landau genannten Ortschaften und Regionen fanden in dem wirtschaftsgeo
graphischen Atlas von Mohl (1866) keinen Eingang, hingegen flihrt dieser drei 
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Teerafen in der Provinz Fulda, Kreis Fulda 1J& an, ohne die Lokalitiiten naher 
zu benennen 139, 

Kunz und Hack beschreiben Teer- und Pechstiitten in den hessen-darrn
stiidtischen Provinzen, letzterer den Einzelbefund im oberhessischen Kirtorf 
(Vogelsbergkreis), Kunz das Teer- und Pechzentrum der Provinz Starkenburg 
im vorderen Odenwald. Bundschuhs Topographie von Hessen ist wie schon 
flir H .... en-Kassel auch flir Hessen-Darmstadt unergiebig. 

Fur das Territorium des Herzogtums Nassau liegen der Einzelbefund von 
Eschbach (Hochtaunuskreis) vor l " sowie statistisches Material des Deut
se hen Zollvereins I" und die Landesbeschreibung von Vogel (1843). 

4.1 KURFURSTENTUM HESSEN-KASSEL 
4.1.1. Provinz Niederhessen 

lm Amt Rotenberg am Mildeckerfort [verschrieben flir : Wildeckerforstj I wie 
auch auf der Trotten und Baumbiicher Gehii/ze hat es zimliche Dannenwiilder I 
und sonsten an keinem Ort dieses Nider-Fiirstenthums l42 , so Winkelmann 1697, 
dem diese Bestiinde bekannt waren; andere hingegen wie die von Schleen
stein 1705/10 kartierten zwischen Datterode und Langenhain wie auch die bei 
Eltmannsee (Stadt Waldkappel, Werra-MeiBner-Kreis) sind ihm unbekannt 
geblieben, wahrend Schleenstein wiederum flir das von Winkelmann ge
nannte Gebiet in seinem Kartenwerk nicht einen einzigen Nadelbaum ausge
wiesen hat. Beiden gemein war jedoch trotz divergierender Niederlegung das 
Interesse an den flir ihre Zeit noch auBerst seltenen, daher ungewohnlichen 
und bemerkenswerten Nadelholzbestiinden in der Landgrafschaft Hessen. 

a) Solztrottenwald, Wildecker und Rotenburger Forst und SuBer Gemeinde-
wald (Abb. I, Punkt 3-9) 

In einer Grenzbeschreibung des Amtes Rotenburg aus dem 16. Jahrhun
dert 143 werden u. a. die Standorte zweier Teerbrennereien/Pechsiederpliitze 
genannt. Zum einen verliiuft die Grenze nahe dem Trottenhof Bellers unden 
am Bechgrundt bzw. den Bechgrundt hienan (Abb. I, Punkt 5), zum andem etwa 
2 km entfemt an der Bechhuetten bzw. uf der Bechhuetten hien den berck hinan 
(Abb. I, Punkt 6). Die Karte von Schleenstein (1705/10) hat auf dem westlich 
Punkt 6 gelegenen Bergrucken Bechruck l " (Abb. I, Punkt 7) und SlUtzt damit 
den Erstbeleg. 

Die Nennung der Standorte in der Grenzbeschreibung laBt offen, ob die 
Anlagen im herrschaftlichen Wald des Amtes Rotenburg oder im Solztrotten
wald zu suchen sind und ob sie zur genannten Zeit betrieben wurden. Der von 
Schleenstein aufgenommene Hohenriicken hingegen lag eindeutig im Trot
tenwald 145. 

Deist 146 nennt zwei weitere in unmittelbarer Nahe im Solztrottenwald gele
gene Stellen ; und zwar die Pechwiese (Abb. I, Punkt 4) in Distr.lAbt. 49 bei 
Bellers und die Pechwand (Abb. I, Punkt 3) in Distr.l Abt. 46. An keinem der 
genannten Punkte ist der genaue Standort einer entsprechenden Anlage be
kannt, doch alle liegen in Talem am Waldrand nahe Bachlaufen. 

Schriftliche Quellen des ausgehenden 17. und des 18. Jahrhunderts nennen 
Namen und Herkunft der Betreiber, wogegen die genaue Lokalisierung der 
.Pechofen" weiter unbekannt bleibt. Fur 1697 wird ein Blankenbacher Ein-
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wohner genannt, der seit lahren einen "Pechofen" im Trottenwald betrieb 
(Quelle 10), was si ch indirekt aus der Zahlung von Pechzinsen flir die gewerb
liche Nutzung des Waldes an den Trottschen Forster auf Bellers ergibt. Die 
Mehrzahl der Brenner stammte jedoch aus dem 8 km entfernten MachUos 
(heute Gde. Ronshausen, Kreis Hersfeld-Rotenburg), das 1842 von Landau 
letztmals als eines der Zentren kurhessischer Teerproduktion genannt wird 14'. 

1695 besaB die MachUoserin Catharin Sporer einen "Pechofen" im Rotenbur
ger Forst (Quelle 8), wegen diesem lag sie mit dem ebenfalls in MachUos 
ansassigen und schon drei lahre zuvor als "Pechbrenner" tatigen Conrad Raup 
(Quelle 6) in Streit. Die Quelle von 1717 gibt zwar die Herkunft der zum "Pech
brennen" bestimmten Thanne und ihrer Kiiufer mit Forsterei Bellers bzw. 
MachUos (Quelle 12) zu erkennen, doch bleibt die Frage des genauen "Pech
ofen"-Standorts, der im Trottenwald, dem Wildecker Forst oder dem Forst 
Rotenburg gelegen haben kann, offen. [m Hantierungsanschlag MachUoser 
"Pechbrenner" von 1769 (Quelle 16) wird erneut der Trottenwald als weiUaufi
ger "Pechofen"-Bezirk genannt. 

Nahezu vollstandig umschlossen vom Solztrottenwald im Siiden und We
sten und dem Baumbachischen Forst im Norden liegt die bis 1733 148 sachsi
sche Exk1ave SiiB (heute Gde. Nentershausen, Kreis Hersfeld-Rotenburg), in 
deren Gemeindewald zumindest 1739 ein Teerofen in Betrieb gewesen sein 
muB. Dies ergibt sich aus einer iiberlieferten Schlagerei um den Ankauf des 
Produkts "Pech" im SiiBer Gemeindewald unter den Ankaufern aus Blanken
bach (Quelle 14). Es diirfte auBer Zweifel stehen, daB der gewonnene Teer am 
Ort seiner Herstellung an die Vertreiber verkauft worden ist. 

SchlieBlich ist darauf hinzuweisen, daB etwa 0,6 km wesUich der Ortsmitte 
von RaBdorf (Gde. Wildeck, Kreis Hersfeld-Rotenburg) sich unter dem am 
nordlichen Fahrbahnrand verlaufenden Fahrradweg der Standort eines bis 
nach 1871 betriebenen Teerofens befinde(l49 (Abb. I, Punkt 8) (TK 25, Blatt 
5025 Honebach, Koord. 68110/46290). Dieser lag zwischen der damals etwas 
weiter nach Siidosten vorstoBenden Waldspitze und dem noch nicht siidlich 
der heutigen LandstraBe verlegten Bach, der in unmittelbarer Nahe des Teer
of ens die heutige LandstraBe schrag in nordosUiche Richtung schnitt ISO. Nord
lich oberhalb des Baches verlief ein Weg am Teerofen enUang. Sein Betreiber 
war der in RaBdorf ansassige Tagelohner und Hausler George Ringleb, ge
nannt lorge (*1809), der dieses Gewerbe vermuUich seit seiner Einheirat (um 
1830) bis zu seinem Tod (nach 1871) betrieb. Ob er der Erbauer der Anlage war, 
lieB si ch nicht ermitteln. Es steht zu vermuten, daB er sie von seinem Schwie
gervater iibernommen hatte. Die zur Teergewinnung benotigten StOcke 
(Stubben) holte er auf "einem Trieber aus dem Katzenhiis" iSl, also auf einem 
Schubkarren aus dem unmittelbar nordlich gelegenen Wald. 

Ein weiterer Teerofen im Wildecker Forst befand sich siidosUich von 
"Kehls Wieschen". Von ihm ist nur der Waldort "Teerofen" (Abb. I, Punkt 9) 
iiberliefert I", von seinen Betreibern ist bisher nichts bekannt. 

b) Baumbachische Walder 

[m ehemaligen Gericht der von Baumbachzum Tannenberg, deren Stamm
schloB Tannenberg (bei Nentershausen, Kreis Hersfeld-Rotenburg) erstmals 
1348 153 urkundlich genannt wird und allein durch seinen Namen auf ein bis 
ins ausgehende hohe Mittelalter zuriickreichendes Kiefernvorkommen 
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schlieBen laB(1", ktinnen zwei Teerofenstandorte ausgemacht werden, von 
denen einer als der bisher alteste datierbare Hessens bezeichnet werden darf. 

DaB jedoch schon vor dem ersten iiberlieferten Quellenbeleg eines "Pech
of ens" (1582) die Gewinnung von Teer und Pech aus Nadelhtilzern in den 
Baumbachischen Waldern betrieben worden sein kann, ist einer Einung der 
von Baumbach aus dem Jahr 1555 zu entnehmen, in der u. a. festgelegt wurde, 
dos keinner nun hin!ortler umb seinne Lender oder Weissen 155 oder sonsten inn 
Geholz keinen Baurn dorren oder picken SOIl '56 . Die Formulierung spricht Hir 
eine Harzgewinnung durch Verletzen der Rinde, d. h. Hir eine Technologie zur 
Pecherzeugung. Fiir 1581 bis 1612 sind Nadelholzabtrieb und Verkauf 
belegbar 157 Der alteste Beleg Hir einen Tahnwalde. dessen Lage mit zurn Reirn
IiSS 158 angegeben wird, stammt aus einer Einung desselben Familienverban
des aus dem Jahr 1540 ' 59, in dem diese u.a. auch beschlieBen: wirsollen und 
wo lien auch kein Eichen- oder Thanholz in unsern Welde[rln verkolen lassen "0. 

Der "alte Pechofen" bei Grimolderode (Abb. 1, Punkt 2) 

1582 wird in einer Waldbestandsaufnahme 161 samtlicher von Baumbach 
erstmals ein "Pechofen" als Gelandemerkmal genannt (Quelle la). In einer 
nahezu identischen Fortschreibung aus dem Jahr 1633 '" wird derselbe "Pech
of en" als alt klassifiziert (Quelle 1 b). Daraus kann geschlossen werden, daB 
dieser entweder nicht mehr betrieben wurde (alt im Sinne von aufgegeben), 
oder daB er zur Unterscheidung von einem "neuen Pechofen", der zur selben 
Zeit irgendwo in den Baumbachischen Waldern gestanden haben muB, so 
benannt wurde. U nterstrichen wird die Annahme von der Errichtung eines 
"neuen Pechofens" und die Aufgabe des 1582 genannten durch die zeitgleiche 
Nennung von Baumbachischen Einkiinften aus der gewerblichen Nutzung 
ihrer Walder mittels e i n e s "Pechofens" bei Blankenbach (Quelle I c) durch 
Blankenbacher, und zwar nur durch Blankenbacher. 

Die Lage des "alten Pechofens" ist relativ problemlos zu rekonstruieren. 
Der 1582 genannte "Sauriissel" ist als Waldortsname Hir Distr.! Abt. 1 und 2 im 
Baumbachischen Forst Giesenhagen bekannt "'. Der in der Quelle 1 b ge
nannte Teich in unmittelbarer Nahe des "Pechofens" ist in der Schleenstein
Karte von 1705110 '64 dargestellt und heiBt aufgrund eines fossil en Flurnamens 
"Pechteich""' . Eine Inaugenscheinnahme der Ortlichkeit im "Hersfelder 
Grund" tistlich von Nentershausen (TK 25, Blatt 4925 Sontra, Koord. urn 
68900/53880) im Dezember 1987 Hihrte noch nicht zum Erfolg konkreter 
Lokalisierung. In unmittelbarer Nahe des vermuteten Standorts schlieBt im 
Nordwesten die Ortswiistung Grimolderode 166 an. Der "alte Pechofen" lag 
1582 vermutlich an einem Waldwiesengrund inmitten eines umfangreichen 
Waldes, der zu drei Fiinftel mit Buchen, Eichen und Birken bestanden war, 
zwei Fiinftel der Flache nahmen Bestande an Jungholz und Gehege ein "7 Er 
stand also nicht (mehr?) in einem der Teer- und Pechgewinnung fiirderlichen 
Nadelholzbestand. Ein solcher befand sich knapp 2 km weiter siidtistlich; zu 
ihm heiBt es 1582 : Der Tannen. bijJ an das Geheyge, 331/2 Acker./st hoch Tannen
undt Aspenholtz '''. Dieser "Tannenwald" ist sicher identisch mit dem 1540 
genannten Tahnwalde zurn Reirnliss. 

Zur Aufgabe des "alten Pechofens" ktinnen verschiedene, sich gegenseitig 
erganzende U rsachen geflihrt haben, so etwa der Mangel an nutzbarem, in der 
Nahe verfligbarem Kiefernholz, was weite Transport- und Anfahrtswege be-
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dingte, vielleicht auch der neu angelegte Fischteich eines der Grund- und 
Gerichtsherren, der nun urn seine Ertrage fUrchtete oder aber die Zerstorung 
des "Pechofens" im ersten Jahrzehnt des DreiBigjahrigen Krieges. Der wirt
schaftlich einzig sinnvolle Platz einer Wiedererrichtung konnte nur in der 
Nahe des vor Blankenbach gelegenen Rohstoffgebietes liegen. 

Der "neue Pechofen" von Blankenbach (Abb. 1, Punkt I) 

Jeder, der vor der Blankenbacher Flurumlegung 1948-1954 zu FuB nach 
dem 3,5 km entfernten SiiB gehen wollte, benutzte die nahezu gerade, von 
Nordost nach Siidwest verlaufende Wegverbindung zwischen den beiden Ort
schaften 169. An diesem liegt im Bereich einer ehemaligen Wegegabelung der 
eingangs beschriebene Standort des "Pechofens" (Abb. I, Punkt I). 

Die Nennung des "alten Pechofens" am Sauriissel im Jahr 1633 bei gleich
zeitiger Nennung Baumbachischer Einkiinfte aus Pechzinsen zu Blankenbach 
impliziert die Existenz eines "neuen Pechofens". Es liegt nahe, diesen schrift
lich iiberlieferten Of en am vorliegenden Standort wiederzuerkennen. 

Die haufige Nennung Blankenbacher Einwohner als Konlliktbeteiligte in 
unmittelbarer "Pechofen"-Nahe I1O bzw. als Gewerbetreibende (Quelle 3, 5, 7 
u. 9) stellt sie in interpretierbare Beziehung zur Produktionsanlage, z. B. als 
deren Betreiber, und gibt diese als existent und funktionstiichtig zu erkennen. 
Besonders deutlich wird die geographische Lage des Teerofens und die Her
kunft der Betreiber aus zwei weiteren Quellenbelegen. 1696 171 (Quelle 11 a-c) 
und 1652 (Quelle 4) zerslOrten SiiBer Einwohner auf dem niichtlichen Nach
hauseweg den im Baumbachischen Forst unfern Blankenbach gelegenen 
"Pechofen" bzw. dort gelagertes Arbeitsmaterial ; nichts spricht gegen die An
nahme, daB die Tater den alten iiberkommenen Weg zwischen den beiden 
Ortschaften benutzten. 

Die bisher jiingste bekannte schriftliche Quelle iiber die Blankenbacher 
"Pechbrenner" stammt aus dem Jahr 1738 (Quelle 13), "Pechhandler" werden 
auch no ch im folgenden Jahr genannt (Quelle 14). 

Die Schriftquellen geben 1633 bis 1738 als Zeitrahmen der moglichen Be
triebsdauer, die Datierung des Fundmaterials entspricht diesem zumindest 
teilweise. Wenn auch nahezu das gesamte Keramikmaterial in das 18. Jahrhun
dert datiert werden muB und Scherben aus dem 17. Jahrhundert nur unter Vor
behalt erkannt werden konnen, laBt sich dieser Befund durchaus mit den 
Schriftquellen in Einklang bringen, die fUr das ausgehende 17. und begin
nende 18. Jahrhundert auf eine intensive re und kontinuierlichere Nutzung 
dieses Of ens durch mehrere Betreiber bzw. Vertreiber der erzeugten Produkte 
hinweisen. DaB es allgemein in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts zu einer 
vermehrten Teer- und Pechherstellung und Vertrieb dieser Produkte gekom
men sein muB, die insbesondere den wirtschaftlich Schwachen zurn Brot
erwerb diente 172 und sie zu Arbeits- und Nahrungsmittelkonkurrenten werden 
lieB, zeigt die Beschwerde der Blankenbacher Gemeinde vom Jahr 1739, die 
si ch gegen die im Dorf mit Urlaubspassen lebenden, kontributionsfrei mit 
Teer und Pech handelnden Soldaten wendete (Quelle 14). Hingegen diirfte im 
17. Jahrhundert der Of en nur von wenigen benutzt worden sein 173, wie auch 
der DreiBigjahrige Krieg einer kontinuierlichen Nutzung der Anlage nicht fOr
derlich gewesen sein wird I", so daB das bisherige Fehlen von Gebrauchskera-
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mik aus dem 17. lahrhundert und die Dominanz derselben im 18. lahrhundert 
hierin seine Erkliirung linden mag. 

Der " Pechofen" von 1605 
Eine bisher noch nicht genannte schriftliche Quelle, die gewissermaGen 

zwischen altem und neuem "Pechofen" steht, isl das im Baumbachischen 
Holzrechnungsbuch von 1605 gefUhrte Verzeichnis der Einnahmen von einem 
"Pechofen" (Quelle 2). Sollte es si ch bei dem hi er genannten noch urn den 
"alien Pechofen" am Sauriissel (Abb. 1, Punkl 2) handeln, so bleibt zu konsta
tieren, daG auch dessen Betreiber ein Blankenbacher war. 

Kartiert man aber die Slandorte der in diesem "Pechofen" laut Holzrech
nungsbuch verwerteten Nadelhiilzer (Abb. 1, Punkl a-d) 17S, liegen diese im 
unmittelbaren Einzugsgebiet des "neuen Pechofens" und sprechen fUr dessen 
Vordatierung urn 28 lahre vor die ersle Nennung 1633. 

c) Ulfen und Unhausen 

In der Gemarkung Ulfen (Stadt Sontra, Werra-MeiGner-Kreis) ist ein bisher 
noch nicht lokalisierter "Pechgraben" als Flurname liberliefer(l76. Aufmerk
samkeil sollte den in derselben Gemarkung gelegenen Fluren "Aschwiesen", 
"Kohlenberg", "Katzmannstannen". ,,-fichten" und "Katzhennerstannen"l77 in 
bezug auf Teerofen- oder Pechhlittenstandorte entgegengebracht werden. 

Die Betreiber der Anlage miissen nicht zwangsliiulig Ulfener Einwohner 
gewesen sein. Sie kiinnen durchaus aus den benachbart gelegenen Orten ge
stammt haben, wie etwa aus dem ungefahr 4,5 km slidostlich gelegenen Dorf 
Unhausen (Gde. Herleshausen, Werra-MeiGner-Kreis). Hier erhielt der orts
ansiissige 10hannes Rimbach 1. am I. Miirz 1855 vom Kurflirstlichen Landrats
amt zu Eschwege eine auf drei lahre befristete Konzession "zum Theerbren
nen" l7' . Sein Teerofen kann aber auch in unmittelbarer Niihe des im Sliden 
direkt an die Ortslage anschlieGenden kleinen, aber fUr den niiheren Umkreis 
von etwa 5 km singuliiren und geschlossenen Nadelwaldes gestanden 
haben 179, 

d) Datterode und Langenhain 

Landau nennt neben Willersdorf im Burgwald und Machtlos auch namenl
lich Datterode (heute Gde. Ringgau, Werra-MeiGner-Kreis) als eines der Zen
tren hessischer Teerproduktion 180 Ober Technologie, Betriebsdauer, Anzahl 
und Standorte der "PechOfen"und ihre Betreiber ist bisher erst wenig bekann!. 

Bekannt hingegen isl ein relativ altes Nadelholzvorkommen auf dem 0,8 km 
nordwestlich der Ortsmitte gelegenen "Hlippels-Berg", das schon auf der Mer
cator-Karte von 1592 unter dem Namen Be; dem dann[?J 181 verzeichnet is!. 
Schleenstein gibt 1705110 gleiche Lage unter Be; den Dannen 182, jlingere Kar
tenwerke fUhren "Hlippels-Berg"l8l. 

In den nordlich an Datterode anrainenden Gemarkungen von Reichensach
sen und Langenhain (beide Gde. Wehrelal, Werra-MeiGner-Kreis), im direk
ten Kontaktbereich zum "Hlippels-Berg", gibt Schleenstein zwischen Lergen 
Berg und Remershain einen auffallig groGen Dannen Driesch 18" der ohne Zwei
fel mit dem in der Langenhainer Gemarkung gelegenen heutigen Waldorts
namen "WeiGes Triesch" identisch ist 18'. Der westlichste Teil dieses groGflii
chigen Areals reicht in die Gemarkung Reichensachsen und fUhrt hier 1788 die 
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Bezeichnung In den Tannen bzw. Vor den Tannen 186. Hieran schlie13en weiter 
nach Westen die Fluren Au/ dem grossen BackofJen und At« dem kleinen Back
offen 181. Vielleicht verbergen sich hinter dies en »Backofen» verballhomte 
"Pechofen" 188. 

Ein Hantierungsanschlag von etwa 1745 (Quelle 15) nennt die in Datterode 
ansassigen und der dorflichen Unterschicht angehOrenden »Pechbrenner". 
Das von ihnen verwendete Nadelholz werden sie wohl iiberwiegend aus dem 
beim Dorf gelegenen »Tannenwald» und aus dem Dannen Driesch bezogen 
ha ben, zu dem auch die Bewohner Langenhains in einem arbeitsintensiven 
Verhaltnis gestanden haben miissen, werden sie doch im Volksmund »Tan
nenjager" genannt 189. Hier und im Gebiet der Fluren »Backofen» sind am ehe
sten die Standorte der Teerofen zu erwarten. 

Die Bestockung des Dannen Driesch wird aufInitiative der adligen Grund
herren von Boyneburg zuriickzufUhren sein, die, wie andere Waldbesitzer 
auch, ihre im 15. und 16. Jahrhundert devastierten Walder im 17. und 18. Jahr
hundert mit Nadelholzkulturen begriindeten "0 Ob die Anfange der Nadel
holzbestockung ab er ursachlich unter rein okonomischen Gesichtspunkten 
vollzogen word en sind oder aber aus einer Art »Exotiktransfer» der durch 
Kriegs- und Herrendienste weit in Europa herumgekommenen Boyneburger, 
mag zur Diskussion gestellt sein. 

e) Sonstiges 

Die in Oberhessen gebrauchliche Bezeichnung »Schmer» fUr Teer sollte 
AnlaB sein, Flumamen wie »Schmerbach», "-feld" und "-grund" auch in Nie
derhessen unter dem Aspekt ehemaliger Teergewinnungsplatze zu sehen und 
in die Feldforschung mit einzubeziehen. Ahnliche Beobachtungen konsta
tierte Fischer fUr Bayem "l. Solche Flumamen sind etwa bekannt in den Ge
markungen 

WeiBenhasel (Gde. Nentershausen, Kreis Hersfeld-Rotenburg): der 
Schmerbach " , . , 

WeiBenbom (Stadt Sontra, Werra-MeiBner-Kreis): Das Schmersgehew l9J ; 

Schemmem bzw. Hetzerode (beide Stadt Waldkappel, Werra-MeiBner
Kreis): »im Schmergrunde - vor dem Vitzenberge"; schon 1539 genannP". 

4.1.2. Provinz Oberhessen 

Im nordlichen und siidlichen herrschaftlichen Burgwald sind fUr 1734 
kleine Nadelholzvorkommen bekannt " ' , namlich ein kleiner WeiBtannenbe
stand am Rauschenberger SchloBberg, dessen Anlage in die Regierungszeit 
LandgrafWilhelms IV. (1567-1592) datiert und in Zusammenhang mit dessen 
botanischen Liebhabereien gesehen wird, und das ebenfalls kiinstliche 196 

Dannen-Vorkommen zwischen Bottendorf und Willersdorf in der Nahe des 
Jagdschlosses Wolkersdorf, deren Begriindung in den letzten Jahrzehnten des 
17. Jahrhunderts zu sehen is!. 

a) Betziesdorf 

Die positive Entwicklung des Bestandes am SchloBberg hat, so vermutet 
Boucsein "', zur starken Nadelholzeinbringung im Rauschenberger Forst 
gefUhrt. Aus der Bestockung mit WeiBtannen urn 1580 leitet Hammann die 
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Einrichlung eines Teerofens bei Belziesdorf(Sladl Kirchhain, Kreis Marburg
Biedenkopf) ab '''. Dies durfle nichl den Gegebenheilen enlsprochen haben, 
denn ersl die inlensive Einbringung der Kiefer im 18. lahrhunderl gewahrlei
slele eine wirtschaftlich si nnvolle 1nbelriebnahme eines Teerafens, nichl aber 
ein aus Hirstlicher Ergolzlichkeil enlstandener kleiner Tannenwald, zu dessen 
Harzausbeule und Weilerverarbeilung uberdies kein Teerafen benoligl wor
den ware. 

b) RevierfOrslerei "Theer-Hutte" (Gem. Bottendorf) 
1758 und 1761 fanden die erslen Kiefernholzlieferungen aus dem Willers

dorfer Forsl slatt "'. Hammann folgerl daraus, daB der vermutlich mil dem 
Tod des lelzlen Teerbrenners 1847 slillgelegle Teerofen "" , der an der Oslseile 
des heuligen Forslgehofts (Gde. Burgwald, Kreis Waldeck-Frankenberg) ge
slanden haben soli, urn 1755 erbaul sein mUG le 201 In dem zum Teerafen geho
rigen kleinen Wohnhauschen, 1882 - vielleichl zusammen mil dem Teerofen
auf Abbruch verkauft 202, wurden nach der Belriebsslillegung Forstlaufer ein
quarti ert. 

4.1.3. Provinz Fulda 

a) Rommerz 

Dort, wo in der Gemarkung Rommerz (Gde. Neuhof, Kreis Fulda) der 
Magdloser Weg in den Wald des Trombergs einlritt, hal sich im Flurnamen 
,,Am Schmierafen" der Slandort eines ehemaligen Teerafens uberliefert 20'. 

Ob dieser in der Flur genau lokalisierl, Bodenfunde gemachl und gesichert 
werden konnlen, isl nichl bekannt. Slurm nennl als erslen laligen Teerbrenner 
lohannes Schiebener (1791-1864), der den Teerofen 1853 an seinen Sliefsohn 
verkaufte. 1880 soli der Teerafen aufgegeben worden sei n. 

Vorausgeselzl, Schiebener war lalsachlich der ersle lalige und nichl nur der 
ersle aus schriftlichen oder anderen Quellen bekannle Brenner, kann die Inbe
Iriebnahme des Teerofens in das ersle lahrzehnl des 19. lahrhunderls gelegl 
werden. . 

DaB in der naheren Umgebung von Rommerz mil bedeulend fruher (urn 
1700) angeleglen Teerofen bzw. Pechhutten unbedingl gerechnel werden 
muB, ergibl si ch aus der Talsache von Kiefernanpnanzungen im zur Gemar
kung gehorenden Fliedelal 204 unler Abl lohann Friedrich im lahr 1613 205 -

eine wohl vorwiegend wirlschaftspolilischer Molivalion enlsprungene Beslre
bung zur schnellen Aufslockung der seil dem 15. lahrhundert durch die Wald
gewerbe (Glasnerei, POllaschebrennerei und Kohlerei) devaslierlen und redu
zierten Walder, nachdem andere halbherzige obrigkeitliche Versuche, der 
Waldverwiislung gegenzusleuern (eingeschrankle Waldnulzung, Rodeverbol, 
Hege), nichl den gewiinschlen Erfolg zeiglen 206 und es auch in den folgenden 
anderlhalb lahrhunderlen nichl lalen 2<17. 1783 beklagl Voigl den verwahrlo
slen Zusland der fuldischen Waldungen und nennl die Kammer als das slaatli
che Organ, das das Theerschwelen . .. gewohnlich . . . verpachtet 20•. In einem ful
dischen Forslberichl, vermutlich aus der erslen Halfle des 19. lahrhunderts "', 
wird die eigenmachlige Enlnahme von Slocken im Fliedener Forsl, die zu Wa
genschmier gebrannt wiirden, beklagl, und dariiber hinaus seien in Burgbaun 
und in Klausmarbach 210 sieben Einwohner, die schon seit neun Jahren ohne 
Commission in 3 O/en Theer brennen 2ll wiirden. 
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Entgegen Landau, dem diese Anlagen im Kreis Fulda 112 unbekannt sind, 
nennt Mohl 2lJ 1866 drei Teerofen fUr diesen. Ob die von Mohl erwiihnten drei 
mit denen des Forstberichts, in dem keine Aussage iiber deren Standorte 
gemacht wird (deren Betreiber aber im Altkreis Hiinfeld wohnten), identisch 
sind, kann weder bejaht noch verneint werden, da die Moglichkeit bestand, 
weit auBerhalb des Wohnorts dem Gewerbe saisonal nachzugehen 21' . 

b) Burghaun 

In einem Forstbericht, vermutlich aus der ersten Hiilfte des 19. lahrhun
derts 2iS, werden in Burghaun (Gde. Burghaun, Kreis Fulda) und Klausmar
bach 21' sieben Einwohner genannt, die seit neun lahren oh ne behordliche 
Genehmigung drei Teerofen betrieben m 

Die Standorte der Teerofen sind unbekannt. Sie konnen sowohl in der Burg
hauner Gemarkung oder ihren niichsten Anrainergemeinden als auch weiter 
auswiirts wie z. B. bei Rommerz gelegen haben. Eine erste Kliirung konnte die 
systematische Durchsicht des Flurnamenbestandes mr Burghaun und Umge
bung bringen. 

4.2. GROSSHERZOGTUM HESSEN-DARMSTADT 

4.2.1. Provinz Oberhessen 

Nahe der oberhessischen Zwergstadt Kirtorf (Vogelsbergkreis) befanden 
sich drei Teertifen, iiber deren Technologie, Betriebsdauer und Betreiber 
nahezu nichts bekannt bzw. nichts verorrentlicht ist. 

I. Ein Teerofen "an der Sauerbornshege". 
2. Ein Teerofen im Stadtwald. 
3. Ein bis 1905 zwischen Stadtrand und (Spitzen-?)Miihle stehender Teerofen 

(Abb. 6), der dann verlegt wurde 21 8 und heute in einem Seitental der Gleen, 
etwa 0,5 km ostlich des Stadtrandes nahe der Spitzenmiihle und der alten 
LandstraBe nach Ohmes, steht. Er wurde bis 1948 betrieben 2J9 und nach 
1962 auf hochst zweifelhafte Weise rekonstruiert. 

Die Verlegung des dritten Teerofens macht die Problematik der Standortziih
lungen deutlich. 1st ein standortverlegter Teerofen noch immer der gleiche 
Teerofen oder ein neuer, auch wenn ein Teil des alten Baumaterials wiederver
wendet und die Technologie im groBen und ganzen unveriindert beibehallen 
wurde, dariiber hinaus auch die Betreiber diesel ben blieben? Aus der Nieder
lausitz ist das Wandem von Teerofen bekannt"', die nach Ausbeute der Kien
bestiinde eines Waldbezirks in den niichsten verlegt wurden analog den Glas
hiittenverlegungen nach Devastierung des Waldbestandes 22I 

Nach Dengler liegt Kirtorf siidlich auBerhalb, aber noch im direkten Rand
bereich eines ost-west-verlaufenden, leicht S-f<irmigen Gebiets natiirlichen 
Kiefernvorkommens 222 zwischen Allenstein (Kreis Bad Salzungen/DDR) im 
Osten und Rosenthal (Kreis Waldeck-Frankenberg) im Westen. 

Schriftliche Belege mr die Teergewinnung in Kirtorfstammen aus der Mitte 
des 18. lahrhunderts 221 . 1767 verstarb ein Kirtorfer, der in den umliegenden 
Wiildern der Teerherstellung nachging, fUr 1820 wird ein weiterer genannt. 
Die erhaltene Technologie des Teerofens bei Kirtorf aus dem 19.120. lahrhun
dert gene reil als die in den Wiildern um Kirtorf gebriiuchliche zu sehen, muB 
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in Frage gestellt werden. Folgt man den AusfUhrungen Boucseins, daB "allein 
der Bedarf an Wagenschmiere . .. dem ,Schmeerhannes' mit seinen Meilem 
iirtlich im Kirtorfer Wald die Existenz bis in die Zeit der Autobahnen ermiig
licht" hat "', muB hier die alte Methode der Teergewinnung nach dem Meiler
verfahren noch bis in die dreiBiger Jahre des 20. Jahrhunderts praktiziert wor
den sein. 

Bisher sind weder Betriebsdauer der genannten Teeriifen noch - von dem 
bei Kirtorf abgesehen - ihre Standorte bekannt. Von besonderem Interesse 
ware der Zeitpunkt ihrer ErstanIage und Inbetriebnahme. Im benachbarten 
Amt Romrod wurde 1621 22S zeitgleich mit dem Amt Nidda mit dem ersten Kie
fernanbau begonnen. Eine Ubernahme dieser Kulturen im Amt Kirtorfin den 
Folgejahrzehnten scheint gegeben. Die Inbetriebnahme von Teeriifen im 
Raum KirtorflRomrod dUrfte in das erste Quartal des 18. Jahrhunderts datiert 
werden. 

4.2.2. Provinz Starkenburg 

Teeriifen- bzw. PechhUttennachweise sind im Gebiet des vorderen Oden
walds zwischen Darmstadt-Eberstadt und Bensheim von folgenden Orten be
kannt 226: 

I. Bei Arheilgen (Flurname "Hinter dem Pechofen"); 
2. Bei Nieder-Modau (Flurname .Am Pechofen"); 
3. Nieder-Beerbach (der JagdaUas Lgf. Ludwig VIII. aus der I. Halfte des 18. 

Jahrhunderts zeigt eine "BlechhUtt" 227; I716 und 1nl Nennung von Pech
brennern im Kirchenbuch); 

4. Im Raum urn Jugenheim ; 
5. Balkhausen (1734 Pechfahrer zu Balkhausen); 
6. Bei Seeheim (1646 Harzbrenner bei Seeheim); 
7. Stettbacher Tal (1713, 1734, 1739, 1741 Pechbrenner). 

Nach Dengler '" kommt die Kiefer in der Rhein-Main-Niederung an einigen 
Stellen "ursprtinglich nattirlich" vor oder wurde schon frtih, wie im Frank
furter Stadtwald urn 1420, neben Fichte und Tanne ausgesat. Er interpretiert 
dabei eine allgemein gehallene Feststellung Winkelmanns Uber viele Dannen
wiilder in der Grafschaft Katzenelnbogen 229 dahingehend, daB neben kUnst
lich entstandenen auch ursprtingliche Bestande vorhanden gewesen sein mUs
sen 230. R. Immel '3I stimmt dem insofern bei, als er von einer Kiefernurbestok
kung spricht, von der "kleine Kiefeminselchen" in den groBen Laubwaldern 
der Rhein-Main-Ebene noch Ende des 12. Jahrhunderts vorhanden gewesen 
seien; zwischen diesen im Laufe des Mittelalters ganzlich vernichteten Be
standen und den heutigen Kiefernwaldungen laBt er aber keinerlei genetische 
Beziehungen gel ten. 

War und ist die Kiefer nach Ubereinstimmender Meinung in der Rhein
Main-Ebene vertreten, fehle sie "von Natur in der bergigen Umgebung dieses 
Tienandes", so Dengler "', der an anderer Stelle die Beschreibung des Oden
walder Baumbestandes durch Sebastian Munster (1555) als nicht hinreichen
den Beleg fUr ursprtingliche Nadelholzvorkommen wtirdigt , obwohl gerade 
Munster diese Nadelhiilzer erwahnt : Der Ottenwald ist ein Stuck von dem 
Walde, so die Alten Herciniam nannlen, wiewohl er kein oder wenig Harzbiiume. 
sondern Eychen, Biichen und Bi,ken triigt 23J. 
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Nach einem wenig gliickJichen Vorspiel in den erslen lahren nach 1568 kam 
es 1577 unler landesmrstlicher Regie zu KiefernauITorslungen im Gerauer 
Wald. Dieses Unlernehmen gill als der eigentliche Auftakl der Umgestallung 
der hessischen Waldwirtschaft. 1599 und 1600 wurden in den Amlern Darm
sladl, Dornberg, Riisselsheim und Zwingenberg groBe Mengen Kiefernsamen 
verbraucht. Diese EnlwickJung selzle si ch bis zum Beginn des DreiBigjiihrigen 
Krieges fort 23'. 

Ohne genaue lokalhislorische und -geographische Kennlnisse isl eine zeil
liche Riickschreibung der von Kunz gesammellen Belege mr Teeriifen- bzw. 
Pechhiittenstandorle nichl miiglich. Feslzuslellen bleibl, daB die oben ge
nannlen Diirfer und Sliidle auBerhalb slatt innerhalb von Denglers "Rhein
Main-Kiefer-Provinz" im vorderen Odenwald liegen, wo Kiefern nach Deng
Ier "von Natur" nicht vorhanden sein konnen 235, 

Die Entdeckung der Standorle dieser und weiterer Teeriifen und Pech
hiitten im Geliinde und ihre archiiologische Unlersuchung, Beschreibung 
und Auswertung wird forslbiologisch und forstgeschichtlich bedeutsam sein. 
So kiinnte noch einmal die Frage aufgeworfen werden, ob nicht doch Inseln 
der Kiefern-U rbestockung die Waldverwiistung des Mittelalters iiberlebt 
haben '36, od er ob iiltere als die bisher bekannten Dannensaaten zelebriert 2JJ 

wurden. 1646 werden Harzbrenner bei Seeheim genannt. Ihre Nennung liiBI 
auf Vorkommen ertragreicher, elwa hundertjiihriger Kiefernbestiinde '" oder 
anderer Nadelhiilzer schlieBen, d. h., daB, anthropogene Wiederbestockung 
angenommen, eine Aussaat derselben urn etliche lahrzehnte vor den bisher 
bekannten Aussaatversuchen liegen miiBte. Die Bezeichnung "Harzbrenner" 
sagt nichls iiber die angewandte Technologie und das beabsichtigte Endpro
dukt aus. So kiinnen es durchaus Pechsieder gewesen sein, die direkt aus dem 
Harz der schon im 16. lahrhundert im Odenwald (Amt Lichtenberg) versuchs
weise angebauten WeiBtanne oder aus dem Harz der "in mehr giirtnerischer 
Weise" 239 angebauten Fichte Pech gewonnen haben. 

Soweit weitere schriftliche Quellen und archiiologische Befunde fehlen, 
muB mit Teeriifen bzw. Pechhiitten gerechnet werden, die erst im Gefolge der 
merkantilistischen Forslwirtschaft enlslanden. 

4.3. TEEROFEN IM HERZOGTUM NASSAU 

Sind die giingigen Nadelhiilzer wie Fichte, Kiefer, Tanne und Larche 1843 
iiberall im Herzogtum Nassau vorhanden, allesamt zwar "nur durch kiinstli
che Saat angepflanzt", wie Vogel '40 vermerkt, soli die Fichte schon 1626 in der 
Dillenburger Region vorhanden gewesen sein, wiihrend die Kiefer damals in 
Nassau noch nicht vorkam. Das Gros der Nadelholzwaldungen sei erst "in der 
neuesten Zeit" angepnanzt warden, altere Bestande seien sellen 241, 

1841 und 1843 werden mr das Herzogtum vier Teerbrenner genannt "',1846 
gab es nach einer Statistik des Deutschen Zollvereins im Herzogtum Nassau 
zwei Teeriifen mit mnfBeschiiftigten 143, und 1861 wird in der Zollvereinsstati
stik unter der Rubrik" Teeriifen usw." nur noch eine Anlage mit zwei Beschiif
ligten gemhr!'''. 

1980 wurden in einem Kiefernbestand im Waldort ,,Am hohen Berg" wesl
lich von Eschbach (Stadt Usingen, Hochtaunuskreis) Mauerreste eines Teer
of ens gefunden, die nach Aufzeichnung und Vermessung (Abb. 4) abgebaut 
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und 1983 im Hessenpark bei Neu-Anspach wieder aufgebaut wurden '''. Die 
vollstandige Rekonstruktion orientierte sich am Kirtorfer Teerofen "'. 

Weitere Ausgrabungsfunde (Keramikscherben, Tonpfeifenfragmente), die 
eine Datierung der Anlage, eventuell auch eine Aussage iiber ihre Betreiber 
zulassen wilrden, sind unveroffentlicht 247. 

Der archaologisch belegte Teerofen von Eschbach kann mit einem der in 
den Statistiken gefUhrten durchaus identisch sein. Geographisch liegt er 
auBerhalb der natiirlichen Verbreitungsgebiete der Kiefer"'.Auch hier wer
den Kiefernanpflanzungen des 17.118. Jahrhunderts die Inbetriebnahme der 
Anlage in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts ursachlich bedingt haben. 
Eine Betriebsdauer iiber die achtziger/neunziger Jahre des letzten Jahrhun
derts hinaus ist unwahrscheinlich. 

Eine Bearbeitung des bei der Ausgrabung geborgenen Fundmaterials 
diirfte diese Frage klaren konnen. 

S. Zur Rekonstruktion des Blankenbacher "Pechofens" 

Urn die Bauweise und AnlagefUhrung des Blankenbacher "Pechofens" zu 
beleuchten, sollen die Schriftquellen einer weiteren, technikbezogenen Wiir
digung unterzogen werden. 

Vierrna! nennen sie den zur "Pech"-Gewinnung verwendeten RohstofT 
Holz, zweimal fUr "Pechofen" im Solztrottenwald (Quelle 10 u. 12 '49) und 
zweimal fUr die in den Baumbachischen Waldern (Quelle 2 u. 11 a). Insgesamt 
werden neunmal Baume aufgefUhrP" , aus deren Stammholz "Pech" gewon
nen werden soli, zweimal wird allgemein von Holz oder Pechholz gespro
chen 2Sl Die Verwertung von Stubben, obwohl nicht erwahnt, kann nicht 
ausgeschlossen werden, denn es kann kein Zufall sein, daB ausgerechnet ein 
,,Pechbrenner" seine Erfahrungen im Roden dem Trottschen Forster zur 
Ablosung seiner Schulden in den Dienst stellt (Quelle 10). 

Wie oben gezeigt, konnte Pech entweder direkt aus gescharrtem Harz ge
wonnen werden (der Stammholzverkauf schlieBt diese Moglichkeit aus) oder 
aber iiber Teer aus kienigem Holz, wozu ein Teerofen und nicht ein "Pech
of en" benotigt wurde, wie auch das in Rechnung gestellte Schiirholz 2S2 nur in 
der Teerofentechnologie Verwendung fand . 

Der Blankenbacher "Pechofen" war folglich ein Teerofen, seine Betreiber 
demnach Teerschweler (auch Teerbrenner genannt). Gleiches gilt fUr den 
"Pechofen" von 1605 und zumindest fUr einige im angrenzenden Solztrotten
wald bzw. Forst Wildeck und Rotenburg. 

Aus dem im Jahre 1605 (Quelle 2) verschwelten Kienholz und der Menge 
des gewonnenen Teers 2SJ lassen sich kaum Riickschliisse auf Kapazitiit und 
lichte Hohe des Teerofens ziehen. Einen Teerofen "mecklenburgischen 
Typs", in dem das Stammholz samtlicher acht in der Quelle genannten Baume 
in einem Brand hiitte verschwelt werden k6nnen, kann wegen seiner Zll erwar
tenden GroBe und seiner gleichzeitigen Unrentabilitiit bei nur einem Brand 
pro Jahr ausgeschlossen werden. Die getrennt in drei Einzelbetragen aufgeli
steten Holzbeziige legen den SchluB auf drei Brande nahe. Die zu erwarten
den ungleichen Holzmengen konnen durch Riicklage iiberschiissigen Holzes 
fUr nachfolgende Brande ausgeglichen worden sein und so zu einer gleichma
Bigen Bestiickung des Teerofens gefUhrt haben. Der Geldbetrag des 1697 
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(QueIle II a) eingeldagten Bechho/lz[esJund der 1717 (QueIle 12) zurn Bechbren
nen in Rechnung gesteIlten Thanne liegen in der Bandbreite der Einzelposten 
der "Pechofen"-Rechnung von 1605 2" und stiitzen obige Vermutung von drei 
Branden pro Jahr. 

Im Machtloser Hantierungsanschlag von 1769 (QueIle 16) wird die Zahl der 
Brande der TagelOhner mit zwei bis drei pro Jahr, die des Bauern mit vier bis 
flinf angegeben. Hock nennt flir Kirtorf ebenfaIls bis zu drei Brande pro Jahr. 

Vber die im Blankenbacher Teerofen gewonnene Menge Teer pro Brand 
laBt sich keine Angabe machen "', die der Teeroren des Solztrottenwaldes lag 
zwischen 50 und 60 Liter (QueIle 16). Vergleichswerte konnen wegen der stark 
divergierenden Angaben nur bedingt herangezogen werden "'. Wiesner '" 
gibt flir nicht naher lokalisierte Teeroren in der Niederlausitz den Teerertrag 
aus einem Raummeter harzreichen Holzes mit 60 bis 65 Litern an "'. 

Oas Fassungsvermogen des Blankenbacher wie auch der benachbarten 
Teerofen diirfte dem des einen K1after fassenden Teerofens bei Geisenhain in 
Thiiringen (Abb. 5) am ehesten entsprochen haben. Es ist durchaus vorsteIl
bar, daB die im Thiiringischen (Meinungger Lant) und Sachsischen saisonal 
tatigen Teerschweler (QueIle 13 u. 15) dort altere und perfektioniertere Tech
nologien kennenlernten, aufnahmen und sie dann den nieder- (und ober-)hes
sischen wirtschaftlichen Gegebenheiten anpaBten oder auch weiterentwickel
ten. 

Oer gewonnene Teer wurde in Holzfassern, sogenannten Pechtonnen oder 
-fassern (QueIle 4 u. 7), abgefliIlt und durch die Schweler selbst oder deren 
Verwandte (QueIle 7, 9, 13, 15 u. 16) vertrieben. Oie vom Fundplatz bei Rup
persdorf (Kreis Lobenstein/OOR) bekannte "Schmierenbrennerkeramik" " ', 
zum Teerauffang verwendete TongefaBe mit kraftigen Leisten und querovalen 
Einstichen auf der WandungsauBenseite, wie auch die aus den Funden bei 
Tegel 260 und im Grunewald 261 bekannte Betriebskeramik der Teerweiterverar
beitung zu Pech in Form von GefaBen bis 60 cm Hohe, kann in dieser Auspra
gung unter den Funden vom Blankenbacher Fundplatz nicht festgesteIlt wer
den. Oie geborgenen Scherben sind ohne Pech- oder Teerspuren, sie miissen 
als Gebrauchskeramik der Brenner eingestuft werden. 

Oer am friiheren Waldrand an einem zentralen Wegenetz in unmittelbarer 
Bachnahe gelegene, wahrscheinlich aus gebrochenem Zechsteinkalk 262 ge
mauerte Blankenbacher Teerofen, der in Bauweise und GroBe dem Geisen
hainer (Abb. 5) und Kirtorfer (Abb. 6) mehr als nur weitlaufig geahnelt haben 
muB, war in einen flachen Gelandevorsprung des unteren Hangbereiches 
gebaut (Abb. 2, Bereich I). Oas Kohlloch lag im Siidwesten und war hang
abwarts gerichtet (Abb. 2, Bereich 11), derTeerauslaufwird sich im Winkel von 
90" siidostlich befunden haben. 

Zur besseren Bestiickung des Teerofens mit Schwelholz durch das Setz
loch od er zur Betiitigung der Zuglocher diente statt den andernorts gebrauch
lichen Leitern (Abb. 6) 263 ein vieIleicht umlaufendes Geriist (QueIle II c). In 
der Nahe der Anlage wird ein einfacher Untersland mit FeuersteIle der Schwe
ler gestanden haben, die hohe Scherbenkonzentration ostlich und siidostlich 
der Bereiche III und IV laBt hier den Unterstand der Teerschweler wahr
scheinlich werden, urn oder an diesen gelagert das Schiirholz, Stammholz und 
die Stubben sowie die Teerfasser (Abb. 6) 26'. 
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Oer etwa 25 m entfernt gelegene, stark holzkohlehaltige Bereich ist, da 
nahezu jegliche Keramik fehlt, eher der Standort der Teerweiterverarbeitung 
zu Pech, also des weder schriftlich noch archaologisch belegten Kessels. 

6. Zusammenfassung 

Zu unterscheiden ist zwischen Teeriifen und den der Pechgewinnung die
nenden Anlagen (Kessel, Pechhiitten). 

Oer Blankenbacher Teerofen ist der bisher alteste sowohl durcharchaologi
sche Funde wie auch durch Schriftquellen datierte und lokalisierte Teerofen 
Hessens, dessen Erbauung in die Zeit zwischen 1582 und 1633 fallt. 

Er liegt in einem Waldgebiet, das zusammen mit dem nach Westen und 
Siidwesten anrainenden Wildecker Forst, dem des Amtes Rotenburg (urn 
Machllos) und dem Trottenwald die altesten Teer- und Pechproduktionsstiit
ten Hessens beheimatet, in dem schon aus dem 16. Jahrhundert "Pechiifen" 
iiberliefert und Nadelholzbestiinde aus dem 14. Jahrhundert bekannt sind, die 
eine Teergewinnung auch zu dieser Zeit als gegeben erscheinen lass en. 

Anmerkungen: 

I Soweit noch keine naturwissenschaftlichen Untersuchungen zur Identitiit der schwarz ge
farbten, barzig-organischen Rilckstiinde vorliegen, soli "pech·" in diesern Kontext lediglich 
als Arbeitsbegriff verstanden werden. 

2 StAM Karten P 11 12.586, Kartenblatt A. 
3 Hock (1962); Sturm (1967); Hammann (1968, 1971); Diegelmann (1972); Kunz (1975); Ernst 

(1983); Eurich (1988). 
4 Hock (1962) ; auch Kunz (1975) bietet eigene Forschungsergebnisse. 
5 Nur bei Kunz. 
6 Endres/Fischer S. 47 und S. 49. 
7 Die hi er im einzelnen nicht gewichtet werden soileD. Die ergiebigsten wercten in den Ab

schnitten vorgestellt und diskutiert. Fur das osteuropaische Siedlungsgebiet des 15. bis 17. lh. 
(etwa DDR, VR Polen und CSSR) liegt von Kuhn eine einftihrende und zusammenfassende 
Darstellung vor (Kuhn I. S. 255-258). Hervorzuheben ist auch die Arbeit von Rudolph 
S. 45-58, der die bis 1939 erschienenen Einzeldarstellungen zur Niederlausitz und angren· 
zende Gebiete aufarbeitete und in einer Gesamtdarstellung vorlegte, wie auch die Arbeit von 
Blau iiber den Bohmerwald (hier S. 117-128). 

8 Scamoni, Teerofen. 
9 Mecklenburg, Uckermark, Brandenburg, Flaming, Lausitz, Altmark, Diibener Heide. 

IO Jagerschmid S. 21-26 und S. 37-40; Jung S. 58-67; pfeil S. 307-313 und S. 318-321. 
II Der vorgegebene Rahmen der Veroffentlichung erlaubt nur eine sehrbegrenzte Auswahl von 

Abbildungen. An gegebenem Ort wird aufBelegstellen von weiteren abgebildeten Teer· und 
Pechproduktionsstiitten hingewiesen und diese im Kontext erortert. 

12 ILlI5. Nov. 1987 (260 Scherben), 6. Febr. 1988 (240 Scherben), 13. Mai 1988 (280 Scherben) 
und 26. Sept. 1988 (200 Scherben). 

13 Samtliche Scherben und etwa 25 kg Materialproben von Holzkohle, "pech"·verbackener 
Erde, Gestein und Dachziegelresten, Mortel und Lehmbrocken vorerst beim Verfasser, kiinf
tig Staatliche Kunstsammlungen Kassel, Abt. Vor- und Friihgeschichte im Hessi schen Lan· 
desmuseum. 

14 Hinwei se zu r Bestimmung gab Dr. H.·G. Stephan, Gottingen, Dez. 1988. 
15 Zur Geschichte des Markenrechts, des Pfeifenbackerhandwerks und der Pfeifenindustrie 

(unter besonderer Beriicksichtigung des hollandischen Gewerbemittelpunkts Gouda) vg!. 
Goedewaagen, Helbers, Kiigler, Laansma. Eine sehr schone Einftihrung ist der liebevoll 
gestaltete Ausstellungskatalog von Schafke, hier auch neuere und weiterftihrende Literatur. 

16 Jiigerschmid S. 21. 
17 Hammann, BottendorfS. 64 r. ; Hammann, WiUersdorfS. 55. Korrekt schreibt Hammann von 

"Theerhiitte" und "Ziihr..()we". 
18 Lindner S. 90 (zu Abb. 165) und S. 91 (zu Abb. 168). 
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19 Rajewski S. 50 (zu Abb . 4). 
20 Rajewski S. 47. 
21 Barthel S. 195ff. ; Fiedl er S. 135fT. 
22 Schoch, Harznutzung S. 112. Reste ei nes Salbeofens, der noch um 1800 im oberen Murgtal be-

nutzt wurde, bei Lindner S. 91 (Abb. 166 und 167). 
23 Hack S. 22; Jage rschmid S. 28 ; Ernst S. 9. 
24 Heimberger S. 264 ; Blau S. 123. 
25 Jage rschmid S. 24ff. und S. 37fT. 
26 Prei l S. 307 fT. 
27 Wei cke r S. 134. 
28 Bolle S. 101 fT.; Boucsein S. 157; Dengler S. 70 ; R. Immel S. 125. 
29 Die Begriffe Hart, Teer und Pec h unterliegen einer geographisch und zeitlich stark divergie

renden Bedeutung, finden aber au ch als Synonyme Verwendung. Vg!. Kuhn I. S. 255 ; weiter
fUhrend zu r Nomenklaturfrage Teer/ Pec h insbeso ndere Bleck und Sau ter S. 26; zurTrocken
des tillati on des Holzes vgl. Klason. 

30 Zu r Herstell ung, Verwendung und Bedeutung von Birkenrindenpech in vorgeschichtlicher 
Zeit vg!. Feustel S. 205 f., Sandermann und Sauter, siehe zuietzt auch Weiner. Zu r Teer- und 
Pechgewinnung aus Birkenrinde im slawischen Siedlu ngsgebiet des Mittelaiters vg!. Ra
jewski. 

31 Duncker S. 16f. (17. Jh . in Slidtirol) ; v. Ha rmann S.154-158. 
32 v. Harmann S. 155. 
33 Hi ervon unben ommen blei ben die vOlksllimli chen, regionalspezifischen Bezeichnungen flir 

diese Tatigkei t. Vg!. Anm. 29. 
34 Blau S. 119; Jagersc hmid S. 37 f. ; Jung S. 58f. ; K. Immel S. 472 ff.; Pfei l S. 318r. 
35 pr,i l S. 318 fT. 
36 Blau S. 119. 
37 Duncker S. 16. 
38 Jagersc hmid S. 36 und S. 41; Jung S. 331. 
39 Preil S. 308-311. 
40 Vg! . Jung S. 64 ; Jagerschmid S. 24. 
41 Nach Pfei! S. 312. 
42 Jung S. 65 ff. 
43 Fur deren Betrei bung Brand holz (Sc hurholz/Feuerholz) bena tigt wurd e, aul3erdem hohe 

Kosten flir Reparatu ren au ftraten. Jagerschmid S. 27 flihrt unler den Auslage n seiner Renta
bilitiitsbe rechnung flir di e ihm bekannten Bautypen von TeerOfen : "AUe vier Jahre mus ein 
neuer Of en erbaut werden, dessen Herstellung 150 n. erfo rdert. " 

44 Lindner, S. 91 , Abb. 168 (Teerbrennerei in Schweden) : Die Abbildung zeigt sehr anschau
li ch ei ne solche Meileranlage mil breitem, umlaufendem, mannshohem Arbeitsgerust und 
drei Dutzend Teerfassern. 

45 Rajewski, S. 50, Abb. 4 (Polesie, Pechbrennerei des 19. Jh .) : Hier statt des Arbei tsgeriistes 
zwei pfadbreite Trassen, groBe stollenartige Kanalanlage, elwa zwei Dutzend Teerfasse r. Die 
Anlage hatte einen Durchm esser von 45 m und war mil Mist und Rasen abgedeckt, man lieB 
sie fast 20 Tage glimmen (Raj ewski S. 52). 

46 Pfeil S. 312. 
47 Boucsein S. 11 7; vg!. Abschni tt 4.2.1 . 
48 Nach Pfei! S. 31H. 
49 Lindner S. 90, Abb. 165 . 
50 Lindner S. 90, zu Abb. 165. 
51 Pfei l S. 313. 
52 Weic ker S. 134. 
53 Jagerschmid S. 21. 
54 QueUe 6, 12, 13, 15 und 16. 
55 Im foigenden nach Weicker, einem der besten Kenner dieser'Tec hnologie. Seine Kenntni sse 

beruhten auf noc h lebendigem Wissen libereinen bis 1927 gelegentlich betriebenen Teerofen 
im "Altenburger Holzland", einem Teil des frii heren Herzogtu ms Sachse n-Aitenburg, na he 
dem DorfGeise nhai n (Kreis Stadt roda/DDR). Zur Ergiinzung oder bei graBere n Abweichun
gen in der Technologiebeschreibung wird der ni cht minder info rmi erte Rehbe rg herangezo
gen, der seine priizisen Informatio nen u. a. einem Mecklenburger Teerschwelereibesitzer aus 
Wokuhl verdankte. 

56 Rehberg S. 125. 
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57 Lindner S. 9O,zu Abb. 164 (Alter Teerofen in Thu row bei Neustrel itz). Wiesner S. 81 versteht 
unter Fuchs ein vom unterirdi schen AbfluBkanal auBerhalb des Teerofens aufs teigendes 
Oampfabzugs rohr, vg]. Abb. daselbst. 

58 Rehberg S. 127, Abb. daselbst. 
59 Rehberg S. 126. 
60 Lindner S. 90, Abb. 164. 
61 Rehberg S. 126, Abb. daselbst. 
62 R. Schmidt S. 89, die Abb. daselbst zeigt den Zustand des Teerofens im 18. Jh. Ei ne Rekon

stru kti on dieses Of ens nac h Besc hreibungen und alten Stichen befand sich im Strausberger 
Heimatmuseum (Wels S. 63). 

63 So der Teerofen von Trebichow im ehemaligen Kreis Crossen Gelzt: Krosno n/Odra - Polen), 
abgebildet bei RudoJp h Tafel Ill , und der Teerofen von GroBeicholzheim (Gde. Seckach, 
Neckar-Odenwald-Kreis), abgebildet bei Heimberger S. 264 (E. Ludasc hers's Schm ierofen im 
Haseneck des Tannenwaldes bei GroB-Eicholzhei m). 

64 Hock S. 23. Siehe AufriB und GrundriB des Eschbacher Teerofens (Abb. 4), hi er an der Basis 
50 cm. Ebenso Mobes S. 8. 

65 Moglicherweise konnte das Setzloch auch direkt im zentralen "Dachbereich" des Of ens ein
gebracht worden sei n, vg!. Jagerschmid Tab. I, Fig. 1 und Hei mberger S. 264 (Abb. des Teer
of ens von GroBeichoizheim). Auch Abb. 4 (Eschbacher Teerofen) laBt diese Mog!ichkei l 
offen. 

66 Arndt, Mi.iggei S. 11 2; Rehberg S. 126. 
67 Jagersc hmid S. 23 f. 
68 Rehberg S. 125 f. 
69 Weicker S. 134 ; Fied ler S. 135. 
70 Weicker S. 134. 
71 Hoc k S. 23. 
72 Quelle 4, 11 c, 13 und IS. 
73 Arndl, Mi.iggel S. 11 2; Jagerschmid S. 24 ; Jung S. 64; Hock S. 22. 
74 Rehberg S. 126. Vgl. Abb. 6, hi er die zum Versc hwelen zerkJ einerten und aufgehauften Stub

ben vor dem Teerofen. Ein Vielfaches mehr an Stubben zeigt die von Rehberg gegebene Ab
bildung des groBen Wokuhler Teerofens. 

75 Vg! . Jagerschmi d S. 24 ; Mobes S. 5; insbesondere Hock S. 22, der vier ve rschi edene Sorten 
nach Unge und Stiirke unle rscheidet. 

76 Abb. 3 zeigt eine ubertunnelte, auBen liegende Feuerstelle. Die auf der Abbildung wiederge
gebe ne Rekonstru ktion des "Pechofens" von Ruppersdorf weist Rekonstru ktio nsmangel auf, 
so is t die Ofe nkuppel nicht mit Ki enholz gesetzt, was Verlust von etwa einem Sechstel des 
Nutzraumes bedeutet, auch durfte der Raum zwisc hen Of en und Mantel im obe ren Bereich 
des Teerofe ns bedeutend enger gewesen sei n, wenn ni cht sogar Mantel und Of en im "Oach
bereich" aneinand ersti eBen, vg\. Abb. 4. U nklar bleibt auc h di e Lage des Kohl- und des Setz
loches (vgl. Anm. 65). TrOlz der Mangei verdeutlicht die angezogene Skizze sehr schon den 
innere n Betriebsvorgang des Teerofens. 

77 Arndl, Mi.iggei S. 112. 
78 Jagerschmid S. 23. 
79 Abgebildel auf der Titelseite der Zeitschrift : Urgeschichte und Heimatforschung 18 (1981), 

zum Beitrag von Mobes S. 3 ff. Mit ahnli chen Mangein in der Rekonstruktio n wi e die unter 
Anm. 76 genannten. 

80 Arndt. Mi.iggei S. 112 (48 Stunden); Rehberg S. 127 (vier bi s HinfTage); Jiigerschmid S. 25 
(drei Tage); Blau S. 125 (zwolf bis vierzehn Tage); Hock S. 23 (8 Tage). 

81 Hoc k S. 22 nennt Hinf Zugl ocher. 
82 Rehberg S. 125. 
83 Es konnte durchaus fruchtbar sei n, Produkti onsmethode n und -slanen derTeer-und Pechge

winnung im allgemei nen wie auch die Bau typen (GroBe, Fassungsve rmogen, Bau malerial) 
der TeerOfen im speziellen ei ner zeit- und regionaltypologischen Fragestellung zu unterzie
hen, die letzU ich zu r Erstell ung von Kriterie n Hi r eine relative Chronologie und geograp hi 
sche Technotypoiogie Hihren konnte. 

84 Pf,il S. 313. 
85 Rehberg S. 126. 
86 Kuhn I. S. 257 . 
87 Mobes S. 12; Barthel S. 203. 
88 Jagerschmid , S. 24. 
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89 Hier der Badi sche Klafter (gemessen in FuB = 0,3 m) : 6x6x4 FuB = 3,88 Raummeter = 
2.72 Festmeter (nach Brfickner S. 163). Jagerschmid S. 24 gibt den Klafter mit 6x6x3,5 Fu6 
an. 

90 Mobes S. 13. 
91 Hock S. 23 (ftinfRaummeter fUr den Kirtorfer) ; Weicker S. 134 (drei bis vier Raummeter fUr 

den Geisenhainer); Pfeil S. 315 (fUr einen zwolfKlafter Kienholz fassenden Of en 4 Klafter 
Schwel-/Schtirholz). 

92 Nicht zuletzt wegen der starken Rauchentwicklung. So veranla6te der Rat der Stadt Leipzig 
1704 (und emeut 1735), daB di e Pech verarbeitenden Bottcher das Pichen der Fasser vor die 
Tore der Stadt zu verlegen hatten (Wissell S. 453). 

93 So die TeerOfen bzw. Pechhtitten bei Bellers (Gde. Nentershausen, Krei s Hersfeld-Roten
burg), bei Bottendorf (Hammann, WillersdorfS . 55), bei Sachsenhausen/ 8randenburg, DDR 
(Scamoni , Talsanden S. 8 und S. 37), im Kummersdorfer Forst (DDR) zW. Luckenwalde und 
Zossen bei Fem-Neuendorfund Schoneweide (Fiedler S. 135ff.). Vermutli ch folgten die For
stereien den Teerofen. 

94 Sehr anschaulich Jagerschmid S. 21 fT. und besonders Stifter. 
95 Jagerschmid S. 22. Abbildungen von Unterstanden auch bei Weic ker (Tafel 23, Abb. 3), 

R. Schmidt S. 89 und Heimberger S. 264. Archaologi sch belegt im Wald nahe T[zJschecheln 
(Zary/Polen, ehem. Kreis Sorau/Niederlausitz), die angewandte archaologische Methode ist 
auBerst zweifelhaft, daher mindemder Aussagewert (H. Schmidt S. 383 ff.). Vg! . Fiedler 
S. 138, hier eine zeichnerische Rekonstruktion einer "Pechofensiedlung auf ei ner Lichtung 
im Walde". 

96 Amdt, MUggel S. 1I2f. ; Fiedler S. 140ff.; allgemein Kuhn 1. S. 257. 
97 Rajewski S. 47ff. 
98 Schlei cher S. 47. Vermutlich versteht er hierunter das slawische Siedlungsgebiet des Mittel

alters, insbesondere wahrend des 9.-12. Jahrhunderts. Fragwiirdiger histo ri scher Terminus 
angesichts der geographi sc hen Lage des Untersuchungsgebietes Mittel- und Osteuropa. 

99 Hier wie im folgenden Schleicher S. 46fT. 
100 Rehberg S. 126 bezeichnet es mil PreBwasser. 
101 Nach Jigerschmid S. 26. 
102 Rehberg S. 128. 
10J Rudolph, T.fel Ill, Abb. 5. 
104 Rehberg S. 127f. 
105 Wie Anm. 34. 
106 81. u S. 117f. und S. 120ff. 
107 Jagerschmid S. 40ff. 
!O8 Pfeil S. J19f. 
109 K. lmmel S. 472. 
110 LaBleben S. 32f. Siehe Anm. ilL 
III Blau S. 119fT. Auch Pechl er, Pi chler, Pechsieder, wobei er di e Beze ichnungen wechselnd, 

sowohl fUr den "Erzeuge .... wie auch den Weiterverwerter, den Sieder, gebraucht. 
112 Jung S. 343. 
113 Comenius S. 29. 
114 Meyer S. 447. 
115 81. u S. 117. 
116 Endres in : Endres/Fischer S. 46, hi er auch wei tere Literaturangaben. 
117 81au S. 120 und S. 122f. ; La61eben S. 32f. 
118 Meyer S. 447. 
119 Hansjakob S. 34ff. 
120 Zur Bedeutung der Harzgewinnung durch die Kri egs- und Nachkriegswirtschaft vg] . Ortegel 

S. 11 . 
121 K. lmmel S. 472. Schoch, Harznutzung S. 112ff. 
122 K. Immel S. 472 und S. 477. 
123 Verfahren nach Jigerschmid S. 38ff. Sehr ausfUhrlich und verstiindlich auch Jung S. 6Off.; er 

gibt das Fassungsvermogen der Kessel mil 60 bis 70 MaO an, den Wasseranteil mit Ein
sechstel, den des Harzes mit Zweidrittel, das Gewicht der versandfertig mit Pech gefUllten 
Tonnen lag bei einem Zenlner (altes Gewichl). 

124 Zur Technologie vg! . Schoch, KienruBbrennen. Bei Enzklosterle (Kreis Calw) steht noch 
eine relativ gut erhaltene Anlage zur Gewinnung von Ki enru6. Vg] . Jagerschmid S. 43 fT. und 
lung S. 67ff. 

125 K. Immel S. 473, ohne Belegstelle zu nennen. 
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126 Sonst gebriiuchlich fUr Teerofen; vgl. Hock S. 22f. , Emst S. 9fT., Jilgerschmid S. 28. 
127 K. lmmel S. 473. 
128 Jung S. 60. 
129 Comenius S. 28. 
130 Der 'Ion Comenius lur Abb. 7 gegebene Text (Comenius S. 29fT.) sichert die gemachte An

nahme : Ver Pechscharrtr oder Hartzscharrer 11 ziehet seinen kurtzen /einenen Rock anI setzt 
seine aus der Rinde von Ebtraschen gej10chrene Kiirbleinl we/che oben weill und unten engel wie 
eine umgewandre Pyram idel aul die Erdel on die Seite des Baums 21 \Ion welchem die Rinde ab
gezogen warden 31 und scharret mit Messernl aderdenen aul einem langen S tecken angemachten 
Hartz-Messern 41 das Hartz abl welches er in denen Kiirblein auffiingtl und aul einen Hauffen 
zusammentriigtl bis es in das Hausl wo man das Pech schmelzerl gejjjhret werdel AI/do 1st ein 
\lierecklcht- und langlichrer Olen 51 in dem die H4fen stehenl welche unten ein Finger-breites Loch 
habenl Diese mit Ham erfUllte Halenl werden mit einerSterze 61 zugedecktl hernach ziindet man 
das Feuerl in den vordern Lochern an 71 Wann nun also das Hartzl die Hitze des Feuers empfin
detl schmeltzt es in den Hiifenl und das Pech tropfftl durch die Hqfen-Locherl in die untergelegte 
Rinnen 81 durch welches es in grosse Grubenl rinnerl und darinn erharlel. 

131 Sommer S. 356. 
132 Sommer S. 357. AUein nach Augenschein der Aufnahme scheinen sich nach links weitere 

(zwei 1) Topfe anzuschlieBen. Sommer gibt auBer dem zweizei ligen Fundbericht und der 
Aufnahme des Fundkomplexes keine weiteren Erliiuterungen. 

133 Protz, Tegel S. 144f. 
134 Protz, Tegel S. 145. 
135 Vgl. seinen Ausgrabungsbericht Gber einen "Pechofen" im Grunewa1d (Protz, Grunewald 

S. 156f.), hi er einige Meter vom Teerofen entfernt ei ne Stelle mit vier in einer Reihe neben
einander stehenden GefliBen, die 'Ion ihm als Anlage zur Teerweiterverarbeitung (zu Pech) 
durch "Einkochen" interpretiert werden. 

136 Landau , Hessen S. 114. 
137 Landau , Hessen S. 115. 
138 Kreisgebiet nach dem Stand 'Ion 1856 (Historisches Gemeindeverzeichnis fUr Hessen, Heft 2, 

Wiesbaden 1968, S. 40f.). 
139 Mohl S. 31. 
140 Ernst S. 9fT. 
141 Lerner S. 359f. 
142 Winkelmann S. 51. 
143 Zit. nach Schellhase S. 156. Keine genaue Datieru ng angegeben . 
144 Schleenstein-Karte Blatt 13 (Amt Sontra). 
145 Schleenstein-Karte 81an 14 (Amt Rotenburg). 
146 Deist S. 82. 
147 Landau, Hessen S. 114. 
148 Schellhase S. 131. 
149 Diese Information verdankt Verfasser der Urenkelin des Teerbrenners George Ringleb, Frau 

Martha Elisabeth Bauer geb. Ringleb aus RaBdorf, di e mir am 13. Mai 1988 den Standort des 
Teerofens "auf den FuB genau" zeigte. In dem spiiter (oder sei t 1871) als Garten genutzten 
Areal seien viele Scherben zu finden gewesen, an Reste der Teerofenanlage konnte sie si ch 
ni cht erinnem, d. h. daB die Anlage urn 1915 schon abgebrochen gewesen sein muB. 

150 Vgl . NKH 25, Blatt 56 (Honebach), und TK 25, Blatt 5025 (Honebach). 
151 So Frau Bauer, die 'Ion ihrem UrgroBvater nur als "Pechbrenner" sp rach. 
152 Hessisches Landesamt fur geschichtliche Landeskunde Marburg : Flumamensammlung, Ge

markung RaBdorf. 
153 SLAM X 5 Dep. 'Ion Baumbach-Nentershausen 1348 Okt. 2. 
154 Vgl. 80lle S. 101 fT., Boucsein S. 157, Dengler S. 36f. und S. 70, R. Immel S. 125. Winkelmann 

S. 301 verweisl aufOberliefertes : Dannenberg . .. soJ/eden Nomen \Ion denen daselbstgestande
nen Dannenbiiumen emplangen habenl und im Jahr BOO. \Ion Ludewigen dem EIlern \Ion Baum
bach erbauet seyn. 

l55 Wiesen. 
156 SLAM 340 Dep. 'Ion Baumbach-Nenlershausen, acc. 1894/34 Nr. 2, Foliant S. 16-l9 (hi er S. 17 

unler Punkt 2). 
157 SLAM 340 Oep. 'Ion Baumbach-Nentershausen, acc. 1894/34 Nr. 2. Foliant S. 83-89. So ver

brauchten die sechs genannten Familien 'Ion Baumbach in dieser Zeit als 8au- und Nutzholz 
134 Thansteme. im selben Zeitraum 2493 Eichen- und lO2 Buchenstiimme. 
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158 SlAM 340 Oep. von Baumhach·Nentershause n, ace. 1894/34 Nr. 2. Foliant S. 3 (unter Punkt 
2). Ei ne abgegangene Siedlung Reimbolds (Rei mer S. 380) wi rd 0,6 km tistl ich des Blanke n
bacher Tcerofenfundplatzes vermutet. Verfasser hat hier (Lagehezeichnung "im Rei mbeJds") 
oberflachig ungefahr 1800 hochmittelalterliche Keramikscherben gehargeR. Oer uberkom
meRe Flurname "In der Tann" und der ehemalige Distriktname .. Tanoe" schei nen demnach 
aur den 1540 schon existenten .. Tannenwald" zu ri..ickzugehen. 

IS9 SlAM 340 Dep. von Baumbach-Nentershausen. ace. 1894/34 Nr. 2, Foliant S. 1-10. 
160 SlAM 340 Dep. von Bau rnbach-Nentershausen, ace. 1894/ 34 Nr. 2, Foliant S. 3 (u nter 

Punk.t 2). 
161 StAM S 492 fol. 2r bis 8v, 
162 StAM S 494 fol. 56r bis 59r. 
163 SLAM 340 Oep. von Baumbach-Nentershausen, acc. 1948/ 41 Nr. 7 (Oer Giesenhagen, Wald

besitz der Herrn von Baumbach, 1. Jan. 1912). 
164 SchleenSlein-Karte Blatt 13 (Aml Sontra). 
165 Hessisches Landesamt fUr geschichlliche Landeskunde Marburg : Flurnamensammlung, Ge

markung Nentershausen/Rotenburg a. d. Fulda, Nr. 76 "Pechteich". 
166 SLAM X 5 Oep. von Baumbach-Nentershausen 1338 Marz 20, schon wust genannl. Eine 

direkte Beziehung zwischen dem "Pechofen" und der wGstgefallenen Siedlung herzustellen, 
ist ohne vergieichbare archiiologische Funde vo n beiden Platzen speku lativ aber reizvoll, da 
insbesondere in den letzten Jahren die OOR-Archiiologie vermehrt mittelalterliche Teer
Ofen/ Pechsiedereien in Ortsnahe nachweisen konnte. So befindet sich der "Pechofen" von 
Schleifreisen in unmittelbarer Nahe der Ortswustung Bleifeld (Mobes S. 9f.). Aber auch 
Protz (Gru newal d S. 170) vermerkt, daB neuzeitliche Teerschwelereien des ofteren aufmittel
alterli chen Wuslungen angelegl wurden. Fur einen "Pechofen" bei Wi esau (Kr. Tirschen
reuth/ Oberpfalz) konnte ein Kontext mit der abgegangenen Siedlung Frankengriin erstellt 
werden (Busl in : Endres/Fischer S. 47fT.). 

167 Uberschl ags rechnung nach Quelle (belegt in Anm. 161 und 162) . Oer Anteil an Gehege/Jung-
holz kann auch geringer sein, liegt aber augenfallig hoch . 

168 StAM S 492 fol. S'. 
169 Vgl . NKH 25, Blatt 45 (Sontra), Blatt 46 (Netra), Blatt 56 (Honebach). 
170 Ergibt si ch aus dem Kontext derverwendeten Quellen, in Zweifelsfall en wurden die Kirchen

bucher der Kirchengemei nd e Blankenbach herangezogen (Pfarrarchiv Sontra-Ulfen und 
Pfarrarchiv Nentershausen). Auf zwei im QueJlenanhang ni cht wiedergegebene Belege sei 
hingewiesen : 1698 oder 1699 (SLAM Prot. 11 Nente rshausen 1 Bd. 4, S. 545), 1712 (SLAM Pro t. 
11 Nentershause n 2, S. 20- 23). 

171 Quelle ll c, gerichtsnolorisch 1697. 
172 Indirekt aus der Quellengattung Rektifikationsrepositur{SLAM 49d) geschlossen, vg!. QueUe 

13, IS und 16. Einer spateren VerofTentl ichung 5011 die U ntersuchung uber di e soziale und 
wirtschaflliche SteUung der hessi sc hen Teerbrenner im Vergieich zu ihren minel- und ost
europaischen Kollegen vorbehalten bleiben. 

173 So wird der Blan kenbacher Curt Witzell647 (Quelle 3) und 1675179 (Quelle 5) zweimal am 
.,Pechofen" tiltlich angegangen. Sicherli ch hat er dort die Teerschwelerei betrieben - und dies 
uber einen Zeitraum von rund dreiBig Jahren, in denen auch niemand so nst namentlich ge
nannt wird. Die Nennung von Bechpriinnern 1652 (QueUe 4), vermu ll ich hat er die Schwelerei 
zusammen mit sei nem Bruder Paul betrieben, spricht fUr einen Betrieb im Familienverband. 

174 Andererseits ist zu uberlegen, welche Auswi rku ng die fo rcierte Aufstellung stehender Heere 
du rch die TerritorialfUrsten nach Ende des DreiBi&iahrigen Krieges auf die Gewinnung des 
dringend benotigten Teers (u . a. als Wagenschmiere) zeigte. 

175 Lage der Nadelholzschlageplatze : a - Zickelsberg; b = In derTann ; Hans Rei nhard hane urn 
1613115 (SlAM S 492 fol. 3v ) ei ne Wiese zu Rexerode (C l) und im Buchholz(C2) ; d = Tannkup
pell -kopfel. 

176 G ipper. 
177 Gipper. 
178 Wochenbl an fUr den Landraths-Bezirk Eschwege 1855, Nr. 10 (5. 73 f.). 
179 Dieser Bestand an Nade1wald ist fUr ein Gebiet zwischen Netra im Norden, Heri eshausen im 

Osten und Blankenbach im Westen einzig (NKH 25, Blatt 46 Netra). 
180 Landau , Hessen S. 114. 
181 StAM Karten R 11 28. 
182 Sch1eenstein-Karte Blall 12 (Gericht Boyneburg). 
183 NKH 25, Blatt 35 (Eschwege) "Huppels Berg" ; TK 25, slall 4826 (Eschwege) "Huppels-Berg". 
184 Schleenstein-Karte Slatt 12 (Geric ht soyneburg). 
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185 TK 25, Blatt 4826 (Eschwege) "WeiBes Triesch"; NKH 25, Dlatt 35 (Eschwege) "Weisse 
Triesch". 

186 SlAM Karten B 234, Kartenblatt B (Rei chensachsen 1188). 
187 Wie Anm. 186. 1788 war di e Ftur Au/dtm kltintn Backolftn nicht bewaldet, heute zum Teil 

wi eder bewaldet. Auf dtm grossen Backolftn 1788 und heute bewa!det. Vg!. NKH 25, Blatt 35 
(Eschwege) "Bac kofen". 

188 Siehe Protl, G runewald S. 166 Anm. 4 ("Peckhofen nominata", "pekavene") und Quelle 2 
(Becolfol. 

189 Simon S. 116 und S. 178. 
190 Vgl. SchrOder-Lembke. 
191 Endres/Fischer S. 49. 
192 Westlicher ZufluB der Hasel zwischen Oberhaseler MUhle und der Nentershauser Neuen 

MUhl e (Schleenstei n-Karte Blatt 13, Amt Sontra). 
193 Zimmermann S. 56. 
194 Bergman n S. 6. 
195 Im fo lgend en nach Boucsein S. 156-160. 
196 Zur Kritik an Denglers Theorie des ursprUngli chen Ki efernvorko mmens zwischen Eisenaroh 

und Marbu rg siehe Bo ucsei n S. 156fT. 
197 Boucsei n S. 158. 
198 Hammann, WiJlersdorf S. 55, leider o hne Belegstell e. Auch Boucsein gibt keine weiterfuh

renden Hinwei se zur Teerschwelerei im Burgwald. 
199 Doucsein S. 159. 
200 Hammann, Fturnamen S. 7. Der verstorbene Teerschweler Caspar Kijhl er stammte interes-

santerweise aus Betziesdorf. 
201 Hammann, Will ersdorf S. 55. 
202 Hammann, Bottendorf S. 65. 
203 Sturm. 
204 Die soge nannten "Fli edener Tannen" (Dengler S. 70) im Forstbezirk Rommerz si nd in den 

l abren urn 1966 fast vollstandig abgeholzt worden (Roll S. 71). 
205 Deng!er S. 69f.; Roll S. 71. 
206 Roll S. 67-73 ; vgl. Schroder-Lembke. 
207 Roll S. I33-141. 
208 Voigt, 1. K. : Mineralogische Besc hreibung des Hochstifts Fulda. Dessau-Leipzig 1783. Zit. 

nach Roll S. 138. 
209 Roll S. 137f. gibt ni cht das Datum der Berichtslegung; die von ihm herangezogene Akte 

wu rde 1873 dem Staatsarchiv Marburg Ubergeben und ist bier unter der Signatur 186 Forst
inspektio n Hilnfeld, acc. 1873/29a, 342 archiviert. 

210 Zu Burghaun gehorig (Rei mer S. 319). 
211 Zit. nach Roll S. 138. Wie Anm. 209. 
212 Vg! . Anm. 138. 
213 Mohl S. l l. 
214 So waren Blankenbacher Teerschweler den Sommer Uber im "Meinunger Land" (Q ueUe 13) 

und ein Datteroder Teerschweler zeitweise in Sachsen tatig (Quelle 15). 
215 Wie Anm. 209. 
216 Wi e Anm. 210. 
217 Wi e Anm. 211. 
218 Diegelmanns Datierung der photographi schen Aufnahme des Teerofens mit 1916, di e eine 

Verlegung nach 1916 impliziert, muB falsch sein, da (nach Hock S. 22) auf der Karte der Preu
Bischen Landesaufnahme von 1911 schon der neue Standort mit T. O. angegeben wird. 

219 AlIe Angaben nach Hock S. 22f. 
220 N. N., Pechsieder. 
221 VgI . Killing und Landau, G lashUtten. 
222 Dengler. Karte F/6. Wie fragwfirdig der als historische K1assifikation gebrauchte Terminus 

vom "natUrli chen Vorkommen" ist, zeigt gerade di e kUnstli che, anthropogene Anlage der 
Nadelholzbestiinde im Burgwald seit Ende des 16. l ahrhunderts (Boucsei n S. 156-16O), die bei 
Dengler in das Gebiet der natUrJichen Kiefernbestande ei nbezogen werden (Dengl er, Karte 
F/6, wie z. B. Rosenthal , Punkt 512 der Karte, oder Rauschenberg). 

223 Nacb Euricb S. 74. 
224 Boucsein S. 11 7. 
225 R. Imme! S. 128. 
226 Die folgenden Angaben nach Kunz S. 52. 
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221 lur Kausalitiit von Pech und Blech Blau S. 119f. : "Die Pechkraller tragen wohl die gewohn
Iiche Werktagstracht der Landleute zur Arbeit, die Kleidung ist aber ilber und ilber mit Pech 
beschmiert uDd glanzend, ,voller Blech', wie man sagt ; es klappert die 10ppe fOrmlich, wenn 
er sie auszieht." Hier Pech synonym fUr Harz. 

228 Dengler S. 73-76. 
229 Winkelmann, S. 50: in der Obergrq[schq[t Calzenelnbogen gibl es viele Dannenwiilder. 
230 Vgl. Anm. 1%. 
231 R. lmmel S. 121. 
232 Dengler S. 16. 
233 lit. nach Dengler S. 74. Verfasser Iiegt die Ausgabe von 1588 vor, angezogenes litat wie folgt : 

Dieser Wa/d iSl auch ein stuck von dem Wald so die alIen Herciniam haben geheissenl wiewol er 
bin oder wenig Hartzbiiuml sonder Eychenl Biichenl vnd Bircken Ir~t (DCCCXCIl). 

234 R. Immel S. 124ff. 
235 Dengler, Karte F/6, FI7. 
236 Als Forschungsansall und Infragestellung R. Immels Untersuchungsergebnisse ; siehe da-

selbst S. 123. 
237 R. Immel S. 124. 
238 lum Nutzbarkeitsalter von Kiefern zur Teergewinnung Pfeil S. 309. 
239 R. lmmel S.127. 
240 Vogel S. 95. 
241 Yogel S. 452. 
242 Yogel S. 458, nach Staats-und AdreBhandbuch des Herzogthums Nassau 1841, S. 10, und 1843, 

S. 130 • . 
243 lit. nach urner S. 358f. (Tabelle 11 : Gewerbebetriebe und Beschaftigte im Herzogtum Nas

sau 1846). 
244 Zit. nach Lerner S. 359-361 (Tabelle Ill: Gewerbebetriebe und Beschaftigte im Herzogtum 

Nassau und in der Freien Sladt Frankfurt im lahre 1861). 
245 Ernst S. 9. 
246 Ernst S. 13. 
241 Bei der im Literaturteil von ErnSl S. 13 angegebenen Veroffentli chung von Baeumerth/ Bo r

ner, Ausgrabungsfunde und AufmaBe des Schmeerofens von Eschbach, handelt es sich laut 
frd!. schriftl. Mitt. von K. Baeumerth vom 16. Marz 1988 urn museumsintern autbewahrte 
Notizen. Weitere Veroffentli chungen zum Eschbacher Teerofen gibt es nicht. 

248 Dengler S. 68 f., Karte F/6. 
249 Nicht eindeutig hinsichtlich des Yerbringungsortes der Thanne. Sie kann ebenso zu einem 

"Pechofen" im Forst Rotenburg oder Wildeck verbracht worden sein. 
250 QueUe 2 (3 Thanbeum, 2 Beum, J k/eine Beumlein), QueUe 12 (eine Thanne). 
251 Quelle 10, QueUe lIa. 
252 Quelle 2 (Schoerha/lzs), Quelle 10 (Schiirge/dl). Ygl. Hock S. 23 zu "Schoa(r)sche". 
253 Die fUnfte Einnahmeeinheit der "Pechofen"-Rechnung von 1605 (2 ThaI/er 12 A/bus, haft 

zwohe Wohen und ein Viertel/ einer Wohenn gebichlt) ist nicht eindeutig zu klaren. Die erste 
Schwierigkeit ergibt sich aus der vom Schreiber dieser Rechnung praktizierten "c"-Ver
schleppung vor "h" und in der o ft gieichen Schreibweise von ,,0" und "a". Dies gilt insbeso n
dere mr das zum Verstiindnis dieses Rechnungsabschnittes wichtige Schlilsselwort Wohenl 
Wahen bzw. Wochenl Wachen, welches, und das ist unstrittig, eine Einheit zur Berechnung des 
"Pechofen"-Zinses (2 Taler 12 Albus) sei n muB. Drei Moglichkeiten der Veranschlagung sind 
in Erwagung zu ziehen: Pro Brand wird ein festgesetzter ZiDS entrichtet (siehe Berechnung 
der Machtloser linsen, Quelle 16), der lins richtet si ch nach der Brenndauer oder er Iiegt auf 
der Quantitiit des erzeugten Produkts. Die Quelle schlieBt eine Interpretation im Sinne der 
ersten Mogiichkeit aus. Wurde der Zins nach Produktionsdauer (Anlagebenutlung) berech
net und wird das fragiiche Wort als" Woche" gelesen, ergibt si ch eine zinsbare Betriebsdauer 
yon "zwei Wochen und ein Viertel einer Wochen", was eine auBerst ungewohnliche und, 
soweit bekannt, einmalige Beschreibung einer Zeiteinheit nicht nur mr das 16. und 17. Jahr
hundert ist. Diese Mogiichkeit kann bedenkenlos fallen gelassen werden. Es ist vielmehr zu 
vermuten, daB unter Wohenl Wahen ein bestimmtes Flilssigkeits- oder HohlmaB verstanden 
werden muB, dessen Bedeutung verloren gegangen ist. Eine sprachliche und inhaltliche Ver
bindung mit "Wannc" ist nicht aUSluschlieBen (Deutsches Wo rterbuch Bd. 27 Sp. 1887ff. 
"Wanne", besonders Sp. 1890f. 5a; Bd. 30 Sp. 1206" Wohne" und Sp. 1750 " Wuhne"), so wird 
Wanne als mehr oder weniger genaues MaB in Abgabeverzeichnissen gebraucht, u . a. als Ge
treidemaB, einen Getreidemalter beinhaltend. 
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254 Ahnliche Werte gibt Amdt, Niederlausitz S. 82, aus einem Forstgutachten von 1754 : nach 
Ge/~enheil var den Slamm 1 Taler 18 Graschen. ouch 2 Taler und noch dariiber. Des weiteren 
Amdt, Teltow S. 86: 2 Taler 6 Graschen Stammgeld (l794). 

255 Vg! . Anm. 253. 
256 Pfeil, S. 311; Rudolph S.47. 
257 Wiesner S. 82. 
258 Seine Angaben bezieht er offensichtiich aus N. N., Pechsieder. Inhaltlich starlee AnJehnung 

an diesen Beitrag, dessen Autor selbst wiederum aur Ergebnisse anderer zurticlegreifi, so 
u. a. aurH. Schmidt. Allgemeingehaltene Aussagen uber Kapazitiit, Produktivitiit und Stand
orte im ehem. Kreis Sorau/Niederlausitz (Zary/Polen) und Kreis Arnswalde/Neumark 
(Choszczno/Polen). 

259 Barthel S. 200fT. Vg!. Fiedler S. 135 u. S. 137 (Tare! Il), ihnlich der von Barthel beschriebenen 
Keramik. 

260 Protz, Tege!. 
261 Protz, Grunewald. 
262 In unmittelbarer Niihe der Teerorenrundstelle steht Zechstein an. Ein zwischen den umher

Iiegenden Sandsteinen des anstehenden Rotiiegenden gerundener koprgro6er Zechstein
bracken scheint zurTeerorenummantelunggehort zu haben. Das Fehlen weiterer kann durch 
ihre spitere Verwendung zum Wegebau erkiart werden . 

263 Sehr sc hon ist ihre Anwendung auch auf den Abbildungen der TeerOfen von GroBeicholz
heim (Heimberger S. 264) und Blumenthal (R. Schmidt S. 89) zu sehen. 

264 Auch auf den Abbildungen der Teerofen von GroBeicholzheim (Heimberger S. 264), Blu
menthal (R. Schmidt S. 89), Wokuhl (Rehberg S. 126) und Trebichow (Rudolph Tafel Ill, 
Abb. 5). 

AbkDrzunlen: 

Abt. - Abteilung; Distr. - Distrikt; Gde. - Gemeinde ; Gm. - Gemarkung; H - Hefi ; NF - Neue 
Folge; NKH - Niveaukarte vom Kurflirstentum Hessen ; SlAM - Hessisches Staatsarchiv Mar
burg; TK - Topographische Karte. 
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Quellenanhana: 
Transkription : Buchstabengetreue Wiedergabe. GroB- und Kleinschreibung wie auch 
Zeichensetzung sinngemaB nach heutigem Brauch. Mit Ausnahme der Latinismen 
wurden ,j" und "v" nur konsonantisch, .. i" und "u" nur vokalisch gebraucht. Allgemein
gebrauchliche und verstiindliche Kiirzungen und Verschleppungen wurden kommen
tarlos aufgeiost. Urn eine gewisse Einheitlichkeit der transkribierten Quellen zu wah
ren, wurden bis auf "n." alle Miinzabkiirzungen aufgeiost (alb. - Aibus). 

Quelle l a 
Erste Nennung eines "Pechofens" in den Baumbachischen Waldern 
1582 
SLAM S 492 rol. 2' 
Des Sawriissels, iSI des gantzes Berges bijJ bey den Bechof/en 104'/1 Acker, iSI Eychen- und 
Birckenholtz. 

Quelle Ib 

Nennung eines "Pechofens" in den Baumbachischen Waldem 
(1633) 
SLAM S 494 rol. 57' 
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1041j1 Acker ist des gantzen Sauwriissels bijJ bey den alten Bechoffen bey HanjJ Werners [von 
Baumbach] Deich, ist Eichen- undt Birckenholtz. 

Quelle le 
Baumbachische "Pechofen"-Zinse zu Blankenbach 
[1633) 
StAM S 494 fol. 69' 
In Blanckenbach ahn dem Bechoffen, welchenjiihrlich zehen Reichsthaller ZinjJ gibtt, habe 
ich V, undt 32. Theill. 

Quelle 2 
Verzeichnis der Einnahmen van einem "Pechofen" in den Baumbachischen Waldem 
1605 
StAM 17 d van Baumbach Paket 8. Holzrechnungsbuch fol. 19r 

lnnahmegeltt, so dis Jahr der Becoffa gelragenn. 
Siemon Linge/bach von B/anckembach: 
- 2 Thaller 28 Albus vor 3 Thanbeum zue bichenn, derer er 2 am Zickelsbergk und ihn den 

Than den andern. 
- 2 Thaller 20 A/bus vor 2 Beum benebendt HanjJ Reinhats Wiessenn. 
- 1 Thaller 28 Albus vor 3 kleine Beum/ein, ist einer duer gewessen, benebendt denn Than, 

ujJ dem ThankopjJell. 
- 1 ThaI/er vor Schoerhaltzs. 
- 2 Thaller 12 Albus, hatt zwohe Wohen und ein Viertel/ einer Wohenn gebichtt. 
Latus: 10 Thaller 24 Albus. 

Quelle 3 
Curt Witzel van Blankenbach wird am "Pechofen" iiberraschend angegrifTen 
1647, Juni 1 
SIAM Pro!. II Nentershausen 1 Bd. 2 fol. 263' 
Ruget Curdt Widzell, das den 20ten Martii 1647 Ciliax Sporer und Hans Sporer ihn, Wid
zein, bey dem Bechoffen uberlauffen, einen Schaffdieb geschulden, mU einer Schorstangen 
auff ihn zugeeilet, das er ihnen mit Gewaldt entlauffen miissen. 
Als bittet er, sie dejJwegen nicht allein der Gebiihr zu bestrajfen, sondern auch, das sie ihn 
wegen so/cherScheldtwordt ein Abbitte thun mussen, auch sich seiner hin/uhro mU unzimli
chen Wordten und Werck enthaldten, ernstlichen und bey einer nahmhqfdlen Slraffe anzu
belehlen. 
Das Sche/dten ist stentig. EJJ hette aber Curdt Widzel Hans Sporern ge/ordert.' Wehre er bes
ser als (salva reverentzia) ein HonjJ/odt, so/de er zu ihm kommen. Hiernacher aber wehre 
Widze/ /urdtgelauffen und nicht gestandten. 
Uhrttheil: 
Das Curdt Widzel und Hans Sporer sich bey dem Bechoffen mileinandtergezancket. soli sel
biger jeder verbiissen mU 10 A/bus. 
Und dos Curdt Widzel den Sporer ge/ordert und mU der Bartten/ur ihm zwisseliret, soli er 
geben 10 A/bus. Auch dos Ciliox Sporer den Curtten mU einem Stock gejagt, soli er geben 
ID Albus. 
Und dos Curdt Widzell und Hans Sporer einer dem andtern von p/erdt-, Kuhe- und Schaff
schellen gesagtt und selbige anhencken wollen, solljeder selbige mit einem Frevel zu verbiis
sen schuldig sein. 

Quelle 4 
Auf dern nachtlichen Nachhauseweg van Blankenbach nach SUB zerstort Hans Glimrot 
beim "Pechofen" ein "PechfaB" 
1652, November 1l 
SIAM Pro!. II Nentershausen 1 Bd. 4 fol. 36' 

Ruget Andters Wedterawer (Schultheis), das vergangenen Sommer {1652], als er offenen 
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Bier gehabdt, Ludwig (gewesener Hirdt) und HanjJ Glimrohtt zu Sl4P, wehren zu ihm kom
men, eine Kanne Biers zu drincken. 
Wie er (Glimrohtt) nun midt Ludwigen gegen abendt nahr Sl4P gehen will, hadt er eine Axt 
bey sich, heubtt midt se/biger ihme (dem Wirdt) dos Gefidz am Zaun entzwey. 
AIjJ er heernacher bey den Bechoffen kompt, haben die Bechpranner ein groft BeclifqjJ bey 
dem Offen stehenl. Selbiges heubedt solcher Glimrohtt ouch entzwey und schmeisl es lJbern 
Hauffen. 
Wirdt derwegen gebehtten, Beklagten nichl allein wegen solcher begangenen zweyer Frevel 
der Gebiihr zu bestraffen. sondlern ouch von Rechts wegen dahin anzuweisen. dos er dos 
ubern Hauffen geschlagene FqjJ aUff seinen Kosten wieder repariren /assen miisse. 
FJJ ist wie geriigt also ergangen. und die Ruge richtigk. 
Uhrdtel/: 
Dos Hanft Glimrohtt dem Wirdt zu Blanckenbach in seinen Zaun gehauben. hernacher bey 
dem Bechoffen eine Bechdon oder -IajJ ubern Hauffen gesch/agen. soli er (Glimroth) zur 
StrajJe zu geben schu/dig sein 5 ft. und den Bechpriinnern ein andter FqjJ verschajfen, wie 
ouch dem Richter die AXI. 

Quelle 5 
Verung1impfung des Curt Witzel beim "Pechofen" durch seinen Patensohn 
1679, Mal 51 
SIAM Prot. 11 Nentershausen I Bd. 4 S. 231f. 

Ruhet der Schultz. dos Con rod Jungcurt von Reiche/sdodJ bey den Bechojfen kommen sey 
unnd sich mid Curt Weilzeln verunwilliget. Dense/ben einen Sche/men geschu/den unnd ge
sagl: Er wehre nicht werth. dos er sein Baue wehre. Unnd wan man einen/a/schen Sche/men 
haben wolte, solle man ihn aUff der Flachsrosten2 suchen. 
Urtheil : 
Weilen Con rod Jungcurt der hochst ehrenriihrigen gegen seinen Pollen Curt Weilzeln ausge
stossen [Worte} nicht /eiignen konle. als ist er deswegen in 2ft. StraajJ erkant. unnd soli 
!niuratio vohr Gerichl offentlichen depraeciren. 
I Ereignis muB zwischen diesem Gerichtstag und dem letztgehaltenen am 27. April 1675 stattge

funden haben. 
2 Ebendort wohnte Curt Witzel. 

Quelle 6 
Conrad Raup bezichtigt Nicolaus Raba des Ubervorteilens beim gemeinsamen "Pech
brennen" 
1692, Mal 2 
SIAM Prot.1I Nentershausen I Bd. 3 S. 20f. 
Actum den 21en May 1692 
Conradt Roup von Mach/loft (K/ager) contra Nicolaum Raba (Beklagten) dase/bsl. 
Klager sagte: BeklagterwerevorungdQhr4 Wochen zu Iba in GotlifriedlSandlrocks Witben 
Haufte au/ den Somag zum Bier geweften undt a/do gedrohel, er wolte Klager todlsch/agen. 
Bek/aglens Weib helle den Mann auch danu angehelzet. er SO/lees lhun. Gestrigen Somags
abenl were Beklagler wieder hinter dem Doifzu Machlloft hingangen, were bezecht geweften 
undt hetle geruffen : Lustig.lustig! Courage! Duppe/ Courage! WO/fHermans Conradl,leck 
etc. s[alvo] h[onore}. 
Beklagter: Er were von AjJmanshal4Pen nacher Iba ins Bierhauj) kommen. Dase/bsl were 
davon geredt worden, K/ager hette Beklagten beschuldiget. diejJer helte ihm die Kohlen ver
/rejJen, undl wenn er seinemjetzigen Cammerralhen Adam Meyen i iiberm Bechbrennen die 
Koh/en so lang veifrejJe, wiirde Vey des Bechbrennens mil ihm auch miide werden. Darau/. 
undt weilen Klager ihn vor dem auch aus dem HaujJejagen wollen, hette er gesagt: Wenn er 
Wolf Humans Conraden haben kome, wolle er ihm eine gUle rrachl Sch/age geben, oder 
jener solte sie ihm geben. Todtzuschlagen hette er nichl geredl. Auch nicht daft Klager ihn 
schon machen solte; hette geschrien. aber so/ches gienge niemanden an [ .. .] 
I Versehen des Schreibers, richtig : Feyen. 
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Quelle 7 

Verrechnung von gegenseitigen Geldforderungen der Brtider Schwarz. u. a. aus "Pech"· 
Handel 
1693, April 3 
SIAM Pro!. II Nentershausen I Bd. 3 S. 70f. (Datum der Gerichtsverhandlung aufS. 67) 
Actum am 3ten Aprilis 1693 [. . .] 
/ohann Peter Schwartz von Siift praetendiret an seinen Brude, Johannes Schwartzen von 
Blanckenbach 2ft., so er ihm an 1 Reichsthalerl , den er ihm zum Hauj3kaujgeliehen, undt 
donn iihriges von anderer zusammen habenden Rechnung schuldig. 
Hanft Schwartz: Er hette VOT 2 Kopst[iickj Stroh geschnitten. Hette 1 Schock Bechfiifter nach 
Rotenbe,g gefohret, davon wolle er 1/)j1. haben. Und! hette VOT 8 A/bus Bech gegeben. Damit 
were de, Reichsthalerbezahlt. VOT '11 Reichsthaler hetteer Bech kiirtzlich bekommen, die,Pen 
1fz Reichsthaler wolle er nechster Tage zahlen. 
lohann Peler Schwartz gestehet das StrohschneUen nicht. Der halbefl. were abgerechnet. 
Undt der '/] Reichsthaler were vor sich auch Ms u/ Ij] fl. abgerechnet, da.p dahero ihm 1fl. 
noch zu bezahlen weren. 
Bescheidt: 
Weilen Beklagter des Emp/angs nicht abredig sein kan, a/s ist er die angebliche Zahlung zu 
erwei.Pen schuldig, wonu ihm eine Monaths/rist verstaltet sein soli. 
Partheyen wollen es mU dem Aydt ausmachen. Undt ist K/iiger erbiethig zu schwehren oder 
Beklagten schwehren zu la.pen. 
1 In vorliegender QueUe wurden vom Schreiber verschiedene Ktirzel Hir Reichstaler gewahlt. [n 

der Transkription dieser QueUe durchgangig wie oben wiedergegeben. 

Quelle 8 
Verbaiinjurien zwischen Conrad Raup und Catharin Sporer, u. a. wegen eines entfrem
deten "Pechofens" im Rotenburger Forst 
1695, Juni 3 
SIAM Prot. II Nentershausen I Bd. 3 S. 243fT. 

Actum am 3ten Junii anno etc. 1695 
Nachdem Conradt Raup lion Machtlo.p sich ohnliingsten uber Catharinen, Simon Sporers 
Weib daselbslen, Scheltwort halber beklaget undt sonderlich, dqJ3 unler andern sie ihm 
wasjungst wegen dergestohlenen Pferde passiret, schimpflich u/geriicket undt ihne beschul
digen wollen, als wenn er lion dem Diebstahl Mitwi.Pen gehabt undt mitschuldig dran 
gewe.pen. 
Beklagtin wolle nicht gestehen, daj3 sie Kliiger u/ den Diebstahl geschimpjJet oder in was 
Wiedriges beschuldiget. Sondern Klager hette ihr, nachdem sie eine Zeitlang zu Blancken
bach gewohnet, ihren Becho/en u/ dem Rotenberger Forst eingenommen; dariiber weren sie 
streitig worden. Undt sie, nachdem Klager erst mit Scheltworten umb sich geworffen, hette 
sie ihn drau/ einen Kuhe/re.per undt Diebsgaulreitter geheifJen. Klagers Scheltwort aber 
weren diej3e gewejJen: Eine ausgeeckte Hure! Ein Speckdiebin! Kom her, mein Vater hat wie
der Speck! Hole ihn noch einmahl, du Hirschfre.perin ! 
K/ager: Beklaglin helte gesagt, er wolte ihr den Becho/en wegnehmen, wie er sie umb ihre 
andere Sachen auch gebracht helte. Darau/ hette er geantwortet: Solches redete ihm eine 
Hure nach. Das Wort .. Ertz-" oder "ausgeeckte Hure" aber negirte er. Speckdiebin undt 
Hirsch/rej3erin konle er nicht abredig sein. Vermeinte es aber damit zu entschuldigen: Es 
were ein all Geschwatz, Beklagtin hette die Hirsch in die Hecken oder in den Busch geschlept 
undt nachmahls ge/rejJen. Item, daj3 sie seinen Vatervordem Speck undt andere Dinge mehr 
gestohlen - die Kinder u/ der Gaj3e hetten sie drau/ gescholten. 
Beklagtin: Sie helte gesagt, Kliiger wolle ihr den Becho/en wegnehmen, wie er sie umb das 
Geschirr auch gebracht hette. Sie were aut ihrer Ho/raith gewej3en, hette mit niemanden in 
Ungutem nichts zu thun gehabt, sondern mit dem Forster Iba geredet. Were Kliiger mit der 
Axt lIoriiber nach Hau.pe gangen. Helle die Axt nach Hauj3 gelragen, were wieder vor ihre 
Ho/raith kommen undt hette sich an sie gemachl. 
Bescheidt: 
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Nachdeme di~e Partheyen der gegen einander gebrauchten Scheltwort halber sich vergli· 
chen, als hat es dabey, soviel ihr Interesse anlangt, nochmahlen sein bewenden. Es soli aber 
uber das Bek/agt;n, als die den An/ang TU iniuriiren von dem Becho/en gemachet, auch 
nachmahlen andere grobe Scheldtwort undt Anschuldigungen mehr herausgestojJen, 3ft. 
undt Raup derogleichen auch, jedes seiner adeligen Obrigkeit zu Strafe geben. Die Gerichts
gebuhren darneben auch zu gleich er/egen. 
Nota : Beklagte Catharin Sporerin ist u/ grojJes Flehen und Vorstellungen ihres alten Man
nes undt eujJersten Unvermogens zum Ge/iingnis gebracht und die Geldtstrq[ damit halb 
verbujJet worden. Bleiben 3ft. bey Conradt Raupen und J 111ft. bey obigen Catharin Spiirerin. 

Quelle 9 
Streit zwischen dem mit .. Pech" handelnden Valten Hill und dem Fuhrmann Adam 
Hupfeld 
1696. Juni 8 
StAM Pro!. II Nentershausen I Bd. 3 S. 332 r. (Datum der Gerichtsverhandlung auf 
S. 328) 
Ac/urn den 8len Junii 1696 f . . .] 
Frilz Hill von Blanckenbach (Clager) contra Adam Hop/eldt, einen Fuhrmann von Weiden
hat;/!en (Beklag/er) . 
Klager: Sein Sohn Valten Hill were mit Bech aujJen gew~en undl den 71en Mayjungst zu 
Reichelsdor/ ins WierthshaujJ undt daselbsl uber einem Schuelmeister, so von Weiden
haujJen burtig (undt vordem einsl zu Blanckenbach am Schueldiensl gew~en). in Wort
wecMelung kommen. 
Nachdem nun Kliiger{s Sohn] aus dem WierthshaujJ wieder fort au/ Blanckenbach gangen, 
helle er sich unterweges niedergelegl undl geschla/en. Da inzwischen die Fuhr/eule auch 
hinlerher, undt wie sie bey K/agerSohn kommen, helle Bek/agter sich wiederan seinen Sohn 
gemacht, ihn au/geweckt undt zu ihm gesagt: Zu Reiche/sdor/im BierhaujJ hellt t r sich ja 
grojJ herausgtsetzt, a/hitr sO/le er sich nun wehren, wie er da lege, wie tin Woljundl wie ein 
Beer. Drau/ hetle der Jung gesagt: was er ihn ein WOl/undt Beer heijJen diiifte ? Der mochte 
er selbst sein. Damit were der Fuhrmann vom p/erdt gesprungen undt helle, weU er ihn Du 
geheijJen, seinen Sohn mU der Geischel gehauen. 
Hierau!. wie sie nach B/anckenbach vors WierthshaujJ kommen, hetle beklagter Fuhrmann 
den Jungen mithineingehen heijJen. Sie wolten ein paar Mqft Bier miteinanderdrincken undt 
sich wieder vertragen. Da aber der Jung ;hm drau/ geantwortet: er gienge mU keinem 
Sche/men, der ihn tif der Strqj3 angegri./Jen undt geschlagen, ins Wierthsha~. Helle der 
Fuhr{ mann] den Jung nochmahls mit dem Geischelstock uber den Kop/ ge{sch/agen], dajJ 
das Blut darnach gtiflojJen. 
Bath Klager, demnach ihm hieriiber undl den seinen tif der StrajJ gebuhrendt Schutz zu le;· 
slen undt den Fuhrmann darumb gebuhrendt anzusehen { . . .] 

Quelle 10 
Rtickstiindige Holz- und Schi.irgelder wie auch .. Pechzinse" des Teerschwelers Frilz 
Henrich Bachmann an den Trottschen Forster zum Bellers 
1697. April 12 
SIAM Pro!. II Nenlershausen I Bd. 3 S. 407 r. 
fAc/urn] den 12ltn Apri!is 1697 
HanjJ Ernsl KraujJe, Adelig-Trollscher Fiirster vom Bellers (Kliiger), contra Fritz Henrich 
Bachmannen von Blanckenbach. 
Kliiger producirte tine schriftliche Specification, was Beklagter ihme an Holtz. Bechzin}J 
undl Schorgeldt von einigen Jahren her restirte. So zusammen, nach Abzug gehabterGegen
/orderung - nemblich J Reichstha/erl von einem Backo/en zu machen undt J ft . vor eine 
Hechel -, ausgemacht zehen Reichsthaler dreyjJig A/bus. Bath, weilen in Guth bisher zu kei
ner Bezah/ung kommen konnen. ihme Rechl etc. zu verhe(ffen. 
Bec/agter konte an der Forderung nichts negiren. Bath. Kliiger m6chte nichl allzuschaifuj 
einmah/ gegen ihn veifahren. Zwischen hier undt Michaeli schierstkun/tig wo/te er Be/riedi-
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gung schaffen. Schlug darneben lIor, weilen Kliigeretwas an Landt auszurotten. erwolte sich 
darzu brauchen laften undt dann sehen. wie er Kliiger /erner unter der Zeit (wie gesetzt) lIol
lig zu/rieden stellen mochte. 
Kliiger acceptirte das Anerbiethen inso/ern. als Beklagter in dem Lohn lion dem Rothen ihm 
bUlich an die Handt gienge. Wiedrigens undt so sie in dem Lohn nichl einig werden konten, 
wolle er seines Geldes zwischen hier undt nechstem Michaeli gewiirtig sein. 
Abschiedt: 
Bleibel darbey. wie Kliiger des Beklagtens Anerbiethen acceptirel. undt Beklagter deme 
nachzukommen an richterlicher Handt angelobel. 
1 Wie QueUe 7 Anm. 1. 

Quelle 11 a 

Geldforderungen des SOBer Gemeindevormunds Caspar Kiich an die Briider Bach
mann wegen noch nicht bezahltem "Pechholz", und Klage dieser wegen ihres einge
schlagenen "Pechofens" im Baumbachischen Wald 
1697, April 12 
SIAM Prot. 11 Nentershausen I Bd. 3 S. 408f. (Datum del Gelichtsvelhandlung auf 
S. 407) 

[Ac/um] den l2ten Aprilis 1697 [. . .] 
HanjJ Caspar Kiich lion Siift (Kliiger) contra Frilz undt Frilz Henrich Bachmannen lion 
Blanekenbaeh (Beklag/ej. 
Kliiger: Als er lIorigen Jahrs Gemeinvormunder gewejJen, hetten Beklagle u/ dem SiijJer Ge
meinenholtz Bechholtz bekommen. dallor se/bige noch 2 Reichslhaler 8 Albus schuldig. 
Bath umb Hiilfe zur Zahlung. 
Frilz Henrich Bachman vor sich undt seinen Bruder: Die Schuldt were gestiindig, aber es 
were ihnen ihr Becho/en hier aut dem Baumbachischen Walde eingeschlagen worden. 
WeUen nun Kliiger zu Blanckenbach in des Schuldtheiftens Just Stuntzens HaujJ sich blojJ 
gegeben, als wenn er drumb wiiste, wer den Becho/en in Stiicke geschlagen, auch HanjJ 
Schwartzens Sohn von Blanckenbach, Barthel, so jelzl zu SiijJ bey Georg Lieften dienet, be
nahmel, so drum wiften mOchte, als were ihm von seinem Junker Herrn Carl Eberharden von 
Baumbach be/ohlen, mil der Zahlung an sich zu halten, damit der Thiiter, so den Becho/en 
eingeschmiften, herauskommen mochte. 
Kliiger: Er hette lIernehmen miijJen, dajJ er undl Alexander KraujJ in den Verdacht gezogen 
wiirden, daft sie den Becho/en hetlen sollen eingeschlagen haben, were deswegen sich zu ent
schuldigen undl umb zugleich die Gemeineschuldt einzumahnen, nacher Blanckenbach 
gangen. Gestiinde, daft er gehiirt undt auch zu Blanckenbach gesagt. HanjJ Schwartzens 
Sohn wiirde wohl wiften, wer den Becho/en eingeschlagen. den solle man/ragen. Aber sOlliel 
er nun nachdeme gehort. sey der Vater HanjJ Schwartz 6ey seinem Sohn gewejJen undt habe 
ihn u/ eine andere Seite geredt, dajJ er nunmehro nichts gestehen wolte. 
Bescheidt: 
HanjJ Schwartzens Sohn soli anhero gebracht undt vernommen werden; darau/ dann was 
Rechtens weiter alsdann ergehet. 

Quelle 11 b 

Fortsetzung des Verfahrens vom 12. April 1697 wegen eines eingeschlagenen "Pech
of ens" im Baumbaehischen Wald (Quelle 11 a) 
1697, August 2 
StAM Prot.ll Nentelshausen I Bd. 3 S. 444 (Datum del Gerichtsvelhandlung aufS. 438) 

Actum den 2ten Augusti 1697 [ ... } 
1st aut subsidialisches Ersuchen an das Fiirst/ich-SiichjJische Ambt Gerstungen Georg 
LiejJens Dienstknecht zu Siift vor hi<fjigem adeligen Gerichte erschienen undt wegen des 
eingeschlagenen Becho/ens be/ragt. 
Wolle in Giithe nichts geslehen, deswegen ihm der Aydt angetragen. Ererkliirte sich, er konle 
undt wolte den Aydl schwehren. Weil man nun vor diesmahl weiter hierinnen nichts vorneh
men konnen, doch aber letztlich u/ ernstlichers Zureden sich ziemlich entsetzt, auch von 
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Anjang gestanden, dajJ damahl, wie der Ojen eingeschlagen worden, er mit seinem Bruder 
des Orts durch den Adelig-Baumbachischen Wait gangen. Als ist ihm hierauj. undt umb 
anderere verdiichtigen Umbstiinde willen mehr, zum Schwehren bis zu jerner Verordtnung 
Bedenckzeit gegeben undt er damit vor diesmahl dimiltiret worden. 

Quelle 11 c 
Verurteilung von Barthel Schwarz und Alexander Vockenberg wegen Zerstorung eines 
"Pechofens" irn Baurnbachischen Wald (Fortsetzung des Verfahrens vorn 2. August 
1697 - Quelle 11 b) 
1697, November 15 
SlAM Pro!. 11 Nentershausen I Bd. 3 S. 462f. 
Actum den 151en Novembris 1697 
Demnach vorigen Jahrs im Winther uj dem Baumbachischen Forst, ohnjern Blanckenbach, 
ein Becho/en bey Nacht eingeschlagen worden, undt uj erhaltene Kundtschaft Barthel 
Schwartz, Johannes Schwartzens Sohn von Blanckenbach, so man vernommen, dqft WijJen
schaft darumb haben solte, dariiber zu reden gesetzt worden, welcher Alexander Vockenber
gen, Wilhelm Vockenbergs Sohn von SujJ, angegeben. der den Bechofen eingeschlagen hette. 
als sie in der Nacht von Blanckenbach miteinander heriiber nacher SujJ gehen wollen. als 
wurde darauf das Furstlich-5iicltfJische Ambt Ger{stungen] in subsidium iuris ersuchet. 
Da nun ufsolche Requisition beyde an hew vor hiejJigen ade/igen Gericht erschienen, hielte 
man Alexander Vockenbergen vor, was Bar,hel Schwartz gegen ihn deponiret. nemblich er 
(Vockenberg) helte den Bechojen eingeschlagen. 
Vockenberg: Er konte nicht leugnen. dqft er dran einschlagen he/fen, aber Bar,hel Schwartz 
hette den Anfang gemacht. 
Barthel Schwartz : Auf das GerDsl were er zuerst gesligen, hetle aber nicht geschlagen. 
Vockenberg: Dem were nicht anderst. er (Schwarrz) hette zuerst geschlagen, sonst er 
(Vockenberg) nicht an den Bechofen gedacht. 
Bescheidt: 
Jeder soli ins adelige Gericht 2 ft. Strafe erlegen; auch die Gerichtskosten beyde zugleich 
abstatten; weniger nicht wegen Reparirung des Bechojens, was solcher wieder zu machen 
gekosten. miC denen Bechbrennern zu Blanckenbach sich abfinden undt ihnen billicheSatis
faction thuen. 

Quelle 12 
Geldforderungen des Curt B6hrn an seinen Sohn Henrich, u. a. wegen eines zurn .. Pech
brennen" untauglichen Nadelbaumes 
1717, April 5 
SLAM Pro!. 11 Nentershausen 2, S. 208f. 
AClUm am 5ten Apri/is /7/7 
Curt Bohm, ein alter biinder Mann von MachtlojJ, seinem Bericht nach 67 Jahralt, beklagle 
s;ch uber seinen Sohn Henrich B6hmen. 
DiejJen hetle er bey sich gehabt bis er mannbar worden undt geheyrathec. Hetleeinen Weber
slUhi mic allem Zugeh6r, item einen neuen KejJel undt anders mehr unterder Zeit angeschaf
fet. Jetzo, da ervon ihm ziehen wolte, wolle er das al/es al/ein vor sich behalten. Weren noch 
Schulden, die solter{!] er, der Vater, al/ein bezahlen. Specijicirte an Schulden: 
3 Reichstaler 7 Albus beym Bel/ererschen F6rsler, 
3 Reichstaler bey Johannes Kochen zu MachtlojJ, 
2 Reichstaler bey Johannes Brosien daselbsl, 
3 Reichstaler beym Schneidemoller zu Iba, 
15 Albus Forstgeldt zu Rothenberg. 
Beklagtergab Antwort uber die Schuldtposten : Die 3 Reichstaler Forsrgeldl undt 7 A/bus. so 
zu Bellers noch zu bezahlen stiinden, davor hetlen er undt der Vater eine Thanne zu Bech 
bekommen. Die Thanne aber were zum Bechbrennen untiichtig gewejJen, hette kein Bech 
gegeben, der Vater were Kiiufer mit gewejJen sowohl als er. der Beklagte [. .. ] 
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Quelle 13 
Eine von der Gemeinde Blankenbach verfaBte Spezifikation zur wirtschaftlichen Situa
tion des Dorfes 1 

1738 
StAM 49d Rotenburg Nr. 42 (B1ankenbach) 
Specification defer Heuser. Garten und WiejJen und Lenterey in Blanckenbach 1738 { ... } 

Conraht Buckers re/., 
ein Bech/ahrer 
[. . .] 
lohann Gorge Konig, 
ist ein Bechman 
[. . .] 
Anion Konig. 
ein Bechhrenner 
[. . .] 

Taxation der 
Heufiser; 

/I. 

24 

23 

10 

wuercklich zu 
verkauffen; 
Reichsta/er 

30 

30 

20 

Sint ihreretliche, die in dos Meinungger Lant den Sommeriibergehen und alta Bechbrennen 
oder Wahgenschmehr. Do ihrer dann viehle mU Schaubkarn hin/ahren und es Qufj1ahden 
und hin und her verkauffen; und ihr Stiicken Brot gar wunderlicherweifJe suchen umher zu 
verthienen [. .. ] 
1 Es wurden our die Personen und Gegebenheiten exzerpiert, die im Zusammenhang mit 

.. Pech"-Herstellung oder -Handel Erwahnung fioden. 

Quelle 14 
KJage der Gemeinde Blankenbach tiber die im Dorf lebenden und zum Nachteil der 
Einwohner "Pechhandel" betreibenden Soldaten 
1739, August 17 
SlAM 17111 Nr. 1634 fol. 3' bis 4' 

Actum NentershaujJen. den 17ten Augusti 1739 
Es erschiene der herrschafftlicheSchu/theis Ludwig Rimbach zu Blanckenbach und zeugete 
an. was gestalten der Grenadier Ulrich Deffner, [der} sich bey seinem Schwager Ludwig 
Ackermann (einem Reuter unterm Boyneburgischen Regiment und Einwohner daselbsten) 
aufjhielte. mit Bechverkauffen und dergleichen allerhandt Handthierung triebe. 
Mithien denen dasigen Einwohnern. so mit dergleichen Waaren hande/ten. an ihrer Nah
rungSchaden thate. Auch letzthien des verstorbenen, gewejJenen Dragoners und Einwohners 
zu ged[achtem} Blanckenbach Conrad Bockers Sohne in derSuesser Gemeindts-Waldung. 
aljJ sie daselbsten Bech kauffen wolten. mit Schliigen tractiret. Auch wann mann ihnen 
einen Beytrag zur Contribation /:zumahlen da ihre Weiber besriindig in loco wahrenden, die 
beede vom Militairstand aber auj3er im Monath May sich daselbsten auch aufjhielten:/ 
an/orderete. solche mit allerhand Scheltwortten und Drohungen um sich wiirffen. 
Gleichwie nun der anwesende Schu/theijJ sambt Vorstehern und Deputirten von der Ge
meinde des Da/urhaltens waren. dqfJ, wann sie in der Gemeinde Nahrung haben und treiben 
wolten und Vieh hielten, dajJ so/che auch aujJer der Mannschafft. wovon sie zwar den Deff
ner, weillen er nichts Eigenes im Dorffe besiijJe, keineswegs aber den Dragoner Ackermann, 
aljJ welcher mit HaujJ und Giithern in loco angesejJen seye, /reylajJen wolten. 
AIjJ biiten sie, den einen sowohl aljJ den andern zu Praestirung ihrerSchuldigkeiten anzu
halten. Dann in solchem Fall. wann aI/e. die in Militairdiensten stehende Leuthe. deren 
noch mehrere im Dorffe wohneden, von diesem Onore be/reyet seyn wolten, ihnen unmog
lich fiele, die Gemeinebeschwehrdten, so doch mit gleichen Schultern getragen werden 
miisten, /ernerhin abzutragen. 
Actum ut supra, in fidem J. S. Arendl 

I Amtmann zu Nentershausen. 
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Quelle 15 
Datteroder Gewerbesteuerveranlagung' von etwa 17452 
SLAM 49d Eschwege Nr. 18 (Datterode) 

Specification derer Handthierungs- und Gewerbtreibenden ouch mU Tage/ohnen sich neh
renden Persohnen in Dattenrode, Ambts Eschwege 
[. .. ] 
l ohann Bastion KnaufJ, 
nehret 5ich van Pechbrennen und FajJbinden, Neues aber konle er nichts machen ; 
{monor!. Konlribution :] J A/bus 8 Helier. 
[ .. .] 
ClaIijJ Wand, 
ein Pechbrenner. so er aufterhalb Landes in Sacll.f3en mehrentheils (retbet; 
{monatl. Kontribution.j J A/bus 6 Helier. 
[. . .] 
Ewald Knauffjun .. 
fin Leineweber und Pechbrenner; 
{monorl. Kontribution:] J A/bus 8 Helier. 
[. . .] 
Henrich Thiele, 
ein Pechbrenner und Tagelohner; 
{monoll. Kontdbution :] J A/bus 8 Helier. 

I Wie Quelle 13 Anm. 1. 
2 Lamprecht, Kenner der lokalhi stori schen Gegebenheiten dieser Zeit, datiert di e Quelle aufum 

1745 (Lamprecht S. 4) . 

Quelle 16 

Machtloser Gewerbesteuerveranlagung] 
1769, September 24 
StAM 49d Rotenburg Nr. 185 (Machllos) 

Actum Machtlos, den 241en Seplembris 1769 
Wurde nach der jetzigen Beschaffenheit und Umstiinde der Handtierungs-Anschlag hier
selbst vorgenommen und damit nac/ifolgender Gestalt procedirel, alP,' 
Ackerleute, so zugleich das Linnentuchmachen treiben,' 
Martin Lindemann 2, 

ein Ackermann und Leinweber, wurcket nur sein eigen Haus- und elWa 3 bis 4 Schock Kauff
tuch. Brennel Sommerzeit Pech, weJches durch seine 2 Sohne auswiirts verkaufft wird. War
tet ubrigens seinen Ackerbau, und iSI in ziemlichen Umstiinden. 
Nota: Thut des Jahrs ohnge/ehr 4 bis 5 Gebriinde a 25 bis 30 Maas. Und giebt vonjedem 
Brand 5 A/bus 4 Helier an den Trottischen Forster. 
[ .. .] 
Henrich Raub1, 

machel des Winters praeler propter 3 bis 4 Schock Kaufftuch. Sommerszeit aber handelt er 
mit Pech und sucht sich iibrigens vom Tagelohnen zu niihren 4• 

Johannes GuntherS, 

stehet vorigem in aI/em gleich. 
Nota: Brennet eben/als praeter propter 2 bis 3 Gebriinde Pech au/m Trotlischen Walde a 
25 bis 30 Maas und muft von jedem Brand dem Forster jiihrlich 5 Albus 4 Helier ent
richlen. 
Ballhasar Raub 6, 

hat mU vorigem GUn/her gleiche Beschaffenheit. 
[. . .] 
Jacob KortzelJ1, 
ein Beysitzer, sucht sich vom Taglohnen zu niihren. Handelt auch elWas mU Pech; und geher 
ihm kummerlich 8• 
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1 Wie QueUe 13 Anm. 1. 
2 41 Jahre, Frau, 2 Kinder, 2 Albus 8 Helier monatl . Kontribution. 
3 H. R. wie auch die rolgenden zwei Personen werden in der Rubrik Lein weber. so zugleich Tag-

lohnen. gefUhrt. 
4 44 Jahre, Frau , 4 Kinder, 2 Albus 8 Helier monatl . Ko ntribu ti on. 
5 23 Jah re, Frau , I Kind, 2 Albus 8 Helier monat!. Kontributio n. 
6 27 Jahre, Frau, I Kind, 2 Albus 8 Helier monat!. Kontribution. 
7 J. K. wird in der Rubrik Taglahner gefUhrt. 
8 35 Jahre, Frau , 6 Kinder, 2 Albus monat!. Ko ntribution. 

Abb. 7 Darstell ung der Harzgewinnung durch AnreiBen von Nadelbiiumen und Einsieden des 
Harzes zu Pec h in einer Pechhutte (nach Comenius, Abb. S. 28 - Erliiuterungen zu den Ziffern 
sie he Anm. 130) 
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