
Die latenezeitliche Saline in Bad Nauheim. 

Ein Beitrag zur Eisenzeitlichen Salzsiedetechnik 

Uwe VOGT (Birkenwerder) 

Bad Nauheim liegt 30 km nordlich von Frankfurt/M. {Abb. 1 )  am westlichen 
Rand der Wetterau, einer seit dem Neolithikum dicht besiedelten Lofiebene. Im 
Sildosten reichen die Auslăufer des Taunus bis an das Stadtgebiet heran. Diese 
Randlage ist auch im geologischen Untergrund Bad Nauheims gegeben. Hier tref
fen mitteldevonische Kalke auf Quarzit und Tonschiefer des Unterdevon 1 . Entlang 
dieser als Hauptquellspalte bezeichneten Linie treten eine Vielzahl von unter
schiedlich starken Salzquellen hervor. Das Aufsteigen der Sole wird durch 
mehrere Faktoren begilnstigt, bzw. erst ermoglicht. Die im Untergrund mit 
Kohlensăure angereicherte Sole wird angeregt nach oben zu steigen. Dieser 
Auftrieb gelangt durch ein grofies System aus natiirliche Klilften und Kavemen im 
mitteldevonischen Kalk an die Oberflăche2. Aufgrund der Vermischung mit ober
flăchigem Silfiwasser (wildem Wasser) betrăgt der Salzgehalt an der Oberflăche 
nur noch 2,6% bis 3,3%. Dies ist im Gegensatz zu anderen Salinen, wie z. B.  
Lilneburg, die ilber eine nahezu gesăttigte Rohsole von bis zu 25% Salzanteil ver
fi.igen, ein ăufierst geringer Anteil. Die Salzproduktion în Bad Nauheim erforderte 
daher einen entsprechend hohen technischen Aufwand, deren vorgeschichtlichen 
Relikte hier năher erlăutert werden sollen. 

Bereits în der Mitte des letzten Jahrhunderts wurde der damalige Salinenin
spektor R. Ludwig auf die Uberreste des vorgeschichtlichen Salinenbetriebes 
aufmerksam, die er mit einer keltischen Salzproduktion în Verbindung brachte3. 
Etwa 100 Jahre spăter war es L. Silfi, der wăhrend der 60er Jahre ilber mehrere 
Jahre archăologische Untersuchungen im Salinenbetrieb vomehmen konnte. Diese 
Untersuchungen bildeten fiir die năchsten Jahre den Forschungsstand in der 
Nauheimer Salinenforschung. Insbesondere das Verstăndnis des Produktions
ablaufes wurde durch Silfi eingehend untersucht4. H.-J. Weifihaar gelang es 1 983 
einen gut erhaltenen Siedeofen zu untersuchen und die Ofenrekonstruktionen zu 
verbessems. 1 990 wurden, bedingt durch einen geplanten Hotelneubau, die Aus
grabungen wieder aufgenommen. Die auch in den Folgejahren durchgefiihrten 
Untersuchungen wurden zum grofiten Teil durch die Deutsche Forschungsgemein
schaft und dem Landesdenkmalamt Hessen getragen. 

Die Untersuchungen erstreckten sich auf eine anfanglich 300 m2 grol3e Flăche. 
Die Grabungsflăche lag im Kurpark und war somit nicht von modemer Bebauung 
gestort. Wie bereits durch die Untersuchungen von L. Silfi bekannt war, lagen in 
diesem Bereich bis zu 4,5 m măchtige Ablagerungen, die auf eine umfangreiche 
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Salzindustrie hindeuteten6. Dieser Salinenbetrieb lag am westlichen Ufer, der nach 
Silden entwlissemden Usa (Abb. 2). Dabei fiillt auf, daB sich der vorgeschichtliche 
Salinenbetrieb auf das westliche Ufer der Usa beschră.nkt hat, wlihrend sich die Sole
quellen fast ausschlieBlich auf der gegenilberliegenden FluBseite nachweisen lassen. 

Wlihrend der Grabungsjahre 199 1 /92 konnten mehrere Siedeofen unter
schiedlicher Erhaltung freigelegt werden. Entgegen den bisherigen Ausgrabungen 
lieBen sich jetzt auch gut erhaltene Ofenbefunde aus tieferen, mittellatenezeitlichen 
Schichten freilegen. Sie entsprechen dem bereits von Silfi beschriebenen und 
spliter nochmals von WeiBhaar ausgegrabenen und ausfiihrlich vorgelegten Ofen
typ. Dank der guten Erhaltungsbedingungen lieBen sich einige konstruktive Ele
mente beobachten, die bei den bisherigen Ausgrabungen unerkannt geblieben 
waren. Im Folgenden soll daher eine Beschreibung der Siedeofen und ein Rekon
struktionsversuch des sich daraus ergebenden Siedeprozesses vorgelegt werden. 

Die freigelegten Ofen wiesen eine GroBe von 3,8 m Llinge und 1 ,2 m Breite 
auf (Abb. 3). Die Ofenwlinde waren aus 0,3 m dickem Lemn, so daB der Ofenin
nenraum nur 0,6 m breit war. Wlihrend des Siedebetriebes verziegelte der Lehm, 
wobei deutlich zu beobachten war, daB die an der Ofeninnenseite starke 
Verziegelung nach auBen hin kontinuierlich abnahm, und die Wlinde an der 
AuBenseite unverziegelt waren. Diese Verziegelung war auf der gesamten Llinge 
des Ofens zu beobachten. Daraus ergibt sich, daB eine Betriebstemperatur von 
300°C, die zum Verziegeln des Lehms erforderlich ist, im gesamten Ofeninnen
bereich weit ilberschritten worden sein muB. 

Entlang der Mittelachse des Ofens lieBen sich 0, 1 x 0, 1 m groBe Verfiirbun
gen erkennen, die auf Standspuren der Tonstiitzen, auf denen die Siedegefiille ge
standen haben, schlieBen lassen (Abb. 4). In der Mitte der Llingswand war eine 
Feueroffnung zu erkennen. Die eigentliche Feuerstelle war auBerhalb des Ofens. 
Das Feuer brannte vor dem Feuerloch in einer Art praefumium. Die an den beiden 
Ofenenden zu erkennenden Offnungen dienten als Abzugsoffnungen. Daraus lliBt 
sich schlieBen, daB die Ofenkammer entgegen bisheriger Rekonstruktionen oben 
geschlossen gewesen sein muB, so daB die heiBen Gase nicht direkt nach oben 
entweichen konnten, sondem erst durch den gesamten Ofen stromen muBten, 
bevor sie durch die Abzugsoffnungen nach auBen gelangen konnten7. Bei dieser 
Bauweise konnte die auf gewandte Energie bestmoglich ausgenutzt werden. In der 
Decke der Ofenkammer milssen runde Aussparungen rekonstruiert werden, in die 
die SiedegefaBe eingesetzt werden konnten, so daB ein Entnehmen und emeutes 
Bestilcken des Ofens mit SiedegefâBen auch wlihrend des Siedeprozesses problem
los moglich war. Auch die Ausrichtung der Ofen darf im Zusammenhang mit der 
Zugwirkung gesehen werden. Die ilberwiegende Zahl der freigelegten Siedeofen 
wieB mit der Feueroffnung in westliche Richtung, was der vorherschenden Wind
richtung entsprach. Um den Zug zu regulieren, konnte die Feueroffnung bei Bedarf 
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mit Keramikscherben verschlossen werden. Einen solchen Befund konnte H.-J. 
WeiBhaar beobachtens. 

Da sich bei den jiingsten Ausgrabungen viele Details erkennen lieBen, die 
auch eine abweichende Rekonstruktion der Siedeofen ergaben, erschien es interes
sant die Funktionsfăhigkeit der Ofen in einem praktischen Versuch nachzuvoll
ziehen. Die Versuche verliefen sehr zufriedenstellend. Fiir die Ofenrekonstruktion 
zeigte sich, daB erst dann ein ausreichender Luftzug gewăhrleistet ist, wenn die 
Abzugsoffnungen an den Ofenenden mindestens soweit nach oben gezogen wer
den, daB sie mindestens so hoch sind wie die Decke der Ofenkarnmer {Abb. 5)9. 

Schon W eiBhaar weist darauf hin, daB die meisten Siedeofen, nachdem sie 
nicht mehr funktionsfăhig waren, eingeebnet wurden, und neue Ofen iiber den ein
planierten Resten ălterer Ofen errichtet wurdenIO. Auch bei den Ausgrabungen in 
der KurstraBe 2 konnte diese Beobachtung wiederholt bestătigt werden. An einem 
rezent mehrfach gestorten Ofenbefund, bei dem aber dennoch einige wesentliche 
konstruktive Merkmale gut erhaltenen waren, konnte festgestellt werden, daB die 
Siedeofen mehrere Bauphasen aufweisen (Abb. 6). Dabei hat sich naturgemăB die 
jiingste Ofenphase, die nicht mehr iiberbaut wurde, am besten erhalten. Auch bei 
den von WeiBhaar und SiiB beschriebenen Siedeanlagen diirfte es sich iiber
wiegend um die jeweils letzte Ausbauphase gehandelt haben. Der hier vorzustel
lende Befund zeigt jedoch, daB auBerhalb der verziegelten Ofenwand, durch den 
gelben unverziegelten Lehrn, der noch der jiingsten Ausbauphase zuzuschreiben 
ist, getrennt, weitere verziegelte Lehmbănder zu erkennen sind. Sie lassen sich 
sowohl in der Flăche, wie auch im Profil sehr gut erkennen. Diese Verziegelungen 
verlaufen parallel zur Ofenwandung und sind dieser meist zwischen 5 cm und 1 O cm 
weit vorgelagert. Wie andere Befunde gezeigt haben, konnen zwei verziegelte 
Streifen auch direkt nebeneinander liegen. 

In diesem Befund lassen sich ăltere Ofenphasen erkennen. Nachdem der Ofen 
nicht mehr funktionstiichtig war, wurde er aufgegeben und weitgehend abgetragen. 
Daraufhin wurde der neue Ofen in den Resten der auf gegebenen Anlage errichtet. 
Daraus ergibt sich zwangslăufig, daB die Ofen der jiingeren Phasen kleiner sind als 
die der ălteren. Erst als der letzte Ofen so klein war, daB er die SiedegefaBe nur noch 
in einer Reihe aufnehrnen konnte, wurde dieser Komplex aufgegeben, einplaniert 
und, wie an diesem Befund gut zu erkennen, ein neuer Ofenkomplex dariiber 
errichtet. Daraus ergibt sich, da/3 die Ofen der ersten Ausbauphasen jeweils breiter 
und lănger sind und die SiedegefaBe mehrreihig aufgestellt werden konnten. Die 
entsprechend groBere Ofenkammer bedurfte auch einer groBeren Energiezufuhr, die 
durch den Einbau von mehreren Feuerlochem ermoglicht werden konnte. Einem 
solchen Ofen konnte der Befund einer Ofenwand mit mehreren Feuerzilgen 
entsprechen, den SUB bei seinen Ausgrabungen freigelegt und in einer leider etwas 
dunklen Abbildung veroffentlicht hatl I . 
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Wăhrend der Latenezeit wird der Siedebetrieb witterungsbedingt nur saiso
nal betrieben worden sein. Insbesondere die flachen Gradierbecken mit ihrer 
groBen Oberflăche konnen die gewiinschte Verdunstung nur wahrend der Sommer
monate gewăhrleisten. In den Wintermonaten ruhte der Salinenbetrieb. Es ist 
fraglich, ob bei der Wiederaufnahme der Arbeiten im Friihjahr die Siedeofen noch 
voll funktionsfăhig waren, oder ob sich die Beeintrăchtigung durch Frost und 
Niederschlage dermaBen stark ausgewirkt hatte, dal3 sie neu errichtet werden 
mul3ten. Unter diesen Voraussetzungen dilrfen wir in den Siedeofen einjăhrige 
Produktionsanlagen sehen. Die einzelnen Ausbauphasen eines Ofenkomplexes 
kănnen somit als jabrliche Emeuerung des verwitterten Ofens angesehen werden. 
Da sich oftmals mehrere Ofenkomplexe ilbereinander erkennen lassen, ist fiir die 
Siedeăfen eine Platzkontinuităt liber mehrere Jahrzehnte moglich. 

Weiterhin konnte sowohl im Planum als auch im Profil mehrfach beobachtet 
werden, dal3 die Verziegelungsspuren ălterer Ofenphasen plătzlich aufhăren. Die 
beiden Phasen waren nur noch anhand einer Schmutzfuge im gelben Lehm zu tren
nen. Teilweise lassen sich von einem Ofen nur noch einige wenige leicht 
verziegelte Uberreste im gelben Lehm erkennen. In diesem Fall sind die verziegel
ten Uberreste der Siedeanlagen vor der Uberbauung durch den neuen Ofen weitge
hend abgetragen worden. Die Ursache dafiir dilrfte in einer Optimierung des Siede
prozesses zu suchen sein. Beim Befiillen der Siedegefal3e liel3 es sich nicht vermei
den, dal3 eine gewisse Menge Sole verschilttet wurde. Diese Sole flol3 auf die 
erhitzte Ofenwandung, auf der sie sehr schnell verdampfte. Dabei reicherten sich 
die in der Sole enthaltenen Salze in dem Lehm der Wandung an. Sobald der Ofen 
abgetragen wurde, legten die Săder die salzhaltigen Wandungsstiicke in mit Sole 
geflillte Gradierbecken, in denen die Salze herausgelăst wurden 12.  Bei dieser 
Vorgehensweise wurde einerseits vermieden, dal3 das im Lehm gebundene Salz 
verloren ging, andererseits wurde auch eine zusătzliche Erhăhung des Salzgehaltes 
wăhrend des Gradiervorganges bewirkt. 

Bei mehreren Siedeăfen war eine Vielzahl von Stakenlăchem zu beobachten. 
Oft waren die Abdriicke so dicht beieinander, dal3 eine Struktur, die liber die Funk
tion Aufschlul3 geben konnte, nicht mehr zu erkennen war. Bei einigen Ofen waren 
die im Durchmesser bis zu 5 cm messenden Stakenlocher weniger dicht konzentriert. 
In diesen Fallen liel3 sich eine Reihung entlang der Siedeăfen erkennen. In ihrer 
Funktion mochte man Uberlegungen als Wetterschutz nicht weiter verfolgen, da die 
Staken als tragende Elemente sicherlich zu schwach waren 13 .  Vielmehr ist hier die 
schon oft geăul3erte Vorstellung eines Gradierzaunes aufzugreifenl4, der neben 
Sonne und Wind auch noch die Abwărme des Ofens ausnutzen kann. Vom Befund 
her lăl3t sich eine derartige funktionale Zuweisung der Staken nicht  
zwingend belegen. Sicherheit in  der Interpretation kănnte eventuell die Uberprilfung 
der Wirksamkeit eines solchen Gradierzaunes in der praktischen Anwendung geben. 
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Die bislang in Bad Nauheim durchgefiihrten Ausgrabungen vermitteln uns ein 
recht guten Einblick in die Produktionsablăufe der latenezeitlichen Salzproduktion. 
Seit den ersten Beobachtungen vor 1 30 Jahren war es moglich die verschiedenen 
Stadien der Salzgewinnung auch im archăologischen Befund nachzuweisen. Ins
besondere die Beschaffenheit und der Aufbau der Siedeofen lă.13t sich nunmehr sehr 
gut rekonstruieren. Aufgrund der sehr schwachen Sole stellt Bad Nauheim aber 
einen Sonderfall dar, weil diese Saline einen erheblich hoheren Aufwand betreiben 
muBte, um die Sole zu Salz zu verarbeiten. Daher ist es nicht unbedingt moglich, die 
in Bad Nauheim erzielten Ergebnisse einfach auf andere vorgeschichtliche Salinen 
zu ilbertragen. Insofern ist es fiir die Bewertung der prăhistorischen Salinentechnik 
erforderlich, den Kenntnisstand anderer Salinenorte entsprechend zu erweitern. 
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Abb. 1 Bad Nauheim liegt an der Usa, etwa 30 km nordlich von Frankfurt/ 
M. Mitkartiert wurden die keltischen Oppida auf dem Diinsberg und iiber dem 

Heidetrlinktal. 
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Abb. 2 Bad Nauheim. Die latenezeitliche Saline mit der Grabungsflăche. 
Die Solequellen liegen uberwiegend auf dem gegenuberliegenden Usaufer. 
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Abb. 3 Bad Nauheim, Befund 103 .  Die Ofenwandung ist an der Innenseite stark 
verziegelt. Am nordlichen Ende deutet sich bereits die ebenfalls stark verziegelte 

Abzugsoffnung an. 
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Abb. 4 Bad Nauheim, Befund 1 12. Entlang der Mittelachse sind die Standspuren 
der Tonstiitzen zu erkennen. An der westlichen Lăngsseite liegt die Feueroffnung 

mit der davorgelagerten Feuergrube. 
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Abb. 5 Bad Nauheim. Rekonstruktionszeichnung eines latenezeitlichen Siedeofens. 
Die Ofenkammer ist oben geschlossen und weist lediglich Offnungen fiir die Siede
gefâ/3e auf. Die Abzugsoffnungen am Ende des Ofens sind als Kamine hochgezo

gen, um den erforderlichen Luftdurchzug zu gewăhrleisten. 
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Abb. 6 Bad Nauheim Befund 60. Der Ofen war in seinen oberen Lagen bereits stark gestărt. 
Anhand der verziegelten Wandungsreste lassen sich sechs Ofenphasen erkennen. Unter der Phase 1 liegen, durch 

starke Linien voneinander getrennt, noch ăltere Ofenkomplexe. 
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