
177Archäologisches Korrespondenzblatt 48 · 2018

friTz JÜrgens

ein beMerKensWertes spätneoLithisches artefaKt  

aus »Wiedaer schiefer« aus ostWestfaLen-Lippe

als »Wiedaer schiefer« wird ein gestein bezeichnet, das zur Beilherstellung verwendet wurde. seine 
 nutzung ist ein spätneolithisches phänomen und fast ausschließlich auf den mitteldeutschen raum begrenzt. 
Über seine Distribution bestehen seit langer zeit klare Vorstellungen, die jedoch durch einen neufund aus 
ostwestfalen teilweise überdacht werden müssen.
aktuell findet eine aufarbeitung der sammlung glüsing statt 1, die in den 1980er und 1990er Jahren von 
Dr. peter glüsing (Westfälische Wilhelms-universität münster) mit einer studentischen arbeitsgemeinschaft 
zusammengetragen worden ist 2. Bei den über 2700 aufgenommenen artefakten handelt es sich um kera-
mik-, flint- und felsgesteinobjekte, die sich aufgrund von machart, form und Verzierung alle in das Jung-
neolithikum einordnen ließen. unter den felsgesteinartefakten stechen zwei stücke besonders hervor. Das 
eine stellt das medialfragment eines rechteckbeiles dar, das starke erosionserscheinungen zeigt (Abb. 1). es 
wurde im areal eines erdwerkes auf dem schlachberg bei Warburg-Daseburg (kr. Höxter) aufgelesen 3. Von 
weitaus größerer Bedeutung ist aber ein auf den ersten Blick unscheinbares rohgesteinsstück, das auf dem 
runden feld bei Borgentreich-Borgholz (kr. Höxter) gefunden wurde (Abb. 2). Dieses weist auf drei seiten 
sägeschnitte auf und ist somit als rohling für die Beilherstellung anzusprechen. Beide stücke bestehen aus 
»Wiedaer schiefer«. Damit können wir erstmals auch für das westliche Verbreitungsgebiet des »Wiedaer 
schiefers« (Abb. 3) die frage zur rohstoffverarbeitung und Distribution gezielt nachverfolgen.

abb. 1 fragment eines rechteckbeiles aus »Wiedaer schiefer« 
vom schlachberg bei Warburg-Daseburg (kr. Höxter). – (zeichnung 
f. Jürgens). – m. 2:3.

abb. 2 rohmaterialstück aus »Wiedaer schiefer« mit sägeschnit-
ten vom runden feld bei Borgentreich-Borgholz (kr. Höxter). – 
(foto s. Jagilla, institut für ur- und frühgeschichte, christian- 
albrechts-universität zu kiel).
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terMinoLogie und charaKteristiKa

Der Begriff des »Wiedaer schiefers« wird seit über 100 Jahren in der archäologie genutzt. er umschreibt ein 
gestein, das zur Beilherstellung verwendet wurde und im nordharzvorland, vermutlich in den Tälern der 
flüsse Holtemme und Bode, seinen ursprung hat 4. eponym ist das geologische schichtenpaket des »Wieder 
schiefers« 5. eine petrographische Beschreibung des vorher als schiefriger kalk oder quarzitischer Hornblende-
schiefer umschriebenen materials lieferte 1957 erstmals V. Toepfer 6, der es nach einer untersuchung von 
H. Bartels als adinolähnliches gestein bezeichnete. er sprach sich jedoch dafür aus, den Begriff des »Wiedaer 
schiefers« weiterhin in anführungszeichen gesetzt zu verwenden 7, was in der neolithikumsforschung weit-
gehend getan wurde. zuletzt schlug s. m. köppen 8 den Begriff »mikroquarzite« als ersatz vor, da nach 
ihren untersuchungen der als »Wiedaer schiefer« zusammengefasste rohstoff keinesfalls einheitlich ist. 
Wie sie jedoch schon selbst festgestellt hat, führt auch diese Bezeichnung keinesfalls aus dem Dilemma, da 
sie ebenfalls mehrere gesteinstypen vereint. 

abb. 3 Verbreitung von Beilen aus 
»Wiedaer schiefer« (vgl. fundliste im 
anhang). Die schraffierungen kennzeich-
nen die benachbarten rohstoffverbreitun-
gen von lydit (nord) und lousbergsilex 
(süd). – (nach Dirks 2000, 153-155 mit 
ergänzungen; graphik r. opitz, institut  
für ur- und frühgeschichte, christian- 
albrechts-universität zu kiel).
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aufgrund dieser problematik und der weitestgehenden akzeptanz scheint es sinnvoll, weiterhin den Begriff 
»Wiedaer schiefer« zur umschreibung des grauen kalksteinartigen gesteins aus den flusstälern der Harz-
region zu verwenden, das nach der Verwitterung durch seine weiße farbe und sein leichtes gewicht auf-
fällt. 
Besonders das leichte gewicht und die porosität der aufgelesenen Beilartefakte führten häufig zu der These, 
dass »Wiedaer schiefer« nicht zur Herstellung profaner Werkzeuge genutzt wurde 9. Die Tatsache, dass das 
material bergfrisch sehr fest ist und es zahlreiche artefakte mit gebrauchsspuren aus siedlungskontexten 
gibt, widerspricht jedoch dieser Theorie 10. an einer Beilklinge aus dem galeriegrab von altendorf (lkr. kas-
sel) waren noch reste eines zwischenfutters aus Hirschhorn erhalten 11, die zumindest zeigen, dass die 
Beilklingen tatsächlich geschäftet waren. ein miniaturbeil als grabbeigabe aus alsleben (salzlandkreis) wird 
als nachweis für die hohe Wertigkeit des materials angeführt 12, jedoch handelt es sich vermutlich um ein 
singuläres stück und eine sehr frühe nutzung »Wiedaer schiefers« 13, weshalb darauf aufbauende, verall-
gemeinernde aussagen schwierig sind. ein weiteres indiz soll der hohe anteil der Beile in einzelgräbern 
sein 14. für eine profane nutzung als regulärer Werkzeugrohstoff spricht, neben den zahlreichen gebrauchs-
spuren und siedlungsfunden (Abb. 4), die äußere Ähnlichkeit durch farbe und feinen Bruch mit nordischem 
flint 15. somit scheint das material als imitation von flint in den mitteldeutschen gebieten ohne größere 
flintvorkommen zu dienen 16. auch die Verbreitung der artefakte stützt die These, im material eher einen 
profanen flintersatz zu sehen. Bereits die erste kartierung der Beile aus »Wiedaer schiefer« von W. schwell-
nus 17 zeigt eine begrenzte Verbreitung im mitteldeutschen raum um den Harz herum, der im Westen bis 
nach nordhessen reicht. alle nachfolgenden kartierungen verdichteten das Bild dieses kernverbreitungsge-
bietes, in dem sich drei Distributionsschwerpunkte herauskristallisieren: das Havelland, das mittelelbe-saale-
gebiet und niederhessen 18. nur vereinzelte funde streuen bis in den norddeutschen raum hinein. B. kno-
ches kartierung der wichtigsten rohmaterialvarietäten des spätneolithikums zeigt für das nördliche 
mitteleuropa deutliche »lithosphären« 19, von denen die mitteldeutsche durch »Wiedaer schiefer« reprä-
sentiert wird, während der niederrheinisch / westfälische raum vom lousbergsilex und der niedersächsische 
raum durch kieselgeoden dominiert wird. auffällig ist die scharfe abgrenzung der einzelnen Distributions-
räume, die nur vereinzelte Überschneidungen erkennen lassen 20. auch D. schyle sieht in den lousberg-
beilen, die ein ähnliches Distributionsmuster wie die schieferbeile aufweisen, keine statussymbole 21.
Beile aus »Wiedaer schiefer« tauchen fast ausschließlich in spätneolithischen fundkontexten in Verbindung 
mit der Bernburger-, der Trichterbecher-, der salzmünder-, der Walternienburger-, der elb-Havel- und der 
Wartbergkultur bzw. gruppe auf 22. erste stücke sind vereinzelt auch schon in michelsberger 23 und Baalber-
ger 24 kulturzusammenhängen zu verorten. entsprechend ihrer kulturellen Herkunft handelt es sich bei den 
meisten artefakten um rechteckbeile, nur die wenigen frühen exemplare sind spitz- oder dünnnackige 
ovalbeile 25. zwei weitere frühe Beile sind aus schleswig-Holstein von den fundplätzen Wangels la 505 
(kr. ostholstein) und schlamersdorf la 5 (kr. segeberg) (Abb. 3, 78. 77) bekannt und in den zeitraum zwi-
schen 4100 und 3700 v. chr. einzuordnen 26. ein weiteres Beil aus einer siedlungsgrube in Berlin (Abb. 3, 
69) soll ebenfalls in die frühe Trichterbecherkultur datieren 27. Das erstmalige auftreten in baalberge- und 
spätmichelsbergzeitlichen Horizonten macht eine nutzung jedoch frühestens ab etwa 3700 v. chr. wahr-
scheinlich. Da ein großteil der gesicherten funde aus komplexen der Walternienburger-, der Bernburger- 
und der Wartbergkultur bekannt ist 28, muss von einem auslaufen der nutzung »Wiedaer schiefers« um 
2800 v. chr. ausgegangen werden 29.
Wie bereits erwähnt, konnte das ursprungsgebiet des gesteins mittlerweile auf einige flusstäler im nord-
harz eingegrenzt werden, in denen man das rohmaterial, wohl als flussschotter, auflas 30. solche gerölle, 
aber auch Halbfertigfabrikate und Beilbruchstücke wurden im nördlichen Harzvorland auf den spiegelsber-
gen (lkr. Harz) gefunden (Abb. 5). somit lässt sich an diesem ort, südlich von Halberstadt, die produktion 
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von Beilen belegen, die von dort exportiert wurden. Besonders zu erwähnen sind mehrere rohmaterial-
stücke, die an einer oder mehreren seiten sägeschnitte aufweisen, um die rohlinge in form zu bringen 31. 
auch auf dem Jätchenberg (Abb. 3, 76; lkr. Harz) brachte eine siedlung der Bernburger kultur neben 58 
Beilen und 50 fragmenten auch Trümmer sowie vier Halbfabrikate aus »Wiedaer schiefer« hervor, die 
ebenfalls eine örtliche Herstellung der Beile bezeugen 32. Weitere Werkstücke liegen von schloßberg 
(Abb. 3, 63) 33 und petersberg (Abb. 3, 61) 34 bei Quedlinburg (lkr. Harz) vor. ein weiteres rohgesteinsfrag-
ment mit sägeschnitt auf drei seiten soll aus der gegend von Quedlinburg stammen 35. Die fundplätze 
schalkenburg bei Quenstedt (Abb. 3, 64; lkr. mansfeld-südharz) 36 und altenburg bei Quedlinburg 
(Abb. 3, 60) 37 werden aufgrund ihrer großen anzahl von Beilen aus »Wiedaer schiefer« als umschlag-
plätze für diese bezeichnet 38. 
Diese Werkstätten und die Verbreitung der Beile aus »Wiedaer schiefer« sprechen dafür, dass diese ein 
lokales produkt darstellen, die über den örtlichen Bedarf hinaus verhandelt worden sind 39. im rahmen die-
ser untersuchung konnten etwa 560 exemplare zusammengetragen werden, jedoch muss berücksichtigt 
werden, dass eine hohe anzahl von altfunden inzwischen verschollen oder deren genaue anzahl nicht 
mehr bekannt ist. eine solche exportorientierte Beilproduktion nahe dem abbauort des rohmaterials wird 

abb. 4 fundzusammenhänge der Beile 
aus »Wiedaer schiefer«. es wurde keine 
unterteilung zwischen einzel- und kollek-
tivgräbern unternommen. – (nach Dirks 
2000, 153-155 mit ergänzungen; graphik 
r. opitz, institut für ur- und früh-
geschichte, christian-albrechts-universität 
zu kiel).
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auch für den lousberg (lkr. aachen) angenommen 40. aufgrund der drei Distributionsschwerpunkte der 
Beile aus »Wiedaer schiefer« im Havelland, im mittelelbe-saale-gebiet und in niederhessen postuliert 
J. müller ein gerichtetes austauschsystem, das weiterhin eine gruppenzugehörigkeit ausdrückt 41. B. kno-
che stellt in der Verbreitung und nutzung verschiedener lithischer rohmaterialien ebenfalls eine Überein-
stimmung mit zeitgenössischen keramikstilen und grabsitten fest 42, was wiederum die schon erwähnte 
kulturelle komponente bezeugt. 

die neu entdecKten funde aus ostWestfaLen  
in ihreM regionaLen KonteXt

ostwestfalen stellt die westliche peripherie des Verbreitungsgebietes »Wiedaer schiefers« dar und kann 
zum niederhessischen Distributionsschwerpunkt 43 gezählt werden. funde waren bisher aus Wewelsburg 
(Abb. 3, 79; kr. paderborn) 44 und Warburg (Abb. 3, 24) bekannt. Während die Warburger exemplare sicher 
einem wartbergzeitlichen grabkontext (galeriegrab Warburg i) 45 zugewiesen werden können, kam das 

abb. 5 kartierung der Herstellungs- 
sowie umschlagplätze der Beile aus 
»Wiedaer schiefer«. auffällig ist das auf-
treten eines rohmaterialstücks mit säge-
schnitten in Borgentreich-Borgholz 
(kr. Höxter) an der westlichen peripherie 
des Verbreitungsgebietes (80). – nach-
weise vgl. fundliste. – (nach Dirks 2000, 
153-155 mit ergänzungen; graphik 
r. opitz, institut für ur- und früh-
geschichte, christian-albrechts-universität 
zu kiel).
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Wewelsburger stück als lesefund 350 m nordöstlich des dortigen galeriegrabes zutage und ist keinem ein-
deutigen kontext zuzuordnen 46. Die Warburger Börde stellt als fruchtbare siedlungskammer die nordwest-
liche grenze des niederhessischen Distributionsschwerpunkts »Wiedaer schiefers« dar. Westlich davon bil-
det das eggegebirge eine hoch aufragende Barriere, das die abgrenzung zum Verbreitungsgebiet der schon 
erwähnten lousbergbeile darstellt. eine ausnahme ist nur das angesprochene artefakt aus Wewelsburg 47. 
im norden setzen die jung- und spätneolithischen fundstellen komplett aus. Weiter nördlich befindet sich 
das durch die kieselgeoden- bzw. lyditbeile geprägte einflussgebiet 48. Wenige kilometer südlich schließt 
mit den beiden Beilen aus dem graben des erdwerks von calden (Abb. 3, 1; lkr. kassel) der Verbreitungs-
schwerpunkt im hessischen Bergland an 49.
mit einer ausnahme handelt es sich bei sämtlichen bestimmbaren hessisch / westfälischen stücken um 
rechteckbeile 50, sodass mit dem neu hinzugekommenen exemplar nun mind. 18 Beile vorliegen 51. Typo-
logisch fügen sich diese somit ungezwungen in einen spätneolithischen kontext ein und sind durch ihre 
fundumstände der Wartbergkultur zuzuschreiben 52. auch die absolutchronologische Datierung stützt diese 
einordnung, auch wenn die Datierung der über einen längeren zeitraum hinweg genutzten galeriegräber 
probleme mit sich bringt. Warburg i wird anhand einer probe aus menschenknochen um 3000 cal Bc 
datiert 53. zwei knochen aus calden ii zeigen eine nutzung um 3100 cal Bc an 54. Die probe aus dem grab 
von altendorf datiert 3198 cal Bc und weist mit 120 Jahren eine hohe standardabweichung auf 55. proble-
matisch erweist sich ebenso die einordnung von züschen i (lkr. schwalm-eder-kreis), wo die nutzung 
anhand einer sammelprobe erst ab 2700 cal Bc nachweisbar ist, typologisch ältere keramikstücke jedoch 
eine nutzung ab dem 34. vorchristlichen Jahrhundert wahrscheinlich machen 56. Der Bürgel (lkr. schwalm-
eder-kreis) kann ebenso nur allgemein der jüngeren Wartbergkultur zugeordnet werden 57. Die Datierung 
der beiden Beile aus dem graben des caldener erdwerks ist nicht eindeutig zu klären und liegt entweder in 
phase a (3700/3600 cal Bc) oder B (3200/3000 cal Bc) 58. für den niederhessisch / westfälischen Verbrei-
tungsschwerpunkt kann also sicher von einer nutzung »Wiedaer schiefers« sowohl in der älteren als auch 
in der jüngeren Wartbergkultur 59 ausgegangen werden, die jedoch möglicherweise schon während der 
späten michelsbergkultur beginnt.
auch die beiden in der sammlung glüsing neu entdeckten artefakte stammen aus der Warburger Börde 
und damit von der nordwestlichen peripherie des niederhessischen Distributionsschwerpunktes »Wiedaer 
schiefers«. Während das Beil vom schlachberg dem dortigen erdwerk zuzuschreiben ist (Abb. 3, 2), ent-
stammt das rohmaterialstück mit sägeschnitten aus Borgentreich-Borgholz möglicherweise einem sied-
lungskontext (Abb. 3, 80) 60. Damit kann nun ebenfalls belegt werden, dass in Westfalen genau wie in 
Hessen Beile aus »Wiedaer schiefer« auch regelhaft außerhalb von gräbern auftreten 61. Dies spricht, 
neben den auch im untersuchungsgebiet auftretenden nutzungsspuren, für eine profane Verwendung der 
stücke. neben den exemplaren aus calden ist das Beil vom schlachberg das einzige aus einem erdwerk 62. 
Wie fast alle bestimmbaren stücke aus dem hessisch / westfälischen raum handelt es sich auch bei dem 
untersuchten Beil vom schlachberg um ein rechteckbeil, das Typ a 2 63 entspricht. Die erhaltene länge des 
medialfragments liegt bei 78 mm, seine Breite bei 58 mm. Da nacken und schneide fehlen, konnten keine 
gebrauchsspuren beobachtet werden. ursprünglich muss es sich um eine vergleichsweise große Beilklinge 
gehandelt haben, da die länge der bekannten hessisch / westfälischen exemplare zwischen 4 und 9 cm 
schwankt 64.
Das rohmaterialstück vom runden feld bei Borgentreich-Borgholz hat eine länge von 77 mm, eine Breite 
von 73 mm und eine Höhe von 51 mm und weist an drei seiten sägeschnitte auf, die es klar als rohling für 
die Beilherstellung identifizieren. seine ausmaße hätten jedoch nur die Herstellung eines kleineren exem-
plars ermöglicht, die in der region allerdings durchaus üblich sind. Die ausmaße des rohstückes stimmen 
mit den von V. Toepfer publizierten exemplaren von den spiegelsbergen überein 65. 
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Da es sich bei beiden stücken um lesefunde aus einer altsammlung handelt, ist die Datierung mit proble-
men behaftet und nur unter Vorbehalten möglich. unter der prämisse, dass das Beil vom schlachberg zeit-
gleich mit dem erdwerk einzuordnen ist, in dessen areal es zutage kam, muss dieses als Datierungsgrund-
lage dienen. ein suchschnitt am nördlichen ende der abschnittsbefestigung im spätherbst 1988 erbrachte 
den Befund von drei gräben, die jedoch aufgrund der Witterungsbedingungen nicht mehr vollständig 
dokumentiert werden konnten. Die gräben waren jeweils in einem abstand von 8 m zueinander angelegt. 
Der innere graben (graben 1) hatte noch eine Tiefe von 1,2 m unter der pflugschicht, während die Breite 
nur noch auf ungefähr 3,5 m rekonstruiert werden konnte. auch der mittlere graben (graben 2) wies ähn-
liche abmessungen auf, lediglich der äußere graben (graben 3) ist mit einer Breite von 2,5 m und einer Tiefe 
von etwas mehr als 0,5 m unter der pflugschicht und einer rezenten Verfüllungsschicht etwas kleiner. neben 
Tierknochen und untypischen flintartefakten gehörten scherben neolithischer keramik mit Quarzmagerung 
zum fundgut der gräben 1 und 2. Der äußere graben hingegen war fundleer. unter der keramik sind ein 
stark ausladender rand, eine Wandscherbe mit ansatz eines Trichterhalses, deren zuordnung zu einem 
Tulpenbecher der michelsbergkultur vermutet wird, und eine Wandscherbe mit länglichen, senkrechten 
einstichen auf der gefäßschulter hervorzuheben 66. unter den prospektionsfunden stechen das nacken-
bruchstück einer Hammeraxt 67 sowie viele einstichverzierte keramikfragmente, wie lochbuckel, hervor. 
auch pfeilschneiden und eine pfeilspitze mit schaftzunge sind unter den sammlungsfunden. Vergleiche mit 
weiteren regionalen fundplätzen erlauben daher eine Verortung der laufzeit des erdwerks ab dem jüngeren 
michelsberg (stufe mk V) 68 bis in das ältere Wartberg hinein 69. möglicherweise ist hier ein Übergangshori-
zont zu fassen, aber auch verschiedene nutzungsphasen, wie beim erdwerk von calden 70, sind denkbar. in 
diese einordnung würde sich auch das Beil aus »Wiedaer schiefer« zwanglos einfügen, wobei hier die 
zugehörigkeit zu einer wartbergzeitlichen nutzungsperiode am wahrscheinlichsten ist. 
für die Datierung des fundplatzes auf dem runden feld, von dem auch das rohmaterialstück mit säge-
schnitt stammt, sind nur wenige aussagekräftige oberflächenfunde vorhanden. Herausstechend ist ein 
nephritbeil 71. Daneben zählen spitzklingen, mandel- bis schlank-blattförmige pfeilspitzen, ovalbeile, davon 
zwei aus westeuropäischem flint, sowie eine größere silexspitze mit Heftkerben zum inventar. Bis auf letz-
tere lassen sich alle stücke dem Jungneolithikum zuschreiben, treten aber durchaus auch noch im spät-
neolithikum, also in Wartbergkontexten auf. Heftkerben lassen sich zwar erstmalig in Wartbergbefunden 
beobachten, kommen jedoch erst im endneolithikum und in der frühen Bronzezeit gehäuft vor 72. somit ist 
eine spätneolithische Datierung des fundplatzes, wie sie auch das rohmaterialstück aus »Wiedaer schiefer« 
andeutet, durchaus wahrscheinlich.
Die neu entdeckten funde zeigen, dass »Wiedaer schiefer« auch in der Warburger Börde regelhafte 
 Ver brei tung fand und diese somit klar zu dem von J. müller beobachteten niederhessischen Verbreitungs-
schwerpunkt 73 gezählt werden muss, der weitestgehend mit dem Vorkommen der Wartbergkultur überein-
stimmt 74. Dieser kann durch die Teilhabe an diesem austauschsystem ein deutlicher Bezug zum mit tel-
deutschen raum nachgewiesen werden, wie ihn auch schon W. schwellnus beschrieb 75. auch D. raetzel-
fabians These der entstehung der Wartbergkultur aus einer synthese zwischen spätmichelsberger und 
Baalberger elementen 76 würde diesen mitteldeutschen Bezug widerspiegeln und ebenso die frühe existenz 
»Wiedaer schiefers« in spätmichelsberger kontexten erklären 77.
Der fund des rohgesteinsstückes mit sägeschnitten in dieser region widerspricht allerdings den bisherigen 
Vorstellungen der Beildistribution und wirft einige fragen auf. Bislang ging man davon aus, dass der 
»Wiedaer schiefer« nahe dem abbauort im Harzvorland in einigen siedlungen zu Beilen verarbeitet und 
dann über diverse umschlagplätze verhandelt wurde 78. Diese These ist durch den fund zahlreicher produk-
tionsabfälle und Halbfabrikate in den entsprechenden siedlungen sicherlich weitgehend plausibel. auffäl-
lig ist die geringe anzahl an stücken mit sägeschnitten. Diese sind, neben einem nicht weiter verifizier-
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baren exemplar aus der gegend von Quedlinburg, nur von den spiegelsbergen bekannt 79. Hinzu kommt 
nun das stück aus Borgentreich-Borgholz. Dies könnte bedeuten, dass auch die exemplare mit sägeschnitt, 
zumindest teilweise, als normierte Beilvorarbeiten für den export bestimmt waren 80. Die geringe zahl der 
bekannten funde würde sich durch die unscheinbarkeit der stücke bei feldbegehungen verknüpft mit der 
mit zunehmender entfernung verbundenen geringeren erkennungs- und publikationswahrscheinlichkeit 
des Materials 81 und nicht zuletzt den hohen zerfallsgrad »Wiedaer schiefers« erklären. so tauchen schie-
ferbeile auch vergleichsweise selten als oberflächenfunde auf. Weiterhin muss davon ausgegangen wer-
den, dass ein großteil der Beilvorarbeiten bereits im neolithikum weiterverarbeitet worden ist. Bis zum 
auftauchen weiterer gesägter rohmaterialstücke muss die These der Verhandlung dieser aber vorerst 
 spekulativ bleiben. 
Beachtenswert ist, dass es sich bei den Beilen aus »Wiedaer schiefer« um eine der wenigen fundgattungen 
handelt, die sich, neben spezifisch verzierter keramik, relativ sicher in das spätneolithikum datieren lässt 
und somit durchaus als leitform dienen kann.

anhang: Liste von beiLen aus »Wiedaer schiefer«

nummerierung folgt Abbildungen 3 und 5.

 1. calden, lkr. kassel (Hessen), 2 stück (erdwerk)

 2. Daseburg, kr. Höxter (nordrhein-Westfalen), fdpl. 
schlachberg (erdwerk)

 3. Barby, lkr. schönebeck (sachsen-anhalt), fdpl. 2 am 
Weinberg, 5 stück (flachgräber)

 4. Bennungen, lkr. sangershausen (sachsen-anhalt), 
fdpl. schanzenhügel (grab)

 5. Burgscheidungen-Tröbsdorf, lkr. Burgenlandkreis 
(sachsen-anhalt), fdpl. 5 nebraer Berg (grab)

 6. ermsleben-sinsleben, lkr. aschersleben-staßfurt 
(sachsen-anhalt), 4 stück (grab)

 7. niederschmon, lkr. merseburg-Querfurt (sachsen-
anhalt), fdpl. niederschmoner Höhe (grab)

 8. nordhausen, lkr. nordhausen (Thüringen), fdpl. 2 
friedrich-ebert-straße, 4 stück (grab)

 9. Tangermünde, lkr. stendal (sachsen-anhalt), fdpl. 2, 
3 stück (grab)

10. Walternienburg, lkr. anhalt-zerbst (sachsen-anhalt), 
fdpl. 1, 19 stück (grab)

11. Weißenfels, lkr. Burgenlandkreis (sachsen-anhalt), 
fdpl. 24 zorbauer Hügel (grab)

12. Bölkendorf, lkr. eberswalde (Brandenburg), fdpl. 3 
(grab)

13. Buchow-karpzow, lkr. Havelland (Brandenburg), 
fdpl. 8, 13 stück (?) (grabanlage oder kultplatz)

14. Butzow, lkr. Brandenburg-land (Brandenburg), 
fdpl. 1, 3 stück (grab)

15. Dreetz, lkr. kyritz (Brandenburg), fdpl. 3, 9 stück 
(grab)

16. flieth, lkr. Templin (Brandenburg), fdpl. 1 (grab)

17. neukölln (Berlin), rollbergerstr. 30-62 (grab)

18. rhinow, lkr. rathenow (Brandenburg), fdpl. 5 
(grab ?)

19. klein Quassow, lkr. neustrelitz (mecklenburg-Vor-
pommern), fdpl. Woblitz-see, 2 stück (grab)

20. ostorf, stadt schwerin (mecklenburg-Vorpommern), 
fdpl. ostorfer see, 2 stück (grab)

21. merzien, lkr. köthen (sachsen-anhalt), fdpl. 3 (grab)

22. salzmünde-schiepzig , lkr. saalekreis (sachsen-
anhalt), fdpl. 2, 2 stück (grab / unbekannt)

23. gleichen, lkr. schwalm-eder-kreis (Hessen), fdpl. 
rosenfeld, 2 stück (kollektivgrab)

24. Warburg, kr. Höxter (nordrhein-Westfalen), fdpl. 
Warburg ii, 2 stück (kollektivgrab)

25. altendorf, lkr. kassel (Hessen) (kollektivgrab)

26. calden, lkr. kassel (Hessen), fdpl. calden ii (kollektiv-
grab)

27. lohne, lkr. schwalm-eder-kreis (Hessen), fdpl. 
züschen i, 3 stück (kollektivgrab)

28. oldendorf / luhe, lkr. lünebrug (niedersachsen), fdpl. 
grab iV (kollektivgrab)

29. Drosa, lkr. köthen (sachsen-anhalt), fdpl. 3 Bruch-
berg (grab)
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30. melzow, lkr. pasewalk (Brandenburg), fdpl. Jagen 55 
(opfergrube)

31. zachow, lkr. nauen (Brandenburg), fdpl. 12 (opfer-
platz?)

32. Halberstadt, lkr. Halberstadt (sachsen-anhalt), fdpl. 
sonntagsfeld, 3 stück (siedlung)

33. gudensberg, lkr. schwalm-eder-kreis (Hessen), fdpl. 
Bürgel (siedlung)

34. gudensberg, lkr. schwalm-eder-kreis (Hessen), fdpl. 
güntersberg (siedlung)

35. lohne, lkr. schwalm-eder-kreis (Hessen), fdpl. Hasen-
berg (siedlung)

36. kirchberg, lkr. schwalm-eder-kreis (Hessen), fdpl. 
Wartberg (siedlung)

37. inheiden, lkr. lahn-Dill-kreis (Hessen), fdpl. iheidener 
Quellbezirk (siedlung)

38. Helmstedt, lkr. Helmstedt (niedersachsen), fdpl. 
pfingstberg, 3 stück (siedlung)

39. reinshof, lkr. göttingen (niedersachsen), fdpl. 11 
(siedlung)

40. schöningen, lkr. Helmstedt (niedersachsen), fdpl. 30 
fährberg (siedlung)

41. seulingen, lkr. göttingen (niedersachsen), fdpl. 60 
(siedlung)

42. Werlaburgdorf, lkr. Wolfenbüttel (niedersachsen), 
fdpl. 2 lietfeld, 3 stück (siedlung)

43. Dümmer, lkr. grafschaft Diepholz (niedersachsen), 
fdpl. Hüde i, 9 stück (siedlung)

44. stöckheim, lkr. northeim (niedersachsen), fdpl. 
Hunde berg / rücken (siedlung)

45. ammern, lkr. unstrut-Hainich-kreis (Thüringen), fdpl. 
Überm Dorfe (siedlung)

46. Ballenstedt, lkr. Quedlinburg (sachsen-anhalt), fdpl. 
auf dem gegenstein (siedlung)

47. Derenburg, lkr. Wernigerode (sachsen-anhalt), fdpl. 
Bocksberg, 3 stück (siedlung)

48. Derenburg, lkr. Wernigerode (sachsen-anhalt), fdpl. 
steinkuhlenberg, 4 stück (siedlung)

49. Ditfurt, lkr. Quedlinburg (sachsen-anhalt), fdpl. Diek-
berge (siedlung)

50. erfurt-nord (Thüringen), fdpl. mittelhäuser land-
straße (siedlung)

51. Werlaburgdorf, lkr. Wolfenbüttel (niedersachsen), 
fdpl. kreuzberg, 2 stück (siedlung)

52. gräfentonna, lkr. unstrut-Hainich-kreis (Thüringen), 
fdpl. lohberg (siedlung)

53. großobringen, lkr. Weimar-land (Thüringen), fdpl. 
sportplatz, 5 stück (siedlung)

54. Halberstadt (sachsen-anhalt), fdpl. Brockenbank / auf 
den spiegelsbergen, 180 stück (siedlung)

55. Halle-Dölauer Heide (sachsen-anhalt), fdpl. langer 
Berg, 10 stück (siedlung)

56. kleinzerbst, lkr. köthen (sachsen-anhalt), fdpl. 
schwabenheide (siedlung)

57. minsleben, lkr. Wernigerode (sachsen-anhalt), fdpl. 
kaninchenberg-West (siedlung)

58. nägelstedt, lkr. unstrut-Hainich-kreis (Thüringen), 
fdpl. Bornhög (siedlung)

59. oberwiederstedt, lkr. mansfelder land (sachsen-
anhalt), fdpl. 12 kiesgrube am rande des Wipper-
tales (siedlung)

60. Quedlinburg (sachsen-anhalt), fdpl. altenburg, 25 
stück (siedlung)

61. Quedlinburg (sachsen-anhalt), fdpl. petersberg (sied-
lung)

62. Quedlinburg (sachsen-anhalt), fdpl. rendelberg 
(siedlung)

63. Quedlinburg (sachsen-anhalt), fdpl. schloßberg, 3 
stück (siedlung)

64. Quenstedt, lkr. mansfelder land (sachsen-anhalt), 
fdpl. schalkenburg, 42 stück (siedlung)

65. steinthaleben, lkr. kyffhäuserkreis (Thüringen), fdpl. 
ochsenburg (siedlung)

66. Walternienburg, lkr. anhalt-zerbst (sachsen-anhalt), 
fdpl. am südlichen ortsrand, 4 stück (siedlung)

67. Wandersleben, lkr. gotha (Thüringen), fdpl. stan-
genweg, 4 stück (siedlung)

68. Warnstedt, lkr. Quedlinburg (sachsen-anhalt), fdpl. 
erkberg (siedlung)

69. Britz (Berlin), fdpl. paster-Behrens-str. 84/86 (sied-
lung)

70. Burgerroth, lkr. Würzburg (Bayern), fdpl. alter Berg, 
2 stück (siedlung)

71. Halle (sachsen-anhalt), fdpl. Brandberge (siedlung)

72. mücheln, lkr. saalekreis (sachsen-anhalt), fdpl. gal-
genhügel (siedlung)

73. sundhausen, lkr. gotha (Thüringen), fdpl. goldene 
aue, 3 stück (siedlung)

74. Derenburg, lkr. Wernigerode (sachsen-anhalt), fdpl. 
19 anisberg, 2 stück (siedlung)

75. Heroldishausen, lkr. unstrut-Hainich-kreis (Thürin-
gen) (siedlung)

76. Quedlinburg (sachsen-anhalt), fdpl. Jätchenberg, 
108 stück (siedlung)

77. schlamersdorf, lkr. segeberg (schleswig-Holstein), 
fdpl. la 5 (siedlung)

78. Wangels, lkr. ostholstein (schleswig-Holstein), fdpl. 
505 (siedlung)

79. Wewelsburg, kr. paderborn (nordrhein-Westfalen), 
fdpl. strautefeld (unbekannt)

80. Borgholz, kr. Höxter (nordrhein-Westfalen), fdpl. 
runder Berg (rohmaterialstück mit sägeschnitt) 
(unbekannt)

81. strodthagen, lkr. northeim (niedersachsen) (unbe-
kannt)
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82. großenrode, lkr. northeim (niedersachsen) (unbe-
kannt)

83. Bilzingsleben, lkr. kyffhäuserkreis (Thüringen), 
fdpl. 11 (unbekannt)

84. Börnecke, lkr. Wernigerode (sachsen-anhalt), fdpl. 
untern Haseln (unbekannt)

85. frohndorf, lkr. sömmeroda (Thüringen) (unbekannt)

86. Halberstadt, lkr. Halberstadt (sachsen-anhalt), fdpl. 
Huy-Wald (unbekannt)

87. Hirschroda, lkr. Burgenlandkreis (sachsen-anhalt) 
(unbekannt)

88. katharinenrieth, lkr. sangerhausen (sachsen-anhalt) 
(unbekannt)

89. Quedlinburg (sachsen-anhalt), fdpl. lehof (unbe-
kannt)

90. sangerhausen (sachsen-anhalt), 4 stück (unbekannt)

91. schiepzig, lkr. saalekreis (sachsen-anhalt) (unbe-
kannt)

 92. roda, lkr. grimma (sachsen), fdpl. südlich der 
Weltzsch mühle (unbekannt)

 93. falkensee, lkr. nauen (Brandenburg), fdpl. 36 
 (unbekannt)

 94. gräningen, lkr. rathenow (Brandenburg), fdpl. 6 
(unbekannt)

 95. ketzin, lkr. nauen (Brandenburg) (unbekannt)

 96. lietzow, lkr. nauen (Brandenburg), fdpl. Wind-
mühlenberg (unbekannt)

 97. paretz, lkr. nauen (Brandenburg) (unbekannt)

 98. schmergow, lkr. potsdam-land (Brandenburg), 
fdpl. 2 (a) (unbekannt)

 99. Walchow, lkr. neuruppin (Brandenburg) (unbe-
kannt)

100. Derenburg, lkr. Wernigerode (sachsen-anhalt), 
fdpl. 32 Hohes ufer (unbekannt)
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Zusammenfassung / Summary / Résumé

Ein bemerkenswertes spätneolithisches Artefakt aus »Wiedaer Schiefer« aus Ostwestfalen-Lippe
in einer altsammlung wurden ein steinbeil sowie ein rohmaterialstück mit sägeschnitten wiederentdeckt. Beide beste-
hen aus sogenanntem Wiedaer schiefer, einem gestein, das nur im nördlichen Harzvorland ansteht und fast ausschließ-
lich zur Beilherstellung verwendet wurde. Die nutzung dieses rohstoffs ist ein rein spätneolithisches phänomen, und 
die Verbreitung der Beile beschränkt sich vornehmlich auf den mitteldeutschen raum mit Distributionsschwerpunkten 
in nordhessen bzw. ostwestfalen, dem mittelelbe-saale-gebiet und dem Havelland. Die neu entdeckten artefakte 
stammen aus oberflächeninventaren aus Warburg-Daseburg und Borgentreich-Borgholz (beide kr. Höxter) und stellen 
somit die westliche peripherie des Distributionsgebietes dar. Besonders der fund des rohmaterialstücks mit sägeschnit-
ten ist von hoher Bedeutung, da er die bisherigen Vorstellungen über die Herstellung und den Handel von »Wiedaer 
schiefer« teilweise infrage stellt. Bislang waren rohmaterialstücke und Halbfabrikate nur von wenigen orten nahe dem 
gesteinsvorkommen im landkreis Quedlinburg bekannt, sodass man davon ausging, dass lediglich fertige Beile verhan-
delt wurden. Der neufund des rohlings in ostwestfalen zeigt nun, dass diese These zumindest teilweise überdacht 
werden muss und möglicherweise auch gesägte rohmaterialstücke für den export produziert wurden.
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A Remarkable Late Neolithic Artefact Made of »Wiedaer Schiefer« from East Westphalia-Lippe
a stone axe as well as a piece of raw material with saw grooves were rediscovered in an old collection. Both are com-
posed of so-called Wieda slate, a stone that was solely quarried in the northern Harz foreland and nearly exclusively 
used for the production of axes. The raw material was only exploited in the late neolithic period and the axe’s distribu-
tion is primarily confined to central germany with the main area of distribution lying in north Hesse, respectively east 
Westphalia-lippe, the central elbe-saale river area and the Havelland. The newly discovered artefacts are surface finds 
from Warburg-Daseburg and Borgentreich-Borgholz (both kr. Höxter), thus originate from the western fringe of the 
distribution area. especially the piece of raw material with saw grooves is of high significance, as it questions present 
conceptions of the production and trade of »Wiedaer schiefer«. so far, one was only aware of pieces of raw material 
and semi-finished products originating from places not far from the rock deposits in the county of Quedlinburg. There-
fore, it was assumed that only finished axes were traded. The new find of the work exemplar forces us to reconsider 
these existing assumptions at least in parts and presents the possibility that sawed pieces of raw material were made 
also for export. Translation: m. struck

Un artefact remarquable du Néolithique final de »Wiedaer Schiefer«  
en provenance de Westphalie Est-Lippe
Dans une ancienne collection, une hache en pierre et un morceau de matière première brut de débitage avec des traces 
de scie ont été redécouverts. les deux sont en »ardoise de Wieda«, une roche que l’on ne trouve que dans le pays du 
Harz septentrional et qui a été utilisée presque exclusivement pour la production de haches. l’utilisation de cette ma-
tière première est un phénomène typique du néolithique tardif et la distribution des haches est principalement limitée 
à la région de l’allemagne centrale avec des points de distribution en Hesse du nord et en Westphalie de l’est, dans la 
région mittelelbe-saale et dans la région de la Havel. les artefacts nouvellement découverts proviennent des inventaires 
de surface de Warburg-Daseburg et de Borgentreich-Borgholz (tous deux kr. Höxter) et représentent donc la périphérie 
ouest de l’aire de distribution. la découverte d’un bloc de matière première avec des traces de scie est particulièrement 
importante, car elle remet en question en partie les idées précédentes sur la production et le commerce de »l’ardoise 
de Wieda«. Jusqu’à présent, les pièces de matière première et les produits semi-finis n’étaient connus que dans quelques 
endroits proches du gisement rocheux dans le district de Quedlinburg, de sorte que l’on supposait que seuls les haches 
finies faisaient l’objet d’un commerce. cette nouvelle découverte d’une ébauche en Westphalie de l’est montre main-
tenant que cette thèse doit être au moins partiellement reconsidérée et que des morceaux de matière première sciés 
peuvent aussi avoir été produits pour l’exportation. Traduction: l. Bernard
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