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Fundstellen mit Quarzitartefakten aus dem alteren Palaolithikum gehdren im nordlichen 

Mitteldeutschland - einer Region inmitten der Verbreitung von Moranenfeuerstein - zu 

den Seltenheiten.1 GrbEere Artefaktkomplexe sind lediglich aus dem nordlichen Harzvor- 

land im Bereich der »Teufelsmauer« bei Weddersleben und Warnstedt, Ldkr. Quedlin

burg, in der subherzynen Mulde als Oberflachenfunde bekannt (Abb. i).2Der etwa 12km 

lange und noch bis zu 30 m hohe Klippenzug aus quarzitischem Sandstein unterteilt sich 

in eine bstliche Mauer mit dem Konigstein und den Mittelsteinen sowie eine westliche 

Schichtrippe, die bei Timmenrode einsetzt und kurz vor Blankenburg endet. Die steile 

Lagerung der Schichtflachen entstand bei der Heraushebung des Harzes in der Ober- 

kreide. Der widerstandsfahige Kreide-Sandstein der Heidelberg-Folge (Santon) wurde 

durch Verwitterungsvorgange und Abtragung als Schichtrippe herausprapariert. Die 

»Teufelsmauer« ist ein Teil der Harzaufrichtungszone.3 An ihrem stidlichen FuE breiten 

sich Schotter der saalezeitlichen Bodeterrasse aus (Abb. 2).4

Erste Funde von der »Teufelsmauer« wurden von A. Hemprich verdffentlicht5, wenn- 

gleich die abgebildeten Stucke (Abb. 3) durchweg Pseudoartefakte darstellen diirften; 

stellte er noch fest: »Die Quarzitkultur steht einzigartig da, weil sie in ihren einfachen 

Urformen und ihrer Durchbildung etwas Geschlossenes bietet...«6, wurde dies in den 

Folgejahren bald anders bewertet und wurden aufgrund unterschiedlicher Abrollungs- 

und Patinierungsgrade »mindestens zwei zeitlich getrennte Herstellungszeiten« postu- 

liert.7Der niedrige Gerateanteil bzw. dessen geringe Variationsbreite lieEen jedoch keine 

gesicherte typologische Untergliederung zu, wie sie in Hessen - gestiitzt auf eine wesent- 

lich umfangreichere Materialbasis - versucht worden ist.8 Zahlreiche Begehungen wur

den seit den 1930& Jahren seitens Quedlinburger Lokalforscher und -seit den 5oer Jah- 

ren- von Mitarbeitern des damaligen Landesmuseums fur Vorgeschichte Halle (Saale) 

(V.Toepfer, D. Mania, H.Hanitzsch) vorgenommen.9

1 Weber 1996, S.8

2 Toepfer 1969 - Toepfer 1970 - Toepfer 1981

3 Wagenbreth/Steiner 1982, S-59ff. - Karpe et al.

1999, S. 120

4 Mania 1997, S. 173

5 Hemprich 1932

6 Hemprich 1932, S. 14

7 Toepfer 1970, S. 350

8 Fiedler 1987 - Fiedler 1987/88 - Fiedler 1997 -

Fiedler/Schlemmer 1977/78

9 vgl. Ortsakte Weddersleben im LfA
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Abb. 1 Weddersleben, 

Ldkr. Quedlinburg.

Karte des Mittelelbe- 

Saale-Gebietes mit der 

Fundstelle Weddersleben 

im Nordharzvorland

Abb. 2 Weddersleben, 

Ldkr. Quedlinburg. Das 

Bodetal bei Weddersle

ben von Siidosten. Im 

Voider- bis Mittelgrund 

rechts die saalezeitliche 

Terrasse mit dem Fund- 

platz des Faustkeils 

(Lesesteinhaufen an der 

Terrassenkante)

Die Verfasser haben etwa 400 der im Landesamt fur Archaologie inventarisierten 

Objekte durchgesehen, was ca. der Halfte des dort vorhandenen Materials entspricht.10 

Knapp zwei Drittel konnten als eindeutige Artefakte anerkannt werden, wahrend der 

Rest aus natiirlichen Quarzittriimmern besteht.11 Das Inventar ist in seiner Gesamtheit als 

levalloid anzusprechen12, es dominieren jedoch Primarabschlage von kaum praparierten 

Quarzitblocken, was den Ateliercharakter der Fundstelle unterstreicht. Von den weni 

gen eindeutigen Werkzeugen sind ein keilmesserartiges Gerat (HK-Nr. 70:240,18) und 

ein vollendeter Faustkeil (HK Nr. 70:311,4)13 hervorzuheben.

10 Frau Dr. J.M. Griinberg danken wir fur ihre Un- 

terstiitzung unserer Artefaktaufnahme im LfA.

11 Unter den im LfA inventarisierten Altfunden

befinden sich auch einige der von Stoye 1975, 

S.82 als »trapezoide Artefakte« bezeichneten

Naturtriimmer.

12 Ein besonders charakteristisches Beispiel eines 

Levalloiskernes bildet beispielsweise Toepfer 

1969, Taf. 2 ab.

13 Toepfer 1969
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Zwischen 1997 und 1999 warden in der Gemarkung Weddersleben, Fundplatz 19, TK 

Quedlinburg4232, HW 5736060; RW 4436880 erneut Gelandebegehungen durchgefuhrt. 

Die Streuung der eindeutigen mittelpalaolithischen Artefakte war sehr gering. Funf 

Oberflachenerkundungen erbrachten etwa 30 sichere Stiicke. Von den Neufunden sollen 

an dieser Stelle lediglich einige besonders markante Artefakte abgebildet und naher be- 

schrieben werden:

1

Fg. Faustkeil, spitzoval mit natiirlicher Basisflache, Ventralseite ca. 50% Sekundaroberfla- 

che, mittig und rechtslateral stark abgerundete natiirliche Gerbllflache, von linkslate- 

ral mind. 4 Abschlagnegative auf die Flache greifend, rechtslateral und basal rezente 

Verletzungen, Dorsalseite ca.70% Sekundaroberflache, abgesehen von der nattirlichen 

Basis vollstandig iiberarbeitet, rechtslateral greifen 3 deutlich abgesetzte Negative auf 

die Flache, von linkslateral gefiihrte Abschlagnegative wirken verwaschen bzw. abge- 

rollt und sind daher kaum trennscharf ausgepragt, sicher nachweisbar sind 2 groEe Ne

gative, Patinierung rotlich-braun;

L. 16,2cm; B. 11,7cm; D. 6,1cm (Abb.3, 4)

Verbi. LfA, HK-Nr. 99:6025

2

Fg. annahernd rechteckiges, plattiges Gerbil mit dorsaler Flachenpraparation (Kernstein?) 

distal spitz auslaufend (natiirlich), proximale Schlagbasis glatt, braunlich patiniert, 

dorsale Flachenretusche (Bearbeitungsintensitat 100%) auEergewbhnlich flachmusche- 

lig, Seitenkanten und dorsale Grate im distalen Bereich sind stark abgerollt und ver- 

schliffen, Hauptschlagrichtung  von proximal nach distal, mindestens 8 eindeutige Nega

tive erkennbar, davon ist lediglich eines von distal geschlagen

L. 10,3cm; B. 10,8cm; D. 3,1cm (Abb.5)

Verbi. LfA, HK-Nr. 2000:332,5

3

Fg. Abschlag, Schlagflachenrest glatt und annahernd fliigelformig (»Chapeau de gendarme*), 

stark abgerollt, tiefe Strahlenspriinge jedoch gut erkennbar, Ventralseite gelblich-braun, 

Dorsalseite rotlich-braun patiniert mit weiElichen Flecken

L. 9,1cm; B. 10,1cm; D. 3,9cm; W. 5,5cm; T. 2,7cm; Schlagwinkel (BAW) 130° 

Abb. 6.1)

Verbi. LfA, HK-Nr. 2000:333,7

4

Fg. langlicher Abschlag, Schlagflachenrest glatt und unregelmaEig, zahlreiche natiirliche 

Kantenausspriinge, intensiv rotbraun patiniert, dorsal starke Kalkinkrustationen 

L. 13,8cm; B. 9,1 cm; D. 3,7cm; W. 5,2cm; T. 2,4cm; Schlagwinkel (BAW) 138° 

(Abb. 6.2)

Verbi. LfA, HK-Nr. 2000:333,8

5

Fg. Abschlag, Schlagflachenrest glatt und annahernd fliigelformig (»Chapeau de gendar

me*), groEe, deutliche Schlagnarbe, plastisch hervortretender Bulbus, relativ kanten- 

scharf, rbtlich-braune Patinierung

L. 8,3cm; B. 9,0cm; D. 3,0cm; W. 7,2cm; T. 2,1cm; Schlagwinkel (BAW) 131° (Abb.7) 

Verbi. LfA, HK-Nr.2000:334,14
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Abb. 3 Weddersleben, Ldkr. Quedlinburg. Quarzitfaustkeil. M. 1:2
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Abb. 4 Weddersleben, Ldkr. Quedlinburg. Quarzitfaustkeil
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Abb. 5 Weddersleben, 

Ldkr. Quedlinburg. Gerbil 

mit Flachenpraparation. 

M. 1:2

Das saalezeitliche Alter der Bodeterrasse hat A. Ludwig durch die Untersuchung mehre- 

rer Kiesgrubenaufschliisse belegen kbnnen.14 V. Toepfer parallelisiert die Terrasse, wel- 

che die Quarzitartefakte enthalten sollte, mit dem Hauptterrassensystem von PleiEe und 

Gosel bei Markkleeberg, Ldkr. Leipziger Land.15 Dort war jedoch die basale Blocksohle 

aufgeschlossen16, wahrend in Weddersleben und Warnstedt die Herkunft der Funde aus 

basisnahen Bereichen nicht unmittelbar beweisbar ist17. Nach D. Mania sind die Arte- 

fakte dagegen spatsaale- bis fruhweichselzeitlich einzustufen, da sie gehauft in einer Soli 

fluktionsschicht des letzten Glazials auftreten, die von Lob, SandldE und Hangschutt 

bedeckt ist.18 Unklar bleibt insofern, ob die Artefakte aus einem Terrassenausstnch oder 

aus der Blocksohle der Solifluktionsschicht ausgepfliigt wurden, wobei letzteres wahr- 

scheinlicher ist. Ungeachtet der spateren indiskutablen Zuweisung der Funde zu einer 

praglazialen Terrasse durch K. Stoye19 muE hier dessen Beobachtung Erwahnung finden, 

die er anlaElich einer Probegrabung machte. So lagen kalkinkrustierte Artefakte in der 

»obersten Schicht der Feinkiese«.20 Eine exakte Datierung der Funde ist aus geologischer 

Sicht kaum mbglich.

T. Weber stellt Weddersleben und Warnstedt in seinem Auswertungssystem der Stein- 

artefakte von Bilzingsleben in die Hauptterrassenzeit, bemerkt aber einschrankend, dab

14 Ludwig 1958, S. 769 ft.

15 Toepfer 1970, S. 353 - Toepfer 1981, S. 66

16 Baumann/Mania 1983, S.51

17 Im Bereich der Terrassenkante finden sich (wie

bei Mania 1997, S. 173 angegeben) kleinere

Konzentrationen von Artefakten, die wohl eher

aus der ausstreichenden Solifluktionsschicht 

stammen.

18 Mania 1997, S. 173

19 Stoye 1975, S.80

20 Feustel/Stoye 1964, S.26f.
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Abb. 6 Weddersleben, Ldkr. Quedlinburg. 1-2 Quarzitabschlage. M. 1:2
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Abb. 7 Weddersleben, 

Ldkr. Quedlinburg.

Quarzitabschlag.

M. 1:2

eine merkmalanalytische Gegeniiberstellung durch das »zahere« Material an den Quarzit- 

fundstellen beeintrachtigt wird.21

Parallelen zu den isolierten Quarzitfundplatzen des Nordharzgebietes lassen sich vor 

allem zum Palaolithikum des hessischen Berglandes ziehen, aus dem umfangreiche Quar- 

zitinventare vorliegen. Der dort anstehende Tertiarquarzit laEt sich -zumindest makros- 

kopisch nicht vom Kreidequarzit der »Teufelsmauer« unterscheiden.22

In Hessen werden nach L. Fiedler Inventare eines alteren Acheuleen durch Gerate von 

Gbtzenhain, Ldkr. Offenbach, Hausen, Schwalm-Eder-Kreis, Rainrod, Vogelsbergkreis, 

und Ziegenhain, Schwalm-Eder-Kreis, reprasentiert:23 »Die Faustkeile dieser Phase sind 

mit Schlagsteinen zumeist beidflachig behauen. Sie zeigen annahernd ovale, gestreckt 

herzfbrmige oder schlank mandelfbrmige Umrisse mit ungleichmaEigem, wellenfbrmi- 

gem oder gezacktem Kantenverlauf. Die Schneiden treffen in mehr oder weniger zungen- 

fbrmigen Spitzen zusammen und sind durchweg grob behauen und nur partiell nachre- 

tuschiert.« Das »Jungacheuleen« zeigt eine deutliche Weiterentwicklung der Steingerate 

mit »ausgewahlten Methoden« und grbEerer formaler Sorgfalt und Standardisierung. 

Die Faustkeile von Ziegenhain sind »fast alle viel zu grob behauen, um dem technischen 

Niveau der sonst bekannten Jungacheuleen-Zweiseiter zu entsprechen. In den bier bespro- 

chenen Zeitraum des Jungacheuleen dtirften mit Sicherheit nur einige relativ sorgfaltig 

bearbeitete Faustkeile gehdren«.24 Auch wenn die Verfasser diese in hohem MaEe »evolu-

21 Weber 1986, S.91

22 Davon konnte sich Verf. (Seiler) bei einem kurzen 

Besuch der Fundregion Hausen-Oberaula im April 

2000 tiberzeugen. Ferner befindet sich in der

Lehrsammlung des Instituts fur Ur- und

Fruhgeschichte der Universitat Leipzig eine Probe

des Lenderscheid- Quarzits, an dem eine makros- 

kopische Unterscheidung ebenfalls nicht mbglich 

war.

23 Fiedler 1994, S. 124ft.

24 Fiedler 1987/88, S.35
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tionare« Typologie und das Alter, welches diesen Funden zugeschrieben wird, nicht un- 

bedingt nachvollziehen konnen, erdffnet das hessische Mittelpalaolithikum betrachtli 

che Vergleichsmdglichkeiten. Die beste - eine nahezu identische - Entsprechung fur den 

hier in Rede stehenden Faustkeil von Weddersleben findet sich auf der Reutersruh bei 

Ziegenhain (Abb. 8).25 Dieses Stuck mit der charakteristischen unbearbeiteten Basis als 

nattirliche Halteflache, grob zugerichteter Spitzenpartie und unregelmahigem Kanten- 

verlauf gehort zu einer umfangreichen Gruppe von 129 Faustkeilen. Insgesamt werden 

davon 62 Exemplare ausgeschieden, die als »unfertig« anzusprechen sind, wobei eine 

sichere Trennung nicht immer moglich zu sein scheint 26 Uber deren stratigraphische Po

sition lieE sich nur folgende Aussage treffen: »Das Quartar ist [...] allein vertreten durch 

eine durchschnittlich 0,5 m starke Schicht sandigen Lehms oder lehmigen Sandes. Es ist 

ein vollig entkalktes Gemenge aus Tertiarsand, Loh-Material und Quarzit-Frostbruch, das 

stellenweise mit Abfallspanen eiszeitlicher Werkzeugherstellung gespickt ist« 27 Dem- 

nach ist eine geologische Datierung des umfangreichen Komplexes unmdglich - und dies 

trifft fur die Mehrzahl der hessischen Quarzitschlagplatze zu. A. Luttropp und G. Bosinski 

gehen jedoch davon aus, dab die braune Patina von einer »warmen Bodenbildung« iiber- 

pragt sein muh.28

Abb. 8 Quarzitfaustkeil von der Reutersruh bei Ziegenhain in Hessen. M. 1:2

25 Luttropp/Bosinski 1971, Taf. 142; 143,1

26 Luttropp/Bosinski 1971, S.69

27 Luttropp/Bosinski 1971, S.6

28 Luttropp/Bosinski 1971, S.36

JaHRESSCHRIFT FUR M1TTELDEUTSCHE Vo RG E S CH I C H TE / BAND 85 / 2002



MICHAEL SEILER / DIETHELM RUNCK

A. von Berg et al. verweisen darauf, dak die haufig zu beobachtende Braunfarbung der 

Quarzitartefakte keine Patina -vergleichbar dem Silex- darstellt, sondern als eine Imprag- 

nierung mit Metalloxyden (Eisen- und Manganverbindungen) gewertet werden muE 

(sog. »Dehydrationspatina«).29 Fur Oberflachenfunde, deren geologisch-stratigraphische 

Position unklar ist, aber eine Vermischung unterschiedlich alter Komplexe zu erwarten 

ware, haben Luttropp und Bosinski Parameter vorgeschlagen, nach denen die Artefakte 

zeitlich gliederbar sind 30 Demnach kommt das Primat dem Erhaltungszustand zu, Typen 

und technologische Merkmale haben lediglich sekundare, erganzende Bedeutung. Je gros

ser der Grad der Oberflachenveranderung, desto alter sollen demnach die Artefakte sein. 

Diesen Trend wollen L. Fiedler und S. Veil auf der Quarzitstation Ravensberg, Stadt Trois

dorf, Rhein-Sieg-Kreis, erkennen, wo grobe ovale Faustkeile braunlich patiniert sind, wah- 

rend dies bei den sorgfaltig bearbeiteten herzfbrmigen Exemplaren und den Blattspitzen 

nicht der Fall ist.31

Hier stellt sich die Frage, ob man die »Begleitindustrie« bzw. Abschlage und Kern- 

steine, die gleichfalls derartige Patinierungsunterschiede zeigen, diesen Gruppen zuord 

nen kann, zumal besagtes Schema nur einen Trend widerspiegeln kann, nicht jedoch allge- 

meine Gtiltigkeit besitzt, wie es die Verfasser selbst feststellen. 80 % der Funde von Hausen 

sind beige verfarbt. Auch die Mehrzahl der Abschlage und Kernsteine von Weddersleben 

sowie der Faustkeil zeigen diese Impragnierung. Dieser lieEe sich im Sinne von A. von Berg 

et al. in deren Strife 3 bzw. Stufe 2 (wenig verfarbt) einordnen.32 Nach von Berg et al. ist 

bezuglich der Funde von Hausen eine deutliche Trennung von grob gearbeiteten und 

annahernd ovalen Faustkeilen einerseits und herzfbrmig-gestreckten andererseits mbg- 

lich.33 Dies wird von den Autoren als Hinweis auf erne Unterteilung in ein alteres und ein 

jiingeres Acheuleen verstanden. Die alteren ovalen Formen finden gute Entsprechungen 

im Inventar von Rainrod, wobei die groben Stiicke haufiger dunkler gefarbt sind als die 

sorgfaltig bearbeiteten; dies zeigt nach Meinung der Autoren eine zeitliche Tiefe und ist 

nicht aktivitatsspezifisch zu begriinden.

Auch in Troisdorf unterscheiden sich die Artefakte durch ihre Patinierung.34 Die Pati- 

nierungsabstufung (PA) hat chronologische Relevanz, da intensive Patina am haufigsten 

an alt- und mittelpalaolithischen Typen vorkommt (praparierte Kerne, Keilmesser, Faust

keile) und weniger an jtingeren Stricken (regelmaEige Klingen, Klingenkerne). Patinie

rung ist demnach ein relativer Zeitindikator. Die Verfahrensschwache besteht allerdings 

darin, dab diese Entwicklung nur einen allgemeinen Trend widerspiegeln diirfte und 

mbglicherweise nur auf einen geologisch-geographisch lokalen Raum zutrifft.35 Fehlen 

-wie in Weddersleben- grbEere Serien von Typen und liegen lediglich Einzelfunde vor, 

ist dieses System nicht anwendbar. Somit entziehen sich Einzelstiicke auch hinsichtlich 

zweifellos vorhandener »Patinierungs-« und Abrollungsunterschiede der Datierbarkeit.

L. Fiedler und S. Veil folgen letztlich der Datierung H. Schwabedissens, der die rheini- 

schen Quarzit inventare mit Faustkeilen iiberwiegend ins »Jungacheuleen« stellt.36

29 von Berg et al. 1987/88, S. 50

30 Luttropp/Bosinski 1971

31 Fiedler/Veil 1974

32 von Berg et al. 1987/88, S. 50

33 von Berg et al. 1987/88, S. 67

34 Fiedler/Veil 1974, S. 386 ft.

35 Fiedler/Veil 1974, S.388

36 Schwabedissen 1970, S.104
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Die Berechtigung eines solchen »Jungacheuleen« -beruhend auf dem Vorkommen 

von Faustkeilen und »charakteristischer Levalloistechnik« - scheint heute vielfach frag- 

lich, zumal sich als solches postulierte Funde typologisch aufgrund ihrer hohen Diversitat 

sowie der Langlebigkeit vermeintlicher »Leitformen« weder von alteren (drenthezeitli- 

chen), noch von fruhweichselzeitlichen Inventaren sicher abgrenzen lassen.37 A. Luttropp 

sah in den triangularen Faustkeilen von Lenderscheid, Schwalm-Eder-Kreis, erstmals Ver- 

treter des Mousterien de Tradition Acheuleenne (MTA) in Deutschland.38 DaE jedoch 

auch fur die norddeutsche Tieflandszone mit Einflussen des MTA zu rechnen ist, wird 

u.a. durch neuere Funde aus der Leipziger Tieflandsbucht immer wahrscheinlicher.39 

Abgesehen von den Faustkeilen bleiben jedoch jene Typen, die fur das franzosische MTA 

charakteristisch sind (Stichel, Kratzer, ruckengestumpfte Messer), stark unterreprasen- 

tiert. Das friihweichselzeitliche Alter dieser Funde aus der Niederterrasse der Mulde ist 

stratigraphisch abgesichert.40 Auch hier zeichnet sich ein frappierendes Nebeneinander 

acheuloider Typen (z.B. mandelfdrmige, dickblattige Faustkeile) und triangularer MTA- 

Faustkeile mit gescharfter Basis, Keilmessern und blattfdrmigen Schabern, wie man sie 

in Inventaren der letzten Kaltzeit erwartet, ab.41 Fine weitere Diskussion dieser Proble- 

matik soli an dieser Stelle unterbleiben. Sie muEte jedoch angeschnitten werden, um zu 

verdeutlichen, daE zahlreiche faustkeilfuhrende Inventare, die aufgrund unsicherer Stra

tigraphic -hier waren beispielsweise das »Baggerpalaolithikum« aus dem Elbtal bei 

Magdeburg42 oder die Leinetalfunde43 zu nennen- geochronologisch nicht klar fixierbar 

sind, jiinger datieren kbnnen als das fur diese Funde mitunter in Erwagung gezogene spat- 

saalezeitliche »Jungacheuleen«.

Im Hinblick auf die Quarzitschlagplatze des nbrdlichen Harzvorlandes bleibt nach die

sen Betrachtungen resiimierend festzuhalten, daE eine Datierung weder geologisch noch 

typologisch mbglich ist. Als Fazit - auch hinsichtlich der Fundstellengenese - kdnnen drei 

verschiedene Mbglichkeiten angenommen werden:

1. Die Begehung des Bodetales erfolgte zu Beginn der Terrassenaufschotterung.

Die Artefakte lagern an der Basis der Schotter in einer Blocksohle und sind friihsaale- 

zeitlich einzustufen.44

2. Die Quarzitartefakte sind in den hangenden Bereichen der Terrasse zu lokalisieren 

und spatsaalezeitlich.45

3. Die Artefakte wurden aus dem fruhweichselzeitlichen Solifluktionsschutt gepflugt 

und gehoren tiberwiegend der letzten Kaltzeit an.46

37 Steguweit 1998, S.yf.

38 Luttropp 1981, S-43ff.

39 Rudolph/Bernhardt 1997 - Kraft/Seiler 1999

40 Wimmer 1997, S. 180

41 Herrn Prof. Gerhard Bosinski und Dr. Olaf Joris 

sei fur ihre Diskussionsbereitschaft gedankt.

42 zuletzt Weber 1997

43 Bosinski 1982, S. 166f. - Zedelius-Sanders 1978

44 so bei Toepfer 1981, S. 66 und Weber 1986, S.91

45 Erfahrungsgemaft nimmt die Haufigkeit der Arte

fakte in den hangenden Bereichen von Flufiterras- 

sen ab (z.B. Markkleeberg - Baumann/Mania 

1983, S-56ff.). Daher ist es eher unwahrscheinlich, 

daft ein Grofiteil des Wedderslebener Inventars 

aus hbheren Schichten der Bodeterrasse stammt.

46 so bei Mania 1997, S. 173
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Am wahrscheinlichsten sincl mehrere Begehungen des Bodetales durch den mittelpalao- 

lithischen Menschen, ohne dafi die zeitliche Tiefe der jeweils dabei hinterlassenen Arte- 

fakte im einzelnen erfalsbar ware.47

Summary

New finds from the quartzite palaeolithic of the ‘Devil's Wall’ near Weddersleben, 

District of Quedlinburg

The middle palaeolithic open-air site Weddersleben near Quedlinburg in the foreland of 

the Harz mountains was discovered in the 1920s through numerous stray finds of rolled 

quartzite artifacts, with a partial calcareous sinter crust. The 'Teufelsmauer' (Devil's Wall) 

is part of the Harz upthrust area in the subhercynian depression. It is formed from a 

weathered bed of silicified sandstone (quartzite). The raw material for the lithic industry 

was removed from the solifluction-rubble of the Bode river terrace. A test excavation by 

Rudolf Feustel and Karl Stoye in 1962 showed that the artifacts can be probably placed 

stratigraphically in the overlying beds of the Saalian Main terrace of the River Bode. But 

without extensive excavations, the exact age of the lithic artifacts will remain indeter

minable.

The new finds were collected during several surveys by the authors of this paper 

between 1997 and 1999. The lithic material is dominated by large coarse flakes which 

were made by direct hard-hammer percussion, Levallois flakes, and angular debris. The 

massive oval, thick bladed handaxe with a natural, unmodified base and the discoidal 

core with a flat facial retouch are the most important finds. The middle palaeolithic com

plex of Weddersleben can be compared with sites in Hesse, especially Reutersruh, 

Hausen and Rainrod, although the age of these open-air sites cannot be exactly deter

mined.

47 Fiir die kritische Durchsicht des Manuskripts

danken wir Privatdozent Dr. Michael Bolus

(Tubingen).
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