
Aus Trummem erstanden:

Der Neuanfang im Westteil der Stadt (1945-1963)

Manfred Nawroth

Das Kriegsende und die Entlassung Unverzagts

Das Kriegsende und die Kapitulation Deutschlands 

am 8. Mai 1945 hatten auch Auswirkungen auf die 

Zukunft der Staatlichen Museen zu Berlin. Der preu- 

Bische Staat wurde faktisch handlungsunfahig, so 

dass die Mitarbeiter der Museen sich selbst iiberlas- 

sen blieben. Sie investierten ihre Kraft weiterhin in 

die Museen. Eine „Stunde Null“ im eigentlichen 

Sinn hat es daher nicht gegeben.1 Auch das Museum 

fur Vor- und Friihgeschichte mit seiner einstmals be- 

riihmten Sammlung stand vor einem regelrechten 

Scherbenhaufen. Neben den schwerwiegenden Ver- 

lusten in Folge der kriegsbedingten Verlagerung 

groBer Teile der Sammlungen waren auch immense 

Zerstbrungen an den im Martin-Gropius-Bau einge- 

lagerten Gegenstanden zu beklagen. Dabei handelte 

es sich um die in ca. 380 Kisten verpackte Studien- 

sammlung und Teile des unverpackten Magazinbe- 

standes, die sich noch im Brandschutt und hinter 

herabgestiirzten Decken und Mauerteilen verbar

gen.2 Die wichtigsten Museumsguter, darunter die 

drei Kisten mit der Bezeichnung MVF 1-3, in de- 

nen sich das „Unersetzliche“ des Museums befand, 

waren unter der Obhut Wilhelm Unverzagts bis Mai 

1945 im Flakturm Zoo sicher aufbewahrt. Nach der 

Einnahme Berlins durch die Rote Armee iibergab er 

sie in geordnetem Zustand an die sowjetischen Auto- 

ritaten. Das „Museum im Zoobunkerfur das der 

Direktor des Museums fur Vor- und Friihgeschichte 

auch nach der Kapitulation verantwortlich geblieben 

war, wurde durch die Militarverwaltung endgiiltig 

am 8. Juni 1945 geraumt und am 11. Juni kam es 

dann zum Abtransport auch der im Keller des Berli

ner Stadtschlosses eingelagerten Kisten mit Materia- 

lien aus der Studiensammlung. Bis zur Uberfiihrung 

in die Sowjetunion verblieb das Museumsgut in ei

nem Zwischenlager in Berlin-Karlshorst.

Nachdem die wichtigsten Museumsbestande nicht 

mehr in seiner Verantwortung lagen, konzentrierte 

1 Kuhnel-Kunze 1984, 76.

2 Unverzagt 1988, 340.

3 Unverzagt 1988, 349 f.

4 Kuhnel-Kunze 1984, 77 f.

sich Unverzagt auf die Uberwachung der Ruine des 

Martin-Gropius-Baues, die er erstmals am 9. Mai 

aufsuchte (Abb. 1). Nachweislich war er wieder am 

14. und 19. Juni 1945 vor Ort, um sich einen Uber- 

blick zu verschaffen, wo und wie mit Aufraumarbei- 

ten und „Ausgrabungen“ begonnen werden kbnnte.3 

Dass es dazu nicht kam, lag an der Neustrukturie- 

rung der Berliner Museumslandschaft. Am 17. Mai 

1945 bildete sich der vom Militar-Kommando der 

Roten Armee anerkannte Magistrat von GroB-Ber- 

lin. Fur die kulturellen Belange wurde eine Abtei- 

lung fur Volksbildung eingerichtet, welche die Ver- 

waltung der Staatlichen Museen bis zu einer spateren 

Regelung ubemehmen sollte. Am 11. Juni wurde 

eine Unterabteilung Museen und Sammlungen unter 

der Leitung von Dr. Hermann Settegast geschaffen, 

die vor allem fur die Sicherung der in den Trummem 

befindlichen Kunst- und Kulturgegenstande zustan- 

dig war. Unverzuglich gab der Magistrat den meis- 

ten der friiheren Museumsbeamten und Angestellten 

eine Anstellung. Nur sechs Mitarbeiter mussten auf- 

grund ihrer Mitgliedschaft in der NSDAP bzw. in 

einer der Partei angeschlossenen Institution aus dem 

Dienst ausscheiden, darunter der Generaldirektor 

Otto Kummel und Wilhelm Unverzagt. Dieser er- 

hielt am 21. Juni durch den stellvertretenden Gene

raldirektor Carl Weickert die fur ihn uberraschende 

Mitteilung, dass er mit seiner Entlassung rechnen 

musse.4 Denn nur wenige Wochen zuvor hatte Wei

ckert noch schriftlich bestatigt, dass Unverzagt von 

der russischen Kommandantur zum „Direktor des 

Museums im Flakturm Zoo“ bestellt worden war.5 

Am 18. Juli nahm Unverzagt schlieBlich sein Entlas- 

sungsschreiben in Empfang. Darin wurde ihm kurz 

mitgeteilt, dass sein Gesuch um Weiterbeschaftigung 

bei den Staatlichen Museen nicht genehmigt worden 

war.6 Auch zwei Treffen mit Weickert und dem vom 

23. Juni bis 7. August als kommissarischer General

direktor fungierenden Dr. Herbert Dreyer brachten

5 Bescheinigung durch den Generaldirektor Weickert vom 1. 

Juni 1945. Abgedruckt in Unverzagt 1988, 384.

6 Unverzagt 1988, 350. Schreiben imNachlass Unverzagt: SMB- 

PK/MVF, IXf 3, o. Sign. [Materialsig. Mechthilde Unverzagt],
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Abb. 1: Blick in das Souterrain des Martin-Gropius-Baues. Un- 

ter dem Lichthof waren ca. 300 Fundkisten deponiert, die am 19. 

Februar 1945 verbrannten. Foto: Archiv MVF.

keine Anderungen in der Sache. Beide betonten, 

dass es aufgrund der Anordnungen der russischen 

Militarverwaltung keine Einspruchsmoglichkeiten 

gabe.7 Damit war die Ara Wilhelm Unverzagts bei 

den Staatlichen Museen endgiiltig beendet. Er fiihlte 

sich dennoch weiterhin fur die verbliebenen Samm- 

lungsreste verantwortlich und hielt sich bis Oktober 

noch zwolfmal im Martin-Gropius-Bau auf, um die 

vorhandenen Reste der Sammlung zu sichem.

Die Ernennung Josef Allmangs zum Direktor

Zu einer erheblichen Einschrankung der Handlungs- 

mbglichkeiten Unverzagts kam es, als der Magistral 

am 25. September 1945 den am 7. April 1900 in 

Ko In geborenen Kunsthistoriker Dr. Josef Allmang 

die Leitung des Museums fur Vor- und Friihgeschich- 

te ubertrug. Dieser hatte in seinen jungen Jahren zu- 

nachst Tatigkeiten im Bankbereich, im Kohlen- und 

BaustoffgroBhandel sowie im Industriebedarf ausge- 

iibt, bevor er zwischen 1931 und 1936 bei Prof. 

Oehlmann in Bonn Praxis in der Ausgrabungstech- 

nik und im Museumswesen erwarb. 1939 promo- 

vierte er mit der Dissertation „Die Baugeschichte 

des Klosters Kolbatz. Ein Beitrag zur Geschichte des 

mittelalterlichen Backsteinbaus in Pommern“ an der 

Universitat Greifswald. Von 1943 bis 1945 war All

mang als Kustos im Stift Osek in Nordbohmen fiir 

die „Kunstsammlung und Bibliothek“ verantwort

lich.8

Am 6. Oktober auch vom kommissarisch wirkenden 

Generaldirektor der Staatlichen Museen, Carl Wei- 

ckert, zum kommissarischen Leiter des Museums 

fiir Vor- und Friihgeschichte ernannt, wurde Allmang 

mit den weiteren Arbeiten im Martin-Gropius-Bau 

beauftragt. Die Mitarbeit und Anwesenheit Unver

zagts im Museum war fortan unerwiinscht und man 

verwehrte ihm sogar den Zutritt zur Ruine des Mar

tin-Gropius-Baues.9 Bei dem aus dem Amt entfern- 

ten ehemaligen Direktor stieB die Ernennung All

mangs auf verstandlichen Unmut, was er in einem 

Brief an Wilhelm Albert von Jenny, den vormaligen 

Kustos am Museum fiir Vor- und Friihgeschichte, 

auch deutlich zum Ausdruck brachte: „Fiir die kum- 

merlichen, aus den Trilmmern ergrabenen Reste un- 

serer Museumsbestande wurde ein vollig unbekann- 

ter Kunsthistoriker, Dr. Allmang, eingesetzt, der sich 

zwar alle Muhe gibt, aber der Aufgabe natiirlich 

nicht gerecht werden kann 10

Nach der Vorgabe des Kulturamtes betrafen die 

Kernaufgaben Allmangs vor allem die Sichtung und 

Registrierung von Kunstschatzen und den wissen- 

schaftlichen Wiederaufbau des Museums fiir Vor- 

und Friihgeschichte.11 Zu seinem Aufgabenprofil ge- 

horten urspriinglich auch Vortragstatigkeit und die 

Herausgabe der Prahistorischen Zeitschrift. Das En

gagement des kommissarischen Direktors war offen- 

kundig nicht sehr erfolgreich. So erstattete er im 

Friihjahr 1946 auf Wunsch Weickerts einen auf noch 

vorhandenen, allerdings unvollstandigen Bergungs- 

akten basierenden Bericht iiber die Kriegsverluste

7 Unverzagt 1988, 350.

8 SMB-PK/MVF, H-4a, Bd. 1.

9 Unverzagt 1988, 351.

10 Brief Unverzagts an den ehemaligen Kustos des MVF, Wil

helm Albert Ritter von Jenny, vom 5.10.1946: SMB-PK/MVF,

H-4a, MVF 1995/27. -vgl. auch den Beitrag von M. Bertram zu 

Unverzagt, Dokumentenanhang Nr. 9, in diesem Band.

11 Bescheinigung fur eine Lebensmittelkarte vom 20.11.45 in 

den Personalunterlagen Allmang: SMB-PK/MVF, H-4a, Bd. 1.
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des Museums. Da von Seiten Allmangs keinerlei 

Kontakte zu Unverzagt bestanden, wusste er offen- 

sichtlich nichts von den rund 50 Kisten, die im Marz 

und April 1945 nach Kaiseroda und Grasleben aus- 

gelagert worden waren, weshalb er den Umfang der 

nach Russland verbrachten Objekte zu hoch ansetz- 

te. Den Bericht verwendete Prof. Friedrich Winkler 

in seiner Kriegschronik der Berliner Museen,12 wo- 

mit die Fehlinformation Eingang in die Literatur 

fand. Uber sonstige Aktivitaten fur das Museum fur 

Vor- und Friihgeschichte in der wenig mehr als ein- 

jahrigen Dienstzeit Allmangs ist kaum etwas be- 

kannt. Bereits am 26. Oktober 1946 wurde ihm vom 

Magistral mitgeteilt, dass aufgrund von notwendi- 

gen EinsparungsmaBnahmen und der damit verbun- 

denen Zusammenlegung der Museen eine Beendi- 

gung seines Dienstverhaltnisses zum 31. 10. 1946 

geplant sei.13

Das Museum unter der Leitung 

der „Trummerfrau“ Gertrud Dorka

Die seit der Entlassung Allmangs verwaiste Stelle 

des Leiters des Museums fur Vor- und Friihgeschich- 

te wurde durch den Magistral erst am 1. September 

1947 mit Gertrud Dorka wiederbesetzt (Abb. 2). Die 

am 19. Marz 1893 in Orlau bei Neidenburg geborene 

OstpreuBin kam 1914 nach Berlin, wo sie mehr als 

30 Jahre, bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Schul- 

dienst am 31. August 1947, als Lehrerin an verschie- 

denen Stellen des Bezirks Pankow tatig war. In ihrer 

Begeisterung fur die vorgeschichtlichen Altertumer 

besuchte Gertrud Dorka seit 1918 die durch Albert 

Kiekebusch im Markischen Museum abgehaltenen 

Seminare und absolvierte von 1930 bis 1936 in Ber

lin und Kiel - unter zeitweiliger Freistellung vom 

Schuldienst - ein Studium der Anthropologie, histo- 

rischen Geographic und Prahistorie. Mit ihrer Dis

sertation uber den pommerschen Kreis Pyritz erwarb 

Gertrud Dorka schlieBlich den Doktorgrad der Uni- 

versitat Kiel. In den Kriegsjahren verlieB sie zeitwei- 

lig Berlin und wurde mit ihren Schulklassen 1943 

nach Zeitz in Sachsen evakuiert. Bei ihrer Riickkehr

Abb. 2: Gertrud Dorka an ihrem Schreibtisch im Souterrain der 

Ruine des Volkerkundemuseums. Foto: Archiv MVF.

in das zerstbrte Nachkriegs-Berlin fand sie zumin- 

dest ihre Wohnung und Habe unversehrt vor.14 

Dorka trat ihr Amt nach der am 25. Februar 1947 er- 

folgten Auflosung des Staates PreuBen an. Ihr schwie- 

riges Aufgabengebiet als Direktorin des nun „Ehemals 

Staatlichen Museums fur Vor- und Friihgeschichte44, 

das in die Verwaltung des Magistrals von Berlin 

iibergegangen war, umfasste u. a. die Bergung der in 

den Trummem des Martin-Gropius-Baues liegenden 

Objekte, die Ruckfuhrung ausgelagerter Bestande 

und die treuhanderische Verwaltung der vorge

schichtlichen Sammlung des Markischen Museums. 

Dariiber hinaus oblagen ihr, neben der Sichtung der 

Akten und Karteien, die Mehrung des Sammlungs- 

bestands durch Ankaufe und durch Funde aus den 

Ausgrabungen des Referats fur Bodendenkmalpfle- 

ge in GroB-Berlin, mit dessen Leitung G. Dorka seit 

1948 zusatzlich vom Magistral beauftragt worden 

war.15

Im Februar 1957 umfasste die Sammlung bereits 

wieder 82.440 Objekte. Davon entfielen allein 

45.000 auf die Erwerbung der Sammlung des Pfar- 

rers Martin Schultze und weitere 1.130 auf die der 

Sammlung Klaeber. Einen Zuwachs von 17.900 In- 

ventamummern erbrachten die Aktivitaten der Bo- 

dendenkmalpflege. Dazu kamen die 14.000 Objekte

12 Kiihnel-Kunze 1984, Anlage 2, 351. Als zuverlassiger kbnnen 

die Angaben Barths vom 9. Mai 1947 angesehen werden, die 

weitgehend auf die Angaben Wilhelm Unverzagts zurtickgehen 

(Unverzagt 1988, 353).

13 Schreiben des Magistrats der Stadt Berlin an Allmang vom

26.10.1946: SMB-PK/MVF, H-4a, Bd. 1. Obwohl in den Perso- 

nalunterlagen Allmangs als offizieller Termin fur sein Ausschei

den der 31. Dezember angegeben wird, gibt der Jahresbericht

seiner Nachfolgerin Gertrud Dorka fur das Jahr 1947 eindeutig 

zu erkennen, dass das Museum bereits seit dem 2. November 

1946 ohne fachliche Betreuung war. Personalbogen Allmang 

vom 18.3.1947: SMB-PK/MVF, H-4a, Bd. 1. Jahresbericht 

1947: SMB-PK/MVF, G-l,Bd. 1.

14 Gandert 1957, 49 ff.

15 Vgl. den Beitrag von K. Wagner in diesem Band.
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Abb. 3: Gertrud Dorka und Hilfsrestaurator Karl Instinsky bei 

der Fundbergung im Martin-Gropius-Bau. Foto: Archiv MVF.

Abb. 4: Karl Instinsky bei der Fundbergung im Souterrain des 

Martin-Gropius-Baues. Foto: Archiv MVF.

aus den aus dem Kunstlager Celle nach Berlin zu- 

riickgefuhrten Verlagerungskisten. Hinzu kamen die 

in Berlin verbliebenen Teile der Schau- und Studien- 

sammlung und 820 weitere Objekte aus der vorge- 

schichtlichen Schausammlung des Markischen Mu

seums. Ungezahlt war zu diesem Zeitpunkt die Zahl 

der Gegenstande aus der Studiensammlung des Mar

kischen Museums und aus den 600 bis 800 Kisten, 

die aus dem Brandschutt des Martin-Gropius-Baus 

geborgen wurden (Abb. 3).16

Neben dem Wiederaufbau der Sammlung lag Dorka 

auch die - bis 1948 abgeschlossene - Revision, Neu- 

ordnung und Erweiterung der Museumsbibliothek 

durch Schenkungen und Ankaufe am Herzen, fiir die 

in erster Linie der Erwerb der Bibliothek des Pfar- 

rers Schultze im Jahr 1950 ein Meilenstein war. Er- 

folglos blieben hingegen die Verhandlungen mit Un- 

verzagt liber den Verbleib der 5.000 in Lebus 

ausgelagerten Bande der ehemaligen Museumsbibli

othek, die in die Deutsche Akademie der Wissen- 

schaften gelangten.17 Dennoch zahlte die Bibliothek 

dank des unermiidlichen Einsatzes Dorkas bei ihrem 

Abschied im Jahr 1958 bereits wieder 9.450 Bande. 

2.275 entfielen auf Monografien, 6.396 auf Zeit- 

schriften und 779 auf Sonderdrucke.18

Seit 1952 gab es mit den vierteljahrlich erscheinen- 

den „Berliner Blattern fiir Vor- und Friihgeschichte“, 

herausgegeben von Herbert Lehmann, erstmals nach 

Kriegsende wieder eine Zeitschrift. Die neue Reihe 

hatte ihren inhaltlichen Schwerpunkt auf der Vorge- 

schichte des Berliner Raums. Veroffentlicht wurden 

die wichtigsten Ergebnisse der denkmalpflegerischen 

und musealen Tatigkeit der Direktorin, ihrer Mitar- 

beiter und der Pfleger. Die Prahistorische Zeitschrift 

- das Museumsorgan seit 1909 - wurde mit dem 

Band fiir 1949/50 federfiihrend vom Wilhelm Un- 

verzagt herausgegeben, der inzwischen Direktor des 

Instituts fur Vor- und Fruhgeschichte bei der Deut- 

schen Akademie der Wissenschaften geworden war. 

SchlieBlich gelang es 1957 mit den Herausgebem 

Dorka, Gandert und Lehmann unter dem Titel Ber

liner Beitrage zur Vor- und Friihgeschichte“ eine 

monografische Reihe einzufuhren.

Dorka verstand es, die Zahl ihres Mitarbeiterstabs 

kontinuierlich zu erhbhen.19 Dazu gehorten, neben 

den in der Bibliothek und der Verwaltung Tatigen, 

auch die technisch-restauratorischen Krafte. Karl In

stinsky, bereits seit 1927 am Museum fur Vor- und 

Fruhgeschichte beschaftigt, setzte sein Engagement 

fur das Museum auch in den schwierigen letzten 

Kriegstagen fort und wurde von Dorka fur Restau- 

rierungs- und Magazinarbeiten angestellt. Bedeu- 

tend war vor allem sein Einsatz bei den Fundbergun-

16 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 7.

17 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 1.

18SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 7. - Vgl. auch den 

Beitrag von M. Bertram zur Bibliothek in diesem Band.

19 Im Jahr 1951 waren auBer Dorka bereits zehn weitere Mitar- 

beiter am Museum beschaftigt.
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gen in Lebus und im Martin-Gropius-Bau (Abb. 4). 

Unterstiitzt wurde er seit 1948 durch Paul Gaudel, 

der zu Beginn als technische Hilfskraft und ab 1954 

als Restaurator beschaftigt war, sowie seit 1952 

durch den Hilfsrestaurator Max Zimmermann. Der 

schon unter der Leitung Unverzagts fiir das Museum 

tatige Max Muth, der sich auch bei den archaologi- 

schen Untersuchungen in Westberlin hervortat, konn- 

te 1950 als wissenschaftlicher Zeichner beschaftigt 

werden. 1951 gelang es, mit Werner Mey eine weite- 

re Person anzustellen, die fur Zeichenarbeiten und 

bei Ausgrabungen eingesetzt wurde.

Unterstiitzung bei den Ausgrabungsarbeiten wurde 

den Museumsangestellten durch Adriaan von Muller 

zuteil. Er begann seine Karriere am Museum am 10. 

Dezember 1955 als Volontar, war von 1957 bis 1959 

als wissenschaftlicher Angestellter und anschlieBend 

als Kustos beschaftigt, ehe er 1967, nach beinahe 

vierjahriger Vakanz, die Stelle des Direktors antreten 

konnte.20

Als „rechte Hand“ Dorkas fungierte seit 1951 der 

ehemalige Direktor der vorgeschichtlichen Abtei- 

lung des Markischen Museums, Otto-Friedrich Gan- 

dert (s. u.). Schon aus der Vorkriegszeit liber das 

siedlungskundliche Seminar im Markischen Muse

um kollegial-freundschaftlich miteinander verbun- 

den, bot er Gertrud Dorka bereits im Jahr 1948 seine 

Dienste fiir die Planungen zur Neuaufstellung der 

Dauerausstellung an. Die Versuche, Gandert nach 

Berlin zu holen, scheiterten zunachst wegen seiner 

friiheren Mitgliedschaft in der NSDAP.21 Erst nach 

der „Entnazifizierung“ Ganderts im Westen und der 

spateren Anerkennung des Verfahrens durch die Ber

liner Behorden gelang es Dorka schlieBlich, ihm im 

Jahr 1951 zu der bereits seit 1949 vorhandenen Plan- 

stelle eines Kustos am Museum zu verhelfen. In den 

folgenden Jahren erwies sich Gandert als engagierter 

Mitarbeiter und war maBgeblich an der wissenschaft- 

lichen Konzeption und der Ausgestaltung der im Jahr 

1955 eroffneten Dauerausstellung beteiligt.

20 Erstmals besuchte von Muller die Direktorin in ihren Dienst- 

raumen am 2. Januar 1951.

21 Reger Schriftwechsel bis 1951 zu der Moglichkeit einer Ein- 

stellung Ganderts am Ehemals Staatlichen Museum fur Vor- und 

Friihgeschichte in: SMB-PK/MVF, D-2, Bd. 1; ebd., Bd. 2.

22 Muller 1972, 5.

23 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 1.

24 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 1.

25 Kiihnel-Kunze 1984.

26 Kiihnel-Kunze 1986, 344 f.

Die Suche nach dem Standort des Museum 

fiir Vor- und Friihgeschichte

Durch die Zerstorung des Martin-Gropius-Baues 

war das Museum fiir Vor- und Friihgeschichte hei- 

matlos geworden. Da noch zahlreiche Gegenstande 

unter den Triimmern lagen, zeigte sich Gertrud Dor

ka bestrebt, moglichst bald den Museumssitz aus 

den beengten Raumlichkeiten der Notunterkunft im 

Volkerkundemuseum in Dahlem in die Nahe der Ru- 

ine zu verlegen. Letztendlich war sie die geeignete 

Person, um den Aufbau des Museums aus den Triim- 

mem „mit der ihr angeborenen ostpreufiischen 

Hartnackigkeit“ voranzutreiben.22 Am 20. Oktober 

1947 fiihrte Dorka zunachst Gesprache mit Dr. 

Behrsing, dem Leiter des „Amtes fiir Museen und 

Sammlungen“, liber eine mogliche Nutzung der Erd- 

geschossraume des ehemaligen Gestapohauses.23 

Diese Idee wurde nicht weiter verfolgt, da bereits im 

Februar 1948 von Seiten Walter Krickebergs, dem 

Direktor des Museums fiir Volkerkunde, der Vor- 

schlag gemacht wurde, dass das Museum fiir Vor- 

und Friihgeschichte, sobaid das Volkerkundemuse- 

ums nach Dahlem umgezogen sein wiirde, die 

Dienstraume in der Prinz-Albrecht-StraBe beziehen 

konnte. Nach einer gemeinsamen Gebaudebesichti- 

gung mit Stadtrat May wurde der Umzug am 26. Fe

bruar genehmigt und das in Dahlem eingelagerte 

Museumsgut sowie Mobel bis zum Mai 1948 in den 

neuen Dienstsitz transportiert.24

Der Amtssitz im Keller des ausgebombten Volker- 

kundemuseums wurde bald durch ein Schild mit der 

Aufschrift

,, Museum fur Vor- und Friihgeschichte, Berlin SW 

II, Stresemannstrafle 110/111, Am vierten Keller- 

fenster vom Rundbau der Ecke klopfen, Zugang in 

der Prinz Albrechtstrafie (Tor) “

kenntlich gemacht. Diesen Standort wollte Gertrud 

Dorka keinesfalls wieder preisgeben, auch das An- 

gebot eines Umzugs des Museums fiir Vor- und 

Friihgeschichte in die JebensstraBe lehnte sie ab.25 

Mit der Spaltung Berlins im November 1948 und der 

Ubersiedlung eines Teils der Museumsverwaltung 

von der im Ostsektor gelegenen Museumsinsel nach 

West-Berlin sowie der Neugriindung des Magistrals 

in West-Berlin bekamen die im amerikanischen Sek- 

tor befindlichen Museumsbauten eine neue Bedeu- 

tung. Sie lagen nun unmittelbar an der Sektorengren- 

ze, das Trottoire entlang der Museumsgebaude war 

noch im amerikanischen, die Fahrbahn ab ihrer Mit- 

te aber bereits im sowjetischen Sektor.26 Dennoch 

hielt Dorka beharrlich an dem Standort fest, zumal
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Abb. 5: Vortrag von Gertrud Dorka am 21. Mai 1955 anlasslich der Eroffnungsfeier im wiederhergestellten Vortragssaal des ehema- 

ligen Vblkerkundemuseums. Foto: Archiv MVF.

in den folgenden Jahren vom Magistral bzw. Senat 

angesichts der noch erhaltenen Bausubstanz ein 

Wiederaufbau des Martin-Gropius-Baues und des 

ehemaligen Vblkerkundemuseums in Aussicht ge- 

stellt wurde. Um einen weiteren Verfall der Bausub

stanz zu verhindem, konnten fur erste Sicherungs- 

und Instandsetzungsarbeiten des Souterrains im alten 

Vblkerkundemuseum Finanzmittel bereitgestellt 

werden. Bereits 1950 waren sich die West-Berliner 

Senatsverwaltungen dariiber einig, dass beide Ge- 

baude nicht aufgegeben werden durften, sondem 

durch Wiederherstellung in das Programm der Rtick- 

fiihrung der verlagerten Museumsbestande einbezo- 

gen werden mussten.27 Erkennbar wurde die Emst- 

haftigkeit dieser Absicht, als ab Mai 1950 die 

Enttrummerung mit bis zu 120 Arbeitern am Tage 

richtig in Schwung kam und immer mehr Lastwagen 

zum Abtransport des Schutts eingesetzt wurden. Um 

die Relation vom Wert der vorhandenen Bausub

stanz zu den zu erwartenden Instandsetzungskosten 

feststellen zu kbnnen, nahmen am 13. Februar 1952 

zwei Vertreter des Versicherungswesens eine Schat- 

zung vor: Die Ruine des Martin-Gropius-Baues wur

de mit 550.000 DM West und das Grundstiick mit 1 

3/4 Millionen DM taxiert.28

SchlieBlich legte der Senatsbeschluss 790 vom 

13.7.1955 fest, dass der Wiederaufbau beider Muse- 

umsbauten durchzufuhren sei. Prioritat sollte dabei 

das Gebaude des Vblkerkundemuseums haben. Dort 

konnten dann im wieder hergerichteten Souterrain

1955 die erste Dauerausstellung des Museums nach 

dem Krieg erbffnet (Abb. 5) sowie auch die Neuauf- 

stellung der Studiensammlung und der Magazinbe- 

stande nach groBen Kreiseinheiten bis September

1956 bewerkstelligt werden.

Die optimistische Aufbruchstimmung erfuhr einen 

ersten Dampfer, als nach einer Begehung durch die 

Baukommission das Museum vom 5. November 

1956 bis zum 1. Januar 1957 aus Sicherheitsgriinden 

voriibergehend geschlossen werden musste. Als die

27 Ktihnel-Kunze 1986, 346.

28 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 3.
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Baukommission im Marz erneut zusammen trat, 

fasste sie den Beschluss, die durch lose Gesimsstei- 

ne bestehende Gefahrenstelle am Rundbau zu besei- 

tigen und den Abriss der Hofseite sowie die Abtra- 

gung des StraBenfliigels bis zum Sockelgeschoss 

durchzufuhren.29 Zwar beschloss der Senat 1957 

noch die beschrankte Ausschreibung eines Architek- 

tenwettbewerbs fur weitere bauliche MaBnahmen 

am Museum fur Volkerkunde, die konkreten In- 

standsetzungsprogramme wurden jedoch nicht um- 

gesetzt, weil man die zuktinftigen Planungen fur die 

Entwicklung der Museumsstandorte durch die in 

Griindung befindliche „Stiftung PreuBischer Kultur- 

besitz“ abwarten wollte.30 Diese entschied sich 1962 

mit der Errichtung eines neuen Museumszentrums 

am Tiergarten/Matthaikirchplatz gegen den Standort 

des ehemaligen Vblkerkundemuseums, das noch im 

November des gleichen Jahres gesprengt wurde.

Der Ban des ehemaligen Museums fur Volkerkunde 

spielte aber schon zuvor in den Planungen des Se- 

nats keine Rolle mehr. Noch im Juni 1957 gab dieser 

seine Einwilligung, dem Museum fur Vor- und Friih- 

geschichte den Langhansbau des Schlosses Charlot

tenburg bis zu einer endgiiltigen Regelung der Stand- 

ortfrage zur Verfiigung zu stellen. Zunachst sollte 

dieser nur fur Sonderausstellungen und als Magazin 

genutzt werden,31 wahrend fur die Bibliothek auch 

an einen Umzug in die Kunstbibliothek in der Je- 

bensstraBe gedacht war. Bei einem Besuch im De- 

zember 1957 im Vdlkerkundemuseum verabschie- 

dete sich der Senator fur Volksbildung, Tiburtius, 

von Gertrud Dorka auch schon bis zu einem Wieder- 

sehen in Charlottenburg.32

Die Ausgrabungen in der Ruine 

des Martin-Gropius-Baues

Der verheerende amerikanische Luftangriff vom 3. 

Februar 1945 hatte auch den Martin-Gropius-Bau 

schwer in Mitleidenschaft gezogen. Jene Teile der 

Studiensammlung und des Magazinbestandes, die 

nicht rechtzeitig ausgelagert werden konnten, wur

den Opfer der Flammen, manches andere dagegen 

iiberlebte den Angriff nahezu unbeschadet. Zwar 

versuchten Unverzagt beziehungsweise Allmang un- 

mittelbar nach Ende des Krieges die Reste zu si- 

chem, doch erst unter der Leitung der „Trummer-

Abb. 6: Der Anthropologe Prof. Heberer (links) bei der Bergung 

der verbrannten Reste der „Hauser-Skelette“. Foto: Archiv MVF.

frau“ Gertrud Dorka wurden die Hinterlassenschaften 

systematisch aus dem Schutt geborgen.

Um sich ein Bild von dem Zustand zu machen, lieB 

sich Dorka noch an ihrem ersten Arbeitstag als Di- 

rektorin, am 1. September 1947, die Sammlung, das 

Magazin und die Kellerraume im Martin-Gropius- 

Bau zeigen. Zu Beginn der BergungsmaBnahmen 

war vor allem Instinsky mit der Bewaltigung der 

eher zogerlich voranschreitenden Arbeiten betraut.33 

So konnten zahlreiche, teils noch mit Inventamum- 

mem versehene TongefaBe und Bronzen geborgen 

werden und bei den Ausgrabungen im Jahr 1951 ka- 

men die ersten Knochen der Skelette aus den Gra- 

bungen Hausers an das Tageslicht (Abb. 6).

Nach einer langeren Unterbrechungspause, oft zu- 

riickzufuhren auf den akuten Personal- und Geld- 

mangel, wurde die „Rote Ruine“ in der Prinz-Al- 

brecht-Str. 7 wieder fur Ausgrabungen vorbereitet, 

die am 10. August 1955 begannen. Nach den Be- 

rechnungen der Museumsmitarbeiter waren fur 

die geplanten Ausgrabungen auf einer Flache von 

255 m2 mindestens vier Mann erforderlich, die bei 

einer Leistung von 1 m3 pro Tag ca. 65 Arbeitstage 

im Einsatz waren. Die in den folgenden Wochen vor- 

genommenen MaBnahmen konzentrierten sich in 

erster Linie auf den kleinen Ecksaal und das kleine 

Magazin. Unter den in diesen Wochen geborgenen 

Gegenstanden befanden sich Bronze- und Eisenfun- 

de aus dem Graberfeld von Anduln, griechische 

SalbgefaBchen und frankische GlasgefaBe. Vom 13.

29 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 6.

30 Kuhnel-Kunze 1986, 350.

31 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 6.

32 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 7.

33 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 1.

34 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 5.
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bis 15. September 1955 fand schlieBlich unter der 

Beteiligung der Anthropologen Prof. Heberer und 

Dr. Kurth eine sorgfaltige Ausgrabung der Hauser- 

schen Skelette statt. Dabei „wurde sogar mit den 

Handen gegraben, da alles sehr vorsichtig erledigt 

werden musste“.^ Nur wenige Wochen spater war 

diese Ausgrabungskampagne im Martin-Gropius- 

Bau beendet. Da die Arbeiten nur in unregelmaBigen 

Abstanden durchgefiihrt werden konnten, kam es 

erst in den Jahren 1969/70 zu einem Abschluss die

ses Kapitels der Bergung von Museumsgut.

Die SicherungsmaBnahmen in Lebus

Ein weiteres Anliegen war Dorka die Sichtung der 

Bestande in der im Jahr 1938 in sieben Raumen des 

ehemaligen Gutshauses der Domane Lebus durch 

Wilhelm Unverzagt gegriindeten Forschungsstelle. 

Im Zuge der Auslagerungen waren von Marz bis Mai 

1943 Materialien aus den Grabungen in der Provinz 

Brandenburg und aus anderen Regionen, im Dezem- 

ber des gleichen Jahres die Museumsbibliothek und 

am 2. Marz 1944 die Sammlung der Diapositive, Ne

gative, Druckstocke und Fotoapparate dorthin ge- 

langt. Nachdem die Rote Armee den Ort an der Oder 

am 6. Februar 1945 besetzt hatte, kam es in der Fol- 

ge wiederholt zu Pliinderungen in dem verfallenden 

Gutshaus. Am 22. Mai 1946 reisten Hans Rothen- 

berger und Fritz Paech, zwei Angestellte des Muse

ums fiir Volkerkunde nach Lebus und berichteten, 

dass das meiste zerstort sei. Dies war wohl der 

Grund, warum Allmang erst gar nicht selbst dort hin- 

fuhr.

Dorka begab sich schon kurz nach ihrem Dienstan- 

tritt am 16. Dezember 1947 mit einem Herrn Klae- 

ber von der „Zentralstelle zur Rlickfuhrung von 

Kunstwerken“ erstmals auf eine eintagige Dienstrei- 

se nach Lebus, um sich vor Ort selbst ein Bild vom 

Zustand der ehemaligen Forschungsstelle und uber 

die Moglichkeiten der Bergung von dem in der Rui- 

ne des Gutshauses verschtitteten Museumsgut zu 

machen. Sie war dariiber informiert, dass ein kleine- 

rer Teil des in Lebus gelagerten Materials durch den 

ehemaligen Museumsangestellten Lemke mit eini- 

gen Hilfskraften in 40 Kisten und Kartons verpackt 

und in einem Schuppen geborgen worden war.35 

35 Bericht Dorkas uber die Besichtigung Lebus am 16.12.47: 

SMB-PK/MVF, C-4g, Bd. 1.

36 Dies bestatigte Unverzagt auch gegeniiber Dorka, da die Ab- 

sprachen wegen Lebus bereits mit Potsdam vereinbart waren:

Auch die liber 5.000 Bande der in Lebus eingelager- 

ten Museumsbibliothek waren nicht mehr vor Ort, 

sondern schon zuvor durch die Herren Dr. Hutloff 

und Dr. Heiligendorff nach Frankfurt an der Oder 

und anschlieBend nach Potsdam gebracht worden. 

Dort uberlieB sie ein russischer General Wilhelm 

Unverzagt, der sie in seiner Eigenschaft als Mitar- 

beiter der Deutschen Akademie der Wissenschaften 

in Empfang nahm.36

Unter diesen Vorzeichen begannen im Februar 1948 

die Verhandlungen uber eine Mitarbeit Unverzagts 

bei der Identifikation der Funde aus Lebus, der diese 

wie kein Zweiter kannte. Obwohl Unverzagt wegen 

seiner Entlassung im Jahr 1945 den „Ehemals Staat- 

lichen Museen“ auBerst kritisch gegeniiber stand, 

bemiihte sich Gertrud Dorka in den nachsten Mona- 

ten wiederholt bei der Generalwaltung der Staatli- 

chen Museen und der Magistratsverwaltung um den 

Abschluss eines Werkvertrags mit Unverzagt. Am 

21. Mai 1948 fand eine richtungsweisende Bespre- 

chung liber den weiteren Verbleib des in Lebus zu 

erwartenden Bergungsguts statt. Neben Dorka nah- 

men der Regierungsrat Heidemann aus Potsdam, 

Herr Reutti vom Referat Rtickfiihrung und Unver

zagt an der Unterredung teil, um die Anspriiche der 

einzelnen Partner sowie die Moglichkeiten und die 

Form der Beteiligung an den BergungsmaBnahmen 

zu prtifen. Man kam uberein, dass die Objekte aus 

den Vorkriegsgrabungen des Museums ftir Vor- und 

Friihgeschichte an dieses iiberfiihrt werden sollten, 

dass die seit 1920 durch die Notgemeinschaft deut- 

sche Wissenschaft finanzierten Grabungsgegenstan- 

de moglicherweise nach Berlin und die seit 1938 

geborgenen Objekte nach Brandenburg gehen soll

ten. In einem ersten Arbeitsschritt sollten die in Le

bus geborgenen Funde von Unverzagt im Stadt- 

schloss und in der Akademie gesichtet werden.3 Am 

16. August 1948 wurde ein entsprechender Vertrags- 

entwurf liber die Treuhandschaft der Akademie vor- 

gelegt.

Am 7. Juni begannen die bis zum 29. September 

1948 andauernden Arbeiten in Lebus. Noch am glei

chen Tag brachte Dorka in Erfahrung, dass beim Pol- 

terabend des in Lebus ansassigen Ehepaares Nitsche 

im Sommer 1945 auch prahistorische Gegenstande

SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 1. - Vgl. auch den Bei- 

trag von M. Bertram zur Bibliothek in diesem Band.

37 Besprechung Dorkas uber Lebus am 21.05.48: SMB-PK/MVF, 

C-4g, Bd. 1.
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zerbrochen worden waren. Die Scherben warden 

durch die Familie Nitsche in zwei Schubkarrenla- 

dungen antransportiert und konnten in drei Kartof- 

felkisten gesichert werden. Durch weitere Recher- 

chen kristallisierte sich heraus, dass sich einige 

Gegenstande in den Handen der einheimischen Be- 

vblkerung, darunter auch Kinder, von Lebus befan- 

den. Dorka hatte daher die Idee, 25 Kilogramm SiiB- 

waren als eine Art Kdder fur die Lebuser Kinder 

bereitzustellen, die sie als Gegenleistung fur die 

Riickgabe von GefaBen verteilen wollte. Sie richtete 

am 2. September 1948 ein Schreiben mit der Bitte 

um Bereitstellung der SiiBwaren an das Hauptamt 

Handel und Versorgung, das von dort an die Landes- 

regierung in Potsdam weitergeleitet und schlieBlich 

bewilligt wurde. Dorka konnte am 7. Oktober kon- 

statieren, dass die Aktion als erfolgreich zu bewerten 

sei, da sie als Gegenleistung fur die SiiBwaren insge- 

samt ein Dutzend GefaBe, zwei Kbrbe beschrifteter 

Scherben sowie Foto-Negative und Druck-Klischees 

erhielt.

Zusammen mit ein bis drei Arbeitskraften aus Berlin 

und zwei Beauftragten der Regierung Potsdam wur- 

den bei den BergungsmaBnahmen ca. 280 Kisten mit 

einem halben Zentner Material sichergestellt, von 

denen bereits vor Abschluss der Kampagne 180 in 

das Berliner Stadtschloss uberfiihrt werden konnten. 

Neben Grabungsfunden aus dem Odergebiet wurden 

vor allem Gegenstande aus Troja, aus Ungam sowie 

der Gdritzer und Billendorfer Kultur sichergestellt.38 

Als Ergebnis einer Besprechung uber den weiteren 

Verbleib des Museumsguts fertigte Dorka am 5. 

April 1949 eine Niederschrift an. Vorgesehen war 

eine Riickgabe der Objekte mit Inventamummem 

des MVF an das Museum, die Sicherstellung der 

Druckstocke der Prahistorischen Zeitschrift und die 

treuhanderische Verwaltung der Funde aus den Aus- 

grabungen, die Unverzagt bis zum Mai 1948 in der 

Mark Brandenburg durchgefuhrt hatte, bei der Aka- 

demie der Wissenschaften.39

Ganz anders war der Tenor in der Offentlichkeit. Ba- 

sierend auf einem Beitrag in der Zeitschrift „Sie“ 

38 Brief an Stadtrat May: SMB-PK/MVF, C-4g, Bd. 1.

39 Niederschrift Dorka vom 5.4.1949: SMB-PK/MVF, C-4g, Bd. 1.

40 Trojanische Scherben. „Sie“ vom 12.6.49; Das Schicksal der

Funde Heinrich Schliemanns. Neue Ziiricher Zeitung vom 

21.7.49; Trojas klagliches Ende. Hamburger Abendblatt vom 

1.8.49; In Lebus ist Troja untergegangen. Mainzer Allgemeine 

Zeitung vom 16.8.49; Polterabend mit Altertumem. Die Welt 

vom 14.10.48; Zerstorung Trojas in Lebus. Der Tag vom

wurde in mehreren Zeitungsartikeln zwischen Au

gust und Dezember 1949 tiber die angebliche Zer

storung der Trojafunde bei den Bergungsarbeiten in 

Lebus berichtet. Diese negative Stimmung veran- 

lasste selbst Unverzagt zu einem erbosten Brief an 

Prof. Herbert Kuhn in Mainz, der sich in einem Bei

trag in der Mainzer Allgemeinen Zeitung in ahnlich 

unzutreffender Weise wie die schreibende Presse au- 

Berte. Auch Dorka wollte die anhaltenden Berichte 

nicht mehr hinnehmen und forderte in einem Schrei

ben an den Presse-Verband Berlin dazu auf, die Un- 

wahrheiten in den Zeitungsartikeln zu berichtigen.40 

Bald geriet die Frage nach den Schliemann-Funden 

in Zusammenhang mit Lebus wieder in Vergessen- 

heit.

Die vorgeschichtliche Sammlung des 

Markischen Museums

Zu einem wichtigen Eckpfeiler fur die entstehende 

Nachkriegssammlung des „Ehemals Staatlichen Mu

seums fur Vor- und Fruhgeschichte“ wurden die pra

historischen Altertumer des Markischen Museums. 

Seit Grtindung des „Markischen ProvinziaLMuse- 

ums der Stadtgemeinde Berlin“ im Jahr 1874 wuchs 

die vorgeschichtliche Sammlung kontinuierlich zu 

einer der grdBten ihrer Art in Deutschland an. Mit 

dem Umzug in das von Stadtbaurat Ludwig Hoff

mann entworfene und 1908 feierlich eroffnete Mu- 

seumsgebaude am Kollnischen Park verfugte man 

endlich uber den Platz, die Bestande der Offentlich

keit angemessen zu prasentieren. Verantwortlich fur 

die nach modernen Gesichtspunkten geordnete Aus- 

stellung (Abb. 7) war Albert Kiekebusch, seit 1907 

am Museum tatig und ab 1922 Abteilungsdirektor 

der vorgeschichtlichen Sammlung.41 Noch im glei- 

chen Jahr wurde er zum „Staatlichen Vertrauensmann 

fur die kulturgeschichtlichen Altertumer GroB-Ber- 

lins“ emannt und fiihrte, unterstiitzt von den Pflegem, 

zahlreiche Ausgrabungen in Berlin und der Provinz 

Brandenburg durch. Sein Nachfolger als Direktor 

der vorgeschichtlichen Abteilung des Markischen 

Museums und als „Staatlicher Vertrauensmann“ war

22.10.49; Trojas letzte Zerstorung. Hessische Zeitung vom 

10.11.49; Die letzte „Zerstdrung“ Trojas. Hamburger Freie Pres

se vom 1.12.49. - Stellungnahme in einem Brief vom 20.9.48 

von Unverzagt an Kuhn: SMB-PK/MVF, C-4g, Bd. 1. Brief von 

Dorka an den Presse-Verband Berlin vom 27.10.49: SMB-PK/ 

MVF, C-4g, Bd. I.

41 Vgl. hierzu den Beitrag von W. Menghin zur Ara Schuchhardt 

in diesem Band.
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Abb. 7: Die Ausstellung im Markischen Museum vor dem Zwei- 

ten Weltkrieg. In der Mittelvitrine befinden sich die Funde aus 

dem Konigsgrab von Seddin. Foto: Archiv MVF.

Otto-Friedrich Gandert, der die Museumsaktivitaten 

im Sinne Kiekebuschs seit 1936 fortsetzte.

1939 wurde das Markische Museum bereits einen 

Tag nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geschlos- 

sen und die Sammlung ausgelagert. Dabei gelangte 

die Schausammlung bis zum Kriegsende in zwei 

Tiefkellerraume der Reichsbank, Teile der Studien- 

sammlung, die Kataloge und Akten nach Schlesien 

und nach Bohmen.

Nach Kriegsende durfte Gandert wegen seiner Mit- 

gliedschaft in der NSDAP das Museum nicht mehr 

betreten, womit die vorgeschichtliche und die natur- 

kundliche Sammlung keine fachliche Betreuung 

mehr hatte. Walter Stengel, der damalige Direktor 

des Markischen Museums, war am Erhalt dieser, fur 

ihn als ideologisch belastet geltenden Abteilungen, 

die zudem im zu 80 % zerstorten Museumsbau kei- 

nen Platz hatten, wenig interessiert. Die ungeliebte 

vorgeschichtliche Sammlung wollte er ebenso wie 

die naturwissenschaftliche Abteilung anderen Muse- 

en zukommen lassen.42 In mehreren an den Magist

ral gerichteten Briefen auBerte Stengel den Wunsch, 

die „ vollig zerriltteten “ Bestande der prahistorischen 

Abteilung an die „Ehemals Staatlichen Museen“ ab- 

zugeben. An der ablehnenden Haltung Stengels ge- 

gentiber der Vorgeschichte anderte sich auch zum 

spateren Zeitpunkt nichts, wie aus einem Brief aus 

dem Jahr 1948 hervorgeht: „Die Vorgeschichte ist 

das Tor, die Hintertur, durch die national istische 

Tendenzen in die Heimatmuseen eindringen konnten. 

Sie kann hier im slawisch-deutschen Grenzgebiet 

auch kiinftig zu einem neuen politischen Gefahren- 

herd werden, Tendenzen eines ausschliefilich der in- 

ternationalen Vorgeschichte dienenden Spezialmu- 

seums paralysieren. “43

Noch im Oktober 1945 wurden einige Kisten mit 

nicht ausgelagerten Bestanden des Markischen Mu

seums entsprechend der zwischen Stengel und All- 

mang getroffenen Absprache auf einen Wagen der 

„Ehemals Staatlichen Museen“ verladen und in den 

Westteil Berlins geschafft. Der Transport des restli

chen noch im Museum lagernden Materials wurde 

auf Veranlassung der sowjetischen Kommandantur 

gestoppt. In der Zwischenzeit waren auch die im 

Tresor der Reichsbank ausgelagerten Teile der Schau

sammlung in das Markische Museum zuriickge- 

langt.44 Dort waren sie auf dem Hof und im Park lan- 

gere Zeit der Widening ausgesetzt und befanden sich 

in einem katastrophalen Zustand. Das gleiche gait 

fiir die im Museumsgebaude wahrend des Kriegs zer- 

stdrten Objekte, die nicht planmaBig geborgen, son- 

dem auf einen Schutthaufen in den Hof gekippt wor- 

den waren.

Im Januar 1946 wies Paulus, ein ehemaliger Pfleger 

am Markischen Museum, Allmang auf diese Zustan- 

de hin und drangte auf deren Sicherstellung.45 Er 

selbst hatte von Januar bis Anfang Februar 1946 ver- 

einzelte Reste der vorgeschichtlichen Sammlung in 

den Kellerraumen des Markischen Museums zusam- 

mengetragen, um sie einige Monate spater im Vol- 

kerkundemuseum abzugeben. Aber erst im Oktober 

oder November 1946 wurde die Masse der prahisto

rischen Funde in ca. 100 Kisten nach Dahlem ab- 

transportiert.46

Nachdem die Stelle der Leitung des „Ehemals Staat

lichen Museums fiir Vor- und Fruhgeschichte“ fast 

ein Jahr vakant geblieben war, kiimmerte sich erst 

Gertrud Dorka wieder um die vorgeschichtliche 

Sammlung des Markischen Museums. Am 2. Sep

tember 1947 lieB sie zunachst die irrtiimlich in der 

Geologischen Landesanstalt in der InvalidenstraBe

42 Reich 1996, 255.

43 Brief Stengels an das Amt Museen und Sammlungen des Ma

gistrals von Berlin vom 4.6.1948: SMB-PK7MVF, A-8c, Bd. 1.

44 In einem Gesprach unter vier Augen berichtete ihr Stengel, dass

1945 die in der Miinze gelagerten Kisten durch russische Soldaten

durchwiihlt und umgestiirzt worden waren, worauf ein wahlloses

Zuriickraumen der durch Bodennasse gefahrdeten Objekte in 

Kisten erfolgte. SMB-PK/MVF, IXf4, Tagebuch Dorka, 1.

45 Brief Paulus’ an Gandert vom 19.1.1947: SMB-PK/MVF, 

Handakten K. Goldmann, LN 27.

46 Bericht Paulus’ vom 21.1.1963: SMB-PK/MVF, Handakten 

K. Goldmann, LN 27.
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eingelagerten Kisten sowie 20 weitere aus dem Mar- 

kischen Museum abholen und nach Dahlem bringen.47 

Am 11. September warden Dorka die im Heizungs- 

keller des Markischen Museums verstreut gelagerten 

Objekte, darunter das Reitergrab aus Neukolln, Gold- 

munzen, Goldbrakteaten sowie Hacksilberfunde iiber- 

geben.48

Die gerettete Sammlung des Markischen Museums 

bildete in der unmittelbaren Nachkriegszeit zusam- 

men mit den verbliebenen Funden der beriihmten 

Sammlung des ehemaligen „Staatsmuseums“ den 

Grundstock fiir den Wiederaufbau des Museums fur 

Vor- und Friihgeschichte.49 Die Sammlung des Mar

kischen Museums blieb Eigentum der Stadt Berlin 

und wurde dem Museum fiir Vor- und Friihgeschich- 

te zu treuen Handen iiberlassen.50 Wahrend die Kata- 

loge und Teile der Fundakten erst in den 50er Jahren 

aus Bdhmen zuriick in das Markische Museum ge- 

langten, befinden sich spatestens seit 1950er Jahren 

auch ca. 470 Ortsakteneinheiten im Museum fur 

Vor- und Friihgeschichte. Aufgrund der als Folge des 

Krieges bedingten Trennung von Objekten, Katalo- 

gen und Akten konnte der Bestand des Markischen 

Museums zu groben Teilen noch immer nicht syste- 

matisch aufgearbeitet werden.51

Sichtung und Riickfiihrung

der ausgelagerten Gegenstande in Celle

Ein wichtiges Anliegen Dorkas waren die Bemiihun- 

gen um die Riickfiihrung der kriegsbedingt verlager- 

ten Objekte. Wahrend ein Teil der in die Sowjetunion 

abtransportierten Gegenstande erst zwischen 1956 

und 1958 nach Ost-Berlin zuriickgelangte, schienen 

die Verhandlungen uber die Riickfiihrung der Muse- 

umsgiiter aus dem britischen Kunstgutlager im 

Schloss Celle und dem US-amerikanischen Central 

Collecting Point Wiesbaden schon friiher Chancen 

auf Erfolg zu haben.

Wieder ergriff zuerst Unverzagt als ehemaliger Di- 

rektor des Museums fiir Vor- und Friihgeschichte die 

Initiative, als er im Jahr 1947 dem britischem Kunst- 

schutzoffizier Major Willet begegnete. Willet hatte 

47 Am 15. September wurde nach einem Rechnungsausweis ein 

Umzug mit 10 Meter Ladung vom Markischen Museum nach 

Dahlem sowie ein weiterer Transport mit 5 m Ladung von Dah

lem in das Museum fur Volkerkunde durchgefiihrt.

48 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 1.

49 Seyer 2001, 323 f.

50 Schreiben der Abteilung Volksbildung des Magistrats an das

Amt Museen und Sammlungen vom 21.6.1948: „Es ist schrift-

Unverzagt angeblich aufgefordert, die im Britischen 

Kunstgutlager Celle gelagerten Bestiinde zu iiber- 

priifen, wozu es allerdings nie kam.52 Erst nach der 

Aufhebung der Blockade Berlins konnte Gertrud 

Dorka in die Britische Besatzungszone reisen, wo 

sie sich im Juli und August 1949 in Celle aufhielt, 

um die inzwischen in 28 Kisten zusammengefuhrten 

Objekte aus den ehemals 31 Materialkisten zu sich- 

ten. Zahl und Zustand der Funde waren schon vorher 

von Dr. Claus aus Hannover gepruft worden. Dorka 

selbst hat sich mit dem Inhalt der Kisten nur aus- 

nahmsweise beschaftigt. Sie beschrankte sich iiber- 

wiegend auf eine Uberpriifung bzw. um Stichproben 

der von Claus erstellten Angaben.

Nach diesem Besuch sollten noch Jahre vergehen, 

bis die Ruckfuhrung der Museumsgiiter aus Celle 

realisiert werden konnte. Ein Teilerfolg war der 1951 

erfolgte Abtransport von elf Kisten mit Aktenmateri- 

al nach Berlin. Die Verhandlungen wegen der Ruck

fuhrung der Objekte gestalteten sich hingegen 

schwieriger und wurden zentral von der entspre- 

chenden Stelle des Senats gesteuert. Um die seit Jah

ren geplante Dauerausstellung im ehemaligen V61- 

kerkundemuseum auf ein „intemationales Niveau“ 

heben zu konnen, wandte sich Dorka im September 

1953 mit der Bitte um Ruckfuhrung bestimmter Kis

ten vergeblich an das Amt fiir Museen, Schlosser 

und Garten. Auch der Hinweis auf die unzulangli- 

chen konservatorischen und klimatischen Verhalt- 

nisse im Auslagerungsort Celle beschleunigte die 

Ruckfuhrung des Museumsgutes nach Berlin nicht. 

Und so dauerte es noch bis zum 15. Februar 1956, 

bis die ersten sechs Kisten der Gesamtlieferung mit 

einem Versicherungswert von 287.620 DM in Dah

lem eintrafen. Von dort wurden sie noch am gleichen 

Tag ins Museum fur Vor- und Friihgeschichte iiber- 

fiihrt, wo sie, in Anwesenheit der Direktorin Gertrud 

Dorka sowie ihrer Mitarbeiter Karl Instinsky und 

Werner Mey, der Siegel fiihrende Beamte Heinz 

Giinther am 13. Marz 1956 offnete.

Die noch in Celle verbliebenen 22 Kisten wurden 

unter der Aufsicht von Otto-Friedrich Gandert am

lich zu fixieren, dass die Gegenstande nach wie vor Eigentum 

des Markischen Museums bzw. der Stadt Berlin sind und dem 

Museum fiir Vor- und Friihgeschichte als Leihgaben iiberlassen 

werden, gez. May. nach Seyer 2001, 323.

51 Reich 1996, 255 f.

52 Unverzagt 1988, 366.
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15. bis 16. Juli des gleichen Jahres nach Berlin trans- 

portiert and im Gebaude an der StresemannstraBe 

untergebracht.53 Da der Zeitpunkt der Ruckfuhrung 

aus dem Celler Kunstgutlager fur eine Presentation 

in der 1955 eroffneten Dauerausstellung zu spat 

war, warden die Gegenstande in einer eigenen Son- 

deraasstellung der Offentlichkeit zuganglich ge- 

macht.

Die Organisation der Bodendenkmalpflege

Die Organisation der Bodendenkmalpflege in Berlin 

stand seit 1922 in der Zustandigkeit des „Staatlichen 

Vertrauensmannes far die kulturgeschichtlichen Bo- 

denaltertiimer44, der bis 1945 gleichzeitig Direktor 

der vorgeschichtlichen Abteilung am Markischen 

Museum war. Das von Kiekebusch gegriindete „Sied- 

lungsarchaologische Seminardem wie viele ande- 

re Lehrer auch Gertrnd Dorka angehbrte, tibernahm 

Aafgaben in der Bodendenkmalpflege. Die Aktivita- 

ten des „Staatlichen Vertrauensmannes“ kamen am 

Ende des Krieges vollkommen zam Erliegen, nur ein 

kleiner Kreis ehemaliger Seminarteilnehmer bemuh- 

te sich noch am die Bodenfunde Berlins. Nachdem 

Dorka 1947 zar Leiterin des „Ehemals Staatlichen 

Museums far Vor- und Friihgeschichte44 bestellt wor- 

den war, fiihrte sie die regelmaBigen Treffen der 

Pfleger zu Fachgesprachen und archaologischen 

Wanderungen im Berliner Raum wieder ein. Deren 

Bemuhungen ist eine groBe Zahl an Fundbeobach- 

tungen und archaologischen Untersuchungen der 

Nachkriegszeit in den zwolf West-Berliner Bezirken 

zu verdanken.54

Am 22. Mai 1948 wurde bei der Abteilung far Volks- 

bildung das „Referat far Bodendenkmalpflege44 ein- 

gerichtet, dessen Leitnng die Direktorin des Muse

ums far Vor- und Friihgeschichte ubemahm, die 

schon am 2. Juni eine erste „kursdefinierende Ver- 

sammlung44 in der MauerstraBe 53 durchfuhrte.55 Im 

Ergebnis bestanden die wesentlichen Aufgaben der 

Dienststelle demnach im Schatz and der Uberwa- 

chung alter unbeweglichen und beweglichen Boden- 

denkmaler. Wichtig war auch die Zusammenarbeit 

mit den Pflegem, die in die bodendenkmalpflegeri- 

sche Arbeit Berlins eingebunden wurden.

Mit der Einrichtung des Referats iibemahmen die 

Pfleger zunachst in alien Sektoren und spater nur in 

jeweils einem, ausschlieBlich in ihrer Verantwortung 

stehenden Bezirk denkmalpflegerische Aufgaben. 

Bei Bedarf wurden sie auch an einer der in jener Zeit 

seltenen Ausgrabungen der Bodendenkmalpflege 

beteiligt.56 Die Ergebnisse wurden in den „Berliner 

Blattem far Vor- and Friihgeschichte44 verbffentlicht, 

die vom Pfleger des Bezirks Steglitz, Herbert Leh

mann, heraasgegeben warden.57

Zu den spektakularsten Funden der ersten Jahre ge- 

hbrten zweifellos die Graber eines Mannes und eines 

Madchens aus dem 6. nachchristlichen Jahrhundert, 

die an der Buschkrugallee in Berlin-Neukolln gefun- 

den wurden. Im Zuge von Boschungsarbeiten far die 

Anlage eines Rodelbergs stieB eine Arbeitskolonne 

der Fa. Schlosser am 28. Marz 1951 aaf die Be- 

stattungen. Der amsichtige Vorarbeiter Gorr mahnte 

sofort seine Arbeiter zar Vorsicht bei den weiteren 

Tatigkeiten und konnte gegen 11 Uhr die ersten Kno- 

chenfunde vermelden. Umgehend informierte er te- 

lefonisch das Museum fiber seine Entdeckung und 

lieB das Grab durch einen Herm vom Britzer Hei- 

matverein fotografieren (Abb. 8). Wahrend Dorka 

im Urlaub weilte und erst am 2. April die Fundstelle 

besuchen konnte, barg der Museumsmitarbeiter In- 

stinsky am kommenden Tag die Knochen. Da die 

TongefaBe bereits am Vortag entnommen worden 

waren, stellte sie Max Muth fur ein Foto wieder in 

die Grabgrube.

Der Fund, der ein weit uber Berlin hinausreichendes 

Interesse der Fachkollegen und Medien auf sich 

zog,58 kann als erster Erfolg der Bodendenkmalpfle

ge im Berlin der Nachkriegszeit gewertet werden. 

Trotzdem ging die Entwicklung nur zogerlich voran. 

In der Regel wurden die Funde weiterhin durch die 

Pfleger gemeldet bzw. bei BaumaBnahmen in der 

Stadt beobachtet, wahrend Ausgrabungen im eigent- 

lichen Sinn nicht durchgefuhrt wurden.

Die Situation verbesserte sich erst mit dem Erlass 

des Senators fur Volksbildung vom 16. April 1955, 

durch den, wie vor dem Krieg, das Amt des „ Staatli

chen Vertrauensmann fur kulturgeschichtliche Bo- 

denaltertiimer in Berlin44 wieder eingefuhrt und der

53 SMB-PK/MVF, C-4d, Bd. 1.

54 Vgl. hierzu und zum Folgenden ausftihrlich K. Wagner in die- 

sem Band.

55 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 1.

56 Dorka 1955b, 73 ff.

57 z. B. Gandert 1952, 28-35; ders. 1954, 96-107; Reinbacher 

1953, 77-81.

58 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 2; Dorka 1952, 

10-16.
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Museumsdirektorin Gertrud Dorka iibertragen wur- 

de. Nun war es auch moglich, planmaBige Ausgra- 

bungen wie die Kampagne in Berlin-Britz vom 25. 

bis 27. April 1955 unter der Leitung von Max Muth 

durchzufuhren. Er konnte in einer Abfallgrube der 

Trichterbecherkultur Keramik, Steinbeile und Tier- 

knochen bergen.59 Einen groBen Anted am Auf- 

schwung der Grabungstatigkeit in Berlin hatte Adriaan 

von Muller, der als Volontar und wissenschaftlicher 

Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit Werner Mey 

mehrere Ausgrabungen in Berlin betreute. Bei einer 

dieser Kampagnen gelang es im Jahr 1956, ein Gra- 

berfeld der jungeren Bronzezeit auf dem „Gottes- 

berg“ in Wittenau freizulegen (Abb. 9).60 Auch die 

Untersuchungen auf dem Hof des Grundstiicks 

HauptstraBe 40 in Schoneberg in den Jahren 1957 

und 1958, welche die groBte Flachengrabung in der 

Amtszeit Dorkas werden sollte, wurden von Adriaan 

von Muller geleitet.61 In dieser Zeit wurden die 

Grundlagen fur das seit 1960 eigenstandig agierende 

Referat fur Bodendenkmalpflege gelegt.

Die Erwerbungspolitik unter Gertrud Dorka

Gertrud Dorkas Bemiihen, den Sammlungsbestand 

zu mehren, war nicht nur auf den Fundzuwachs aus 

den Ausgrabungen in Berlin beschrankt, sondern 

schloss auch Ankaufe und Schenkungen mit ein, um 

dem Museum wieder etwas von seinem friiheren 

Glanz zuruckzugeben. Einen der groBten Erfolge 

konnte sie 1957 verbuchen, als sie mit Hilfe der Stif- 

tung Deutsche Klassenlotterie die Sammlung Schult

ze mit zahlreichen Steingeraten, Keramiken, Kno- 

chen- und Geweihgeraten sowie Bronzen erwarb. 

Mit Mitteln aus der gleichen Quelle hatte sie schon 

1954 die Sammlung Klaeber erstanden, die vorwie- 

gend TongefaBe der Lausitzer Kultur und aus volker- 

wanderungszeitlichen Graberfeldem enthielt.62 Ne- 

ben diesen groBeren Sammlungskomplexen konnten 

aber auch die Ankaufe einzelner Objekte die Quali- 

tat des Sammlungsbestandes verbessem, sei es eine 

1954 erstandene Bronzeaxt aus Luristan fur DM 25.-, 

der Ankauf des Basenaloffels fur DM 75.- und einer 

Sakrauer Fibel fur DM 125.- von Herm Haberl aus 

Berlin-Siemensstadt im Jahr 1955 oder die Schen- 

kung von sechs fruhmittelalterlichen GefaBen und 

Scherben aus Schloss Carreau an der Aisne durch 

Frl. Dr. Hopf. All diese Erwerbungen trugen dazu 

bei, dass die vom Krieg gezeichnete Sammlung des 

„Ehemals Staatlichen Museums fur Vor- und Friih- 

geschichte“ in bescheidener Form wieder Gestalt 

annehmen konnte.

Abb. 8: Auffindung der volkerwanderungszeitlichen Frauenbe- 

stattung von Britz. Foto: Archiv MVF.

Abb. 9: Grabungsbeginn im Umengraberfeld von Berlin-Witte

nau. Foto: Archiv MVF.

59 Dorka 1960, 35 ff.

60 Muller 1957, 78 ff.

61 Muller 1958, 27 ff.

62 Berliner Museen N. F. 4, 1954, 44.
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Abb. 10: Saal 4 der standigen Ausstellung im ehemaligen Muse

um fur Vblkerkunde 1955. In der Mittelvitrine befinden sich die 

Funde aus dem Konigsgrab von Seddin. Foto: Archiv MVF.

Die Dauerausstellung im Volkerkundemuseum

Schon 1949 dachte Dorka daran, in Jahresfrist eine 

Dauerausstellung im Volkerkundemuseum einzu- 

richten. Bei der Frage nach der grundlegenden Kon- 

zeption - ein chronologischer Abriss der Vorge- 

schichte oder ein thematisch nach Handwerken 

gegliederter Rundgang - holte sie sich bei dem zu 

dieser Zeit noch in Oldenburg arbeitenden Gandert 

Rat.63 Es dauerte allerdings weitere fiinf Jahre, bis 

der acht Ausstellungsraume umfassende Rundgang 

im Erdgeschoss des fruheren Volkerkundemuseums 

fertig gestellt war (Abb. 10). Die erste Dauerausstel

lung wurde 10 Jahre nach Kriegsende am 21. Mai 

1955 durch Senatsrat Dr. Gahlhoff, die Direktorin 

des Museums, Dr. Dorka, und den Generaldirektor 

der Ehemals Staatlichen Museen zu Berlin, Dr. Zim

mermann, feierlich erdffnet. Der Schwerpunkt der 

chronologisch gegliederten Ausstellung lag auf dem 

einheimisch-markischen Material, wodurch sich 

gravierende Unterschiede zu der europaweit ausge- 

richteten Vorkriegsprasentation auftaten. Ein Raum 

blieb den zu diesem Zeitpunkt in Berlin befmdlichen 

Exponaten aus den bstlichen Mittelmeerkulturen 

einschlieBlich der Schliemann-Sammlungen vorbe- 

halten. Die Ausstellung sollte vor allem der Berliner 

Jugend wieder Einblicke in das Leben der Vorzeit 

vermitteln.

MaBgeblichen Anteil an der Konzeption und Gestal- 

tung der Ausstellung hatte neben Dorka der seit 1951 

am Museum wirkende Kustos Otto-Friedrich Gan

dert. Bei der Konzeption und Einrichtung des ersten 

Raums mit den Themenbereichen Palaolithikum und 

Mesolithikum war ihm Werner Mey behilflich. Die 

Ausgestaltung der Raume lag zum groBen Teil in 

den Handen von Paul Gaudel und Max Zimmer

mann, die grafische Leistung erbrachte Luise Kohn- 

ke.64 Das zur Ausstellung in einer Auflagenhbhe von 

5.000 Exemplaren zu einem Preis von DM 467,80 

hergestellte Faltblatt wurde in der Nacht zum 21. 

Mai durch Lehmann gedruckt und bereits am Ein

gang verteilt. Der Zuspruch fur die neu eroffnete 

Vorgeschichtsprasentation entsprach den Erwartun- 

gen der Direktorin. Im ersten Jahr nach der Erbff- 

nung konnten uber 18.000 Besucher verzeichnet 

werden. Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum Tag der 

voriibergehenden SchlieBung des Museums am 5. 

November 1956 waren es insgesamt 12.830 Besu

cher mit einem Schuleranteil von 8.246.65

Sonderausstellungen

In den ersten Jahren nach dem Krieg war es dem 

Museum nicht mbglich, Ausstellungen durchzufuh- 

ren. Es mangelte an allem, was man fur diese Aufga- 

be benotigte: Geld, Raum und Zeit. Die Presentation 

vorgeschichtlicher Objekte war nur in der Form von 

Bereitstellung von Leihgaben in drei Doppelvitrinen 

fur die im November und Dezember 1950 durchge- 

ftihrte Ausstellung „Deutsche Heimat im Osten“ und 

fur die Feierlichkeiten zum 250jahrigen Bestehen 

Charlottenburgs mbglich.

Die erste Sonderausstellung, „Das Bild in der Bron- 

zezeit“, mit Fotos von Felsbildem aus dem schwedi- 

schen Bohuslan fand vom 19. November bis zum 25. 

Mai 1955 auf Initiative des Kunstmuseums Gbte- 

borg in der Kunstbibliothek in der JebensstraBe statt. 

Die Gesamtkosten fur das Projekt beliefen sich auf 

DM 207,50.66 Eine kleine Sonderausstellung im ehe

maligen Volkerkundemuseum wurde am 8. Septem

ber 1956 erdffnet. In einer Sondervitrine wurde der 

Themenkomplex „Neandertaler“ dargestellt (Abb. 

11). Die fur das gleiche Jahr geplante Ubemahme 

einer Ausstellung uber „Luristanbronzen“ aus Kbln 

lieB sich hingegen nicht realisieren.

Bis 1958 wurden im Rahmen von Sonderausstellun

gen in den Raumen des Museums fur Vor- und Friih-

63 Briefe Dorkas an Gandert: SMB-PK/MVF, D-2, Bd. 1.

64 Dorka 1954, 89 ff.

65 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 5.

66 Brief Dorkas an den Generaldirektor Rave und die Verwal- 

tung: SMB-PK/MVF, D-2, Bd. 4. - Zu den Sonderausstellungen 

vgl. auch E. Gringmuth-Dallmer in diesem Band.
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Abb. 11: Sondervitrine zu den Neandertalem im ehemaligen 

Volkerkundemuseum 1956. Foto: Archiv MVF.

geschichte des ehemaligen Vblkerkundemuseums 

die Ausgrabungsergebnisse der Berliner Bodendenk- 

malpflege zur Schau gestellt: Ab 29. Oktober 1956 

die Schau „Wittenau: Graberfeld auf dem Gottes- 

berg“67 und von Januar bis Mai 1957 die „Neufunde 

in Berlin seit 1945“. Vom 7. Mai 1957 bis Januar 

1958 konnten schlieblich die „Berliner Altertiimer 

aus dem Kunstgutlager Celle“ nach langen Jahren 

der Auslagerung dem Berliner Publikum vorgefiihrt 

werden.68 Die letzte Ausstellung der Ara Dorka wur- 

de am 5. Februar 1958 mit den Resultaten der aktu- 

ellen Ausgrabungen des altsteinzeitlichen Rentierja- 

gerlagers von Berlin-Tegel prasentiert.

Der bittere Abschied

Das Wirken Gertrud Dorkas fur den Wiederaufbau 

des Museums fur Vor- und Fruhgeschichte in Berlin 

kann nicht hoch genug eingeschatzt werden. Unter- 

stiitzt von tuchtigen Mitarbeitern und beraten von 

renommierten Prahistorikem aus der Vorkriegsara 

der Berliner Museen brachte sie die eigentlich schon 

untergegangene Institution wieder in Funktion. Ein 

Hbhepunkt ihrer Dienstzeit war mit Sicherheit die 

Erbffnung der Dauerausstellung im alten Vblker- 

67 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 5.

68 Berliner Museen N. F. 8, 1958, 27.

69 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 5.

70 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 5.

kundemuseum, an der ihre ,,rechte Hand“, der von 

ihr protegierte vormalige Abteilungsdirektor des 

Markischen Museums, O.-F. Gandert, mabgeblich 

mitgewirkt hat.

Nur wenige Monate nach der Erbffnung, am 1. No

vember 1955, hatte Gertrud Dorka mit Gandert ein 

Gesprach, in dem dieser ihr seine Befiirchtung erlau- 

terte, dass er als 60jahriger im Jahr 1958 mbglicher- 

weise die Nachfolge als Direktor aus Altersgriinden 

nicht mehr antreten kbnne. Um die Bedenken ihres 

Kustos zu zerstreuen beziehungsweise aus welchen 

Griinden auch immer, bewies Dorka generbs ihren 

guten Willen und reichte ein Gesuch auf vorzeitige 

Entlassung beim Berliner Senat ein.

Am 6. Februar 1956 erfuhr Dorka durch Irene Ktih- 

nel-Kunze, Leiterin des Amtes „Museen, Schlosser 

und Garten“, Prof. Dr. Joachim Tiburtius, der Sena

tor far Volksbildung, sei „ wie vom Donner gerilhrt 

gewesen als er vom Riicktrittsgesuch Dorkas er

fuhr. Nachdem er uber die Hintergrimde informiert 

worden war, wollte er sie persbnlich um den Rtick- 

zug ihres Gesuchs bitten und versprach gleichzeitig, 

sich far eine finanzielle Besserstellung Ganderts ein- 

zusetzen.69 Da dessen angektindigte Hbhergruppie- 

rung spater abgelehnt wurde, formulierte Dorka im 

Marz 1957 nochmals den Wunsch nach vorzeitigem 

Ausscheiden aus dem Dienst.

Die Spannung zwischen der Direktorin und ihrem 

Kustos wurde immer belastender, da Gandert offen- 

kundig standig auf das vorzeitige Ausscheiden Dor

kas drangte. Die Situation eskalierte am 31. Marz 

1958, dem letzten Arbeitstag Dorkas im Dienste des 

Museums. Unmittelbar nach ihrer offiziellen Verab- 

schiedung durch Senator Tiburtius und den General- 

direktor der Staatlichen Museen Kurt Reidemeister 

beschwerte sich Gandert massiv bei Dorka, dass bei- 

de Redner mit keinem Wort die Frage ihrer Nachfol

ge angesprochen hatten. Empbrt zeigte er sich auch 

uber die Andeutung des Senators, dass die Position 

des Staatlichen Vertrauensmannes weiter durch Dor

ka ausgefullt werden kbnnte. Gandert postulierte 

eine „Ehrabschneidung“, wenn ihm als Direktor des 

Museums nicht gleichzeitig das Ehrenamt des Staat

lichen Vertrauensmannes iibertragen werden wurde. 

Gesetzt den Fall, dass sie dieses Amt weiter ausiiben 

wolle, wiirde er von Seiten des Museums der Boden- 

denkmalpflege jegliche personelle Untersttitzung 

verweigem! Nach diesem heftigen Disput reichte 

Dorka noch am gleichen Tag ihr Abschiedsgesuch 

auch fur das Amt des Staatlichen Vertrauensmannes 

ein, was ihr ,,einen bitteren Abschied“ bedeutete.70
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Abb. 12: Der Nachfolger Gertrud Dorkas Otto-Friedrich Gan- 

dert (1898-1983). Foto: Archiv MVF.

Die Ara Gandert

Otto-Friedrich Gandert (Abb. 12), 1898 in Sollichau 

geboren, ubemahm am 1. April 1958 in seinem 

60. Lebensjahr das Amt des Direktors und die Posi

tion des Staatlichen Vertrauensmannes von seiner 

Vorgangerin Gertrud Dorka. Nachdem er 1925 an 

der Universitat Halle mit der Arbeit uber „Die stein- 

zeitlichen Kulturkreise Europas und ihre Haushun- 

de“ promoviert wurde, trat er noch im gleichen Jahr 

die Stelle des Assistenten an der Landesanstalt fur 

Vorgeschichte Halle an, wo er seine Erfahrungen aus 

den Volontariaten bei den Staatlichen Museen zu 

Berlin zwischen 1921 und 1925 einbringen konnte. 

1928 wurde er zunachst zum Leiter der Vorgeschicht- 

lichen Abteilung des Kaiser-Friedrich-Museums 

Gorlitz berufen und schon bald zum Direktor der 

dortigen stadtischen Kunst- und Altertumssammlun- 

gen emannt. Von 1936 bis 1945 war er Direktor der 

vorgeschichtlichen und naturkundlichen Abteilung 

am Markischen Museum und zugleich Staatlicher 

Vertrauensmann fur die kulturgeschichtlichen Boden- 

altertumer in Berlin.71 Nach Ableistung des Kriegs- 

dienstes und anschlieBender Gefangenschaft fand er 

1946 eine Anstellung als Leiter des Staatlichen Mu

seums fur Vorgeschichte und Naturkunde in Olden

burg, die er bis zu seinem Wechsel als Kustos an das 

„Ehemals Staatlichen Museum fur Vor- und Friihge- 

schichte“ im Jahr 1951 ausfiillte.

Seit 1951 Kustos am Museum fur Vor- und Friih- 

geschichte in Berlin,72 folgte er am 1. April 1958 

Gertrud Dorka im Amt des Direktors nach. In seine 

Amtszeit fallen die Riickkehr der in Wiesbaden auf- 

bewahrten Funde des Museums, der Umzug in den 

Langhansbau des Schlosses Charlottenburg und die 

Erarbeitung mehrerer Sonderausstellungen. 1962 er- 

hielt das Museum mit der Begriindung der Stiftung 

PreuBischer Kulturbesitz den Namen „Museum far 

Vor- und Friihgeschichte, Staatliche Museen PreuBi- 

scher Kulturbesitz Berlin West“.

Seit 1958 bekleidete Gandert auch das Amt des 

Staatlichen Vertrauensmannes, das er noch fiinf Jah

re nach seiner Pensionierung bis in das Jahr 1968 

innehatte. Durch die vielen Ausgrabungen im Stadt- 

gebiet Berlins kam unter seiner Leitung reiches 

Fundmaterial zutage, das die schmerzlichen Kriegs- 

verluste abmildern, aber nie ersetzen konnte. Hinzu 

kam der Neuaufbau einer Vorderasiatischen Abtei

lung, far die der wissenschaftliche Mitarbeiter Wolf

ram Nagel zustandig war.73

Nachdem Gandert zum Direktor ernannt worden 

war, iibernahm Adriaan von Muller die Kustoden- 

stelle am Museum. Als zweiter Wissenschaftler 

wurde 1960 Wolfram Nagel angestellt, der bereits 

seit 1957 als Wissenschaftler im Werkvertrag fur 

Ausgrabungen in Tegel und Tiergarten und seit 1959 

als Volontar am Museum tatig gewesen war. Im Jahr 

1961 waren am Museum auBerdem ein Volontar, ein 

Archivverwalter, ein Zeichner, zwei Restauratoren, 

eine Bibliothekarin, drei Verwaltungs- und Schreib- 

krafte sowie 10 Personen fur Aufsicht und zur Reini- 

gung beschaftigt. Beim Staatlichen Vertrauensmann, 

dessen Dienststelle, zu der ein Restaurator, ein Gra- 

bungstechniker und eine Schreibkraft gehorten, sich 

ebenfalls im Langhansbau des Schlosses Charlotten

burg befand, wurde 1960 mit Gustav Mahr auch ein 

Wissenschaftler angestellt.74

71 E. Sprockhoff, Geleitwort. In: Muller/Nagel 1959, 1 f.

72 SMB-PK/MVF, IXf 4, Tagebuch Dorka, 1.

73 Vgl. hierzu den Beitrag von W. Nagel und E. Strommenger in 

diesem Band.

74 Schreiben Ganderts an Mildenberger vom 17.10.1961: SMB- 

PK/MVF, D-2, Bd. 5.
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Die Publikationstatigkeit der wissenschaftlichen Mit- 

arbeiter und der Pfleger nahm unter dem Direktorat 

Ganderts zu. Eine seiner hervorragenden Leistungen 

war es, dass nach den vom Pfleger Herbert Lehmann 

seit 1952 herausgegebenen Berliner Blattern fur 

Vor- und Friihgeschichte 1961 der erste Band des 

Berliner Jahrbuchs fur Vor- und Friihgeschichte als 

Publikationsorgan des Museums fur Vor- und Friih- 

geschichte und der Bodendenkmalpflege des Landes 

Berlin erscheinen konnte. Als Herausgeber fungierte 

bis 1963 Gandert, die Schriftleitung lag bei Gustav 

Mahr, Adriaan von Muller und Wolfram Nagel. Nach 

der Pensionierung Ganderts gaben die oben genann- 

ten Personen das Berliner Jahrbuch gemeinsam her- 

aus. Zu den Zielen dieser Zeitschrift gehorte es, die 

,,prahistorischen Beitrage aus den verschiedenen 

Fors chungsgebieten des europdisch-mittelmeerisch- 

westasiatischen Ranmes gegeniiberzustellen “ sowie 

die publizistische Seite der Berliner Bodendenkmal

pflege zu ubemehmen.75

Riickfuhrung der in Wiesbaden 

ausgelagerten Bestande

Wahrend die im Britischen Kunstgutlager in Celle 

aufbewahrten Museumsgiiter bereits 1956 wieder 

nach Berlin gelangten, dauerte es bis zum Jahr 1958, 

ehe die sechs Kisten mit unersetzlicher vorgeschicht- 

licher Keramik aus dem amerikanischen Central 

Collecting Point fur Kulturgiiter im ehemaligen Lan- 

desmuseum Wiesbaden zuriickgegeben wurden. Da- 

bei wurde Wilhelm Unverzagt, der als ehemaliger 

Direktor des Museums fur Vor- und Friihgeschichte 

bei mehreren Institutionen Zugang erhielt, schon bei 

einem Aufenthalt in Wiesbaden Ende des Jahres 

1947 die Moglichkeit gegeben, die Kisten auszupa- 

cken. Wie er feststellte, handelte es sich um „ beste 

Gefafie aus alien Teilen der Schausammlung“, die 

unter guten Bedingungen gelagert wurden.76 Vom 

29. Dezember 1947 bis zum 10. Januar 1948 war 

Unverzagt damit beschaftigt, den Inhalt der sechs 

Kisten aus den Bestanden des MVF mit insgesamt 

242 GefaBen zu sichten und zu inventarisieren.77

75 Geleitwort des Herausgebers und der Schriftleitung, in: Berli

ner Jahrbuch fur Vor- und Friihgeschichte 1, 1961, V f.

76 Brief Unverzagts an v. Jenny vom 12.2.1948: SMB-PK7MVF, 

H-4a, MVF 1995/27. Unverzagt 1988, 366 mit Anm. 141. Die

Vermutung von M. Unverzagt 1988, 366, dass Wilhelm Unver

zagt Frau Dorka uber seine Aktivitaten im Februar 1948 infor-

miert hatte, lassen sich nach den Aufzeichnungen in den Tagebii- 

chem Dorkas nicht bestatigen. Bei den wiederholten 

Besprechungen der beiden in diesem Zeitraum stand stets die ge-

Nach jahrelangem Stillstand waren die Verhandlun- 

gen 1958 so weit vorangeschritten, dass Gandert, 

ausgestattet mit einer Vollmacht des Senators fur 

Volksbildung und in Begleitung des Restaurators 

Gaudel, wegen der Riickfuhrung nach Wiesbaden 

reisen konnte. Dort nahm er die Kisten mit einem 

Gesamtversicherungswert von 27.395 DM am 24. 

Juni in Empfang und liefl sie durch die Spedition 

Rettenmayer nach Frankfurt am Main und von dort 

durch die Spedition Schenker nach Berlin transpor- 

tieren.78 Damit waren endlich so wichtige Objekte 

wie die altsteinzeitlichen Tierdarstellungen von Les 

Eyzies, die bemalte neolithische Keramik aus Cucu- 

teni oder die beriihmte Linsenflasche von Matzhau- 

sen wieder im Besitz des Museums.

Der Umzug des Museums 

in das Schloss Charlottenburg

Unsicherheit herrschte zu dieser Zeit noch dariiber, 

wo diese Gegenstande ausgestellt werden konnten. 

Da dem Oberbau des Volkerkundemuseums Ein- 

sturzgefahr drohte, kam schon 1957 der Langhans- 

bau im Schloss Charlottenburg als Dienstsitz des 

Museums in Vorschlag. Seit 1958 wurde dort bereits 

mit „Kaukasus und Luristan“ eine erste Sonderaus- 

stellung durchgefuhrt, bis schlieBlich im August 1960 

der Umzug aus dem geraumten Volkerkundemuse- 

um in den Langhansbau abgeschlossen war. Der ehe- 

malige Theaterbau bot neben Verwaltungs- und Ar- 

beitsraumen fiir das Museum und die Berliner 

Bodendenkmalpflege im Keller Platz fur die Restau- 

rierungswerkstatten und die Bibliothek sowie im 

Dachgeschoss fur die Studiensammlung und das 

Magazin. Allerdings musste aus Platzgriinden ein 

Teil des Magazins in der fruheren Gardeschtitzenka- 

seme in Lichterfelde untergebracht werden. Ein be- 

trachtlicher Teil der Sammlungsgegenstande ver- 

blieb voriibergehend in der Ruine des fruheren 

Kunstgewerbemuseums.79

Fur die Schausammlung waren im Langhansbau funf 

Sale vorgesehen, die aber erst Jahre spater mit einer 

Dauerausstellung eingerichtet werden konnten. Zu-

plante Mitarbeit Unverzagts bei den Untersuchungen in Lebus im 

Vordergrund. Auch zu spaterer Zeit erwahnt Dorka nie, dass sie 

Kenntnis von der Arbeit Unverzagts in Wiesbaden erhalten hatte.

77 Kisten MVF 3011-WIE 936, MVF 3012-WIE 935, MVF 

3013-WIE 928, MVF 3004-WIE 919, MVF 3007-WIE 930, 

MVF 3010-WIE 927.

78 Korrespondenz und Kistenverzeichnisse: SMB-PK/MVF, C- 

4c, Bd. 1.

79 Berliner Museen N. F. 10, 1961,31.

209



Acta Praehistorica et Archaeologica 36/37, 2004/05 - 175 Jahre MVF

nachst waren - bei chronischem Geldmangel - die 

notwendigen Regale, Vitrinen, Stoffe und sonstige 

Materialien zu beschaffen. Erschwerend kam hinzu, 

dass der Langhansbau nur als Zwischenlbsung bis zu 

einem Umzug des Museums in die Orangerie vorge- 

sehen war. Um das Museum trotzdem bffentlich zu- 

ganglich zu machen, wurde eine Reihe von Sonder- 

ausstellungen durchgefiihrt.80

Die Ausstellungen im Langhansbau

Die erste im Langhansbau des Schlosses Charlotten

burg eroffnete Sonderausstellung, und damit gleich- 

zeitig die erste Sonderausstellung der Ara Gandert, 

war unter dem Titel „Kaukasus und Luristan“ ab 

September 1958 zu sehen. Mit eigenen Museumsbe- 

standen konnten hierbei die Verbindungen zwischen 

der Kaukasusregion und dem Iran veranschaulicht 

werden.81 Als internationale Ausstellung wurde die 

vom Deutschen Kunstrat und dem Iri sehen National

museum Dublin konzipierte Schau „Fruhe Irische 

Kunst“ vom 3. April bis zum 10. Mai 1959 im Lang

hansbau durchgefiihrt. Es gelang, dem Berliner Pu- 

blikum eine Auswahl prachtvoller Objekte aus den 

Bestanden des Irischen Nationalmuseums in Dublin 

vom ausgehenden Neolithikum um 1800 v. Chr. bis 

an das Ende der friihchristlichen Zeit um 1200 n. 

Chr. zu prasentieren.82

Da es an dem neuen Museumsstandort keine perma- 

nente Ausstellung gab, wurden Teile der Sammlung 

in Sonderschauen prasentiert. Mit „Berlin im Alter- 

tum“ gewahrte man ab dem 10. Oktober 1959 in 

zwei Salen einheimischen wie auswartigen Besu- 

chem Einblick in die Fiille prahistorischen Fundma

terials aus Berliner Boden. Zur didaktischen Aufbe- 

reitung setzte man Modelie und Rekonstruktionen 

ein, wie die des bronzezeitlichen Graberfeldes von 

Wittenau oder des Reitergrabs von Neukdlln.83 Eine 

Auswahl der wichtigsten Objekte der Museums- 

sammlung von der Steinzeit bis in das Mittelalter 

stand vom 15. Juli 1961 bis 30. September 1963 im 

Mittelpunkt der Ausstellung „Kunst und Handwerk 

friiher Volker“. Neben den aus Celle und Wiesbaden 

zuriickgekehrten Gegenstanden und den neuen Aus- 

80 Kurzmeldung in der „Welt“ am 5.11.1963: SMB-PK/MVF, 

D-2, Bd. 6.

81 Nagel 1961c, 88.

82 Dazu erschien ein vom Deutschen Kunstrat und dem Irischen

Nationalmuseum herausgegebener Katalog: Friihe Irische Kunst

1959. - Zu den Sonderausstellungen allgemein vgl. auch E.

Gringmuth-Dallmer in diesem Band.

grabungsfunden aus Berlin wurden auch Nachbil- 

dungen der GefaBe aus den Schatzfunden von Troja 

und Eberswalde prasentiert. Dazu erschien der erste 

vom Museum herausgegebene Ausstellungskatalog 

nach dem Krieg.84 Die „Rentierjager vor 10.000 Jah- 

ren“, mit Funden aus den Ausgrabungen vom Tege- 

ler Flies wurden zuerst ab 14. Marz 1962 im Bezirk- 

samt Reinickendorf und anschlieBend ab dem 26. 

April zusammen mit den „Vorgeschichtlichen Neu- 

erwerbungen“ im Langhansbau gezeigt. Bei dieser 

Ausstellung konnten neben den wichtigsten Neufun- 

den aus Berlin vor allem die Neuerwerbungen der 

Vorderasiatischen Sammlung bewundert werden.85

Die Entwicklung der Bodendenkmalpflege

Im Jahr 1958 ubemahm Otto-Friedrich Gandert 

als Direktor des „Ehemals Staatlichen Museums fur 

Vor- und Friihgeschichte“ auch das Ehrenamt des 

Staatlichen Vertrauensmannes. Die schon bei Dorka 

steigenden Ausgrabungsaktivitaten der durch Not- 

standshilfsarbeiter unterstiitzten Museumsmitarbei- 

ter und Pfleger nahmen unter seiner Leitung bestan- 

dig zu. Am 1. April 1960 bezog das vom Senator fur 

Volksbildung eingerichtete Referat fur Bodendenk

malpflege die Raumlichkeiten im Langhansbau. Per- 

sonell wurde die neu geschaffene Dienststelle mit 

Gustav Mahr als wissenschaftlichem Angestellten, 

dem zuvor am Museum als Hilfsrestaurator beschaf- 

tigten Max Zimmermann als Restaurator, Franz Maczi- 

jewski als Grabungstechniker und einer Schreibkraft 

ausgestattet.86 In den Jahren 1962 bis 1963 konnten 

drei weitere Stellen geschaffen werden. Erstmals 

verfugte das Referat auch uber einen eigenen Etat 

fur Sachmittel und zusatzlich notwendiges Gra- 

bungspersonal. Ausschlaggebend war hierbei die 

Zustandigkeit des Landes Berlin, da die Aufgaben 

der Bodendenkmalpflege seit 1960 gesetzlich gere- 

gelt in die Landeshoheit fielen, die Museen aber in 

naher Zukunft der bundesmittelbaren Stiftung Preu- 

Bischer Kulturbesitz unterstellt werden sollten.

Unter den in dieser Zeit durchgefuhrten archaologi- 

schen MaBnahmen sind die Ausgrabungen der bron

zezeitlichen Siedlung von Berlin-Lichterfelde mit

83 Miiller/Nagel 1964, 225.

84 Miiller/Nagel 1961.

85 Miiller/Nagel 1964, 226.

86 Schreiben Ganderts an Mildenberger vom 17.10.1961: SMB- 

PK/MVF, D-2, Bd. 5.
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dem beriihmten „Opferbrunnen“ und der spatkaiser- 

zeitlichen Siedlung aus Schoneberg hervorzuhe- 

ben.8 Diesen Aktivitaten ist es letztlich auch zu ver- 

danken, dass der Fundbestand kontinuierlich zunahm 

und sich das Museum allmahlich zu einem Berliner 

Landesmuseum fiir Vor- und Friihgeschichte entwi- 

ckelte.

Die Erwerbungen in der Zeit Ganderts und das 

Ende seines Direktorats

Gandert stand mit seiner Politik, den durch die Kriegs- 

folgen stark dezimierten Museumsbestand nicht nur 

durch die Ausgrabungsfunde aus Berlin, sondern auch 

durch gezielte Ankaufe und Schenkungen zu mehren, 

in der Tradition Dorkas. Das Spektrum der erworbe- 

nen Gegenstande reichte von Steingeraten aus der Re

gion Brandenburg uber eisenzeitliche Menschen- und 

Pferdefigurchen aus Spanien, ostgotische Ohrringe 

aus dem Kaukasusgebiet bis zu einem Ulfberth- 

Schwert des friihen Mittelalters. Vor allem die Verlus- 

te der vormals bedeutenden Vorderasiatischen Samm- 

lung konnten durch die Ankaufe von „Luristanbronzen“ 

und Metallgegenstanden aus Anatolien annahemd 

kompensiert werden.87 88

Nach nur fiinfjahriger Tatigkeit als Museumsdirek- 

tor musste Gandert im Jahr 1963 anlasslich seines 

65. Geburtstages aus dem Amt scheiden. Sein Eh- 

renamt als „Staatlicher Vertrauensmann“ mit Dienst- 

sitz im Langhansbau iibte er noch bis 1968 aus. Die 

Nachfolge in dieser Funktion trat am 1. September 

Adriaan von Muller an, der erst ein Jahr zuvor, am 

1. August 1967, die vakante Position des Direktors 

des Museums fiir Vor- und Friihgeschichte iibemom- 

men hatte.

87 Muller 1964; Gandert 1958, 108 ff.

88 Nagel 1961c, 88.
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