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Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges im Mai 

1945 mussten die Staatlichen Museen eine bittere 

Bilanz ziehen. Die Gebaude waren stark beschadigt, 

die Exponate sowie die Magazinbestande zum Teil 

zerstort oder durch die Besatzungsmachte beschlag- 

nahmt. Das Museum fur Vor- und Friihgeschichte im 

Martin-Gropius-Bau war erst wenige Monate zuvor, 

am 3. Februar 1945, bei einem Bombenangriff auf 

Berlin so schwer getroffen worden, dass die dort 

verbliebenen Sammlungsbestande fast ganzlich ver- 

nichtet worden waren.

Bereits am 6. Juni 1945 fand die erste Direktoren- 

konferenz der Staatlichen Museen nach Kriegsende 

statt, in der fiber die MaBnahmen beraten wurde, die 

zur Sicherung der Gebaude vordringlich durchzu- 

fuhren waren. Prof. Wilhelm Unverzagt, der Direk- 

tor des Museums fur Vor- und Friihgeschichte, nahm 

an dieser Konferenz nicht teil, da er ebenso wie 61 

weitere Museumsmitarbeiter, die der NSDAP ange- 

hort hatten, vom Dienst suspendiert worden war. 

Trotzdem wandte er sich Ende Juli 1945 an den vom 

23. Juni bis zum 7. August 1945 amtierenden Gene- 

raldirektor Dr. Herbert Dreyer mit der Bitte um Ret

iring der nach Lebus ausgelagerten Sammlungsbe

stande sowie der wertvollen Museumsbibliothek. 

Der Bitte wurde nicht entsprochen. In der Direkto- 

renkonferenz vom Oktober 1945 begriiBte Prof. Dr. 

Carl Weickert, vom 6.10.1945 bis 17.8.1946 kom- 

missarischer Generaldirektor der Staatlichen Muse

en, den Kunsthistoriker Dr. Josef Allmang als kom- 

missarischen Leiter des Museums fur Vor- und 

Friihgeschichte.1

Einem weiteren Protokoll vom 18. Oktober 19462 ist 

zu entnehmen, dass der Generaldirektor Dr. Allmang 

zu einer Besichtigung des Auslagerungsortes Lebus 

aufforderte. Der Leiter des Museums fur Vor- und 

Friihgeschichte hielt diese Reise aber fur iiberfliis- 

sig, da er „zuverlassige Informationen“ hatte, dass 

die dortigen Bestande restlos vernichtet seien. Die

ses Versaumnis musste mit der anschlieBend tatsach- 

lich erfolgten Vemichtung eines groBen Teiles der in 

Lebus lagemden Keramikbestande sowie eines Teils 

der Bibliothek bezahlt werden. Frau Dr. Gertrud 

Dorka, seit September 1947 Geschaftsfiihrerin des 

„Ehemals Staatlichen Museums fur Vor- und Friih

geschichte “ und seit 1948 zugleich Referatsleiterin 

der Bodendenkmalpflege fur ganz Berlin, bemiihte 

sich um eine Reiseerlaubnis nach Lebus. Als sie 

1948 die AuBenstelle des ehemaligen Museums fur 

Vor- und Friihgeschichte besichtigte, bot sich ihr ein 

Bild der Verwiistung. Mit Biichern aus der Museums

bibliothek hatten Lebuser Burger ihre Ofen geheizt; 

prahistorische Keramik war bei Polterabenden zer- 

schlagen oder anderweitig verwendet worden. Die 

engagierte Prahistorikerin versuchte daraufhin, ge- 

gen Abgabe von 25 Kilogramm Bonbons wenigstens 

einen Teil der Objekte aus bauerlichem Besitz wie- 

der zuriick zu erhalten.3 Unter ihrer Leitung begann 

der schwierige Wiederaufbau des Museums fiir Vor- 

und Friihgeschichte in den Souterrain-Raumen des 

zerstorten Vdlkerkundemuseums in der Stresemann- 

straBe 100/111.

Mit der Teilung Berlins im Jahre 1949 existierte im 

sowjetischen Sektor der Berliner Museen keine pra

historische Sammlung mehr. Es fehlten also die Un- 

terlagen, um der in der Direktorenkonferenz vom 

1. Marz 1957 durch Prof. C. Bliimel verkiindete For- 

derung des Ministeriums fiir Aus wartige Angelegen- 

heiten nachzukommen, genaue Aufstellungen aller 

1945 in die Sowjetunion abtransportierten Kunstge- 

genstande an den Ministerrat der DDR zu liefern.

Als die Sowjetunion 1958 die Riickgabe von Muse- 

umsgut an die DDR beschloss, bestand zwischen 

den Vertretem des Ministeriums fiir Kultur und der 

Generaldirektion der Staatlichen Museen Einigkeit 

dariiber, dass die Bestande des Museums fiir Vor- 

und Friihgeschichte nicht wieder mit den Samm- 

lungsteilen in Westberlin vereint werden, sondern 

auf der Museumsinsel im Ostteil der Stadt verblei- 

ben sollten. Unklar blieb jedoch die Frage, wer zur 

Ubemahme und zum Verpacken der Objekte in die 

Sowjetunion fahren sollte. Ein „Verpackungsteam“ 

bestand in der Regel aus einem Vertreter des Minis-

1 SMB-PK/ZA, VA619.

2 SMB-PK/ZA, VA 620.

3 Goldmann/Schneider 1995, 109.
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Ubergabeprotokoll

zwischen den Staatlichen Museen zu Berlin

und der Deutschen Akademie der Wissenschaften, 

Institut fur Vor- und Fruhgeschichte, Berlin V/ 1, 

Leipziger StraBe 5-4

1. Im Zusammenhang mit der ttbergabe deutscher Kunstschatze von 

der Sowjetunion an die DDR iibernahmen die Staatlichen Museen 

zu Berlin Teilbestande des ehem. Museums fur Vor- und Fruhge

schichte, die gemaB den Vereinbarungen mit dem Ministerium fur 

Kultur (Schreiben des Ministeriums fur Kultur, Abt. Bildende 

Kunst und Museen, Sektor Kunst- und Heimatmuseen, Denkmals- 

pflege. Zeich. He/So vom 17. 6. 1959) von der Deutschen 

Akademie der Wissenschaften als Leihgabe ubernommen werden.

2. Es handelt sich hierbei um 575 Kisten mit den Rummern 1-555> 

557-459 und 476-592.

5. Die ordnungsgemaBe fiber nahme wird hiermit bestatigt.

Fur die Staatlichen Museen 

zu Berlin

STAATLICHE MQfrEEN ZU BERLIN 

DER GENERALDIREKTOR 

BERLIN C 2 - BODESTRASSE 1-3

Fur die Deutsche Akademie der

Wissenschaften

Direktor des Insrituts 

fiir Vor- und Fruhgeschichte

BERLIN C2 BODESTRASSE 1-3 RUF: 20 03 56

Abb. 1: Ubergabeprotokoll der Kisten mit den von der Sowjet

union zuriickgegebenen Funden des ehemaligen Staatlichen 

Museums fur Vor- und Fruhgeschichte vom 2.9.1959. SMB-PK/ 

ZA, 11A/GD 100.

teriums fiir Kultur, einem Fachwissenschaftler und 

zwei russischen Mitarbeitem des jeweiligen Muse

ums. Da sich das Museum fiir Vor- und Fruhge

schichte in Westberlin befand, wurde die Verantwor- 

tung fiir die Riickfiihrung der prahistorischen Funde 

in die DDR dem Direktor der Riistkammer der Staat

lichen Kunstsammlungen Dresden, Johannes Schb- 

bel, iibertragen. Seitens des Ministeriums fiir Kultur 

iibernahm Roland Schacht diese Aufgabe. Verstand- 

licherweise kiimmerte sich Schobel hauptsachlich 

um Objekte der Riistkammer, die an einem anderen 

Ort eingelagert waren als die Vorgeschichtssamm- 

lung. Nur so ist es zu verstehen, dass innerhalb der 

von sowjetischer Seite vorgenommenen Kistennum- 

merierung 1 bis 592 eine Liicke von 21 Kisten klafft. 

Es fehlen die Kisten Nummer 68, 90, 125, 132, 336, 

460-475 und die dazugehbrigen Inhaltsverzeichnis- 

se. Bei alien iibrigen Kisten wurden die Listen exakt 

gefuhrt und stimmen mit den Inhalten genau uber- 

ein. Nach Schatzung der durchschnittlichen Objekt- 

zahl eines Kisteninhaltes miissen jedoch weit iiber 

1000 Positionen in der Sowjetunion zuriickgeblie- 

ben sein.

Ahnlich hohe Fehlbetrage verzeichnet nur noch die 

Antikensammlung der Staatlichen Museen. Das 

Agyptische und das Vorderasiatische Museum sowie 

das Miinzkabinett erhielten die 1945 in die Sowjetu

nion gebrachten Bestande fast vollstandig zuriick. 

Fur die letztgenannten Museen lag die Leitung der 

Riickfiihrungsaktion in den Handen von Mitarbei- 

tern der Staatlichen Museen. Inwieweit es sich bei 

den noch in der Eremitage zu St. Petersburg befind- 

lichen Stricken der so genannten „Westeuropaischen 

Sammlung“ mit Inventarnummem des Museums fiir 

Vor- und Fruhgeschichte zu Berlin um den Inhalt der 

zuriickbehaltenen 21 Kisten handelt, ist bisher nicht 

bekannt.

Im Zusammenhang mit der Riickgabe von Muse- 

umsgut an die Staatlichen Museen zu Berlin richtete 

Herr Dr. Timm in einer Aktennotiz vom 4.12.1958 

an die Leitung die dringende Bitte um Klarung des 

Einlagerungsortes fiir die vor- und friihgeschichtli- 

che Sammlung.4 Vorausgegangen war die Feststel- 

lung des Generaldirektors, dass fiir das Museum fiir 

Vor- und Fruhgeschichte weder geniigend Raum 

noch Arbeitsstellen zur Verfiigung stiinden.

Gepriift werden sollte das Angebot von Prof. W. Un- 

verzagt, die Sammlung in das Institut fiir Vor- und 

Fruhgeschichte der Deutschen Akademie der Wis

senschaften zu iibemehmen. Mit dieser Lbsung war 

jedoch das Ministerium fiir Kultur nicht einverstan- 

den, da es die Besitzrechte fiir die Sammlung nicht 

aufgeben wollte. So einigte man sich auf eine leih- 

weise Uberlassung der Objekte zum Zweck der Be- 

arbeitung und um Fachleuten einen Zugang zu er- 

mbglichen. Am 2. September 1959 erfolgte dann die 

Ubergabe der Kisten an das Institut fiir Vor- und 

Friihgeschichte der Deutschen Akademie der Wissen

schaften (Abb. 1).

Eine exakte Erfassung der von den Staatlichen Muse

en iibemommenen Kisten mit Auflistung der einzel- 

nen Kistennummem sowie der innerhalb der Gesamt- 

nummerierung fehlenden Kisten erfolgte separat. Fiir 

jede Kiste existierten zwei russische Inhaltsverzeich- 

nisse. Eines lag jeweils in der Kiste, die Duplikate 

wurden der deutschen Seite als Gesamtpaket iiberge- 

ben. Jedes Verzeichnis trug vier Unterschriften, ent- 

sprechend den Mitgliedem der verantwortlichen Ar- 

beitsgruppen in der Sowjetunion.

4 SMB-PK/ZA, VA 674.
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REGIERUNG DER 

DEUTSCHEN DEMOKR ATISCHEN REPUBLIK

Ministerium fur Kultur

Abt. Bildende Kunst u.Museen

Sektor Kunstmuseen, Denkmalpflege

Generaldirektion der

Staatlichen Museen zu Berlin

Herrn Prof.fir. Meyer

B e r 1 i n C

L Sodestr. 1-3

Ihxe Zeichen Hire Nachricht vom

Betrifft

2o94o2o He/Hii

BERLIN C 2 

Molkenmarkt 1-3

9.5.1961

Sehr geehrter ^err Professor!

In der Angelegenheit der tibergebenen 6oo Kisten 

des eh.emali.gen Vdlkerkundemuseums darf ioh 

Ihnen folgende Weisung iibermitteln:

Der mit Herrn Prof. Unverzagt abgeschlossene 

Leihvertrag ist unverziiglioh zu Ibsen, und die 

6oo Kisten sind mit den dazu gehbrenden Listen 

wieder in den Bestand der Staatliohen Museen zu 

ubernehmen. Beauftragte des Vdlkerkundemuseums 

sollen nach einem von Ihnen kurzfristig anzu- 

setzenden Terinin die Vorsortierung der Kisten 

ubernehmen und die evtl. "Africana" in den Be

stand des Leipziger Museums uberfiihren.

Mit dem Vblkerkundemuseum Leipzig ist ein Leih

vertrag auszustellen. Der AbsohluB des Unter- 

nehmens ist in einem Protokoll der Verwaltungs- 

direktion festzulegen.

Telefon:

209 . . .

Mit vorziiglioher Hoohaohtung

H tWh

Abb. 2: Weisung des Ministeriums zwecks Ruckfiihrung der Be

stande des Museums fur Vor- und Friihgeschichte auf die Muse- 

umsinsel vom 9.5.1961. SMB-PK/ZA, VA 1212.

Generalverwait ung Berlin, den 22. Marz 1961

Betr.; 'Jbernahme des Museums fiir Vor- und Friihgeschichte

Am 17.3.61 fand bei der Akademie d.er Wissenschaften in obiger Sache 

eine Verhandlung statt, an der die Herren Prof. Dr. Unverzagt, Dr.Helm, 

Dewey, Prof. Dr. Meyer und der Unterzeichnete teilnahmen. Im Ergebnis 

dieser Besprechung wurde im Prinzip Ubereinstimmung erzielt, dass die 

Staatlichen Museen die Bestande ubernehmen und mit der Restaurierung 

und Konservierung der Stiicke beginnen. Herr Prof. Dr. Meyer konnte die 

Zusage machen, dass geplant ist, im Neuen Museum ein gauzes Geschoss 

fiir Ausstellungen des Museums fiir Vor- und Friihgeschicnte vorzusehen. 

Die Besichtigung der ausgepackben Stiicke und der Kistenstapel in den 

Kellern zeigte, dass bei der Akademie nur in janz bescheidenem Unfang 

ausgepackt und restauriert werden kann. Im iibrigen hatte Hein? Kuhn be- 

sonders ;.,efahrdete Bronzen fiir die Akademie bearbeitet. Herr Prof.

Dr. ’Jnverzagt wind Gelegenheit nehmen, die Raummoglichkeiten bei den 

Staatlichen Museen kennenzulernen, in denen die Kisteninhalte durch-: 

gesehen und mit der Bearbeitung der Bestande begonnen werden konnen. 

Aussordem hat Herr Dewey vorgeschlagen, in einem 3-Punkte-Abkommen die 

getroffenen Vereinbarungen zu fixieren. Dieses Abkommen wird uns in 

der nachsten Zeit durch He.rn Dr. Helm zugeleitet.

In einer Besprechung mit dem teneraldirektor, Herrn Prof. Dr. Meyer, 

wurde der Nordf lit gel des Pergamon-Museums, und z.var das durch Lasten- 

aufzug verbundene oberste Geschoss unter den Glasdachern,als Raum fiir 

das Auspacken und Sichten der Kisteninhalte vorgesehen.

Abb. 3: Verhandlungsvermerk von 22.3.1961, betr. Ubemahme 

des Museums fur Vor- und Friihgeschichte. SMB-PK/ZA, VA 

1212.

In der Akademie erfolgte zunachst die Ubersetzung 

der russischen Listen durch Dr. Fritz Horst. Er son- 

derte danach Kisten mit Metallobjekten aus, die als 

erstes kontrolliert wurden, um den Erhaltungszu- 

stand zu iiberpriifen. In den meisten Fallen konnte 

von einer sofortigen Restaurierung Abstand genom- 

men werden. Bei notwendigen SofortmaBnahmen 

leistete der Restaurator des Agyptischen Museums 

der Staatlichen Museen, Rudolf Kuhn, Amtshilfe.

Keine zwei Jahre spater, am 9.5.1961, wies das Mi- 

nisterium fiir Kultur die Staatlichen Museen an, den 

Bestand der Vorgeschichtssammlung sofort von der 

Akademie der Wissenschaftenzuriickzuholen.Gleich- 

zeitig erfolgte eine Weisung an die Generaldirektion, 

eventuelle „Africana“ an das Museum fiir Volker- 

kunde in Leipzig zu uberfiihren5 (Abb. 2). Zu Recht 

verlangte Prof. W. Unverzagt zunachst eine Konzep- 

tion, wie weiter mit der Sammlung verfahren werden

5 SMB-PK/ZA, VA 1212.

6 Vgl. hierzu den Beitrag von M. Bertram zum Neuen Museum 

in diesem Band.

7 SMB-PK/ZA, VA 1041.

8 SMB-PK/ZA, VA 1212.

solle. Ungeklart war immer noch die Frage der 

Lagerung und der personellen Betreuung der Expo- 

nate. Schlieblich konnte in einer Verhandlung vom 

17. Marz 1961 ein Ubereinkommen erzielt werden 

(Abb. 3).

Die Lagerung der Kisten sowie das Auspacken soil- 

ten im Nordfliigel des Pergamon-Museums erfolgen. 

Nach dem Wiederaufbau des Neuen Museums, der 

seinerzeit kurzfristig geplant war, sollte das Museum 

fiir Ur- und Friihgeschichte dort ein ganzes Geschoss 

fiir Ausstellungszwecke erhalten.6 Am 7. Februar 

1962 konnte das Abschlussprotokoll, die Ubernah- 

me der Bestande durch die Staatlichen Museen be- 

treffend, von beiden Seiten bestatigt werden.7

In einem Schreiben der Generalverwaltung der 

Staatlichen Museen an das Ministerium fiir Kultur 

vom 18.7.1961 wurde darauf hingewiesen, dass ab 

1962 ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, eine Hilfs- 

kraft, ein Restaurator und eine Stenotypistin be- 

schaftigt werden miissten, um mit der Durchsicht, 

Ordnung und Vorbereitung der Bestande fiir eine 

Wiederausstellung zu beginnen.8 Ein grobes Kon- 

zept fur den Aufbau des Museums war bereits 1960 

durch Frau Dr. G. Buschendorf-Otto erarbeitet wor-
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den, musste aber noch konkretisiert werden. Der 

Haushaltsplan 1962 sah daher auch Finanzen fur die 

Einstellung eines Wissenschaftlers und eines Re- 

staurators sowie 1.250,- M zur Anschaffung von Re- 

galen vor. Obwohl diese Mittel nicht bereitgestellt 

wurden, begann die Suche nach einem fur die Samm- 

lung zustandigen Prahistoriker. Gedacht war an einen 

Absolventen, der die ausgepackten Stiicke mit den 

Originalkatalogen vergleichen, abhaken und in Re- 

galen sortieren sollte. Gleichzeitig sollte er sich ein 

umfangreiches Materialwissen aneignen, wofiir die 

breit gefacherte Sammlung bestens geeignet war.

Fur die wissenschaftliche Betreuung hoffte man 

Prof. Unverzagt zu gewinnen, der auch zunachst sei

ne Unterstiitzung zugesagt hatte. Die Studenten, die 

im Jahr 1962 an der Universitat Jena ihren Abschluss 

in Vor- und Friihgeschichte gemacht hatten, standen 

als potentielle Bearbeiter nicht zur Verfiigung, da sie 

bereits anderweitige Zusagen gemacht hatten. So ge- 

staltete sich die Einstellung eines Wissenschaftlers 

schwieriger als zunachst angenommen. Fiir den Zeit- 

raum vom 1. November 1962 bis 31. Januar 1963 

liegt ein Werkvertragsentwurf mit Herrn Prof. Dr. 

habil. H. Kothe vor, der die Durchsicht der Listen 

und die Rekatalogisierung der Stiicke als Aufgaben- 

gebiet bezeichnet. Prof. H. Kothe war jedoch kein 

Prahistoriker und scheint offenbar anderweitig eine 

Anstellung gefunden zu haben, denn der Vertrag 

wurde nicht abgeschlossen. Am 10. April 1963 konn- 

te endlich verbindlich die Einstellung des Diplom- 

Archaologen Werner Muller aus Leipzig bekannt 

gegeben werden, der ab Mai 1963 seine Tatigkeit 

aufnahm.

Schon im September 1963 wurden zusatzlich zwei 

Absolventen des Instituts fiir Ur- und Friihgeschich

te der Humboldt-Universitat zu Berlin eingestellt. 

Kommissarischer Leiter war Werner Miiller, Ingrid 

Griesa und Wolfram Gebhardt hatten den Status 

von wissenschaftlichen Mitarbeitem. Nicht realisiert 

wurde bis in den Beginn der 70er Jahre die Forde- 

rung nach einem Restaurator und einer Sekretarin. 

An Raumlichkeiten stand dem neu gegriindeten Mu

seum fiir Ur- und Friihgeschichte9 ein ehemals La- 

borzwecken dienender Arbeitsraum zur Verfiigung. 

Er war nur iiber das Zimmer des Hausmeisters sowie 

eine Kammer zur Aufbewahrung von Reinigungs- 

mitteln zu erreichen. Hier sollte der Leiter residie- 

ren. Die beiden Mitarbeiter bekamen auf dem Dach- 

boden des Pergamon-Museums bei den dort 

eingelagerten Kisten ein altes Kassenhauschen auf- 

gestellt, das als Arbeitsraum dienen sollte.10 Ein ur- 

spriinglicher Plan sah auch die Unterbringung der 

originalen Bestandskataloge in diesem kleinen, offe- 

nen Verschlag vor. Der unbeheizbare, zugige und 

immer staubige Lagerungsort hatte freilich die Zer- 

storung der Kataloge bedeutet, so dass die Mitarbei

ter diese Zumutung strikt ablehnten. Allerdings 

konnte nun nach Offnung der Kisten kein sofortiger 

Vergleich mit den Katalogen erfolgen. Bis zum Win

ter 1963 wurde ziigig ausgepackt, entstaubt und nach 

Inventamummern grob zugeordnet. Jede leere Kiste 

wurde sofort der hauseigenen Tischlerei iibergeben 

und zu einem „Schrank“ umgebaut.

Entsprechend den sehr ungleichen Kisten fielen die 

Schranke aus. GroBe und kleine, tiefe und weniger 

tiefe Kistenschranke „bevdlkerten“ den Bodenraum 

und waren, nur mit einfachen Riegeln versehen, fiir 

jedermann zuganglich. Eine der ersten Eingaben an 

die Generaldirektion war dann auch die Forderung 

von Werner Miiller nach abschlieBbaren Magazin- 

raumen, die aber lange unerfiillt blieb. Da in der kal- 

ten Jahreszeit der Aufenthalt auf dem Boden nur mit 

Mantel und Handschuhen moglich gewesen ware, 

wurde in dieser Zeit das Auspacken unterbrochen 

und andere Arbeiten wurden vorgezogen.

Eine wichtige Aufgabe bestand im Sortieren der alten 

Zettel- und Kartenkartei. In wildem Durcheinander la- 

gen Karteikarten und Karteizettel in Kisten geschiittet 

beieinander. Ihre Sortierung im Zimmer des Samm- 

lungsleiters nahm mehrere Wochen in Anspruch.

Wahrend dieser Zeit bemiihte sich die Generalver- 

waltung um eine anderweitige Unterbringung fiir die 

beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter. Gefunden 

wurde eine leerstehende Pfortnerloge auf der Hof- 

seite des Bodemuseums. Hier war es auch moglich, 

zwei Schreibtische und einen Schrank aufzustellen, 

damit die Kataloge ordent]ich aufbewahrt werden 

konnten. In Korben holten W. Gebhardt und I. Grie

sa Exponate vom Boden, vermerkten ihr Vorhan- 

densein im Katalog, legten neue Karteikarten an und 

trugen die Objekte wieder an ihren Platz zuriick. Mit 

Hilfe der einmal nach Fundorten und zum anderen 

nach Inventamummern geordneten Karteien wurde 

es moglich, die Sammlung betreffende Anfragen 

schnell zu beantworten.

GroBe Sorge bereiteten weiterhin die schlechten Ma- 

gazinverhaltnisse. Die empfmdlichsten Metalle be-

9 Die Namensgebung erfolgte zur Unterscheidung von dem 

„Museum fiir Vor- und Friihgeschichte44 in Westberlin.

10 SMB-PK/ZA, VA 1212.
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fanden sich im Arbeitszimmer des Leiters, ein ande- 

rer Teilbestand konnte zeitweilig im Gobelinsaal des 

Bodemuseums untergebracht werden, doch die 

Hauptmasse verblieb auf dem Boden des Pergamon- 

Museums.

Eine Verbesserung trat erst 1977 ein, als ein fur die 

Aufbewahrung von Metallen sehr gut geeigneter 

Raum im Dachgeschoss des Alten Museums zur 

Verfiigung stand und zwei Jahre spater ein abschlieB- 

barer Nebenraum auf dem Boden des Pergamon- 

Museums dem Museum iibergeben wurde. Bis zur 

Einstellung eines Restaurators und eines Magazin- 

verwalters im Jahre 1977 erfolgte die Betreuung der 

Bestande hinsichtlich ihres Erhaltungszustandes durch 

Amtshilfe der Staatlichen Museen und der Prahisto- 

rischen Museen von Weimar und Potsdam-Babels

berg.

Schwierig gestaltete sich zunachst die Offentlich- 

keitsarbeit. Vortrage waren nur teilweise geeignet, 

das Museum fur interessierte Laien zu erschlieBen. 

So bemiihte sich W. Muller seit 1964 um Ausstel- 

lungsraume. Zunachst erlangte er die Erlaubnis, ei- 

nige Vitrinen in der kleinen Kuppel des Bodemuse

ums aufzustellen, deren Zahl sich bis 1969 auf sieben 

groBe und drei Tischvitrinen erhbhte. Storend in dem 

Ensemble war eine uberlebensgroBe Herkulesstatue, 

die zwischen zwei Vitrinen mit geschulterter Keule 

auf die prahistorischen Exponate schaute. W. Muller 

bat daher die Direktorin der im Bodemuseum ansas- 

sigen Skulpturensammlung, einen anderen Stand- 

platz fur den Eierkules zu wahlen, was jedoch nicht 

geschah. 1969 wurden nach Einstellung des wissen- 

schaftlichen Gratikers Georg Herz die Vitrinen durch 

Schautafeln miteinander verbunden, so dass die Her- 

kules-Statue nicht mehr sichtbar war.

Eine erste groBere Sonderausstellung konnte bereits 

1965 im Schloss Kopenick unter dem Titel „Ur- und 

friihgeschichtliche Metallkunst“ gezeigt werden.11 

Unter Frauke Geupel (Abb. 4), die in der Zeit von

1970 bis 1976 das Museum kommissarisch leitete, 

da der designierte Direktor Dr. Siegfried Frohlich

1971 zehn Tage nach seinem Amtsantritt wegen des 

„Versuchs der Republikflucht“ verhaftet und zu ei- 

ner Gefangnisstrafe verurteilt worden war, konnte 

1975 im Pergamon-Museum eine Ausstellung unter 

dem Titel „Aus Europas Urgeschichte“ gezeigt wer

den (Abb. 5). Gleichzeitig erweiterte sich das Ange-

11 Zu den Ausstellungen des Museums von 1964-1990 vgl. die 

Zusammenstellung von E. Gringmuth-Dallmer in diesem Band.

Abb. 4: Frauke Geupel (1942-1987), Leiterin des MUF von 

1970-1976 und von 1983-1984. Foto: Privatbesitz V. Geupel.

bot im Bereich Museumspadagogik. Es gab an den 

Wochenenden so genannte Kabinettgesprache mit 

originalen Funden zu unterschiedlichen Themen, 

Vortrage in Altersheimen und Schulen sowie Gestal- 

tungen von Jugendweihen. Ingrid Griesa leitete drei 

Jahre lang eine Arbeitsgemeinschaft von Schulem 

mit der Bezeichnung „ Junge Museologen“ (Abb. 6). 

Das rege Interesse der Kinder fuhrte zur Kontaktauf- 

nahme mit mehreren Schulen, die jeweils mit den 

Klassenstufen vier, fiinf und sechs zu Kabinettge- 

sprachen kamen. Seit 1972 konnte kontinuierlich 

mit drei Schulen gearbeitet werden.

Fur die Schuler der vierten Klassen stand das Thema 

„Vorbereitung auf den Geschichtsunterricht“, fur die 

Klassenstufe Fiinf „Steinzeit und Bronzezeit“ und 

fur die Schuler der sechsten Klassen „Germanen“ 

auf dem Programm. Nachdem es Frauke Geupel ge- 

lungen war, einen Teil des Dachgeschosses des wah- 

rend des Zweiten Weltkriegs stark beschadigten und 

am 5. Oktober 1966 wiedereroffneten Alten Muse

ums als Domizil fur die Mitarbeiter des Museums zu 

bekommen, erschlossen sich weitere Moglichkeiten 

fur die Offentlichkeitsarbeit. Dort wurde 1977 im 

so genannten „Padagogischen Kabinett“ eine kleine 

Ausstellung von der Stein- bis zur Eisenzeit einge-
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Abb. 5: Die Ausstellung „Aus Europas Urgeschichte“ 1975 1976 im Pergamon-Museum. Foto: Archiv MVF.

Abb. 6: Auswahl von Objekten fur die Arbeitsgemeinschaft „Jun- 

ge Museologen“ durch I. Griesa. Foto: Archiv MVF.

richtet und auf den Fluren standen Vitrinen mit einer 

„Studiensammlung“, die vor allem von Studenten der 

Humboldt-Universitat genutzt werden konnte. 1980 

wurde im Bodemuseum eine standige Ausstellung er- 

offnet, die in den Folgejahren immer besser besucht 

wurde.

Im Fruhjahr 1973 erliefi das Ministerium fur Kultur 

wegen der prekaren Devisensituation in der DDR 

eine Weisung, wertvolle museale Objekte zum Ver- 

kauf uber intemationale Auktionshauser anzubie- 

ten.12 Protestschreiben an den zustandigen Minister 

blieben zunachst erfolglos. Die Direktoren der ar- 

chaologischen Sammlungen der Staatlichen Museen 

leisteten passiven Widerstand, indem sie auf ihre 

Angebotslisten unsinnige Objekte setzten. Um Zeit 

zu gewinnen, bot die Antikensammlung den Per- 

gamonaltar an, das Vorderasiatische Museum das 

Ischtar-Tor und das Museum fur Ur- und Friihge- 

schichte die Troja-Sammlung von Heinrich Schlie

mann.

In der Bundesrepublik wurden vorsorglich Gelder 

fur den Ankauf der angebotenen Museumsschatze 

reserviert. Verbindungsmann zum Museum fur Ur- 

und Friihgeschichte war der Kustos des Westberliner 

Museums fur Vor- und Friihgeschichte Dr. Klaus

12 VgL hierzu: Schade 2003.
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Griesa, Das Museum fur Ur- und Friihgeschichte

Goldmann, der bei einem heimlichen Treffen mit 

Frauke Geupel und Ingrid Griesa eine Liste von Ob- 

jekten erarbeitete, die sein Museum moglicherweise 

erwerben kdnnte. Doch schlieBlich wurde wegen 

bffentlicher Proteste, darunter auch von der Schrift- 

stellerin Anna Seghers13, der Ausverkauf der Muse- 

umsinsel unterlassen.

Seit seiner Griindung konnte das Museum fur Ur- 

und Friihgeschichte seine Bestande erweitem. Be- 

reits Werner Muller hatte aus Weimar eine kleine 

Privatsammlung europaischer Archaeologica, dar

unter ein spatrdmisches Ziegelgrab aus Lorbeovac 

bei Vranje, iibernehmen konnen, weitere aus Halle 

kamen in den siebziger Jahren hinzu. 1986 wurden 

von privat eine kleine Zahl von Luristanbronzen an- 

gekauft.

Direktor des Museums wurde 1977 der Historiker 

Dr. Erik Hiihns. Unter seiner Agide fanden mehrere 

Sonderausstellungen statt, so im Jahr 1979 „Kunst 

der Azteken“ und „Prakolumbianische Goldschatze44 

und 1982 in Zusammenarbeit mit der Bulgarischen 

Akademie der Wissenschaften „Troja und Thraki- 

en“, eine Ausstellung, die in Berlin, Sofia, Moskau 

und Leningrad gezeigt wurde. Nach der Pensionie- 

rung von Huhns berief 1984 der Generaldirektor die 

Kunsthistorikerin Eva Zengel auf den Direktoren- 

posten (Abb. 7). Ihr gelang es, den Personalbestand 

des Museums zu erweitem und zu qualifizieren. Zur 

Erganzung der Exponate beauftragte Zengel den Er- 

furter Goldschmied Wolfgang Luckenburg mit einer 

Nachbildung des trojanischen Goldschmucks aus 

der Schliemann-Sammlung. Der Schatz war von der 

Sowjetunion nicht zuriickgegeben worden und gait 

damals noch als verschollen.

Auf Betreiben von Eva Zengel wurden 1986 die 

noch in der Akademie der Wissenschaften der DDR 

lagemden Exponate des Museums aus dem Auslage- 

rungsort Lebus vom Museum fur Ur- und Friihge- 

schichte iibernommen, ein Bestreben, das seit den 

70er Jahren wegen des Widerstands der Akademie 

erfolglos geblieben war. Noch bedeutender war die 

1990 mit der Akademie der Wissenschaften verein- 

barte Ubergabe der dort lagemden Bestande der ehe- 

maligen Prussia-Sammlung aus Kdnigsberg, nach- 

dem Frauke Geupel bereits 1976 einen kleinen

Abb. 7: Eva Zengel, Direktorin des MUF von 1984 bis 1991. 

Foto: C. Plamp.

Restbestand dieser Sammlung aus deren ehemaligen 

Verlagerungsort Demmin hatte ubernehmen konnen. 

Nun kamen noch 124 Listen mit ca. 50.000 Objek- 

ten und Aktenmaterialien, die sich alle in einem ver- 

heerenden Zustand befanden, hinzu.14

Wichtigste und zugleich schwierigste Aufgabe blieb 

jedoch wegen der groBen Platznot die kiinftige 

Museumsplanung. Seit 1986 der Wiederaufbau des 

Neuen Museums endlich wieder in erreichbare Nahe 

geriickt war, konnte mit der Lonzeptionsplanung fur 

die zukiinftige Ausstellung des Museums fur Ur- und 

Friihgeschichte begonnen werden. Daneben erfolgte 

die Betreuung der Ausstellung „Troja und Thrakien44 

in Rotterdam sowie die Lonzeptionsanderung fur 

die Presentation im norwegischen Bergen (Abb. 8). 

Zum 750jahrigen Bestehen der Stadt Berlin im Jahre 

1987 veranstaltete das Museum drei Sonderausstel

lungen: „Lepinski Vir - Prahistorische Plastik vom 

Eisemen Tor“, „Ur- und Friihgeschichte der Stadt 

Warschau“ und „Rudolf Virchow als Prahistoriker- 

sein Wirken in Berlin44.

Den letzten Hohepunkt im Bestehen des Museums 

im Ostteil Berlins stellten die Veranstaltungen zum 

100. Todestag von Heinrich Schliemann 1990 dar.

13 Anna Seghers war die Tochter des Mainzer Antiquitatenhand- 

lers Isidor Reiling, dem das Museum fur Vor- und Friihgeschich- 

te eine Reihe wichtiger Ankaufe zu verdanken hat: vgl. Neu- 

mayer 2002c.

14 Zur Geschichte und Rekonstruierung der Prussia-Sammlung 

und des Prussia-Fundarchivs vgl. Reich 2003a; b; Junker/Wie- 

der 2003 u. Beitrag von Ch. Reich in diesem Band.
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Abb. 8: Letzte Vorbereitungen zur Vitrinengestaltung der Aus- 

stellung „Troja and Thrakien“ in Bergen, Norwegen im Jahr 

1988. Foto: G. Antal.

Abb. 9: Teilnehmer der Tagung zum 100. Todestag von Heinrich 

Schliemann vor dem Schliemann-Mausoleum, Athen 1990. 

Foto: Archiv MVF.

Abb. 10: Eroffnung der Ausstellung „Troja - Mykene - Tiryns 

- Orchomenos“ am 2. Oktober 1990 in Berlin. Im Vordergrund 

Eva Zengel und Richard von Weizsacker. Foto: R. Mai.

Abb. 11: Erstes Treffen von Mitarbeitem des MUF und des 

MVF in Charlottenburg im November 1989. Von links nach 

rechts: I. Griesa, M. Bertram, E. Zengel, H. Junker, W. Homuff, 

K. Goldmann. Foto: I. Buschmann.

Auftakt war ein Kongress in Athen, an dem erstma- 

lig fast alle wissenschaftlichen Mitarbeiter des Mu

seums teilnehmen konnten (Abb. 9). In Zusammen- 

arbeit mit dem Athener Nationalmuseum wurde in 

Athen und Berlin eine Ausstellung zu Schliemanns 

Grabungen in Troja, Mykene, Tiryns und Orchome- 

nos prasentiert (Abb. 10).

Die beiden Vorgeschichtsmuseen in Ost- und West- 

berlin waren die ersten Institutionen der Staatlichen 

Museen, die nach der politischen Wende von 1989 

mit der Zusammenarbeit begannen. Erstes Ergebnis 

war 1991 eine Gemeinschaftsausstellung von Expo- 

naten der Schliemann-Sammlung im Ruhrlandmuse- 

um Essen. Die Zusammenlegung beider Museen im 

Langhansbau des Schlosses Charlottenburg erfolgte 

kurze Zeit spater in kollegialer Absprache der Direk- 

toren Wilfried Menghin und Eva Zengel (Abb. 11). 

Als erste Objektgruppe gelangte die Troja-Samm- 

lung nach Charlottenburg, um Schliemanns testa- 

mentarischem Wunsch nach einer ungetrennten Auf- 

bewahrung der Kollektion wieder so weit wie 

mdglich gerecht zu werden.15 Bis zum Jahr 1992 war 

die Wiedervereinigung der Museumsteile in Ost- 

und West vollzogen.16

15 Bis heute kann dieses Testament nicht erfullt werden, da Russ- 

land immer noch als Beutekunst beschlagnahmte Trojabestande, 

vor allem die Schatzfunde, zuruckhalt.

16 Vgl. den Beitrag von W. Menghin, Die Neue Zeit, in diesem 

Band.
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