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1. Voraussetzungen: Die Vorderasiatischen Denk- 

maler des Museums fiir Vor- und Friihgeschichte 

Berlin bis zum Zweiten Weltkrieg

Der Ausbau einer Vorderasiatischen Sammlung im 

Museum fiir Vor- und Friihgeschichte Berlin (MVF) 

zwischen 1958 und 1992 ist nur vor dem Hinter- 

grund der Museumsgeschichte seit den letzten Jahr- 

zehnten des 19. Jahrhunderts verstandlich. Die da- 

mals selbst gestellte Aufgabe des Museums bezieht 

sich ausdriicklich auf die Weltgeschichte aller pra- 

historischen Volker. Dies zeigte sich in der Umben- 

ennung der „Sammlung der nordischen Altertiimer“ 

in eine „Abteilung der Prahistorischen Altertiimer“ 

des „Kbniglichen Museums fiir Vblkerkunde“ und 

spiegelt sich noch deutlicher in der zur Ordnung der 

Bestande entwickelten Systematik wider. Seit 1887 

sind diese nach geographischen Regionen geglie- 

dert. Sie werden als groBe Einheiten durch romische 

Ziffern bezeichnet und durch kleine Buchstaben in- 

nerhalb dieses Rahmens naher eingegrenzt. Jede In- 

ventamummer beginnt mit einer solchen Informati

on aus romischer Zahl mit einem Buchstaben, worauf 

die einzelnen Objekte eine sich auf diese Einheit be- 

ziehende laufende arabische Nummer erhalten.

GemaB einer globalen Ausrichtung des Museums 

uberzog das Netz von Gebietsbezeichnungen die ge- 

samte „Alte Welt“ vom Atlantik bis zum Pazifik. 

Enter den Nummem I und II sind Funde aus Deutsch

land zusammengefasst; weitere europaische Objekte 

finden sich unter III a, b und c (Osteuropa bis zum 

Ural). Ill d steht fiir die Siid-Ukraine nebst Zis- und 

Transkaukasien (Kuban-Terek-Region bzw. GroBer 

und Kleiner Kaukasus). X ist fur Afrika reserviert, 

Xia fiir Nordasien, Xld fiir das Staatsgebiet von „In- 

dien“ sowie fiir Hinterindien und Ostasien. Xlb und 

c beinhalten die Lander „Vorderasiens“ (auBer Kau- 

kasien): Dabei steht Xlb fiir West- und Zentralanato- 

lien nebst Zypern und XIc fiir Ostanatolien, Syrien, 

Palastina, Mesopotamien, Arabien, Iran und das an- 

grenzende Indus-Gebiet (Fiinfstromland) sowie auch 

noch fur Siidwest-Turkistan (Koppet Dagh).

Die Denkmalergruppe, die hier als „vorderasiatisch“ 

behandelt wird, erstreckt sich iiber den Subkontinent 

„Vorderasien“, in dem Kleinasien (Anatolien), Kau- 

kasien, Syrien, Palastina, Mesopotamien, Arabien 

und Iran zusammengefasst werden. Dabei werden 

Randregionen wie Ziskaukasien und Siidwest-Tur

kistan (Koppet Dagh) haufig mit einbegriffen. Inner- 

halb dieser Landermasse bliihten erstaunlich viele 

Hochkulturen: Die „Vorderasiatische“, die „Grie- 

chisch-romische“, die „Israelitische“, die „Siidarabi- 

sche“, die „Iranische“ und die „Islamische“.

Das vorderasiatische Sammelgebiet des Museums 

fur Vor- und Friihgeschichte Berlin erstreckte sich 

von Kleinasien iiber Kaukasien, Syrien, Palastina 

und Mesopotamien bis nach Iran. Dieser Raum 

Nordwest- und Ost-Vorderasiens deckt sich aber mit 

dem Verbreitungsgebiet des „Vorderasiatischen Ge- 

sellschaftskdrpers“. Seine Zentrale bliihte vom 5. bis 

zum 1. Jahrtausend in Mesopotamien. An Randpro- 

vinzen entwickelten sich im Westiran die „Elami- 

sche Kultur“, in Nordmesopotamien die „Assyri- 

sche“, in Syrien die „Altsyrische“ und in Kleinasien 

die „Hethitische“ nebst der „Urartaischen Kultur“.

Bis die Gesamtheit des hier umschriebenen Raumes 

von der Hochkulturentwicklung erfasst wurde, ver

gingen nahezu alle funf Jahrtausende ihres Beste- 

hens. Das heiBt also, dass wahrend dieser langen 

Zeitspanne in Nordwest- und Ostvorderasien immer 

noch groBe Gebiete im Zustand weitgehend „prahis- 

torischer“ Gesittungen verharrten. Uberdies gelang 

die Durchdringung mit Hochkultureinsprengseln al

ler Art niemals vollig flachendeckend. Uberall und 

besonders an den Randem der aufgezahlten, fort- 

schrittlichen Regionen verblieben zwischen hoch- 

kulturlichen Schwerpunkten „prahistorische“ En- 

und Exklaven, deren Hinterlassenschaft nichts 

ausgesprochen „Vorderasiatisches“ aufzuweisen hat. 

Unter ihnen gab es nun allerdings auch verschie- 

dentlich friihe Stadtgesittungen, die sich auf dem 

Wege zur Hochkultur befanden, ohne es zu einer be- 

deutenderen Auspragung zu bringen. Von Jericho 

(7100-5800) bis Hacilar (5400-5100) und von Tro- 

ja (3000-1070) bis zu den Stadten des Alacahiiyuk- 

Kreises (2500-2300) haben wir es mit „Schwellen- 

kulturen“ zu tun, auf die wir noch einmal zuriick- 

kommen werden.
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Eine zweite, kurzlebigere Hochkultur erbliihte in 

Turkmenistan, Iran und Anatolian zwischen 700 v. 

Chr. und 650 n. Chr. Wahrend der „Vorderasiatische 

Gesellschaftskorper“ bei seinem langsamen Abster- 

ben im 1. Jahrtausend v. Chr. durch den Einbruch der 

Griechen unter Alexander dem GroBen sein Ende 

fand, erfuhr der „Iranische“ damals nur eine Unter- 

brechung. Seine letzte Periode vor diesem Umbruch, 

die „Achamenidische“ (530-330 v. Chr.), weist vor

derasiatische wie auch griechische Einfliisse auf. 

Folglich werden materielle Reste dieser kurzen Peri

ode geme sowohl vorderasiatischen als auch griechi- 

schen Sammlungen zugewiesen, zumal die Armut an 

iranischen Denkmalern auBerhalb des Heimatlandes 

kaum Anlass zur Installation eines eigenen Muse

ums bietet. Erst nach dem Einbruch unter Alexander 

dem GroBen gibt es aus der „Sasanidischen“ Periode 

wieder eine reichere Uberlieferung von Denkmalern 

der materiellen Kultur.

GemaB seiner globalen Ausrichtung war es nur fol- 

gerichtig, dass die „Abteilung der Prahistorischen 

Altertumer“ ihre Sammlungstatigkeit auch auf die 

gewaltige Hinterlassenschaft des „prahistorischen“ 

Vorderasiens ausdehnte. Sozusagen als „Landekopf“ 

dienten dabei die Trojanischen Altertiimer der Schlie

mann’schen Schenkung. Sie waren durch Vermitt

lung Rudolf Virchows 1881 an das Berliner Museum 

fur Volkerkunde gekommen, dem die Prahistorische 

Abteilung unterstellt war. Eine „Vorderasiatische 

Abteilung“, die ja geographisch gesehen auch fur die 

Schenkung in Frage gekommen ware, wurde erst 

1899 begriindet. Mit diesem wertvollen Geschenk 

war erstmals ein umfassender auBereuropaischer 

Fundstoff in die Sammlung gelangt, dessen Bearbei- 

tung zugleich eine Auseinandersetzung mit spezifi- 

schen Problemen altvorderasiatischer Kultur einlei- 

tete. Allerdings bemerkte man damals vor allem, 

dass einige der in Troja geborgenen Fundstucke mit 

mitteleuropaischen eng verwandt schienen, woge- 

gen sich die nach Vorderasien fuhrenden Traditionen 

noch nicht deutlich erkennen lieBen.

Die Funde aus den Schichten I—VII in Hisarlik geho- 

ren nicht zur Vorderasiatischen Hochkultur. Vielmehr 

handelt es sich um einen anatolischen Fiirstensitz, 

ein Beispiel jener „prahistorischen“ Randkulturen 

Vorderasiens, aus denen das MVF spater groBere Be- 

stande erwarb. Derartige stadtische Mittelpunkte - 

1 Schmidt 1902; Dorpfeld 1902 (3. Bibliogr.).

2 Virchow 1883 (3. Bibliogr.).

gering an Umfang und Weichbild sowie oft von kur- 

zer Dauer - stellen eine Schwellenkultur dar. 

Darunter ist eine Gesittung zu verstehen, deren 

Stadtcharakter sie den groBen Gesellschaftskorpern 

annahert, von denen ihr Inventar aber nur wenig be- 

rtihrt bleibt. Im Schatten der Hochkulturen fuhren 

sie ein meist eng begrenztes und eigentiimlich iso- 

liertes Sonderdasein. Eine solche Erscheinung kann 

man auch auf dem friihen Zypem beobachten. Mit 

Schicht VIII gerat Hisarlik in den Griechischen Kul- 

turkreis. Die Griechen, die hier nach langerer Sied- 

lungspause um 700 v. Chr. einen alten Schutthtigel 

iiberbauten, glaubten, das homerische Troja fortzu- 

setzen; jedoch war diese Ansicht schon im Altertum 

umstritten.

Die Aufbereitung des Fundmaterials aus Troja ist 

vor allem das Verdienst von Hubert Schmidt (1864- 

1933), eines studierten Archaologen, der 1894 als 

Assistent Wilhelm Dorpfelds an den Grabungen in 

Troja teilnahm. AnschlieBend ordnete er die Troja- 

Funde in Istanbul und wurde dann 1896 als wissen- 

schaftlicher Hilfsarbeiter bei den Berliner Museen 

angestellt, um die trojanische Keramik fur Dorpfelds 

„Troja und Ilion“ sowie die gesamte Schliemann- 

Sammlung zu bearbeiten. Sein Katalog erschien 1902, 

im selben Jahr wie Dorpfelds „Troja und Ilion“.’ 

Rudolf Virchow werden die reichen kaukasischen 

Sammlungen des 2. und 1. Jahrtausends v. Chr. ver- 

dankt, zunachst aus eigenen Grabungen im Graber- 

feld von Koban (1881)1 2 und dann aus weiteren, von 

der Rudolf Virchow-Stiftung unterstiitzten Grabun

gen an verschiedenen Platzen im Kaukasus. Der 

Wunsch, originale Fundstucke als Forschungsmate- 

rial zu erhalten, dominierte; fur Virchow selbst ging 

es vor allem um Schadel fur seine anthropologischen 

Untersuchungen. So kam es zu einer merkwiirdigen 

Art von Grabungsauftragen. Virchow erteilte sie in- 

teressierten Laien, die im Kaukasusgebiet ansassig 

waren und dort fur ihn nebenberuflich Graberfelder 

„untersuchten“. Sein wichtigster Mitarbeiter wurde 

hierbei Waldemar Belck (1862-1932), Chemiker bei 

den Siemens’schen Kupferbergwerken zu Kalakent 

bei Kedabeg, der in seiner freien Zeit zwischen 1888 

und 1891 unermiidlich Graber freilegte und aus- 

nahm. Seine Unkosten wurden ihm - wie auch ande- 

ren Laienausgrabem - von der Rudolf Virchow-Stif

tung erstattet. Die Funde wurden nach Berlin 

geschickt, sofem sich nach damaliger Einschatzung 

ihr Transport lohnte. Rudolf Virchow hatte sich sei- 

nerzeit die wissenschaftliche Auswertung der Ergeb- 

nisse seiner „Ausgraber“ vorbehalten. Belck respek-
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tierte dies als selbstverstandlich; auch nach Virchows 

Tod veroffentlichte er seine Befunde nicht.3

Bei seiner zweiten Forschungsreise nach Armenien, 

die er mit dem Philologen Carl Friedrich Lehmann 

1898/99 unternahm, grub Belck auch in der Umge- 

bung von Van sowohl auf der urartaischen Burg To- 

prakkale (9.-7. Jahrhundert v. Chr.) als auch auf dem 

prahistorischen Siedlungshiigel Schamiramalti. Hier 

zog er ganzlich falsche Schliisse, da seine bisher ge- 

ubte „Methode" an einem so schwierigen Objekt wie 

einem vorgeschichtlichen Siedlungshiigel scheitern 

musste. Wilhelm A. von Jenny veroffentlichte die 

Funde von Schamiramalti wahrend seiner Tatigkeit 

am MVF im Jahre 1928 und stellte die Fehlinterpre- 

tationen Belcks richtig. Anfang der dreiBiger Jahre 

kamen die transkaukasischen Bronzen aus den von 

Waldemar Belck selbst freigelegten Grabern ins Mu

seum, zugleich aber auch eine Kollektion von „Lu- 

ristan-Bronzen" aus Westiran, wie sie Ende der 

zwanziger Jahre reichlich auf dem Kunstmarkt ange- 

boten wurden.4

Im Blick auf die Tatigkeiten am MVF war hinsicht- 

lich des mesopotamischen Zentrums der Vorderasia- 

tischen Hochkultur ein zunehmend bemerkbares 

Vakuum entstanden. Denn bereits um die Mitte des 

19. Jahrhunderts hatten vor allem in den Hauptstad- 

ten des Assyrerreiches umfangreiche franzosische 

und englische Ausgrabungen stattgefunden, deren 

Denkmalerfiille dem staunenden Publikum 1847 im 

Louvre und 1848 im Britischen Museum vorgestellt 

wurde. Eine Vorderasiatische Abteilung der Berliner 

Museen gab es nicht, ebenso wenig gezielte Erwer- 

bungen aus dem Bereich der mesopotamischen 

Hochkultur. Nur gelegentlich gelangten vereinzelte 

Sammlungsstiicke aus Vorderasien auch an die Ber

liner Museen. Sie wurden hier den Abteilungen anti- 

ker Bildwerke und Agyptens eingegliedert. Erst in 

den achtziger Jahren unternahm man in Berlin 

Schritte zum Ausgleich der daraus resultierenden er- 

heblichen Defizite. Am 10. Juni 1887 griindete eine 

Gruppe von Wissenschaftlem das „Comite behufs 

Erforschung der Trummerstatten des alten Orients" 

(seit 1888 „Orient Comite" genannt). Die von die- 

sem begonnenen Grabungen in Zincirli, in der siidli- 

chen Tiirkei (1888-1902), erbrachten vor allem 

reichhaltige Werke der „spathethitischen“ Skulptur. 

In Zincirli war 1902 auch Hubert Schmidt als Assis

tent des Grabungsleiters Felix von Luschan tatig; er 

war dort ausdriicklich wegen seiner bei Dorpfeld ge- 

wonnenen Erfahrungen eingesetzt worden. Im Jahre 

1904 ging er dann als „Felddirektor“ zur Grabung 

der Carnegie Institution, Washington, in Anau, die 

von dem Geologen Raphael Pumpelly geleitet wur

de. Diese Untersuchung erlangte einen weit hdheren 

methodischen Standard als die vorausgegangenen. 

Den Tepe von Anau hatte bereits zwanzig Jahre vor- 

her ein russischer General namens Komoroff unter- 

sucht, indem er einen langen Schnitt durch sein Zen- 

trum fiihrte. Dabei kam er zu dem Schluss, es 

handele sich um einen uber einem Grab aufgeschiit- 

teten Hugel. Schmidt lieB nun die Wande des alten 

Schnittes reinigen, wobei er sogleich die iibereinan- 

der gelagerten Siedlungsschichten und die ange- 

schnittenen Lehmziegelmauem der Hauser erkannte. 

Er legte seine Befunde im Rahmen einer umfassen- 

den Publikation mit Schnitten und Detailplanen vor.5 

Auch in anderer Sicht war die Grabung in Anau fur 

ihre Zeit ungewohnlich und zukunftsweisend: An 

der wissenschaftlichen Auswertung wurden sogar 

Anthropologen, Zoologen, Botaniker und Chemiker 

beteiligt. Die Tatsache, dass Anau damals der best- 

untersuchte vorgeschichtliche Siedlungsplatz im 

Orient war, verleitete Pumpelly dazu, seine Region 

zugleich fur die Ausgangsbasis aller hoheren Kultur 

zu halten: „ tracing hack to Central Asia the source of 

the fundamental elements of western civilizations 

Wahrend seiner folgenden Tatigkeit wandte sich 

Hubert Schmidt wieder mehr Europa zu, widmete 

sich dabei jedoch vor allem den Balkanlandern als 

Vermittlern nach Vorderasien. In der letzten Phase 

seines Gelehrtenlebens bearbeitete er dann noch ein- 

mal einen altorientalischen Fundstoff, namlich die 

Kleinfunde und Keramik des vorgeschichtlichen Tall 

Halaf in Nordsyrien, um deren groBraumige Zuord- 

nung er sich bemuhte. Dabei verband er die Buntke- 

ramik von Tall Halaf, wegen ihrer Trichterrander, 

mit der steinzeitlichen Megalithgraberkultur Europas, 

wobei er das Kaukasusgebiet als Briicke zwischen 

Asien und Europa sah. Sogar die Anau-Kultur fiihrte 

er jetzt auf mitteleuropaischen Einfluss zuriick.

Auch spater war ein Wissenschaftler des Museums 

fur Vor- und Friihgeschichte gelegentlich bei Gra

bungen im Orient tatig: Alexander Langsdorff arbei- 

tete 1932 bei der Untersuchung des Oriental Institute 

Chicago im prahistorischen Tall-i-Bakun bei Perse- 

polis mit.

3 Nagel 1961c; Kohlmeyer/Saherwala 1983; Nagel/Strommen- 

ger1985.

4 Nagel/Strommenger 1985; Potratz 1939/40.

5 Schmidt 1906 (3. Bibliogr.).
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Im Kemgebiet der vorderasiatischen Hochkultur be- 

gann erst im Jahre 1899 die ein Jahr zuvor gegriinde- 

te Deutsche Orient-Gesellschaft gemeinsam mit 

der im selben Jahr auf Initiative des Assyriologen 

Friedrich Delitzsch entstandenen Vorderasiatischen 

Abteilung der Berliner Museen die Grabungen in 

Babylon (bis 1917), denen bald andere folgten (ins- 

besondere in Assur, Bogazkby und Uruk). Seitdem 

hatte die Erforschung Altvorderasiens einen eigenen 

Ort im Rahmen der Berliner Museumslandschaft. 

Allerdings fiihrte sie noch lange ein nach auBen be- 

scheidenes Kellerdasein im Kaiser-Friedrich-Muse- 

um, ehe die umfassende Dauerausstellung 1930 und 

1936 im Pergamon-Museum eroffnet wurde und das 

Museum eine adaquate Position neben London und 

Paris gewann. Eine Aufgabenteilung mit dem MVF 

ergab sich daraus, dass der Schwerpunkt des Vor

derasiatischen Museums (VAM) auf dem Gebiet der 

Schriftkulturen lag. In den Randlagen sind Uber- 

schneidungen unvermeidbar. Beispielsweise erwar- 

ben beide Museen in den dreiBiger Jahren des 20. 

Jahrhunderts Bronzeobjekte aus Luristan.

2. Die Vorderasiatische Sammlung des Museums 

fiir Vor- und Friihgeschichte Berlin seit 1958

2.1. Neue Aufgaben

Im Juli 1958 kiindigte sich beim Museum fur Vor- 

und Friihgeschichte ein Neubeginn an. Damals fris- 

tete seit 1954 seine kleine Ausstellung im Souter- 

rain des ruinenhaften Museums fur Vdlkerkunde in 

der StresemannstraBe ein wenig beachtetes Dasein. 

Jetzt aber konnte ein neues Domizil im Theater des 

Schlosses Charlottenburg, dem Langhansbau, be- 

zogen werden. Hier war es moglich, die Schatze 

des Museums in einem angemesseneren Rahmen 

zu prasentieren. Als Erstes realisierte der damalige 

Kustos Otto-Friedrich Gandert eine Ausstellung 

unter dem Titel „Kaukasus und Luristan“. Ihr An- 

lass war die Riickfiihrung der Berliner Kaukasus- 

Bronzen aus ihrem Exil in Westdeutschland, denen 

nun Leihgaben von Luristanbronzen aus verschie- 

denen deutschen Museen gegeniibergestellt wur- 

den.

6 Nagel 1966a; 1968a; 1970; Nagel/Voll/Wemer 1968.

7 Jacobs 1988 (3. Bibliogr.).

8 Hrouda 1992; Kohlmeyer 1992; Menghin 1992 (3. Bibliogr.).

9 Nagel 1960a; 1963.

Zugleich leitete der vielseitig interessierte Gelehrte 

erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg eine Ankaufs- 

politik ein, die weit uber das europaische Einzugsge- 

biet hinausging und spater zu Erwerbungen fiihrte, 

die zu den wertvollsten der Nachkriegszeit gehoren 

sollten.6 Bei diesen Unternehmungen stand ihm vom 

Juli 1958 an der Vorderasiatische Archaologe Wolf

ram Nagel7 zur Seite, zunachst als Volontar, dann als 

Wissenschaftlicher Angestellter. Ende desselben 

Jahres wurde Gandert dann mit der Direktion des 

Museums betraut. Im Jahre 1963 folgte ihm der Kus

tos Adriaan von Miiller als kommissarischer Leiter 

des Museums und seit 1967 als Direktor nach. Er 

war durch sein Studium in Berlin mit den Problemen 

der Vorderasiatischen Altertumskunde wohlvertraut. 

Unter seinem Weitblick wurden die Ankaufe aus den 

Kulturen Vorderasiens mit immer reichlicheren Mit- 

teln und zunehmend erfolgreicher fortgesetzt. 1971 

iibemahm der damalige Oberkustos Wolfram Nagel 

eine Professur fiir Vorderasiatische Altertumskunde 

an der Universitat zu Koln. An seine Stelle trat bis 

1992 Eva Strommenger.8

Wahrend der umschriebenen Zeitspanne waren meh- 

rere Vorderasiatische Archaologen im MVF als Vo- 

lontare tatig. Ohne ihre Mitarbeit ware das umfang- 

reiche Programm zum Aufbau und zur Presentation 

der vorderasiatischen Sammlungsbestande nicht 

moglich gewesen. Nach Rainer Michael Boehmer 

folgten Dietrich Siirenhagen (von 1976 bis zum 

31.1.1980 als Archivleiter im MVF tatig), Kay Kohl

meyer (1980-1983, auch mit Vertragen fiir Sonder- 

ausstellungen tatig), und Andrea Becker (18.4.1984- 

31.7.1986).

2. 2. Neuerwerbungen seit 1958

Die erwahnte Ausstellung „Kaukasus und Luristan“ 

wurde am 12.9.1958 eroffnet und einen Tag friiher 

konnte der erste bedeutende Ankauf aus Vorderasien 

getatigt werden: der Dolch des Eribanusku, wohl aus 

Siidmesopotamien (Babylonien).9 Mit dieser An- 

schaffung wurde zugleich ein neues Konzept bei der 

Ankaufspolitik von Vorderasiatica erkennbar. Man 

ging jetzt dazu iiber, sogar Denkmaler der Vorderasi

atischen oder Iranischen Hochkultur gezielt zu er- 

werben. Im Laufe der Zeit verdichtete sich dieses 

Programm zu dem Vorhaben, neben den urspriingli- 

chen Interessen des Hauses auch die Verpflichtungen 

eines „Vorderasiatischen Museums44 zu iibemehmen, 

da das entsprechende Museum komplett im Gebiet 

der DDR auf der Museumsinsel verblieben war und 

groBere Anschaffungen dort in absehbarer Zukunft
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nicht vorgenommen werden konnten. Ohnehin war 

auch in friiheren Zeiten die Erwerbungstatigkeit des 

Vorderasiatischen Museums recht zuriickhaltend ge- 

wesen. So konnte es jetzt geschehen, dass im Hin- 

blick auf eine einstige Wiedervereinigung fur das 

Vorderasiatische Museum in Ostberlin friihsumeri- 

sche und fruhdynastische Skulpturen von einem 

Rang erworben wurden, wie sie die dortige Kollekti- 

on nicht aufzuweisen hatte.10 Gelegentlich wurde 

sogar angeregt, eine eigene „Vorderasiatische Abtei- 

lung“ in West-Berlin zu installieren, der dann die 

Objekte mit den III d- und X-Xl-Nummem angeho- 

ren sollten.

Objekte des Vorderasiatischen Museums, die in der 

Kriegs- und Nachkriegszeit versprengt worden wa- 

ren, fanden gemaB dieser neuen Zustandigkeit im 

MVF eine vorlaufige Heimstatt, wie etwa der mit- 

telassyrische Grabschmuck aus der Assur-Grabung 

der Deutschen Orient-Gesellschaft11 und Objekte aus 

dem Nachlass des Althistorikers Lehmann-Haupt 

aus Urartu.12

Durch Ankauf von Objekten aus den britischen Gra- 

bungen in Jericho gelangte das Museum 1958 in den 

Besitz einer wertvollen Kollektion von 250 prakera- 

mischen Fundstiicken, neben Stein- und Knochenge- 

raten auch Lehmziegel und Reste bemalter Lehmfi- 

guren.13 Die Bezahlung erfolgte an den „Jericho 

Excavation Fund“ zugunsten weiterer Grabungen in 

Jericho. Diese Bereicherung der Sammlung gehbrte 

zu den jetzt selten gewordenen Mbglichkeiten der 

Ausgraber in Vorderasien, so genannte „Dubletten“ 

ausfuhren zu kbnnen. Auf diesem Wege gelangten 

auch Artefakte von Tachti Sulaiman in Adharbaidjan 

in die Sammlung des MVF und vor allem - dank 

einer langjahrigen Beteiligung an einer Rettungsgra- 

bung - eine umfangreiche Sammlung von ungefahr 

5.200 Objekten aus Habuba Kabira am syrischen 

Euphrat.14

Den Kern der Nachkriegserwerbungen bildeten die 

Bronzegerate aus Westiran, aus „Luristan“ (Harsin, 

Tepe Giyan) und „Amlasch“. Hier wurden die Kriegs- 

10 Nagel 1966a; 1968a; Nagel/Voll/Wernerl968; Strommenger 

1972.

11 Nagel 1972.

12 Toprakkale, XI c 4112-4263.

13 Nagel 1962c.

14 Strommenger 1978a; 1978b; 1980c; 1980d.

15 Calmeyer 1962; 1965; 1969; 1970; 1972; 1973; Low 1992; 

1998; Nagel 1960a; 1961b; 1963.

16 Bittel 1976.

17 Nagel 1968a; Nagel/Voll/Werner 1968.

verluste rasch ausgeglichen und bald konnte das 

Museum einen umfassenden Uberblick liber die 

Typenvielfalt dieser Fundgruppen bieten.15 Hinzu 

kommen viele hundert Objekte aus Mesopotamien, 

Kleinasien, von der Levante, aus Adharbaijan, Tepe 

Siyalk, Chuzistan, Gurgan und Balucistan.

Als die bedeutendsten und wertvollsten Ankaufe sind 

im Ablauf der Jahre zu nennen: 1961 eine kupferne 

Sitzfigur aus Horoztepe,16 1965 zwei Figuren aus 

Fasa,17 1966 mehrere reliefierte fruhsumerische Ob

jekte,18 1967 eine achamenidische Silberkanne,19 

1969 ein assyrisierendes Elfenbeinrelief aus Za- 

wiyah,20 1971 die Figur einer friihdynastischen Bete- 

rin,21 1973 ein urartaischer Kessel mit Stander und 

reliefierten Blechen aus Bronze,22 1975 ein elami- 

sches Tempelmodell aus Terrakotta,23 1976 ein bron- 

zenes Wagenmodell,24 1980 ein elamisches Relief 

mit einer Kultszene, 1982 SteatitgefaBe aus Kir- 

man,25 1986 der bronzene Kopf einer friihdynasti- 

schen Beterstatuette26 und 1987 eine Gruppe friiher 

bemalter GefaBe aus Westiran. Insgesamt wurden in- 

nerhalb von 35 Jahren 2 Millionen DM fur den Aus- 

bau der Vorderasiatischen Sammlung des MVF aus- 

gegeben.

Die beiden oben genannten Fabelfiguren aus Fasa 

verdienen nicht nur wegen ihrer kiinstlerischen Qua- 

litat, sondem auch als Dokumente einer bislang noch 

unbekannt gebliebenen Hochkulturexklave in der 

Landschaft Fars in Siidwest-Iran besondere Beach- 

tung. Ihre Herkunft wird provisorisch als „westmak- 

kanisch“ bezeichnet; auffallig sind ihre Verwandt- 

schaften mit fruhsumerischen und urdynastischen 

Skulpturen aus dem Mesopotamien des 4. Jahrtau- 

sends v. Chr. Weitere Plastiken von hoher Qualitat 

bereicherten auch das „prahistorische“ Fundmateri

al, wie etwa Stein- und Tonfiguren des anatolischen 

Hacilar-Kreises.27

Waffen, Schmuck und sonstiges Gerat sowie Figiirli- 

ches aus Bronze, seltener aus Ton, Eisen und Gold, 

bilden den Grundstock des Neubesitzes. Besonders 

zu erwahnen waren noch eine goldene Zierplatte aus

18 Nagel 1966a; 1968a; Nagel/Voll/Werner 1968.

19 Ghirshman 1962.

20 Kahane 1965.

21 Strommenger 1972.

22 Bom 1984; 1988b.

23 Strommenger 1980a, 108 f. Nr. 47.

24 Nagel 1984/85.

25 Surenhagen 1974/75.

26 Bom 1988a; Strommenger 1992a.

27 Nagel 1970.
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Kilikien,28 ein bronzenes Kultsymbol als Aufsatz aus 

dem Alacahiiyuk-Kreis, eine Fiille iranischer Bron- 

zen (Rundblechbeschlage, Gurtelblechbeschlage, 

Kocherblechbeschlage, DreifuBstander, Lampen, 

Trensen, Gabeln, reliefierte Becher), dazu iranische 

GefaBe in Tiergestalt.

Der Erfolg dieser Ankaufstatigkeit zeigte sich auch 

darin, dass bereits seit dem Jahre 1975 wiederholt 

neu erworbene Objekte des MVF fur thematisch de- 

terminierte Ausstellungen von auswartigen Museen 

erbeten wurden. Die wichtigsten dieser Prasentatio- 

nen sind in unserem Abschnitt 3.2., Bibliographic 2 

aufgenommen.

2. 3. Dauer- und Sonderausstellungen

Die Neuerwerbungen bereicherten bereits bei der 

ersten Dauerausstellung der Museumsbestande im 

Langhansbau des Schlosses Charlottenburg alle Sale. 

Das unter anderem auf die Beziehungen zwischen 

Europa und Vorderasien ausgerichtete Konzept wur- 

de gemeinsam von Adriaan von Muller und Wolfram 

Nagel erarbeitet. Da die Gestaltung der Presentation 

mit der Ordnung der Bestande in den Magazinen und 

der Restaurierung der gelegentlich kriegsbeschadig- 

ten Exponate koordiniert werden musste, erstreckte 

sich der gesamte Prozess bis zu einem stufenweisen 

Abschluss uber viele Jahre. Erst am 15.3.1980 konn- 

te der fiinfte und letzte Saal erbffnet werden (Abb. 1). 

Zu den gezeigten Objekten wurden Dioramen und 

diverse Ausstellungsinformationen erarbeitet, wel- 

che gezielt relevante Erscheinungen in Vorderasien 

einbezogen: eine Karte friiher Siedlungen umfasste 

auch Vorderasien mit den altesten Stadten und die 

Reihe der Dioramen zur Vorgeschichte endete mit 

dem Schaubild einer vollneolithischen Bauemsied- 

lung mit Zitadelle in Westanatolien, deren Bewohner 

als Ackerbauern, Viehzuchter und Jager ihre Lebens- 

grundlagen erwarben. Ein weitraumiges Kartenbild 

stellte die Zentren des friihen Ackerbaus und der Do- 

mestikation an Hand des neuesten Kenntnisstandes 

dar. Auch in den 1966 und 1969 als Begleitinforma- 

tionen der beiden ersten Sale erschienenen „Weg- 

weisem“ - „Steinzeit und friihe Stadtkultur“ sowie 

„Friihe Bauem- und Schriftkulturen“29 - wird die 

iiberregionale Sicht der Ausstellung deutlich. Da die 

Sale des Langhansbaus durch ihre unglucklichen 

Proportionen und zahlreiche Pfeiler ein wenig an-

28 Strommenger 1970.

29 Nagel 1961a; 1969.

Abb. 1: Vitrine mit urartaischen Objekten. Saal 3 der Daueraus

stellung von 1980. Foto H.-D. Beyer.

sprechendes Ambiente fur Ausstellungen bieten 

(Abb. 3), wurden die beiden groBen oberen Sale 

durch Einbauten unterteilt, um die behandelten The- 

men deutlicher zu gliedern und Raum fur erklarende 

Texte, Karten und Bilder zu schaffen.

Damit wurde neuen Bedurfnissen Rechnung getra- 

gen, denn inzwischen stellte die Offentlichkeit er- 

heblich groBere Anspruche an die Museumsaus- 

stellungen. Man verlangte nach konsequenter und 

ubersichtlicher Information zu den Exponaten und 

deren historischen Positionen. Eine im Jahre 1971 

eingerichtete padagogische Abteilung mit Udo Pie- 

karek und seit 1976 auch mit Geraldine Saherwala 

hatte sich nicht nur um Programme fur Schuler und 

Erwachsene zu kiimmem, vielmehr waren die neuen 

Kollegen stets an der didaktischen Planung und der 

Durchfiihrung von Standardprasentationen sowie 

Sonderausstellungen mit groBem Erfolg beteiligt. 

Dies begann schon mit den letzten beiden Salen der 

ersten Fassung der Dauerausstellung, die daher weit- 

aus mehr Informationen lieferte. Aber erst bei der 

zweiten Fassung konnten die gemeinsamen Bemii- 

hungen zu einem wirklich tiberzeugenden Ergebnis 

fuhren.

Da die Realisierung der ersten Dauerausstellung sich 

wegen der notwendigen Basisarbeiten so lange hin- 

gezogen hatte, erhob sich schon bald der Wunsch 

nach einer Neufassung aus einem Guss. Es wurden 

dafur zunachst 1987 bis 1989 die beiden Sale im 

Erdgeschoss vorgesehen, deren Gestaltung der Ar- 

chitekt Ralf Schuler ubemahm. Der durch die Gunst 

der Sammlungsbestande mbgliche Bruckenschlag 

zwischen Europa und den Hochkulturen Altvordera- 

siens wurde nun erstmals konsequent durchgefuhrt. 

Die Gegeniiberstellung etwa zeitgleicher Kulturen
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Abb. 2: Vitrine mit Hauhaltsinventar aus Habuba Kabira am sy- 

rischen Euphrat. Saal 2 der Dauerausstellung von 1989. Foto: 

H.-D. Beyer.

Europas und Vorderasiens gewahrte einen einmali- 

gen Einblick in ein weites Spannungsfeld von Bezie- 

hungen, die auf der Ubemahme neuer Wirtschafts- 

formen (Ackerbau und Viehzucht) und Technologien 

(Metallverarbeitung) sowie der Schrift und schlieB- 

lich von Naturwissenschaften, Religion, Gesetzge- 

bung und anderen Kulturgiitem aus Vorderasien 

beruhen. Die Qualitat der inzwischen zusammenge- 

kommenen altvorderasiatischen Sammlung wurde 

im Rahmen dieser Neugestaltung und einer einheit- 

lichen Kommentierung weit deutlicher als zuvor, zu- 

mal jetzt auch die wertvollen Kollektionen aus den 

Grabungen in Habuba Kabira present waren (Abb. 

2). Die drei Sale im zweiten Stock (Bronzezeit/Troja/ 

Eisenzeit) wurden aus finanziellen Griinden mit ei- 

genen Mitteln entsprechend dem Konzept der ersten 

umorganisiert. Sie waren ja als letzte des ersten 

Durchgangs entstanden und boten daher bereits bes- 

sere Moglichkeiten der Information. Manche Kom- 

promisse waren unvermeidbar. Jedenfalls konnte das 

MVF am Tage der Eroffnung einen kompletten Satz 

von hundert Fuhrungsblattem zu der Neuaufstellung 

anbieten. Dies war am 2. September 1989, zu einem 

Zeitpunkt, als niemand daran dachte, dass sich die 

Voraussetzungen fiir die spezifische iiberregionale 

Konzeption des MVF in naher Zukunft grundlegend 

andem wurden.30

Wahrend des Umzuges in den wiederhergestellten 

Langhansbau (1958-1960) und bis zur Einrichtung 

einer Dauerausstellung wurden zunachst wichtige 

Teile der Sammlungen in Sonderausstellungen ge- 

zeigt. Drei von ihnen sind im Rahmen dieses Kapi- 

tels iiber die Vorderasiatischen Sammlungen zu 

nennen. Die ersten beiden sollten vorrangig zu iiber- 

regionalen Kulturvergleichen anregen, die dritte 

auch iiber den Ausbau der vorderasiatischen Bestan- 

de informieren (vgl. 3.2. Bibliographic 2):

„Kaukasus undLuristan“ (Eroffnung 12.9.1958 im 

Langhansbau - 30.11.1958) mit Objekten des MVF 

und Vergleichsstiicken aus anderen westdeutschen 

Museen selbst gestaltet, ohne Katalog (s. o.).

„Kunst im Handwerk friiher Vdlker" (Eroffnung 

15.6.1961 im Langhansbau - 30.9.1963) mit Objek

ten des MVF selbst gestaltet (Otto-Friedrich Gandert/ 

Adriaan von Muller/Wolfram Nagel), mit Katalog.31 

„ [Die Ausstellung] zeigt eine Auslese von Dingen, 

deren Werkstoff oder Fertigung oder Form sie zu 

Aussagen befahigen, diezumeist irgendwie iiber dem 

Mafi des Alltags liegen. Ein eigenartiger Zauber 

geht von diesen fruhesten und fruhen Erzeugnissen 

menschlichen Geistes und menschlicher Kunstfertig- 

keit aus. Man bedenke, wann und wo sie entstanden 

sind: In Alt-Agypten, in Alt-Europa, in den Weiten 

Eurasiens “,32

Regional reichte die Herkunft der Objekte von Agyp- 

ten und Frankreich bis China, zeitlich vom Altpalao- 

lithikum bis zum Mittelalter. Die meisten Exponate - 

wie die TongefaBe aus Troja - gehoren zum Altbesitz 

des Museums. Es wurden aber auch mehr als fiinfzig 

Neuerwerbungen aus iranischen Bronzewerkstatten 

um 1.000 v. Chr., angeblich aus „Amlasch“ und „Lu- 

ristan“, gezeigt.

„Vorderasiatische Neuerwerbungen" (ab Februar 

1964 im Langhansbau) mit Objekten des Museums 

selbst gestaltet (Adriaan von Muller/Wolfram Na

gel), ohne Katalog.33

Eine Art Werkstattausstellung, die Neuerwerbungen 

aus Vorderasien zeigte. Information liber die Mog

lichkeiten zum weiteren Ausbau der Sammlungen.

Mit dem stufenweisen Entwerfen und Fertigstellen 

der ersten Dauerausstellung war das Thema Euro

pa-Vorderasien durch diese dargestellt. Konsequen- 

terweise widmeten sich seitdem die begleitenden 

Sonderausstellungen speziellen Themen, getrennt zu

30 Strommenger 1989.

31 Muller/Nagel 1964, 225 f. Taf. 18,1; 19; 20,1; Nagel 1961a.

32 Gandert 1961, 7 f.

33 Muller/Nagel 1964, 226 Taf. 20,2.3.
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Alteuropa einerseits und zu Altvorderasien anderer- 

seits. Dabei lasst sich auch an den Aktivitaten des 

MVF die generell zu beobachtende Tendenz zu im- 

mer umfassenderen, immer besser ausgestatteten 

Prasentationen feststellen. Das MVF hat sich daran 

jedoch nur in vertretbaren Maben beteiligt. Von den 

groBen, offentlich geforderten Veranstaltungen mit 

intemationalem Rang zu Altvorderasien umfasste 

die Ausstellung „Der Garten in Eden“ insgesamt 209 

und „Land des Baal“ 269 Objekte. Nach heutigen 

MaBstaben - wie sie sich beispielsweise im Gropius- 

Bau manifestieren - sind das kleine Ausstellungen. 

Jedes Mai wurde jedoch groBer Wert auf eine an- 

gemessene Hintergrundinformation nach neuestem 

wissenschaftlichem Stand gelegt. Die gebotene Riick- 

sicht auf den ublichen Ausstellungsbesucher wurde 

stets gewahrt - dies, neben anderem, auch ein Ver- 

dienst der fur die Offentlichkeitsarbeit zustandigen 

Kollegen (nach dem Wechsel von Udo Piekarek zum 

Padagogischen Dienst der Stadt Berlin 1980 nur 

noch Geraldine Saherwala). Anlasse zu den Ausstel

lungen und deren Struktur waren recht unterschied- 

lich. Sie ergaben sich aus den jeweiligen Moglich- 

keiten und sind Zeichen fur den Rahmen einer 

verbliebenen Spontaneitat. Die folgende Aufstellung 

enthalt auch einige Bemerkungen zu diesen Proble- 

men:

„Altiranische Bronzen der Sammlung Brockel- 

schen“ (Eroffnung 6.11.1964-Februar 1965 im 

Langhansbau) mit Leihgaben selbst gestaltet (Wolf

ram Nagel/Peter Calmeyer), mit Katalog.34 Die Aus

stellung wurde im Anschluss an Berlin in Dortmund 

gezeigt.

Die nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengetrage- 

ne, mit 131 Objekten sehr reichhaltige Privatsamm- 

lung des Dortmunder Bankiers Hermann Brockel- 

schen wurde jetzt zum ersten Mai im MVF fur die 

Offentlichkeit erschlossen. Leider verkauften die Er- 

ben sie nach dem Tode des Besitzers und rissen sie 

dabei auseinander. Die Objekte stammen zumeist 

aus dem westlichen Iran zwischen dem Elbrus und 

dem Zagros („Luristan“- und „Amlasch-Kunst“) und 

wurden in der Spanne zwischen dem 3. und dem 1. 

Jahrtausend v. Chr. hergestellt. Inzwischen lagen 

neue Informationen und Spezialuntersuchungen zu 

den Kunstprovinzen sowie deren Geschichte vor, so

34 Calmeyer/Schafer 1964.

35 Nagel 1968c, Taf. 31.

36 Elbem 1967.

37 Strommenger 1978a; 1978b.

Abb. 3: „Altiran in der Sammlung Motamed“ (11.5.-31.8.1966) 

im Langhansbau, Schloss Charlottenburg. Foto: Archiv MVF.

dass bereits viele der einzelnen Ausstellungsstiicke 

typologisch einzuordnen waren. Dies konnte in der 

hier gebotenen Presentation beriicksichtigt werden 

und der Katalog stellt daher zugleich eine Art Pio- 

nierleistung dar, zumal die Beurteilung der techni- 

schen Verfahren sich auf Beobachtungen an den Ori- 

ginalen durch den Goldschmied Horst Schaefer 

stiitzen konnte.

„Altiran in der Sammlung Motamed“ (11.5.-31.8. 

1966 im Langhansbau) mit Leihgaben der Samm

lung Saeed Motamed, Frankfurt/Main, selbst gestal

tet (Wolfram Nagel), ohne Katalog.35

Die Ausstellung bot einen reprasentativen Quer- 

schnitt durch das Kunsthandwerk des Alten Iran vom 

6. bis 1. Jahrtausend v. Chr. Es handelte sich um 220 

Objekte verschiedenster Art und aus mannigfachem 

Material. Sie stammten zumeist aus dem westlichen 

Iran von Luristan uber Adharbaidjan bis Amlasch, 

kleinere Sammlungsteile kamen aus Susa, Mesopo- 

tamien und Anatolien. Abbildung 3 zeigt einen der 

Sale im Langhansbau mit den in Vitrinen zusam- 

mengestellten Objektgruppen.

Beteiligung an der Querschnitt-Ausstellung der 

Staatlichen Museen Berlin in Dusseldorf (Stadti- 

sche Kunsthalle, 1967).36 37

Beteiligung an der Ausstellung „Arts de I’ancien 

Iran“ in Marseille (Musee Borely, 21.11.1975- 

31.3.1976).

Beteiligung an der Ausstellung „Urartu“ in Miin- 

chen (Prahistorische Staatssammlung, 8.9.1976-5.3. 

1977).
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Abb. 4: „Eine Stadt vor 5000 Jahren“ (2.6.-30.9.1978) im Lang- 

hansbau, Schloss Charlottenburg. Foto: Archiv MVF.

„Eine Stadt vor 5000 Jahren. Die Deutsche Orient- 

Gesellschaft zeigt Ergebnisse ihrer Ausgrabungen 

am Euphrat - Habuba Kabira" (2.6.-30.9.1978 im 

Langhansbau; emeut aufgebaut am 15.3.1979); mit 

Objekten des MVF und Vergleichsstiicken aus der 

deutschen Grabung in Uruk der Universitat Heidel

berg selbst gestaltet (Eva Strommenger mit Geraldi

ne Saherwala und Studenten der Freien Universitat 

Berlin), mit eigenem Begleitbuch.37 Die Ausstellung 

wurde im Anschluss an Berlin in folgenden deut

schen Stadten gezeigt: Mtinchen (Prahistorische 

Staatssammlung, 23.4.-7.9.1980); Krefeld (Land- 

schaftsmuseum des Niederrheins, Burg Linn, 26.9. 

1980-4.1.1981); Munster (Landesmuseum fur Vor- 

und Friihgeschichte, 1.2.-31.5.1981); Freiburg (Mu

seum fiir Vor- und Friihgeschichte, 10.7.-9.8.1981), 

Stuttgart (Galerie unterm Turm, 3.4.-26.5.1985), 

Dieburg (Kreis- und Stadtmuseum Mai-Juli 1986), 

Bamberg (Historisches Museum, 25.1.-29.3.1987), 

Oldenburg i. Holstein (Museum der Stadt, 27.6.- 

21.9.1986).

Anlass war der Neuzugang einer umfangreichen 

Sammlung von Grabungsfunden aus den Jahren 

1969 bis 1975 und deren Restaurierung in der Werk- 

statt des MVF. Es handelt sich vor allem um Materi

al aus einer befestigten Stadt des 4. Jahrtausends v. 

Chr. (Habuba Kabira-Sud) mit ihrer turmbewehrten 

Mauer, Tempeln und Wohnhausem (Stadtmodell) mit 

Teilen des Inventars. Die gesamte materielle Kultur 

stimmt mit den Funden aus den sumerischen Stadten 

Siidmesopotamiens, insbesondere aus Uruk, iiberein; 

Unterschiede beschranken sich weitgehend auf die 

Qualitat von Prestigeobjekten. Die Stadt lebte wohl 

von ihrer Funktion als Station in einem weitreichen- 

den Handelsnetz zwischen Sumer fiber Nordmeso- 

potamien wohl bis nach Anatolien und zum Mittel- 

meer. Mehr von lokaler Bedeutung war ferner eine 

kleine Zitadellensiedlung aus dem 3. Jahrtausend v. 

Chr. (Habuba Kabira-Tall). Die Ausstellung infor- 

mierte zugleich fiber die Ausgrabung von Lehm- 

ziegelbauten (Nachstellung einer entsprechenden 

Grabungsflache mit Dokumentation, Abb. 4), die 

Bedingungen und Probleme derartiger Unterneh- 

mungen im Ausland und die GroBzugigkeit des 

Gastgebers, der Arabischen Republik Syrien, der das 

Museum eine neue Kollektion von internationalem 

Rang verdankt. Die Kosten der Ausstellung wurden 

- neben einer Unterstiitzung der Deutschen Orient- 

Gesellschaft in Hohe von 7.000 DM - vom Museum 

fiir Vor- und Friihgeschichte getragen. „ Ausstellun- 

gen wie diese [...] sind [...] unbedingt notwendig, 

weil hier sowohl die Bedingungen, unter denen Aus

grabung heute stattfindet, als auch der Lebenszu- 

sammenhang der ergrabenen Objekte durchdacht 

und publikumswirksam dargeboten wird. Wer stun- 

denlang wegen Echnaton oder der Schimmel-Coll- 

ection angestanden hat, sollte sich auch unbedingt 

diese Ausstellung ansehen “ schrieb Ernst Busche im 

„Tagesspiegel“.

„Der Garten in Eden - 7 Jahrtausende Kunst und 

Kultur an Euphrat und Tigris" (28.10.1978- 

25.2.1979 im Langhansbau); mit nicht selbst ausge- 

wahlten Leihgaben aus dem Iraq,38 Katalog gemein- 

sam mit Bern gestaltet. Die Ausstellung wurde vom 

Roemer- und Pelizaus-Museum Hildesheim (23.6.- 

24.9.1978 „Sumer, Assur, Babylon“ mit anderem 

Katalog) iibemommen und nach der Presentation in 

Berlin unter verantwortlicher Organisation des MVF 

mit unserem Katalog in folgenden deutschen Stadten 

gezeigt: Hamburg (Museum fur Kunst und Gewerbe, 

16.3.-13.5.1979), Aachen (Neue Galerie der Stadt 

Aachen, 1.6.-26.8.1979), Miinchen (Prahistorische 

Staatssammlung, 24.9.-16.12.1979); Weitergabe an 

das Narodni Muzej Beograd.

Auf das Angebot, diese Ausstellung zu fibemehmen, 

deren Objekte fiir eine Presentation in Tokio ausge- 

wahlt worden waren, musste ziemlich kurzfristig re- 

agiert werden. Zwar bewilligte die Deutsche Klas- 

senlotterie die notigen Mittel, als Ort der Presentation 

standen jedoch nur einige durch zwei Treppen ge- 

trennte Raume im Langhansbau zur Verfugung. Als 

gemeinsamer Begriff wurde „Der Garten in Eden“

38 Strommenger 1978c; 1978d; Anonymus 1974.
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gewahlt, ein Garten „in der Steppe“ als Kultur- 

leistung alter Altmesopotamier von Beginn bis zum 

Islam. Durch einen blauen Anstrich der Wande ver- 

banden die Architekten Dittmar Machule und Herbert 

Rebel die Ausstellungsbereiche miteinander, wobei 

die Farbe durchaus auch symbolischen Charakter 

hatte. Informationsstelen und ahnlich gestaltete Vit- 

rinen stellten in lockerer Folge den Altmesopotamier 

in vielen Aspekten seines Wirkens dar (Abb. 5). Es 

gelang auch, mit ihnen die hasslichen Stiitzen des 

Raumes (Abb. 3) optisch zuriickzudrangen. Zwar 

wurde in der Presse die Enge in der Ausstellung kri- 

tisiert, die Besucher nahmen aber das Angebot der 

Informationsstelen mit groBtem Eifer auf und ko- 

pierten lange Textpassagen. Daraufhin wurden diese 

in Kopien zum Selbstkostenpreis angeboten. Nie- 

mand, der die Ausstellung gesehen hat, wird das 

Hauptwerk des Iraq Museums vergessen, den le- 

bensgroBen Kupferkopf eines Herrschers aus der 

Zeit um 2.400-2.350 v. Chr. Bis heute kennen wir 

kein Werk aus Mesopotamien, das ihm sowohl kiinst- 

lerisch als auch in technologischer Hinsicht nahe 

kommt (Abb. 5, als zentrales Objekt am Ende zweier 

Reihen rundplastischer Menschendarstellungen).

„Troja. Heinrich Schliemanns Ausgrabungen und 

Funde. Ausstellung des Museums fur Vor- und 

Friihgeschichte Preuftischer Kulturbesitz und der 

Berliner Gesellschaft fur Anthropologic, Ethnolo

gic und Urgeschichte“ (20.6.1981-18.3.1982 im 

Langhansbau) mit Objekten des MVF sowie einem 

Katalog39 und einem Schulerheft selbst gestaltet 

(Konzeption Gustav Mahr und Geraldine Saherwa- 

la). Die Ausstellung wurde nach Berlin in folgenden 

deutschen Stadten gezeigt: Xanten (Regionalmuse- 

um, 15.4.-18.6.1982), Bregenz (VorarlbergerLandes- 

museum, 6.8-17.9.1982), Freiburg i. Br. (Museum 

fur Ur- und Friihgeschichte, 9.10. 1982-31.1.1983), 

Munster (Westfalisches Landesmuseum fur Archao- 

logie, 3.4.-3.9.1983), Hamburg (Helms Museum, 

3.10.1983-29.2.1984), Duisburg (Niederrheinisches 

Museum, 15.3.-29.4.1984), Hannover (Niedersach- 

sisches Landesmuseum, 10.5.-2.9.1984), Oldenburg 

(Staatliches Museum fur Naturkunde, 30.9.1984- 

24.2.1985), Athen (lliou Melathron, 22.6.-30.11. 

1985), danach wieder in Berlin (MVF, Langhansbau 

ab 12.2.1986).

39 Mahr/Saherwala/Spanos/Goldmann 1982.

40 Kohlmeyer/Strommenger 1982; Kohlmeyer 1982.

Abb. 5: „Der Garten in Eden“ (28.10.1978-25.2.1979) im Lang- 

hansbau, Schloss Charlottenburg. Foto: Archiv MVF.

Anlass der Ausstellung war das hundertjahrige Jubi- 

laum der Ernennung Heinrich Schliemanns zum Eh- 

renmitglied der Berliner Gesellschaft fur Anthropo

logic, Ethnologic und Urgeschichte am 16.4.1881 

und seine Ernennung zum Ehrenbiirger der Stadt 

Berlin Anfang Juni 1881. Dementsprechend wurden 

die Objekte aus Troja ausdrucklich unter dem Ge- 

sichtspunkt ihrer Erforschung (Wtirdigung der Leis- 

tung Schliemanns und der Ergebnisse seiner Ausgra- 

bung) sowie des heutigen Forschungsstandes 

gezeigt.

„Land des Baal - Syrien, Forum der Volker und 

Kulturen“ (4.3.-1.6.1982 in der GroBen Orangerie 

des Schlosses Charlottenburg); mit selbst ausge- 

wahlten Leihgaben aus Syrien, Katalog (spater mit 

Hilfe des Instituts fur Auslandsbeziehungen ins Ara- 

bische tibersetzt) sowie Schulerheft, selbst gestaltet 

(Konzeption Kay Kohlmeyer/Eva Strommenger mit 

Geraldine Saherwala).40 Die Ausstellung wurde vom 

syrischen Antikendienst aus Syrien ubernommen 

und nach Berlin (Schloss Charlottenburg, GroBe 

Orangerie 4.3.-1.6.1982, Architekten Marie-Josee 

Seipelt und Jurgen Eckhardt, Multimediaschau von 

Algirdas Milleris und Frank Berard, Aachen) unter 

Verantwortung des MVF in folgenden deutschen 

Stadten gezeigt: Aachen (im Rathaussaal 19.6. 

1982), Tubingen (8.10.1982-2.1.1983), Frankfurt/ 

Main (Liebighaus, 21.1 .-10.4.1983), Munchen (Pra- 

historische Staatssammlung, 29.4.-24.7.1983).

Das Angebot der Generaldirektion der Antiken und 

Museen der Arabischen Republik Syrien erging an 

das MVF auf Grund der langjahrigen Zusammenar- 

beit bei den Rettungsgrabungen in Habuba Kabira.
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Abb. 6: „Land des Baal - Syrien, Forum der Volker und Kultu- 

ren“ (4.5.-1.6.1982) in der Groben Orangerie, Schloss Charlot

tenburg. Foto: Archiv MVF.

Es wurde eine Objektauswahl nach eigenen Wiin- 

schen zugesagt und realisiert (Kay Kohlmeyer/Eva 

Strommenger). Dies bot die Mbglichkeit, einen sehr 

komplizierten Stoff durch Herausarbeiten der ent- 

scheidenden Leitlinien fur ein allgemeines, gebilde- 

tes Publikum verstandlich zu machen. Jedes ausge- 

wahlte Exponat hatte im Rahmen des Ganzen eine 

spezielle „Aufgabe“. So wurden beispielsweise an 

prominentem Ort zwei Standbilder einander gegenii- 

bergestellt (Abb. 6,3): ein betender Landvermesser 

aus fruhdynastischer Zeit um 2.650 v. Chr. und die 

beriihmte Wassergottin aus Mari um 1780 v. Chr. 

Auf diese Weise erkannte jeder Aufmerksame die 

unterschiedliche Korpersprache beider Meisterwerke 

und erfasste damit zugleich ein grundsatzlich veran- 

dertes Selbstverstandnis des Menschen in der jtinge- 

ren Epoche, das dann eine weitergehende Erlaute- 

rung erfuhr. Der gebotene Querschnitt umfasste 

regional alle geografischen Bereiche des heutigen 

syrischen Staatsgebietes und reichte zeitlich vom 

Beginn der altesten Ackerbauern und Viehzuchter 

im 9. Jahrtausend v. Chr. bis zum islamischen Mit- 

telalter. Pressereaktionen, die gelegentlich die Auf- 

stellung der Objekte kritisierten, lobten durchgangig 

die mitgegebenen Informationen und den Katalog. 

Die sehr lange und schmale sowie in der Mitte durch 

den Eingang geteilte Orangerie des Charlottenburger 

Schlosses ist in der Tat ein schwieriger Ausstellungs- 

ort (Abb. 6,2). So musste beispielsweise die sehr 

gute Multimediaschau an einem Ende installiert 

werden. Die oft kleineren Objekte verloren sich et- 

was im langen Schlauch der Fensterfluchten. Im Ge- 

gensatz zum „Garten in Eden“ hatte jedenfalls der 

Besucher ausreichend Platz. Als Blickfang gelang 

es, einen wetterbestandigen Abguss eines Portalgot- 

tes vom Westpalast in Tall Halaf aufzustellen (Abb. 

6,1).

Beteiligung an der Ausstellung „Troie, legende et 

realite“ in Brussel (Banque Bruxelles Lambert, 

8.10.-21.11.82).

„Friihe Bergvdlker in Armenien und ini Kaukasus 

- Berliner Forschungen des 19. Jahrhunderts“ 

(9.3.-8.9.1983 im Langhansbau) mit Objekten des 

MVF und Katalog selbst gestaltet (Konzeption Kay 

Kohlmeyer/Geraldine Saherwala).41 Die Ausstellung 

wurde nach Berlin in folgenden deutschen Stadten 

gezeigt: Freiburg i. Br. (Museum fur Ur- und Friih- 

geschichte, 18.4.-17.6.1984), Bamberg (Historisches 

Museum der Stadt, 1.7.-2.9.1984), Gottingen (Stad- 

tisches Museum, 18.11.1984-10.2.1985), Bonn-Bad 

Godesberg (Wissenschaftszentrum mit neu erstellten 

Ausstellungsmitteln, 24.5.-30.6.1985), Schloss Cap- 

penberg, Kreis Unna (Schloss, 24.7-9.9.1985), Duis

burg (NiederrheinischesMuseum, 19.9-24.11.1985),

41 Kohlmeyer/Saherwala 1983.
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Wiesbaden (Sammlung Nassauischer Altertiimer, 

29.10. 1986-8.2.1987), Oldenburg in Holstein.

Die zunachst nur fur das MVF gestaltete Ausstellung 

wurde von mehreren Museen angefordert und dann 

als Presentation der Stiftung PreuBischer Kulturbe- 

sitz fur das Wissenschaftszentrum in Bonn-Bad Go- 

desberg ausgewahlt. Zu diesem Zweck wurde der 

Informationsteil wesentlich aufwandiger bebildert 

und ein neues Design erarbeitet (Zwingmann; Abb. 

7). Die darauf folgenden Leihnehmer zogen daraus 

erheblichen Nutzen. Zu den oben erwahnten friihen 

Forschungen in Kaukasien und Armenien besitzt das 

MVF zahlreiche Unterlagen, deren Publikation teil- 

weise vorbereitet wurde und die wertvolle, bislang 

nicht verfugbare Informationen zu den Objekten des 

Hauses bieten.

Abb. 7: „Friihe Bergvblker in Armenien und im Kaukasus“ 

(24.5.-30.6.11985) im Wissenschaftszentrum Bonn-Bad Godes- 

berg. Foto: Archiv MVF.

„Friihe Phdniker im Libanon - 20 Jahre deutsche 

Ausgrabungen in Kamid el-Loz“ (2.6.-15.10.1984 

im Langhansbau) mit Objekten des Libanesischen 

Nationalmuseums aus den deutschen Grabungen in 

Kamid el-Loz, vom Ausgraber Rolf Hachmann zu- 

sammengestellt und mit einem Katalog ausgestat- 

tet,42 eine Wanderausstellung, die vom Rheinischen 

Landesmuseum Bonn iibernommen wurde (Konzep- 

tion der Gestaltung in Berlin: Andrea Becker). Da es 

sich um eine Ubemahme mit einem Katalog handel- 

te, musste im Titel auch der Berliner Ausstellung die 

unzutreffende Bezeichnung „Phoniker“ beibehalten 

werden.

Gezeigt wurden Ergebnisse von Grabungen des Ins- 

tituts fiir Vor- und Frilhgeschichte und Vorderasiati

sche Archaologie der Universitat Saarbriicken auf 

dem Tall Kamid al-Loz in der Biqa‘-Ebene zwischen 

den beiden Gebirgsziigen des Libanon. Dort fanden 

sich die Reste der altorientalischen Stadt Kumidi, 

die im 14. Jahrhundert v. Chr., zur Zeit der Pharao- 

nen Amenophis III. und Echnaton, als Sitz eines 

Statthalters bekannt war. Damals standen Palastina 

und Stidsyrien unter agypti scher Herrschaft. Von be- 

sonderem Interesse ist ein Gouvemeurspalast, in des- 

sen von einem Erdbeben zerstorten Wohnpavillon 

man nicht nur die Skelette dreier in der Naturkatast- 

rophe umgekommener Menschen fand, sondem auch 

das damals dort befindliche Inventar mit Gewandna- 

deln, Schmuck, Toilettengegenstanden, Spielen, Ge- 

raten und Mobelteilen aus geschnitztem Elfenbein, 

42 Hachmann 1983.

43 Nissen/Damerow/Englund 1990.

Ton- und SteingefaBen, Tontafeln, Waffen und Res- 

ten eines bronzenen Schuppenpanzers. Im Mittel- 

punkt der Ausstellung standen folglich das tagliche 

Leben der Herrscherfamilie und der Rahmen ihrer 

AuBenbeziehungen. Im Vorraum hatten die Besucher 

Gelegenheit, an einem rekonstruierten Brettspiel ihr 

Schicksal zu erforschen.

Als die prasentierten Funde bei der Grabung im Jahre 

1978 zutage kamen, war das zustandige National

museum in Beirut durch Einwirkungen des Biirger- 

krieges beschadigt und nicht in der Lage, die wert- 

vollen Obj ekte zu konservieren. Die Verantwortlichen 

der libanesischen Antikenbehorde und der Gra- 

bungsleiter Rolf Hachmann kamen daher iiberein, 

den Gesamtfund in Deutschland zu konservieren. 

Danach war es moglich, ihn und andere Obj ekte aus 

demselben Ort in einer Wanderausstellung zu pra- 

sentieren.

„Friihe Schrift und Techniken der Wirtschafts- 

verwaltung im alten Vorderen Orient - Informa- 

tionsspeicherung und -verarbeitung vor 5000 

Jahren“ (Langhansbau, 16.5.-29.7.1990).43 Eine 

gemeinsame Ausstellung des Seminars fiir Vor

derasiatische Altertumskunde und des Altorienta

lischen Seminars der Freien Universitat (Hans 

Jorg Nissen und Robert K. Englund) sowie des 

Forschungsbereichs Entwicklung und Sozialisati- 

on des Max-Planck-Instituts fiir Bildungsfor- 

schung (Peter Damerow) mit diversen Leihgaben 

sowie Objekten des MVF. Gestaltet durch Jiirg 

Steiner. Das MVF stellte lediglich die Raumlich- 

keiten mit den entsprechenden Dienstleistungen 

zur Verfiigung.
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Abb. 8: „Wiedererstehendes Baylon“ (18.10.-8.12.1991) im 

Wissenschaftszentrum Bonn-Bad Godesberg. Von rechts nach 

links: Dr. Evelyn Klengel-Brandt, Prof. Dr. Hansjorg Schmid, 

Prof. Dr. Wido Ludwig. Foto: Archiv MVF.

Beteiligung an der Ausstellung „ Urartu - A Metal

working Center in the first Millennium B. C. E. “ 

Jerusalem (Israel Museum, 18.5.-11.11.1991)

„Wiedererstehendes Babylon. Eine antike Welt- 

stadt im Blick der Forschung“ (18.10.- 8.12.1991 

im Wissenschaftszentrum Bonn-Bad Godesberg) mit 

unterschiedlichen Leihgaben und einer neu entwi- 

ckelten Rekonstruktion der Zikkurrat von Babylon 

selbst erstellt (Konzeption Kay Kohlmeyer/Hansjdrg 

Schmid/Eva Strommenger), mit Katalog.44 Unter 

Leitung des MVF anschlieBend gezeigt in: Freiburg

i. Br. (Universitatsbibliothek, 19.12.1991-9.2.1992), 

Krefeld, Burg Linn (2.4.-25.5.1992), Oldenburg 

(Niedersachsen, 4.6.-2.8.1992), Munster und Berlin 

(Vorderasiatisches Museum/Pergamonmuseum).

Es handelte sich um eine Projektausstellung zu den 

Ausgrabungen in Babylon und ihren Ergebnissen, 

die einen wichtigen Grundstock der Vorderasiati- 

schen Abteilung in Berlin bildeten (Abb. 8). Gewiir- 

digt wurden die Ausgraber Robert Koldewey und 

Walter Andrae. Das vorwiegend von Letzterem illus- 

trierte Gastebuch der Babylon-Grabung informiert 

ebenso wie eine Auswahl von Aquarellen der Ruinen 

von Babylon und anderer Orte des Zweistromlandes 

von Walter Andrae iiber den Alltag vor Ort und die 

Arbeitsbedingungen. Einen Schwerpunkt bildeten 

die Baudetails und die Rekonstruktion des Ischtar- 

Tores mit der ProzessionsstraBe sowie die Zikkurrat 

der Stadt, zu der Hansjorg Schmid eine auf jiingsten 

Forschungen beruhende neue Rekonstruktion entwi- 

ckelte. Das daraus resultierende neue Modell steht 

jetzt im Babylon-Raum des Vorderasiatischen Muse

ums.

„Fruhes Zypern zwischen Orient und Okzident“ 

(21.5.-18.10.1992 im Langhansbau). Presentation 

von eigenen Bestanden, die 1991 durch solche aus 

der Abteilung „Geschichte der Urgesellschaft44 des 

ehemaligen Museums fur Deutsche Geschichte in 

Ost-Berlin erheblich erweitert worden waren (Kon

zeption Geraldine Saherwala/Eva Strommenger),45 

ohne Katalog, mit Fuhrungsblattern.

Die Neuzugange erlaubten es nun zum ersten Mai, 

im Rahmen des MVF die materielle Kultur der Insel 

Zypern, des Alaschija in den Keilschrifttexten des 2. 

Jahrtausends v. Chr., auf einer breiteren Basis darzu- 

stellen. Dabei lieB sich zugleich das Netz von Bezie- 

hungen nachzeichnen, welche die Geschichte der 

Insel bestimmten und die bei der Ubertragung von 

Kulturgutern zwischen dem Orient und Europa eine 

nicht gering einzuschatzende Rolle spielten (Abb. 

9). Dieser historischen Rolle wurde durch Heranzie- 

hen schriftlicher Quellen aus Vorderasien und Grie- 

chenland Rechnung getragen.

2. 4. Forschungen und Publikationen

Im Winter 1956/57 war Adriaan von Muller als ers- 

ter Wissenschaftler des MVF als Ausgraber im Zen- 

trum der vorderasiatischen Hochkultur tatig, bei den 

deutschen Grabungen in Uruk-Warka, wo er einen 

sasanidischen Tumulus untersuchte und die Fabrika- 

tion von Karneolperlen studierte.

Einen breiten Raum nahm dann seit 1960 die For- 

schung auf dem Gebiet der Vorderasiatischen Alter- 

tumskunde im Museum fur Vor- und Friihgeschichte 

ein. Neben auswartigen Publikationsorganen war es 

seit 1961 besonders das neubegriindete „Berliner 

Jahrbuch fur Vor- und Friihgeschichte44, in dem nun 

in steter Reihe Veroffentlichungen von Neuankaufen 

gebracht und - oft daran ankniipfend - weitere For- 

schungsprobleme erortert wurden. Hieran beteilig- 

ten sich Fachleute des In- und Auslandes, was 

manchmal langere Diskussionen ergab, die sich seit 

1970 in der Nachfolgezeitschrift des Jahrbuchs, den 

„Acta Praehistorica et Archaeologica44 fortsetzten. 

GroBere Veroffentlichungen umfangreicher Fund- 

komplexe fanden in der schon bestehenden Muse- 

umsschriftenreihe „Berliner Beitrage zur Vor- und 

Friihgeschichte44 Platz. Hier sind die Bande „Altori- 

entalisches Kunsthandwerk44 (Neuerwerbungen von 

Wolfram Nagel)46 und „Kalakent4‘ (Belcksche Gra-

44 Kohlmeyer/Strommenger/Schmid 1991.

45 Strommenger 1992b.

46 Nagel 1963.
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"... Ich, Suppiluliuma, 

dec grofc Konio, machte 

mobilund errcichtedas 

A4eer. Decimal trafen die 

Schiffc von Alaschija auf 

mich zur Seeschlacht. 

Ich vernichtete und ver- 

brannte sic mitten auf 

dem Meer.'

Nachricht uber cine Sccschlacht 

zwischen den Hethitern und den 

Leutcn von Alaschija

(Ende 13.Jahrbunde.rt v.Chr)

Abb. 9: „Fruhes Zypem zwischen Orient und Okzident“ (21.5.-18.10.1992) im Langhansbau, Schloss Charlottenburg. Rechts eine der 

aufgehangten Fahnen. Foto H.-D. Beyer.

bungsfunde von Wolfram Nagel und Eva Strommen- 

ger)47 zu nennen. Die Endverdffentlichungen der 

Grabungsergebnisse in Habuba Kabira und Tall Bi‘a 

sind teilweise erschienen oder in Vorbereitung.

Das nachstehende Literaturverzeichnis (Bibliogra

phic 1) fuhrt alle Publikationen vorderasiatischer 

Denkmaler auf, die von 1939-1992 im Auftrage des 

MVF aus eigenen Bestanden verbffentlicht wurden. 

Vorgeschaltet sind einige altere Titel als Beispiel da- 

fur, was bis zum Zweiten Weltkrieg an „vorderasia- 

tischer“ Literatur im Rahmen des Museums fur Vor- 

und Friihgeschichte Berlin erschien. Es handelt sich 

dabei um Publikationen von Ausgrabungen, an de- 

nen das Museum in irgendeiner Weise beteiligt war 

oder wurde. Dabei fielen die hier veroffentlichten, 

47 Nagel/Strommenger 1985.

48 Virchow 1883; Schmidt 1902 (3. Bibliogr.).

49 Potratz 1939/40.

mobilen Fundgruppen durch Ubereignung dem Mu

seum zu.48 Mit der Vorlage der angekauften Bronzen 

aus Luristan durch Potratz49 beginnt dann 1939 eine 

publizistische Tatigkeit, die sich nach einer langeren 

Pause seit dem Kriege noch drei Jahrzehnte fortset- 

zen sollte und der Behandlung von Denkmalern aus 

dem vorderasiatischen Kunsthandel gewidmet war. 

Hierfur aber konnten nur Archaologen aus dem alto- 

rientalischen Bereich zustandig sein.

Die Publikationen enthalten neben alten Stiicken, 

die hier noch einmal gebracht werden, eine Fiille 

von zum Teil wichtigsten Neuerwerbungen. Dariiber 

hinaus wurden auch ganze Sammlungen aus bisheri- 

gen Bestanden erstmals nun in Buchform vorgelegt. 

Als Erganzung sind schlieBlich Artikel aufgenom- 

men, die Objekte vorstellen, die erst spater in das 

MVF gelangten. Letztendlich gibt es noch Abhand- 

lungen, die sich mit einzelnen Stiicken kritisch aus- 

einandersetzen, deren Verdffentlichung also bereits 

voraussetzen. Hier meldet sich auch die unvermeid- 

liche Falschungsfrage zu Wort.
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2. 5. Zusammenarbeit mit der Deutschen 

Orient-Gesellschaft

Das MVF ubernahm mit den Erwerbungen aus Vor- 

derasien zugleich die Aufgaben des Vorderasiati- 

schen Museums im Rahmen der Staatlichen Museen 

Stiftung PreuBischer Kulturbesitz. Es war daher kon- 

sequent, dass die altbewahrte Kooperation mit der 

Deutschen Orient-Gesellschaft, deren Archiv traditi- 

onell im Vorderasiatischen Museum auf der Muse- 

umsinsel untergebracht war, jetzt ebenfalls von die- 

ser Seite aufgenommen wurde. Die Zusammenarbeit 

begann 1965 mit der Ubemahme ihres Schatzmeis- 

teramtes durch Wolfram Nagel, der zugleich auch 

die Schriften des Vereins betreute. Ein Jahr spater 

erhielt das umfangreiche, in Westberlin zusammen- 

getragene Archiv der Gesellschaft mit Akten, Gra- 

bungsunterlagen und Buchern eine neue Heimstatt 

im MVF. Da die Deutsche Orient-Gesellschaft kein 

eigenes Domizil besaB, so sprang hierbei traditions- 

gemaB ein Vorstandsmitglied ein, das von Amts we- 

gen zustandig war und offiziell uber die ndtigen 

Raumlichkeiten verfiigte. Das Band kniipfte sich 

noch enger, als 1974 Eva Strommenger als Wissen- 

schaftliche Angestellte beim MVF auch Vorsitzende 

der Deutschen Orient-Gesellschaft wurde. Deren 

Geschaftsstelle verblieb nun bis 1988 im Museum. 

Inzwischen ist nach der Wiedervereinigung das ge- 

samte Archiv an seinem angestammten Platz im Vor

derasiatischen Museum zusammengefuhrt.

Die erwahnte enge Kooperation mit der Deutschen 

Orient-Gesellschaft fiihrte seit 1969 zur Beteiligung 

des MVF an den von dieser mit Mitteln der Volkswa- 

genstiftung und der Deutschen Forschungsgemein- 

schaft betriebenen Feldforschungen in Vorderasien. 

Das Museum ist in den offiziellen Grabungskonzes- 

sionen gemeinsam mit der Deutschen Orient-Ge

sellschaft als ausrichtende Institution genannt und 

leistete entsprechend wertvolle Beitrage durch Beur- 

laubung von Fachkraften und durch technische Hil- 

fe. Erster Forschungsort war Habuba Kabira am 

nordsyrischen Euphrat. Dort hatte ein Staudammbau 

internationale Notgrabungen veranlasst, an denen 

sich die Deutsche Orient-Gesellschaft mit groBem 

Erfolg beteiligte. Die Grabungsleiterin, Eva Strom

menger, wurde regelmaBig fur ihre Tatigkeit beur- 

laubt. Als Dank fur die geleistete Hilfe gewahrte die 

syrische Regierung nach Abschluss des Projektes 

eine Teilung der Funde, die gemaB der Satzung des 

Vereins in das MVF uberfuhrt wurden.50

Die Kooperation mit dem Antikendienst der Repub- 

lik Iraq im Faile eines Staudammbaus am Diyala ost- 

lich von Baghdad (Ahmad al-Hattu, Grabungsleiter 

Dietrich Siirenhagen, 1.10.-14.12.1978 und 1979) 

fiihrte diese Forschungen fort. Der Iraq iibemahm die 

Bereitstellung der Unterkunft und Gerate sowie die 

Arbeiterlohne. Von deutscher Seite wurde die Mitar- 

beit durch die Kulturhilfe des Auswartigen Amtes und 

die Unterstiitzung der Berliner Museen ermoglicht. 

Im Jahre 1980 folgte eine weiteres, groBeres Gra- 

bungsprojekt der Deutschen Orient-Gesellschaft und 

des MVF unweit der syrischen Stadt Raqqa (Tall 

Bi‘a, das alte Tuttul, Grabungsleiterin Eva Strom

menger, bis 1995). Nach einer Unterbrechung zur 

Erstellung der Publikation soli die Arbeit an diesem 

sehr bedeutenden Forschungsort wieder aufgenom

men werden.

Aus den gemeinsam mit der Deutschen Orient-Ge

sellschaft betriebenen Grabungen gelangten neue 

Sammlungsteile in das Museum, die gelegentlich - 

wie die aus der Stadt Habuba Kabira-Siid am syri

schen Euphrat - von hohem Rang sind und wieder- 

holt internationale Wissenschaftler zum Studium 

nach Berlin fiihrten.

2. 6. Aufgabe der Abteilung Vorderasien seit 1990 

Das Jahr 1990 brachte fur das MVF einen bedeuten

den Wendepunkt: die Wiedervereinigung Deutsch- 

lands und zugleich einen Direktorenwechsel. Wil

fried Menghin loste Adriaan von Muller ab, und das 

Vorderasiatische Museum kam unter das Dach der 

Stiftung PreuBischer Kulturbesitz. Damit erhob sich 

die Frage, ob und in welchem Umfang die Vorder

asiatische Sammlung des Westberliner MVF an das 

Ostberliner Vorderasiatische Museum uberwiesen 

werden sollte. Als Erstes ging der zufallig nach 

Westberlin gelangte Schmuck aus einer Gruft in As- 

sur diesen Weg; er war ja tatsachlich alter Besitz des 

Vorderasiatischen Museums.51

Als zwei Jahre spater, im Jahre 1992, beim Aus- 

scheiden von Eva Strommenger ihre Stelle nicht 

wieder besetzt wurde, verlor die Sammlung Vordera

sien ihre wissenschaftliche Betreuung: Sachgerechte 

Ankaufe von Objekten und Buchern waren nicht 

mehr mdglich; die Publikationstatigkeit wurde auf- 

gegeben und entsprechende fachliche Anfragen 

konnten nicht mehr beantwortet werden. Bald da- 

nach wurde die Ubergabe der Grabungsfunde aus 

Habuba Kabira sowie anderen Forschungsmaterials

50 Strommenger 1978b; 1980c; 1980d.

51 Nagel 1972.
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aus Nordsyrien an das Vorderasiatische Museum 

vorbereitet und in Abschnitten durchgeftihrt. Die 

Funde aus den Grabungen der Deutschen Orient-Ge- 

sellschaft waren ja seit Beginn dieser Forschungen 

dem Vorderasiatischen Museum tiberwiesen worden, 

und es war selbstverstandlich, dass dies auch wei- 

terhin so gehandhabt werden sollte, auch wenn in 

den Zeiten der Teilung in der Satzung des Vereins 

das MVF an die Stelle des Vorderasiatischen Muse

ums als Empfanger eventueller Grabungsfunde ge- 

treten war.

Inzwischen ist die im Jahre 1989 eroffnete Dauer- 

ausstellung abgebaut; eine neue Presentation des Mu

seums wurde 2004 eingeweiht. In ihr sind die Samm- 

lungsstucke aus Vorderasien nicht mehr vertreten. 

Das alte Eurasien-Konzept wurde aufgegeben, ob- 

gleich im zweiten Saal Kaukasien, Troja und Zypem 

gemeinsam als randnahe Sammlungsgebiete darge- 

stellt werden. Die Frage erhebt sich, wie viele der 

Objekte aus Vorderasien im Museum fur Vor- und 

Friihgeschichte verbleiben werden. Manche der vor

derasiatischen Neuerwerbungen sind jetzt schon als 

Leihgaben im Vorderasiatischen Museum zu sehen.
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Eva Strommenger - Studien und Aufsatze von 

Freunden und Kollegen (Miinchen, Wien 1992) 9- 

10.

Jacobs 1988

B. Jacobs, Geleitwort. In: B. Jacobs (Hrsg.), Wolf

ram Nagel, Altvorderasien in kleinen Schriften. 

Festschrift Wolfram Nagel - iiberreicht von Freun

den, Kollegen und Schiilem (Wiesbaden 1988) VII- 

XII.

Kohlmeyer 1992

K. Kohlmeyer, Zum Geleit - Eva Strommenger fei- 

ert ihren 65. Geburtstag. Acta Praehist. et Arch. 24, 

1992, 9-10.

Menghin 1992

W. Menghin, Eva Strommenger aus dem Dienst ge- 

schieden. Museums Journal 6, 3, 1992, 94.

Schmidt 1902

H. Schmidt, Heinrich Schliemann’s Sammlung tro- 

janischer Altertumer (Berlin 1902).

Schmidt 1906

H. Schmidt, Die Expedition Pumpelly in Turkestan 

im Jahre 1904 und ihre archaologischen Ergebnisse. 

Zeitschr. Ethnologic 38, 1906, 385-390.

Virchow 1883

R. Virchow, Das Graberfeld von Koban im Lande 

der Osseten (Berlin 1883).

3. 1. Bibliographic 1

Diese Zusammenstellung enthalt die Literatur mit 

Veroffentlichungen von altvorderasiatischen Objek- 

ten des Museums fur Vor- und Friihgeschichte. Die 

in dem jeweiligen Titel behandelten Denkmaler sind 

dort mit den Seiten ihrer Erwahnung und gegebe- 

nenfalls ihren Illustrationen vermerkt.

Angefugt wurden ihre Fundorte oder -regionen nebst 

Katalognummern.

Amiet 1977

P. Amiet, Die Kunst des Alten Orient. GroBe Epo- 

chen der Weltkunst. Ars Antiqua (Freiburg, Basel, 

Wien 1977) 444 mit Abb. 389 (Falsche Angaben!). 

Mesopotamien XI c 5215

Anonymus 1961

Aus der Antikenabtei lung und dem Museum fur Vor- 

und Friihgeschichte der ehemals Staatlichen Museen 

Berlin (Mainz s. a. [ 1961 ]).Tafeln mit Illustratio

nen.

HarsinXI c 316

Luristan XI c 3017

Tepe SiyalkXI c 3009

Taman III d 7042

Troja Sch 2432

Bielefeld 1955/56

E. Bielefeld, Antike Kunst in deutschem Besitz. 

Wiss. Zeitschr. Ernst Moritz Arndt-Univ. Greifswald 

- Gesellschafts- u. sprachwiss. Reihe 5 (Greifswald 

1955/56) 249-293 S. 266-267 Bronze Nr. 1 S. 289 

Taf. 21-22 Bild 60-61.

Luristan XI c 3062
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Bittel 1976

K. Bittel, Die Hethiter - Die Kunst Anatoliens vom 

Ende des 3. bis zum Anfang des 1. Jahrtausends vor 

Christus. Universum der Kunst (Miinchen 1976) 44 

Abb. 27.

Horoztepe XI b 1001

Born 1984

H. Born, Bronzene Mobelteile aus Urartu - Anmer- 

kungen zu einer vorlaufigen Tischrekonstruktion. 

Antike Welt 15,2, 1984, 51-56.

Abb. 3, 5, 6, 11, 12 Ost-Anatolien XI c 4777-4779 

Abb. 4, 7, 11, 12 Ost-Anatolien XI c 4780-4782 

Abb. 11, 12 Ost-Anatolien XI c 4783-4785 

Abb. 11, 12 Ost-Anatolien XI c 4793-4795 

Abb. 11, 12 Ost-Anatolien XI c 4801-4802

Born 1988a

H. Bom, Die Bedeutung antiker Herstellungstechni- 

ken zur Beurteilung falschungsverdachtiger Bron- 

zen. In: Zerstorungsfreie Priifung von Kunstwerken. 

Symposium der Deutschen Gesellschaft fur zersto- 

rungsfreie Priifung e. V. Berlin, der Bundesanstalt 

fur Materialforschung und -priifung Berlin und der 

Staatlichen Museen PreuBischer Kulturbesitz Berlin, 

Berlin 19./20. November 1987 = Deutsche Ges. f. 

zerstorungsfreie Prufung e. V. - Berichtsbd. 13 (Ber

lin 1988) 146-161 Abb. 5-7.

Mesopotamien XI c 5215

Bom 1988b

H. Bom, Herstellung und Gebrauch bronzener Rund- 

schilde aus Nordwest-Iran. Acta Praehist. et Arch. 

20, 1988, 159-72.

Abb. 2, 10 Amlasch XI c 3665

Abb. 6, 11-13 Amlasch XI c 5170

Bdhme 1992

S. Bdhme, Ein KeramikgefaB der spaten Friihbron- 

zezeit aus der Region des mittleren Euphrats im Mu

seum fur Vor- und Friihgeschichte. Acta Praehist. et 

Arch. 24, 1992, 111-113.

Euphrat, Mittlerer XI c 8825

Braun-Holzinger 1983

E. A. Braun-Holzinger, Gerateteil in Form einer 

mannlichen Figur. Acta Praehist. et Arch. 15, 1983, 

1-6 mit vier Illustrationen. (Nicht 13/14, 1982). 

Sudwest-Iran XI c 4840

Braun-Holzinger 1984

E. Braun-Holzinger, Figiirliche Bronzen aus Meso

potamien. Prahistorische Bronzefunde 1 4 (Miinchen 

1984).

S. 15 Nr. 46 Taf. 8:46 Sudwest-Iran XI c 4840

S. 16-8 Nr. 48 Taf. 9:48 Mesopotamien XI c 5215

Buchholz 1965

H.-G. Buchholz, Echinos und Hystrix - Igel und Sta- 

chelschwein in Friihzeit und Antike. Berliner Jahrb. 

Vor- u. Friihgesch. 5, 1965, 66-92 S. 77 Taf. 11, 2-4. 

Troja Sch 3563

Buchholz 1974/1975

H.-G. Buchholz, Zum Baren in Syrien und Griechen- 

land. Acta Praehist. et Arch. 5/6, 1974/1975, 175- 

185 S. 178-180

Abb. 3 a-b Rutschi Tig III d 3881

Abb. 3 c-dRutschi Tig III d 3879

Abb. 3 e-f Rutschi Tig 111 d 3880

Calmeyer 1962

P. Calmeyer, Sechs siidkaspische Bronzen im Muse

um fur Vor- und Friihgeschichte Berlin aus dem Um- 

kreis der Amlasch-Kulturen. Berliner Jahrb. Vor- u. 

Friihgesch. 2, 1962, 213-223.

Taf. 8:1 Talisch XI c 3075

Taf. 8:2 Amlasch XI c 3065

Taf. 9:3 Amlasch XI c 3074

Taf. 9:4 Amlasch XI c 3633

Taf. 10:5 Mittlerer Nordiran XI c 3631

Taf. 10:6 Mittlerer Nordiran XI c 3632

Calmeyer 1965

P. Calmeyer, Eine westiranische Bronzewerkstatt 

des 10./9. Jahrhunderts vor Christus zwischen Zalu 

Ab und dem Gebiet der Kakavand -1. Berliner Jahrb. 

Vor- u. Friihgesch. 5, 1965, 1-65 S. 24-55 F 1 Il

lustration Taf. 5.

Luristan XI c 3770

Calmeyer 1969

P. Calmeyer, Datierbare Bronzen aus Luristan und 

Kirmanshah: Untersuchungen zur Assyriologie und 

Vorderasiatischen Archaologie. Erganzungsbde. Zeit- 

schr. Assyriologie u. Vorderasiatische Archaologie 

N. F. 5 (Berlin 1969).

S. 10 Taf. 1:2 H. Talisch XI c 3625

S. 13 E. Luristan XI c 3629

S. 221. Luristan XI c 3661

S. 36 R. Luristan XI c 3041
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Nagel/Strommenger, Die vorderasiatische Sammlung

S. 56 L. Luristan XI c 3063

S. 61 C’. 165 Nr 43 Luristan XI c 3007

S. 72 O. Luristan XI c 3004

S. 84 Taf. 6:2 A ’. Harsin XI c 4093

S. 101 An. 139 I. Luristan XI c 3003

Calmeyer 1970

P. Calmeyer, Ein neuer Becher der Werkstatt zwi- 

schen Zalu Ab und dem Gebiet der Kakavand. Acta 

Praehist. etArch. 1, 1970, 81-86 Abb. la-c; 2. 

Kakavand XI c 4094

Calmeyer 1972

P. Calmeyer, in: F. Kussmaul/P.Calmeyer/L.Trumpel- 

mann/J. Zick-Nissen (Red.), Das Tier in der Kunst 

Irans - Ausstellung des Linden-Museums und des 

Instituts fur Auslandsbeziehungen 22. Juli bis 8. Ok- 

tober 1972 im Linden-Museum Stuttgart (Stuttgart 

1972).

Nr 19 Abb. Amias ch XI c 5023

Nr 20 Abb. Ami as ch XI c 9633

Calmeyer 1973

P. Calmeyer, Reliefbronzen in babylonischem Stil - 

Eine westiranische Werkstatt des 10. Jahrhunderts v. 

Chr. Bayerische Akad. Wiss. - Phil.-hist. Klasse - 

Abhandlungen N.F. 73 (Miinchen 1973).

S. 44-5 E 2 Illustration Taf. 2:1 Kakavand XI c 4094

S. 46-7 F 1 Illustration Luristan XI c 3770

Elbem 1967

V. Elbem u. a. (Red.), Katalog PreuBischer Kulturbe- 

sitz - Ausstellung in der Stadtischen Kunsthalle 

Dusseldorf (Berlin 1967).

Umfassender Katalog mit einigen vorderasiatischen 

MVF-Objekten nebst wenigen Illustrationen, darun- 

ter S. 89 Nr 358 Taf. 83 FasaXI c 3936

Elbern 1976

V. Elbem (Hrsg.), Neuerwerbungen fur die Samm- 

lungen der Stiftung PreuBischer Kulturbesitz in Ber

lin (Berlin 1976) 39-40 Illustrationen Nr. 181-188. 

Nr. 181 Kirman-Gebiet XI c 4713

Nr. 182 Iraq Arabi XI c 4088

Nr 183 Zentralvorderasien XI c 4651

Nr 184 Sudwest-Iran XI c 4840

Nr. 185 Kakavand XI c 4094

Nr. 186 Luristan XI c 4091

Nr. 187 Siid-Zentralanatolien XI b 1874

Nr. 188 Adharbaidjan XI c 4727-XI c 4735

Ghirshman 1962

R. Ghirshman, Le rhyton en Iran. Notes iraniennes 

XI. Artibus Asiae 25, 1962, 57-80 S. 79 Abb. 31. 

Siidwest-lran XI c 4327

Ghirshman 1963

R. Ghirshman, Statuettes archai’ques du Fars - Iran. 

Notes iraniennes XII. Artibus Asiae 26, 1963, 151— 

160.

S. 152-3 No. 3 fig. 6-8 Fasa XI c 3936

S. 154-9No. 5fig. 11-12 FasaXIc 3935

Ghirshman 1964

R. Ghirshman, Iran - Protoiranier - Meder - Acha- 

meniden. In: Universum der Kunst (Miinchen 1964) 

253-255,271 Abb. 333.

Siidwest-lran XI c 4327

Goldmann/Miiller/Strommenger 1983

K. Goldmann/A. v. Muller/E. Strommenger, Einhun- 

dertfiinfzig Jahre archaologische Feldforschung des 

Museums fur Vor- und Friihgeschichte. In: Einblicke 

- Einsichten - Aussichten - Aus der Arbeit der Staat- 

lichen Museen PreuBischer Kulturbesitz in Berlin - 

Stephan Waetzoldt zum 60. Geburtstag. Jahrb. Preu

Bischer Kulturbesitz - Sonderbd. 1 (Berlin 1983) 

221-240 S. 223-225 Illustrationen.

Nr. 75 Troja Sch 3611

Nr. 76 Koban III d 545 7 (If

Hentze 1970-1973

C. Hentze, Antithetische T’ao-T’ieh-Motive. Jahrb. 

prahist. ethnogr. Kunst 23, 1970-1973, 118-137 S. 

133-7 Taf. 89 Abb. 47-48 Taf. 90 Abb. 49-50.

Siidlicher ‘Iraq Arabi XI c 3929

Jettmar 1964

K. Jettmar, Die friihen Steppenvolker - Der eurasia- 

tische Tierstil - Entstehung und sozialer Hinter- 

grund. Kunst der Welt - Die auBereuropaischen Kul- 

turen (Baden-Baden 1964) 43 Abb. 20.

Phaskau III d 4760

Kahane 1965

P. Kahane (Hrsg.), The Bible in Archaeology - Bo

rowski Collection et al. Israel Museum Jerusalem 

Catalogue 6, Special Exhibition 11. V. 65-28. VI. 65 

(Jerusalem s.a. [1965]) 54 Pl. No. 43 Pl. VIII b (hier 

falschlich VII b!).

Ziwiyah XI c 4586
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Kohlmeyer/Saherwala 1983

K. Kohlmeyer/G. Saherwala, Friihe Bergvolker in 

Armenien und im Kaukasus. - Berliner Forschungen 

des 19. Jahrhunderts. Ausstellung des Museums fur 

Vor- und Friihgeschichte Berlin - Staatliche Museen 

PreuBischer Kulturbesitz und der Berliner Gesell

schaft fiir Anthropologie, Ethnologic und Urge- 

schichte = Erganzungsbde. Mitteil. Gesellschaft An- 

thr. 2 (Berlin 1983).

Umfangreicher Katalog mit zahlreichen Illustratio

nen: III d- undXI c-Nummern

Littauer/Crouwel 1973

M. Littauer/J. Crouwel, Early Metal Models of Wa

gons from the Levant. Levant 5, 1973, 102-126 S. 

106 No. 5 Pl. XXXVIII.

Siid-Zentralanatolien XI b 1874 A-C (nicht XL b 

1874!)

Low 1992

U. Low, Drei reliefverzierte Becher aus Nordiran. 

Acta Praehist. etArch. 24, 1992, 129-138.

Abb. 1-7 Luristan XI c 3674

Abb. 10-14 Amlasch XI c 5023

Abb. 15 Amlasch XI c 9633

Low 1998

U. Low, Figiirlich verzierte MetallgefaBe aus Nord- 

und Nordwestiran. Altertumskunde des Vorderen 

Orients 6 (Munster 1998).

X 384-6: 28 a Taf. 69 Fig. 117 Amlasch XI c 5023 

S. 396-8: 29 a Taf. 72—73 Fig. 122 a-b Luristan XI 

c 3674

S. 404-8: 30 a Taf. 76 Fig. 126 Amlasch XI c 9633

Mahr/Saherwala/Spanos/Goldmann 1982

G. Mahr (Red.)/G. Saherwala/P. Spanos/K. Gold- 

mann, Troja - Heinrich Schliemanns Ausgrabungen 

und Funde. Ausstellung des Museums fiir Vor- und 

Fruhgeschichte PreuBischer Kulturbesitz und der 

Berliner Gesellschaft fiir Anthropologie, Ethnologic 

und Urgeschichte (Berlin 1982).

Katalog ausgewahlter Objekte aus Hisarlik / Troja 

mit mehreren Illustrationen: Sch- und XI b-Num- 

mern

Menghin/Goldmann 1993

W. Menghin/K. Goldmann, Schliemanns Gold und 

die Schatze Alteuropas aus dem Museum fiir Vor- 

und Friihgeschichte - Eine Dokumentation (Berlin, 

Mainz 1993).

Illustrationen von Objekten aus den „ Trojanischen 

Schatzfunden “

Muscarella 1977

O. W. Muscarella, Unexcavated Objects and Ancient 

Near Eastern Art. In: L. Levine/T. Cuyler Young jr. 

(Hrsg.), Mountains and Lowlands - Essays in the 

Archaeology of Greater Mesopotamia: Bibliotheca 

Mesopotamia 7. Udena Publications (Malibu 1977) 

153-207.

S. 169-98 Katalog von ca. 300 Objekten, zu aller- 

meist aus dem Kunsthandel, die hier schon ihrer 

Herkunft wegen a Is vermutliche Falschungen erklart 

werden; darunter sind auch verschiedene Ankaufe 

des MVF

Muscarella 1980/81

O. W. Muscarella, „Die gefalschte Kunstgeschichte 

- Ein Hausputz in der Vorderasiatischen Altertums

kunde ?“ - A Reply. Acta Praehist. et Arch. 11/12 

(1980/81) 117-120.

Falschungsdiskussion uber einige Ankaufe des MVF

Muscarella 2000

O. W. Muscarella, The Lie became great - The For

gery of Ancient Near Eastern Cultures. Studies in the 

Art and Archaeology of Antiquity 1 (Groningen 

2000).

Falschungsdiskussion, darunter auch S. 136-137 

(Illustrationen S. 438-9) liber ,,HacilarXI b 1824“ 

und „Hacilar XI b 2049 “ sowie S. 162-3 No. 22 (Il

lustration S. 474) fiber „Mesopotamien XI c 5215“

Miiller/Nagel 1964

A. v. Miiller/W. Nagel, Ausstellungen und Bestande 

im Museum fiir Vor- und Friihgeschichte Berlin. 

Berliner Jahrb. Vor- u. Friihgesch. 4, 1964, 225-228 

S. 228.

Bestandsaufnahme der vorderasiatischen Denkma- 

ler im MVF nebst den Neuankaufen seit 1958

Nagel 1960a

W. Nagel, Die Konigsdolche der Zweiten Dynastie 

von Isin. Archiv Orientforsch. 19, 1960, 95-105 S. 

95-6, 99 Abb. 9 a-c.

Iran > Luristan XI c 3007
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Nagel 1960b

W. Nagel, Ein urartaischer Helm aus dem Argisti- 

Magazin. Archiv Orientforsch. 19, 1960, 144-147 

Abb. 1-3.

Rutschi Tig HI d 4882 > Armenien XI c 4451

Nagel 1961a

W. Nagel, in: O.-F. Gandert u.a., Kunst im Hand- 

werk friiher Volker - Katalog zur Ausstellung des 

Museums fur Vor- und Friihgeschichte im Schloss 

Charlottenburg Langhansbau 1961 (Berlin 1961). 

Umfangreicher Katalog mit zahlreichen Illustratio- 

nen, darunter auch viele vorderasiatische Objekte

Nagel 1961b

W. Nagel, Eine „Kunsthandlerkombination“ aus lu- 

ristanischen GefaBfragmenten. Berliner Jahrb. Vor- 

u. Friihgesch. 1, 1961, 211 Taf. 13; 14,1.

Mittlerer West-Iran XI c 3003

Nagel 1961c

W. Nagel, Die altvorderasiatischen Funde und 

Sammlungen aus dem Berliner Museum fiir Vor- und 

Friihgeschichte im Schloss Charlottenburg. Orienta- 

lia N. S. 30, 1961, 79-88 Tab. XVI, XVII. 

B estands aufnahme der v order as iatischen Denkma- 

lerim MVF bis 1958

Tab. XVI1 Harsin XI c 316

Tab. XVII2 Rutschi Tig III d 3881 (nicht Kalakent!) 

Tab. XVII3 Kalakent / Paradiesfestung III d 2642 k

Nagel 1962a

W. Nagel, Zum neuen Bild des vordynastischen Ke- 

ramikums in Vorderasien II. Berliner Jahrb. Vor- u. 

Friihgesch. 2, 1962, 1-43 S. 41 Taf. VIII 1.

Ismai ’labad (Iraq Adjami) XI c 3624

Nagel 1962b

W. Nagel, Eine Streitaxt vom Koban-Typ. Berliner 

Jahrb. Vor- u. Friihgesch. 2, 1962, 198-199 S. 198 

Illustration.

Nordkaukasus III d 3964

Nagel 1962c

W. Nagel, Prakeramische Beile aus Vorderasien. 

Berliner Jahrb. Vor- u. Friihgesch. 2, 1962, 200-204 

S. 201 Abb. 1.

Yeriho XI c 3126

Nagel 1963

W. Nagel, Altorientalisches Kunsthandwerk. Berli

ner Beitr. Vor- u. Friihgesch. 5 (Berlin 1963).

Umfangreicher Katalog mit vollstandigem Illustrati- 

onsteil: Neuankdufe mit XI c-Nummern

Nagel 1964a

W. Nagel, Djamdat Nasr-Kulturen und friihdynasti- 

sche Buntkeramiker. Berliner Beitr. Vor- u. Friih

gesch. 8 (Berlin 1964).

X. 18-9 Taf. 38:1 GiyanXIc3051

S. 18-9 Taf. 40:1 Luristan XI c 3627

S. 18-9 Taf. 40:2 Luristan XI c 3666

S. 100 „ Keillenkopfe vom Stachelschlagertyp“ 4.

Taf. 65:4 Luristan XI c 3661

S. 102 ,,Dolch vom Typ der Lorbeerblattklinge“ 5.

Taf. 68:5 Luristan XI c 3015

S. 102 ,,Zylinderpokale“ 4. Taf. 69:4 Luristan XI c 

3629

Nagel 1964b

W. Nagel, Die Bauem- und Stadtkulturen im vordy

nastischen Vorderasien (Berlin 1964) S. (151) Taf. 

VIII, 1.

Isma ’ilabad (Iraq Adjami) XI c 3624

Nagel 1965

W. Nagel, Nachkriegsveroffentlichungen altvordera- 

siatischer Denkmaler des Museums fiir Vor- und 

Friihgeschichte Berlin. Berliner Jahrb. Vor- u. Friih

gesch. 5, 1965, 244-251 S. 249-50.

Katalog einiger Vorkrlegserwerbungen sowie aller 

Neuankdufe bis 1964 unter XI c-Nummern mit Lite- 

raturangaben

Nagel 1966a

W. Nagel, Friihe GroBplastik und die Hochkultur- 

kunst am Erythraischen Meer I. Berliner Jahrb. Vor- 

u. Friihgesch. 6, 1966, 1-54.

S. 20-4 Taf. I Sildlicher ‘Iraq Arabi (Uruk-Umge

bung) XI c 3930

S. 30-9 Taf. II—VIII 1—3 Taschenabb. I Sildlicher 

‘Iraq Arabi (Uruk-Umgebung) XI c 3929

S. 40-1 Abb. 6 Taf. IX 3 X Sildlicher ‘Iraq Arabi 

(Uruk-Umgebung) XI c 3937 (nicht 2937!)

S. 42 Taf. IX 4 Sildlicher ‘Iraq Arabi (Uruk-Umge

bung) XI c 3938

S. 42-3 Abb. 7 Taf. XI3 Sildlicher ‘Iraq Arabi (Uruk- 

Umgebung) XI c 4089
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Nagel 1966b

W. Nagel, in: A. von Miiller/W. Nagel (Hrsg.), Stein- 

zeit und friihe Stadtkultur. Stufen der Kultur zwi- 

schen Morgen- und Abendland. Wegweiser durch 

die Sammlungen im Museum fur Vor- und Friihge- 

schichte Berlin 1 (Berlin 1966) 45-55.

Umfangreicher Ausstellungskatalog mit einigen II- 

lustrationen, darunter viele vorderasiatische Objek- 

te. Auf den Aufienumschlagen und S. 43-4 „Hacilar 

XI b 1824“ mit Farbfotos undAbb. 10

Nagel 1968a

W. Nagel, Friihe Grobplastik und die Hochkultur- 

kunst am Erythraischen Meer II. Berliner Jahrb. Vor- 

u. Friihgesch. 8, 1968, 99-136.

S. 101-3 Siidlicher ‘Iraq Arabi (Uruk-Umgebung) 

XI c 3937

S. 101-3 Siidlicher ‘Iraq Arabi (Uruk-Umgebung) 

XI c 3938

S. 101—3 Siidlicher ‘Iraq Arabi (Uruk-Umgebung) 

XI c 4089

S. 104-6 Abb. 8-9 Taf. XVI A, XVII, XVIII3 Fasa XI 

c 3935

S. 104-5, 111—2 Taf. XVIF, XXI, XXII1-2, XXIII1-2 

Fasa XI c 3936

S. 117 Taf. XXIVFasa XI c 4306

Nagel 1968b

W. Nagel, Die Entwicklung des Wagens im friihen 

Vorderasien. In: W. Treue (Hrsg.), Achse, Rad und 

Wagen - Fiinftausend Jahre Kultur- und Technikge- 

schichte (Gottingen 1968) 9-34 S. 16-18.

S. 17 oben Sild-Zentral-Anatolien XI b 1874 A-C

S. 17 unten Sild-Zentral-Anatolien XI b 2869

Nagel 1969

W. Nagel, in: A. von Muller/W. Nagel (Hrsg.), Friihe 

Bauem- und Schriftkulturen: Stufen der Kultur zwi- 

schen Morgen- und Abendland. Wegweiser durch 

die Sammlungen im Museum fur Vor- und Friihge- 

schichte Berlin II (Berlin 1969) 54-66.

Umfangreicher Ausstellungskatalog mit einigen Illu- 

strationen, darunter viele vorderasiatische Objekte

Nagel 1970

W. Nagel, Zwei Frauenidole aus der Friihklassischen 

Hacilar-Kultur in Berlin. Acta Praehist. et Arch. 1, 

1970, 101-104.

Fig. 1-4 Hacilar XI b 1824

Fig. 5-8 Hacilar XI b 2049

Nagel 1972

W. Nagel, Mittelassyrischer Schmuck aus der Gruft 

45 in Assur. Acta Praehist. et Arch. 3, 1972, 43-55.

Katalog von 119 der 121 Schmuckobjekte unter den 

MVF-Nummern XI c 4331-4450 mit Zeichnungen 

(Fig. 2, 3, 7, 8), Schwarzweififotos (Fig. 9, 11-18) 

und Farbfotos (Fig. 19-40). Verbesserte Neube- 

arbeitung mit Korrekturen der bisherigen unzurei- 

chenden Ausgrabungspublikation unter Angabe der 

VA-Nummern des alten Standortes in der ,, Vordera- 

siatischen Abteilung“ Berlin.

Nagel 1982

W. Nagel, Ninus und Semiramis in Sage und Ge- 

schichte - Iranische Staaten und Reiternomaden vor 

Darius. Berliner Beitr. Vor- u. Friihgesch. N.F. 2 

(Berlin 1982) 26; 27 Abb. 4.

Amlasch XI c 4496

Nagel 1984/85

W. Nagel, Zwei Kupfermodelle eines Kultwagens 

mit Rinderzweigespann vom zweiachsigen Gatter- 

kanzeltyp aus der Alacahiiyiik-Kultur im Museum 

fur Vor- und Friihgeschichte Berlin. Acta Praehist. et 

Arch. 16/17, 1984/85, 143-151.

Abb. 1-13 Sild-Zentral-Anatolien XI b 2869 

Abb. 14-23 Sild-Zentral-Anatolien XI b 1874 A-C 

(nichtXL b 1874!)

Nagel/Strommenger 1985

W. Nagel/E. Strommenger, Kalakent - Friiheisen- 
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