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Vorbemerkung

Das Zusammenwirken von in Berlin befindlichen 

Einrichtungen, so auch zwischen dem MVF und der 

Berliner Bodendenkmalpflege, war in der zweiten 

Halfte des 20. Jahrhunderts maBgeblich beeinflusst 

durch den im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges liber 

die Stadt verhangten Viermachtestatus. Anfangs be- 

hinderten Sektorengrenzen, seit 1961 trennte die 

Berliner Mauer. Als 1989 die Mauer fiel und wenig 

spater 1990 der Viermachtestatus aufgehoben wur- 

de, folgte ein bis heute anhaltender Vorgang der Neu- 

ausrichtung von den alten, so unterschiedlichen Syste- 

men dienenden Stadthalften hin zu einer neuen 

deutschen Hauptstadt und europaischen Metropole. 

Der nun gut 15 Jahre andauemde Veranderungspro- 

zess vereinigte die Berliner Bodendenkmalpflege, 

die in West- wie in Ostberlin eigene Entwicklungen 

beschritt, zunachst im Archaologischen Landesamt 

Berlin, spater im Landesdenkmalamt Berlin, und be- 

starkte die seit dem Kriegsende bestehende Verbin

dung zum Museum fur Vor- und Friihgeschichte, 

welche sich durch den dauerhaften Verbleib der Ber

liner Bodenfunde im Museum seit Ende Oktober 

1945 auszeichnet.

In der Zeit davor hatte das Markische Museum mit 

der Emennung von Albert Kiekebusch zum staatli- 

chen Vertrauensmann fiir die kulturgeschichtlichen 

Bodenaltertiimer, also spatestens seit Mitte Mai 1922, 

die Funktion eines Landesmuseums fur GroB-Berlin 

innegehabt und erhielt auch nach dem Mauerbau 

1961 die im Ostteil Berlins neu ergrabenen Funde. 

Die in den Jahren 1947 1961 durch die Kommission 

fiir Vor- und Friihgeschichte bei der Deutschen Aka- 

demie der Wissenschaften in Ost-Berlin bzw. dem 

spateren gleichnamigen Institut ausgegrabenen Fun- 

1 MM-Nachlass Stengel vgl. Anm. 3. - Am 25.2.1947 schreibt 

Stengel dem Magistral von GroB-Berlin, Amt fiir Museen und 

Sammlungen und Stadtrat Nestriepke, dass seine naturwissen- 

schaftlichen und vorgeschichtlichen Sammlungen nicht aus 

Dahlem in die intakten Raume des MM zuriickgeholt werden 

sollen. Er bittet um die schriftliche Zustimmung zu seinem bis- 

herigen Vorgehen, wonach seine Bestande nach Westberlin ge- 

langen. Er schlagt vor, diese als Dauerleihgabe zu treuen Han- 

de aus GroB-Berlin gelangten nach 1991 ebenfalls in 

das Markische Museum. Bei der in Kiirze beabsich- 

tigten Ubemahme der dort befindlichen Berliner Bo

denfunde verlagert das Land Berlin nicht nur seine 

gesetzliche Verpflichtung, die Bodenfunde zu ver- 

wahren, von einer sonst iiblicherweise dem Land zu- 

geordneten Verpflichtung auf eine Bundeseinrich- 

tung, sondern schreibt damit eine in der Nachkriegszeit 

entstandene Ubergangslosung fest, wonach der Ma

gistral von GroB-Berlin dem Museum fur Vor- und 

Friihgeschichte die treuhanderische Verwahrung der 

prahistorischen Bestande des Markischen Museums 

uberlieB.1

Obwohl die sowjetische Zentralkommandantur am 

4.3.1946 die Weisung erteilte, aus Museen und 

Schlossem des sowjetischen Sektors nichts in andere 

Sektoren zu verbringen, gelangten die Bestande der 

seit 1922 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges mit 

dem Markischen Museum verbundenen Bodendenk

malpflege in den amerikanischen Sektor nach Dah

lem. Diese im Oktober 1945 beginnenden und bis in 

das Friihjahr 1947 hineinreichenden Rettungsaktio- 

nen beruhten auf der vom Direktor des Markischen 

Museums Walter Stengel betriebenen Aussonderung 

seiner naturwissenschaftlichen und vorgeschichtli

chen Bestande und fiihrten zu ihrer Einlagerung in 

das Magazin des Volkerkundemuseums in Dahlem. 

Eine zwischen dem Amt fur Museen und Sammlun

gen beim Magistral von GroB-Berlin und dem Mar

kischen sowie dem Botanischen Museum Anfang 

Oktober 1945 getroffene Vereinbarung regelte diese 

Ubemahme.2

Der Einsatz des Museums fur Vor- und Friihge- 

schichte fur die Erhaltung der Bestande der friiheren 

Berliner Bodendenkmalpflege begann also mit dem

den unter Eigentumsvorbehalt dort zu belassen, was der 

„regelrechten aktenmafiigen Unterlage noch entbehrt“.

2 MM-Nachlass Stengel vgl. Anm. 3. Das genaue Datum der Ver

einbarung ist nicht bekannt. Auf Betreiben von Pohle und Bi- 

schoff/Zoologisches Museum soil die naturwissenschaftliche 

Sammlung des Markischen Museums nach Dahlem geholt wer

den, dem Stengel zustimmt, weil zugleich die vorgeschichtliche 

Sammlung mitgenommen wird.
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Zeitpunkt, als der damalige Direktor des ehemaligen 

Staatlichen Museums fiir Vor- und Friihgeschichte 

Josef Allmang Ende Oktober 1945 die Aufsicht iiber 

die Einlagerung in Dahlem iibernahm.3 4 Pfleger des 

so genannten „Kiekebusch-Seminars“, darunter Al

berts Tochter Irene Kiekebusch, Fritz Paulus und 

Ernst Lehmann, denen die Rettung der Bestande und 

damit der eigenen und insbesondere Albert Kieke- 

buschs Arbeit am Markischen Museum besonders 

am Herzen lag, begleiteten die Transported 

Die iibernommenen Altbestande des Markischen 

Museums und neu hinzukommende Berliner Boden- 

funde bildeten anfangs in der Arbeit des Museums 

fur Vor- und Friihgeschichte einen Schwerpunkt, war 

doch ein GroBteil der eigenen Bestande in Celle und 

Lebus noch ausgelagert und erst in den 1960er Jah- 

ren wieder zuganglich.

Die Verbindung des seit der Auflbsung PreuBens ehe- 

mals Staatlichen Museums fiir Vor- und Friihgeschich

te mit der Berliner Bodendenkmalpflege erhielt eine 

feste Gestalt, als am 21.05.1948 der Stadtrat fiir Volks- 

bildung von GroB-Berlin auf Betreiben des Abteilungs- 

leiters fiir Museen und Sammlungen das Referat fiir 

Bodendenkmalpflege einrichtete, dessen Leitung der 

Nachfolgerin von Allmang, Gertrud Dorka, iibertra- 

gen wurde.5 Die im selben Zusammenhang neu be- 

stellten Pfleger unterstanden der Referatsleitung. Sie 

konnten noch in alien Sektoren tatig sein. Eine Leis- 

tungsbilanz des ersten Jahrzehnts bodendenkmalpfle- 

gerischer Arbeit am Museum wurde 1957/1958 in ei- 

3 MM-Nachlass Stengel -Die hier zitierten Daten und Fakten der 

Verbringung der Bestande nach Dahlem verdanke ich Eberhard 

Kirsch, der 2003 den Nachlass Stengel auswertete.

4 MM-Nachlass Stengel - siehe Anm. 3. Auf Anforderung der Ab- 

teilung Volksbildung, die Kisten vom MM aufzulisten, bestatigt 

Dorka am 6.7.1948: 120 grofie, 6 kleine und 411 Pappkartons. 

Zuvor zahlte Paulus am 11.9.1947 10 Holzkisten und 300 groBe 

Kartons unter „ Vl-Zettelkasten fur Berlin und angrenzende Krei- 

se“. Die unterschiedlichen Stiickzahlen bei Paulus und Dorka 

lassen sich aufgrund verschiedener Kartonagen nicht aufklaren.

5 Magistral von GroB-Berlin, Gesetz- und Verordnungsblatt, 4.

Jahrgang, Nr. 25, vom 23.06.1948, Seite 341. Der Titel „Staatli-

cher Vertrauensmann fur die kulturgeschichtlichen Bodenalter- 

tiimer" wird in diesem Zusammenhang nicht verliehen, erst mit

dem Erlass 1955 (vgl. Anm. 36). Bemerkenswert ist, dass am

21.6.1948, also genau einen Monat nach Griindung des Refera- 

tes, dieselbe Abteilung Dorka auffordert, die in Anm. 4 zitierte 

Liste der Stiicke der aus dem MM eingelagerten Berliner Boden- 

funde zu erstellen, woraus sich schlieBen lasst, dass mit der 

Griindung des Referates auch geklart werden sollte, in wessen 

Zustandigkeit kiinftig die Funde des MM verwaltet werden sol- 

len; sicherlich in der der neuen Referatsleiterin fur Bodendenk

malpflege und zugleich Direktorin des Museums fur Vor- und 

Friihgeschichte.

ner Sonderausstellung mit dem Thema „Neue Funde 

im Berliner Raum seit 1945“ gezeigt.

Erst 1960 wurde das Referat in eine eigene Dienst

stelle des Vertrauensmannes umgewandelt, nachdem 

ein Bundesgerichtsurteil die Trennung von Bundes- 

und Landesaufgaben entschieden hatte. Das bereits 

1950 von den Westalliierten bestatigte und mit einer 

eigenen Verfassung ausgestattete Land Berlin auf 

dem Territorium Westberlins setzte diese Gerichts- 

entscheidung um und stattete die Dienststelle des 

Vertrauensmannes mit Personal- und Sachmitteln 

aus. Der damalige Museumsdirektor und Bundesbe- 

amte Otto-Friedrich Gandert behielt, wie er es nann- 

te, die Oberaufsicht iiber diese Dienststelle.6 In der 

Zeit von 1945-1961 fiihrten vor allem die Pfleger 

eine Vielzahl von Rettungsgrabungen durch.7 Manch 

neue Fundstelle wurde in Bombentrichtem entdeckt.8 

Eingelieferte Funde stammten aus eingebrochenen 

Kellem, von zerstorten StraBen, Platzen und Gebau- 

den.9 Den einsetzenden Bauboom und die damit ver- 

bundenen Gelandeeinsatze konnte die Ende der 

1960er Jahre aus acht Planstellen bestehende Dienst

stelle des Vertrauensmannes nur mit Hilfe des reak- 

tivierten Pflegerkreises bestreiten. Mit fast 70 Neu- 

eintragungen wurde im Jahre 1960 der Hochststand 

an Meldungen fiber Bodenfunde seit 1945 erreicht, 

was im Wesentlichen auf den Einsatz der Pfleger zu- 

riickzufuhren ist.

Im Zusammenhang mit der inoffiziellen Einfiihrung 

der fiir die Dienststelle des Vertrauensmannes neuen

6 LDA-ALA. Ganderts Brief an H. E. Mandera/Wiesbaden vom 

17.7.1959 verweist auf das Gerichtsurteil. Er beschreibt darin 

seine neue Rolle in der Bodendenkmalpflege.

7 Berichtet wird dariiber vor allem in dem „Pflegerorgan“ „Ber

liner Blatter fur Vor- und Friihgeschichte" 1, 1952 - 12, 1972. 

Weitere, auf Initiative Ganderts begriindete Publikationsorgane 

enthalten auch Berichte iiber Berliner Grabungen: „Berliner 

Beitrage zur Vor- und Friihgeschichte" 1, 1957 - 14, 1972 mit 

zwei Berlin-Monographien: Lichterfelde-West und Blankenfel- 

de, N. F. 1, 1979 und „Berliner Jahrbuch zur Vor- und Friihge

schichte" 1, 1961 -8, 1968.

8 So entdeckt beispielsweise Trzeciak in den 1940er Jahren Le- 

sefunde in Bombentrichtem und Splittergraben in Dahlem und 

damit die Fundstelle der spateren Ausgrabung am Krummen 

Fenn in DtippeL Vgl. Gehrke/Mtiller 1971, 150 Anm. 3.

9 LDA-ALA. In den Jahren 1948-1950 verfasste Gehrke Berich

te iiber Begehungen in den Ruinen des Berliner Stadtschlosses, 

der Luisenstadtischen Kirche, der Nikolaikirche und der Fran- 

ziskanerkirche in Berlin-Mitte. Gehrke schreibt Beobachtungen 

zu den Bauten nieder, fotografiert und birgt vereinzelt Bauteile 

und Scherben. Ebenso befasst er sich mit dem Denkmal Fried

richs IL Unter den Linden und der Siegesallee.
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Bezeichnung „Landesamt fur Bodendenkmalpflege44 

wurde 1961 der Sorge Ausdruck verliehen, dass die 

Griindung eines Berliner Landesmuseums auf West- 

berliner Gebiet zur Spaltung der zurtickgewonnenen 

Bestande des Museums fur Vor- und Friihgeschichte 

fiihren kbnne.10 11 Kraft Gesetzes zum Schutz von 

Denkmalen in Berlin vom 22.12.1977 erlangte die 

Dienststelle des Vertrauensmannes den Status einer 

Bodendenkmalschutzbehorde und wurde nun offizi- 

ell „Archaologisches Landesamt Berlin44 genannt." 

Fur die im Anschluss ergrabenen und im Landesei- 

gentum befindlichen Bodenfunde auf Westberliner 

Gebiet ubemahm in Ermangelung eines Landesmu

seums das Museum fur Vor- und Friihgeschichte die 

Fundverwahrung, dessen Direktor in seiner Eigen- 

schaft als Landesarchaologe dazu ermachtigt war.12 

In der Folgezeit stattete der Senat die eigens fur die 

Westberliner Bodendenkmalpflege nachgeordnete Be- 

hbrde personell und finanziell mit steigender Ten- 

denz aus. Die Leitung des Amtes ubemahm 1977 der 

beim Senat beschaftigte standigeVertreterdesLandes- 

archaologen. Die Bezeichnung „Landesarchaologe“ 

ersetzte seitdem den 1920 fur die Aufgabe gepragten 

Titel „staatlicher Vertrauensmann fur kulturgeschicht- 

liche Bodenaltertiimer44, wie er in den Ausfuhrungs- 

bestimmungen zum PreuBischen Ausgrabungsgesetz 

von 1914 formuliert ist, welche durch das 1977 ver- 

abschiedete Gesetz auBer Kraft traten.13

Mit dem im Gesetz festgeschriebenen Status einer 

Bodendenkmalschutzbehorde war eine Teilung der 

Aufgaben nach fachlichen und rechtlichen Gesichts- 

punkten in der Bodendenkmalpflege begriindet, 

die eine Entwicklung auslbste, bei der sich das Mu

seum auf die Forschungsgrabungen sowie Fund- 

restaurierung und -verwaltung konzentrierte, das 

10 SMB-PK/MVF, Manuskript von A. v. Muller 1961 liber das 

„Archaologische Landesamt Berlin“ 5-7.

11 Gesetz- und Verordnungsblatt fur Berlin, S. 2540, § 3 Denk

malschutzbehorden (2) „ Bodendenkmalschutzbehorde ist das 

Archaologische Landesamt Berlin. Es ist dem fiir die Boden

denkmalpflege zustandigen Mitglied des Senates nachgeordnet“.

12 Die von 1955 liber einen Erlass getroffene Regelung, dass der 

Direktor des MVF gleichzeitig Vertrauensmann fiir Berlin, spa- 

ter Landesarchaologe, ist, wurde beibehalten (vgl. Anm. 35). 

Mit der Ubertragung der Funktion des Vertrauensmannes auf v. 

Miiller wird 1968 die Dienststelle des Vertrauensmannes wieder

enger mit dem MVF verknlipft. Der Senator fur Wissenschaft

und Kunst kommt dabei mit dem Prasidenten der Stiftung Preu- 

Bischer Kulturbesitz liberein, zunachst fiir die Dauer von drei

Jahren beide Funktionen miteinander zu verbinden und dann die 

Verbindung aufzuldsen, wenn fiir den Direktor die Doppelbelas- 

tung nicht mehr vertretbar ist bzw. das Land Berlin eine eigene

Archaologische Landesamt Berlin hingegen auf die 

Rettungsgrabungen, wobei das Amt eine eigene Pu- 

blikations- und Ausstellungstatigkeit sowie Offent- 

lichkeitsarbeit entfaltete.14 Ende der 1980er Jahre 

verzeichnete das Westberliner Amt mit vierzehn 

Planstellen seine grbBte Personalstarke. Verbindun- 

gen zwischen dem Westberliner Museum fiir Vor- 

und Friihgeschichte und der Bodendenkmalpflege 

im Ostteil der Stadt blieben iiber Mauer und Stachel- 

draht hinweg nur im Verborgenen in Form von per

sonlichen Kontakten erhalten. Hieriiber kann nur 

wenig berichtet werden, da diese Verbindungen nicht 

bffentlich gemacht wurden, um niemanden zu ge- 

fahrden.

Nach dem Fall der Mauer wurde nach langerer Dis- 

kussion die seit 1948 praktizierte Regelung, alle neu 

hinzu kommenden Berliner Bodenfunde treuhande- 

risch dem MVF zu ubereignen, beibehalten und um 

die Bodenfunde aus Ostberliner Gebiet erweitert. 

Durch die Zusammenfiihrung der in beiden Teilen 

der Stadt tatigen hauptamtlichen Bodendenkmal- 

pfleger, welche 1993 im Archaologischen Landes

amt Berlin im Vorgriff auf die 1995 getroffenen Ab- 

geordnetenhausbeschliisse erfolgte, erhohte sich die 

Zahl der Planstellen auf 16, womit die hochste Per- 

sonalausstattung erreicht wurde, seitdem die Boden

denkmalpflege wieder vereint und beim Senat ange- 

siedelt ist.

Mit der Gesetzesnovellierung vom 24.04.1995 wur

de die Organisation der Denkmalpflege in Anleh- 

nung an bundesdeutsche Verhaltnisse grundlegend 

verandert und eine dreistufige Struktur eingefiihrt, 

wobei die Bau-, Boden- und Gartendenkmalpflege 

in der jeweiligen Organisationseinheit gemeinsam 

agieren.15 Die Unteren Denkmalschutzbehorden der

Lbsung anstrebt (LDA-ALA, Schriftwechsel zwischen Senator 

fiir Wissenschaft und Kunst und Prasidenten der Stiftung Preu- 

Bischer Kulturbesitz 7.6.1968-4.9.1968).

13 In Unterschied zum „Staatlichen Vertrauensmann fiir die kul- 

turgeschichtlichen Bodenaltertiimer“ (Ausfiihrungsbestimmun- 

gen vom 30. Juli 1920 zum Ausgrabungsgesetz vom 26. Marz 

1914, 3. Organisation) ist die Bezeichnung „Landesarchaologe“ 

nicht gesetzlich verankert.

14 Das Organ des Amtes, „Ausgrabungen in Berlin^, erschien in 

9Bandenvon 1971 bis 1994. Berliner Monographien erschienen 

in der Neuen Folge der Berliner Beitrage zwischen 1979 und 

1999, davon sind allein fiinf Bande zwischen 1983-1999 den 

Ausgrabungen auf dem Burgwall in Spandau gewidmet.

15 Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin vom 24. April 

1995 im Gesetz- und Verordnungsblatt fiir Berlin, 51. Jg. Nr. 22, 

6. Mai 1995 § 5 Denkmalfachbehorde, § 6 Oberste DenkmaL 

schutzbehorde und Untere Denkmalschutzbehorden.
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Berliner Bezirksamter entscheiden liber den Denk- 

malschutz und die Denkmalpflege im Einvernehmen 

mit der durch Organisationsverfiigung am 20.6.1995 

gegriindeten Fachbehorde, dem Landesdenkmalamt 

Berlin.16 Diesem wurde auch das Archaologische 

Landesamt Berlin 1996 zugeordnet, nachdem die 

Ban- und Gartendenkmalpflege zuvor den Grund- 

stein der Fachbehorde legte. Die Oberste Denkmal- 

schutzbehorde der zustandigen Senatsverwaltung 

fiir Stadtentwicklung trat an die Stelle des dem Kul- 

tursenator nachgeordneten Referenten fiir Museen 

und Bodendenkmalpflege, Reiner Guntzer.

Dieser Wechsel der Bodendenkmalpflege von der 

Kultur- zur Stadtentwicklungsverwaltung war mit 

ausgeldst durch die gleichzeitige Griindung der Stif- 

tung Stadtmuseum Berlin, welche eine Neuausrich- 

tung der dem Land angehorenden Museen anstrebte 

und dabei die Bodendenkmalpflege des Markischen 

Museums an das Archaologische Landesamt Berlin 

abgab.17 Rein juristisch betrachtet, wechselte somit 

die bis dahin schwerpunktmaBig beim Museum lie- 

gende fachliche Arbeit der Bodendenkmalpflege 

tiber auf das neue Amt, was jedoch durch den fort- 

schreitenden Personalabbau, der auch die Boden

denkmalpflege trifft, nur noch eingeschrankt geleis- 

tet werden kann. Die seit 1998 bestehende raumliche 

Trennung zwischen Museum und Landesamt wird 

durch eine klare Aufgabenteilung und enge Abstim- 

mungen weitgehend iiberwunden. Standige Kontak- 

te zwischen den Mitarbeitem und die Stellung des 

Museumsdirektors und Landesarchaologen Wilfried 

Menghin in der Spitze des Amtes gewahrleisten eine 

gute Zusammenarbeit. Die nach wie vor geltende 

Regelung, die im Eigentum des Landes Berlin be- 

findlichen Bodenfunde am Museum treuhanderisch 

zu verwahren, verleiht der traditionell engen Verbin

dung auch heute noch eine institutionelle Form.

Anfange der Bodendenkmalpflege in 

GroB-Berlin: 1920-1945

Von einer Berliner Bodendenkmalpflege kann seit 

Bestehen der 1920 gebildeten Stadtgemeinde GroB- 

Berlin gesprochen werden, die der heutigen Ausdeh- 

nung des Landes Berlin entsprach.18 Die kreisfreie 

16 Archaologische Publikationen des Landesdenkmalamtes Ber

lin, die teilweise gemeinsam mit dem MVF herausgegeben wor- 

den sind: Wagner 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003; 

Hofmann/Rbmer 1999; Haspel/Menghin 2000; Wanzek 2001; 

Hofmann 2003; Haspel/Menghin 2005.

17 Guntzer 1995, 64.

Stadt Berlin war 1883 aus der preuBischen Provinz 

Brandenburg herausgelost worden und bildete fak- 

tisch einen eigenen Regierungsbezirk, der der Kom- 

munalaufsicht des Oberprasidenten der Provinz Bran

denburg unterstand. Eine eigene Provinz Berlin wurde 

nie gebildet. Auf die 1912 vorgenommene Griindung 

des Zweckverbandes GroB-Berlin zur Losung der zu- 

gespitzten Stadt- und Umlandprobleme, in dessen 

Rahmen man sich begrenzten Aufgaben wie Verkehr, 

Bebauungsplanen und Erholungsflachen widmete, 

folgte am 1.10.1920 nach jahrzehntelangen Einheits- 

debatten die Bildung der Stadtgemeinde GroB-Berlin. 

Dadurch verdoppelte sich die Einwohnerzahl von 1,9 

auf 3,8 Millionen. Die Ausdehnung des Stadtgebietes 

vergroBerte sich auf das dreizehnfache von 6,57 Hek- 

tar auf 87,81 Hektar. Die zweistufige Verwaltung von 

GroB-Berlin gliederte sich in die erste Stufe mit der 

Gesamt-Stadt und der Stadtverordnetenversammlung 

sowie dem Magistral und in die zweite Stufe mit den 

Bezirksverordnetenversammlungen und den Bezirks- 

amtem der 20 Berliner Bezirke.

Vom damaligen Direktor der Vorgeschichtlichen Ab- 

teilung des Museums fiir Volkerkunde Carl Schuch- 

hardt stammt die programmatische „Denkschrift 

uber die Notwendigkeit des gesetzlichen Schutzes 

der Bodenaltertiimer in Preussen“.19 Viele FundsteL 

len in Berlin und Brandenburg wurden von ihm, sei- 

nen Mitarbeitem und Ernst Friedel, dem Griinder 

und Direktor des Markischen Museums, gleicherma- 

Ben aufgesucht und die daraus resultierenden Funde 

in beiden Hausem aufgenommen. So gelangten bis 

1922 Bodenfunde aus Berlin und Brandenburg in 

beide Museen. Am 11.05.1922 wurde der Direktor 

der prahistorischen Abteilung des Markischen Mu

seums, Albert Kiekebusch, zum Vertrauensmann fiir 

die kulturgeschichtlichen Bodenaltertiimer in GroB- 

Berlin emannt.20 Seine Eignung fiir diese Aufgabe 

hatte sich schon seit langerem gezeigt, als er 1907 

die Neuaufstellung des Museums nach chronologi- 

schen anstelle von lokalen Gesichtspunkten vomahm 

und die bahnbrechende Ausgrabung in Berlin-Buch 

durchfiihrte. In der ihn auszeichnenden Art und Wei

se gewann er Interessierte aus der Bevolkerung fiir 

die Heimatgeschichte. Am 01.04.1915 wurde die

18 Engel u.a. 2000, 581; 593.

19 Vgl. dazu den Beitrag von M. Bertram zur Bodendenkmalpfle

ge in diesem Band, bes. Anm. 55.

20 SMB-PK/MVF, IX f lb—3/31. Gertrud Dorka, Ansprache, ge- 

halten bei der konstituierenden Sitzung des Referates fur Boden

denkmalpflege am 02.06.1948.
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Unterrichtseinheit „Berlins Vorzeit“ in den Grund- 

lehrplan der Volksschulen aufgenommen. Sein Se

minar am Markischen Museum hielt regelmaBige 

Zusammenkunfte ab, die immer nach dem gleichen 

Schema verliefen. Zunachst erfolgte die Vorstellung 

neuer Altertumer, dann wurden die „Neulinge“ mit 

einer schriftlichen Bestimmungsubung gepriift und 

abschlieBend fand ein Fachvortrag statt. Lehrausflii- 

ge in die nahere Umgebung sowie bis zu 30 Kampa- 

gnen der Seminarteilnehmer und spateren Pfleger 

am Rohrwall bei Schmockwitz und auf den Miiggel- 

bergen sind iiberlieferte Wochenendaktivitaten.21 Zu 

diesem Personenkreis zahlten Ernst Busekist, Fritz 

Dehmlow, Fritz Hohmann, Ernst Lehmann, Fritz 

Paulus, Waldemar Stroberger und Carl Umbreit. Auf 

ihre Tatigkeit gehen Funde und Grabungen in Blan- 

kenfelde, Britz, Lubars, Schoneberg, Wittenau, Zeh- 

lendorf und Spandau zuriick.22

In den Ausfuhrungsbestimmungen zum PreuBischen 

Ausgrabungsgesetz wurde die Stellung des Vertrau- 

ensmannes, der iiber keine gesonderte personelle 

oder sachliche Ausstattung verfugte, naher beschrie- 

ben.23 Regierungsprasidenten oder Minister iibertru- 

gen die Aufgabe an Sachverstandige, die an einem 

Museum beschaftigt waren und deshalb iiber einen 

Apparat verfugten, der ihnen die Moglichkeiten er- 

offnete, Funde sorgsam verwahren zu kdnnen sowie 

fur deren Zuganglichkeit und wissenschaftliche Un- 

tersuchung aufzukommen. Die Befugnisse des Ver- 

trauensmannes umfassten das Erteilen von Geneh- 

migungen fiir wissenschaftliche Ausgrabungen und 

die Teilnahme an der Schatzungskommission in sol- 

chen Fallen, in denen die finanzielle Entschadigung 

fiir den Erwerb eines Bodenfundes, der von seiner 

Einrichtung erworben werden sollte, auszuhandeln 

war. Der Schatzungskommission wurde ein groBer 

Stellenwert beigemessen, da sie den Erwerb von Bo- 

denfunden fur die Museen sicherstellte. Neben der 

Uberwachung der fachgerechten Durchfuhrung von 

wissenschaftlichen Ausgrabungen konnte der Ver- 

trauensmann in die Genehmigung Auflagen einbrin- 

gen und iiber die Sicherung, Bergung und Dokumen- 

tation sowie die Wiederherstellung der Grabungsstatte 

und die Veroffentlichung der wissenschaftlichen Er- 

gebnisse Anordnungen treffen.

Dem Vertrauensmann wurde in den Ausfiihrungsbe- 

stimmungen nahe gelegt, sich „ einen Uberblick iiber 

die Bodenaltertilmer und Entdeckungsstatten seines 

Bezirkes zu verschaffen und auf wichtige Vorgange, 

insbesondere Bahn-, Strafien- und Kanalbauten, Ro- 

dungen, Ausschachtungen und ahnliches dauernd 

sein Augenmerkzti richten “,24 Fiir die regelmaBigen 

Begehungen auf Baustellen konnte der Vertrauens

mann geeignete Pfleger ernennen, die seiner Kon- 

trolle unterstanden. Erst im Herbst 1934, ein halbes 

Jahr vor seinem Ausscheiden aus dem Dienst des 

Markischen Museums, gelang es Kiekebusch, die 

Pfleger zu bestallen.25 Der „alte Stab“ war jedoch 

seit 1926 bereits tatig. Die dazu gehorenden Buse

kist, Lehmann, Paulus und Stroberger erlangten 

nicht nur unter Kiekebusch und dessen Nachfolger 

Gandert am Markischen Museum den Pflegerstatus, 

sondem erneut 1948 unter Dorka am Museum fiir 

Vor- und Friihgeschichte. Der von Kiekebusch fiir 

die Arbeit mit den Pflegem favorisierte Carl Umbreit 

fiihrte nach dessen Tod 1935 das Seminar weiter. 

Gandert ubemahm 1936 die Pflegerschaft in seine 

Obhut und lieB zunachst Fundakten von ihnen aufar- 

beiten, woraus u. a. die Karte der Besiedlung Ber

lins, die im Berlin-Atlas enthalten ist, entstand.26 Die 

Kiekebusch-Grabungen eines mittelslawischen Dor- 

fes in Mahlsdorf und eines spatslawischen Dorfes in 

Kaulsdorf konnten dank der Mithilfe der Pfleger in 

groBem Umfang weitergefiihrt werden.27 Wichtige 

Neufunde aus Britz, Alt-Mariendorf, Lichterfelde, 

Lichtenrade und Spandau gelangten durch die Ver

mittlung der Pfleger in das Markische Museum.28 In 

der 1937 von Gandert verfassten Vorgeschichte der 

Stadt Berlin wurden weniger die bis dahin ergrabe- 

nen Fundplatze und Sonderfimde vorgestellt, viel- 

mehr erschien eine Datierung und Bewertung der 

Berliner Funde und Fundstellen im Sinne des Zeit- 

geistes.29 Mit der Einberufung Ganderts in den Kriegs- 

dienst 1944 und dessen anschlieBender Kriegsgefan-

21 Dorka 1955b.

22 Lehmann 1963.

23 Ausfuhrungsbestimmungen vom 3O.Juli 1920 zum Ausgra

bungsgesetz vom 26. Marz 1914, 4 und 5.

24 Vgl. Anm. 23.

25 SMB-PK/MVF, IX f lb-3/3. Gertrud Dorka, Ansprache, ge-

halten bei der konstituierenden Sitzung des Referates fur Boden

denkmalpflege am 02.06.1948.

26 Lehmann/Gandert 1958; Lehmann 1968.

27 Nekuda 1982a; 1982b; Biermann 2005.

28 Lehmann/Gandert 1958; Lehmann 1963.

29 Arendt/Faden/Gandert 1937, 1-34.
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genschaft sowie durch den Weggang Umbreits 1941 

verloren die Pfleger ihre gewohnten Ansprechpart- 

ner. Die bodendenkmalpflegerische Arbeit wurde in 

den letzten beiden Kriegsjahren kaum noch ausge- 

fiihrt. Berlin, Hauptstadt des Dritten Reiches, war 

ein Hauptangriffspunkt der Alliierten. Das offentli- 

che Leben war nur noch eingeschrankt mbglich. 

Nach dem Kriegsende im Mai 1945 wurde Gandert 

vom damaligen Direktor des Markischen Museums 

Walter Stengel, der von 1926 -1952 dieses Amt kon- 

tinuierlich innehatte, nicht wieder eingestellt.30

Neuausrichtung der Bodendenkmalpflege 

im Ost- und in den Westsektoren Berlins: 

1945-1961

GemaB des Londoner Protokolls wurde Berlin in 

drei, spater in vier Sektoren eingeteilt und unter die 

gemeinsame Verwaltung der Alliierten Komman- 

dantur gestellt.31 Am 17.5.1945 nahmen der Magist

ral und die Bezirksbiirgermeister ihre Arbeit auf. 

1947 zeichnete sich bereits die Spaltung der Berliner 

Stadtverwaltung in Ost und West ab (Abb. 1). Die 

Wahlen vom 5.12.1948 wurden durch den sowjeti- 

schen Stadtkommandanten fur Ostberlin verboten. 

Am 14.1.1949 trat in Westberlin die neue Stadtver- 

ordnetenversammlung zusammen und wahlte einen 

neuen Magistral. Mit Genehmigung der West-Alli

ierten wurde am 1.10.1950 die Verfassung in Kraft 

gesetzt. Wahrend die Ostberliner Stadtverwaltung 

bis 1990 einen Magistral und die Stadtverordneten- 

versammlung beibehielt und dieser Teil der Stadt auf 

Grundlage einer Anderung in der Verfassung der 

DDR seit 1968 zur Hauptstadt der DDR erklart wur

de, erhielt Westberlin einen Sonderstatus unter den 

westdeutschen Bundeslandern und anderte seit 1950 

die Bezeichnungen der Stadtverwaltung. Die neuen 

Begriffe Abgeordnetenhaus, Senat und Regierender 

Biirgermeister wurden 1991 auf Gesamt-Berlin iiber- 

tragen, wobei Ostberlin als Beitrittsgebiet gait.

Durch das alte Zentrum Berlins verlief die Grenze 

zwischen amerikanischem und sowjetischem Sektor. 

Wahrend das Markische Museum im sowjetischen 

Sektor lag, befand sich das Staatl. Museum fur Vor- 

und Friihgeschichte im amerikanischen. Der bis 

1945 amtierende Direktor des Staatl. Museums fur 

Vor- und Friihgeschichte Wilhelm Unverzagt tiber- 

nahm 1947 die Leitung der im sowjetischen Sektor 

gelegenen Kommission fur Vor- und Friihgeschichte 

bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften in 

Berlin mit Sitz in der ChausseestraBe. Diese Einrich- 

tung und das daraus spater entstandene Institut glei-

Abb. 1: Ausweis fiir den Spandauer Pfleger Albert Ludewig, der 

bei seiner Tatigkeit fiir den Wiederaufbau des Spandauer Hei- 

matmuseums gelegentlich nach Potsdam fahren musste. Nach- 

lass W. Gehrke, Stadtgeschichtliches Museum Spandau.

chen Namens iibemahm fiir das Gebiet der DDR und 

Ostberlin die zentrale Rolle in der Neuausrichtung 

derBodendenkmalpflegeundUr-undFriihgeschichts-  

forschung. Zu einer deutschlandweiten und von ei- 

nem auserwahlten Teilnehmerkreis besuchten Ta- 

gung, die vom 12.-13.03.1956 in Molln/Lauenburg, 

Schleswig-Holstein, stattfand und die sich boden- 

denkmalpflegerischen Themen, wie der archaologi- 

sche Landesaufnahme, der Fundbestandsaufnahme 

sowie dem Schutz vor- und friihgeschichtlicher Bo- 

denaltertiimer widmete, entsandte Unverzagt fiir die 

DDR und Ostberlin Paul Grimm. Gandert, zu dieser 

Zeit Kustos am Museum fiir Vor- und Friihgeschich- 

te, brachte seinen Unmut dariiber zum Ausdruck, 

dass Berlin (West) weder benachrichtigt noch vertre- 

ten sei, was zu einer Stellungnahme seitens des Kul- 

tusministers von Schleswig-Holstein fiihrte, der dar- 

auf hinwies, Berlin ware zu kleinraumig und sei, wie 

Hamburg und Bremen, nicht in Erwagung gezogen 

worden.32 Nur die Landesamter und die Lehrstiihle 

waren uber die Tagung informiert. Westberlin war 

langst ein Bundesland, aber dem Museum fur Vor- 

und Friihgeschichte wurde dadurch auch verdeut- 

licht, dass es seine Bedeutung als Staatsmuseum ein- 

gebiiBt hatte.

30 LDA-ALA. Ganderts Briefwechsel mit Stengel.

31 Engel u. a. 2000, 593.

32 LDA-ALA. Ganderts Schriftwechsel mit dem Kultusministe- 

rium Schleswig-Holstein, abgelegt unter „H“ im Schriftwechsel 

zwischen 1955-1956.
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Die vormaligen Vertreter der Berliner Vorgeschichts- 

sammlungen und der Bodendenkmalpflege erhielten 

unmittelbar oder wenige Jahre nach Kriegsende in 

Berlin emeut leitende Stellungen, allerdings auf der 

jeweils anderen Seite der Stadt. Der ehemalige Di- 

rektor des Museums fur Vor- und Friihgeschichte 

Unverzagt wechselte in den Osten und wurde 1947 

mil der Kommissionsleitung betraut. Der ehemalige 

Abteilungsleiter des Markischen Museums Gandert 

kam 1951 zum Museum fur Vor- und Friihgeschichte 

in den Westen. Unverzagt erlangte mit der Kommis- 

sions- und Institutsleitung einen ungleich hbheren 

Einfluss auf Personal- und Sachentscheidungen im 

Osten wie auch im Westen, wie es das Beispiel der 

Schleswig-Holsteinischen Tagung von 1956 zeigt. 

Gandert, der sich zur gleichen Zeit am Museum offi- 

ziell um die Berliner Bodendenkmalpflege kummer- 

te, bekam an der Reaktion aus Schleswig-Holstein 

das Dilemma des geteilten Berlins mit den kleinen 

Territorien zu spiiren, das eine eingeschrankte Be- 

deutung und Wertschatzung der bodendenkmalpfle- 

gerischen Arbeit nach sich zog.

Am 10.06.1954 wurde neben der Verordnung zum 

Schutze und zur Erhaltung der ur- und friihgeschicht- 

lichen Bodenaltertiimer eine erste Durchfuhrungsbe- 

stimmung veroffentlicht, in deren Anlage ein Ver- 

zeichnis der Institutionen enthalten war, die fur den 

Schutz der Bodenaltertiimer in der DDR verantwort- 

lich sein sollten. Dieses Rechtspaket zur Neurege- 

lung der Zustandigkeiten fur Bodendenkmaler in 

GroB-Berlin und in der DDR iibertrug dem Institut 

Unverzagts nicht nur die Zustandigkeit fur die Bo

dendenkmalpflege in GroB-Berlin, sondem auch die 

Befugnis zur wissenschaftlichen Anleitung und Be- 

ratung aller auf dem Gebiet der DDR eingesetzten 

Museen und Forschungsstellen.33

Die Vorziige der Verordnung von 1954 erkannten 

Fachleute und interessierte Laien im Westen Berlins 

sehr wohl, wo das PreuBische Ausgrabungsgesetz 

von 1914 die gesetzliche Grundlage bis 1977 bilde- 

33 Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 

den 10. Juni 1954, Nr. 54, S. 547: Verordnung zum Schutze und 

zur Erhaltung der ur- und friihgeschichtlichen Bodenaltertiimer 

vom 28. Mai 1954; S. 549: Erste Durchfiihrungsbestimmung zur 

Verordnung zum Schutze und zur Erhaltung der ur- und friihge- 

schichtlichen Bodenaltertiimer. - Sicherung bei BaumaBnahmen 

- vom 28. Mai 1954. Anlage zur vorstehenden Durchfiihrungs

bestimmung: Verzeichnis der Institutionen, die fur den Schutz 

der Bodenaltertiimer in der Deutschen Demokratischen Repub

lik verantwortlich sind.

te. Ein Treffen von Heimatforschern aus beiden Tei- 

len Berlins 1955 war von der Idee beseelt und durch 

die Aufwertung der Bodendenkmalpflege in der DDR 

befliigelt, die Zusammenarbeit in feste Organisati- 

onsstrukturen zu uberfuhren. Friedrich Solger wurde 

mit den Worten „ Berlin hat eine einheitliche Ge- 

schichte und lasst sich fur Forschung und Heimat- 

pflege nicht in Ber- und -Un zerlegen “ zitiert.34 Im 

November 1954 bildete sich paritatisch ein vorberei- 

tender Ausschuss fur Heimatgeschichte, der wah- 

rend des Treffens in den „Standigen Gesamtberliner 

Arbeitsausschuss“ umgewandelt wurde. Spater ent- 

wickelte sich aus diesem Gremium der Kulturbund 

der DDR, der einen Fachausschuss fur Ur- und Friih- 

geschichte unterhielt und in eigenen Publikationsor- 

ganen die Arbeit der Pfleger vorstellte.35 Gandert, 

der an dem Treffen teilnahm, konnte von Westberli- 

ner Seite berichten, dass der am 16.04.1955 vom Se

nator fur Volksbildung unterzeichnete Erlass das 

PreuBische Ausgrabungsgesetz von 1914 fortschrieb 

und nun auch die alte Bezeichnung des Vertrauens- 

mannes fur die Leitung des Referates fur Boden

denkmalpflege wieder einfuhrte.36 Immerhin erhielt 

Frau Dorka bei dem Treffen Lob dafiir, dass im 

Westberliner Pflegerorgan „Berliner Blatter“ auch 

Autoren aus dem Osten beriicksichtigt wurden.

Die 1954 vom Ministerrat der DDR erlassene Ver

ordnung ging, ungeachtet der Sektorenteilung, von 

einer Zustandigkeit fur GroB-Berlin aus, wogegen 

der 1955 vom Senator fiir Volksbildung getroffene 

Erlass die Verhaltnisse fur das Land Berlin (West) 

regelte. Daraus ergab sich eine Doppelzustandigkeit 

fur die Westsektoren, wobei sich Dorka auf den Wes

ten und Unverzagt zunachst auf GroB-Berlin und 

spater auf den Osten konzentri erte. Vertrauens„man n ‘ ‘ 

Gertrud Dorka blieb danach, im Unterschied zu 

1948, ausschlieBlich fiir die Westsektoren zustandig, 

wie auch nur diejenigen Bezirkspfleger emeut be- 

stallt wurden, die in den Westsektoren aktiv waren.37 

Dagegen nahm Unverzagt auf Grundlage der Ver-

34 Dr. Jarosch in Berliner Zeitung Nr. 96, 1955: Berliner Heimat- 

forscher arbeiten gemeinsam.

35 Organ des Kulturbundes, Arbeitsgruppe Bodenfunde und Hei- 

matforschung: „Bodenfunde und Heimatforschung“, Mitteilun- 

gen des Kulturbundes der DDR 1, 1966 - 18, 1989.

36 Erlass des Senators fur Volksbildung im Amtsblatt 5, Jahrgang 

Nr. 20 vom 16. April 1955, 447.

37 Folgende ehrenamtliche Pfleger wurden bestallt: Fritz Paulus 

fiir Tiergarten, Margarete Tuchel fur Wedding, Theodor Voigt 

fiir Kreuzberg, Dr. Otto-Friedrich Gandert fiir Charlottenburg,
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Abb. 2: Grabung 1958 in Berlin-Lichterfelde, BrahmsstraBe 

(Siedlung der jiingeren Bronzezeit). Fotografieren von dem 6 m 

hohen Dreibock. LDA-ALA.

Abb. 3: Grabung 1958 in Berlin-Lichterfelde, BrahmsstraBe 

(Siedlung der jiingeren Bronzezeit). Interview mit Adriaan von 

Muller (links) und Herbert Lehmann. LDA-ALA.

ordnung von 1954 die Leitung der Bodendenkmal- 

pflege in Grob-Berlin auf, nachdem er seit 1949 die 

1948 fur die Ostbezirke bestallten ehrenamtlichen 

Pfleger in seine Arbeit einbezog, indem er sie zu re- 

gelmaBigen Zusammenkimften einlud.38

So genannte Grenzganger, wie Erwin Reinbacher, 

gerieten in den 1950er Jahren zunehmend in Kon- 

flikte. Der im britischen Sektor wohnende Unver- 

zagt-Mitarbeiter Reinbacher erhielt 1955 die Bestal- 

lung zum Pfleger fur Spandau. Zugleich wurden ihm 

von Unverzagt die Aufgaben des Verbindungsman- 

nes zum Magistral von Grob-Berlin und, fur den 

Bereich des „Demokratischen Sektors“, die Beauf- 

sichtigung von Grabungen und die Beobachtung von 

Baustellen iibertragen. Letzere lehnte er 1959 mit 

Hinweis auf seinen Westberliner Wohnsitz und auf 

die daraus resultierenden Schwierigkeiten, mit Dienst- 

stellen des Sowjetischen Sektors verhandeln zu kbn- 

nen, ab. Zugunsten anderer dienstlicher Verpflich- 

tungen legte er schliefllich sein Pflegeramt 1960 

nieder. Ihm folgten die im Sowjetischen Sektor woh- 

nenden Paul Grimm, Joachim Herrmann, Bruno 

Kruger und Hans Quitta am Institut fur Vor- und 

Friihgeschichte der Deutschen Akademie der Wis- 

senschaften in Berlin fur die Berliner Bodendenk- 

malpflege.39

Seit Mitte der 1950er Jahre unterschieden sich die 

Arbeitsweisen der Bodendenkmalpflege zwischen 

dem Ost- und den Westsektoren (Abb. 2; 3). Wah- 

rend das Museum zur Begutachtung eines Fundes 

oder einer Fundstelle seine Mitarbeiter Adriaan von 

Muller, Gustav Mahr oder Max Zimmermann vor

Dr. Erwin Reinbacher fur Spandau, Dr. Gertrud Dorka fur Wil

mersdorf, Friedrich Dehmlow fur Zehlendorf, Werner Mey fur 

Schoneberg, Herbert Lehmann fur Steglitz, Herbert Hohn fur 

Tempelhof, Lena Kbppler fur Neukolln, Fritz Paulus fur Reini- 

ckendorf, stellv.: Fritz Mobius, Heinz Schwiedrzik. Dabei zeig- 

ten sich einige Veranderungen zu 1948: Paulus wechselte von 

Wilmersdorf zu Tiergarten und behielt Reinickendorf, Dorka 

wechselte von Zehlendorf zu Wilmersdorf, Reinbacher ersetzte 

Alfred Bab in Spandau. Unverandert verblieben Lena Kbppler 

in Neukolln und Herbert Lehmann in Steglitz. Aus dem Pfleger- 

kreis schieden aus: Frida Heinemann, Robert Grambow, Adele 

Methling und Max Kriigel. Neu hinzu kamen: Tuchel, Voigt, 

Gandert, Reinbacher, Dehmlow, Mey, Hohn und Mobius.

38 MM. Die 1948 fur die Ostbezirke emannten Pfleger waren: 

Max Kriigel fur Mitte, Frida Heinemann fur Prenzlauer Berg 

und Friedrichshain, Waldemar Stroberger fur Treptow, Ernst 

Lehmann fur Kbpenick, Robert Grambow und Charlotte Proppe 

fur Lichtenberg, Gustav Berg fur WeiBensee und Ernst Busekist 

fur Pankow. Vgl. auch Unverzagt 1953.

39 LDA-ALA. Schriftwechsel zwischen Gandert und Reinbacher 

1959-1960.
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Ort schickte, arbeitete das Institut fur Vor- und Friih- 

geschichte der Deutschen Akademie der Wissen- 

schaften von Beginn an eng mit dem Markischen 

Museum zusammen, insbesondere seit 1957 mit 

Herbert Hampe.40 Fundstellen wurden gemeinsam 

oder nur von Mitarbeitem des Markischen Museums 

begangen. Das Institut behielt sich grofiere Grabun- 

gen mit Forschungscharakter vor.41 Im Ostsektor 

wechselte die ministerielle Zustandigkeit zur Ab- 

teilung Kultur und es entstand mit der Baudenk- 

malpflege, namentlich mit Waltraut Volk, eine enge 

Zusammenarbeit, die den gegenseitigen Informati- 

onsaustausch sowie die Unterstiitzung von Ausgra- 

bungen des Institutes beinhaltete.42 Der auf den Aus- 

grabungen beklagte Arbeitskraftemangel konnte 

durch Einsatz von Versehrten (Taubstumme) und 

Fachstudenten der Humboldt-Universitat ausgegli- 

chen werden, deren Institut fur Ur- und Friihge- 

schichte Grabungspraktika in Berlin durchfuhrte. 

Ehrenamtliche Pfleger beteiligten sich an den Aus- 

grabungen und nahmen selbst Fundbergungen vor. 

Ernst Lehmann beispielsweise war fur einen solchen 

Einsatz unentgeltlich von seinem Lehramt dienstbe- 

freit.43

In den Westsektoren kam die Gewohnheit auf, auch 

Pflegem die ortliche Grabungsleitung zu iibertragen, 

da das Museum mit seinem geringen Personalbe- 

stand nicht in der Lage war, immer vor Ort tatig zu 

sein. So wurde die Leitung der zweimonatigen Gra- 

bung Am Weidmannseck/Reinickendorf am 16.5. 

1960 Fritz Dehmlow iibertragen.44 Bei jeder Gra- 

bung gab es neben dem beim Museum tatigen Leiter 

40 Seyer 1998.

41 Herrmann 1962, Reinbacher 1963.

42 MM-Schriftverkehr, A/1, 1947-1963, DAW, Institut fur Vor- 

und Friihgeschichte.

43 LDA-ALA. Pflegerakte Lehmann, Ganderts Briefwechsel mit 

Lehmann.

44 LDA-ALA. 1960-1962. Meldungen uber den Beginn einer 

Ausgrabung an den Senator fur Volksbildung.

45 Heinrich 1954.

46 Herbert Lehmann beteiligte sich, wie Paulus und andere Pfle

ger, nicht nur aktiv an der Bergung und Rettung verschiitteter 

oder ausgelagerter Museumsbestande, sondem ubemahm auch 

die ortliche Grabungsleitung in Lichterfelde-West/Klinikum. Un- 

gewohnlich jedoch war sein Engagement im Publikationswesen. 

Von 1952-1972 stellte er 12 Hefte der „Berliner Blatter fur Vor- 

und Friihgeschichte“ im Selbstverlag her, an deren Herausgabe er 

ebenfalls, neben Dorka und Gandert, beteiligt war. Dafur be- 

schaffte Lehmann eine Handdruckpresse mit Lettem und erwarb 

die Druckgenehmigung der amerikanischen Militarkommandan- 

tur. Die Zeitschrift wurde von Pflegem aus alien Sektoren genutzt, 

um ihre Arbeit vorzustellen. 1957 begann Lehmann, wiederum

der Grabungsarbeiten einen zugeordneten standigen 

Mitarbeiter, der in der Regel der zustandige Bezirks- 

pfleger war, und ein bis fiinf Hilfskrafte aus den Not- 

standsprogrammen. Eine engere Zusammenarbeit 

entwickelte sich mit dem kunstgeschichtlichen Insti

tut an der Technischen Universitat Berlin, das 1952 

am Klosterhof Tempelhof ausgrub.45

Fur neue Entwicklungen, etwa die Bildung eines 

Landesamtes fur Bodendenkmalpflege und eine Ge- 

setzesnovelle, stand der seit 1963 kommissarische 

Museumsdirektor Adriaan von Muller, der erst mit 

seinem Amtsantritt 1968 von Gandert die Aufgabe 

des Vertrauensmannes ubemahm, ein. Aber auch 

Dorka und Gandert sahen fur die Zukunft der Bo

dendenkmalpflege weniger die Fortfuhrung von ei

ner nahezu gleichberechtigten ehrenamtlichen neben 

der hauptamtlichen Tatigkeit, sondern eine um Per

sonal und Sachmittel erweiterte eigene Dienststelle 

des Vertrauensmannes, deren Erstausstattung Gan

dert 1960 erreichte und deren Leitung beim Muse

umsdirektor ehren(neben)amtlich verblieb.46 Dorka 

und Gandert stellten zwischen 1956-1959 im Muse

um mehrfach Berliner Grabungen und Funde in Son- 

derausstellungen vor, so 1956/1957 die Graber des 

unter der Leitung v. Mullers und mit der Beteiligung 

von Busekist, Paulus, Dehmlow und Gandert unter- 

suchten Wittenauer Gottesbergs, 1957/1958 die neu- 

en Funde im Berliner Raum seit 1945 und schlieB- 

lich 1958/1959 das ebenfalls unter der Leitung von 

v. Muller und von Werner Mey untersuchte und als 

10.000 Jahre alter Wohnplatz bezeichnete Rentierja- 

gerlager in Tegel.47 Aus dieser Zeit wurde weiterhin

gemeinsam mit Dorka und Gandert, die Monographienreihe 

„Berliner Beitrage zur Vor- und Friihgeschichte" herauszugeben, 

deren 1. Band die Arbeit von v. Muller uber die Formenkreise 

enthielt und die er ohne Kostenzuschuss herstellte. Zum Zeit- 

punkt der Herstellung des 2. Bandes (Gandert-Festschrift) 1964 

wurde Lehmann durch eine Nachricht im Beiheft zum 43. Bericht 

der Romisch-Germanischen-Kommission tiberrascht, dass das 

Erscheinen der „Berliner Blatter Vor- u. Friihgesch.“, deren 10. 

Heft soeben erschienen war, eingestellt sei. Als Nachfolgeorgan 

wurde das erstmalig 1961 erschienene und von Gandert herausge- 

gebene „Berliner Jahrbuch fur Vor- u. Fruhgeschichte" bekannt 

gegeben, dessen Schriftleitung in den Handen von Mahr, v. Mul

ler und Nagel lag und das im Verlag Bruno Hessling, Berlin er- 

schien. Da fur die Herstellung des 2. Bandes der Monographien

reihe mit Lehmann keine Gesprache gefuhrt worden waren und 

im erwahnten Beiheft des RGK-Berichtes auf die Unterscheidung 

zwischen den „Berliner Blattern" und dem „Berliner Jahrbuch" 

Wert gelegt wurde, verfasste Lehmann am 01.05.1964 eine Be- 

schwerde fuhrende Niederschrift, deren Wortlaut er in seinen Ber

liner Blattem 1963, V-VI, veroffentlichte.

47 Muller 1957; Mey 1957.
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bei regelmafligen Zusammenkiinften uber den An- 

kauf von Funden, die Durchfiihrung vieler Grabun- 

gen und den vorbildlichen Einsatz der Pfleger be- 

richtet, die die Bevblkerung uber die Meldepflicht 

bei Bodenfunden aufklarten.48

Bodendenkmalpflege unter den Bedingungen 

einer Frontstadt in Westberlin: 1961-1989

Im gleichen Jahr, in dem das Museum den Lang- 

hansbau bezog, stattete der Senator fur Volksbildung 

die Dienststelle des Vertrauensmannes am 1.4.1960 

mit eigenem Personal aus, welches ebenfalls im 

Langhansbau untergebracht wurde. Weiterhin stan- 

den Mittel in jahrlicher Hohe von 26.660 DM fiir 

zusatzliches Grabungspersonal und Sachbedarf zur 

Verfiigung. Seit 1955 unterstand das Referat unmit- 

telbar dem Senator fiir Volksbildung und nicht mehr 

dem Amt fiir Museen und Sammlungen, was die Ab- 

sicht nahelegt, das Referat als eine dem Senator 

nachgeordnete Behorde zu etablieren. Die Boden

denkmalpflege hatte ihren Schwerpunkt auf die Be- 

treuung der Baustellen verlegt und war auf die Ein- 

beziehung in die Planungs- und Bauvorhaben der 

Stadt angewiesen, was in zahlreichen Kontakten mit 

dem Senator fiir Bau- und Wohnungswesen Aus- 

druck fand. Die personelle Zusammensetzung der 

Dienststelle aus wissenschaftlichem Mitarbeiter, 

Grabungstechniker, Restaurator und Verwaltungs- 

kraft unterstreicht die Bemiihungen um ihre Profilie- 

rung zur selbstandig handelnden Behorde.

Gandert hinterlieB einen Briefwechsel zu den 

Schwierigkeiten, geeignete Mitarbeiter nach West

berlin zu holen. Der politische Status der Stadt und 

die Lebensbedingungen waren vielen zu beschwer- 

lich. Unter keinen Umstanden sollte ein „Grenzgan- 

ger“ angenommen werden, was bis 1961 in Berlin 

ein weit verbreitetes Phanomen darstellte, aber unter 

den Bedingungen der Berliner Mauer fiir die Ar- 

beitserledigung und den Verkehr zwischen den 

Dienstellen zusatzliche Probleme bereitet hatte. So 

ermunterte Gandert den promovierten Prahistoriker 

Gustav Mahr, der am Universitatsinstitut in Bonn ta- 

tig war und dort an Ausgrabungen mitwirkte. Ihr be- 

reits bestehendes freundschaftliches und inniges Ver- 

haltnis zeigt sich in dem von Mahr benutzten 

48 LDA-ALA. Jahresberichte des MVF von 1954—1960.

49 LDA-ALA. Schriftwechsel zwischen Gandert und Mahr.

50 LDA-ALA. Schriftwechsel zwischen Gandert und Maczi-

jewski.

Kosenamen „Onkel Ott“ fiir Gandert und dem ver- 

trauten „Du“ zwischen beiden im Schriftwechsel um 

die Einstellung Mahrs. Am 01.09.1960 nahm Mahr 

seine Tatigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter in 

der Dienststelle des Vertrauensmannes auf und wur

de im Gelande vom Kustos des Museums v. Miiller 

eingearbeitet.49

Das Werben um einen Grabungstechniker konzen- 

trierte sich auf Franz Maczijewski, den Gandert im 

Markischen Museum zunachst als Aufseher und 

spater als Grabungstechniker fiir Kablow schatzen 

gelernt hatte. Seine Riickkehr nach Berlin, in dessen 

Westteil (Wedding) er vor dem Krieg wohnte, ge- 

staltete sich schwierig, da er in Polen nicht nur als 

Grabungstechniker gut eingearbeitet war, sondern 

eine Ausreisegenehmigung und einen Reisepass be- 

notigte. Das Interesse Maczijewskis, nach Berlin 

zuriickzukehren, und das Drangen Ganderts, ihn 

einzustellen, ermoglichten den Dienstantritt in der 

Dienststelle im September/Oktober I960.50 Auch 

fiir die Besetzung der Restauratorenstelle hatte Gan

dert eine bestimmte Person ins Auge gefasst: den 

am Museum fiir Vor- und Friihgeschichte beschaf- 

tigten Hilfsrestaurator Max Zimmermann, der in die 

Dienststelle wechselte. Am 1.11.1965 folgte ihm 

auf die Stelle Heinz Rosenthal.51 Verwaltungskraft 

Schuler wurde am 1.4.1973 von Erika Knonagel ab- 

gelost.52

Von 1960 bis 1963 wurde die Dienststelle des Ver

trauensmannes um drei Stellen - Zeichner, Gra- 

bungsarbeiter und Grabungsgehilfe - erweitert. Fiir 

die schnellere Erreichbarkeit der verschiedenen Bau

stellen stellte die zustandige Senatsverwaltung fiir 

Volksbildung einen Kleinbus bereit, fiir den 1962 ei- 

gens eine Wellblechgarage im Schlosspark Charlot

tenburg aufgestellt wurde. Die Stelle als Grabungs- 

arbeiter erhielt am 24.4.1962 Horst Trzeciak, der 

1969 Pfleger fiir Steglitz wurde. Zeichner Krauskopf 

wechselte wie Restaurator Zimmermann vom Muse

um zum Referat und begann hier am 2.1.1962.53 

SchlieBlich kam die Stelle eines Grabungsgehilfen 

hinzu, die Wolfgang Gehrke am 3.8.1960 antrat.54 

Der Ausgrabungswagen mit dem sinnstiftenden Na- 

men „Stadtaltester Ernst Friedel“ erhielt 1964 fiir 

kurze Zeit einen Stellplatz hinter der fiir den Klein-

51 LDA-ALA. Personalakte Heinz Rosenthal.

52 LDA-ALA. Personalakte Erika Knonagel.

53 LDA-ALA. Personalakte Gregor Krauskopf.

54 LDA-ALA. Personalakte Wolfgang Gehrke.
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bus der Bodendenkmalpflege aufgestellten Well- 

blechgarage im Schlosspark Charlottenburg (Abb. 

4; 5).55

Ganderts Bemiihen richtete sich vor allem darauf, 

dass das durch die Stellen- und Finanzausstattung 

zur Dienststelle des Vertrauensmannes gewandelte 

Referat auf eine bessere Weise, als es die „Berliner 

Blatter fiir Vor- und Friihgeschichte“ ermoglichen 

konnten, publizieren konnte. Mit Unterstiitzung der 

Stiftung PreuBischer Kulturbesitz wurde bereits 

1960 das „Berliner Jahrbuch fiir Vor- und Fruhge- 

schichte“ als Publikationsorgan von iiberregionaler 

Bedeutung angeregt, womit sich die Absicht ver

band, spater eine Verbindung mit der von Unverzagt 

herausgegebenenrenommiertenPrahistorischenZeit- 

schrift einzugehen. Der Senator fur Volksbildung, 

der auch die Stelle des Vertrauensmanns ins Leben 

gerufen hatte, unterzeichnete fur die ersten Bande 

die Verlagsvertrage und beteiligte sich an der Finan- 

zierung der ersten drei Bande von 1961-1963 mit 

je 5.000 DM, neben der Stiftung, die 10.000 bzw. 

12.000 DM als verlorenen Druckkostenzuschuss be- 

reitstellte.56 Mit dem 1964 stattfindenden Wechsel 

der Zustandigkeit fur die Dienststelle des Vertrau

ensmannes zum Senator fiir Wissenschaft und Kunst 

wurde der Verlagsvertrag kiinftig von der Stiftung 

unterzeichnet, die weiterhin 11.000 DM bereit stell- 

te, wogegen der Senat mit 5.000 DM auf jahrlichen 

Antrag, nach Priifung des Finanzierungsplanes, for- 

derte.57

Dieser erkennbare Wandel von einer groBziigigen zu 

einer eher sparsameren Haltung seitens des Senates 

gegeniiber der Dienststelle des Vertrauensmannes 

fand auch Ausdruck in der im Dezember 1964 vorge- 

nommenen Giitertrennung zwischen Stiftung Preu

Bischer Kulturbesitz und Land Berlin. Der Senat 

verkaufte der Stiftung Einrichtungsgegenstande im 

Wert von 57.978,55 DM, die sein Amt fiir Museen 

und Sammlungen fiir die Ausstattung des Lang- 

hansbaus aufgebracht hatte. Herausgelost wurden 

aus den 179 protokollierten Positionen ganze 8 

Punkte, die die Dienststelle als Biiroausstattung fiir 

sich in Anspruch nehmen durfte, was sich auf 

Schreibtische, Schreibtischsessel, Stiihle, Papier-

Abb. 4: Grabung 1963 in Berlin-Spandau, Krowellstrabe 54 

(Graberfeld des 12. Jahrhunderts). Von links nach rechts: Wolf

gang Gehrke, Max Zimmermann, dahinter stehend Reporter des 

SFB, und daneben Franz Maczijewski. LDA-ALA.

Abb. 5: Grabung 1964 auf dem Spandauer Burgwall. Von links 

nach rechts: Jutta Radke, Fr. Meister, Gregor Krauskopf, Franz 

Maczijewski. LDA-ALA.

korbe, Elektro-Umlaufspeicher, Schreibmaschinen- 

tisch, Regale und Arbeitstisch beschrankte. Am 

1.2.1965 wird auf derselben Inventarliste bestatigt, 

dass die Gegenstande von der Dienststelle weiter- 

benutzt werden.58

55 LDA-ALA. Verwaltungsangelegenheiten der Dienststelle des 

Vertrauensmannes 1960-1963.

56 LDA-ALA. Verlagsvertrage von 1961-1963. Zum Vergleich:

Die Berliner Blatter erhielten einen verlorenen Zuschuss von

1.000 DM pro Heft von den Herausgebem: Verleger Lehmann,

Vertrauensmann Dorka, spater Gandert, die sich in den Betrag 

teilten.

57 LDA-ALA. Verlagsvertrag von 1964.

58 LDA-ALA. Verwaltungsangelegenheiten der Dienststelle des 

Vertrauensmannes 1960-1963.
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Die Bezirkspfleger bildeten bis in die 1970er Jahre 

das Riickgrat der Berliner Bodendenkmalpflege. Sie 

galten fiir Biirgerinnen und Burger als die Ansprech- 

partner und ihre Namen, Adressen und Telefonnum- 

mern wurden 1948 und 1955 im Amtsblatt in Verbin

dung mit der Referatsgriindung (1948) sowie der 

Riickbenennung der Referatsleiterin in den staatli- 

chen Vertrauensmann fiir kulturgeschichtliche Bo- 

denaltertiimer (1955) bekannt gegeben, was ihren 

gesetzlichen Auftrag nach dem PreuBischen Ausgra- 

bungsgesetz von 1914 und den Durchfuhrungsbe- 

stimmungen von 1920 unterstreicht.59 Ihr 1948 for- 

muliertes Aufgabenprofil bestand im Schutz und der 

Uberwachung bzw. Bergung aller Bodendenkmaler 

unbeweglicher und beweglicher Art. Diese weitge- 

hende Befugnis, die einer uneingeschrankten Gra- 

bungserlaubnis nahe kam, wurde 1955 zuriickge- 

nommenund auf dieBergung von Gelegenheitsfunden 

begrenzt. 1948 war der Bezirkspfleger, beim dem es 

sich um eine geeignete fachmannische Kraft handeln 

sollte, in die Organisationsstruktur der Bodendenk

malpflege eingebunden. Er unterstand dem Referats- 

leiter und wurde vom Leiter des Amtes fur Museen 

und Sammlungen bestallt. 1955 wird die Bestallung 

zwar nicht mehr erwahnt, jedoch mit der Veroffentli- 

chung der Namen und Adressen im Grunde wie 1948 

vollzogen. So haben die 1962 und 1969 in einem in- 

ternen Verzeichnis bei Gandert aufgefuhrten Be

zirkspfleger sicherlich in der gleichen Auffassung 

gehandelt, jedoch war ihre Befugnis weder durch 

eine Bestallung, wie in der Vorkriegszeit und wie 

1948, noch durch eine Veroffentlichung, wie 1955, 

abgesichert.60 Erst 1970 sowie 1971 wurden die Pfle- 

ger wieder namentlich veroffentlicht, so in den 

„Ausgrabungen in Berlin“ unter der Rubrik „Fund- 

59 Vgl. Anm. 5, 23 und 36.

60 LDA-ALA. Pflegerverzeichnisse 1962 und 1969.

61 Ausgrabungen in Berlin 1, 1970, 160; 2, 1971, 158 f.

62 Einige Pfleger, wie Fritz Paulus fur Tiergarten, Theodor Voigt 

fur Kreuzberg, Otto-Friedrich Gandert fur Charlottenburg, sind

von 1955 uber 1962 bis 1969 in den Listen genannt. Ftir Wed

ding kommt nach einer Pause (1962 keine Nennung) Gunter

Wettstadt 1969 hinzu. Die fiir Spandau 1962 berufenen Albert 

Ludewig (Innenstadt), Walfried Ernst (Bezirk) werden 1969 be- 

statigt und erganzt durch Raimund Maczijewski. Hartmut Op

permann tritt fur Wilmersdorf 1962 an, wird 1969 abgelost von 

Johannes Gehrmann und Gustav Mahr. Der fiir das Gebiet siid- 

bstlich des Grunewalds 1962 eingesetzte Fritz Kruger wird 1969 

nicht emeut bestatigt, dagegen wird Max Zimmermann, der 

nordwestlich des Grunewalds fiir Zehlendorf arbeitet, in den 

Listen 1962 und 1969 gefiihrt. Harald Schmidt tritt nach einer 

Pause (1962 keine Nennung) fiir Schoneberg 1969 an. Herbert

meldungen“,61 was dem Status von 1955 entspricht. 

In diesem Zusammenhang wurde daran appelliert, 

auffallige Funde und Fundstellen dem staatlichen 

Vertrauensmann oder dem zustandigen Bezirkspfle

ger zu melden. Daran zeigt sich, dass die Dienststel- 

le ein groBes Interesse daran hatte, mit den Bezirks- 

pflegern in der Bodendenkmalpflege weiterhin 

zusammen zu arbeiten, wenn auch deren Status nicht 

mehr dem der Vorkriegszeit und dem von 1948 ent- 

sprach.62Nach 1971 wurden Pflegerlisten nicht mehr 

veroffentlicht und das 1977 verabschiedete Gesetz 

enthalt keine Passage, die die Pflegertatigkeiten fest- 

schreibt. Bis Ende der 1970er Jahre waren noch vie- 

le, auch altere Pfleger aktiv. Allmahlich wurden je

doch deren teilweise jahrzehntelange, mit langeren 

Unterbrechungen sowie unter schwierigen Bedin

gungen und uberwiegend mit Hilfskraften durchge- 

fuhrte, dabei uberaus anerkennenswerte Grabungen 

stillgelegt bzw. langjahrige Flurbegehungen einge- 

stellt, wie beispielsweise die von Dehmlow in Witte- 

nau, Zehlendorf und Spandau, jene von Paulus in 

Rosenthal und Lubars, die von Sembach in Tegel und 

jene von Wettstadt in Wittenau und Lubars.63 Seit 

den 1970er Jahren ubemahm die Dienststelle, spater 

das Archaologische Landesamt Berlin, langerfristige 

Grabungen in Eigenregie, die teilweise bis in die 

1990er Jahre hinein durchgefiihrt wurden, so von 

1969 bis 1978 auf dem Muhlenberg in Liibars/Reini- 

ckendorf, seit 1969 auf dem Spandauer Burgwall, 

von 1969 bis 1985 am Krummen Fenn in Diippel/ 

Zehlendorf, seit 1970 auf der Spandauer Zitadelle, 

seit 1971 in der Spandauer Altstadt und schlieBlich 

von 1973 bis 1978 auf der Pfaueninsel/Zehlendorf.64 

Museumsdirektor Adriaan von Muller gelang es, am 

1.9.1968 die Aufgabe des Vertrauensmannes mit

Lehmann, der bislang allein in Steglitz arbeitete, wird 1962 

durch Alfred Kemd'l unterstiitzt, der wiederum 1969 durch 

Horst Trzeciak abgelost wird. Tempelhof, 1962 von Gundula 

Glum betreut, wird 1969 von Winfried Gerschke und Werner 

Brast ubemommen. Sowohl 1962 als auch 1969 werden Wil

helm Schmidt fiir Neukolln und Britz und Wolfgang Gehrke fur 

Rudow benannt, wie auch Friedrich Dehmlow fiir Tegel, Heili- 

gensee und Schulzendorf und Horst Sembach sowie Klaus Keu- 

chel fiir Reinickendorf. Anderungen in der 1971 verdffentlich- 

ten bezirklichen Zuordnung der Pfleger: Jurgen Grothe fiir 

Kreuzberg, Wolfgang Gehrke fiir Neukolln und Klaus Keuchel 

fiir Schulzendorf/Reinickendorf.

63 Dehmlow 1971; 1972; 1980; Paulus 1975; 1980a; 1980b; 

Sembach 1975a; 1975b, Wettstadt 1973; 1975.

64 Entnommen aus den Nachrichten der Berliner Bodendenkmal

pflege in: Ausgr. in Berlin, Bande 1, 1970 - 6, 1982.

65 LDA-ALA. Pressemitteilung von 1968.
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dem Amt des Museumsdirektors nach funfjahriger 

Trennung wieder zusammen zu fiihren. Gleich zu 

Beginn der fur das Museum zuriickgewonnenen Bo

dendenkmalpflege formulierte er 1968 eine klare 

Aufgabenteilung. Bergungen und Untersuchungen 

von gefahrdeten Objekten sollte weiterhin der Ver- 

trauensmann und damit das Land Berlin iiberneh- 

men.65 PlanmaBige, wissenschaftliche Grabungen 

von nicht gefahrdeten Objekten sollte wie bislang 

das Museum durchfuhren. Dabei waren fur ihn beide 

Kategorien von Grabungen gleichbedeutend, so dass 

er sich auch fur die Grabungen des Landes Berlins 

intensiv um Personal- und Sachmittel bemiihte. Als 

Grabungen des Vertrauensmannes stellte er 1968/ 

1969 diejenigen auf dem Kirchenhiigel in Britz und 

auf dem Britzer Gut, dem Spandauer Behnitz, der 

Schlitzerstrafie/Wittenau, dem Liibarser Werder und 

die in Verbindung mit dem U-Bahnbau in Rudow 

vor.66

Der Wechsel von Gustav Mahr ins Museum ermbg- 

lichte es dem promovierten Slawisten Alfred Kemd '1, 

am 2.9.1968 die Stelle des wissenschaftlichen Mitar- 

beiters des Vertrauensmannes anzutreten (Abb. 6). 

Nach Auffassung v. Mullers kam dieser Stelle ein 

hohes MaB an Eigenverantwortung zu, was sich zum 

einen in der gemeinsamen Herausgabe von „Ausgra- 

bungen in Berlin“ (ab Heft 2/1971) zeigte und zum 

anderen darin, dass der wissenschaftliche Mitarbei- 

ter seit 1977 als Standiger Vertreter des Landesar- 

chaologen fungierte und Wissenschaftlicher Direk- 

tor des Archaologischen Landesamtes wurde.

Adriaan von Muller verstand es in hervorragender 

Weise, der in der Isolierung Westberlins bestehen- 

den Gefahr zu entgehen, keine ausreichende Aner- 

kennung in der heimischen Vor- und Friihgeschichts- 

forschung zu finden. Uber seine interdisziplinaren 

und anerkannten Forschungen zur Klarung mittel- 

alterlicher Siedlungsvorgange ostlich der Elbe gab 

er regelmaBig Pressetermine. 1968 machte er bffent- 

lich seine Grabungen am Machnower Krummen 

Fenn in Diippel bekannt, die er gemeinsam mit der 

Historischen Kommission zu Berlin, dem Friedrich- 

Meinecke-Institut der Freien Universitat Berlin so- 

wie mit finanzieller Unterstiitzung der Deutschen

66 LDA-ALA. Die Angaben aus der Pressemitteilung von 1968/ 

1969 entsprechen nicht den in Anm. 64 zitierten Beispielen. Of- 

fensichtlich sind in der Pressemitteilung Plangrabungen neben 

Notbergungen aufgefuhrt.

67 LDA-ALA. Pressemitteilung von 1969.

Abb. 6: Alfred Kernd’l im Jahre 1998, von 1968-1994 stan

diger Vertreter des Landesarchaologen und Leiter des LDA. 

Foto: M. Ullrich.

Forschungsgemeinschaft durchfiihrte. Hieraus ent- 

wickelte sich spater das Museumsdorf Diippel. 1969 

setzt er in groBem Stil mit den Untersuchungen am 

Spandauer Burgwall an.67 Er organisierte ein kom- 

plettes Archaologenteam aus der Tschechoslowakei, 

bestehend aus zwei Wissenschaftlem, einer Zeichne- 

rin und vier Studenten, die die Grabung durchfuhr- 

ten, die damals vom Land Berlin fmanziert wurde. In 

diesem Zusammenhang wurde mit Grabungen auf 

der Spandauer Zitadelle am Palas und im Juliusturm 

begonnen, in der Absicht, die Besiedlungsgeschichte 

des 12. Jahrhunderts durch mehrere Grabungen in 

Dbrfern und an Burgenplatzen zu erhellen.

Anders als er es selbst 1968 formuliert hatte, nahm 

von Muller eine Haltung ein, die die Ziele der For- 

schung mit denen der Bodendenkmalpflege teilweise 

vermischte. Ihm war sicherlich klar, dass Westberli- 

ner Bodendenkmalpflege in der Offensive betrieben 

werden musste, um einerseits die schon lange avi- 

sierte Griindung eines Bodendenkmalpflegeamtes 

fur das Land Berlin zu fdrdern und andererseits ein 

Denkmalschutzgesetz auf den Weg zu bringen, dass 

den neuen Anforderungen an Grabungen, Ausstel-
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lungen, Presse- und Offentlichkeitsarbeit gerecht 

werden konnte. Mit Wander- und Wechselausstel- 

lungen wurde dieses Konzept in den 1970er und 

1980er Jahren europaweit bekannt. Bei in Berlin 

stattfindenden Fachveranstaltungen konnte die Ar

beit vor Ort gezeigt werden und es ergaben sich Ge- 

legenheiten, auf die besonderen Umstande, unter 

denen nationale und internationale Verbindungen 

aufrecht erhalten wurden, aufmerksam zu machen. 

Die gemeinsame Ausstellung „Archaologie einer 

GroBstadt44 wurde mit wechselnden Untertiteln 

(„Ausgrabungen in Berlin44: Lubeck und Stockholm 

und ,,12.000 Jahre Ur- und Friihgeschichte Berlins44 

in Bonn und Berlin), zuerst 1969/1970 in Lubeck, 

dann 1974/1975 in Stockholm (7.000 Besucher), 

weiterhin 1975 in den drei polnischen Stadten Po

sen, Warschau und Stettin (insgesamt 25.000 Besu

cher), schlieBlich 1976 auch in Berlin-Spandau 

(67.144 Besucher) und in Bonn (10.000 Besucher) 

sowie 1979 in Wien gezeigt.68 Die Ausstellung bot 

Einblicke in aktuelle Grabungen, gab aber auch ei- 

nen Uberblick liber die Entwicklung seit vor- und 

friihgeschichtlicher Zeit anhand von Originalfunden, 

Karten, Planen, Ubersichten und Rekonstruktionen. 

Aus der Alt- und Mittelsteinzeit wurden GroB- 

wildreste aus Spandau und vom Hansaplatz sowie 

die Grabung am Tegeler FlieB vorgestellt. Fur die 

Jungsteinzeit standen stellvertretend Funde vom 

Dachsberg/Wilmersdorf und aus Rudow, Bez. Neu- 

kolln. Der Hortfund aus Lichtenrade veranschau- 

lichte die Femhandelsbeziehungen des Berliner 

Raumes in der Friihbronzezeit. Besonderheiten wa- 

ren eine wiederhergestellte Grabungsflache des 

jungbronzezeitlichen Wittenauer Gottesberges und 

der Opferbrunnen von Lichterfelde, wobei es sich 

um erste Versuche handelte, den musealen Wieder- 

aufbau von Befunden vorzunehmen. Fur die Germa- 

nenzeit konnten so seltene Funde wie der holzeme 

Pflug vom Steinbergpark/Reinickendorf, die Kalk- 

brennofen vom Schlosspark Bellevue, das Bronze

rind von Schoneberg, welches als Titelbild auf dem 

Begleitheft abgebildet war, sowie ein reich ausge- 

stattetes Frauengrab aus Britz/Neukolln gezeigt wer

den. Aus slawischer und fruhdeutscher Zeit wurde 

eine Auswahl aktuell ergrabener Funde vom Burg

wall Spandau, vom Graberfeld KrowellstraBe in 

Spandau sowie der Spandauer Zitadelle und der 

Nikolaikirche geboten. Zentrales Element und zu- 

gleich Abschluss bildete die Vorstellung erster For- 

schungsergebnisse von Diippel/Zehlendorf. Das klei- 

ne Begleitheft der Ausstellung wurde in die jeweilige 

Landessprache iibersetzt. Konzipierung und Durch- 

fiihrung der Ausstellung lagen in der Verantwortung 

Alfred Kemd'ls. Das Museum stellte die Leihgaben 

zur Verfiigung und entsandte Mitarbeiter fur Restau- 

rierung, Design, Graphik, Archivierung, Verpackung 

und Auf- sowie Abbau und kam fur deren Reisekos- 

ten auf. An den jeweiligen Ausstellungsorten refe- 

rierte von Muller liber Inhalt und Anliegen der Aus

stellung.

Wahrend der Jahrestagung des Nordwestdeutschen 

Verbandes fur Altertumsforschung vom 25.09.- 

29.09.1973, die in Westberlin ausgerichtet wurde 

und an der 110 Mitglieder teilnahmen, konnten eine 

beachtliche Zahl von Grabungen und eine in Span

dau gezeigte Ausstellung „Berlin vor 800 Jahren44 

bei einer Exkursion vorgefuhrt werden.69 Angefah- 

ren wurden die Grabungsorte Burgwall Spandau, 

Altstadt Spandau, Spandauer Zitadelle, Kienwerder 

in Lubars, Wlistung Dlippel, Glashlitte auf der Pfau- 

eninsel sowie Britz. Im offiziellen Programm waren 

keine Referenten der DDR bzw. aus Ostberlin ausge- 

wiesen, obwohl flinf Voranmeldungen fiir Referate 

angeklindigt wurden. Seit Berlin 1968 von der DDR 

zu ihrer Hauptstadt erklart worden war, gestalteten 

sich die offiziellen Verbindungen zwischen West- 

und Ostberlin sowie diejenigen in die DDR deutlich 

komplizierter. Seit Mitte der 1970er Jahre war es 

von Seiten der DDR nur noch so genannten Reiseka- 

dem gestattet, in dienstlichem Auftrage in die BRD 

und nach Westberlin zu gelangen. Deshalb arran- 

gierte von Muller auBerhalb des offiziellen Pro- 

gramms einen Rundgang durch Ostberlin. Die im 

Programm der Jahrestagung ausgewiesene „Gelegen- 

heit zum Besuch der Staatlichen Museen auf der 

Museumsinsel und Besichtigung der Altstadt mit 

Ftihrung44 gestaltete sich als Fiihrung durch Altber- 

lin, die Heinz Seyer ubernahm, der seit 1966 zustan- 

diger Bezirksbodendenkmalpfleger und Leiter der 

Arbeitsstelle fiir Bodendenkmalpflege in Ostberlin 

am Markischen Museum war, jedoch namentlich 

nicht im Programm ausgewiesen werden konnte. 

Forschungsergebnisse, die eine neue Darstellung des 

Verhaltnisses zwischen Germanen und Slawen in 

deutschen Gebieten ermoglichten, veranlassten von 

Muller und Kernd'l zu der gemeinsamen Sonderaus- 

stellung „Slawen und Deutsche zwischen Elbe und

68 LDA-ALA. Zwei Ordner ,,Archaologie einer Grol3stadt“.

69 LDA-ALA. Ein Ordner „Jahrestagung des Nordwestdeutschen

Verbandes fiir Altertumsforschung vom 25.09.-29.09.1973“.
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Oder, 983 - Slawenaufstand vor 1.000 Jahren“, die 

am 11.11.1983 im Museum eroffnet wurde.70 So wie 

die friihere Ausstellung „Archaologie einer GroB- 

stadt“ wurde diese Schau auch in Polen gezeigt. 

Zentrales Element bildeten die Ergebnisse der Gra- 

bungen auf dem Burgwall in Spandau.71 Fur Diskus- 

sion sorgten die von Historikern der Arbeitsgruppe 

„Germania Slavica“ an der Freien Universitat Berlin 

und der Historischen Kommission zu Berlin neu in- 

terpretierten schriftlichen Quellen, wonach die Kon- 

tinuitat der Germanen bis hin zur deutschen Ostsied- 

lung in Zweifel gezogen wurde. Wegen dieser 

Uberlegungen, die sich auch in den Ausstellungs- 

texten niederschlugen, wurde eine Debatte gefuhrt, 

die in der Forderung gipfelt, beteiligte Wissenschaft- 

ler disziplinarisch zu belangen. Die von diesen Aus- 

einandersetzungen zeugenden Schriftsatze sind ein 

Dokument des mutigen Bekenntnisses der Berliner 

Archaologen, fur die neuen Forschungen in Polen 

und in der DDR Position zu ergreifen und frei von 

politischen Grenzen oder Vorbehalten wissenschaft- 

lich zu diskutieren.

In Verbindung mit einer Archaologischen Landes- 

aufnahme, deren Grundlage die systematische Erfas- 

sung alter Funde und Fundstellen darstellt, entstand 

das Ortsaktenarchiv des Amtes, wofiir Unterlagen 

zusammengetragen wurden, die sowohl im Museum 

fur Vor- und Fruhgeschichte als auch im Markischen 

Museum uber die Berliner Funde und Fundstellen 

vorhanden waren. Eine Karten- und Plansammlung 

und ein Dia-Archiv bildeten weitere Teile des neu 

begrundeten Amtsarchives, das Michael Eckert seit 

1978 betreute. Den Katalogteil der von Rudiger 

Schulz verfassten und 1984 von der Philosophischen 

Fakultat in Marburg angenommenen Dissertation 

„Die urgeschichtlichen Fundstellen West-Berlins 

und ihre naturrraumliche Gruppierung“ verwende- 

ten Schulz und Eckerl fur ein Verzeichnis archaolo- 

gischer Funde und Fundstellen, das anlasslich des 

750-jahrigen Berlinjubilaums 1987 erschien.72 Die 

Grabungsberichte gelangten nun nicht mehr ins Mu

seum, sondem in das Archiv des Amtes. Das Amt 

erreichte bis Ende der 1980er Jahren eine beachtli- 

che Personalkapazitat, nachdem 1967 mit Raimund

Abb. 7: Adriaan von Miiller und Klara von Muller-Muci 1987 

bei der Grabung im Dorfkern von Alt-Hermsdorf. Privatbesitz 

A. von Muller.

Maczijewski und 1974 mit Klara von Muller-Muci 

(Abb. 7) weitere Grabungstechniker, mit Stefan 

GuBmann fur wenige Jahre ein zweiter Restaurator 

und mit Friedhilde Kohtz, James Bowman und Man

fred Wiemer seit Anfang der 1980er Jahre drei wei

tere Grabungsarbeiter hinzukamen.

Eine Aufgliederung weiterer Arbeitsbereiche, so wie 

es im Archiv erfolgt war, wurde vermieden. Gerade 

in der Restaurierungswerkstatt sowie bei der Pla- 

nung und Durchfuhrung gemeinsamer Ausstellun- 

gen sowie wissenschaftlicher Grabungen arbeiteten 

die Mitarbeiter des Museums weiterhin mit denen 

des Amtes eng zusammen. Die Museumswerkstatt, 

in der die beiden Amtsrestauratoren tatig waren, 

richtete sich auf die Beschaffenheit der Berliner Gra- 

bungsfunde ein und spezialisierte sich auf Nass- 

holz- und Eisenkonservierung, wofiir beispielsweise

70 LDA-ALA. Zwei Ordner „Slawen und Deutsche zwischen 

Elbe und Oder“.

71 Die Zerstbrungsschicht des 10. Jahrhunderts wurde im Aus-

schnitt und als Lackprofil gezeigt. Eine Installation, wie die mit 

Hausrat bestiickte Ecke eines slawischen Hauses, verwies auf

die Hausbauweisen. In 14 Vitrinen und auf 38 Tafeln, teils GroB- 

fotos, wurde die Entstehung und Entwicklung der Slawen sowie 

ihr Fortbestehen veranschaulicht.

72 Schulz/Eckerl 1987.
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eine Rontgenanlage, eine Holzkonservierungsanlage, 

Mikroskope, Feinstrahl- und Schleifeinrichtungen 

vom Amt angeschafft wurden. Die fragilen Berliner 

Eisenfunde konnten somit im klimatisierten Maga

zin aufbewahrt werden. Von den Grabungen auf dem 

Burgwall Spandau und der Zitadelle wurden groBe 

Mengen NaBholz PEG-konserviert, um sie in Span- 

dauer Ausstellungen zeigen zu konnen.

Wie v. Muller bereits 1983 die tausendjahrige Wie- 

derkehr des Slawenaufstandes von 983 far eine gro

Be Ausstellung nutzte, richtete er vom 8.5.bis 1.11. 

1987 gemeinsam mit dem Amt und dem Friedrich- 

Meinecke-Institut der FU Berlin anlasslich des 750- 

jahrigen Berlinjubilaums eine weitere, groBe Aus- 

stellungaus,diesmalimPalasundKommandantenhaus 

der Zitadelle Spandau.73 Unter dem Motto „Biirger, 

Bauer, Edelmann - Berlin im Mittelalter“ wurde 

nicht nur die Entstehung Berlins und die Entwick

lung in den ersten zwei Jahrhunderten beschrieben, 

sondem auch vom Leben der verschiedenen Stande 

ein lebendiges Bild vermittelt. Die Schau gliederte 

sich in fiinf thematische Blocke und zeigte in 25 

Raumen 432 Objekte bzw. Objektgruppen, die von 

rund 50 Leihgebem aus Berlin und aus 16 Stadten 

Westdeutschlands stammten.74 Katalog und Ausstel

lung wurden gegentiber der zentralen Ausstellung 

zur 750-Jahr-Feier mit dem Titel „Berlin, Berlin“ 

und deren Katalog, der auch einen kleinen Mit- 

telalterteil enthalt, lobend hervorgehoben.75 Von 

Mullers uber zwanzig Jahre verfolgte Konzeption, 

in Westberlin schwerpunktweise und interdisziplinar 

zu graben sowie die restaurierten Funde bereits wah- 

rend der Grabungen nicht nur der Fachoffentlichkeit, 

sondem auch einem breiten Publikum zu prasentie- 

ren,76 fand mit dieser viel beachteten Ausstellung 

eine groBe offentliche Anerkennung.

Bodendenkmalpflege im wiedervereinigten 

Berlin und in der Bundeshauptstadt 

Deutschlands: 1989 bis heute

Unter dem Jubel der Berliner fiel am 9. November 

1989 die Berliner Mauer. Am 3.10.1990 endeten die 

Hoheitsrechte der vier Alliierten Machte uber Ber

73 Museum fur Vor- und Friihgeschichte 1987.

74 Museum fur Vor- und Friihgeschichte 1987, 187-286.

75 Schuchard 1988.

76 Arbeitsgemeinschaft Historischer Handatlas 1978.

77 Engel u. a. 2000, 593.

78 Senatsverwaltung ftir Stadtentwicklung und Umweltschutz

1995. Die darin prognostizierten Grabungen sind nicht alle aus-

lin.77 Das wiedervereinigte Berlin wurde ein Land 

der Bundesrepublik Deutschland mit der am 

5.10.1990 iiberarbeiteten und am 11.1.1991 fiirganz 

Berlin ubemommenen Verfassung. In den 1990er 

Jahren ist die Stadtentwicklung gepragt von der am 

20.06.1991 vom Bundestag getroffenen Entschei- 

dung, die Bundeshauptstadt Deutschlands von Bonn 

nach Berlin zu verlegen. Der damit verbundene 

Umzug vieler Bundeseinrichtungen sowie die Wie- 

deraufnahme von Hauptstadtfunktionen trat in die 

entscheidende Phase ein, als der Bundestag im 

wiederhergestellten Reichstagsgebaude 1999 seine 

Tatigkeit aufnahm.78 Mit der Fertigstellung des 

Kanzleramtes und der Abgeordnetenhauser am 

Spreebogen war der Hauptstadtumzug im Wesentli- 

chen 2001 abgeschlossen.79 Die am 23.11.1995 vor- 

genommene Erweiterung der Bezirksverwaltung 

von 20 auf 23 Berliner Bezirke mit Marzahn, Ho- 

henschonhausen und Hellersdorf als eigenstandigen 

Einheiten wurde wenige Jahre spater, 1998, zuriick- 

genommen und es wurden 12 GroBbezirke gebildet. 

Die Einwohnerzahl entwickelte sich anders als prog- 

nostiziert und stagniert um die 3,5 Millionen.

Seit 1998 wird die City-Bildung vorangebracht, was 

mit der SchlieBung groBerer innerstadtischer Bau- 

liicken verbunden ist, in denen neben diplomatischen 

Einrichtungen representative Vertretungen Einzug 

halten. GroBe und uber langere Zeitraume vemach- 

lassigte, jedoch erhaltene Museumsaltbauten, wie 

die auf der Museumsinsel, das Zeughaus und Schloss 

Kopenick, werden grundsaniert und wieder musealen 

Zwecken zugefiihrt (Abb. 8), was die Attraktivitat 

der Hauptstadt entscheidend steigert und mittlerwei- 

le Berlin zum beliebten Ausflugsziel fur GroBstadt- 

touristen werden lasst.

Mit der City-Bildung wurde ein denkmalpflegeri- 

scher Schwerpunkt in die alte Mitte Berlins gelegt,80 

wobei die Finanzierungen solcher MaBnahmen zu- 

nehmend durch privates Engagement mitgetragen 

werden. Die Berliner Bodendenkmalpflege konnte 

an denkmalgerechten Wiederherstellungen, wie die 

der Gruft unter der Parochialkirche, mitwirken.81 Die 

Rettungsgrabung auf dem Heilig-Geist-Spitalfried-

gefiihrt worden, da sich zwischenzeitlich Standortwechsel erga- 

ben.

79 Landesdenkmalamt Berlin 2000. Darin sind enthalten Berich- 

te fiber die Grabungen im Schlosspark Bellevue, Werderscher 

Markt, Invalidenhaus und Ministergarten.

80 Engel u. a. 1998; Kemd'l 1996; Menghin 1993.

81 Jungklaus 2002; Krebs 2002; Strobl 2002; Wittkopp 2002.
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hof leitete gewissermaBen die bis heute andauernde 

Grabungstatigkeit auf dem Gelande ein, die sich in- 

zwischen auch auf die Heilig-Geist-Kapelle er- 

streckt, welche restauriert und mit einer angemessen 

Nutzung versehen werden konnte.82 2005/2006 soil 

der Abriss des Palastes der Republik erfolgen, was 

uns emeut vor die Frage stellt, ob auf dem Berliner 

Schlossplatz, also an prominenter Stelle, die sichtba- 

re Erhaltung der in der „Minus 1-Ebene“ liegenden 

baulichen Uberreste des Schlosses und weiterer der 

Stadt Colin, des Dominikanerklosters und der Coll- 

ner Stadtmauer gelingen wird. In grdBerem Umfang 

wurden solche ErhaltungsmaBnahmen bereits 1994 

zusammen mit dem Museum fur Vor- und Friihge- 

schichte im Foyer B der Zitadelle Spandau umge- 

setzt.

Am 1.5.1990 trat Wilfried Menghin die Nachfolge 

Adriaan von Mullers an und wurde, wie sein Vorgan- 

ger, Direktor des Museums und Leiter des Archaolo- 

gischen Landesamtes Berlin sowie Landesarchaolo- 

ge. Er stellte sich, gemeinsam mit Alfred Kemd'l, 

seinem standigen Vertreter und wissenschaftlichen 

Direktor am Amt, den Problemen des einsetzenden 

Baubooms und den daraus resultierenden boden- 

denkmalpflegerischen Herausforderungen, indem 

das Personal, das noch auf die fur Ostberlin zustan- 

dige Arbeitsstelle fur Bodendenkmalpflege am Mar- 

kischen Museum und auf das Amt verteilt war, 

schrittweise zusammengefuhrt wurde.83 Im Jahre 

1991 erfolgte die Abordnung des Wissenschaftlers 

Michael Hofmann, der Grabungstechniker Uwe 

Michas und Gunnar Nath sowie der Museologin Sy

bil Kleiber und schlieBlich 1993 ihre Versetzung 

zum Amt. Neben einer bereits 1989 einsetzenden in- 

tensiven Pressearbeit des Amtes begannen die Vor- 

bereitungen fur umfangreiche Grabungen, die in eine 

Senatsvorlage eingebracht wurden, in der die poten- 

tiellen Grabungsgebiete im Bereich der geplanten 

Parlaments- und Regierungsbauten ausgewiesen wa- 

ren. Allerdings blieb die Finanzierung der Arbeiten 

lange ungeklart. Nachdem 1994 diese Misere in die 

Offentlichkeit getragen wurde, erklarten sich Bund 

und Land Berlin 1995 bereit, im Rahmen der Ent- 

wicklungsmaBnahme fur das Parlaments- und Re-

82 Lange 1997.

83 Menghin 1997.

84 Bericht liber den Stand der Planungen und Realisierungen fur 

die Konzeption „Bewahrung und zukiinftige Nutzung der Zita

delle Spandau“ Bericht Nr. 132 des Senats von Berlin vom 3.4. 

1985, Drs. 9/2461.

Abb. 8: Ortsfestes und sichtbares Bodendenkmal im Kunstge- 

werbemuseum auf der Schlossinsel Kopenick. Freilegung 1999, 

Fertigstellung 2004. LDA. Foto: W. Bittner.

gierungsviertel Sondierungsgrabungen auf dem Ber

liner Schlossplatz, an der Schinkelschen Bauaka- 

demie und auf dem Friedrichswerder zu finanzieren. 

Unter einer groBen dffentlichen Resonanz wurden 

diese, auch fur die Leistungsfahigkeit des Amtes 

wichtigen Probegrabungen 1995-1996 durchgefuhrt 

und warfen deutlicher als zuvor Fragen der Erhal- 

tungsperspektiven auf: Lassen sich die ergrabenen 

Befunde in die Neubebauung einbeziehen? Welche 

der geborgenen Teile sollen dauerhaft in die Mu- 

seumsbestande uberfuhrt werden?

Das wohl bedeutendste Vorhaben von Museum und 

Berliner Bodendenkmalpflege war der geplante Um- 

zug auf die Zitadelle Spandau, wo an eine gemeinsa- 

me Unterbringung im Haus 4 gedacht war. Der Senat 

verfolgte seit 1978 bzw. 1985 die schrittweise Sanie- 

rung der Spandauer Zitadelle zur zukiinftigen Nut

zung, die im Wesentlichen getragen war von der 

Idee, drei in Westberlin mit Berliner Geschichte be- 

fassten Einrichtungen, dem Museum fur Vor- und 

Friihgeschichte, dem Stadtgeschichtlichen Museum 

Spandau und dem Archaologischen Landesamt Ber

lin, Arbeits- und Ausstellungsraume zu verschaffen 

und somit die Attraktivitat der Zitadelle fur die Be- 

sucher zu steigem.84 Zu den 1985 erweiterten bauli

chen Zielsetzungen gehorte der Plan, im Bereich der 

Westkurtine aufgrund der Grabungsfunde aus slawi- 

scher und askanischer Zeit eine Anlage - das spatere 

Foyer B - vorzusehen, in der die Grabungsbefunde
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besichtigt werden konnten. Andere Vorhaben, wie 

die Kennzeichnung des Verlaufes der alten Befesti- 

gungsanlage mit ihren Toren und Tiirmen im Innen- 

hof der Zitadelle, konnten ebenso wenig verwirklicht 

werden, wie der fur 1990 beabsichtige Einzug des 

Museums fiir Vor- und Fruhgeschichte ins Haus 4.85 

Fur dieses Ziel, Berliner Geschichte in der Zitadelle 

auszustellen, wurde jedoch hier jahrzehntelang aus- 

gegraben.86 Einer derjenigen im Amt, deren Wirken 

die besondere Verbindung zwischen dem Museum 

fiir Vor- und Fruhgeschichte und der Berliner Bo- 

dendenkmalpflege seit gut dreiBig Jahren unter- 

streicht und der in der Zitadelle Spandau sowohl auf 

den Ausgrabungen als auch bei der Herrichtung der 

Raumlichkeiten fiir die Nutzung tatig ist, ist Rai- 

mund Maczijewski. Sein Einsatz fiir das Museum 

begann 1968, als er sich in der Schlussphase der Ent- 

triimmerungsarbeiten im Gropius-Bau mit engagier- 

te. Im Folgejahr nahm er unter der Leitung v. Mul

lers die Grabungen auf der Zitadelle auf. Obwohl 

nach 1990 der Umzug in die Zitadelle nicht weiter 

verfolgt wurde, da die archaologischen Museen der 

Stiftung PreuBischer Kulturbesitz zukiinftig auf der 

Museumsinsel in Berlin-Mitte konzentriert sein wer

den, verblieben vorlaufig unter dem Dach im Haus 4 

Raume fiir die Grabungstechniker des Amtes, fiir 

das archaologische Eingangsmagazin von Spandau- 

er Funden sowie im Keller die aus dem Gropius-Bau 

geborgenen, kriegsbeschadigten Museumsbestande. 

Beides wird bis heute von Maczijewski betreut.

Am 24.11.1994 fanden die Grabungen auf der Zita

delle Spandau ihren Hohepunkt und zugleich vorlau- 

figen Abschluss in der Eroffnung des so genannten 

Foyers B (Abb. 9). Diese Bezeichnung des grbBten 

gesicherten und offentlich zuganglichen Berliner 

Bodendenkmales ergab sich aus der BaumaBnahme. 

Im Zusammenhang mit der Restaurierung und Sa- 

nierung des Juliusturmes mussten Aufschiittungen 

der Kurtine bis zum Schwarzen Gang abgetragen 

werden. In dieser Grabungsflache kamen drei der in 

Holz errichteten Burgphasen zum Vorschein, die zu- 

nachst abgetragen wurden und spater, im Foyer des 

dariiber neu zu errichtenden Funktionsgebaudes, 

wiedererrichtet werden sollten. Auf Vorschlag des 

Ausgrabers Wolfgang Gehrke konnte v. Miiller den 

Landeskonservator Helmut Engel iiberzeugen, Mit- 

tel des so genannten Zukunftinvestitionsprogram- 

mes fiir diese MaBnahmen einzusetzen, womit die 

Fortsetzung der Grabung finanziert werden konnte, 

um in Richtung Norden, entlang des Boschungsbe- 

reiches der Kurtine, die Verlangerung der bereits an- 

geschnittenen holzernen Burgmauer aufzuspiiren. 

Die Holzkastenkonstruktionen waren Uberreste der 

in der Slawenzeit begriindeten und bis in 15. Jahr- 

hundert hineinreichenden Burg und besser erhalten 

als die in der friiheren Grabungsflache. Deshalb fa- 

vorisierten v. Miiller und Engel diesen wesentlich 

groBeren Bereich als kiinftiges Foyer B, der erhal

ten, gesichert und iiberdacht sowie gestaltet werden 

musste. Den archaologischen Befund konservierten 

die in der Werkstatt des Museum fiir Vor- und Friih- 

geschichte gemeinsam tatigen Restauratoren des 

Museums und des Amtes. Das Ausstellungskonzept 

und dessen Umsetzung lag in den Handen des Muse

ums. Die laufende Betreuung des Foyers iibemahm 

das Amt.

Das um die Mitarbeiter der ehemaligen Arbeitsstelle 

fiir Bodendenkmalpflege am Markischen Museum 

vergroBerte Archaologische Landesamt Berlin wies 

1995 mit 15 Planstellen seine umfangreichste perso- 

nelle Ausstattung auf. Es setzte sich zusammen aus 

einem Wissenschaftlichen Direktor, einem Wissen- 

schaftler, einer Verwaltungskraft, einem Archivar, 

zwei Restauratoren, einem Grabungstechniker/Res- 

taurator, vier Grabungstechnikem und vier Erdar- 

beitern. Selbst der Fuhrpark des Amtes, der inzwi- 

schen ausgestattet war mit einem Kleinbus, einem 

groBen und zwei kleinen Bauwagen, Bagger, Rad- 

lader, Muldenkipper und Forderbandem erhielt Zu- 

wachs durch einen weiteren Bauwagen des Marki

schen Museums. Der mit der VergrdBerung des 

Amtes verbundene Platzbedarf konnte im Langhans- 

bau nicht mehr realisiert werden, so dass die Senats- 

verwaltung fiir Kulturelle Angelegenheiten 1994 

Raume in der gegeniiberliegenden SchlossstraBe 1 A 

zur Verfiigung stellte, in denen ein Teil der Mitarbei

ter und das Archiv untergebracht wurden. Das ehe- 

malige Grabungsquartier auf der Zitadelle im Haus 4

85 Gehrke 1980.

86 Grabungskalender der Zitadelle, der fiir sich keine Vollstan- 

digkeit in Anspruch nimmt (in Klammem gesetzt die Fundstel- 

lennummer): 1969: stidlich des Palas (45 IV) und im Hof (45 JI); 

1970er Jahre: Palas, Hof, Kommandantenhaus (alles 45 III), 

Schwarzer Gang, Torhaus (45 I) und Bastion Konig (45); 1979:

nordlicher Palas, Rampe und Hof (alles 45 VI); 1979: Ringlei- 

tung Rasen (45); 1985-1987: Foyer B (45 V), Westkurtine und 

Juliusturm (beides 47 VII); 1991/1992: Rasen (45 XII); 

1992/1993: Aites Zeughaus, Sudkurtine (45 XI); 1994-2004: 

Haus 6 (45 IX); 1995-1997: Hafen (45 VIII); 1998: Haus 7 (45 

X) (Freundlicher Hinweis von Raimund Maczijewski).
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Abb. 9: Ortsfestes und sichtbares Bodendenkmal auf der Zitadelle Spandau, Foyer B. LDA. Foto: W. Bittner.

unter dem Dach richteten sich die Grabungstechni- 

ker und -arbeiter als Biirounterkunft in Eigeninitia- 

tiveher(Abb. 10).

Bis 1998 wurde, je nachdem, ob eine Stelle aus dem 

ehemaligen Ost- oder Westteil von Berlin stammte, 

die Entlohnung oder Vergutung durch den Berliner 

Senat nach Ost- oder Westtarifen berechnet. Eine 

erste Angleichung des West-Ost-Lohngefalles wur

de mit dem Wegfall der Berlinzulage erwirkt. Dem 

folgte die Aufhebung der unterschiedlichen Vergii- 

tungen nach BAT-Ost und BAT-West, wovon zuvor 

Mitarbeiter betroffen gewesen waren, die Tur an Tur 

arbeiteten. Letzte Ungleichheiten wurden mit dem 

Tarifanpassungsgesetz 2003 tiberwunden, obwohl 

sich immer noch kleine Unterschiede, beispielsweise 

bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, erhalten 

haben. Diese Diskrepanzen triibten die Arbeitsatmo- 

sphare nicht; im Gegenteil: seit der Zusammenfuh- 

rung nutzten alle Mitarbeiter die Chance, endlich

87 Seyer 2002.

wieder gemeinsam in der Berliner Bodendenkmal

pflege arbeiten zu konnen.

Bei den Griindungen der Stiftung Stadtmuseum Ber

lin und des Landesdenkmalamtes Berlin 1995 wurde 

erwogen, ergrabene Berliner Bodenfunde aus stadt- 

geschichtlich relevanten Epochen kiinftig dem Mar- 

kischen Museum zu iiberlassen. Solche Regelungen 

sollten an die in Ostberlin geltenden Regeln ankniip- 

fen, wo anfangs das Institut fur Vor- und Friihge- 

schichte der Deutschen Akademie der Wissenschaf- 

ten und spater das Markische Museum ausgruben 

und die Funde im Markischen Museum verwahrt 

wurden.87 Verbindliche Regelungen dieses Inhaltes 

spielten in der Anfangszeit beider 1995 neu geschaf- 

fenen Einrichtungen eine unmaBgebliche Rolle. In 

der Phase der Beschlussfassung fur die Griindungen 

beider Einrichtungen verlor das Archaologische 

Landesamt Berlin seine Eigenstandigkeit. Die Se- 

natsverwaltung fur Kulturelle Angelegenheiten gab 

das Amt an die Senatsverwaltung fur Stadtentwick- 

lung und Technologic ab, die es der durch die Geset- 

zesnovelle neu installierten Denkmalfachbehorde,
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Abb. 10: Archaologisches Eingangsmagazin in der Zitadelle 

Spandau im Dachgeschoss des Hauses 4: Friedhilde Kohtz und 

Raimund Maczijewski. LDA-ALA.

Abb. 11: Karin Wagner (Bildmitte), seit 1995 Leiterin des LDA, 

bei einer Pressekonferenz mit dem Berliner Senator Volker Has

semer. Foto: K. Scheibe.

Abb. 12: Grabung 1999-2001 in Biesdorf-Siid/Habichtshorst 

(mehrperiodige Siedlung mit Schwerpunkt in der vorromischen 

Eisenzeit und der alteren Kaiserzeit). LDA-ALA. Foto: W. 

Reuss.

dem Landesdenkmalamt Berlin, angliederte. Im Ge- 

genzug erhielt die Kulturverwaltung Raume fur die 

Generaldirektion der Stiftung Stadtmuseum Berlin 

in der PoststraBe 13/14 in Berlin-Mitte.88

Als ich am 1.1.1995 die Nachfolge Alfred Kernd’ls 

antrat (Abb. 11), machte mich Wilfried Menghin be- 

sonders auf die engen Verbindungen des Amts zum 

Museum aufmerksam. Die damalige raumliche Nahe 

erleichterte die Kommunikation zwischen den Mit- 

arbeitem beider Einrichtungen wesentlich. Der An- 

fang in der neuen Dienststelle war dagegen be- 

schwerlich, weil der Landeskonservator und Leiter 

des neuen Amtes, Jorg Haspel, in der LindenstraBe 

20-25 in Kreuzberg und der Gartenbaudirektor und 

Leiter der Gartendenkmalpflege, Klaus von Krosigk, 

am Friedrich-Liszt-Ufer in Tiergarten saBen, was fur 

die gemeinsamen Burotermine mit einem erhohten 

Zeitaufwand fiir Fahrtstrecken, manchmal mehrfach 

taglich quer durch Berlin, verbunden war.

Die sich aus der Wiedervereinigung Berlins erge- 

benden Arbeitsschwerpunkte der Bodendenkmal- 

pflege, wie die ErschlieBung des erstmalig nach gut 

50 Jahren fur Gesamtberlin zuganglichen vor- und 

friihgeschichtlichen Fundbestandes sowie die Pflege 

der bekannten und teilweise noch unvollstandig er- 

grabenen Fundstellen, kdnnen erst seit kurzem in 

Angriff genommen werden, da der Hauptstadtumbau 

und die City-Bildung Berlins die Grabungsschwer- 

punkte setzten, denen sich die Archaologische Denk- 

malpflege stellen musste. Dabei konzentrierten sich 

die Arbeiten auf die Bezirke Friedrichshain, Kdpe- 

nick, Mitte, Pankow und Steglitz (Abb. 12).89 Diese 

in einer verhaltnismaBig kurzen Zeit durchzufiihren- 

den GroBgrabungen erforderten ein hohes MaB an 

Eigenverantwortung der aus dem Kreise der Mitar- 

beiter stammenden bzw. der zusatzlich unter Vertrag 

genommenen Grabungsleiter. Den Grabungsleitem 

stand ein Team aus Fachkraften zur Seite, die von 

Hilfskraften unterstiitzt wurden, welche in Arbeits- 

beschaffungsmaBnahmen ausgebildet und bis zu 

fiinf Jahre beschaftigt werden konnten. Fiir die Be- 

arbeitung der Funde der in unmittelbarer Nach- 

barschaft liegenden Grabungen auf dem Heilig- 

Geist-Spitalfriedhof, dem Werderschen Markt, dem 

Schlossplatz und der Breiten StraBe wurden Raume 

in der Breiten StraBe 11 in Berlin-Mitte fiir ein ar

chaologisches Eingangsmagazin angemietet, das

88 LDA-ALA, Mitzeichnungen zwischen den Senatsverwaltun- 

gen zur Novellierung des Gesetzes von 1995 und zur Grundung 

der Stiftung Stadtmuseum Berlin 1995. Vgl. dazu: Giintzer 1995, 

64.

89 Haspel/Menghin 2000; Haspel/Menghin 2005; Hofmann 1997; 

Maczijewski 1997a; 1997b; 1999; Michas 1999; Muller/Miiller 

1997.
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Manfred Wiemer leitete, der den Scherben „einen 

Pass “ ausstellte, wie die Berliner Zeitung sein Port

rat titelte. Peter R. Fuchs und Michael Hofmann iib- 

ten verstarkt die Fachaufsicht fiber Grabungen aus, 

was die vorbereitende Planting und Organisation der 

Grabung, die Koordinierung der Grabungsablaufe 

mit der Arbeit der beteiligten Tiefbaufirmen, standige 

Absprachen mit den beteiligten Behorden, Biiros und 

Firmen und schlieBlich die Aufsicht uber die Gra- 

bungsdurchfuhrung bis zur Abnahme des Grabungs- 

berichtes beinhaltete. Der 1995 aufgelegte Standard 

zur Durchfuhrung archaologischer Grabungen im 

Land Berlin, der im Abstand von zwei Jahren fort- 

geschrieben wird, gibt die Vorbereitung und Durch

fuhrung von Grabungen vor und beschreibt, wie die 

Dokumentation zu erstellen, der Grabungsbericht 

abzufassen und das Fundgut zu erfassen sind, woran 

sich die Inventarisierung und Katalogisierung der 

Funde im Museum fiir Vor- und Friihgeschichte so- 

wie die wissenschaftliche Auswertung der Grabung 

anschlieBen, so dass eine zeitnahe Publikation der 

Ergebnisse ermoglicht wird. Fiir die mit den Bauher- 

ren abgeschlossenen offentlich-rechtlichen Vertrage 

fiber die Durchfuhrung von Grabungen stellt dieser 

Standard die Grundlage dar, um die erforderlichen 

Parameter Kosten/Zeit zu ermitteln und um Gra- 

bungsgesellschaften beauftragen zu konnen.

Mit Hilfe des Ortsaktenarchives und der daraus re- 

sultierenden Datenbank der archaologischen Funde 

und Fundstellen Berlins sowie der in den MaBstaben 

1:4.000 fiir Westberlin und 1:5.000 fiir Ostberlin er- 

arbeiteten Fundstellenkartierungen werden Stellung- 

nahmen liber zu erwartende Bodendenkmaler in Ver- 

bindungmitBauantragen,Planfeststellungsverfahren, 

Bebauungsplanen,Umweltvertraglichkeitspriifungen 

und anderem mehr verfasst, was die rechtzeitige Be- 

kanntgabe gefahrdeter Fundstellen absichert. Diese 

hoheitliche und fur eine Fachbehbrde wesentliche 

Aufgabe ist, federfiihrend fur die Archaologie, dem 

Archiv zugeordnet, so dass anfangs Michael Eckerl, 

spiiter Klara von Muller und seit kurzem Uwe Michas 

Stellungnahmen fristgemaB abfassen. Archaologi- 

sche Baubegleitungen und Befahrungen von ange- 

zeigten Bauvorhaben, deren Gelande fundverdachtig 

ist, werden erleichert durch die Nutzung von zwei 

Kleinbussen, deren Einsatz Maczijewski und Michas 

steuem.

Dank der intensiven Zusammenarbeit mit dem MVF 

war es mbglich, sechs Monate nach Grabungsab- 

schluss die restaurierten Objekte eines Graberfeldes 

der jiingeren vorromischen Eisenzeit aus Lichter

felde-West auszustellen. Die vom 29.08. bis 1.11.1998 

im Wrangelschlosschen in Steglitz gezeigte Sonder- 

ausstellung „Spuren der Vorzeit - Archaologie im 

Bezirk Steglitz“ war nicht nur ausgestattet mit re

staurierten Metall- und Keramikfunden, sondern 

auch mit einem groBen Lackprofil und einer Gra- 

bungsflache. Konzept und Katalog erstellte die wis

senschaftliche Assistentin des Museums fiir Vor- und 

Friihgeschichte, Birgit Heide.90

Ein Jahr spater bezog das Heimatmuseum Kdpenick 

mit einer neuen Dauerausstellung, die eine eigene 

Archaologieabteilung enthalt, sein neues Domizil im 

ehemaligen Gutshaus Alter Markt 1 in der Altstadt 

von Kdpenick.91 Auch hierfur restaurierten die Kon- 

servatoren des Museums Funde neuer Grabungen 

aus Alt Kdpenick 17-19 sowie von der GriinstraBe 

18/19, rekonstruierten den Befund des mesolithi- 

schen Hockers von Schmockwitz, den einer origina- 

len Hausecke aus der Grabungsflache Alt Kdpenick 

17-19 und den des beriimten Hortfundes von Spind- 

lersfeld. Ein Exemplar der durch Gunnar Nath und 

§akir Akba§ auf der Grabung GriinstraBe 11/13 ge- 

fertigten Lackprofile fand in der neuen Dauerausstel

lung des Heimatmuseums Kdpenick seinen Platz.

Im novellierten Denkmalschutzgesetz von 1995 ist 

der Pflegerstatus ebenso wenig wie im Gesetz von 

1977 beriicksichtigt, was einen klaren Bruch mit der 

Berliner Pflegertradition bedeutet, deren Anfange 

sich 1926 am Markischen Museum abzeichnen und 

die Ende der 1970er Jahre ausklang. So konnten die 

bis 1996 gewahrten Aufwandsentschadigungen fiir 

Pfleger nicht weiter gezahlt werden, weil dafiir die 

gesetzliche Grundlage fehlte. Die bisher gebrauchli- 

chen Formen, Pfleger zu ermachtigen, lieBen sich 

nicht mehr anwenden. Es konnten weder, wie in der 

DDR, Ausweise ausgestellt noch, wie in Westberlin, 

Bestallungen und Veroffentlichungen im Amtsblatt 

oder in einer Fachzeitschrift vorgenommenen werden. 

Bei einer 1995 einberufenen Pflegerversammlung, auf 

der diese Veranderungen besprochen wurden, erklar- 

ten sich dennoch viele bereit, weiterzumachen. Auf- 

grund der neuen Situation unterblieb eine Aufgaben- 

teilung, wie die friihere Zuweisung bestimmter 

Bezirke. Eine gewisse Enttauschung dariiber, dass 

Verantwortung nicht mehr von Amts wegen auf Eh- 

renamtliche iibertragen werden konnte, war zu spii-

90 Heide 1998.

91 Bezirksamt Kdpenick von Berlin 1999.
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ren.92 Bei den Zusammenkiinften der ehemaligen 

Pfleger fanden sich neue Interessierte ein und andere 

Interessensgebiete warden thematisiert, wie die Be- 

schaftigimg mit speziellen Funden oder Zeitepochen, 

die nun die Grundlage des monatlichen Erfahrungs- 

austausches in Form von Vortragen, Ausstellungs- 

besichtigungen und Exkursionen bilden. Wenn auch 

seltener die Mithilfe auf Grabungen organisiert wer- 

den kann, werden beispielsweise Fundstellenbege- 

hungen auch weiterhin von Pflegem durchgefuhrt.93 

Ende der 1990er Jahre zeichnete sich die Fehlein- 

schatzung der far Berlin in der Nachwendezeit prog- 

nostizierten Entwicklung ab. Uber ein Misstrauensvo- 

tum wurde 2001 der Regierungswechsel herbeigefuhrt 

und das finanzielle Desaster offenbart. Die neue poli- 

tische Ausrichtung stellte raumgreifende Investitio- 

nen auf den Priifstand und pladierte far die Wieder- 

herstellung und Nutzung vorhandener Substanz, wie 

die der bestehenden Bauten, Trassen bzw. des er- 

schlossenen und brachliegenden Baulandes. Damit 

waren bereits eingeplante Grabungen, wie die zur 

Verlangerung der U-Bahnlinie U 5 zwischen Ale- 

xanderplatz und Brandenburger Tor oder weitere in 

den Entwicklungsgebieten Biesdorf-Sud und Pan

kow-Nord, die in unerschlossenes und damit archao- 

logisch relevantes Gebiet eingriffen, hinfallig. Auf 

die durch Parlaments- und Regierungsbauten sowie 

EntwicklungsmaBnahmen ausgelosten Grabungen 

folgten solche, die mit der ErschlieBung des neuen 

Zentralbahnhofes Lehrter Bahnhof, der Errichtung 

von Reprasentanzen in der Hauptstadt, dem Ausbau 

der Museen sowie der Sanierung innerstadtischer 

Kirchen verbunden waren94. Dabei erweiterte sich 

das Spektrum auf Grabungen, so am Lehrter Bahn

hof, auf der Schlossinsel Kdpenick und auf der Mu- 

seumsinsel, die uber mehrere Jahre andauerten und, 

bedingt durch den Bauablauf, mehrfach unterbro- 

chen werden mussten, sich somit aus einer Folge 

92 Den „Dienstaltesten“, unter ihnen Gehrke und Maczijewski 

aus Westberlin sowie Heinz Haase und Ralf Rohrlach aus Ost- 

berlin, erschien dieser Imageverlust ungerechtfertigt, wobei 

Haase und Rohrlach als „reine“ Ehrenamtliche sich besonders 

hart betroffen fuhlten.

93 Fiir die Ubemahme der Ostberliner Pflegertradition, am 26. 

Oktober das Berlinjubilaum alljahrlich zu begehen, sorgte Rohr

lach. Haase widmete sich, wie Horst Sembach, weiterhin Stein-

artefakten und ihren Fundstellen auf Ostberliner Gebiet, was 

Sembach dazu veranlasste, ihm die weitere Beobachtung seiner 

Westberliner Fundstellen zu iibertragen. Aus dem Ostberliner

Kreis, der sich um Haase und Rohrlach gruppierte, blieben Lutz 

Wanderer, Rudiger Schneider, Heinz Symkowski, K. Stoll und 

Sven Haitsch aktiv, indem beispielsweise Wanderer seine For-

von getrennten Grabungsflachen zusammensetzten.95 

GrdBere und zusammenhangende Grabungsflachen, 

die dem Archaologen einen genaueren Einblick in 

die Bau- und Besiedlungsgeschichte eines Areales 

ermdglichen, wurden seltener (Abb. 13). Jiingere 

Unterkellerungen in den innerstadtischen Grabungs

flachen reduzierten die archaologischen Arbeiten 

haufig auf einen Teil der zu bebauenden Flachen, 

was dazu fiihrte, dass der Fundanfall stark zuriick- 

ging. Das Archaologische Eingangsmagazin in der 

Breiten StraBe 11 konnte somit 1999 aufgegeben 

und in wesentlich kleinere und wenig geeignete Rau- 

me in die KrausenstraBe 38/39 in Mitte verlegt wer

den, jene Adresse, in der das Landesdenkmalamt 

Berlin 1997 seinen ersten provisorischen Dienstsitz 

nahm, in dem sich aber der Ausbau eines neuen und 

anforderungsgerechten Eingangsmagazins wegen 

der unklaren Nutzungsdauer nicht realisieren lieB.

Da die Fachabteilungen Bau- und Gartendenkmal- 

pflege und das Archaologische Landesamt Berlin in 

dieser Reihenfolge nacheinander in die Krausenstra

Be 38/39 eingezogen waren, saBen die Mitarbeiter 

verstreut uber drei Gebaudeteile in vier Etagen. Die 

zentrale Lage des Dienstgebaudes in der alten und 

zugleich neuen Berliner Mitte entschadigte fiir raum- 

liche Verschlechterungen, die die Garten- und Bo- 

dendenkmalpflege in Kauf nehmen muss. Anfahrts- 

wege, wie die von Tiergarten, Kreuzberg oder gar 

Charlottenburg nach Mitte, wo sich inzwischen die 

Aktivitaten der Denkmalpflege und auch die der Ar- 

chaologie konzentrierten, entfielen. Die Kommuni- 

kation zwischen den verschiedenen Fachrichtungen 

verbesserte sich. Die inhaltliche Neuausrichtung des 

Amtes, die zum Ziel hatte, fachliche Gemeinsamkei- 

ten zu starken und die Grenzen zwischen den Fach- 

bereichen zu tiberwinden, wurde 1998 mit einer neu

en Amtsstruktur eingeleitet, dem so genannten 

„Zwei-Saulen-Modell“, dessen tragende Elemente 

schungen uber die Schachbrettsteine und Schneider uber die 

Glasmarken in Vortragen vorstellten. Im Unterschied zu Ostber- 

lin waren einige der Westberliner Pfleger zugleich hauptamtlich 

tatig, wie Maczijewski, Gehrke und Eckerl. Neben Sembach ge- 

horen die Westberliner Fritz Senss, Uwe Menz, Reinhard Schel

ling und der nach langerer Unterbrechung zuriickgekehrte Gehr- 

mann dem neuen Kreis der „Pfleger“ an. Von vielen, die kurzzeitig 

an den Veranstaltungen teilnahmen, fanden Fr. Wachtmann und 

Hans-Jurgen Vahldiek Gefallen an dem neuen Profit der Pfleger- 

tatigkeit und schlossen sich der aus iiberwiegend „altgedienten“ 

Pflegem bestehenden Gruppe an.

94 Wagner 2002.

95 Wagner 2003.
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Abb. 13. Grabung 2000 in Berlin-Mitte am Ahomblatt (Stadtquartier im mittelalterlichen und fruhneuzeitlichen Colin). LDA-ALA. 

Foto: C. Melisch.

391



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

Abb. 14: Mitarbeiter der Bodendenkmalpflege auf Grabungen (2000-2004). Michael Hofmann, Gunnar Nath, Uwe Michas, Peter R. 

Fuchs. Fotos: A. Schoen, B. Fischer, S. Plietzsch.

im Denkmalmanagement und in der Denkmalkunde 

gesehen warden. Die Saule ,,Denkmalmanagement" 

wurden von der Ban- und Gartendenkmalpflege ge- 

bildet, die „Denkmalkunde“ von der Baudenkmal- 

inventarisation und der Bodendenkmalpflege. Die 

jeweiligen Saulenleiter, welche aus der Mitte der 

vormaligen Gruppen bzw. Referatsleiter emannt 

wurden, verfiigten deshalb uber eine Teilfachkom- 

petenz, was dazu fuhrte, dass der Hauptkonservator 

Hendrik Schnedler 1998-2001 Leiter der Saule 

„Denkmalkunde“ wurde und damit auch Verantwor- 

tung fur die Bodendenkmalpflege trug. Seit 2002 lei- 

te ich kommissarisch die Abteilung Denkmalkunde 

und darf somit als Prahistorikerin die Baudenkmal- 

inventarisation des Landes Berlin mit verantworten. 

Mit dem Strukturwandel begann die bis heute anhal- 

tende Personaleinsparung, bei der jede frei werden- 

de Stelle nicht mehr besetzt wird, so dass schlieBlich 

die Bodendenkmalpflege bis 2010 etwa auf die Per- 

sonalstarke der 1960er Jahre zuriickgefahren sein 

wird (Abb. 14). In jiingster Zeit werden sogar an be- 

setzte Stellen so genannte Wegfall-Vermerke ange-
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bracht, was den Verlust des Arbeitsgebietes fur den 

betreffenden Kollegen bedeutet, dem in der Folge- 

zeit Sonderaufgaben in einem Ubergangseinsatz 

ubertragen werden oder der an die 2004 gegriindete 

Behdrde „Zentrales Personaluberhangmanagement“ 

versetzt wird. Seit 1997 verlor die Bodendenkmal

pflege auf diese Weise vier Erdarbeiter- und zwei 

Grabungstechnikerstellen sowie eine Restauratoren- 

und eine Archivstelle. Teilweise liefl sich der Perso

nalmangel durch geschulte, teils hochqualifizierte 

Krafte ausgleichen, die im Rahmen verschiedener 

Weiterbildungs- und Finanzierungsprogramme, wie 

Arbeitsbeschaffungsmaflnahmen, Absolventenprak- 

tika, Zivildiensteinsatzen und gemeinnutziger Arbeit 

von Sozialhilfeempfangem, angenommen werden 

konnten, was allerdings immer mit Befristungen der 

eingesetzten Kollegen verbunden war. Die entstan- 

dene Situation zwang uns, die bisherige Aufgaben- 

verteilung zu verandern, wobei alle Grabungstechni- 

ker anteilig Aufgaben im Innendienst ubemommen 

haben. So werden das Archiv von Uwe Michas und 

die digitale Grabungsdokumentation von Gunnar 

Nath betreut, was zuvor in den Handen von Klara 

von Muller lag. Peter R. Fuchs kummert sich mit um 

das Archaologische Eingangsmagazin in der Klos- 

terstrafle 47. Jenes im Haus 4 der Zitadelle Spandau 

sichtet und inventarisiert Raimund Maczijewski.

Im Fruhjahr 2003 bezog das Amt seinen ersten 

festen Dienstsitz im Alten Stadthaus, Klosterstrafle 

47 (Abb. 15). Diesmal wird ein zusammenhangen- 

der Bereich belegt, der uber drei Ebenen im Nordflii- 

gel an der Parochialstrafle und im Turmflugel am 

Molkenmarkt reicht. Die Raumbelegung entspricht 

der Amtsstruktur von 1998. Ein Archaologisches 

Eingangsmagazin wurde bereits bei den Planungen 

beriicksichtigt und neben dem so genannten Archiv- 

keller eingerichtet. Die Bodendenkmalpflege ist in 

fiinf nebeneinander liegenden Raumen in der dritten 

Ebene untergebracht und hat freie Sicht auf den Mol

kenmarkt und die historische Mitte Berlins. Kurz 

nach dem Einzug wurde angesichts drastischer und 

iiber das bisherige Mafl hinausgehender Einsparquo- 

ten, die bis 2006 zu erbringen sind, eine Organisati- 

onsuntersuchung der Berliner Denkmalpflege einge- 

leitet, an der sich die Oberste Denkmalschutzbehorde 

und das Landesdenkmalamt beteiligten. Dabei stell- 

te sich heraus, dass die alte Gliederung in Ban-, Gar

ten- und Bodendenkmalpflege, aus der das Amt her- 

vorging, die Arbeit des Amtes besser spiegelt, als 

die 1998 aufgestellte Struktur des „Zwei-Saulen- 

Modells“. Auflerdem wurde die Notwendigkeit einer

Abb. 15: Domizil des Landesdenkmalamtes seit 2003, Kloster- 

straBe 47 in Berlin-Mitte. Bereich der Bodendenkmalpflege: 3. 

Stock mit Blick zum Molkenmarkt. LDA. Foto: W. Bittner.

zusatzlichen Gruppe unterstrichen, die aus Personal 

der anderen Gruppen gebildet werden und die das 

Image und die Offentlichkeitsarbeit zum zentralen 

Anliegen der Arbeit des Amtes entwickeln soil.

Der Landesarchaologe gehort auch nach der Organi- 

sationsuntersuchung unangefochten zur Spitze des 

Landesdenkmalamtes, die aus dem Landeskonserva- 

tor und Behbrdenleiter Jorg Haspel, seinem Vorzim- 

mer und der Amtsjuristin Karin Schmidt gebildet 

wird. Allerdings werden in der Zielvereinbarung des 

Amtes 2004/2005 wenige fur das Fachgebiet spezifi- 

sche Ziele, sondem solche im allgemeinen denkmal- 

pflegerischen Interesse angestrebt. Immerhin sind der 

inzwischen 2004 zum achten Mai stattfindende Ber

liner Archaologentag, zwei Fachmonographien, ein 

archaologisches Stadtkataster fur das Gebiet Molken- 

markt/Klosterviertel sowie die bereits stattfindenden 

Grabungen auf dem Gelande Friedrichswerder-Sud 

enthalten. Es ist nicht Gegenstand dieser Zielverein- 

barungen, die traditionelle Verbindung zum Museum 

aufrecht zu erhalten. Ebenso wenig enthalt der im 

Rahmen der Kosten- und Leistungs-Rechnung ent- 

standene Produktkatalog des Amtes ein Produkt, in 

dem sich diese Verbindung abbildet. Die mit der Or- 

ganisationsuntersuchung aufgestellten zwolf Kem- 

prozesse des Amtes eignen sich ebenfalls nicht zur 

Qualifizierung dieser Verbindung. Deshalb ist es umso 

wichtiger, den Kontakt zum Museum aufrecht zu er

halten, da die Berliner Bodendenkmalpflege im Amt 

weniger die eigene als vielmehr eine allgemeine Wir- 

kung entfalten kann. So wie in der Vergangenheit soil- 

ten auch in der Zukunft mit dem Museum gemeinsa- 

me Forschungsgrabungen, Publikationen, Ausstellun- 

gen, Presse- und Offentlichkeitsarbeit moglich sein.
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