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Abb. 1: Schliiterhof im Lustgartenfliigel des Berliner Stadt- 

schlosses. Im dritten Stock befanden sich die Raume der Kunst- 

kammer. Foto: Landesdenkmalamt Berlin.

Berliner Stadtschloss 1829-1835

Bei Griindung der „Abtheilung fur vaterlandische 

Alterthumer“ des gerade in Entstehung begriffenen 

„Kdmglichen Kunst-Museo“ befand sich die pra- 

historische Sammlung als vormaliger Bestandteil 

der Hohenzollernschen Kunstkammer im konigli- 

chen Stadtschloss. Im dritten Stock des von Andreas 

Schluter errichteten Lustgartenfliigels, beiderseits 

des liber dem so genannten Portal 5 gelegenen Ritter- 

saales wurden die Sammlungen der PreuBenkonige 

seit dem 18. Jahrhundert verwahrt und Besuchem 

prasentiert.

Abb. 2: Sudfassadc der bstlichen Galerie (Porzellangalerie) des 

Schlosses Monbijou, vor 1926. In der auBerlich vollkommen 

identischen westlichen Galerie war die vaterlandische Samm

lung aufgestellt. Foto: Markischer Verlag Berlin.

Schloss Monbijou 1835-1849

In dem von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff 

nach 1740 errichteten Gartenfliigel des Lustschlosses 

Monbijou kam die prahistorische Sammlung 1835 

als ,,Kdmgliches Museum Vaterldu discher Alter- 

thumer“ erstmals zusammenhangend und vollstan- 

dig zur Aufstellung. Das spater zum Hohenzollern- 

Museum umgewidmete Gebaude trug man wegen 

Kriegsschaden 1960 ab und gestaltete an seiner Stel- 

le den Monbijoupark.

Abb. 3: Westfassade des Neuen Museums mit dem Kupfergra- 

ben, um 1930. Foto: SMB-PK/ZA.

Neues Museum 1849-1886

Als erste Abteilung der Koniglichen Museen bezog 

die prahistorische Sammlung 1849 den von August 

Stiller errichteten Museumsneubau am Kupfergraben. 

Die bald darauf in ,,Abtheilung fur nordische Alter- 

thumer“ umbenannte Sammlung erhielt Raume im 

siidlichen Erdgeschoss in Nachbarschaft zur Ethno- 

graphischen Abteilung. Wahrend sie dort schon ab 

1855 besichtigt werden konnte, fand die Gesamter- 

offnung des Gebaudes in Folge baulicher Verzoge- 

rungen erst vier Jahre spater statt.
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Volkerkundemuseum 1886-1922

Eine neue Heimstatt erhielt die prahistorische Samm- 

lung, als in der siidlichen Friedrichstadt ein zweiter 

Museumsbezirk entwickelt wurde. Auf einem Eck- 

grundstuck an Koniggratzer StraBe und Prinz-Albrecht- 

StraBe (heute Stresemann- und Niederkirchnerstra- 

Be), gegenuber dem PreuBischen Abgeordnetenhaus, 

entstand zwischen 1881 und 1886 nach Planen von 

Hermann Ende und Heinrich Bdckmann ein Muse- 

umsneubau fur die Sammlungen der Ethnologic, An

thropologic und Urgeschichte. Auf rund 1.300 m2 

Flache im Erdgeschoss stellte die „ Vorgeschichtliche 

Abtheilung des Koniglichen Museums fur Volker- 

kunde “ fortan archaologische Funde aus alien Teilen 

Deutschlands und - in wachsendem MaBe - Europas 

aus. Die zur Koniggratzer StraBe gelegenen Sale 

nahmen die beriihmte Sammlung trojanischer Alter- 

tiimer Heinrich Schliemanns auf.

Abb. 4: Das Volkerkundemuseum mit seinem markanten Eck- 

Rundbau, in dessen Obergeschoss sich ein Horsaal befand, vor 

1905. Foto: Landesbildstelle Berlin.

Kunstgewerbemuseum 

(Martin-Gropius-Bau) 1922-1948

Die Abdankung des deutschen Kaisers fiihrte 1920 

zur Umwidmung des Berliner Stadtschlosses in ein 

Zentrum der kunsthistorischen und kunstgewerbli- 

chen Sammlungen. Das vom Kunstgewerbemuseum 

nun nicht mehr benotigte Gebaude in der Prinz-Al- 

brecht-StraBe ging ab 1922 weitgehend an die Vor

geschichtliche Abteilung uber. In 22 Salen des ersten 

Stockwerks inszenierte das Museum einen umfas- 

senden Uberblick uber die kulturelle Entwicklung 

Alteuropas vom Palaolithikum bis zum Fruhmittel- 

alter. Im zweiten Stock entstand eine wissenschaft- 

liche Studiensammlung. Unter dem Namen „Staat- 

liches Museum fur Vor- und Friihgeschichte“ schied 

die Abteilung 1931 auch formal aus dem Verband 

des Volkerkundemuseums aus und erlangte organi- 

satorische Selbstandigkeit. Mit Beginn des Zweiten 

Weltkrieges erfolgte die SchlieBung des Museums 

und setzte die Auslagerung seiner Bestande ein. Bei 

einem GroBangriff der amerikanischen Luftwaffe 

auf die Berliner Innenstadt am 3. Februar 1945 erlitt 

das von Martin Gropius und Heino Schmieden zwi

schen 1877 und 1881 errichtete Gebaude durch Spreng- 

bomben und Brandeinwirkung schwere Schaden. Die 

Ruine des Martin-Gropius-Baus wurde ab 1946 zur 

Keimzelle eines neuen Museums fur Vor- und Friih- 

geschichte. Seine Mitarbeiter enttrummerten das Haus, 

bargen die verschiitteten und verbrannten prahistori- 

schen Objekte und richteten provisorische Depots 

und Arbeitsraume im Sockelgeschoss ein. Der Wie- 

deraufbau des Gebaudes begann schlieBlich 1978.

Abb. 5: Nord- und Westfassade des Kunstgewerbemuseums 

(Martin-Gropius-Bau), vor 1905. Foto: Landesbildstelle Berlin.

Abb. 6: Die Ruine des durch Sprengbomben und Brande zwi

schen 1943 und 1945 zerstbrten Kunstgewerbemuseums (Mar

tin-Gropius-Bau), um 1946. Foto: Landesbildstelle Berlin/Deut- 

sche Presseagentur.
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Abb. 7: Gutshaus Lebus mit der Forschungsstelle des Museums 

fur Vor- und Friihgeschichte, um 1940. Foto: MVF.

Gutshaus Lebus 1938-1945

In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg bildeten 

Forschimgen zur Ur- und Friihgeschichte Branden

burgs einen Schwerpunkt in der Arbeit des Muse

ums. Bereits ab 1922 leiteten Museumsmitarbeiter 

ehrenamtlich die im Aufbau begriffene Bodendenk- 

malpflege dieser Provinz. Besonders auch zur Koor- 

dinierung seiner Forschungen im mittleren Oderge- 

biet errichtete das Museum 1937 im ehemaligen 

Herrenhaus der Domane Lebus nordlich von Frank- 

furt/Oder eine Dependance. Die „ Forschungsstelle 

Lebus des Berliner Museums fur Vor- und Friihge- 

schichte“ umfasste eine archaologische Studien- 

sammlung, Depots, Werkstatten, eine Bibliothek und 

einen Vortragssaal.

Abb. 8: Das wahrend des Zweiten Weltkrieges teilweise zerstor- 

te Volkerkundemuseum, um 1956. Im Souterrain des teilweise 

abgetragenen Siidwestfliigels befand sich die Dauerausstellung, 

dariiber das Depot. Unmittelbar neben dem Gebaude verlief die 

Sektorengrenze. Vom rechts im Bild Museumsdirektorin Ger

trud Dorka. Foto: MVF.

Volkerkundemuseum 1948-1960

Das Ausmab der Kriegsschaden und die fehlende 

Aussicht auf einen Wiederaufbau fiihrten 1948 zur 

weitgehenden Aufgabe des Martin-Gropius-Baus. 

Das benachbarte Volkerkundemuseum lag zwar 

ebenfalls teilweise in Triimmern, wies aber im Erd- 

geschoss und Souterrain noch zahlreiche intakte 

Raumlichkeiten auf. Hier entstanden Depots, Werk

statten und Btiros. 1955 meldete sich das „Ehemals 

Staatliche Museum fur Vor- und Frilhgeschichte“ 

mit einer ersten Dauerausstellung in der Museums- 

landschaft Berlins zuruck. Das Volkerkundemuseum 

wurde 1963 gesprengt.

Abb. 9: Langhansbau des Schlosses Charlottenburg, Siidfassa- 

de, 2004. Der Schriftzug am Gurtgesims liber der Eingangsttir 

wurde im selben Jahr angebracht. Foto: Verf.

Langhansbau des Schlosses Charlottenburg 

seit 1960

Die Lage in unmittelbarer Nahe der Sektorengrenze 

zwang das Museum nach Ausbruch des Kalten Krie- 

ges erneut zur Quartiersuche. Nachdem ab 1956 die 

von den westlichen Alliierten beschlagnahmten 

Sammlungsteile nach Berlin zuruck gelangten, konn- 

te das nur notdiirftig und unvollstandig Instand ge- 

setzte Volkerkundemuseum den museumstechni- 

schen Anforderungen nicht mehr genugen. In dem 

von Carl Gotthard Langhans, dem Erbauer des Bran- 

denburger Tores, zwischen 1788 und 1790 errichte- 

ten Theaterbau des Charlottenburger Schlosses fand
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das,, Museum fur Vor- und Friihgeschichte^ ab 1958 

geeignete Ausstellungs- und Depotflachen. Das fort- 

wahrende Wachstum der Bestande fiihrte 1989 zur 

Verlegung von Direktion, Bibliothek und Archiv an 

den Spandauer Damm 19, einem zuvor umgestalte- 

ten und modemisierten griinderzeitlichen Wohnhaus 

gegeniiber dem Schlossareal. Am Standort Charlot

tenburg vollzog sich ab 1992 die Wiedervereinigung 

der durch die politische Spaltung Berlins geteilten 

ur- und friihgeschichtlichen Museumsbestande. Sa- 

nierung und Umbau des Langhansbaus fiihrten 2002 

zur Riickkehr der Direktion ins Stammhaus. Abb. 10: Gebaude Spandauer Damm 19, Hofseite, mit den Rau- 

men der Museumsbibliothek im dritten und des Archivs im vier- 

ten Stock, 2004. Foto: Verf.

Museumsinsel 1963-1993

Im Ostteil Berlins entstand nach dem Mauerbau ein 

eigenstandiges ,, Museum fur Ur- und Friihgeschich- 

te“ im Verband der Staatlichen Museen zu Berlin. 

Seine Bestande basierten auf den 1958 aus der Sow

jetunion zuriickgefuhrten Sammlungsteilen des eins- 

tigen preuBischen Staatsmuseums. Ihren Sitz nahm 

die Direktion zunachst im Pergamonmuseum, spater 

im Alten Museum. Uber eigene Ausstellungsraume 

verfugte das Haus bis zuletzt nicht. Seine Sammlung 

prasentierte es ab 1965 iiberwiegend im Bode-Muse- 

um. Provisorische Depots entstanden 1978 unter den 

Glasdachern im Nordflugel des Pergamonmuseums, 

wo sie noch bis 1993 verblieben. Mit dem Jahr 1992 

ging das Museum fur Ur- und Friihgeschichte in sei- 

nem Westberliner Schwesterinstitut, dem Museum 

fur Vor- und Friihgeschichte der Stiftung PreuBischer 

Kulturbesitz auf.

Abb. 11: Die Museumsinsel, vom Berliner Dom aus gesehen, 

um 1980. In der Bildmitte links die Ruine des Neuen Museums. 

Im nordlichen und westlichen Dachgeschoss des Alten Muse

ums befanden sich die Arbeitsraume des Museums, daneben, im 

westlichen Kubus, zwischen 1990 und 1994 das Depot der Prus- 

sia-Sammlung. Foto: SMB-PK/ZA.

Neues Museum ab 2009

Die Uberlegungen zur Zukunft des Hauses verbin- 

den sich seit langerem mit einem Ort, der schon 

einmal in der Geschichte der Sammlung eine wich- 

tige Rolle spielte: das Neue Museum auf der Berli

ner Museumsinsel. Gegenwartig noch Kriegsruine, 

soli die verbliebene historische Bausubstanz in den 

nachsten Jahren restauriert und zu einem geschlosse- 

nen Baukorper erganzt werden, der dem Gebaude 

seine alte Funktion und Bestimmung zuriickzugeben 

vermag. Im Stiiler-Bau am Kupfergraben wird das 

„ Museum fur Vor- und Friihgeschichte, Staatliche 

Museen zu Berlin — Preufiischer Kulturbesitz“ auf 

mehr als 3.000 m2 ab 2009 eine Dauerausstellung 

zur kulturellen Entwicklung Alteuropas und des Mit- 

telmeerraumes prasentieren. Abb. 12: Wiederaufbau des Neuen Museums, 2004. Foto: Verf.
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