
Zur Geschichte der „Sammlung trojanischer Alterthumer“

Geraldine Saherwala

Abb. 1: Blick von der Skamanderebene auf Troja wahrend der Schliemann-Grabungen. Nach einem Stich von 1874.

Heinrich Schliemanns „Sammlung trojanischer Al- 

tertumer44, eine umfangreiche, in knapp dreibig Jah- 

ren entstandene Privatsammlung des 19. Jahrhun- 

derts, hat eine nicht unumstrittene, facettenreiche 

Geschichte.1 Sie beginnt im Oktober des Jahres 

1871. In diesem Jahr hatte Heinrich Schliemann 

(1822-1890) bei seiner „Suche nach dem homeri- 

schen Troja“ nach einer kurzen, von den tiirkischen 

Stellen nicht genehmigten Probegrabung im April 

1870, mit den regularen Ausgrabungen auf dem 

Siedlungshugel Hissarlik begonnen, die mit Unter- 

brechungen bis zu seinem Tod im Dezember des 

Jahres 1890 andauerten (Abb. 1). Entsprechend der 

Vertragsbedingungen erhielt Schliemann in jeder 

Kampagne ein Drittel der Funde zugesprochen, die 

er bis 1877 in seinem Athener Haus aufbewahrte, res- 

taurieren lieb und ausstellte. Sehr friih setzte er sich 

mit den Fragen, wo und wie er seine Funde zukiinf- 

tig angemessen der Fachwelt und der allgemeinen 

Offentlichkeit prasentieren konne, auseinander. Schon 

bald hatte er den Gedanken aufgegeben, in seiner 

mecklenburgischen Heimat ein Museum fur die tro- 

janischen Altertumer zu errichten.2 Auch seinen 

Wunsch, in Athen ein „Museum Schliemann44 zu er

richten, konnte er nicht verwirklichen.3 Nach der 

Entdeckung des so genannten Schatz des Priamos 

(Schatzfund A) Ende Mai des Jahres 1873 und dem 

gegen ihn durch die tiirkische Regierung angestreng- 

ten Prozess offerierte er in den Jahren 1873-1875 

seine Sammlung sowohl zum Kauf als auch als Ge- 

schenk dem Louvre in Paris, dem British Museum 

in London, dem Museo Nazionale in Neapel, der 

Eremitage in St. Petersburg und 1878/79 sogar ei

nem amerikanischen Museum.4 Aber alle diese Pla

ne und Versuche scheiterten aus den unterschied- 

lichsten Griinden. Schlieblich brachte er 1877, wohl 

einerseits der Not gehorchend, da er in Athen seine 

Sammlung aus Angst vor Dieben nicht sicher genug

1 Saherwala/Goldmann/Mahr 1993.

2 H. Schliemann an Wilhelm Rust am 13.3.1875. In: Stoll 1953,

Nr. 4, 246-248.

3 H. Schliemann an seinen Sohn Serge am 30.5.1873. In: Meyer 

1953,230-231.

4 Saherwala/Goldmann/Mahr 1993, 11-18; Allen 1999.
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untergebracht sah, aber wohl auch aus Dankbarkeit 

fur die Anerkennung, die ihm die englische Gelehr- 

tenwelt entgegenbrachte, seine Trojanische Samm

lung nach London (Abb. 2), wo sie bis November 

1880 im South Kensington Museum ausgestellt war. 

Eine Entscheidung uber den endgiiltigen Standort 

seiner Sammlung hatte Schliemann aber damit aus- 

driicklich noch nicht getroffen.5

Ausschlaggebend fur seine Entscheidung, die Samm

lung nach Deutschland und dort nach Berlin zu ge- 

ben, war seine freundschaftliche Beziehung zu dem 

Arzt, Anthropologen und Archaologen Rudolf Vir

chow (1821-1902), mit dem er seit ihrer ersten Be- 

gegnung im Jahre 18756 einen intensiven fachlichen 

Gedankenaustausch pflegte.7 Als Virchow 1879, der 

Einladung Schliemanns folgend, fur einige Wochen 

an den Ausgrabungen in Troja teilnahm, weckte er in 

ihm lange verschtittete Gefiihle fur sein Heimatland.8 

Schon von Troja aus kiindigte Virchow der damals 

noch im Neuen Museum ansassigen „Abteilung fur 

nordische Altertumer“ der Koniglichen Museen zu 

Berlin einige Funde an, die ihm Schliemann wah- 

rend seines dortigen Aufenthaltes geschenkt hatte9.

Wenig spater teilten auch Schliemann und Frank 

Calvert (1828-1908) mit, dass sie einige Funde von 

Hissarlik und vom Hanay Tepe nach Berlin schicken 

wlirden. Im Dezember 1879 gelangten 15 Kisten und 

ein mannshoher Pithos nach Berlin.10 Diese Objekte 

bilden den Grundstock der „Sammlung trojanischer 

Altertiimer“ im spater selbstandig gewordenen Mu

seum fur Vor- und Friihgeschichte.

Schliemanns Mitteilung, seine in London ausgestell- 

te trojanische Sammlung noch zu Lebzeiten nach 

Berlin zu geben, erhielt zuerst Virchow am 11. De

zember 1879,11 dann auch der Generaldirektor der 

Koniglichen Museen zu Berlin, Richard Schdne 

(1840-1922), Anfang des Jahres 1880.12 Im Novem

ber 1880 bestatigte Schliemann dies noch einmal in 

seinem Brief vom 4.11.1880 an Virchow.13

Gut einen Monat nach diesem Brief, gerade zuriick- 

gekehrt von der Ausgrabung in Orchomenos, sah

Abb. 2: Heinrich Schliemann im Jahr 1877. Gemalde des engli- 

schen Portraitmalers Sydney Hodges. Foto: Archiv MVF.

sich Heinrich Schliemann allerdings dazu gezwun- 

gen, eine schnelle und endgiiltige Entscheidung liber 

den Verbleib seiner trojanischen Funde zu treffen. 

Das South Kensington Museum hatte ihm in einem 

Brief mitgeteilt, dass demnachst Bauarbeiten in den 

Raumen, die seine Sammlung innehatte, stattfinden 

wurden und ihn gebeten, diese bis Ende Januar 

des Jahres 1881 wegzubringen.14 Deshalb bot er am 

11. Dezember 1880 liber Virchow den Koniglichen 

Museen den in London befindlichen Teil der trojani

schen Altertiimer zur sofortigen Ubemahme an.15 In 

seinem Schreiben vom 23.12.1880 an den Staatsmi- 

nister und Minister der geistlichen, Unterrichts- und 

Medicinal-Ange I egenheiten Robert von Puttkammer 

(1828—1900) heiBt es : „ ... dafi ich die Absicht hege,

5 Saherwala/Goldmann/Mahr 1993, 17 f.

6 Schliemann 1875. - Den Anlass fur das Zusammentreffen bei- 

der bildeten die von Virchow behandelten Gesichtsumen der 

friihen Eisenzeit aus der Weichselniederung, die den von Schlie

mann in Troja gefunden „Eulenvasen“ ahnlich waren. VgL: 

Herrmann/MaaB 1990, 11.

7 Herrmann/MaaB 1990.

8 Gedachtnisrede R. Virchows im Berliner Rathaus. In: Zeitschr. 

Ethnologic 23, 1891,42-62.

9 Saherwala/Goldmann/Mahr 1993,19 f.

l0Amtl. Ber. Konigl. Kunstsamml. 1, 1880, 28. MVF, Kat.Nr. 

Sch2531.

11 Herrmann/MaaB 1990, 156 Brief Nr. 83.

12 Saherwala/Goldmann/Mahr 1993, 63; HS 80-01-01: SMB- 

PK/MVF, IV B Litt S, Bd. 1, 160/80.

13 Herrmann/MaaB 1990, 230 f. Brief Nr. 190.

14 Schliemann an James Fergusson. In: Meyer 1958, 115 f. Brief 

Nr. 80.

15 Herrmann/MaaB 1990, 236 f. BriefNr.194.
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Abb. 3: Heinrich und Sophia Schliemann beim Aufbau der Aus- 

stellung im Martin-Gropius-Bau, dem ehemaligen Kunstgewer- 

bemuseum, im Jahr 1880. Foto: Archiv MVF.

meine gesammte, bis jetzt im South Kensington Mu

seum aufbewahrte Sammlung trojanischer Altertii- 

mer dem deutschen Volke zu ewigem Besitze und un- 

getrennter Aufbewahrung in seiner Heruptstadt zu 

schenken und zu diesem Behufe dem deutschen Rei- 

che zu ubergeben Die Schenkung machte er von der 

Erfullung verschiedener Bedingungen abhangig.16 

Die von Schliemann in der zweiten Dezemberhalfte 

des Jahres 1880 in vierzig Kisten verpackten Objek- 

te trafen am 17. Januar 1881 in Berlin ein. Zu den 

4.416 Stiicken aus London kamen aus Athen einige 

Funde der 4. (1878) und 5. (1879) Grabungskampag- 

ne hinzu, so dass die Schliemann-Sammlung zu die

sem Zeitpunkt etwa 4.600 Objekte umfasste. Den 

Bedingungen Schliemanns entsprechend, vollzog 

Kaiser Wilhelm I. am 24. Januar 1881 die Annahme 

der Schenkung fur das Deutsche Reich und beauf- 

tragte die preuBische Staatsregierung mit der Ver- 

waltung der Sammlung.17

Eine weitere Bedingung war, dass die Sammlung 

„ in so vielen besonderen Salen, als zu ihrer wilrdi- 

gen Aufstellung erforderlich sind, in dem neuen Kd- 

niglich preufiischen Ethnologischen Museum zu 

Berlin aufbewahrt“ werden sollte.18 Dass dieses Mu

seum von Schliemann fiir den Verbleib seiner Samm- 

lungen bestimmt wurde, hangt mit der engen Verbin

dung zusammen, die Rudolf Virchow mit dieser 

Institution hatte, zumal sich dort bereits einige Fun

de aus den Schliemannschen Grabungen befanden.19 

Ein weiterer Grund mag darin liegen, dass die Pla- 

nungsphase fur den Neubau des Ethnologischen Mu

seums noch Moglichkeiten bot, Vorstellungen und 

Wiinsche Schliemanns einzuarbeiten. Betreut wurde 

die Schliemann-Sammlung von dem Direktorial-As- 

sistenten, seit 1886 Direktor der Vorgeschichtlichen 

Abteilung am Museum, Albert VoB (1837-1906).20 

Bis zur Aufnahme in das im Bau befindliche Muse

um fiir Vblkerkunde sollte die Sammlung zunachst 

in zwei Salen des gerade erbffneten Kunstgewerbe- 

museums, dem Martin-Gropius-Bau, provisorisch 

prasentiert werden. Schliemann kam im Juni 1881 

zusammen mit seiner Frau Sophia nach Berlin, um 

die Kisten auszupacken und die Aufstellung vor- 

zunehmen (Abb. 3). Am 1. Februar 1882 besuchte 

der Kaiser die Schliemann-Sale und ab dem 7. Feb

ruar 1882 waren diese dann taglich auBer montags 

von 10 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags dem Pu- 

blikum zuganglich.

Bei der im Marz desselben Jahres durch den wissen- 

schaftlichen Assistenten bei den Koniglichen Muse- 

en Arthur Milchhofer (1852-1903) begonnenen und 

im August des Jahres 1883 durch den wissenschaft- 

lichen Assistenten Otto RoBbach (1858-1898) wei- 

tergefiihrten Inventarisierung erhielten die Funde 

eine der Schliemannschen Aufstellung entsprechen- 

de durchlaufende Nummerierung.

Das Procedere der Ubemahme des Jahres 1881 wie- 

derholte sich bei alien folgenden Schenkungen

16 Saherwala/Goldmann/Mahr 1993, 223 f. Anlage I.

17 SMB-PK/MVF, IV B Litt S, Bd. 1, 332/81.

18 Saherwala/Goldmann/Mahr 1993, 223 f. Anlage I.

19 Vgl. Anm. 10.

20 Anlasslich der feierlichen Eroffnung des neuen Vblkerkunde- 

museums im Jahre 1886 erhielt VoB den Titel und die Rechte 

eines Direktors bei den Koniglichen Museen verliehen. Damit

ist eindeutig festgelegt worden, dass das „Schliemann-Museum“ 

einen integralen Bestandteil dieser Abteilung bildete, aus wel- 

cher spater das Museum fur Vor- und Friihgeschichte hervor- 

ging. Am 4. April 1887 teilt VoB Schliemann mit, dass ihm seit 

Anfang dieses Jahres „ die Filrsorge fur Ihre Sammlungen offici- 

ell iibertragen ist“ - Saherwala/Goldmann/Mahr 1993, 201 AV 

87-04-04.
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Schliemanns. Der Reichskanzler emannte jeweils ei- 

nen Kommissar, der namens des Deutschen Reiches 

Besitz ergriff und die Funde zur Aufbewahrung an 

die preuBische Staatsregierung weiterleitete; diese 

emannte ihrerseits einen Kommissar und iibergab 

alles zur endgiiltigen Verwaltung an die Vorgeschicht- 

liche Abteilung der Koniglichen Museen. Besiegelt 

wurde dieser Akt jeweils durch den Kaiserlichen 

Erlass zur Annahme der Schenkung (Abb. 4). Da 

Schliemann befurchtete, dass die Aufstellung seiner 

Sammlung in Unordnung bzw. durcheinander gera- 

ten kbnnte21, blieb jede neue Sendung unangeriihrt, 

bis er in Berlin eintraf und die Funde in seinem Bei- 

sein ausgepackt werden konnten.

Nach Abschluss der Kampagnen 1882 und 1885 ge- 

langten insgesamt 1.000 neue Funde nach Berlin. 

Darunter befanden sich 21 Kisten mit Funden der 6. 

Grabungskampagne (1882) von Hissarlik, die z. B. 

weitere Metopen vom Athena-Tempel22 und ver- 

schiedene Marmorskulpturen enthielten, 2 Kisten 

mit Scherben, Steingeraten, Bronzegegenstanden und 

verschiedenen Fragmenten aus Mykene, Tiryns, 

Orchomenos, Asine und Marathon23 sowie 5 Kisten, 

in denen sich vor allem Keramikfunde von ca. 20 

Orten in der Troas befanden.24

Das neue Gebaude des Koniglichen Museums fur 

Vdlkerkunde in der Koniggratzer StraBe (heute Stre- 

semannstraBe) konnte 1885 bezogen werden. Die 

Schliemann-Sammlung erhielt dort zwei Sale und 

war nun im Rahmen der Vorgeschichtlichen Abtei

lung, die von Albert VoB (1837-1906) geleitet wur

de, mit der offiziellen Eroffnung des Baues seit dem 

18. Dezember 1886 wieder der Offentlichkeit zu- 

ganglich (Abb. 5).

Mit Unterstiitzung der Deutschen Botschaft in Kon- 

stantinopel gelang es Schliemann im Juli 1885, der 

Tiirkei alle trojanischen Keramikfunde abzukaufen, 

die gemaB den Vertragsbestimmungen bei den Tei- 

lungen nach den Grabungskampagnen von 1878, 

1879 und 1882 im Besitz des tiirkischen Staates ge- 

blieben waren.25 In seinem Haus in Athen lieB Schlie

mann die Stiicke zunachst zusammensetzen und 

schickte im Mai und Juli 1886 insgesamt 18 Kisten 

nach Berlin. Mit diesem „Zweiten Nachtrag zum In

ventar der Schliemann-Sammlung“, zu dem 3.514

Abb. 4: Urkunde zur Annahme der Schenkung der Schliemann- 

Sammlung durch Kaiser Wilhelm I. im Jahr 1881.

Inventamummem gehorten, umfasste die Kollektion 

nun mehr als 9.000 Objekte.

Ein weiterer Zuwachs ergab sich durch Schliemanns 

Reisen nach Agypten in den Jahren 1886/87 und 

1888. Er erwarb dort mit Unterstiitzung von Emil 

Brugsch (1842-1930) ca. 300 Keramiken, 40 Stein- 

werkzeuge, 150 Gewebe-Fragmente und kleine Teile 

von bemaltem Wandschmuck aus dem Tempel Ram

ses II. in Abydos.26 Die Vorgeschichtliche Abteilung 

hatte diese Funde lieber dem Agyptischen Museum 

iibergeben, musste sich aber den Anweisungen 

Schliemanns fiigen und sie in den Schliemann-Salen 

aufstellen.27

21 Saherwala/Goldmann/Mahr 1993, 112 HS 84-05-06.

22 Kat.Nr. Sch 9583-9585.

23 Kat.Nr. Sch 10537-11270 a-c.

24 Kat.Nr. Sch 9705-10536.

25 Saherwala/Goldmann/Mahr 1993, 37.

26 Kat.Nr. Sch 11271-11879.

27 Zur Korrespondenz betreffs der agyptischen Sammlung Schlie

manns vgL Krauss 1985; Saherwala/Goldmann/Mahr 1993, 39 

HS 87-01-02 u.a.; 121.
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Abb. 5: Die Troja-Ausstellung im Museum fur Vblkerkunde um 

1892. Nach: Normand 1892, Taf. 5.2.

In seinem Athener Wohnhaus, dem „Iliou Melathron“, 

hatte Schliemann noch eine umfangreiche Samm- 

lung trojanischer Altertiimer zuriickbehalten, die laut 

Testament nach seinem Tod ebenfalls als Geschenk 

nach Berlin gehen sollte.28 Wilhelm Dbrpfeld (1853— 

1940), der seit 1882 an den Ausgrabungen in Hissar- 

lik teilgenommen hatte, begann nach der Testa- 

mentsvollstreckung mit der Katalogisierung dieses 

Nachlasses und schickte im Juli 1891 ein Verzeich- 

nis der in Athen vorhandenen Funde nach Berlin, in 

dem er u. a. ca. 1.100 KeramikgefaBe, 1.600 Stein- 

und Tongerate, 6.000-8.000 Spinnwirtel, diverse Ei

sen-, Bronze-, Elfenbein- und Knochengerate sowie 

mehrere tausend Scherben auffiihrte.29 Hierzu zahl- 

ten auch die vier Prunkaxte aus Nephrit bzw. Lapis

lazuli aus dem so genannten Schatzfund L,30 die 

wahrend der Grabungskampagne von 1890 in Troja 

II geborgen worden waren, sowie der so genannte 

Kleopatra-Kopf,3lden er wahrend seiner Agyptenrei- 

se 1887 in Alexandria ausgegraben haben will.32 Im 

November 1891 kam der Schliemann-Nachlass ver- 

packt in 58 groBen Kisten im Museum fur Volker

kunde an. Die Inventarisierung und Aufstellung der 

Funde dauerte bis zum September 1892.33 Einen letz- 

ten Zuwachs trojanischer Funde erfuhr die Schlie- 

mann-Sammlung durch die von Sophia Schliemann 

mit finanziellen Mitteln unterstiitzten Ausgrabungen 

Wilhelm Dorpfelds in den Jahren 1893 und 1894. Bei 

diesen Neuzugangen handelte es sich groBtenteils 

um Steingerate, Scherben und andere Bruchstiicke.

Der Schliemannschen Sammlung zugeordnet wur- 

den im Jahre 1899 auch einige Funde vom Bosojiik- 

Tepe in Phrygien,34 die Alfred Korte (1866-1946) 

dem Museum iibergab.35

Noch zu Lebzeiten Schliemanns war die Idee aufge- 

kommen, aus dem groBtenteils sehr gleichformigen 

Fundmaterial so genannte Dubletten auszusondem.36 

Schliemann selbst war damit aber wohl nicht ein- 

verstanden bzw. von der Notwendigkeit einer Ab- 

gabe an andere deutsche Museen nicht iiberzeugt. 

Dies lasst sich aus bisher unveroffentlichten Brie

fen aus dem Nachlass Richard Schones entneh- 

men.37 Sein Testament jedenfalls hat Schliemann 

diesbeziiglich nicht mehr geandert. Das Museum 

begriindete nach Schliemanns Tod den Wunsch ei

ner Dublettenabgabe mit der Erklarung, dass die 

Massenhaftigkeit und die Eintonigkeit vieler Typen 

auf das Publikum eine lahmende Wirkung ausiibe 

und es auBerdem auBerst niitzlich ware, wenn Dub-

28 Schliemanns Testament vom 10.1.1889, Punkt 9 sowie Tes- 

tamentzusatz I vom 14.1.1889 vgL Herrmann 1990, 238 Anhang 

6; 243.

29 Ubersicht uber die in Athen befindliche Schliemann-Samm- 

lung vom 23.06.1891 und Erganzung vom 14.07.1891, vgl.: Sa- 

herwala/Goldmann/Mahr 1993, 231-232, Anlage XI und XII.; 

SMB-PK/MVF, IV B Litt S, Bd. 3, E 1122/91.

30 Kat.Nr. Sch 6055-6058.

31 Kat.Nr. Sch 11884.

32 Zum Kleopatra-Kopf: Blumel 1938, 8 K 205 Taf. 19; Schindler 

1986; Schindler 1987.

33 Verzeichnis der trojanischen Altertiimer aus dem Nachlass

Schliemanns, in SMB-PK/MVF, IV B Litt S, Bd. 3, E 577/92.

34 Kat.Nr. Sch 10485-10536.

35 Vgl. dazu Schmidt 1902, IV.

36 Saherwala/Goldmann/Mahr 1993, 48; RS 89-07-08, 216; W. 

Dbrpfeld an R. Schbne am 23.4.1894: SMB-PK/MVF IV B Litt 

S, Bd. 3, E 571/94; R. Virchow an R. Schbne am 11.5.1894: 

SMB-PK/MVF, IV B Litt S, Bd. 4, E 625/94.

37 HS 89-07-31, HS 89-12-03, HS 90-12-03. Der Nachlass 

Richard Schones befindet sich bei seinem Enkel Roland Schbne, 

der dem Museum Kopien dieser und anderer Briefe, die fest- 

stellbare Liicken in der Briefedition Saherwala/Goldmann/Mahr 

1993 schlieben, freundlicherweise zur Verfugung stellte.
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letten als Studienmaterial weiten Kreisen zugang- 

lich gemacht werden konnten.38

Wilhelm Dorpfeld unterstutzte dieses Vorhaben ge- 

geniiber Sophia Schliemann. Nachdem sie der Dub- 

lettenabgabe an deutsche Universitaten, Akademien 

und Museen sowie an das griechische Nationalmuse- 

um zugestimmt hatte, wurde diese per Kaiserlichem 

Erlass vom 7. Januar 1895 offiziell genehmigt.39

Im Zuge der Dublettenaussonderung kam es in den 

Jahren 1895 bis 1900 zu einer Neuordnung der 

Schliemann-Sammlung, bei der die trojanischen 

Funde nach Schichten und innerhalb dieser nach Ty- 

pen geordnet warden.40 Die dabei vergebenen neuen 

Inventamummem sind bis heute giiltig. Als Dublet- 

ten ausgesondert wurden nur vollkommen identische 

Formen und dabei wiederum nur unvollstandige Ge- 

faBe. Die nur mit wenigen Beispielen vertretenen 

Funde aus Troja I und VI blieben vollstandig in Ber

lin. Entsprechend dem 1900 von den wissenschaftli- 

chen Hilfsarbeitem Josef Poppelreuter (1867-1919), 

Hermann Winnefeld (1862-1918) und Alfred Bruck

ner (1861-1936) vorgelegten Verzeichnis standen 

insgesamt 7.487 Gegenstande zur Verteilung bereit, 

darunter 1.451 GefaBe, 1.225 Scherben, 3.551 Spinn- 

wirtel und 1.260 Einzelfunde, des Weiteren 38 Kis- 

ten mit ungezahlten Fragmenten. Nachdem ausfiihr- 

lich uber den Verteilungsmodus diskutiert worden 

war, wurden die Dubletten im Jahre 1902 an 15 Mu

seen und 20 Universitats- bzw. Akademiesammlun- 

gen in ganz Deutschland verschickt. Im Tausch ge- 

gen eine Scherben-Sammlung gingen 1904 auch 

Dubletten an das griechische Nationalmuseum nach 

Athen.41

Im Katalogteil des von Hubert Schmidt erarbeiteten 

Bestandskataloges der „Sammlung trojanischer Al- 

tertiimer“ von 1902 sind diese Dubletten nicht mehr 

aufgefuhrt. Die Berliner Schliemann-Sammlung um- 

fasste nach der Neuordnung 11.886 Inventareintra- 

gungen, von denen 9.704 Inventamummem Funde 

aus Troja betrafen.

Zusammen mit der Vorgeschichtlichen Abteilung des 

Museums fur Volkerkunde bezog auch die Schlie

mann-Sammlung 1922 das freigewordene Gebaude 

des Kunstgewerbemuseums (Martin-Gropius-Bau) 

(Abb. 6). Die Trojanischen Altertiimer kehrten damit

Abb. 6: DieTroja-Ausstellung im Martin-Gropius-Bau um 1922. 

Foto: Archiv MVF.

an den Ort zuriick, an dem sie bereits zwischen 1881 

und 1885 provisorisch aufgestellt worden waren. Im 

ersten Obergeschoss des Gebaudes standen ihnen 

nach vielen Jahren des Platzmangels nun drei Sale 

zur Verfiigung.42 Diese groBztigige Presentation hat

te allerdings nur fur wenige Jahre Bestand.

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde, wie die 

iibrigen Berliner Museen, auch die Vorgeschichtliche 

Sammlung, die seit 1931 ein selbstandiges Museum 

fur Vor- und Frtihgeschichte bildete, geschlossen und 

nach der Verpackung des groBten Teils der Bestande 

seit 1941 an verschiedene Orte in ganz Deutschland 

ausgelagert. Ein groBer Teil gelangte in die For- 

schungsstelle Lebus an der Oder, ein weiterer in die 

Saline Schonebeck an der Elbe. Nur die wertvollsten 

Objekte verblieben in Berlin, wo sie im Flakbunker 

am Zoo den Krieg unversehrt iiberstanden.43

Anfang Mai des Jahres 1945 wurden alle dort be- 

findlichen Museumsgiiter unversehrt der Roten Ar- 

mee ubergeben. Drei der Kisten, MVF 1 bis MVF 3, 

enthielten die Goldfunde des Museums, darunter 

auch groBe Teile der trojanischen Schatzfunde. Sie 

wurden bereits am 30. Juni 1945 mit dem Flugzeug 

nach Moskau gebracht und gelangten am 8. Juli 1945 

in das dortige Puschkin-Museum, wo die Vollstan- 

digkeit ihres Inhalts festgestellt wurde.44 Die ande-

38 R. Schone an W. Dorpfeld vom 16.03.1894: SMB-PK/MVF, 

IV B Litt S, Bd. 3, E 343/94.

39 SMB-PK/MVF, IV B Litt S, Bd. 4, E 1885/95.

40 Schmidt 1901.

41 VgL die Dublettenliste bei: Schmidt 1902, 331-336.

42 Fiihrer 1922, 18-23.

43 Ausfiihrlich dazu: Goldmann 1996.

44 Goldmann 1993.
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Abb. 7: SilbergefaBe aus dem „Schatz des Priamos“. Das Schal- 

chen, bereits 1958 aus der Sowjetunion zuriickgekehrt, wurde 

gereinigt, bei den Bechern ist die Patina erhalten. Foto: Klaus 

Goken.

ren Kisten des Museums, auch die der Studiensamm- 

lung, wurden erst ab September 1945 mit verschiede- 

nen Militarziigen nach Leningrad gebracht. Dort ver- 

teilte man sie auf die Staatliche Eremitage und das 

Kunstkabinett bei der Akademie fur Wissenschaften.45 

1947 begann in Westberlin der Wiederaufbau des 

Museums fiir Vor- und Friihgeschichte, in das im 

Laufe der funfziger Jahre die von den West-Alliier- 

ten beschlagnahmten Bestande zuriickkehrten. Aus 

den Trummem des zerstbrten Martin-Gropius-Baues 

wurden die nicht ausgelagerten und durch einen 

Bombentreffer stark in Mitleidenschaft gezogenen 

Bestande geborgen. Seit 1955 konnten im damals 

noch existierenden Gebaude des Museums fur Vol- 

kerkunde wieder Funde des Museums fiir Vor- und 

Friihgeschichte, darunter auch solche aus der Schlie- 

mann-Sammlung besichtigt werden. 1960 bezog das 

in Westberlin befindliche Museum fiir Vor- und Friih

geschichte sein jetziges Domizil, den Langhansbau 

des Schlosses Charlottenburg.

Unter den 1958 aus der Sowjetunion nach Deutsch

land, d. h. in die DDR, zuriickgefiihrten Museums- 

bestanden befanden sich auch viele Kisten, die 

Sammlungsteile des Museum fur Vor- und Friihge

schichte der Staatlichen Museen enthielten. Dabei 

handelte es sich iiberwiegend um Material der Studi- 

ensammlung des Museums, aber es fanden sich dar

unter auch bedeutende Sammlungsteile, sogar Stiicke 

aus den Schatzfunden der „Sammlung trojanischer 

Altertiimer“, wie eine Silberschale aus dem Schatz- 

fund A,46 die sich bei Kriegsende im Flakturm am 

Zoo befunden hatte. Mit diesem Material, zu dem 

etwa 5.000 Objekte aus der Schliemann-Sammlung 

zahlten,47 wurde 1963 auf der Ostberliner Museums- 

insel das Museum fiir Ur- und Friihgeschichte ge- 

griindet.

Neben der Presentation in den standigen Schau- 

sammlungen organisierten seit 1965 sowohl das Ost

berliner als auch das Westberliner Museum immer 

wieder Sonderausstellungen zum Thema „Troja und 

Schliemann“,48 die nicht nur in Berlin zu sehen wa- 

ren. So z.B. die deutsch-bulgarische Gemeinschafts- 

ausstellung „Troja und Thrakien“ (1983), die auch 

im Moskauer Puschkin-Museum und in der Peters

burger Eremitage zu sehen war, beziehungsweise die 

Ausstellung „Troja, Heinrich Schliemanns Aus- 

grabungen und Funde“, die nach ihrer Eroffnung im 

Jahre 1981 in Berlin in zehn Museen der Bundes- 

republik Deutschland besichtigt werden konnte. 1985 

wurde sie auch im „Iliou Melathron“, dem Wohnhaus 

Schliemanns in Athen, gezeigt.

1977/78 gab die Sowjetunion mehrere Tausend Ob

jekte, die aus volkerkundlichen Sammlungen Berlins 

stammten und in den Besitz der Akademie der Wis

senschaften in Leningrad gelangt waren, an die DDR 

zurtick. Das Material wurde von der DDR in einem 

Geheimdepot im Leipziger Grassi-Museum ver- 

wahrt. Erst nach der Wiedervereinigung Deutsch- 

lands konnte es nach Berlin gebracht und wieder in 

die Sammlungen eingegliedert werden, aus denen es 

stammte. Bei den Inventurarbeiten stellte sich her- 

aus, dass auch bedeutende Bestande des Berliner 

Museums fiir Vor- und Friihgeschichte seit 1978 ver- 

borgen in Leipzig gel egen hatten, unter anderem 

mehrere trojanische SilbergefaBe aus dem so ge- 

nannten Schatz des Priamos (Abb. 7).49

Die Schatzfunde aus Troja galten fiinfzig Jahre lang 

als Kriegsverlust. Erst 1991 wurde bekannt und 

1993 von russischer Seite offiziell bestatigt, dass 

diese Schatze in einem Geheimdepot des Moskauer 

Puschkin-Museum verwahrt werden. Sie sind seit 

1996 im Rahmen der Sonderausstellung „Der troja

nische Schatz“ im Moskauer Puschkinmuseum aus- 

gestellt und in dem Katalog zur Ausstellung in sehr 

qualitatvollen Aufnahmen abgebildet und bespro- 

chen.50

45 Goldmann 1993,28.

46 Kat.Nr. Sch 5868.

47 Muller 1970.

48 Bertram 1992.

49 Hopfner 1992a; 1992b.

50 Troja 1996.
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In der Eremitage in St. Petersburg befinden sich bis 

heute mehr als 414 Objekte, Keramiken und Bron- 

zen, aus Heinrich Schliemanns „Sammlung trojani- 

scher Altertumer“.51 1998 warden 138 davon erstmals 

in der Ausstellung „Schliemann - Petersburg - Troja“ 

gezeigt.52

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands konnten 

1990 die nach dem Krieg nach Berlin zuriickgekehr- 

ten Funde aus der Schliemann-Sammlung, die meh- 

rere Jahrzehnte lang getrennt in Ost- und Westberlin 

aufbewahrt worden waren, wieder zusammengefuhrt 

werden. Im 1996 erbffneten Schliemann-Saal des 

Museums fur Vor- und Friihgeschichte im Schloss 

Charlottenburg war nun die seit Kriegsende grobte 

Dauerausstellung trojanischer Funde zu besichtigen 

(Abb. 8). Die nach dem Umbau des Langhansbaus 

2004 erdffnete standige Ausstellung prasentiert wie- 

derum eine umfangliche Troja-Ausstellung. Damit 

konnte Schliemanns testamentarischer Verfiigung, 

nach der seine Sammlung „ dem deutschen Volk zu 

ewigem Besitz und ungetrennter Aufbewahrung in

Abb. 8: Der 1996 erdffnete Schliemann-Saal im Langhansbau 

des Schlosses Charlottenburg. Foto: Archiv MVF.

Berlin “ vermacht worden ist, freilich nur teilweise 

wieder entsprochen werden, denn bis heute sind nur 

etwa 60% der ehemals 9.704 Objekte der „Samm- 

lung trojanischer Altertiimer “ nach Berlin zuriickge- 

kehrt.

51 Easton 1995.

52 Troja 1998, 229-241.
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