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LEBEN UND WIRKEN

Karl Emil Hermann Kruger wurde am 15. Juni 1869 geboren zu GroB- 

Dedeleben (Kreis Oschersleben, Provinz Sachsen) als Sohn des Kommerzien- 

rates Eduard Kruger und seiner Gattin Helene, geb. Bardenwerper. Er besuchte 

das Gymnasium in Dessau. Bei der aus dem Braunschweigischen stammenden 

Familie Kruger war die Pflege der klassischen Studien feste Tradition; so 

wahlte der Abiturient zu Ostern 1889 das Studium der alten Philologie. In den 

ersten beiden Semestern zu Gottingen gewann ihn Wilamowitz entscheidend 

fur die Altertumswissenschaft; im folgenden Jahre war es Michaelis, der ihn in 

StraBburg fur die Archaologie zu verpflichten wuBte. Ostern 1891 bezog 

Kruger die Musenstadt am Rhein mit ihrer lockenden Hochburg der gesamten 

klassischen Altertumswissenschaften. In der Vita der lateinisch abgefaBten 

Dissertation vom Jahre 1905, die wichtige Daten aus dem letzten Lebensjahr 

Casars festlegt, spricht der junge Doktor besonderen Dank aus seinen Bonner 

Lehrern Franz Biicheler, Georg Loeschcke, Heinrich Nissen und Hermann 

Usener. Vier Semester lang war er ordentliches Mitglied des Bonner philo- 

logischen Seminars, in dem er von ersten Meistern das philologische Handwerk 

erlernte; insbesondere f iihrte ihn Biicheler vor den Inschrif ten der Bonner Samm - 

lung in die lateinische Epigraphik ein, Usener wies den Weg in das gleichfalls 

schwierige Gebiet der antiken Mythologie. Viel verdankt Kruger auch dem be- 

stimmenden EinfluB seines leider. friih verstorbenen, aber unvergessenen 

Freundes August Brinkmann im Bonner ‘Kreis’. Der Althistoriker Nissen gab 

das Riistzeug fur die wissenschaftliche Erfassung langst verklungener Zeiten. 

Nicht zuletzt vollendete Loeschcke, was Michaelis in StraBburg begonnen 

hatte: die methodische Grundlegung der Archaologie; man darf es als eine 

besonders gluckliche Fiigung bezeichnen, daB Loeschcke die provinziaL 

romische Archaologie aus ihrer in gelehrten Kreisen bis dahin vielfach stief- 

miitterlich behandelten Stellung erloste und als gleichberechtigt mit in den 

Kreis seiner Vorlesungen, Ubungen und Lehrfahrten zog, so die Sammlung der 

romischen Kleinkunst im Bonner Provinzialmuseum, den Limes, nicht zuletzt 

auch Trier und seine Romerbauten; Loeschcke verdankt Kruger auch die 

erste Anregung zur Beschaftigung mit der keltischen Gotterwelt.



2

Nach dem philologischen Staatsexamen konnte Kruger zunachst an 

rheinischen Gymnasien (Koln, Bonn, Neuwied) sein angeborenes Lehrgeschick 

entfalien und vertiefen. Gerne gedenkt Kruger dieser Lehrtatigkeit, deren 

Nachwirken er als eine seiner wichtigsten geistigen Besitzungen bezeichnet; 

sie hat den Grund gelegt zu einer erstaunlichen und nicht oft in gelehrten 

Kreisen anzutreffenden Geschicklichkeit, nicht bloB vor fachlich Gebildeten, 

sondern dem jeweiligen Horerkreis anscheinend miihelos seine Gedanken in 

klarer und wohl gepflegter Form zu vermitteln und — was das Geheimnis 

eines jeden belehrenden Unterrichtens im hochsten Sinne bleibt — namentlich 

bei den Jiingeren Interesse zu wecken, den Drang zu selbstandigem Erarbeiten 

eines kleinen oder kleinsten Gebietes mit auf den Weg zu geben und so Helfer 

zu gewinnen, derer die heimische Bodenforschung nicht entraten kann.

Krugers erste Abhandlung aus dem Gebiete der Provinzial-Archaologie, 

ein Beitrag zu den Jupitersaulen, erbrachte ein Stipendium des Deutschen 

Archaologischen Instituts fiir einen langeren Studienaufenthalt in der Welt 

des Mittelmeers, in Siidfrankreich, Italien, Griechenland und Kleinasien; eine 

weitere Studienreise gait den Limesanlagen im nordlichen England.

So war er auf die denkbar beste Weise vorbereitet, einem Ruf an das 

Provinzialmuseum in Trier zu folgen und das groBe Erbe zu iibernehmen, das 

Felix Hettner bei seinem allzu friihen Tode hinterlassen und sein Nachfolger 

Hans Graeven nur wenige Jahre verwalten konnte. Schon als Student war 

Kruger mit der Stadt Trier und ihrer Landschaft wohl vertraut geworden. Fiir 

den schwer erkrankten Direktor Graeven fiihrte er seit Juli 1905 die stell- 

vertretende Leitung des Trier er Museums, nach Graevens Tod wurde am 

1. Februar 1906 die Museumsleitung endgiiltig in die Hande unseres Jubilars 

gelegt, die er bis zum 30. September 1935 uber ein voiles Menschenalter lang 

innehatte.

Das Trierer Landesmuseum -— wie seit 1934 das friihere Provinzialmuseum 

heiBt — steht in der Reihe gleichartiger Institute schon deshalb an besonderer 

Stelle, weil zu seinen Hauptaufgaben die Betreuung der zahlreichen, zum Teil 

noch hoch aufragenden Uberreste aus romischer Zeit gehort. Daneben aber 

kann es der historisch gesattigte Trierer Bezirk an der Vielfalt und Bedeutung 

wichtiger Bodendenkmaler aus dem Bereich der gesamten Vor- und Friih- 

geschichte getrost mit jeder deutschen Landschaft aufnehmen. So lastete 

auf dem neuen Direktor an und fiir sich eine sich stets mehrende Fiille von 

Arbeit und Sorge, schon wenn man die laufenden, mehr verwaltungstechnischen 

Museumsgeschafte ins Auge faBt. Dazu war die personliche und materielle 

Hilfe, die ihm zunachst zukam, nach heutigen Begriffen recht bescheiden. Erst 

seit 1911 standen ihm Dr. Paul Steiner und seit 1918 Dr. Siegfried Loeschcke 

als Direktorialassistenten, spater als Abteilungsdirektoren, zur Seite. Der 

Museumsetat hielt sich bis zur Machtiibernahme durch den Nationalsozialis- 

mus in recht engen Grenzen, so daB sich die Grabungstatigkeit, an die man
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heutzutage bei einem Landesmuseum an erster Stelle denkt, von Sonderf alien 

abgesehen meist auf die Fiirsorge um ernstlich bedrohte Denkmaler oder 

Bodenurkunden beschranken muBte.

Kruger selbst hat mehrfach ausfuhrliche Rechenschaft uber die unter 

seiner Leitung und durch das Landesmuseum im Laufe der Jahre geleistete 

Arbeit geboten, so zuletzt 1934 im 9. Jahrgang dieser Zeitschrift, um fur immer 

festzuhalten, wie er Aufgaben und Ziele des Trierer Landesmuseums aufgefaBt 

wissen wollte. Seit fast vier Jahren liegt die Hauptlebensarbeit Krugers abge- 

schlossen vor uns. Es ist den Mitstrebenden Pflicht und Elire zugleich, an dem 

Tage, an dem unser Jubilar sein 70. Lebensjahr vollendet, dessen in dankbarer 

Verehrung zu gedenken, was schon heute als wesenhaft aus seiner langen, an 

Erfolgen reichen Tatigkeit als Museumsleiter erscheint.

Eine ausfuhrliche Nachweisung uber die eigentliche Amtsfuhrung als 

Museumsdirektor kann hier nicht gegeben werden. Es sei aber doch hervor- 

gehoben, daB sich diese mehr innerdienstlichen Geschafte, die Konservierung 

und Aufstellung der Altertiimer, der Verkehr mit den Behorden und vieles 

andere mehr, mit der Zeit in einem MaBe hauften, daB sie allein die Arbeits- 

kraft eines Mannes erschopften, auch wenn sie nicht, wie bei Professor Kruger, 

gerade in dieser Beziehung einen Meister gefunden. Er war und blieb der wirk- 

liche Leiter, nach innen und auBen hin, der die Museumsbelange wiirdig und 

fest vertrat. Dabei kam ihm seine ausgezeichnete Menschenkenntnis sehr zu- 

statten, seine ruhige vornehme Art, mit den Angehorigen aller Stande und 

Kreise umzugehen. Beamten und Angestellten war er ein gerechter, wohl- 

wollender Vorgesetzter; mancher dankt seinem klugen Rat und seiner tat- 

kraftigen Hilfe viel in schweren Tagen. So erklart sich das ausgezeichnete 

Ansehen, dessen sich der Jubilar stets in Stadt und Land personlich zu erfreuen 

hatte und das er auch heute genieBt, das nun wiederum auf das von ihm geleitete 

Museum ausstrahlte. So hat er Trier und dem Trierer Lande an des Reiches 

Westgrenze, zufnal in den schweren Jahren der Besatzungszeit, in denen er vor 

und nach seiner Ausweisung 1923/24 manch mutiges und trostendes Wort fand, 

ein unvergangliches Verdienst erwiesen, das man ihm nie vergessen wird.

Wer die jahrlichen Berichte des Trierer Landesmuseums durchsieht, 

gewinnt ein packendes Bild von der Jahr um Jahr geleisteten Arbeit, die 

auch wahrend des Krieges fortgefiihrt wurde, so sehr gerade das Trierer 

Landesmuseum trotz vielseitiger SchutzmaBnahmen durch die Uberfalle 

feindlicher Elieger zu leiden hatte, zumal als 1918 eine schwere Bombe gewaltige 

Zerstorungen besonders im 1904—1906 errichteten Erweiterungsbau anrichtete, 

die jahrelange muhselige Arbeiten zur Wiedereinrichtung der Steinsale und 

des im Kriege geraumten Obergeschosses erforderlich machten.

Bei der Abgeschlossenheit, in der Trier an der auBersten Westgrenze des 

Reiches liegt, scheint es manchem Fernstehenden nicht immer recht ersichtlich, 

weshalb im Trierer Museum die ‘romischen’ Altertiimer, auch abgesehen von
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den groBen Romerbauten selbst, seit je besondere Pflege erheischen und einen 

gewichtigen Teil der gesamten Arbeitskraft des verantwortlichen Direktors 

in Anspruch nehmen. Dabei wird es stets ein besonderes Verdienst Krugers 

bleiben, das ,,Nationale in unseren Romermuseen“ immer wieder in das richtige 

Licht gestellt zu haben; unvergessen bleiben die Worte, mit denen er 1934 

einen diesem Thema gewidmeten Vortrag schloB: „Wenn man alles, was sich 

(aus der eigentlichen Vorgeschichte und den frankischen Bodenaltertiimern) 

gewinnen laBt, wirklich voll ausschopfen und wenn man den ganzen geschicht- 

lichen Zusammenhang voll erfassen will, dann brauchen wir dazu auch immer 

wieder die Reste aus der Zeit der rbmischen Fremdherrschaft. Die Zeit der 

Romer in Deutschland ist in Wahrheit doch nur zu einem kleinen, jedenfalls 

aber zum kleineren Teil rbmische Geschichte; zum guten Teil, und zwar zu 

dem Teile, der uns immer besonders beschaftigt und interessiert, ist dieses ein 

Stuck deutscher Geschichte, und zwar, wie wir glauben, ein recht wichtiges, 

und deshalb muB auch diese Epoche, deren Uberlieferung in erster Linie nur 

archaologisch erfaBt werden kann, weiter auf das eifrigste gepflegt und ge- 

fordert werden“. Es ist das Bodenstandige, Einheimische, das Kruger Tag fur 

Tag, so mochte man sagen, in Wort und Schrift aus der sich aufdrangenden 

Fiille der romerzeitlichen Uberreste von dem fremden Firnis zu befreien wuBte. 

Das trifft namentlich ein mit besonderer Liebe und mit anerkanntem Erfolg 

von der Studentenzeit her bis zum heutigen Tag gepflegtes Sondergebiet, 

die Religion der alten Treverer und ihrer Nachbarn; wer, wie die Gesellschaft 

fiir niitzliche Forschungen schon im Jahre 1908, das Gluck hatte, Krugers 

packenden Ausfiihrungen etwa vor der Artio-Inschrift und vor dem Diana- 

Denkmal in der Waldeinsamkeit bei Weilerbach zu lauschen, der ist fiir alle 

Zeit bewahrt vor dem, so will es scheinen, nach und nach verstummenden Vor- 

urteil, das gerade die Trierer Forschung sehr zu Unrecht getroffen.

Es ist auch nicht an dem, daB das Trierer Landesmuseum unter Krugers 

Leitung alles, was vor oder nach der Romerzeit liegt, irgendwie vernachlassigt 

hat. Hier hat fiir die Prahistorie Paul Steiner, insonderheit durch seine unab- 

hangige Sammelarbeit, fiir die Zeit des Ubergangs und die Zeit der Merwinger 

Siegfried Loeschcke mit besonderer Liebe und bestem Erfolge dem Museums- 

leiter geholfen. Zahllose Funde von Waffen und Gerat aus Stein, die nament

lich mit Hilfe der Lehrer aus dem Bezirk dem Museum zuflossen, gestatteten 

zum ersten Male einen Einblick in die Kultur und Wirtschaft der jiingeren 

Steinzeit; manch gefahrdete Hiigelgraber bereicherten das namentlich von 

Hans Lehner bereits erarbeitete Bild der Eisenzeit. GroB ist die Liste der unter 

Kruger erkundeten und, wenn tunlich, ausgegrabenen frankischen Grabfelder, 

an denen sich vor dem Kriege gerade in unserem Bezirke schnode Raub- 

graberei arg vergriff, bis 1914 das PreuBische Ausgrabungsgesetz einen 

Riegel vorschob, fiir dessen Zustandekommen sich Kruger mit seiner ganzen 

Energie einsetzte.
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Ein Blick auf die vorliegende Bibliographie zeigt den weiten Kreis der 

wissenschaftlichen Aufgaben und Fragen, zu denen Kruger neben der Arbeit 

als Museumsleiter Zeit und Kraft fand. Es war ihm vergonnt, eine alte, beim 

Antritt des Amtes iibernommene ‘Ehrenschuld’ des Museums aufs beste abzu- 

tragen: Zusammen mit seinem Freund Hans Dragendorff veroffentlichte er 

das Grabmal von Igel; die verwandten Denkmaler von Neumagen, denen 

Krugers stete Sorge immer gait, wurden von Wilhelm von Massow, seinem 

einstigen Trierer Mitarbeiter und jetzigen Nachfolger im Amte, herausgegeben. 

Nach der Freilegung des Arenakellers kam vor dem Kriege die mit D. Krencker 

durchgefiihrte Untersuchung der Kaiserthermen, von der der erste Teil der 

Publikation vorliegt. Auch von der grofien Altbachgrabung unter Loeschckes 

Leitung, die lange Jahre hindurch viele Krafte des Museums in Anspruch 

nahm, liegt nunmehr das erste Heft vor. Unablassig war Krugers Bemiihen um 

die Vorbereitung und Fortfiihrung der Arbeit an der Archaologischen Karte 

des Trierer Bezirks, von der das erste Blatt erscheinen konnte; auch die daraus 

erwachsene Archaologische Siedlungskunde des Trierer Landes ist in ganz 

besonderem MaBe dem tatkraftigen Einsatz des Museumsleiters zu danken.

Krugers stetes Bemiihen war es, in engster Verbindung mit dem Trierer 

Museum und der Gesellschaft fiir niitzliche Forschungen eine in Trier behei- 

matete wissenschaftliche Zeitschrift zu besitzen und zu behalten, in der auBer 

den Museumsberichten groBere Abhandlungen Aufnahme finden konnten, die 

das Trierer Land beriihren. Neben dem Romisch-germanischen Korrespondenz- 

blatt, das Kruger allein redigierte, erschienen unter seiner Schriftleitung seit 

1908 dreizehn gehaltvolle Hefte der Trierer Jahresberichte, die 1926 in der 

Trierer Zeitschrift ihre stattliche Fortsetzung fanden. Ein wahres Arsenal von 

wertvollen Trevirensia aus alien Perioden ist in diesen Druckschriften auf- 

bewahrt, die zu einem guten Teil aus Krugers Feder stammen.

Hier sei ein Wort aufrichtigen Dankes beigefiigt fiir Krugers reges und 

opferbereites Eintreten fiir die stete Ausgestaltung und Vermehrung der an 

sich reichen alten Bestande der Biicherei des Landesmuseums, die mit der 

Bibliothek der Gesellschaft fiir niitzliche Forschungen verbunden ist; hier 

erfreute sich Kriiger der aufopfernden und rastlosen Mitarbeit von Altmeister 

Professor J. B. Keune, dessen in Verehrung und Dankbarkeit gedacht sei, zumal 

er im November vorigen Jahres seinen 80. Geburtstag hatte begehen konnen.

Neben dem ,,Geiste stronger Wissenschaftlichkeit“ bezeichnet Kriiger als 

eine Zielsetzung des Museums, das er einmal mit berechtigtem Stolze ,,eine 

Anstalt fiir vaterlandische archaologische Bodenforschung“ nannte, ,,die voile 

Aufgeschlossenheit fiir die Forderungen des Tages“. Es lag ihm nicht allein 

daran, ein ,,Gelehrtenmuseum“ zu leiten, in dem ein kleiner Kreis der ,,Fach- 

leute“ gelegentlich seine Studien treibt, das aber nur geringen EinfluB auf die 

Offentlichkeit ausiibt, wozu es in erster Linie berufen ist. Dieser Forderung 

hat das Dritte Reich zum vollen Siege verholfen. ,,Es geniigt nicht“, so leitete
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Landeshauptmann Haake die Festschrift zur Neuaufstellung des Bonner 

Landesmuseums ein, ,,kiinstlerische und kulturelle Werte zu sammeln und zu 

pflegen, wir miissen sie auch an die Menschen heranbringen; denn das Schone 

soli nicht nur Wenigen sondern dem ganzen Volke dienen“. Es ist und bleibt 

ein besonderes Ruhmesblatt in dem Wirken und Schaffen Krugers, dab er von 

Anfang an sein Hauptaugenmerk darauf richtete, wie die stille Arbeit des 

Museums, die in den Sammlungen aufbewahrten Schatze, die Denkmaler in 

Stadt und Land wirklich zu einem nachhaltigen und Werte schaffenden Besitz 

aller werden konnten. Dabei kam und kommt ihm die schon geriihmte Gabe 

einer klaren und ansprechenden mundlichen Darlegung auBerordentlich zu 

statten, die sich jedem Horerkreis auf das gliicklichste anpaBt. Unvergessen 

bleiben jedem die schier zahllosen Fiihrungen, die er vor jung und alt im 

Museum, vor den groBen Denkmalern Triers und seiner Umgebung hielt, ob 

es sich um Volksschiiler und Gymnasiasten handelte oder um Studenten, die 

mit ihren Professoren in steigendem MaBe Trier besuchten, oder ob es gait, 

Verbanden und Vereinen bei ihren Tagungen und Besuchen Triers Schatze 

nahezubringen.

Wie sehr Kruger die lebendige Verbindung mit alien Kreisen in Stadt und 

Land suchte und immer wieder fand, tritt wohl am greifbarsteh hervor in der 

freudig geleisteten Miihewaltung, mit der er sich ein Menschenalter lang als 

I. Schriftfiihrer der Gesellschaft fur niitzliche Forschungen widmete, die mit 

dem Museum aufs engste verbunden ist. Kein Winter, in dem Kruger nicht 

wenigstens einmal vor dem wachsenden Kreise der Gesellschaft einen wahrhaft 

‘mitzlichen’ Vortrag hielt; zu einem Erlebnis gestaltete sich regelmaBig der 

Sommerausflug, dem Kruger den ‘offiziellen’ Charakter zu nehmen wuBte; 

es war unserem Jubilar immer wieder eine begliickende Freude, den Teil- 

nehmern ein aus der Landschaft und ihren Bodenurkunden heraus gewonnenes 

Bild nahezubringen, bestes Heimatgefiihl zu wecken und zu nachhaltigem 

Mitstreben anzuspornen. So darf sich gerade unsere altehrwiirdige Gesell

schaft, wohl die alteste dieser Gattung in Deutschland, in die erste Reihe der 

Gratulanten stellen und dem Jubilar aufrichtigen und tiefen Dank aussprechen 

fur alles, was er ihr war und bleibt.

Wenn Kruger einmal schreibt, daB in den Vortragsabenden der Gesellschaft 

,,die Arbeit des Museumsgelehrten den unentbehrlichen Widerhall und darin 

die direkte Beriihrung mit dem Leben des Tages findet, die jede wissenschaft- 

liche Arbeit in Wahrheit nicht entbehren kann“, so trifft das auch •— um das 

wenigstens noch zu erwahnen — zu auf die aufopfernde und unermudliche 

Fiirsorge, die der lebendigen und lebenspendenden Durchfiihrung der archaolo- 

gischen Ferienkurse fur die Lehrer an den hoheren Schulen Deutschlands jahr- 

lich zu Pfingsten gait. Hier gelang es Kruger und seinen Mitarbeitern, in wenigen 

Tagen das gesamte Gebiet der Vor- und Friihzeit des Trierer Raumes an den 

Denkmalern selbst in meisterhafter Weise vorzufuhren und so jedesmal eine
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stattliche Anzahl von begeisterten und heute noch dankbaren Verehrern Triers 

mit einer Fiille von Belehrung und Anregung zu dem Dienst an der Jugend in 

alle Gaue Deutschlands zuriickzusenden. Wir teilen den dringlichen Wunsch 

des Jubilars, diese iiberaus fruchtbaren Kurse bald wieder aufleben zu sehen.

,,Der Geist strenger Wissenschaftlichkeit auf der einen Seite und voller 

Aufgeschlossenheit fur die Forderungen des Tages auf der anderen Seite “ 

waren die beiden festen Pole, um die Krugers Arbeiten am Landesmuseum 

sich bewegten; in der gliickhaft harmonischen Vereinigung beider als gleich- 

berechtigt anerkannten Aufgaben und Ziele wirkte und wirkt sich am segens- 

reichsten die Personlichkeit Kruger aus. Dieses bewuBte und erfolgreiche 

Streben nach im besten Sinne volksmaBiger Gestaltung des wissenschaftlich 

Erforschten sichert Kruger ein besonders dankbares Andenken. Stadt und 

Land — hier denken wir noch an die Heimatmuseen des Bezirkes ■— verehren 

in ihm einen wahrhaften Fiihrer und Forderer in alien kulturellen und geistigen 

Belangen auch weit fiber die eigentliche Museumstatigkeit hinaus.

Es hat nicht an auBeren Ehren und Ehrenstellen gefehlt. So wurde Kruger 

vom Reichskanzler zum Mitglied des Fachausschusses der Romisch-Germani- 

schen Kommission des Archaologischen Institutes des Deutschen Reiches 

berufen, dessen ordentliches Mitglied er seit langem ist. Die Gesellschaft fiir 

Rheinische Geschichtskunde ehrte ihn schon 1906 durch die Aufnahme in die 

Zahl ihrer Mitglieder. Mit aufrichtiger und besonderer Freude konnte Kruger 

vor Jahresfrist eine hohe Ordensauszeichnung entgegennehmen, die ihm die 

GroBherzogin von Luxemburg verlieh; darin darf er ein Zeichen der Aner- 

kennung sehen fiir die Verdienste, die er sich um die nahe verwandten archao

logischen Aufgaben und die Erhaltung und Vertiefung der alten freundnachbar- 

lichen Beziehungen in reichem MaBe erworben hat und noch standig erwirbt.

Die Rheinische Provinzialverwaltung als vorgesetzte Behorde lohnte stets 

mit hoher Anerkennung Krugers gesamte Arbeit, bewilligte manch weit- 

tragende Forderung des Museumsleiters -— so beim Erweiterungsbau fiir die 

Verwaltung zum 50jiihrigen Museumsjubilaum 1926 — und belieB schlieBlich 

den verdienten, riistigen Direktor noch ein ganzes Jahr iiber die gesetzlich 

zustehende Altersgrenze im Amte. Der Landeshauptmann der Rheinprovinz 

selbst verabschiedete den Direktor an der Statte seiner langen, segensreichen 

Tatigkeit; hier, wie bei einer schlichten Feierstunde in geselligem Kreise, sprach 

er den Dank der Verwaltung in Worten hoher Anerkennung aus; ihm schlossen 

sich Partei und Stadt an; der Regierungsprasident dankte auch als Vorsitzender 

der Gesellschaft fiir niitzliche Forschungen, die es sich nicht nehmen lieB, 

bald darauf bei einem Zusammensein im Vortragssaal des Museums dem 

langjahrigen hochverdienten I. Schriftfiihrer den AbguB einer kostbaren 

Bronzestatuette zu verehren, die am Stumpfen Turm an der AusoniusstraBe 

gefunden wurde und kurz vorher noch von Kruger fiir das Landesmuseum 

erworben werden konnte.
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Alle guten Wiinsche, die man damals dem scheidenden Museumsdirektor 

mit auf den weiteren Lebensweg gab, waren getragen von dem begliickenden 

Gefiihl, daB es Kruger vergonnt war, uber einMenschenalterhinaus das Museum 

zu fiihren, alle vielfachen und stets sich mehrenden Arbeiten selbst zu iiber- 

nehmen oder doch in vblliger Beherrschung und in gutem Uberblick des ganzen 

Aufgabenbereiches und in wirksamer Arbeitsteilung nach Kraften zu fordern. 

Es war ihm vergonnt, mit den sich stets mehrenden Aufgaben Schritt zu halten, 

die groBe Neubelebung der deutschen Vor- und Friihgeschichte mitzuerleben, 

die mit der Machtiibernahme durch den Nationalsozialismus einsetzte, dem er 

sich tiefinnerlich verbunden fiihlt. Den gesteigerten Anforderungen entsprach 

die groBziigige und tatkraftige Hilfe, die dem Landesmuseum seit 1933 in jeder 

Hinsicht von der Landesverwaltung zufloB. Aufs schonste konnte sich der 

bedeutsame Zuwachs an wissenschaftlichen Mitarbeitern, an Beamten und 

Angestellten, am ganzen technischen Apparat und vielem anderen mehr noch 

unter Krugers Museumsleitung vollziehen, womit nicht das kleinste Lob fur 

die Gesamtleistung des hochverdienten Direktors zum Ausdruck gebracht ist.

Doch es war und ist auch heute kein Abschiednehmen im iiblichen Sinne, 

kein Ubergang zum wohlverdienten geruhsamen Leben, wie man es nach viel 

Miihe und Arbeit gerne gbnnen mochte. Die Krafte, die durch das Scheiden von 

der Museumsleitung frei wurden, wandten sich gleich zu weiterem Schaffen 

und Wirken. In wahrhaft beneidenswerter korperlicher und geistiger Frische 

sieht man den Jubilar Tag fur Tag in der Bibliothek des Museums, das ihm dort 

einen festen Platz gesichert hat, bei angestrengter wissenschaftlicher Arbeit, 

eifrig bemiiht, all das, was ihm einst im Uberdrang der Geschafte auszufiihren 

versagt blieb, jetzt in MuBe zu vollenden. Wir sind mit ihm der festen Zuver- 

sicht, daB er uns und der Wissenschaft in Balde eine Zusammenfassung dessen 

bescheren kann, was er bislang auf dem wichtigen Gebiete der Gotterwelt der 

Gallier geleistet und was noch unveroffentlicht, aber in bester Vorbereitung ist.

So vereinen sich am heutigen Festtage mit der Gesellschaft fur niitzliche 

Forschungen alle am Museum tatigen Krafte, alle Freunde und Gonner der 

heimischen Altertumsforschung in Stadt und Land und bringen in dankbarem, 

frohem Herzen aufrichtige und herzliche Gliickwiinsche dar zu vielen weiteren 

Jahren segensreichen Schaffens und Wirkens; unsere Wiinsche gelten auch der 

hochverehrten Gattin des Gefeierten, die seit Krugers Ubersiedlung nach 

Trier in reger Anteilnahme an des Gatten Arbeiten im gastlichen Hause an der 

BergstraBe waltet. Zum 60. Geburtstag durften die engeren Mitarbeiter ihrem 

Direktor eine Nachbildung eines in Trier gefundenen goldenen Fingerrings 

verehren, der die gliickverheiBende Inschrift tragt: VTERE FELIX. Heute 

vereinigt sich mit ihnen der groBe Kreis aller derer, die dem Septuagenarius 

zu danken haben, und ruft ihm frohgemuten Herzens zu:

VIVAS FELIX MULTOS ANNOS.
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