
Deutsche Gesellschaft f¿r Kulturgutschutz e.V.  

  Mitglied der Internationalen Liga nationaler Gesellschaften f¿r Kulturg¿terschutz 

Die Mitgliederversammlung der DGKS am 
19. August 2017 findet im Deutschen 
Schiffahrtsmuseum Bremerhaven statt. 
Das Museum und die DGKS nehmen dies 
zum Anlass f¿r einen Workshop zum Thema 
ĂGedenken als Kulturgut?!ñ. 
 Der Begriff ĂKulturgutñ ist positiv 
besetzt und grenzt sich damit von Geden-
ken an negative Ereignisse ab. Trotzdem 
bilden solche negativen Ereignisse einen 
Teil unserer Kultur, wie z.B. in Gedenkstªt-
ten umgewandelte Konzentrationslager 
oder das Stasimuseum in Berlin. Eine 
blauweiÇe Plakette als Symbol der Haager 

Konvention zum Schutz von Kulturgut bei 
bewaffneten Konflikten w¿rde an diesen 
Orten befremdlich wirken, wªhrend das 
Holocaust-Mahnmal aus einem Kunstwerk 
besteht, an dem man eine solche Plakette 
durchaus erwartet. Wie wird Gedenken zu 
einer kulturellen Leistung, und wann wird 
ein Ort zum Kulturgut? Wie integrieren wir 
diese Orte in den Kulturgutschutz? 
 Bremerhaven weist eine Vielfalt an 
Gedenk- und Dokumentationsstªtten auf, 
vom Deutschen Auswandererhaus ¿ber das 
Mahnmal ĂGespensterschiffñ, das an Opfer 
von Folter im Nationalsozialismus erinnert, 
bis zu einer Gedenktafel, welche die Lan-
dung Elvis Presleys mit einem Truppen-
transporter in Bremerhaven 1958 doku-
mentiert.  
 Das Deutsche Schiffahrtsmuseum als 
Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft bietet 
seinen Vortragssaal als einen Begeg-
nungsort zwischen Fachleuten und der 
interessierten ¥ffentlichkeit an und lªdt 
diese zur Teilnahme an dieser Veranstal-
tung herzlich ein:  
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Veranstaltungshinweis: 

18. August 2017 

Bremerhaven 

ĂGedenken als Kulturgut?!ñ 

13:20 Begr¿Çung durch Prof. Dr. Sunhild Kleingªrtner,  

Deutsches Schiffahrtsmuseum Bremerhaven 

13:30 Einf¿hrung in das Thema 

13:40 Dr. Thomas Lutz,  

Gedenkstªttenreferat Stiftung Topographie des Terrors, Berlin 

Anerkennung der Opfer der Anderen und Auseinandersetzung mit der eigenen 
Tªterschaft - die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen 
im Nachkriegsdeutschland 

anschlieÇend Diskussion 

14:50 Pause 

15:20 Dr. Nicola Borger-Keweloh, Heimatbund an Elb- und Weserm¿ndung ĂMªnner 
vom Morgenstern e.V.ñ: 

Die Entstehung von Gedªchtniskultur - Gedenken in Bremerhaven 

anschlieÇend Diskussion 

16:30 Zusammenfassung und Schlussdiskussion 

F¿hrung durch den Fichtebunker in Kreuzberg als Teil des Kulturprogrammes zur Mitgliederversammlung der 
DGKS 2016. Foto: Birte Brugmann 
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Workshop "Sicherheit von 
Sozioºkonomischen 
Strukturen" 
 
Das Bundesministerium f¿r Bildung und 
Forschung (BMBF) veranstaltete am 4. 
Juli 2017 in Bonn einen Workshop zum 
Thema "Sicherheit von Sozioºkonomi-
schen Strukturen". Der Workshop f¿gte 
sich in das Rahmenprogramm "Forschung 
f¿r die zivile Sicherheit 2012ð2017" ein, 
f¿r das seit 2007 jªhrlich 55 Mio. Euro 
bereit gestellt werden, um innovative und 
praxisnahe Lºsungen zur Erhºhung der 
Sicherheit f¿r B¿rgerinnen und B¿rger zu 
erforschen und zu entwickeln. Sicherheit 
ist eines von f¿nf Bedarfsfeldern der 
"Hightech-Strategie 2020 f¿r Deutsch-
land" und ist auf die globalen Herausfor-
derungen u.a. der zivilen Sicherheit 
ausgerichtet. 
 Ein Kernbereich des Forschungspro-
gramms sind die sogenannten Kritischen 
Infrastrukturen", also die f¿r das Funktio-
nieren moderner, leistungsfªhiger Gesell-
schaften unverzichtbaren Einrichtungen 
und Lebensadern.  Aus dem Gesamtpaket 
Kritischer Infrastrukturen waren f¿r den 
Workshop die Bereiche Gesundheits- und 
Pflegewesen, Finanz- und Versicherungs-
wesen und Kulturgutschutz vorgegeben. 
Rund 30 Teilnehmer trafen sich in Bonn, 
um in drei Arbeitsgruppen der Frage 
nachzugehen, ob und wo es zu den drei 
Themenbereichen aktuellen Forschungs-
bedarf gibt.  
 In der Arbeitsgruppe Kulturgut-
schutz gingen acht Teilnehmer aus den 
Bereichen Hochschulen, Polizei, Zoll, 

Beauftragte der Bundesregierung f¿r 
Kultur und Medien (BKM) und Kulturgut-
schutzorganisationen diesen Fragen nach. 
Die Deutsche Gesellschaft f¿r Kulturgut-
schutz war durch Rolf Gundlach vertreten. 
Die Gruppe identifizierte Problemfelder,  
die drei Gruppen zugeordnet wurden: (1) 
Grundsatzfragen und gesellschaftliche 
Aspekte, (2) Katastrophenschutz und 
Notfallvorsorge sowie (3) Kriminalitªtsbe-
kªmpfung. Die Ergebnisse  der Gruppen-
arbeit wurden  im Plenum vorgestellt. Die 
Ergebnisse der Veranstaltung werden 
voraussichtlich 2018 verºffentlicht.  
 

Rudolf Gundlach 

  

 
UMFRAGE 
 
Die Nationale Strategie zum Schutz 
Kritischer Infrastrukturen (KRITIS - 
Strategie) listet in der Kategorie 
"Sozioºkonomische Dienstleistungsinfra-
strukturen u.a. Kulturg¿ter auf: "Eine 
symbolische Kritikalitªt kann eine Infra-
struktur dann besitzen, wenn aufgrund 
ihrer kulturellen und identitªtsstiftenden 
Bedeutung ihre Zerstºrung eine Gesell-
schaft emotional ersch¿ttern und psycho-
logisch nachhaltig aus dem Gleichgewicht 
bringen kann." 
 Bisher gibt es keine Einordnung von 
Kulturg¿tern in diese Kategorie. Um die 
Diskussion anzustoÇen, bitten wir Sie:  
 

Nennen Sie Kulturg¿ter in 
Deutschland, die Ihrer Mei-
nung nach als kritische Infra-
struktur eingeordnet werden 
sollten: 
¶ drei Kulturg¿ter, die f¿r 
Sie persºnlich wichtig 
sind, und 

¶ drei  Kulturg¿ter, die Sie 
allgemein f¿r identitªts-
stiftend halten.  

 
Mehrfachnennungen sind mºglich. 
 
Bitte schicken Sie uns Ihre Antwort an die 
Emailadresse nachrichten@dgks-ev.de 
oder per Post an: 
 
DGKS 
bei Rudolf Gundlach 
Friedrich-Dedecke-StraÇe 57 
27432 Bremervºrde 
 
Mit der Zusendung stimmen Sie einer 
anonymen Auswertung Ihrer Antwort f¿r 
einen Artikel zu diesem Thema im Nach-
richtenblatt zu. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2009/kritis.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2009/kritis.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2009/kritis.pdf?__blob=publicationFile
mailto:nachrichtenblatt@dgks-ev.de
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Hollywoods Interpretation 
der Monuments Men ï  
oder: Warum die Wahrheit 
meist noch spannender ist 
als ein Film 
 
Vor einiger Zeit hat sich George Clooney 
als Produzent und Hauptdarsteller dem 
Thema Kulturg¿terschutz im Fall eines 
bewaffneten Konflikts angenommen und 
die Heldengeschichte der Monuments Men 
auf die Hollywood-Leinwand gebracht. 
Eine Handvoll alternder, gewollt und 
ungewollt komischer Kunsthistoriker in 
Uniform, eine schºne franzºsische Wider-
standskªmpferin und ein Mªrchenschloss 
in Bayern als Schatzlager sind einige der 
Zutaten, die einen echten Blockbuster aus 
dem eigentlich so ernsten Thema machen 
sollten. Doch wieviel davon entspricht der 
Wahrheit? 
 
Clooneys Umsetzung der "Monuments 
Men" basiert im Wesentlichen auf der 
gleichnamigen Publikation von Robert 
Edsel, der auch als Berater bei der Pro-
duktion fungierte. Edsel, vermºgender 
Texaner, ist Gr¿nder der Monuments Men 
Foundation, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, das Andenken dieser in 
Vergessenheit geratenen Militªreinheit 
aufrecht zu erhalten. Einige durchaus 
spannende Publikationen sind zu diesem 
Zwecke erschienen und haben vor allem 
in Amerika zu einem Wiederentdecken 
dieses Themas gef¿hrt. Edsels Recher-
chen beruhen auf den Quellen des Mili-
tªrs, aber auch auf den Berichten der 
Kunstschutzoffiziere selbst, die teilweise 
biographische Arbeiten dazu verºffentlicht 
haben, oder auf den persºnlichen Erzªh-
lungen der wenigen Monuments Men, die 
heute noch leben.  

Das f¿hrte zwangslªufig zu einer recht 
einseitigen, amerikanischen Perspektive, 
die das Buch "Monuments Men" sehr 
heroisch, glorifizierend erscheinen lªsst: 
die Kunstsch¿tzer im heldenhaften Kampf 
gegen die deutschen Kulturbarbaren, die 
pl¿ndernd durch Europa zogen und Un-
recht begingen, was nun durch die Monu-
ments Men wiedergutgemacht wurde.  
 Aber nat¿rlich waren diese Helden-
geschichten nicht aus der Luft gegriffen. 
Wie wir wissen, hatten die Kulturverant-
wortlichen in Nazi-Deutschland tatsªchlich 
einen beispiellosen Kunstraubzug gestar-
tet, von den entrechteten Juden im Deut-
schen Reich bis hin zu den erbeuteten 
Kunstwerken in den besetzten Gebieten. 
Soweit erzªhlt Robert Edsel eine wahre 
Schatzsucher-Geschichte, die durch die 
patriotische Brille betrachtet wurde. 
Dennoch ist es interessant, einen Blick auf 
die Urspr¿nge der Monuments Men-
Truppe zu werfen und auch die Aufgaben 
anzuschauen, die sie erledigten, als der 
Vorhang f¿r die Monuments Men im Film 
bereits gefallen war, um das tatsªchliche 
Wirken dieser Kunstschutzeinheit ein-
schªtzen zu kºnnen. Denn das geht ¿ber 
die Hollywood-Erzªhlung weit hinaus. 
 
Zivile Urspr¿nge 
 
Ihren Ausgang hatten die Monuments Men 
in einer zivilen Institution, der Roberts 
Commission, die sich in den Vereinigten 
Staaten mit nªher r¿ckendem Kriegsein-
tritt der USA um die Kulturschªtze des 
eigenen Landes sorgten. Zunehmend 
r¿ckten aber auch die europªischen 
Kulturg¿ter, sowohl die Architektur und 
ortsfeste Denkmale, als auch bewegliches 
Kulturgut, Bibliotheksbestªnde und Archi-
ve, in den Fokus der Roberts Commission, 
die man vor den Schªden des Kriegsver-
laufs zu sch¿tzen suchte. Zu diesem 

Von der Monuments, Fine Arts and Archives Section in Merkers, Th¿ringen, entdecktes Kulturgut. Unda-
tiert. Bildquelle: John Provan. 



Zwecke erstellte die 
Mitglieder der Kommissi-
on ï oft unter Zuhilfenah-
me der Expertise in die 
USA immigrierter Europª-
er ï Listen mit sch¿tzens-
werten Kulturg¿tern vor 
allem in Italien, Frank-
reich und Deutschland. 
Deren Standorte wurden 
in Karten eingetragen und 
an die Militªrf¿hrung 
¿bergeben, in der Hoff-
nung, dass diese bei den 
Kampfhandlungen be-
r¿cksichtigt werden 
konnten.  
 Bald wurde jedoch 
klar, dass diese vorberei-
tenden MaÇnahmen 
fernab vom Geschehen 
nicht ausreichend waren. 
Es musste ein Team vor 
Ort sein, das den Militªr-
kommandanten die 
Notwendigkeit des Schutzes klar machte, 
die Erste-Hilfe-MaÇnahmen an geschªdig-
ten Objekten einleiteten und diese Schª-
den dokumentierten. Als eine an das 
Militªr angedockte Einheit wurde darauf-
hin die Monuments, Fine Arts and Archi-
ves Section (kurz MFA&A) gegr¿ndet, die 
in den folgenden Wochen und Monaten 
den Kriegsverlauf begleiten sollten. Zu-
nªchst nur mit denkbar schlechten Res-

sourcen in Personal, Fahrzeugen und 
Fotoapparaten ausgestattet, versuchten 
diese engagierten Kultursch¿tzer nun, 
Bombardements von besonders wertvoller 
Architektur fernzuhalten, aber etwa auch, 
die Soldaten bei der Inquartiernahme 
solcher Architektur zu einem sorgfªltigen 
Umgang mit diesen Gebªuden anzuhal-
ten. Bei den Mitgliedern dieser MFA&A-
Einheit handelt es sich nicht um einfache 
Soldaten, es waren allesamt Experten im 
Kultursektor, die eine militªrische Ausbil-
dung erhielten: Museumsdirektoren, 
K¿nstler, Restauratoren, Architekten ï sie 
alle konnten ihre berufliche Expertise in 
den Kriegsdienst einbringen. 
 Neben die Sorge um die ortsfesten 
Kulturdenkmªler trat bald die Suche nach 
den beweglichen Kunstg¿tern, die man zu 
ihrem Schutz aus den groÇen Stªdten 
auslagert in Bergwerken, unterirdischen 
Depots und abgelegenen Schlºssern 
vermutete. Der nationalsozialistische 
Kunstraub war den Amerikanern nicht 
unbemerkt geblieben, wenn auch das 
AusmaÇ sicherlich nicht vorstellbar gewe-
sen ist. Diese Kunstwerke suchten die 
Monuments Men ganz gezielt. Dass bei 
den ausgelagerten Kunstschªtzen auch 
das "Nazigold", also die Goldreserven des 
Deutschen Reiches, vermutet wurden, 
unterst¿tzte die Suchbem¿hungen nat¿r-
lich.  
 Die Schatzsuche hat sich tatsªchlich 
mehr oder weniger so abgespielt wie im 
Film. Das Erlangen von Informationen war 
der wichtigste Erfolgsfaktor. Gerade im 
besetzten Teil Frankreichs hatte der 
Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg einen 
Rundumschlag bei den privaten j¿dischen 
Kunstsammlungen vorgenommen und 
zahlreiche Kunstwerke f¿r die Verwertung 
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Edith Standen, zweite Direktorin des Central Collec-
ting Points Wiesbaden beugt sich gemeinsam mit 
Rose Valland ¿ber Kunstwerke. Undatiert. Bildquelle: 
John Provan. 

Zentrale Sammelstelle der MFA&A in Wiesbaden. Undatiert. Bildquelle: 
John Provan. 


