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Schlag: die Vernichtung des Tresors in der Reichsmünze mit dem größten 
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Kellerdepots und deren vermutliche Lage im Schloss S. 429 Mutmaßungen 
über das Depot im Flakturm Friedrichshain und die Verluste im Tieftresor der 
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britischen Militärregierung in Celle S. 473 Alliierte Kunstgudager in West
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baden 8.478 Berlin: Ausstellungen in Räumen des Schlossmuseums 8.481
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1956-1963 • Die »Zwillingsmuseen« nehmen Gestalt an
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Ein neuer Generaldirektor in Westberlin -  Das Kunstgewerbemuseum 
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Einstellung eines Wissenschaftlers für das Kunstgewerbemuseum: 
Wolfgang Scheffler 8.579
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