
 
Die Gr�nder und Mitbegr�nder der Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation 

im NS-Staat 
 

- Biographische Skizzen – 
 

Geheimrat Prof. Dr. Hugo Andres Kr�� 
(1879-1945) 

 
Generaldirektor der Preu�ischen Staatsbibliothek Berlin 

 
_____________________ 

 
Autor: Dr. phil. Eberhardt Gering, Berlin 

Stand vom 14. Februar 2007  
 
Abschnitte 
 

1) Erste Jahre S.1  
2) Berufsweg im preu�ischen Staatsapparat S.1 
3) T�tigkeit in der V�lkerbundkommission f�r Geistige Zusammenarbeit S.2 
4) Einsetzung als Generaldirektor der Preu�ischen Staatsbibliothek in Berlin S.3 
5) Parteizugeh�rigkeiten, politische Haltungen und Handlungen S.5 
6) Mitwirkung an internationalen Fachtagungen zwischen 1925 und 1940 S.8 
7) Bibliothekspolitik und Normungsfragen vor dem Beginn des zweiten Weltkriegs S.10 
8) T�tigkeit im besetzten Westeuropa w�hrend des Zweiten Weltkrieges S.11 
9) Rolle bei der Gr�ndung und F�hrung der Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation S.15 

10) Die Deutsche Gesellschaft f�r Dokumentation als Teil des NS-Systems S.21 
11) Letzte Jahre S.25 

Anlage 1 Wiederaufnahme des Betriebs der Staatsbibliothek nach Kriegsende S.27 
Anlage 2 Publikationen von H.A. Kr�� S.27 
Anlage 3 Ver�ffentlichungen zum 65. Geburtstag S.28 

 
 
1) Erste Jahre 
 
Hugo Andres Kr�� 1 wurde am 11. Januar 1879 als �ltester Sohn einer renommierten hamburgischen Familie, 
Eigent�merin des „Optisch-mechanischen Instituts A. Kr�ss“, in Hamburg geboren. Am Anfang seines Lebens-
weges stehen "das durch Bismarck geeinte Deutschland, genauer die Wilhelminische Sp�tphase des wirtschaft-
lich und wissenschaftlich aufbl�henden Kaiserreiches" 2 ebenso wie die Zeit des Bismarckschen Sozialistenge-
setzes (1878-1890), das Verbot der damaligen Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (seit 1890 Sozialde-
mokratische Partei Deutschlands), die Verfolgung ihrer Mitglieder sowie das Verbot aller sozialdemokratischen 
Vereine, Versammlungen und Druckschriften. Das kaisertreue Deutschland und die belegte "Verwurzelung der 
Familie Kr�� in einer zwar nicht unbedingt monarchischen, wohl aber nationalkonservativen Sph�re" 3 sind we-
sentliche Merkmale des allgemeinen politischen Umfelds, in welchem der junge Kr�� heranw�chst.  
 
Eigentlich zur �bernahme des v�terlichen Unternehmens vorgesehen, studierte Kr�� in Jena, W�rzburg, Marburg 
und G�ttingen vorzugsweise Physik, dazu die F�cher Chemie, Mathematik und Naturwissenschaften und promo-
vierte 1903 in Jena mit einer Arbeit zum Thema: „Die Durchl�ssigkeit einer Anzahl Jenaer optischer Gl�ser f�r 
ultraviolette Strahlen“ zum Dr. phil. 4 5 
 
 
 
2) Berufsweg im preu�ischen Staatsapparat 
 
Noch im Jahr seiner Promotion wurde Kr�� vom preu�ischen Kultusministerium in das Vorbereitungskomitee f�r 
die „German Education Exhibition“ der 1904-1905 stattfindenden Weltausstellung von St. Louis/Missouri (USA) 
berufen. „Dieses, im jugendlichen Alter im Ausland verbrachte Jahr ist f�r mein weiteres Leben in vieler Hinsicht 
bestimmend gewesen“, �u�erte Kr�� 40 Jahre sp�ter, im Oktober 1944. 6  
Auf Grund seiner erfolgreichen T�tigkeit in den USA erhielt Kr�� 1907 die endg�ltige Berufung in das Kultusmi-
nisterium, Abteilung Kunst und Wissenschaft. Zwei Jahre sp�ter (1909) wurde Kr�� der Grad eines Titularpro-
                                                                                                               
1 Kr�� schrieb seinen Namen, wie aus seinen Unterschriften auf Briefen etc. hervorgeht, stets mit "���und nicht mit �ss� am  

Ende (mdl. Auskunft von Werner Schochow auf Grund seiner Einblicke in den Nachla� von Kr��, Oktober 2004) 
2 Werner Schochow: Hugo Andres Kr�� und die Preu�ische Staatsbibliothek. – In: Bibliothek 19, 1995. Nr. 1, S. 8 
3 Werner Schochow, a.a.O., S.8 
4 Lexikon Deutscher Wissenschaftlicher Bibliothekare 1925-1980 / Habermann, Alexandra; Klemmt, Rainer; Siefkes, Frauke. –  

Frankfurt/Main: Klostermann, 1985, S.175 
5 Werner Schochow: Hugo Andres Kr��... a.a.O., S. 8  
6 Werner Schochow: Hugo Andres Kr�� ... a.a.O., S. 8 



Hugo Andres Kr�� 
 

2 

fessors verliehen. 7  Nach dem Kriegsdienst (1915 Bef�rderung zum Hauptmann der Reserve 8)  wurde Kr�� in 
rascher Folge Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat (1918), Ministerialdirigent (1920), Kommissarischer 
Staatssekret�r (1921 und schlie�lich Ministerialdirektor (1922). 9  
 
Als Leiter der Hochschulabteilung des Ministeriums war Kr�� auch f�r die wissenschaftlichen Bibliotheken des 
Landes zust�ndig und dem Kultusminister in dieser Eigenschaft unmittelbar verantwortlich. Er hatte in dieser 
Funktion Sach- und Personaleingaben zu pr�fen und mit einer Stellungnahme weiterzuleiten. "So erhielt Kr�� 
schon in seinen Ministerialjahren aus erster Hand zuverl�ssige Einblicke in die wichtigeren bibliothekarischen 
Probleme und Bed�rfnisse, was nicht ohne Folgen f�r seine sp�tere T�tigkeit bleiben konnte." 10 
 
Kr�� war w�hrend seiner Amtszeit im Kultusministerium an der Gr�ndung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft betei-
ligt.11 Dort amtierte er seit 1925 als Schriftf�hrer und seit 1937 bis zum Kriegsende als dritter Vizepr�sident. Nach 
1918 nahm Kr�� am Aufbau der "Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft" teil, welche die Aufgabe hatte, 
der nach dem 1. Weltkrieg daniederliegenden deutschen Hochschulforschung Geldquellen zu erschlie�en.12   
 
 
 
3) T�tigkeit in der V�lkerbundkommission f�r Geistige Zusammenarbeit 
 
Kr��, 1925 zum Generaldirektor der Preu�ischen Staatsbibliothek berufen, war seit 1927 in der f�nf Jahre zuvor 
geschaffenen "V�lkerbundkommission f�r Geistige Zusammenarbeit" als Stellvertreter von Albert Einstein t�tig. 
1932 �bernahm Kr�� nach dem R�cktritt Einsteins dessen Platz in der Kommission, 13 wobei Kr��, im Unter-
schied zu Einstein, nicht als internationaler Gelehrter, sondern als nationaler Vertreter Deutschlands fungierte.  
 
Im Juli 1933 wurde auf einer Sitzung der genannten V�lkerbundkommission unter der Leitung ihres Vorsitzenden 
Gilbert Murray das "neue Mitglied Kr�ss" willkommen gehei�en. 14 
 
Auf der Basis der Publikation von Siegfried Grundmann: "Einsteins Akte: Wissenschaft und Politik – Einsteins 
Berliner Zeit" 15 wurde vom Autor der vorliegenden Kr��-Skizze eine kurze Analyse des damaligen Zusammen-
wirkens Einstein – Kr�� vorgenommen. 16 
Diese Analyse umfa�t folgende Abschnitte: 
 

Albert Einstein als Mitglied der V�lkerbundkommission 
Einstein im Zusammenwirken mit Kr�� in der V�lkerbundkommission 

Kr�� als Botschafter des "nationalen deutschen Wiederaufbaus" und als Antisemit 
 
In seinem Buch "Einsteins Akte" schreibt der Autor Siegfried Grundmann mit Bezug auf die deutsche Haltung zur 
Mitgliedschaft Albert Einsteins in der oben genannten V�lkerbundkommission:  
 
"Eine v�llig gegens�tzliche Haltung zu Einstein wurde meistens als mit den Amtspflichten und dem eigenen Ge-
wissen vereinbar angesehen. Besondere Erw�hnung verdienen [bereits] an dieser Stelle Schmidt-Ott - 1920 bis 
1934 Pr�sident der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft und 1920 bis 1945 auch Vorsitzender im Auf-
sichtsrat der Farbenfabriken F. Bayer & Co, und Hugo Andres Kr�ss - 1925 bis 1945 Generaldirektor der Preu�i-
schen Staatsbibliothek. Schmidt-Ott und Kr�ss waren schon dabei, als 1913 �ber die Berufung Einsteins nach 

                                                                                                               
7 Titular (lat.) – Titeltr�ger; jemand, der mit dem Titel eines Amtes bekleidet ist, ohne die damit verbundenen Funktionen aus 

zu�ben (Duden: Fremdw�rterbuch. – Mannheim; Wien; Z�rich, 5. Auflage, 1990, S. 782)  
8 Werner Schochow: Hugo Andres Kr�� ... a.a.O., S. 16 
9 Lexikon ... a.a.O. 
10 Werner Schochow, a.a.O., S.8 
11 Die "Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur F�rderung von Wissenschaft und Forschung" (KWG, heute Max-Planck-Gesellschaft)  

wurde am 11. Januar 1911 unter dem Vorsitz des preu�ischen Kultusministers in Berlin gegr�ndet.  
Siehe www.dhm.de/lemo/html/kaiserreich/wissenschaft/kwg/, Download vom 31. 07. 2006. 

12 Die "Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft" wurde 1920 in Berlin gegr�ndet. Sie ist der Vorl�ufer der "Deutschen  
Forschungsgemeinschaft" (DFD). 

13 Notker Hammerstein: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft in der Weimarer Republik und im Dritten Reich: Wissen 
 schaftspolitik in Republik und Diktatur 1920-1945. – M�nchen, Beck 1999, S. 148-149 
14 Soci�t� des Nations – Section d’information Nr. 6523. Protokoll des Treffens der „Commission internationale de coop�ration  

intellectuelle“. Pol A AA R 65745, zitiert in Gerd Simon u.a.: http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/ChrDok.pdf, S.16 
15 Siegfried Grundmann: Einsteins Akte: Wissenschaft und Politik. Einsteins Berliner Zeit. - Springer-Verlag 2004, 2. Auflage, 

658 S. 
16 Eberhardt Gering: Die T�tigkeit von Albert Einstein in Zusammenarbeit mit Hugo Andres Kr�� in der V�lkerbundkommission 

f�r Geistige Zusammenarbeit. – Berlin, September 2006.  
Ver�ffentlicht im World Wide Web unter http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/KruessundEinstein.pdf 
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Berlin verhandelt wurde, sie waren noch in Ehren und in hohem Rang, als das 3. Reich zusammenbrach. 
Schmidt-Ott �berlebte; im L�rm der letzten Schlacht schied Hugo Andres Kr�ss freiwillig aus dem Leben. 17   
 
Der Volltext der Arbeit �ber das Zusammenwirken von Einstein und Kr�� in der V�lkerbundkommission kann �ber 
die Webadresse  http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/KruessundEinstein.pdf aufgerufen werden. 
 
 
 
4) Einsetzung als Generaldirektor der Preu�ischen Staatsbibliothek in Berlin 
 
Im Sommer 1925 erreichte den mittlerweile 46-j�hrigen Kr�� der Ruf seines Ministers, die Leitung der Preu�i-
schen Staatsbibliothek, der gr��ten Bibliothek im Lande, zu �bernehmen. Kr�� wird in diesem Amt bis zu seinem 
Selbstmord im April 1945 verbleiben. 
 
Die Berufung von Hugo Andres Kr�� zum Generaldirektor der Preu�ischen Staatsbibliothek rief in der Tages-
presse wie vor allem in Fachkreisen lebhafte Kritik hervor; denn Kr�� war, ohne zuvor bibliothekarisch t�tig ge-
wesen zu sein, direkt aus dem Ministerium in sein neues Amt berufen worden. 18 Wohl besonders aus diesem 
Grunde f�hrte der preu�ische Kultusminister Carl Heinrich Becker bei seiner Ansprache zur Amtseinf�hrung von 
Kr�� am 2.10.1925 aus: 
  
"Dieses Amt ist so bedeutungsvoll und geht soweit �ber das bibliothekstechnische und wissenschaftliche Organi-
sieren hinaus, da� die Auswahl der Pers�nlichkeit des Generaldirektors nicht nach spezifischer Fachausbildung, 
sondern nach dem Gesichtspunkt der Pers�nlichkeit getroffen werden mu�." 19 
 
In der Folge erwies sich Kr��, der gegen�ber seinen neuen Mitarbeitern betonte, "weder Gelehrter noch Biblio-
thekar" zu sein, 20 in seinem neuen Amt  „als hervorragender Verwaltungsfachmann mit gro�em bibliothekari-
schem Interesse, der die Bibliothek und die Bibliothekare auch international zu vertreten verstand.“ 21 
 
Es ist zweckm��ig, an dieser Stelle eine von Rudolf Hoecker im September 1945 verfa�te Beschreibung des 
T�tigkeitsfeldes eines Generaldirektors der Staatsbibliothek Berlin auszugsweise wiederzugeben:  
 

Stellung und Funktion des Generaldirektors der Staatsbibliothek Berlin  
 

„1. Der GD (Generaldirektor) ist Chef der gesamten inneren Verwaltung. Da die Staatsbibliothek 
aus 3 Hauptabteilungen und zahlreichen Spezialabteilungen bestand und au�erdem gro�e zentrale 
Verwaltungsaufgaben zu erledigen hatte, standen ihm ein Erster Direktor und 6-8 Abteilungsdirektoren 
zur Seite. Das gesamte Personal bestand aus 385-400 K�pfen. Die fortgesetzte Zusammenarbeit mit 
den Leitern der anderen deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken hatte f�r den GD eine F�lle von Auf-
gaben zur Folge, deren Durchf�hrung er bei den vorgesetzten Ministerien zu vertreten hatte. 
 

2. Der GD war Vorsitzender des Beirats f�r Bibliothekswesen. 22 In dieser Eigenschaft hatte er 
in allen bibliothekarischen und personellen Angelegenheiten, Erneuerungen und Auswahl des gesam- 
ten deutschen bibliothekarischen Nachwuchses entsprechend der Regelung bei den Archiven und Mu-
seen die Bestimmungen zu treffen. Au�erdem war er auf Grund der Stellung der Staatsbibliothek im 
Kulturleben Deutschlands zu zahlreichen Funktionen herangezogen, z.B. als Vizepr�sident der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft usw. Da die Staatsbibliothek fr�her f�r die obersten Reichs- und Staatsbeh�rden 
als Auskunftsstelle von besonderer Wichtigkeit war, bildete sich auch nach dieser Seite hin ein besonde-
res Vertrauensverh�ltnis zu den Beh�rden aus, so da� der GD in zahlreichen beh�rdlichen Aussch�ssen 
mitwirkte. 
 

3.  Die internationale Stellung des GD. Kein deutsches Kulturinstitut konnte sich r�hmen, in der 
internationalen gelehrten Welt eine so einflu�reiche Stellung wie die Staatsbibliothek aufzuweisen. Die 
strenge Neutralit�t der Staatsbibliothek in wissenschaftlicher Hinsicht, ihre umfassende und auch vom 
Ausland stets ger�hmte F�rsorge f�r die Beschaffung der ma�gebenden ausl�ndischen Literatur und die 
Pflege der kulturellen Beziehungen zu den gro�en Kulturinstituten der Welt bildeten die Grundlage f�r 
die einflu�reiche Rolle, die der GD der Staatsbibliothek im internationalen Kulturleben spielte. Der so-
eben verstorbene GD war von 1926-1932 im Ausschu� des V�lkerbundes f�r die geistige Zusammenar-

                                                                                                               
17 Siegfried Grundmann: Einsteins Akte: Wissenschaft und Politik. Einsteins Berliner Zeit. - Springer-Verlag 2004, 2. Auflage, 

S. XVIII (Vorwort zur ersten Auflage). 
18 Werner Schochow, a.a.O., S.7 
19 Werner Schochow, a.a.O., S.7 
20 Zentralblatt f�r Bibliothekswesen, Band 42, 1925, S.580 (entnommen aus: Werner Schochow, a.a.O., S.9)  
21 Lexikon ... a.a.O. 
22 Konkret gemeint ist hier der 1936 gegr�ndete „Reichsbeirat f�r Bibliotheksangelegenheiten“. 
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beit f�hrend t�tig. Im internationalen Verband der Bibliothekare war er Vizepr�sident und hatte innerhalb 
des Verbandes einen Einflu� wie kaum ein anderer ausl�ndischer wissenschaftlicher Bibliothekar... " 23 

 
Die scheinbar �berraschend erfolgte Einsetzung von Kr�� in das Amt des Generaldirektors der Preu�ischen 
Staatsbibliothek kam f�r Insider der Tagespolitik nicht unerwartet. So schrieb am 3. August 1925 die "T�gliche 
Rundschau", welche sich selbst als "Unabh�ngige Zeitung f�r nationale Politik" bezeichnete:  
 
Die im Fr�hjahr 1925 (durch die Berufung C.H.. Beckers zum Minister) freigewordene Staatssekretariatsstelle im 
Kultusministerium habe "im Namen der Parit�t ... durch einen Zentrumsmann" besetzt werden m�ssen. Daf�r sei 
vom (evangelischen) Minister Becker der "Ministerialrat Lammers 24, ein eifriger Zentrumsmann" ausersehen 
worden. Weil der aber " seinen bisherigen direkten Vorgesetzten", n�mlich Kr��, nicht gut �berspringen k�nne, 
"soll ihm [Kr��] die Generaldirektion der Staatsbibliothek �bertragen werden", um ihm so "ein Pflaster auf diese 
durch das Zentrum geschlagene Wunde zu legen." 25 
 
Gleichfalls Anfang August 1925 spricht auch Georg Leyh, Direktor der Universit�tsbibliothek T�bingen, gegen-
�ber dem damaligen Leiter der Staatsbibliothek, Fritz Milkau, vom "Zentrum" als treibender Kraft hinter der gan-
zen Transaktion. In der Tat wurde der Zentrumsmann Aloys Lammers gleichzeitig mit Kr��� Ausscheiden aus der 
Ministeriumshierarchie neuer Staatssekret�r im Kultusministerium. Kr�� selbst sagt diesbez�glich neunzehn 
Jahre sp�ter, im Oktober 1944, "die damalige Systemregierung" habe ihn, "den aufrechten nationalen Mann" als 
"zu unbequem ... auf ein anscheinend totes Gleis" abschieben wollen. 26  
 
"Die wohl gewichtigste Stimme im Chor der Kritiker" kam von Wilhelm Erman, dem damals schon im Ruhestand 
befindlichen ehemaligen Direktor der Universit�ts- und Stadtbibliothek K�ln. Erman fa�t die sachlichen, histori-
schen und berufsst�ndischen Argumente gegen die Berufung des Nichtbibliothekars Kr�� zusammen und best�-
tigt die Richtigkeit der oben zitierten Meldung der "T�glichen Rundschau". Der volle Text dieses bemerkenswer-
ten Statements eines f�hrenden Berufsbibliothekars wird von Werner Schochow in seinem 1995 erschienenen 
Beitrag "Hugo Andres Kr�� und die Preu�ische Staatsbibliothek" wiedergegeben. 27 
 
Auch der Vorstand des Vereins Deutscher Bibliothekare meldete sich zu Wort und gab auf dem Freiburger Biblio-
thekartag 1925 eine kritische Erkl�rung ab,28 die im Literarischen Zentralblatt 29 und im Zentralblatt f�r Biblio-
thekswesen 30 ver�ffentlicht wurde. Die Erkl�rung lautete (Wiedergabe des im ZfB gedruckten Textes): 
 
Erkl�rung 
"Der Vorstand des Vereins Deutscher Bibliothekare hat um Aufnahme folgender Erkl�rung gebeten: 
Aus Berlin wird amtlich gemeldet, da� der Generaldirektor der Preu�ischen Staatsbibliothek Herr Geheimrat 
Milkau mit dem Ablauf seines Ehrenjahres der gesetzlichen Bestimmung entsprechend am 1. Oktober in den 
Ruhestand tritt. Zu seinem Nachfolger ist Herr Ministerialdirektor Prof. Dr. Kr�ss aus dem Preu�ischen Unter-
richtsministerium ernannt worden. Die �bertragung dieser Stellung an einen Nicht-Bibliothekar ist zwar nicht ohne 
Vorgang, entsprach es doch fr�herer Tradition Gelehrte von Weltruf an die Spitze der Berliner Staatsbibliothek zu 
stellen. Es sei erinnert an Pertz, Lepsius und Harnack, dessen Amtszeit noch in unser aller Ged�chtnis steht, und 
sie ist sicherlich kein unr�hmliches Blatt in der Geschichte der Staatsbibliothek. Trotzdem hat schon bei dem 
Amtsantritt Harnacks sein getreuer Mitarbeiter und bibliothekarischer Berater Paul Schwenke in den Spalten des 
Zentralblatts f�r Bibliothekswesen darauf hingewiesen, da� die Berufung eines Nicht-Bibliothekars an die Spitze 
der gr��ten deutschen Bibliothek unter den Berufsbibliothekaren ein "deprimierendes" Gef�hl hervorriefe. Nach-
dem dann nach Harnack einem hervorragenden Berufsbibliothekar die Leitung der Staatsbibliothek �bertragen 
war, und die bibliothekarische Fachausbildung gerade dank den Bem�hungen der preu�ischen Unterrichtsverwal-
tung in den letzten Jahrzehnten streng gefestigte Formen angenommen hat, mu� es bei den Bibliothekaren Ent-
t�uschung, Verwunderung und Befremden hervorrufen, da� die h�chste in Preu�en (und Deutschland) zu beset-
zende Bibliothekarstelle, welche die gr��te Vertrautheit mit den Fragen des Bibliotheksbetriebs voraussetzt, 
nunmehr einem Verwaltungsbeamten �bertragen wird. Auch unter den Bibliotheksdirektoren in Preu�en und im 
Reich w�ren sicherlich M�nner zu finden gewesen, die das Werk Milkaus mit Ehren fortzuf�hren und den mannig-
fachen Aufgaben des Generaldirektors der Staatsbibliothek – seien es technische oder solche der "Wissen-
schaftsorganisation" – gerecht zu werden vermocht h�tten."  31 
 

                                                                                                               
23 Schreiben von Dr. Rudolf Hoecker, Kommissarischer Leiter der Staatsbibliothek, der Universit�tsbibliothek und der Bibliothek  

der Technischen Hochschule Berlin, an das Amt f�r Volksbildung des Magistrats, Abteilung B�chereiwesen, Berlin vom  
20.9.1945. – In: Friedhilde Krause: “Auch Hoecker geht spazieren!“. – Hannover: Laurentius Verlag, 1997 (Anhang Doku 
mentensammlung, Dokument Nr. 27) 

24 Aloys Lammers, 1877-1966. Nicht identisch mit Hans Heinrich Lammers, dem Chef der Reichskanzlei unter Hitler. 
25 T�gliche Rundschau Nr. 332 vom 3.8.1925 (entnommen aus Werner Schochow, a.a.O., S.10) 
26 Werner Schochow, a.a.O., S. 10 
27 Werner Schochow: Hugo Andres Kr��..., a.a.O., S. 11 und S. 18-19 
28 Kornelia Richter: Der VDB und das Zentralblatt f�r Bibliothekswesen. – In: Verein Deutscher Bibliothekare 1900-2000 /  

E.Plassmann; L.Syr�. – Wiesbaden 2000, S.290-291 
29 Literarisches Zentralblatt f�r Deutschland 76(1925) Sp. 958 
30 Zentralblatt f�r Bibliothekswesen 42 (1925) Heft 9/10, S .544 
31 Zentralblatt f�r Bibliothekswesen 42(1925) a.a.O. 
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Kr�� behielt das Amt des Generaldirektors der Preu�ischen Staatsbibliothek �ber zwanzig Jahre hinweg, einge-
schlossen alle zw�lf Jahre der Naziherrschaft. Bis in die vierziger Jahre war Kr�� bem�ht, das von ihm geleitete 
Haus zur Reichsbibliothek und damit zur f�hrenden Bibliothek Deutschlands zu machen. Mit Beginn des Zweiten 
Weltkriegs zerschlug sich dieses Vorhaben.  32 33 
 
 
 
5) Parteizugeh�rigkeiten, politische Haltungen und Handlungen 
 
Die verbreitete These von der politischen Neutralit�t Kr��� h�lt keiner n�heren �berpr�fung stand. Dieser These 
steht schon die Tatsache entgegen, da� er seine bereits in der Weimarer Republik eingenommen gesellschaftli-
chen Spitzenpositionen ohne politische Kollisionen im NS-Herrschaftssystem nicht nur weiterf�hren, sondern, 
gest�tzt auf f�hrende Vertreter des NS-Machtapparates, noch weiter ausbauen konnte.  
 
W�hrend seiner Zeit als Generaldirektor der Preu�ischen Staatsbibliothek war Kr�� nacheinander Mitglied zweier 
Parteien. Vom 20. Oktober 1925 bis 5. April 1933 geh�rte er der Stresemannschen „Deutschen Volkspartei“ 
(DVP) an. 34 Diese im November 1918 gegr�ndete und zum rechten Fl�gel des Parteienspektrums der Weimarer 
Republik geh�rende Partei war, ebenso wie die Deutschnationale Volkspartei (DNVP), Gegner der parlamenta-
risch-demokratischen Republik und bis zum Regierungseintritt ihres Vorsitzenden Stresemann im Jahre 1920 
offener Anh�nger der Monarchie. Die DVP f�rderte, ebenfalls vergleichbar mit der DNVP, die Entwicklung des 
Nationalsozialismus, verlor mit dessen Erstarken dann an Bedeutung und l�ste sich 1933 auf. 35 

 
Das Datum des Eintritts von Kr�� in die eindeutig rechtsorientierte Deutsche Volkspartei f�llt auf, liegt es doch 
keine drei Wochen nach seinem Amtsantritt als Generaldirektor der Staatsbibliothek. Diese enge zeitliche Ver-
kn�pfung zwingt zum Nachdenken �ber die Vielschichtigkeit der politischen Rolle, die Kr�� als hoher Beamter der 
Weimarer Republik in den Vorjahren des NS-Staates gespielt hat.  
 
Nachdem die DVP sich 1933 aufgel�st hatte, war Kr�� einige Jahre "parteilos", bis er schlie�lich der NSDAP  
beitrat. Eintrittsjahr war vermutlich 1937. 36  Dieses Eintrittsdatum scheint jedoch nicht hinreichend belegt zu sein. 
Es gibt noch andere Datumsangaben. In den Akten des Bundesarchivs wird als Aufnahmedatum der 1. April 1940 
genannt und als Datum des Aufnahmeantrags der 26.3.1940. Die Mitgliedsnummer war 801 3528. 37 Werner 
Schochow schreibt, da� Kr�� 1941 "r�ckwirkend" in die NSDAP eingetreten sei. 38 Da zwischen dem Einreichen 
des Aufnahmeantrags und der Best�tigung der Mitgliedschaft durch die Parteizentrale mitunter mehrere Jahre 
lagen, m�ssen sich auch im Fall Kr�� die unterschiedlichen Jahresangaben nicht gegenseitig ausschlie�en. So 
k�nnte Kr�� bereits 1937 einen Aufnahmeantrag gestellt haben, dem aber erst 1940 statt gegeben wurde. 
 
Von den Mitarbeitern der Staatsbibliothek war etwa jeder Vierte Mitglied der NSDAP. Die sp�tere Generaldirekto-
rin Friedhilde Krause schreibt im Jahre 2002 in diesem Zusammenhang: 
 
"Es w�re an der Zeit, sobald alle Akten aus der NS-Zeit zug�nglich gemacht sind, einmal das Wirken der NS-
Fachschaft an der Preu�ischen Staatsbibliothek nach innen und au�en zu untersuchen. Immerhin waren bei 350 
Mitarbeitern 80 Mitglieder der NSDAP und darunter einige fanatische Antisemiten. [...] Die meisten der NS-
Mitglieder der Bibliothek waren wohl Mitl�ufer aus preu�ischem Beamtengehorsam und Karrierebestreben. Eine 
Aufkl�rung und gerechte Beurteilung dieses bisher in unserer Geschichtsschreibung tabuisierten Themas w�rde 
nicht zuletzt auch das Bild �ber das Wirkungsfeld von Kr�ss innerhalb der Bibliothek erg�nzen k�nnen." 39  

 
Es ist nicht anzunehmen, da� bei Kr�� "Beamtengehorsam und Karrierebestreben" ausl�sendes Moment f�r 
seine scheinbar relativ sp�t erfolgte Bewerbung um NSDAP-Mitgliedschaft waren. Hinterfragen mu� man auch 
die Argumentation, da� Kr�� sich mit seinem NSDAP-Eintritt "eine bessere Verhandlungsbasis f�r seine Biblio-
theksanliegen erhoffte." 40 Vielmehr kann davon ausgegangen werden, da� Kr��� Entschlu� zum Eintritt in die 
Hitlerpartei die logische Folge einer politischen Grundhaltung war, die schon 1925 mit seinem Beitritt zur Deut-
schen Volkspartei ihren Ausdruck fand. 
 

                                                                                                               
32 Deutsche Biographische Enzyklop�die, Bd. 6. – Saur: M�nchen 1997, S.125-126 
33 Neue Deutsche Biographie, Bd.13. – Duncker & Humblot, Berlin 1982, S.111-112 
34 Werner Schochow: Hugo Andres Kr��..., a.a.O., S. 16 Fu�note 33 
35 Helmut M. M�ller: Schlaglichter der deutschen Geschichte. – Bundeszentrale f�r politische Bildung, Bonn 1990, S. 231 und  

234; BI Universal-Lexikon Bd. 1. – Leipzig: Bibliographisches Institut 1985, S. 456 
36 Neue Deutsche Biographie ... a.a.O., S.112.  
37 BA BDC MF OK M0026 PA Kr�ss; siehe Gerd Simon: http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/ChrDok20.pdf, S. 37 
38 Werner Schochow: Die Preu�ische Staatsbibliothek im Schatten der Politik. – In: Bibliotheken w�hrend des Nationalsozialis 

mus Teil I / Peter Vodosek; Manfred Komorowski (Hrsg.). – Wiesbaden 1989, S.39 
39 Friedhilde Krause in: Mitteilungen Staatsbibliothek zu Berlin (Preu�ischer Kulturbesitz), Neuerscheinungen und Forschungen 

11. 2002, H. 2, S. 434-435 
40 Werner Schochow: Hugo Andres Kr�� .... a.a.O. S. 16 und S. 13. Schochow zitiert hier aus einem pers�nlichen Brief von 

Ludwig Denecke (seit Mitte der 30er Jahre an der Staatsbibliothek t�tig) an den Verfasser vom 24.3. 1990 
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Gegen�ber den Machthabern im Dritten Reich hatte Kr�� bereits Ende September 1933 seine „verst�ndnisvolle“ 
Haltung kundgetan, als er w�hrend seiner dritten und letzten USA-Vortragsreise, auf der er als "Botschafter eines 
neuen Deutschland" auftrat, die in Berlin und in anderen deutschen Universit�tsst�dten im Mai 1933 stattgefun-
denen B�cherverbrennungen als „sporadisch vorgekommene und nur als symbolische Handlungen zu deutende“ 
Geschehnisse bezeichnete, von denen „die wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands und vor allem die 
Staatsbibliothek in Berlin ..... selbstverst�ndlich �berhaupt nicht ber�hrt worden sind“. 41 

  
Kr�� versuchte damit zu suggerieren, da� der Nationalsozialismus auf die Arbeit der wissenschaftlichen Biblio-
theken kaum Einflu� hatte. Wie Kr�� tats�chlich zu den B�cherverbrennungen und –verboten der Nazis stand, 
belegen seine auf den Bibliothekarstagen 1933 und 1934 erhobenen Forderungen, offiziell gegen eine in Paris 
stattfindende Ausstellung in Deutschland verbannter und verbrannter B�cher zu protestieren (siehe unten). Das 
oben zitierte, von Kr�� in den USA abgegebene Statement zur B�cherverbrennung kann deshalb nicht als eine 
"Verlegenheitsformulierung" betrachtet werden, hinter der sich vielleicht sogar eine "Ablehnung" dieser Aktionen 
verbergen sollte. 
 
Auf dem 29. Deutschen Bibliothekartag Juni 1933 in Darmstadt bezogen sich auch f�hrende deutsche Bibliothe-
kare wie Adolf Hilsenbeck und Joachim Kirchner positiv auf die B�cherverbrennungen. Hilsenbeck sprach von 
einer „Doktor-Eisenbart-Kur.“ Kr�� schlug bereits auf dieser Tagung eine Entschlie�ung vor, die sich gegen die 
"Bibliothek der verbrannten B�cher" in Paris richtete.  
Seinen Vorschlag setzte er dann auf dem 30. Deutschen Bibliothekarstag Mai 1934 in Danzig in die Tat um. 42  
Im Anschlu� an das Referat von Montebaur 43 regte Kr�ss eine Entschlie�ung an, mit welcher der Verein Deut-
scher Bibliothekare den sch�rfsten Protest gegen die in Paris bestehende Bibliothek der verbrannten B�cher 
erheben sollte. Kr�� formulierte:  
 
"Diese Bibliothek der verbannten und verbrannten B�cher in Paris erhebt den Anspruch, diejenige Stelle zu sein, 
die das Ausland aufkl�rt �ber das Wesen des heutigen Deutschland und seiner nationalen Erhebung. Es w�re an 
den Bibliothekaren, hiergegen Einspruch zu erheben." 44 
 
Noch w�hrend der Tagung wurde die von der Versammlung mit einm�tigem Beifall aufgenommene Entschlie-
�ung unter der �berschrift „Entschlie�ung gegen die Emigranten-Hetze“ in der Tageszeitung �Danziger Vorpo-
sten� ver�ffentlicht.“ 45 46 Die Entschlie�ung hat folgenden Wortlaut: 

 
"Entschlie�ung 
Der Verein Deutscher Bibliothekare, zum Deutschen Bibliothekartag in Danzig versammelt, erhebt sch�rfsten 
Einspruch dagegen, da� im Ausland eine sogenannte deutsche Bibliothek begr�ndet wurde, die ein Bild des 
heutigen Deutschland und seiner nationalen Erneuerung zu vermitteln behauptet unter dem Vorgeben, da� diese 
B�cher in deutschen Bibliotheken nicht zug�nglich seien. 
Die deutschen Bibliothekare haben das Vertrauen zu jedem, der als Nichtdeutscher sich ernsthaft mit dem Wesen 
und den Zielen des deutschen Volkes befassen will, da� er sich sein Urteil nicht bildet auf Grund von Literatur-
sammlungen deutschfremder Art, sondern da� er sich der deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken bedient, die 
in ihrer Sammelt�tigkeit nur Beschr�nkungen materieller Art unterliegen und ihre gesamten Best�nde jedem zu-
g�nglich machen, der mit der Absicht ernsthaften Studiums an sie herantritt." 47 48 
 
Kr�� bekannte sich mit seinen Initiativen auf dem Darmst�dter und dem Danziger Bibliothekartag nicht nur unein-
geschr�nkt zu den von den Nazis Anfang Mai 1933 in Berlin und in anderen deutschen Universit�tsst�dten insze-
nierten B�cherverbrennungen, sondern er benutzte diese Bibliothekartage auch, um seine dort versammelten 
Fachkollegen auf die Zustimmung zu dem verbrecherischen Tun des �ffentlichen Verbrennens literarischer Wer-
ke von deutschen, den Nazis verha�ten Autoren einzuschw�ren. 
 
Abermals kam die uneingeschr�nkte Bereitschaft von Kr�� zur Anerkennung und Unterst�tzung des NS-Systems 
und ihres „F�hrers“ im Sommer 1934 zum Ausdruck, als er zusammen mit ca. siebzig weiteren Amtstr�gern des 
ganzen Reiches einen Aufruf zur Wahl Hitlers als Reichskanzler und Reichspr�sident unterzeichnete. Der Aufruf 
wurde am 19. August 1934 im „V�lkischen Beobachter“ ver�ffentlicht. Er lautete: 
 
 

                                                                                                               
41 Werner Schochow: Die Preu�ische Staatsbibliothek im Schatten der Politik oder zwischen Selbstbehauptung und Anpas 

sung. – In: – Vodosek; Komorowski: Bibliotheken w�hrend des Nationalsozialismus, Teil I, S.27 
42 Haase, Yorck Alexander: Die Bibliothekartage in der Zeit des NS. - In: Plassmann, Engelbert / Syr�, Ludger: Verein Deut 

scher Bibliothekare 1900-2000, Wiesbaden 2000, S. 86. Zitiert in: Gerd Simon u. a.: Gerd Simon: http://homepages.uni- 
tuebingen.de/gerd.simon/ChrDok20.pdf, S.19 

43 Joseph Montebaur hielt in Danzig einen Vortrag �ber das auslandsdeutsche Schrifttum in deutschen Bibliotheken 
44 Deutscher Bibliothekartag Danzig 1934, Aussprache. – In: Zentralblatt f�r Bibliothekswesen 51 (1934) 8/9, S.404 
45 Danziger Vorposten vom 25. Mai 1934  
46 Haase, Yorck Alexander: a.a.O. S. 87 
47 Zentralblatt f�r Bibliothekswesen 51(1934) Heft 8/9, S. 404-405 
48 Der "Danziger Protest" wurde am 13.6.1934 auch im "V�lkischen Beobachter" ver�ffentlicht (siehe Anja Heuss: Kunst- und  

Kulturgutraub, Heidelberg 2000, S. 269)  
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„Deutsche Wissenschaftler hinter Adolf Hitler   
Am 19. August steht das deutsche Volk erneut vor einer Entscheidung, die �ber seine Zukunf t best im m en  
wird. Durch den Entschlu� der Reichsregierung, das Amt des Reichskanzlers und Reichspr�sidenten in der Per-
son des F�hrers Adolf Hi t ler zu vereinigen, ist eine Sorge gebannt worden, die viele deutsche M�nner an den 
Tagen bedr�ckt hat, in denen das deutsche Volk bangend am Krankenlager des verewigten Reichspr�sidenten 
und Generalfeldmarschalls gestanden hat. 
Wir unterzeichneten Vertreter der deutschen Wissenschaft, die wir auch namens vieler sprechen, die in diesen 
Tagen weder durch Wort noch Brief f�r uns erreichbar waren, haben das Ver t rauen zu Adol f Hi t ler als 
Staatsf�hrer , da� er das deutsche Volk aus seiner Not und Bedr�ckung herausf�hren wird. Wir vertrauen auf 
ihn, da� auch die Wissenschaft unter seiner F�hrung die F�rderung erfahren wird, deren sie in ihrer Gesamtheit 
bedarf, um die hohe Aufgabe zu erf�llen, die ihr beim Wiederaufbau der Nation zukommt. 
Um der Wirkung nach innen wie nach au�en willen mu� erneut die Einheit und Geschlossenheit des deutschen 
Volkes und seines Willens zu Freiheit und Ehre durch das Bekenntnis zur F�hrerschaft Adolf Hitlers zum Aus-
druck gebracht werden. Die unterzeichneten Vertreter der deutschen Wissenschaft folgen dem Appell der Reichs-
regierung, mit dem das deutsche Volk am 19. August zur Entscheidung gerufen wird. 

 
Abderhalden, Halle; von Arnim, Rektor der Technischen Hochschule, Berlin;  ..... Kr��, Generaldirektor der 
Staatsbibliothek, Berlin; .... Theodor Wiegand, Pr�sident des Arch�ologischen Instituts, Berlin; Ziesemer, K�-
nigsberg.“  49  [gesperrte Schrift wurde originalgetreu wiedergegeben] 

 
Auff�lligerweise wird in der Ver�ffentlichung des Aufrufs nur bei zehn der etwa 70 Unterzeichner au�er Fami-
lienamen und Ort auch die Amtsbezeichnung angegeben. Kr�� ist einer dieser Zehn, die auf diese Weise als 
Aufrufende nochmals hervorgehoben werden (siehe den obiger Auszug aus der Unterzeichnerliste). 
 
 
Als „pflichtbewu�ter, an den Eid gebundener � korrekter � Beamter“ 50 pa�te sich Kr�� terminologisch und inhalt-
lich rasch an das NS-Regime an, "wie seine Tagebuchaufzeichnungen und die dem neuen Minister einzureichen-
den Berichte belegen." 51 52 
 
„Kr��, ganz durch die Ministerialb�rokratie des Wilhelminischen Deutschlands gepr�gt, stellte Ma�nahmen der 
Obrigkeit, auch eines Unrechtsregimes, grunds�tzlich nicht in Frage. Wie die Akten des Reichsbeirates 53 vielfach 
belegen, ging er in der Regel den Weg des geringsten Widerstands. Eine Voraussetzung f�r die ideologische 
Beeinflussung des wissenschaftlichen Bibliothekswesens hatte Kr�� selbst geschaffen, indem er den militanten 
Nationalsozialisten Rudolf Kummer f�r die Schl�sselstellung im Ministerium vorschlug.“ 54 

 
Strikt erf�llte oder gab Kr�� die ihm von den vorgesetzten Instanzen abverlangten Weisungen im bibliothekari-
schen und personellen Bereich, darunter: 
 
- das Durchf�hren der angeordneten Benutzungseinschr�nkungen f�r Literatur, die aus politischen Gr�nden 

zu sekretieren war; 
- der von Kr�� auf dem deutschen Bibliothekartag Pfingsten 1934 in Danzig veranla�te scharfe Protest gegen 

die Existenz und den moralischen Anspruch der "Bibliot�que allemande" in Paris, einer Sammlung von „ver-
bannten und verbrannten deutschen B�chern“. 55   

- das Zugest�ndnis von Kr�� zur Entfernung von politisch mi�liebigen sowie von den meisten j�dischen Mitar-
beitern seines Hauses in den Jahren 1933-35; 

- das Reduzieren der bisher weitgef�cherten internationalen Verbindungen und Reisen sowie der Kontakte zu 
wissenschaftlich oder politisch einflu�reichen Ausl�ndern, beginnend mit dem Austritt Deutschlands aus dem 
V�lkerbund im Oktober 1933 (Letzteres mu�te der standesbewu�te und reisefreudige Kr�� nat�rlich auch 
als erhebliche Beeintr�chtigung seiner eigenen Bewegungsfreiheit empfinden). 56   

 

                                                                                                               
49 V�lkischer Beobachter Nr. 231/232, 19./20. August 1934, S. 2    
50 Der von Kr�� am 25.8.1934 abgelegte Amtseid wird im Artikel zur V�lkerbundkommission zitiert.  
51 Werner Schochow: Hugo Andres Kr�� ... a.a.O., S. 15 
52 Der "neue Minister" ist Bernhard Rust (1883-1945), seit dem 30.04.1934 Reichsminister f�r Wissenschaft, Erziehung und  

Volksbildung. 
53 Reichsbeirat f�r Bibliotheksangelegenheiten, geschaffen 1936 mit Kr�� als Vorsitzenden. 
54 Hans-Gerd Happel: Das wissenschaftliche Bibliothekswesen im Nationalsozialismus unter besonderer Ber�cksichtigung der  

Universit�tsbibliotheken. – M�nchen 1989. Zitiert bei Manfred Komorowski: Nationalsozialistisches Erbe im Bibliothekswe 
sen. – In: Vodosek; Komorowski: Bibliotheken w�hrend des Nationalsozialismus, Teil II. – Wiesbaden: Harrassowitz 1992,  
S.284; Kr�� empfahl im August 1934 dem Ministerialdirektor Vahlen vom Reichs- und Preu�ischen Ministerium f�r Wissen 
schaft, Erziehung und Volksbildung, Rudolf Kummer als Referenten f�r Bibliothekswesen einzustellen. 

55 siehe auch die scharfmacherische Rede von Fritz Prinzhorn, dem sp�teren Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft f�r  
Dokumentation, auf dem Danziger Bibliothekartag 1934. 

56 Werner Schochow: Hugo Andres Kr�� ... a.a.O., S. 15 
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Der Kr��-Forscher Werner Schochow schlie�t diese von ihm selbst vorgenommene und hier verk�rzt wiederge-
gebene Aufz�hlung mit den Worten: "Das hei�t: Kr�� zahlt einer ihm wesensfremden Herrschaft den geforderten 
Tribut, der ihm zum Erhalt und Ausbau seiner Stellung n�tig erscheint."  57 
 
Diesen "Tribut" zum Erhalt und Ausbau ihrer Stellung haben allerdings w�hrend der zw�lf Jahre des Tausendj�h-
rigen Reiches viel zu viele "gezahlt". Sie haben sich damit immer tiefer in das NS-Regime verstrickt. 
Auf der 5. Jahrestagung des Wolfenb�tteler Arbeitskreises f�r Bibliotheksgeschichte im April 1988 wurde im Zu-
sammenhang mit den obigen Feststellungen res�miert, da� Kr�� wenig Einw�nde und Bedenken gegen die 
massive Sekretierung von Best�nden oder den "Abbau" mi�liebiger Bibliothekare hatte. Auch bei der Besetzung 
der Direktorenstellen , die er entscheidend mitbestimmte, war er durchaus geneigt, die vom Ministerium geforder-
ten parteipolitischen Kriterien in gro�em Umfang zu ber�cksichtigen.58 
 
Einer umfassenden Einsch�tzung der politischen Haltungen und Handlungen von Kr�� sind im Rahmen der vor-
liegenden Skizze Grenzen gesetzt. Um mit den Worten Werner Schochows zu sprechen:  
 
Es ist "hier kein abgerundetes oder widerspruchsfreies und schon gar nicht vollst�ndiges Lebensbild einer Per-
s�nlichkeit zu zeichnen, die un�bersehbar die letzten zwei Jahrzehnte der Preu�ischen Staatsbibliothek be-
herrscht hat und die doch noch nicht ausreichend zur Kenntnis genommen worden ist." 59   
 
Unverzichtbar ist es auf jeden Fall, einige in bezug auf die Pers�nlichkeit von Kr�� �ber Jahre und Jahrzehnte 
hinweg verfestigte Klischees in Frage zu stellen und durch gesellschaftliche Konventionen verordnete Tabus zu 
brechen.  
Hierzu geh�rt auch, die oft hervorgehobenen humanistischen Z�ge der Pers�nlichkeit von Kr�� in ihrer Wider-
spr�chlichkeit zu sehen. Das Schicksal des Begr�nders der deutschen Theaterwissenschaft Max Hermann zeigt 
�berdeutlich, welcher krasse Gegensatz zwischen der �berlieferung vom Eintreten Kr��� zugunsten dieses j�di-
schen Wissenschaftlers und jahrzehntelangen Bibliotheksbenutzers 60 auf der einen Seite und der realistischen 
Schilderung des gnadenlosen antisemitischen Regimes im Hause Kr��, n�mlich der Preu�ischen Staatsbiblio-
thek, auf der anderen Seite bestand. 
 
1933 begann der 68j�hrige Professor Max Hermann, nachdem er nach 42 Jahren Hochschullehrert�tigkeit die 
Berliner Universit�t verlassen mu�te, an einem Buch zu arbeiten, das unter kaum vorstellbaren Schwierigkeiten 
entstand. 61 Eine Zeitlang durfte er noch die Universit�tsbibliothek benutzen, dann nur die Staatsbibliothek. Ruth 
M�vius, eine studentische Sch�lerin von Max Hermann berichtet, da� ihr Lehrer den Lesesaal nicht mehr betre-
ten, aber, "als Sonderverg�nstigung", B�cher noch ausleihen durfte. Nachdem man ihm auch das Mitnehmen von 
B�chern verboten hatte, war es Max Hermann nur noch erlaubt, am Stehpult der Ausleihe einige B�cher einzuse-
hen. Ruth M�vius, oft an seiner Seite, beschreibt, wie Max Hermann nach zweist�ndigem Fu�weg (Verkehrsmit-
tel durfte er als Jude nicht benutzen), v�llig ersch�pft in der Ausleihe ankam. "Ich sehe ihn noch, tief aufatmend, 
in eines der Ledersofas sinken – wenige Sekunden sp�ter kam ein Beamter der Ausleihe auf ihn zu und erkl�rte 
dem F�nfundsiebzigj�hrigen, er m�chte aufstehen, als Jude habe er nicht das Recht, irgendwo im Haus der 
Staatsbibliothek zu sitzen." Am 16. November 1942 starb Max Hermann im KZ Theresienstadt Hermanns Frau 
Helene, eine bedeutende Germanistin, wurde zusammen mit ihrer Schwester in Auschwitz umgebracht. 62  
 
 
 
6) Mitwirkung an internationalen Fachtagungen zwischen 1925 und 1940 
 
Mit dem Einzug in das Amt des Generaldirektors der Preu�ischen Staatsbibliothek betrat Kr�� offiziell die interna-
tionale B�hne des Bibliotheks- und des Dokumentationswesens. 1927 nahm er in Edinburgh an der Gr�ndung 
des Internationalen Verbandes der Bibliothekarvereine teil Kr�� z�hlte seitdem offiziell zu den Gr�ndungsmit-
gliedern des Verbandes.63 1929 war Kr�� Leiter der deutschen Delegation des in Rom und Venedig stattfinden-
den 1. Weltkongresses f�r Bibliothekswesen und Bibliographie.64  
 
Nach der NS-Macht�bernahme wurde Kr�� auch von den neuen Entscheidungstr�gern zu allen bedeutenden 
internationalen Veranstaltungen des Bibliothekswesens und der Dokumentation als Leiter der deutschen Delega-
tion und damit als offizieller Vertreter Hitlerdeutschlands eingesetzt (siehe auch Abschnitt 9). Das betraf: 

                                                                                                               
57 Werner Schochow: Hugo Andres Kr�� ... a.a.O., S. 15 
58 Manfred Komorowski: Die wissenschaftlichen Bibliotheken w�hrend des Nationalsozialismus. – In: Vodosek; Komorowski: 

Bibliotheken w�hrend des Nationalsozialismus, Teil I. – Wiesbaden 1989; S. 5 
59 Werner Schochow: Hugo Andres Kr�� ... a.a.O., S. 17 
60 Werner Schochow: Hugo Andres Kr�� ... a.a.O., S. 15 
61 Das Buch erschien zwanzig Jahre nach Max Hermanns Tod unter dem Titel "Die Entstehung der berufsm��igen Schauspiel 

kunst im Altertum und in der Neuzeit". 
62 Heinz Knobloch: Der Max-Hermann-Preis – Erinnerung an einen gro�en Gelehrten. – In: "Biete Weisheit, suche Freunde!". –  

Ver�ffentlichungen der Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin Bd. 1, 2. Auflage, Berlin 2002, S. 23-27 
63 Habermann; Klemmt; Siefkes: Lexikon deutscher wissenschaftlicher Bibliothekare 1925-1980, Frankfurt/Main 1985, S. 175 
64 Neue Deutsche Biographie ... a.a.O., S.112  
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- den 2. Weltkongre� f�r Bibliothekswesen und Bibliographie, August 1935, Madrid und Barcelona (Kr�� mit
Juchhoff, Kummer, Uhlendahl, Abb, Klefeker, Leyh, Schuster); 

- die Tagung des Internationalen Instituts f�r Dokumentation (Institut International de Documentation) zum 
40j�hrigen Bestehen des IID, September 1935, Kopenhagen (Kr�� mit Pfl�cke, Predeek u. Sch�rmeyer); 65  

- die Tagung des Internationalen Instituts f�r Dokumentation (Institut International de Documentation), August 
1936, Den Haag (vorgeschlagen: Kr�� mit Frank und Walther); 66 

- den Weltkongre� f�r universale Dokumentation, August 1937, Paris (Kr�� mit Frank, Juchhoff, Kummer, 
Pfl�cke, Sch�rmeyer und Abb. Prinzhorn nahm wegen eines erwarteten Einspruchs der polnischen Seite ge-
gen seine offizielle Teilnahme (im Zusammenhang mit dem v�lkerrechtlichen Status von Danzig als Frei-
staat) nur als Privatmann teil; 67  

- die 14. Internationale Konferenz f�r Dokumentation, September 1938, Oxford (Kr�� mit Frank, Kummer, 
Prinzhorn, Sch�rmeyer, Uhlendahl, Hickmann und Kramer); 

- die Tagung des Internationalen Bibliotheksausschusses, 1938, Br�ssel (Kr�� mit Heiligenstaedt, Kummer, 
Prinzhorn, Uhlendahl, Abb, Hoyer, Schuster, Teichl); 

- die 15. Internationale Konferenz f�r Dokumentation, August 1939, Z�rich (vorgeschlagen: Kr�� mit Frank, 
Kummer, Predeek, Prinzhorn, Sch�rmeyer, Abb und Walther).68  

 
[Die gr�n hervorgehobenen Namen bezeichnen hier und im weiteren Text die Teilnehmer der Sitzung vom 
28. Mai 1941 zur Vorbereitung der Gr�ndung der Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation (DGD), kurz 
"Mitbegr�nder der DGD"]. 

 
H�ufigste Teilnehmer an internationalen Tagungen waren au�er Kr�� (siebenmal) die sp�teren Mitbegr�nder der 
DGD Rudolf Kummer (f�nfmal), Fritz Prinzhorn (viermal) und Walther Sch�rmeyer (viermal). Von weiteren DGD-
Mitbegr�ndern rangieren im Mittelfeld Otto Frank (dreimal) und Heinrich Uhlendahl (dreimal). Die wenigsten Teil-
nahmeh�ufigkeiten unter den DGD-Mitbegr�ndern verzeichnen Rudolf Juchhoff (zweimal), Maximilian Pfl�cke 
(zweimal), Albert Predeek (zweimal) und Fritz Heiligenstaedt (einmal).   
Unter den 10 Teilnehmern, die nicht zu den DGD-Mitbegr�ndern z�hlen, war Gustav Abb, Direktor der Berliner 
Universit�tsbibliothek, mit viermaliger Teilnahme am h�ufigsten in den deutschen Delegationen vertreten. 
 
Die offizielle Rolle, welche Kr�� als jedesmaliger Delegationsleiter spielte, kommt unter anderem in einem 
Schreiben des REM an Kr�� vom 3. Juli 1937 zum Ausdruck. In diesem Schreiben, bei dem es um den  
Weltkongre� f�r Dokumentation im August 1937 in Paris ging, hei�t es in verk�rzter Fassung: Bestimme Sie zum 
F�hrer der deutschen Abordnung f�r Kongress in Paris. Mitglieder haben „Ihren Anordnungen und W�nschen als 
Delegationsf�hrer nachzukommen, damit ein geschlossenes und wirkungsvolles Auftreten der deutschen Abord-
nung w�hrend des Kongresses gew�hrleistet ist.“  69 
 
 
Aus dem Bericht von Kr�� �ber die Tagung des Internationalen Bibliotheksausschusses Madrid 1934: 
 
1934, 28.-29. Mai Tagung des Internationalen Bibliotheksausschusses in Madrid. Deutsche Teilnehmer: H. A. 
Kr�� und H. Uhlendahl (Direktor der Deutschen B�cherei) f�r den Verein Deutscher Bibliothekare; W. Schuster 
(Direktor der Berliner Stadtbibliothek) f�r den Verband Deutscher Volksbibliothekare. Anwesend sind 25 Dele-
gierte aus 10 L�ndern und dem Vatikan. Auf der Tagung wird ein Bericht des Pariser V�lkerbundinstituts f�r die 
geistige Zusammenarbeit �ber dessen T�tigkeit auf dem Gebiet der Bibliotheken und der Bibliographie verlesen. 
Dem schlo� sich eine Er�rterung der Frage an, "ob die deutschen Bibliotheken oder einzelne deutsche Bibliothe-
kare in der Lage seien, an den Arbeiten dieses Instituts weiter teilzunehmen. Von den deutschen Vertretern wur-
de hierzu erkl�rt, da� diese M�glichkeit nicht bestehe, da Deutschland sich von jeglicher Mitarbeit im Gesamtbe-
reich der T�tigkeit des V�lkerbundes zur�ckgezogen habe. Um so mehr aber seien die deutschen Bibliotheken 
vollauf bereit, sich an allen Arbeiten und Unternehmungen des Internationalen Verbandes zu beteiligen." Kr�� 
legte einen Bericht vor �ber "Die deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken 1933-1934". Dieser Bericht soll voll-
st�ndig mit im gedruckten Tagungsbericht erscheinen. Wichtigster Gegenstand der Tagung war die Vorbereitung 
des Zweiten Internationalen Kongresses der Bibliotheken und f�r Bibliographie, der 1935 in Madrid und Barcelona 
unter dem Titel "Die Bibliotheken und das Leben der Gegenwart" stattfinden soll und zu dem eine Einladung 
durch die Spanische Regierung vorliegt.70  
 
 
 

                                                                                                               
65 Gerd Simon u.a. in: Chronologie „Gesellschaft f�r Dokumentation“, http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/  

ChrDok20.pdf, S. 21; BA 4901 REM 2785 Bl. 15-18 und 22. 
66 BA 4901 REM 2785 Bl. 30 
67 Vgl. Gerd Simon u.a.: Chronologie „Gesellschaft f�r Dokumentation“, http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/  

ChrDok.pdf, S. 8 
68 Gerd Simon u.a.: Chronologie „Gesellschaft f�r Dokumentation“, ChrDok.pdf, a.a.O. 
69 Gerd Simon u.a.: Chronologie „Gesellschaft f�r Dokumentation“, ChrDok20.pdf, a.a.O., S. 26. Zitiert aus: BA 4901 REM 2785  

Bl. 141 und 120-122 
70 H.A.Kr�ss: Die Tagung des Internationalen Bibliotheksauschusses. Madrid 1934. – In: Zentralblatt f�r Bibliothekswesen 

51(1934) Heft 10, S. 495-499 
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Aus dem Bericht von Kr�� und Juchhoff �ber den 2. Weltkongre� f�r Bibliothekswesen und Bibliographie 1935 in 
Madrid und Barcelona: 
 
"Deutschland war durch eine vom Reichsministerium f�r Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung ernannte 
amtliche Delegation vertreten, deren F�hrung dem Generaldirektor der Staatsbibliothek in Berlin anvertraut war. 
Ihr geh�rten ferner an: 
der Referent f�r Bibliothekswesen im Ministerium f�r Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, Oberstaatsbi-
bliothekar Dr. Kummer, der zugleich stellvertretender Delegationsf�hrer war; 
Dr. Abb, Direktor der Universit�tsbibliothek Berlin; 
Dr. Juchhoff, Bibliotheksrat an der Staatsbibliothek Berlin; 
Professor Dr. Leyh, Direktor der Universit�tsbibliothek T�bingen; 
Dr. Schuster, Direktor der Stadtbibliothek Berlin; 
Dr. Uhlendahl, Direktor der Deutschen B�cherei in Leipzig. 
[...] Unter den weiteren deutschen Teilnehmern befanden sich der Direktor der Deutschen Heeresb�cherei 
Oberst Professor Klefeker und zwei Vertreter des deutschen Buchhandels 71."   [.....] 
"Sodann verlas der Generaldirektor der Staatsbibliothek Berlin eine Einladung der Deutschen Reichsregierung, 
den Dritten Internationalen Kongre� f�r Bibliothekswesen und Bibliographie im Zusammenhang mit der F�nfhun-
dertjahrfeier der Erfindung des Buchdrucks in Deutschland abzuhalten. Der Ausschu� 72 hat in einer Resolution 
den Dank f�r diese Einladung ausgesprochen und dem Wunsch Ausdruck gegeben, dieser Einladung entspre-
chend 1940 den Kongre� nach Deutschland einzuberufen." 73  

 
Der oben genannte 3. Internationale Bibliothekskongre�, zu dem Deutschland f�r das Jahr 1940 eingeladen hat-
te, fand nicht mehr statt. Inzwischen hatte Deutschland den Zweiten Weltkrieg begonnen.  
 
Die Autorit�t und das Ansehen von Kr�� auf dem internationalen Parkett erlitt durch die Au�en- und Innenpolitik 
des NS-Staates zunehmenden Schaden. Die US-amerikanische Autorin Pamela Spence Richards schrieb hierzu: 
 
 „Das Mi�fallen des Auslands �ber die nationalsozialistische Politik hatte nicht nur eine Verminderung finanzieller 
Leistungen an die deutsche Wissenschaft zur Folge, sondern f�hrte auch zu einer Beschr�nkung deutscher 
Aktivit�ten in internationalen Organisationen. Das wiederum bewirkte eine Isolation der Wissenschaftler ... In 
Institutionen, denen sie bereits angeh�rten, waren Deutsche als Repr�sentanten untragbar. Anfang 1939 mu�te 
der Pr�sident der International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) dem ber�hmten Gene-
raldirektor der Preu�ischen Staatsbibliothek Hugo Andres Kr�� die Mitteilung machen, da� die Politik der deut-
schen Regierung dazu gef�hrt habe,  da� Kr�� die Position des Vizepr�sidenten der IFLA, die ihm rechtm��ig 
zustehe, nicht antreten k�nne.“74   
 
 
 
7) Bibliothekspolitik und Normungsfragen vor dem Beginn des zweiten Weltkriegs 
 
Zusammen mit Rudolf Kummer, Ministerialrat im Reichsministerium f�r Wissenschaft, Erziehung und Volks-
bildung und SS-Obersturmbannf�hrer, bestimmte Kr�� in den Jahren der Nazidiktatur die Bibliothekspolitik 
Deutschlands. Gemeinsam entschieden sie sowohl in Sach- als auch in Personalfragen.75  
 
Der Autor Manfred Komorowski sagt diesbez�glich in einem Vortrag �ber die wissenschaftlichen Bibliotheken 
w�hrend des Nationalsozialismus: „Sein vielger�hmtes diplomatisches Geschick, aber auch seine unbedingte 
Loyalit�t halfen Kr�� sehr dabei, Auseinandersetzungen mit Kummer weitgehend zu vermeiden.“76 
 
Komorowski setzt damit ein latentes Konfliktpotential zwischen Kr�� und Kummer voraus. Diese Annahme ver-
tr�gt sich allerdings kaum mit der Tatsache, da� es Kr�� war, der im August 1934 dem Ministerialdirektor Vahlen 
(Reichministerium f�r Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung) �berhaupt erst empfohlen hatte, Rudolf Kum-
mer als Leiter des Generalreferats f�r das Bibliothekswesen 77 in das Ministerium zu �bernehmen. Diesem Gene-
ralreferat oblag die Betreuung der Staatsbibliothek und aller deutschen Hochschulbibliotheken, einschlie�lich 
s�mtlicher Personalien. Kr�� w�re sehr naiv gewesen, wenn er in Kenntnis des bisherigen Entwicklungsweges 
von Kummer diese Empfehlung gegeben h�tte, ohne sich mit der Person Kummer vollst�ndig zu identifizieren. 

                                                                                                               
71 Das Nichtnennen von Name und Funktion dieser "zwei Vertreter des deutschen Buchhandels" wirft die Frage nach der  

beruflichen oder dienstlichen Identit�t der beiden Personen auf. 
72 Gemeint ist der Internationale Bibliotheksausschu�. 
73 R Juchhoff und H.A.Kr��: Der zweite Internationale Kongress f�r Bibliothekswesen u. Bibliographie Madrid und Barcelona  

1935. – Verlag Otto Harrassowitz, Leipzig 1935, S. 4 und 9. 
74 Pamela Spence Richards: Deutschlands wissenschaftliche Verbindungen mit dem Ausland 1933-1945. - In: Vodosek; 

Komorowski: Bibliotheken w�hrend des Nationalsozialismus, Teil II. – Wiesbaden: Harrassowitz 1992, S.111-132 
75 Manfred Komorowski: Die wissenschaftlichen Bibliotheken w�hrend des Nationalsozialismus. – In: Vodosek; 

Komorowski: Bibliotheken w�hrend des Nationalsozialismus, Teil I. – Wiesbaden: Harrassowitz 1989; S.5 
76 Manfred Komorowski: ... a.a.O., S.5 
77 Rundschreiben REM an den Preu�ischen Ministerpr�sidenten und s�mtliche Staatsminister o.D. [Ende August 35].  

BA BDC-REM PA. Kummer Bl. 64-66. Zitiert in: http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/Kummer Ernenng.pdf 
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Unter der Regie Rudolf Kummers wurde am 7. Dezember 1936 der „Reichsbeirat f�r Bibliotheksangelegenheiten“ 
gegr�ndet, ein das Ministerium beratendes Gremium von f�hrenden Fachvertretern mit Kr�� als Vorsitzenden. In 
regelm��ig stattfindenden Sitzungen wurden im Reichsbeirat alle wichtigen Fragen des wissenschaftlichen Biblio-
thekswesens beraten und dann dem Minister zur Entscheidung vorgelegt. wurden. Die Mehrheit der Mitglieder 
dieses Gremiums geh�rte der NSDAP an. 78  „Im �brigen zeichnet sich aus den Akten des Reichsbeirats ein Bild 
Kr��� ab, das keineswegs so positiv wie die allerdings auch v�llig kritiklose Darstellung von Hermann Fuchs 
[Zeitschrift f�r Bibliothekswesen und Bibliographie 1 (1954), S. 110-123] ist.“ 79 
Gleicherma�en bedeutsam f�r die Arbeit der Bibliotheken wie f�r die in Entwicklung begriffenen Prozesse der 
Dokumentation war der 1927 im Deutschen Normenausschu� geschaffene Fachnormenausschu� f�r Biblio-
thekswesen, 1931 zur besseren Kennzeichnung des umfangreichen Arbeitsgebietes umbenannt in "Fachnormen-
ausschu� Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen. 80 Von Anfang an war Kr�� Vorsitzender dieses Fachnor-
menausschusses. In dieser Funktion steuerte er die Normungsarbeiten zur rationelleren Gestaltung vieler Pro-
zesse des Bibliotheks- und Dokumentationswesens. Die Arbeit dieses Fachnormenausschusses f�hrte zu zahl-
reichen zweckm��igen L�sungen anstehender methodischer, technologischer und organisatorischer Probleme 
der Dokumentationsarbeit.  
 
Zugleich konnte Kr�� in dieser Funktion viele personelle Entscheidungen beeinflussen. Das betraf speziell das 
Zusammenstellen der deutschen Delegationen zu den internationalen Veranstaltungen des Bibliotheks- und des 
Dokumentationswesens (siehe die Abschnitte 6 und 9). 
 
 
 
8) T�tigkeit im besetzten Westeuropa w�hrend des Zweiten Weltkrieges  
 
Kr�� als "Kommissar f�r den Schutz der Bibliotheken" 
 
Nach Kriegsbeginn 1939 waren gemeinsame, einer friedlichen Zusammenarbeit dienende Konferenzen mit den 
jetzt als „Feindm�chte“ bezeichneten L�ndern nicht mehr m�glich. Die nach au�en gerichteten Aktivit�ten des 
deutschen Bibliothekswesens konzentrierten sich im Zusammenwirken mit der deutschen Kriegsmaschinerie auf 
die Bibliotheken in den von Nazideutschland besetzten L�ndern West- und Osteuropas. 
 
Nachdem Kr�� von der Einrichtung eines sogenannten "Archivschutzes" in den besetzten Westgebieten erfahren 
hatte, setzte er sich unverz�glich mit seinem Dienstherrn ins Benehmen. Mit Schreiben vom 19. Juni 1940 bat er 
Reichsminister Bernhard Rust um Ernennung zum "Kommissar f�r den Schutz der Bibliotheken". 81  Der "Bitte" 
gem�� wurde am 2. Juli 1940 der Generaldirektor der Preu�ischen Staatsbibliothek in Berlin vom Reichserzieh- 
ungsministerium zum "Kommissar f�r die Sicherung der Bibliotheken und die Betreuung des Buchgutes im westli-
chen Operationsgebiet" ernannt. 82  

 
Die entsprechende Funktion im „�stlichen Operationsgebiet“ wurde von den deutschen Aggressoren nach dem 
�berfall auf die UdSSR dem Direktor der Berliner Universit�tsbibliothek und Vorsitzenden des Vereins Deutscher 
Bibliothekare, Dr. Gustav Abb �bertragen. 83 84  
 
Im August 1940 reiste Kr�� mit zwei Bibliothekaren nach Paris, um �ber die erforderlichen Ma�nahmen mit der 
deutschen Milit�rverwaltung und der Deutschen Botschaft zu verhandeln. Im Ergebnis dieser Gespr�che wurde 
vom OKH (Oberkommando des Heeres) am 17.9.1940 befohlen, unter F�hrung der Gruppe "Schule und Kultur" 
des Milit�rbefehlshabers in Frankreich ein Referat "Bibliotheksschutz beim Milit�rbefehlshaber in Frankreich" 
einzurichten. Ende 1942 wurde die Zust�ndigkeit dieses Referats auf das Heeresgebiet S�dfrankreich ausge-
dehnt. 
 

Unter der verschleiernden und irref�hrenden Bezeichnung des "Schutzes" schuf das NS-System f�r den 
Kunst- und Kulturgutraub im besetzten Westeuropa neben dem "Bibliotheksschutz" noch zwei weitere 
Institutionen: den "Archivschutz" (unter Leitung des Generaldirektors der Staatsarchive und Direktors 
des Reichsarchivs Potsdam, Ernst Zipfel als "Kommissar f�r Archivschutz") 85 und den "Kunstschutz". 86 

                                                                                                               
78 Manfred Komorowski: ... a.a.O., S.4-5 
79 Werner Schochow: 325 Jahre Staatsbibliothek in Berlin. Das Haus und seine Leute. – Wiesbaden 1986, S. 152. Zitiert in:  

Manfred Komorowski: ... a.a.O., S.5 
80 R. Feiertag: Fachnormenauschu� "Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen". – In: F�nfzig Jahre Deutscher Normen- 

ausschu� / Holm, Bruno. – Berlin und K�ln 1967, S. 9 
81 BAB, R 21/10647, S. 5a; zitiert in: Kunst- und Kulturgutraub. Eine vergleichende Studie zur Besatzungspolitik der 

Nationalsozialisten in Frankreich und der Sowjetunion / Anja Heu�. – Heidelberg 2000, S. 269 
82 BAB, R 21/10647, S. 11; zitiert in: Kunst- und Kulturgutraub ..., a.a.O., S. 270. 
83 Werner Schochow: Die Preu�ische Staatsbibliothek im Schatten der Politik oder zwischen Selbstbehauptung und  

Anpassung. – In:Vodosek; Komorowski: Bibliotheken w�hrend des Nationalsozialismus, Teil I,1989, S.38 
84 Manfred Komorowski: Die Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischem Erbe im Bibliothekswesen. – In: Vodosek;  

Komorowski: Bibliotheken im Nationalsozialismus, Teil II, Wolfenb�ttel 1992, S. 282 
85 Kunst- und Kulturgutraub ..., a.a.O., S. 263-269 
86 Kunst- und Kulturgutraub ..., a.a.O., S. 273-276 
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Der "Kunstschutz" wurde im Mai 1940 gegr�ndet. Sein erster Leiter, der Kunsthistoriker Franz Graf 
Wolff-Metternich, versuchte sich den Kunstraubz�gen G�rings, Rosenbergs und weiterer Nazigr��en zu 
widersetzen und wurde deshalb im Sommer 1942 durch einen unmittelbaren Befehl Hitlers entlassen. 
Nachfolger Metternichs wurde sein bisheriger Stellvertreter Dr. von Tieschowitz. 87 

 
Kr�� war gem�� der in Berlin erhaltenen ministeriellen Order f�r das von der Naziwehrmacht besetzte Westeuro-
pa ("westliches Operationsgebiet") zust�ndig. Unter ihm amtierte in Paris das oben genannte Referat "Biblio-
theksschutz ...", zun�chst gef�hrt von Dr. Ernst Wermke, Leiter der Breslauer Stadtbibliothek. Ab April 1942 bis 
zur Aufl�sung des Bibliotheksschutzes im August 1944 war der Kriegs(ober)verwaltungsrat Dr. Hermann Fuchs 
von der Preu�ischen Staatsbibliothek mit der Leitung in Paris beauftragt. 88 89   
 
Der Autor Werner Schochow sch�tzt das Wirken der Gruppe "Bibliotheksschutz beim Milit�rbefehlshaber in 
Frankreich" wie folgt ein:  "Sie tr�gt ihren Namen, soweit es an ihr liegt, zu Recht und setzt sich, wie franz�sische 
Zeugen bekunden, tatkr�ftig gegen die Raubaktionen anderer deutscher Dienststellen ein. Auch Leyh best�tigt, 
Kr�� habe als Kommissar f�r den Bibliotheksschutz in Frankreich �in keinem Fall Kriegsbeutegut ... geduldet�.“  90 
 
Diese Wertung sollte man nicht unbesehen �bernehmen. Zu leicht wird �bersehen, da� es sich bei all diesen 
"Schutz"-Institutionen um Einrichtungen handelte, die von Nazi-Deutschland in den von ihm �berfallenen und 
unterworfenen L�ndern Europas mit dem Ziel errichtet wurden, auch auf geistig-kulturellem Gebiet die absolute 
deutsche Vorherrschaft zu sichern und sich der kulturellen Reicht�mer dieser L�nder zu bem�chtigen. Die Funk-
tion eines mit Sonderrechten ausgestatteten "wohlwollenden Besch�tzers" der Bibliothekskultur milit�risch be-
herrschter Territorien spielte bei der Realisierung dieses Zieles eine nicht unwesentliche Rolle.  
 
Unter diesem Blickwinkel gesehen stehen die Forschungen �ber Art und Umfang der T�tigkeit des "Bibliotheks-
schutzes" in Frankreich sowie in den anderen L�ndern des besetzten Westeuropa offenkundig erst am Anfang.  
 
Der Autor Hans Umbreit schreibt in bezug auf Frankreich, da� der "Bibliotheksschutz" durch das Wirken der 
Goebbelsschen Propagandaabteilung, welche die Leihb�chereien kontrollierte und durch den "Einsatzstab Ro-
senberg", welcher die Bibliotheken der Juden und Freimaurer u.v.m. beschlagnahmte, "eine betr�chtliche Be-
schneidung seiner Aufgaben" hinnehmen mu�te.  
 
Auch die wissenschaftlichen Bibliotheken wurden laut Umbreit nicht ausschlie�lich der Milit�rverwaltung und 
damit dem "Bibliotheksschutz" �berlassen. Sie geh�rten mit zu den Objekten der Begierde des "Einsatzstabes 
Rosenberg", der "neben sofortigen B�cherk�ufen f�r Schulungszwecke" Listen von Werken anlegte, die "beim 
Friedensschlu�" von der Rosenbergschen Hohen Schule "angefordert oder durch Tausch erworben werden soll-
ten."  91 �ber den "Bibliotheksschutz" selbst berichtet H. Umbreit, da� dieser "durch K�ufe f�r rd. 20 Mill. RM die 
Best�nde ausgebombter deutscher B�chereien" erg�nzte. 92   
 
Die Autorin Anja Heuss schreibt in diesem Zusammenhang von "20 Millionen Franc" (nicht von Reichsmark), f�r 
die vom "Bibliotheksschutz" "meist zeitgen�ssische Literatur in Frankreich erworben" wurde. 93 Auf den so ge-
nannten "Judenauktionen", wo man die aus j�dischen Privatbibliothekengeraubten B�cher anbot, kostete ein 
Buch 50 Reichspfennige. Gezahlt wurde nicht in bar, sondern mit "Reichskassenscheinen".94 Welche riesigen  
Mengen an B�chern auf diese Weise aus Frankreich nach Deutschland gelangten, l��t sich bis heute wegen des 
Fehlens genauerer und vollst�ndigerer Untersuchungen immer noch nur vermuten.  
 
Das franz�sische Institut f�r Geschichte der Gegenwart ver�ffentlichte 1997 einen Beitrag �ber das Nationale 
Zentrum f�r wissenschaftliche Recherche (CNRS) und die wissenschaftliche und technische Information in  
Frankreich. Die Autoren berichten darin kurz zu dem von den Deutschen installierten "Bibliotheksschutz" und zu 
den Auswirkungen der deutschen Besetzung auf die wissenschaftliche Dokumentation in Frankreich w�hrend  
des zweiten Weltkriegs, wobei sie f�r den Hinweis auf die Installation eines "Bibliotheksschutzes" unter der Ober-
aufsicht von Kr�ss wiederum nur eine deutsche Quelle  95 angeben. Die franz�sischen Autoren schreiben: 
"Die Niederlage und die darauf folgende Besetzung �ndern die Arbeitsbedingungen nicht nur des Dokumentati-
onsdienstes, sondern nat�rlich auch f�r das CNRS. Das Leben der �ffentlichen Recherche, das, als eine Sch�p-
fung der Volksfront, f�r einen Moment in seiner Existenz bedroht war, ist gerettet worden durch einen w�rdigen-
den Bericht des Geologen Charles Jacob, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und sp�ter deren zweiter 
Direktor. Der Besatzer seinerseits, weit davon entfernt, Frankreich in eine kulturelle W�ste verwandeln zu wollen, 
wie es das ungl�ckliche Polen erleiden mu�te, nimmt f�r sich in Anspruch, das kulturelle Erbe zu sch�tzen. So 
                                                                                                               
87 Ulrich Op de Hipt: Der Kampf des Kunstschutzbeauftragten Wolff-Metternich gegen den NS-Kunstraub. – In: 

www.ifdt.de/111299/Artikel/Hipt.htm (Downloading 2.8.2006)  
88 Kunst- und Kulturgutraub ..., a.a.O., S. 271 
89 Hans Umbreit: Der Milit�rbefehlshaber in Frankreich 1940-1944. – Boppard am Rhein, ...., S. 196 
90 Werner Schochow: Die Preu�ische Staatsbibliothek im Schatten der Politik ... a.a.O., S.38 
91 Hans Umbreit: a.a.O., S. 197 
92 Hans Umbreit: a.a.O., S. 197 
93 Anja Heuss: Kunst- und Kulturgutraub ... a.a.O., S.273 
94 nach m�ndlichen Ausk�nften von Werner Schroeder, Oldenburg, August und Oktober 2006 
95 Diese Quelle ist die Publikation von Hans Umbreit: Der Milit�rbefehlshaber in Frankreich ... a.a.O.  
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installiert die deutsche Milit�rverwaltung einen Dienst zum Schutz der franz�sischen Bibliotheken als eine Unter-
gruppe Bibliotheksschutz des OKH [Oberkommando des Heeres] unter der Oberaufsicht von Dr. H. A. Kr�ss, 
Direktor der Preu�ischen Staatsbibliothek. Das CNRS, dessen Sitz in Paris verbleibt, nimmt seine T�tigkeiten 
also wieder auf, von denen einige manchmal Schwierigkeiten mit der Besatzungsmacht nach sich ziehen, na-
mentlich solche mit strategischem Wert wie die wissenschaftliche Dokumentation" 96  

 
Der letzte Satz des obigen Zitats verdient besondere Aufmerksamkeit. Mehr als f�nfzig Jahre nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges (die Quelle stammt von 1997) w�re es w�nschenswert und notwendig, mehr und ge-
naueres zu erfahren �ber die leider nur angedeuteten "Schwierigkeiten mit der Besatzungsmacht", die es im 
Zusammenhang mit T�tigkeiten gab, die auf Gebieten " mit strategischem Wert wie die wissenschaftliche Doku-
mentation" erfolgten.  

 
 

Das Ende des Bibliotheksschutzes in Frankreich 
 
Am 18. September 1944 teilte Hermann Fuchs einer nach Rothenburg / Kyffh�user ausgelagerten Dienststelle 
des Reichssicherheitshauptamtes der SS folgendes mit:  
Das Referat Bibliotheksschutz beim Milit�rbefehlshaber Frankreich wurde Ende August 1944 aufgel�st. 97 Die 
Befugnisse (des Referates Bibliotheksschutz) gingen, soweit als m�glich, auf Kr�� "als Reichskommissar f�r die 
Sicherung der Bibliotheken und die Betreuung des Buchgutes im westlichen Operationsgebiet �ber....“ Wegen 
des Schicksals der Handschriften, die aus der Bibliothek der Soci�t� de l’histoire du protestantisme francais ent-
liehen wurden, ist dort (gemeint ist bei Kr��) anzufragen. 98  
 
 
Franz�sische kriegsgefangene Offiziere als "Zivilarbeiter" in der Preu�ischen Staatsbibliothek 
 
Den sp�rlichen und seltenen Mitteilungen �ber die T�tigkeit von Kr�� als "Kommissar f�r die Sicherung der Bi-
bliotheken und die Betreuung des Buchgutes im westlichen Operationsgebiet" in den von Nazideutschland okku-
pierten L�ndern Westeuropas stehen relativ ausf�hrliche Schilderungen gegen�ber, wie eine gr��ere Gruppe 
von kriegsgefangenen franz�sischen Offizieren durch Kr�� pers�nlich betreut und zur bibliothekarischen Arbeit 
in der Preu�ischen Staatsbibliothek eingesetzt wurde. 
In einer Rezension zu einer von Ulrike Hollender verfa�ten Studie 99 �ber dieses Thema hei�t es: 
 
"Zwischen 1941 und 1945 besch�ftigte die Preu�ische Staatsbibliothek gleichzeitig bis zu 18 franz�sische kriegs-
gefangene Offiziere. 100 Die zun�chst freiwillig verpflichteten Kriegsgefangenen arbeiteten seit 1943 als 
Zivilarbeiter. Eine Gruppe – in der Regel wissenschaftliche Archivare und Bibliothekare – katalogisierten die Exli-
bris in der Preu�ischen Staatsbibliothek. Eine zweite Gruppe – ebenfalls wissenschaftliche Archivare und  
Bibliothekare – arbeitete am Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Eine dritte Gruppe arbeitete in der Buchbinderei 
der Preu�ischen Staatsbibliothek.  
Die Besch�ftigung der franz�sischen Kriegsgefangenen ist im wesentlichen auf die Initiative des Generaldirektors 
der Preu�ischen Staatsbibliothek, Hugo Andres Kr��, zur�ckzuf�hren, der seit 1940 zus�tzlich als Kommissar f�r 
die Sicherung der Bibliotheken und die Betreuung des Buchgutes in den besetzten westlichen Gebieten t�tig war.  
In dieser Funktion machte ihn Bernard Fa�, der von der Vichy-Regierung neu eingesetzte Direktor der Bibli-
oth�que Nationale, auf die Internierung von franz�sischen Archivaren und Bibliothekaren in deutschen Kriegsge-
fangenenlagern aufmerksam. Kr�� erm�glichte die Besch�ftigung der franz�sischen Offiziere in Zusammenarbeit 
mit Rudolf Kummer, dem Bibliotheksreferenten im Reichserziehungsministerium, und Fritz Bran, Leiter des Frank-
reich-Komitees im Ausw�rtigen Amt." 101 
 
Weiter schreiben die Rezensenten:  

 
"Zwangsarbeit war  [.....] der Normalfall in der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft w�hrend des Nationalsozia-
lismus. Dies galt f�r ein Gro�unternehmen wie Krupp oder eine wissenschaftliche Bibliothek wie die Preu�ische 
Staatsbibliothek. Die Lebensumst�nde der Zwangsarbeiter waren sehr unterschiedlich: Beispielsweise waren 

                                                                                                               
96 Jean Astruc u .a.: Das Nationale Zentrum f�r wissenschaftliche Recherche und die wissenschaftliche und technische 

Information in Frankreich. – Institut f�r Geschichte der Gegenwart, Paris 1997 (Le CNRS et l�information scientifique et  
technique en France) 

97 Nach einem Volksaufstand in Paris (19.-25.8. 44) waren alliierte Truppen am 25. 8.1944 in die franz�sische Hauptstadt  
einger�ckt. 

98 BA BDC Wi 8200001660 PA Kr�� 
99 Hollender, Ulrike: Un havre de paix: die kriegsgefangenen franz�sischen Offiziere an der Preu�ischen Staatsbibliothek in  

Berlin 1941-1945. – Wiesbaden: Reichert, 2002, 350 S. (Beitr�ge aus der Staatsbibliothek zu Berlin – Preu�ischer  
Kulturbesitz; 14) 

100 Ulrike Holl�nder spricht von mindestens 23 franz�sischen Offizieren (a.a.O., S 333; zitiert von Friedhilde Krause in: Mittei 
lungen Staatsbibliothek zu Berlin, Neuerscheinungen und Forschungen 11. 2002, H. 2, S. 433) 

101 Christian H�nger; Andrea S�chting-H�nger (Rezensenten): Un havre de paix: die kriegsgefangenen franz�sischen Offiziere 
an der Preu�ischen Staatsbibliothek in Berlin 1941-1945 / Hollender, Ulrike. – Wiesbaden: Reichert, 2002. 350 S. – In:  
Bibliothek 27 (2003) 3, S. 242-243 
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sowjetische Kriegsgefangene einer st�ndigen Gef�hrdung ihres Lebens und ihrer Gesundheit ausgesetzt. 102

Dagegen erfuhren die franz�sischen Kriegsgefangenen in der Preu�ischen Staatsbibliothek eine vergleichsweise 
humane Behandlung. Dennoch wurden auch sie gegen ihren Willen in einem fremden Land festgehalten und 
waren von ihren Familien und Freunden getrennt. F�r die franz�sischen Archivare und Bibliothekare war die 
Preu�ische Staatsbibliothek in der Tat ein havre de paix: " 103  

 
Der als "Kosmopolit" auftretende Kr�� hatte die Betreuung der franz�sischen Gefangenen zur Chefsache ge-
macht. Einer der franz�sischen Offiziere schildert 1993, mehr als f�nfzig Jahre sp�ter, seine erste, im September 
1942 erfolgte Begegnung mit Kr�� wie folgt: „Ich habe die Erinnerung bewahrt an seinen von tiefer Menschlich-
keit erf�llten Blick ... Die Erleichterungen, die er uns bewilligte, die denen glichen, die er seinen Mitarbeitern ge-
w�hrte, zeigten Herrn Dr. Kr�ss als einen �beraus gerechten Direktor, als ein Muster an Menschlichkeit, von edler 
W�rde.“ 104 
 
Es soll hier nicht versucht werden, diesen pers�nlichen Eindruck, den ein gefangener franz�sischer Offizier von 
Kr�� hatte, in irgendeiner Form abzuwerten. Man sollte diesen Eindruck jedoch in Beziehung setzen zu dem, 
was Werner Schochow zur Pers�nlichkeit von Kr�� sagt: 
 
"Versucht man, jenseits aller fachlichen und politischen Kriterien, sich den Menschen Kr�� zu vergegenw�rtigen, 
so meint man zwei, sich eigentlich einander ausschlie�ende Verhaltensweisen zu erkennen. Auf der einen Seite 
– dies das landl�ufige, das �u�ere und lange Zeit vorherrschende Erscheinungsbild – steht der gern �ffentlich 
repr�sentierende, durch Gewandtheit und Schlagfertigkeit gl�nzende "homme charmant", der sehr wohl 
�au�erordentlich liebensw�rdig und gef�llig� und zugleich �bertrieben anpassungsbereit sein konnte [Schochow 
st�tzt sich hier auf eine von Georg Leyh Ende 1933 gegebene Beurteilung].  
Doch gibt es noch eine andere, jenem Bild entgegengesetzte Seite, n�mlich den k�hl zur�ckhaltenden, auf Di-
stanz bedachten, fast abweisenden, jedenfalls verschlossenen Kr��, der sich ungern anderen, selbst seinen 
Verwandten nicht, offenbarte – eine letztlich einsame Natur, die, so m�chte man sagen, ihr Inneres hinter der 
Maske von oft verletzender Ironie, wohl auch Sarkasmus verbarg." [laut Schochow die vorherrschende m�ndliche 
�berlieferung ehemaliger Mitarbeiter] 105 
 
Die Gr�nde, welche Kr�� zu der Vorzugsbehandlung einer bestimmten Gruppe von franz�sischen Kriegsgefan-
genen veranla�ten, sind differenziert zu sehen. Ein vorschnelles, verallgemeinerndes Schlie�en der Art, da� es 
sich hier bei Kr�� um den Ausdruck einer prinzipiell humanistischen Denk- und Verhaltensweise handelt, l��t  
sich schwerlich mit seiner grunds�tzlichen Bejahung des NS-Systems vereinbaren. Zum Ziehen der richtigen 
Schl�sse bedarf es der Ber�cksichtigung der allgemeinen deutschen Kulturpolitik gegen�ber Frankreich w�hrend 
des Zweiten Weltkrieges. Die Rezensenten der Studie U. Hollenders schreiben in diesem Zusammenhang:  
 
Das Handeln von Kr�� " war sicherlich von Humanit�t gepr�gt. Dies belegt sein unerm�dlicher Einsatz f�r das 
pers�nliche Wohlergehen der franz�sischen Archivare und Bibliothekare. [.....] Hollender ist der Meinung, dass 
Kr�� die franz�sischen Archivare und Bibliothekare vor allem als Kollegen betrachtet habe.  
Die Einordnung in die deutsche Kulturpolitik gegen�ber dem besetzten Frankreich l�sst allerdings noch eine an-
dere Beurteilung seines Verhaltens zu. [.....] Der Wunsch, einen guten Eindruck des deutschen Bibliothekswe-
sens in Frankreich zu vermitteln, �hnelt auch der von vielen Vertretern der deutschen Kulturb�rokratie in Paris 
gehegten Hoffnung, die bewunderte franz�sische Kultur zu �bertrumpfen und die Kulturnation Frankreich von der 
�berlegenheit der deutschen Kultur zu �berzeugen.."  106 
 
Wenn diese Interpretation noch auf Kr�� einigerma�en zutreffen d�rfte, so kommen doch Zweifel auf hinsichtlich 
der Beweggr�nde von Rudolf Kummer, der zusammen mit Kr�� die Extrabehandlung der Franzosen erwirkte und 
organisierte. Schlie�lich w�re Kummer nicht der erste gewesen, der versucht h�tte, f�r den Fall einer milit�ri-
schen Niederlage Deutschlands sich bei den westlichen Kriegsgegnern rechtzeitig in ein g�nstiges Licht zu set-
zen. 

 
Zur Zeit ist nichts dar�ber bekannt, ob w�hrend des Zweiten Weltkriegs au�er den franz�sischen Offizieren noch 
andere Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiterinnen und –arbeiter in der Preu�ischen Staatsbibliothek oder in 
anderen deutschen Bibliotheken zum Einsatz gekommen sind. 
 
 
 

                                                                                                               
102 Zum Schicksal der in deutsche Gefangenschaft geratenen sowjetischen Soldaten und Offiziere siehe Wigbert Benz: Der 

Ru�landfeldzug des Dritten Reiches: Ursachen, Ziele, Wirkungen. – 2. Auflage, Frankfurt am Main, 1988, S. 57-60. W.  
Benz zitierte eine Bilanz der Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener: "Grauenvoll war das Schicksal der russischen  
Kriegsgefangenen: von insgesamt 5,7 Millionen �berlebten 3,3 Millionen die deutsche Gefangenschaft nicht." (siehe Ludolf  
Herbst, 1983, S.73)  

103 Christian H�nger; Andrea S�chting-H�nger ... a.a.O 
104 Friedhilde Krause in: Mitteilungen Staatsbibliothek zu Berlin (Preu�ischer Kulturbesitz), Neuerscheinungen und Forschun 

gen 11. 2002, H. 2, S. 433-434  
105 Werner Schochow: Hugo Andres Kr�� und die Preu�ische Staatsbibliothek. – In: Bibliothek 19 (1995) 1, S.16-17 
106 Christian H�nger; Andrea S�chting-H�nger ... a.a.O. 
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9) Rolle bei der Gr�ndung und F�hrung der Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation 
 
�ber Strategien, Ziel- und Aufgabenstellungen im Vorfeld der DGD-Gr�ndung 
 
F�nf Jahre vor Gr�ndung der DGD, im November 1936, f�hrte Prinzhorn (damals noch Bibliotheksdirektor in 
Danzig) auf einer Sitzung des von Kr�� geleiteten Fachnormenausschusses f�r Bibliotheks-, Buch- und Zeit-
schriftenwesen unter anderem aus: 
 
Es ist „erfreulich festzustellen, da� die deutschen Bibliographien und Referatbl�tter auf fast allen Fachgebieten in 
der Welt an erster Stelle stehen. Welche Bedeutung diese Tatsache f�r die Weltgeltung und Wirkung der deut-
schen Wissenschaft hat, brauche ich nicht besonders auseinanderzusetzen. Alle Versuche, die besonders von 
Amerika unternommen worden sind, die deutschen Organe beiseite zu dr�ngen, sind mi�lungen. Ich erinnere nur 
an den Versuch der Biological Abstracts, eine Organisation zu schaffen, durch die ihnen die gesamte Weltlitera 
tur auf dem Gebiete der Biologie zuflie�en sollte. V�lkerbundinstitutionen und Rundschreiben an alle Biologen der 
Welt sollten dazu verhelfen. Der Versuch ist nicht gegl�ckt.  
Die Bestrebungen aber, durch internationale Organisationen , wie sie in neuester Zeit besonders Frankreich auf-
zubauen versucht, alle wichtigeren Aufgaben der sogenannten Dokumentation, d.h. also der gesamten Literatur-
beschaffung, -verteilung und –aufschlie�ung an sich zu rei�en, zwingt uns, abgesehen von der Gr��e und Dring-
lichkeit des Problems der Literaturerschlie�ung, alles daran zu setzen, um unsere Organisationen und Organe, 
die f�r diese Dinge da sind oder geschaffen werden, weiter auszubauen, damit Deutschland auch auf diesem 
Gebiete unabh�ngig bleibt. 
Welche Bedeutung diese Dinge z.B. f�r die Durchf�hrung des Vierjahresplanes haben – ich denke dabei an alle 
Berichtsbl�tter der Chemie und Technik -, auch das brauche ich nicht besonders auseinanderzusetzen. 
Die restlose und schnelle Erschlie�ung der Fachliteratur f�r unsere Forscher auf allen Fachgebieten ist eine Vor-
aussetzung f�r die h�chstgesteigerte Leistung auf allen wissenschaftlichen und technischen Gebieten in Deutsch-
land. 
Es ist also nicht von ungef�hr, da� sich der Fachnormenausschu� f�r Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen 
in Erweiterung seiner urspr�nglichen Aufgaben, die sich auf Vereinheitlichung �u�erer Formen, wie Zeitschrif-
tenformat, Buchkarte, Zitierweise, beschr�nken, das gesamte Problem der Dokumentation in seinen Aufgaben-
kreis hineinzog. Erst diese Einstellung zu den Dingen, die nationalsozialistische Einstellung, da� alles, was in 
Deutschland geschieht, zu Deutschlands Bestem zu geschehen hat, und da� dies nur durch gemeinschaftliche 
Arbeit geschehen kann, wird vielleicht dazu f�hren, da� durch einheitliche Gestaltung auf dem Gebiete des Be-
richtswesens (gemeint ist das Referieren wissenschaftlicher Beitr�ge) eine gr��ere Leistung f�r die Gesamtheit 
erzielt wird." 107  
 
In einer DIN-Mitteilung von 1938 hei�t es in diesem Zusammenhang: "F�r eine H�chstleistung der Wissenschaft 
und Technik in Deutschland ist eine schnelle und restlose Vermittlung der Forschungsergebnisse unerl��lich." 108 
 
R�ckblickend schlu�folgert Marianne Buder: "Das Interesse an den Bibliographien und Referatebl�ttern hatte 
seine politischen und wirtschaftlichen Gr�nde. Nicht zuletzt wegen des Vierjahresplanes wurde die Berichterstat-
tung der wissenschaftlichen Arbeitsergebnisse bedeutsam." 109  
 
Die Ver�nderungen in der deutschen Dokumentations-, sprich Fachinformationspolitik wurden in dem mit Nazi-
deutschland kriegf�hrenden Ausland aufmerksam verfolgt. Die US-amerikanische Autorin Spence Richards 
schrieb sp�ter dar�ber:  
 
„Wenn man auf die nationalsozialistische Informationspolitik zur�ckblickt, bemerkt man als erstes ihre tiefe Wi-
derspr�chlichkeit. Die Zensur ausl�ndischer Literatur verursachte einen solchen Mangel an neuerem technischen 
Wissen, da� die Regierung schlie�lich die Deutsche Gesellschaft f�r Dokumentation gr�nden mu�te.“ 110 
 
 
Aktivit�ten im Vorfeld der DGD-Gr�ndung 
 
In der zweiten Januarh�lfte des Jahres 1941 (nach dem 17.01.41) fand im Reichsministerium f�r Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung (REM) eine Sitzung zu Fragen der Wissenschaftsorganisation statt. Teilnehmer wa-
ren neben anderen: 111 

Vahlen, Karl-Theodor (Mathematiker, Ministerialdirektor im REM, 1934-1943 Pr�sident der Berliner Aka-
demie der Wissenschaften); 
Dahnke (Referent im REM); 

                                                                                                               
107 Deutscher Normenausschuss: Bericht zur Sitzung des Fachnormenausschusses f�r Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwe 

sen am 26. November 1936, S. 5-6 
108 Hildegard Stansch: Berichterstattung und Forschung. Wie arbeiten Bibliographien und Referatebl�tter? – In: DIN-Mitt. 21  

(1938) S. 162-163. Zitiert in Buder: Das Verh�ltnis von Dokumentation ..., a.a.O., S. 61 
109 Marianne Buder: Das Verh�ltnis von Dokumentation und Normung von 1927 bis 1945 in nationaler und internationaler Hin 

sicht. – Berlin K�ln 1976. S. 61 
110 Pamela Spence Richards: Die technisch-wissenschaftlichen Bibliotheken w�hrend des Nationalsozialismus.– In: Vodosek;  

Komorowski (Hrsg.): Bibliotheken w�hrend des Nationalsozialismus Teil I. – Wiesbaden: Harrassowitz 1989, S. 534 
111 Die Reihenfolge der Namen entspricht der Aufz�hlung im Sitzungsprotokoll (vgl. BA 4901 REM 2785 Bl. 485) 
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Rohlfs, vermutlicher Vorname Gerhard (Experte f�r romanische L�nder); 
Pred�hl, Andreas (seit 1934 Direktor des Institut f�r Weltwirtschaft Kiel, sp�ter Rektor der TH Kiel);  
Platzhoff, Walter (Historiker, Rektor der Universit�t Frankfurt am Main); 
Ritterbusch, Paul (Jurist, Rektor der Universit�t Kiel, seit Mai 1941 Ministerialdirigent im REM, Initiator 
der Aktion "Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften". Wurde am 3. Februar 1940 vom REM mit der 
Durchf�hrung dieses Projektes beauftragt 112 ); 
Meyer Konrad (Biologe u.a., SS-Oberf�hrer, zentral t�tig beim "Reichskommissar f�r die Festigung des 
Deutschtums", Autor einer Denkschrift zum "Generalplan Ost"); 
Harmjanz, Heinrich (Leiter der Wissenschaftsabteilung im REM); 
Kummer, Rudolf (Teilnahme vermutet);. 
Kr��, Hugo Andres. 

 
Im Protokoll dieser Sitzung hei�t es u.a.:  
 
„Nicht allein die Geltung der deutschen Wissenschaft in der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
bedarf einer �nderung, sondern auch die Grundlagen und Methoden dieser Arbeit m�ssen aus dem Geist der 
europ�ischen Revolution neu geschaffen werden. Die internationalen Kongresse und Konferenzen betont repr�-
sentativen Charakters geh�ren grunds�tzlich der Vergangenheit an und sind durch sachliche Arbeitstagungen 
unter sinnvoller Aufgabenstellung zu ersetzen; das Verbandswesen bedarf daher auch von innen heraus einer 
v�lligen Neusch�pfung.“ Deutschland soll die F�hrung bei der internationalen Zusammenarbeit �bernehmen.  
KR�SS wird bevollm�chtigt, mit Internationalen Verb�nden F�hlung zu nehmen.113 
 
Obwohl im Sitzungsprotokoll kein Bezug auf eine zu gr�ndende Gesellschaft f�r Dokumentation genommen wird, 
lassen Teilnehmerkreis und Thematik der Sitzung erkennen, da� die Organisation der k�nftigen Dokumentations-
prozesse und der diesbez�glichen Tagungen auf der Sitzung eine Rolle spielten. Auf der gr�ndungsvorbereiten-
den Sitzung am 28. Mai 41 formulierte R. Kummer dann auch in diesem Sinne,  da� die DGD eine "wertvolle 
Erg�nzung zu dem Deutschen Forschungsausschu� sein wird."  114 
 
Einen Monat sp�ter, am 22. Februar 1941, berichtet Kr�� dem Reichsministerium, da� f�r die zweite H�lfte des 
Sommers 1941 eine Tagung „Bibliothekswesen und Bibliographie“ und eine Tagung f�r Dokumentation in Aus 
sicht genommen seien. 115  Kr�� wu�te noch nicht, da� die Kriegsereignisse eine Terminverschiebung um ein 
ganzes Jahr erzwingen w�rden. 
 
 
Die gr�ndungsvorbereitende Sitzung am 28. Mai 1941 
 
Am 28. Mai 1941 traf sich im Berliner Haus des Vereins Deutscher Ingenieure im Rahmen des „Fachnormenaus-
schusses f�r Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen“ eine Gruppe von 38 Personen. Auf der Tagesordnung 
stand als einziger Punkt: Gr�ndung einer „Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation“.  
Das Ziel der Sitzung bestand nicht darin, die Gr�ndung bereits zu beschlie�en. Vielmehr sollte das Ergebnis der 
Sitzung ihre Einberufer legitimieren, der F�hrung des Dritten Reiches einen entsprechenden Gr�ndungsvorschlag 
zu unterbreiten.  
Die Einladung zur Sitzung erfolgte auf Weisung des Reichsministers f�r Wissenschaft, Erziehung und Volksbil-
dung Bernhard Rust, auf der Sitzung vertreten durch den Ministerialrat und SS-Obersturmbannf�hrer Dr. Rudolf 
Kummer. Die Organisation des Treffens oblag dem Deutschen Normenausschu� e.V., speziell dem von Kr�� 
geleiteten „Fachnormenausschu� f�r Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen“. Vorarbeiten zum Treffen 
leisteten Prof. Dr. Fritz Prinzhorn, Direktor der Universit�tsbibliothek Leipzig und  Dr. Otto Frank vom Deutschen 
Normenausschu�, Gesch�ftsf�hrer des o.g. Fachnormenausschusses. 
 
Vorsitzender der Beratung war "Geheimrat Professor Dr. Kr��, Generaldirektor der Staatsbibliothek Berlin" (so 
lautete der Eintrag in der Anwesenheitsliste). 116 

 
Die Anwesenden vertraten f�r den Sitzungsauftrag ma�gebende Bereiche des NS-Staates. Dazu geh�rten: 
- Regierungsinstitutionen (Reichsministerium f�r Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung; Reichsministeri-

um f�r Volksaufkl�rung und Propaganda; Reichswirtschaftsministerium; Ausw�rtiges Amt) mit insgesamt 5 
Personen, 

                                                                                                               
112 Hausmann: "Deutsche Geisteswissenschaft" im Zweiten Weltkrieg. Die "Aktion Ritterbusch" (1940-1945). – Dresden 1998. 

(Rezension von Wilfried Nippel, Berlin. Zitat: "Angesichts der Schw�che des REM und seines Ministers Rust im Machtgef� 
ge des nationalsozialistischen Staates war Ritterbuschs Durchsetzungsverm�gen erstaunlich.") Downloading der Rezension  
aus dem World Wide Web am 16.10.2006 

113 BA 4901 REM 2785 Bl. 485, zitiert in Gerd Simon u.a.: http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/ ChrDok20.pdf, S.39 
114 Deutscher Normenausschu�, Sitzungsbericht Fachnormenausschu� f�r Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen zur  

Sitzung am 28.5.1941, S. 6. – Protokollant Dr. Otto Frank, 6. 6. 1941 
115 BA 4901 REM 2785 Bl .484, zitiert in Gerd Simon u.a.: “, http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/ ChrDok20.pdf, 

S.39 
116 Deutscher Normenausschu�, Sitzungsbericht Fachnormenausschu� f�r Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen zur 

Sitzung am 28.5.1941. – Protokollant Dr. Otto Frank, 6.6.1941 
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- Zentrale Institutionen des NS-Machtapparates (Reichssicherheitshauptamt der SS, Oberkommando der 
Wehrmacht und des Heeres, Deutsche Arbeitsfront) mit insgesamt 5 Personen,  

- Einrichtungen des Bibliotheks- und des B�chereiwesens (Preu�ische Staatsbibliothek Berlin; Deutsche  
B�cherei Leipzig; Universit�tsbibliothek Leipzig; Bibliothek der Technischen Hochschule Berlin; Auskunftsb�-
ro der Deutschen Bibliotheken; Reichsstelle f�r das Volksb�chereiwesen) mit insgesamt 8 Personen, 

- Zentrale Vereinigungen und Organe aus Wirtschaft und Technik (Deutscher Normenausschu�; Deutsche 
Chemische Gesellschaft; Verein Deutscher Ingenieure; NS-Bund Deutscher Technik; Reichskuratorium f�r 
Wirtschaftlichkeit; Internationale Forstzentrale, Anatomischer Anzeiger) mit insgesamt 7 Personen, 

- F�hrende Wirtschaftsinstitute (Hamburger Weltwirtschaftsarchiv, Weltwirtschaftsinstitut Kiel) mit 2 Personen, 
- Reichspatentamt mit 2 Personen, 
- Institutionen f�r Fotofilm, Fotokopie, Lichttechnik, grafisches Gewerbe (u.a. Zei� Ikon, Agfa, Photokopie 

GmbH) mit insgesamt 7 Firmen und Personen, 
- Weitere industrielle Bereiche (Allgemeine Elektrizit�tsgesellschaft, Siemens-Schuckert-Werke) mit 2 Perso-

nen. 
 
Die Sitzungsteilnehmer kamen aus dreiunddrei�ig unterschiedlichen Institutionen. Doppelt vertreten waren: das 
Reichsministerium f�r Volksaufkl�rung und Propaganda (Goebbelssches Propagandaministerium), das Ober-
kommando der Wehrmacht, das Reichspatentamt, die Preu�ische Staatsbibliothek und die Deutsche B�cherei. 
Auff�llig ist die starke Pr�senz der Gebiete Fotokopie, Fotofilm und entsprechender Technik (s.o.).   
 
Es f�llt auf, da� im Kreis der Teilnehmer an der gr�ndungsvorbereitenden Sitzung keine direkten Vertreter der 
gro�en Industrie, selbst nicht der besonders „kriegswichtigen“ Konzerne der Chemie, der Eisen- und Stahlproduk-
tion, des Bergbaus oder der Baustoffindustrie, zu finden waren. Auch der Wirtschaftsbereich Landwirtschaft und 
Ern�hrung fehlte. Gleichfalls nicht durch eigene Leute vertreten waren die gro�en Verb�nde und Einrichtungen 
der Forschung. 
Es konnte bisher nicht ermittelt werden, ob Vertreter dieser Bereiche zur Sitzung eingeladen waren und abgesagt 

hatten (was wenig wahrscheinlich sein d�rfte), oder ob auf eine Einladung dieser Bereiche bewu�t verzichtet 
wurde. Inwieweit Organisationen wie die Chemische Gesellschaft (Pfl�cke), der Verein Deutscher Ingenieure 
(Parey), der Bund Deutscher Technik (Renesse) oder Institutionen wie das Reichswirtschaftsministerium (H�fer) 
und das Reichskuratorium f�r Wirtschaftlichkeit (Lilje) eine ohnehin nur als begrenzt anzunehmende Vertreter-
schaft aus�ben konnten, w�re noch zu untersuchen.  
Die Anwesenheit eines Vertreters der Siemens-Schuckert-Werke Berlin (Schmidt-Rudloff) d�rfte der engen Be-
ziehung der Leitung dieses Gro�unternehmens zum Deutschen Normenausschu� zuzuschreiben sein. �hnlich 
verh�lt es sich vermutlich mit der Anwesenheit eines Vertreters der Allgemeinen Elektrizit�tsgesellschaft Berlin 
(Backe).  
 
Es erscheint nicht abwegig, das Fehlen von direkten Vertretern der Gro�industrie und der Gro�forschung auf der 
gr�ndungsvorbereitenden Sitzung als einen grundlegenden Geburtsfehler der Gesellschaft f�r Dokumentation im 
Dritten Reich anzusehen. 
 
Diese Abwesenheit von Vertretern der gro�en Kriegsindustrie sollte man vor allem unter dem Aspekt betrachten,  
welche eigenen Wege zur Beschaffung von Fachliteratur und –informationen von der Industrie zu dieser Zeit 
beschritten wurden. Die US-amerikanische Autorin Pamela Spence Richards schreibt hierzu: 

 
„Bestimmte Methoden der Beschaffung von naturwissenschaftlichen Informationen wurden nur von Deutschland 
praktiziert. Ein Beispiel hierzu ist die Rolle, die die Privatindustrie bei der Informationsbeschaffung spielte. 
Der gro�e Chemiekonzern IG-Farben und der R�stungskonzern Krupp und andere Firmen hatten in der ganzen 
Welt Zweigstellen, die vor und w�hrend des Krieges wissenschaftliches und technisches Material und Patente 
nach Deutschland schickten. Bis Pearl Harbour unterhielt Chemnyco, (eine IG-Farben-Tochter mit Sitz auf der 
Fitfh-Avenue in New York City) eine Abonnementsliste, die 4.000 US $ j�hrlich kostete und vollst�ndig in die 
gro�e Firmenbibliothek nach Berlin geschickt wurde. Krupp benutzte seine Tochterfirma in Delaware, Krupp-
Nirosta, f�r denselben Zweck.“ 117  

 
Es liegt auf der Hand, da� die Gro�industrie an einer Offenlegung oder auch nur einer Diskussion ihrer mit dem 
Ausland bestehenden Informationsverbindungen nicht interessiert sein konnte. Im �brigen ist man in gro�en Sys-
temen mit gut funktionierenden Informationskan�len nicht selten der Meinung, recht gut allein auskommen zu 
k�nnen, so wie es noch 1944 bei den drei Wehrmachtsteilen Heer, Luftwaffe und Marine der Fall war. 118  
 
 
 
Pr�senz von Vertretern des NS-Systems auf der gr�ndungsvorbereitenden Sitzung 
 
Nach den bisherigen Recherchen waren zum Zeitpunkt der gr�ndungsvorbereitenden Sitzung mindestens drei-
zehn der 38 Teilnehmer Mitglied der NSDAP. Mindestens f�nf Teilnehmer hatten dar�ber hinaus Dienstgrade der 
                                                                                                               
117 Pamela Spence Richards: Die Verbindung Alliierte – Achsenm�chte: Wie w�hrend des Krieges technische Informationen  

zwischen den Alliierten und den Achsenm�chten ausgetauscht wurden. – In: Nachrichten f�r Dokumentation 42 (1991),  
Weinheim, S. 349. 

118 siehe Alfred Karasek: Sitzung der Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation am 6.9.44. – Protokoll Karasek (RSHA VI G) 
8.9.44, BA R 58/130, Bl. 243-245, zitiert in http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/ Karasek.pdf  
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SS (Oberf�hrer, Obersturmbannf�hrer, Sturmbannf�hrer, Oberscharf�hrer, Unterscharf�hrer). Mindestens drei 
Teilnehmer geh�rten der SA an (darunter war eine Doppelmitgliedschaft in SA und SS). 119 
 
Diese Zusammensetzung des 38-k�pfigen Gremiums, welches am 28. Mai 1941 �ber die Bildung der DGD beriet, 
wirft ein grelles Licht auf den Charakter, den die zu gr�ndende Gesellschaft f�r Dokumentation als k�nftige 
"kriegswichtige Institution" nach dem Willen ihrer im Hintergrund wirkenden Sch�pfer haben sollte. Auf der Gr�n-
dungssitzung blieb dieser Charakter selbstverst�ndlich unerw�hnt. 
 
 
Offizielle Begr�ndung f�r die Bildung der DGD 
 
Kr�� begr�ndete laut Sitzungsprotokoll, welches vom k�nftigen DGD-Gesch�ftsf�hrer Dr. Otto Frank gef�hrt 
wurde, die Schaffung einer "Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation" wie folgt:  
 
Ausgehend von dem Gesichtspunkt, da� bei den internationalen Verhandlungen auf dem Gebiet der Dokumenta-
tion die deutschen Belange einheitlich vertreten sein m��ten, habe er vor einigen Jahren den zust�ndigen 
Reichsminister f�r Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung gebeten, den Deutschen Normenausschu� bzw. 
den Fachnormenausschu� f�r Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen zu beauftragen, als Zentralstelle f�r die 
Dokumentation in Deutschland zu wirken und die deutschen Belange gegen�ber dem Ausland zu vertreten.  
Was bisher vom Deutschen Normenausschu� in dieser Richtung getan wurde, sei zweckm��ig und n�tzlich ge-
wesen.  
Mit der Zeit seien jedoch die dem Deutschen Normenausschu� dabei zugefallenen Aufgaben weit �ber seine 
eigentlichen Aufgaben, die Normungsarbeiten, hinausgewachsen. Es entstand die Frage, wie die mit der Nor-
mung nicht zusammenh�ngenden Aufgaben zuk�nftig bearbeitet werden sollen.  
Au�erdem habe das Interesse f�r die Dokumentation in erheblichem Ma�e zugenommen. Vielerorts seien Orga-
nisationen beh�rdlicher oder lokaler Art entstanden, die praktische Dokumentation betreiben. Auch die Technik 
der Dokumentation habe Fortschritte gemacht, wie z.B. die Unternehmen beweisen, die sich mit der photographi-
schen Vervielf�ltigung von Dokumenten aller Art befassen. 
vorzunehmen.  
 

"Es ist in Aussicht genommen, da� der Deutsche Normenausschu� dem Herrn Reichsminister f�r Wis-
senschaft, Erziehung und Volksbildung vorschl�gt, die Gr�ndung einer �Deutschen Gesellschaft f�r Do-
kumentation� zu vollziehen. Dieser Vorschlag soll jedoch nicht in endg�ltige Form gebracht werden, oh-
ne in einem engeren Kreise von durch eigenes Interesse an der Dokumentation oder durch Mitarbeit 
beim Deutschen Normenausschu� beteiligten Fachleuten besprochen worden zu sein. Diesem Zweck 
dient die heutige Sitzung." (im Sitzungsprotokoll w�rtlich wiedergegebener Teil der Rede von Kr��)    

 
Kr�� bittet anschlie�end Prinzhorn und Frank, n�heres �ber die bisher vom Deutschen Normenausschu� auf 
dem Gebiet der Dokumentation geleisteten Arbeiten und die �berleitung dieser Arbeiten mitzuteilen. 120 
 
 
Mitteilung �ber die Gr�ndung der DGD 
 
Im September 1941, vier Monate nach der Sitzung zur Gr�ndungsvorbereitung, erschien in der Presse nachste-
hende Mitteilung �ber die Gr�ndung der Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation:  
 
Auf Anregung des Deutschen Normenausschusses ist im Einvernehmen mit dem Reichsministerium f�r Wissen-
schaft, Erziehung und Volksbildung, dem Reichswirtschaftsministerium, dem Reichsministerium f�r Volksbildung 
und Propaganda, dem Ausw�rtigen Amt und dem Oberkommando der Wehrmacht die Deutsche Gesellschaft f�r 
Dokumentation gegr�ndet worden.121 Der Vorsitzende ist der Direktor der Universit�tsbibliothek Leipzig, Profes-
sor Dr. Prinzhorn; die Gesch�ftsf�hrung hat der Deutsche Normenausschuss �bernommen. 
Die Deutsche Gesellschaft f�r Dokumentation hat sich die Aufgabe gestellt, unter Mitarbeit aller beteiligten Fach-
kreise die mit der Sammlung, Ordnung und Erschlie�ung von Dokumenten aller Art zusammenh�ngenden Fragen 
zu kl�ren. Dazu geh�ren Bibliotheken, Archive, Zeitungssammlungen, Zeitungsausschnittsammlungen, Filmarchi-
ve, Lautarchive, Museen, Schrifttumsauskunftsstellen, die Berichterstattung �ber das Schrifttum in Bibliographien 
und Berichtsbl�ttern und schlie�lich die Zusammenstellung aller Hilfsmittel, die f�r die Dokumentation auf den 
einzelnen Fachgebieten zur Verf�gung stehen.  
Die Deutsche Gesellschaft f�r Dokumentation f�rdert diese Aufgaben durch Zusammenf�hren ihrer Mitglieder zu 
gemeinsamer Arbeit, durch Vortragsveranstaltungen, durch Einsetzen von Arbeitsaussch�ssen f�r bestimmte 
Fragen und durch Herausgabe von Mitteilungen an ihre Mitglieder.  
Arbeitsaussch�sse bestehen bereits f�r Fachzeitschriftenverzeichnisse, photographische Vervielf�ltigungsverfah-
ren und Zusammenarbeit von Bibliographien und Referatbl�ttern. Die Normung auf dem Gebiete der Dokumenta-

                                                                                                               
119 In diese Aufstellung ist der eingeladene, auf der Sitzung durch seinen Stellvertreter pr�sente Leiter des Volksb�chereiwe 

sens SS-Unterscharf�hrer und -Schulungsleiter Fritz Heiligenstaedt einbezogen. 
120 Deutscher Normenausschu�, Sitzungsbericht Fachnormenausschu� ... a.a.O. S. 2-3 
121 Ungenannt bleibt in dieser Aufz�hlung das Reichssicherheitshauptamt der SS, dessen Vertreter, SS-Sturmbannf�hrer Wal 

ter von Kielpinski, einer der Hauptakteure bei der Gr�ndung der DGD war. 



Hugo Andres Kr�� 
 

19 

tion liegt in den H�nden des Fachnormenausschusses f�r Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen unter der 
F�hrung des Generaldirektors der Staatsbibliothek zu Berlin, Geheimrat Professor Dr. Kr��.  
Die Deutsche Gesellschaft f�r Dokumentation ist die von den Reichsbeh�rden anerkannte Zentralstelle f�r die 
Gemeinschaftsarbeit in der Dokumentation in Deutschland und vertritt die deutschen Belange in der internationa-
len Zusammenarbeit.122  
 
Dem Absatz 1 dieser Mitteilung k�nnte man entnehmen, da� die Gesch�ftsf�hrung der DGD einem Gremium, 
n�mlich dem Deutschen Normenausschu�, �bertragen wurde. In Wirklichkeit wurde nat�rlich die Gesch�ftsf�h-
rung in der DGD von einer konkreten Person ausge�bt. Es handelte sich hierbei um Dr.-Ing. Otto Frank, Fachre-
ferent im Deutschen Normenausschu� und seit 1927 bereits Gesch�ftsf�hrer im Fachnormenausschu� Biblio-
thekswesen, seit 1931 FNA Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen (weiteres hierzu siehe unten).  
 
 
Widerspr�chliches �ber den Gr�ndungszeitpunkt der DGD 

 
�ber die Gr�ndung der Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation berichteten auch: 
- das "B�rsenblatt f�r den deutschen Buchhandel" 108 (1941), S.295. Als Gr�ndungsdatum wird f�lschlicherweise  

der 28. Mai 1941 genannt (der Tag, an dem die o.g. gr�ndungsvorbereitende Sitzung, jedoch noch nicht die  
Gr�ndung selbst stattfand); 

- das DGD-Mitteilungsblatt "Dokumentation und Arbeitstechnik" vom Juli 1941, Seiten 1-4. Hier wird von der be  
reits vollzogene Gr�ndung gesprochen. Auf Seite 2 dieses Mitteilungsblattes hei�t es mit Bezugnahme auf die  
gr�ndungsvorbereitende Sitzung vom 28. Mai 1941: 

 
"Auf Grund der Ergebnisse dieser Sitzung ist mit Zustimmung des Herrn Reichsministers f�r Wissenschaft, Erzie-
hung und Volksbildung die Deutsche Gesellschaft f�r Dokumentation gegr�ndet worden. Der Herr Reichsminister 
f�r [.....] hat die nachstehenden Satzungen f�r die Deutsche Gesellschaft f�r Dokumentation genehmigt und den 
Direktor der Universit�tsbibliothek Leipzig, Herrn Professor Dr. Prinzhorn, zum Vorsitzenden der Gesellschaft 
bestimmt. Der Vorsitzende wird gem�� den Satzungen den Beirat berufen und seinen Stellvertreter, den Schrift-
wart und den Schatzmeister bestimmen. Die Gesch�ftsf�hrung der Gesellschaft wird von der Gesch�ftsstelle des 
Deutschen Normenausschusses �bernommen."   
 
Ein DGD-Gesch�ftsf�hrer als Person wird auch in dieser Mitteilung nicht genannt (s.a. den vorangehenden Ab-
schnitt). Das wiederholte Verschweigen der Funktion und des Namens einer Leitungsperson kann nicht als Zufall 
angesehen werden. (Es wird in diesem Zusammenhang auf den Abschnitt " Franks Verdr�ngung aus dem Amt 
des DGD-Gesch�ftsf�hrers" in der Biographischen Skizze zu Otto Frank hingewiesen) 
 
Sowohl mit der Aussage von Kr�� auf der gr�ndungsvorbereitenden Sitzung als auch mit der der oben zitierten, 
Mitteilung vom Juli 1941 steht fest, da� die DGD nicht mit der Sitzung vom 28. Mai 1941, sondern erst nach der 
"Zustimmung des Herrn Reichsministers" zu den Ergebnissen dieser Sitzung offiziell als gegr�ndet galt. Da das 
von Otto Frank verfa�te Protokoll mit den Sitzungsergebnissen das Datum "6.6.1941" tr�gt, d�rfte diese Zustim-
mung nicht vor dem 6. Juni, aber sicherlich auch nicht sehr viel sp�ter erfolgt sein. 
Im Widerspruch hierzu steht eine am 28. Juli 1941 von Kr�� an den Reichsminister Rust gerichtete Mitteilung:   
 
"An den Herrn Reichsminister F�r Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 
Auf den Erla� vom 12. Juli d.J. - W S IX D 1/1 -. 
Wie dem Herrn Minister vom Deutschen Normen Ausschu� berichtet worden ist, steht die Gr�ndung einer Deut-
schen Gesellschaft f�r Dokumentation bevor, deren Vorsitz der Direktor der Universit�tsbibliothek Leipzig, Pro-
fessor Dr. Prinzhorn, �bernehmen wird. In einer vorbereitenden Besprechung, an der als Vertreter des Ministeri-
ums Herr Ministerialrat Dr. Kummer teilgenommen hat, ist in Aussicht genommen, die erste Tagung dieser Ge-
sellschaft im Herbst d. J. abzuhalten und zu dieser Tagung ausl�ndische Fachvertreter einzuladen. Die Tagung 
wird an die Stelle derjenigen treten, �ber deren Planung ich unter dem 22. Februar d.J. berichtet hatte. 

Die weitere Vorbereitung wird nunmehr in den H�nden des Professor Dr. Prinzhorn liegen, den 
ich ersucht habe, die Liste der einzuladenden Ausl�nder unter Bezugnahme auf den vorgenannten Erla� vom 

12. Juli d.J. dem Ministerium einzureichen." 
(Unterschrift Kr��) 123   
 
Das in dieser Mitteilung zitierte Schreiben des Deutschen Normen-Ausschusses an Rust sowie der "Erla�" 
(vermutlich des Ministers Rust) vom 12. Juli 1941 liegen nicht vor. Auf Grund dieser Sachlage kann hier nur eine 
Deutung dar�ber versucht werden, was Kr�� zu dieser Mitteilung veranla�t haben k�nnte. 
Der erste Satz der Kr��schen Mitteilung an Rust ergibt nur dann einen Sinn, wenn die bereits im DGD-Mittei-
lungsblatt vom Juli 1941 zitierte "Zustimmung des Herrn Reichsministers" zur DGD-Gr�ndung den Deutschen 
Normenausschu� (DNA) nicht offiziell erreicht hat und der DNA mit seinem Bericht �ber die erst "bevorstehende 
Gr�ndung" dem Reichsminister Rust das Mitbestimmungsrecht bzw. die Entscheidungskompetenz des DNA bei 
der DGD-Gr�ndung signalisieren wollte.  

                                                                                                               
122 In: Der deutsche SchriftstellerJg. 6, Heft 9 September 1941, S. 107. Sekund�rquelle:  http://homepages.uni- tuebigen.de   

/gerd.simon/GfDGr�ndung.pdf 
123 BAP 49.01 - 2785 
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Es ist nicht auszuschlie�en, da� hierin bereits ein Interessen- und Personenkonflikt zwischen Reichsministerium 
(REM) und dem DNA zum Ausdruck kommt, der anderthalb Jahre sp�ter (Anfang 1943) in dem massiven Vorsto� 
des DGD-Vorsitzenden Prinzhorn gipfelte, den DGD-Gesch�ftsf�hrer Frank, der zugleich auch Gesch�ftsf�hrer 
des von Kr�� geleiteten Fachnormenausschusses Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen war, aus seinen 
�mtern zu verdr�ngen.124 
 
Die des weiteren im Schreiben von Kr�� an Rust genannte, f�r den Herbst 1941 geplante erste Tagung zur Do-
kumentation fand erst ein Jahr sp�ter in Salzburg statt. 
 
 
Vorstand, Beirat und Mitglieder der Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation 
 
Im Januar 1942 informierte das Mitteilungsblatt "Dokumentation und Arbeitstechnik" �ber die erfolgte Bildung von 
Vorstand und Beirat der Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation. Zum Vorstand geh�rten 
:  

Prinzhorn, Fritz (Vorsitzender, Direktor der Universit�tsbibliothek Leipzig), 
Pfl�cke, Maximilian (Stellvertretender Vorsitzender, Chefredakteur des Chemischen Zentralblattes), 
Parey, Walter (Schriftwart, Verein Deutscher Ingenieure), 
Frank, Otto (Gesch�ftsf�hrer der DGD, Deutscher Normenausschu�). 

 
Der Beirat hatte zu diesem Zeitpunkt 39 Mitglieder, darunter 14 bereits auf der gr�ndungsvorbereitenden Sitzung 
am 28. Mai 41 anwesende Personen, Kr�� und Kummer eingeschlossen. 
 
Als DGD-Mitglieder wurden aufgef�hrt: 84 Institutionen und 30 Einzelpersonen (Vorstands- und Beiratsmitglieder 
nicht mitgerechnet). 
 
Die bei der gr�ndungsvorbereitenden Sitzung nicht mit eigenen Vertretern pr�sente Stahl- und Eisenindustrie 
erschien auf der DGD-Mitgliederliste vom Januar 1942 mit drei industriellen Zentren: Bergische Stahl-Industrie 
Remscheid, Friedrich Krupp AG Essen und Neunkirchner Eisenwerk. 
Im Mitteilungsblatt "Dokumentation und Arbeitstechnik" vom M�rz/April 1942 wurden zehn weitere Institutionen 
und drei Einzelpersonen als neue Mitglieder der DGD genannt Zu den neu hinzugekommen Institutionen geh�r-
ten u.a. die Hoesch AG Dortmund und die I. G. Farbenindustrie AG mit ihren Werken in Berlin, Bitterfeld, Frank-
furt/Main, Leverkusen, Ludwigshafen, Offenbach und Wolfen. 
Die neuen Mitglieder signalisieren ein wachsendes Interesse der kriegswichtigen deutschen Schwerindustrie an 
der DGD. 
 
 
Zur ersten Beiratssitzung der DGD 
 
Die erste Sitzung des Beirates der DGD fand am 19. Januar 1942 in Berlin-Dahlem statt.125 DGD-Vorsitzender 
Prinzhorn bedankte sich in seinen einleitenden Worten ausdr�cklich bei Kr��, der  
 
"das Verdienst f�r sich in Anspruch nehmen kann, Deutschland die internationale Geltung auf dem Dokumentati-
onsgebiet verschafft zu haben, die es heute besitzt und auf die es Anspruch hat. Ich habe die besondere Pflicht, 
Herrn Geheimrat Kr�� im Namen aller, die in Deutschland auf dem Dokumentationsgebiet gearbeitet haben, f�r 
die ausgezeichnete F�hrung zu danken."    
 
Prinzhorn teilte auf dieser Sitzung mit, da� f�nf der bisher im Fachnormenausschu� Bibliotheks-, Buch- und Zeit-
schriftenwesen gef�hrten neun Arbeitsaussch�sse mit Zustimmung von Kr�� in die DGD �bernommen werden. 
Vorl�ufig wurden noch drei weitere Aussch�sse gebildet, darunter der von Pfl�cke geleitete "Arbeitsausschuss f�r 
die Beschaffung ausl�ndischer wissenschaftlicher Literatur".126 Unter dem Namen "Ausschuss f�r Beschaffung 
ausl�ndischer Literatur" gab Pfl�cke als Obmann dieses Ausschusses ab Dezember 1943 den "Zentralnachweis 
f�r ausl�ndische Literatur" heraus.127  
 
 
 
 
Tagung der DGD 1942 in Salzburg 
 
Zur Vorbereitung der Tagung gab es im REM im April 1942 (nach dem 9.4.1942) eine Besprechung, auf der Kr�� 
wegen der Probleme beim Beschaffen ausl�ndischer Literatur die Kriegswichtigkeit dieser Tagung betonte. Diese 

                                                                                                               
124 siehe den Teilabschnitt "Auseinandersetzungen in der Leitung der DGD nach der Salzburger Tagung von 1942" im Abschnitt  

9 des vorliegenden Textes. 
125 Dokumentation und Arbeitstechnik, M�rz/April 1942. Siehe auch BA R 55/1243 Bl. 144.  
126 Dokumentation und Arbeitstechnik, M�rz/April 1942, S. 3 
127 Zentralnachweis f�r ausl�ndische Literatur / Maximilian Pfl�cke (Hrsg.). – Heft 1, 1. Dezember 1943 
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Literatur sei "nur durch Beziehungen zu beschaffen". Es d�rfe nicht wieder 15 Jahre dauern, bis die Beziehungen 
wieder in Gang kommen. Die L�cken in der Literatur w�rden zu gro�. 
 

Prinzhorn erkl�rte, "die Bibliothekare sind kriegswichtig, z.B. im Einsatz im Westen und im Osten. Wenn 
sich die Bibliothekare nicht um die B�chereien der besetzten Gebiete gek�mmert h�tten, w�re uns Vie-
les verloren gegangen.“  
Kummer wies darauf hin: „Unsere kriegswichtigen Probleme d�rfen auf der Tagung nicht anger�hrt wer-
den.“ 
Kr�� meinte, es w�rde "sehr begr��t, wenn das gesamte Ausland erf�hrt, da� sich z.B. die kriegsgefan-
genen Franzosen an deutschen Bibliotheken bet�tigen.“ 128 

Auf der Salzburger Tagung selbst, die vom 21. bis 24. September 1942 stattfand, wurde gem�� der von der NS-
F�hrung �ber Kummer durchgestellten Forderung der Terminus "Kriegswichtigkeit" nicht benutzt. Prinzhorn 
sprach diesbez�glich in seinem Tagungsbericht lediglich davon,  
"da� die Salzburger Tagung als ein Zusammentreffen im Kriege nur deshalb hat zustande kommen k�nnen, weil 
sie sich mit wesentlichen Dingen zu befassen und eine Reihe wichtiger Aufgaben zu l�sen hat. Das Programm 
der Tagung ist im Hinblick darauf nicht vom Zufall diktiert ..." 129  
Eine ausgekl�gelte, metasprachliche Formulierung, welche das, was wesentlich ist, ungesagt l��t und die den-
noch von den Lesern bzw. Tagungsteilnehmern verstanden werden kann: Es ging in Salzburg um die Aufgaben 
der DGD im Krieg. Pfl�cke hat das in seinem Tagungsbericht, wie weiter oben zitiert, deutlicher und unmi�ver-
st�ndlicher als Prinzhorn zum Ausdruck gebracht. 130 
 
(Zu weiteren Details der Salzburger Tagung siehe die Biographische Skizze Otto Frank) 
 
 
Auseinandersetzungen in der Leitung der DGD nach der Salzburger Tagung von 1942 
 
Seit dem 1.7.1944 war Kr�� Pr�sidialmitglied des Deutschen Normenausschusses. 131 Knapp anderthalb Jahre 
zuvor erwog Kr��, wie aus dem Brief Prinzhorns an Kr�� vom 18.2.1943 hervorgeht, den Vorsitz des Fachnor-
menausschusses Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen abzugeben. Ob er dabei den DGD-Vorsitzenden 
Prinzhorn als m�glichen Nachfolger im Blick hatte, blieb offen.  
 
Prinzhorn war als Vorsitzender der DGD sehr daran interessiert, auch den Vorsitz des Fachnormenausschusses 
zu �bernehmen und beide Vorsitzenden�mter "in Personalunion" auszu�ben. 132 Er �bte Druck aus, um Otto 
Frank vom Deutschen Normenausschu�, der ebenfalls in Personalunion die Gesch�ftf�hrung sowohl der DGD 
als auch des Fachnormenausschusses wahrnahm, von seinen Posten zu verdr�ngen. Prinzhorn begr�ndete 
diese an Frank gerichtete R�cktrittsforderung mit dem "Wunsch politischer Stellen", eine indirekte, aber in der Zeit 
der Nazidiktatur h�chst gef�hrliche Drohung.133  
 
Es lassen sich f�r diese Vorg�nge zwei im Hintergrund wirkende und miteinander zusammenh�ngende Ursachen 
vermuten. Die eine Ursache mu� in einer politisch begr�ndeten Kontrastellung zwischen dem als hundertprozen-
tiger Nationalsozialist profilierten Bibliotheksdirektor Prinzhorn und dem nicht der NSDAP angeh�renden Normen-
fachmann Frank gesehen werden.  
Die zweite, grundlegendere Ursache der offen zutage getretenen Konfrontation ist darin zu suchen, da� die DGD 
in methodischer und organisatorischer Hinsicht aus dem Fachnormenausschu� f�r Bibliothekswesen, der Teil des 
Deutschen Normenausschusses war, hervorgegangen war.134 Der Fachnormenausschu� und der ihm �berge-
ordnete Deutsche Normenausschu� besa�en somit �ltere und gr��ere Anspr�che auf die F�hrung der DGD als 
das Bibliothekswesen. So gesehen war Frank eher als Prinzhorn f�r die Funktion des Vorsitzenden der Deut-
schen Gesellschaft f�r Dokumentation pr�destiniert. Aber eine Entscheidung f�r den Nicht-Pg. Otto Frank kam f�r 
die Entscheidungstr�ger im NS-System nicht in Frage. 
 
Der Gedanke liegt nahe, da� der Taktiker Kr�� mit einem R�cktritt vom Amt des Fachnormenausschu�vorsitzen-
den und einem Wechsel in das Pr�sidium des DNA die latenten Spannungen mildern wollte. Da� Prinzhorn den 
damit frei werdenden Platz sofort f�r sich beanspruchte, mu� von Kr�� nicht unbedingt beabsichtigt gewesen 
sein. Mit dem Anfang 1943 erfolgten R�cktritt Franks vom Posten des DGD-Gesch�ftsf�hrers konnte Prinzhorn 
letztlich nur einen Teilerfolg verbuchen. Kr�� gab sein Amt als Vorsitzender des Fachnormenausschusses nicht 
auf. Frank leitete noch bis 1947 die Gesch�fte dieses Ausschusses. (n�heres hierzu siehe die Biographische 
Skizze Otto Frank) 
 
                                                                                                               
128 BA 4901 REM 2785 Bl. 541-3 
129 Fritz Prinzhorn: Erste Arbeitstagung des erweiterten Beirates der Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation in Salzburg 

vom 21. bis 24. September 1942. – In: Zentralblatt f�r Bibliothekswesen 59 (1942) Heft 11/12, S. 498-499 
130 Maximilian Pfl�cke: Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation ... a.a.O. 
131 Bibliothek des Deutschen Instituts f�r Normung (DIN), Fachleute der Normung, Stehordner Kr – Ku, Datenblatt Kr�� 
132 Schreiben Prinzhorn an Kr�� vom 18. 2. 1943. – In: Archiv BBAW, Nachla� Pfl�cke, Akte 1  
133 Schreiben Prinzhorn an G�lich vom 17. 2. 1943. - In: Archiv BBAW, Nachla� Pfl�cke, Akte 1 
134 Schreiben Prinzhorn an Kr�� vom 18. 2. 1943. – a.a.O. 
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10) Die Deutsche Gesellschaft f�r Dokumentation als Teil des NS-Systems 
 
 
�ber die sp�te Gr�ndung der Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation 
 
Unter politischem und zeitlichem Aspekt kann die Gr�ndung der DGD im Jahr 1941 nicht als ein logisches Glied 
in der Entwicklung der Dokumentation, wie sie sich im europ�ischen Rahmen und im Weltma�stab lange vor 
dem Zweiten Weltkrieg vollzogen hatte, angesehen werden. Die Bedeutung der Dokumentation f�r das Beschaf-
fen, Erschlie�en, Aufbereiten und gezielte Verbreiten wissenschaftlicher Informationen (Fachinformationen) war 
zum Zeitpunkt der DGD-Gr�ndung international und auch unter einschl�gigen deutschen Fachleuten l�ngst aner-
kannt. In den Jahren vor dem zweiten Weltkrieg existierten bereits internationale Institutionen auf dem Gebiet der 
Dokumentation. Es fanden internationale Kongresse zur Dokumentation statt, an denen Kr�� und nach 1933 
auch Kummer regelm��ig teilnahmen. Dazu die folgende �bersicht (siehe auch Abschnitt 6) 
 
September 1935 Tagung des Internationalen Instituts f�r Dokumentation, Kopenhagen. 
  Teilnahme von Kr��, Pfl�cke, Predeek, Sch�rmeyer. 
August 1936 Tagung des Internationalen Instituts f�r Dokumentation, Den Haag.  

1935 hat der Deutsche Normenausschu� im Einvernehmen mit dem REM „die gesamten Be 
lange Deutschlands auf dem Gebiet der Dokumentation �bernommen“. Deshalb soll Frank vom  
DNA , ebenso wie Kr�� u.a., an der Tagung des IID (Institut International de Documentation) im   
August 1936 in Den Haag) teilnehmen. 135  

 
August 1937 Weltkongre� f�r universale Dokumentation, Paris. 

Im Januar wird Kr�� vom REM (Reichsministerium f�r Wissenschaft, Erziehung und Volksbil-
dung) mit der Delegationsbildung beauftragt. Kr�� teilt Prinzhorn mit, da� dessen Teilnahme 
dringend erw�nscht sei.136 Im Juli 1937 benennt Kr�� der Deutschen Kongress-Zentrale als De-
legationsmitglieder u.a.: Kr��, Kummer, Abb, Sch�rmeyer, Frank, Pfl�cke. 137  Betreffs Teil-
nahme von Prinzhorn siehe Abschnitt 6 
. 

September 1938 14. Internationale Konferenz f�r Dokumentation, Oxford. 
Im Mai meldet Kr�� dem REM die Personen, die sich zur Teilnahme angemeldet haben, darun-
ter Kr��, Kummer, Frank, Prinzhorn. Im Juni ergeht die offizielle Konferenzeinladung durch den 
Chairman des Organizing Comitees, Bradford.  Kr�� wird als Mitglied des Ehrenausschusses 
und  Frank als Vorstandsmitglied und Schatzmeister (Honorary Treasurer) benannt. Als deut-
sche Vortragende werden in der Einladung u.a. aufgef�hrt: Pfl�cke, Sch�rmeyer, Frank (Nor-
mung und Dokumentation), Prinzhorn. Im August wird Kr�� vom REM zum „F�hrer der amtli-
chen Delegation“ des Kongresses in Oxford bestimmt. 138  

 
August 1939 15. Internationale Konferenz f�r Dokumentation, Z�rich (10.-14. August) 

Im M�rz 1939 reicht Kr�� dem REM die Liste der vorgeschlagenen Teilnehmer ein, sie enth�lt 
u.a. die Namen von Kr��, Kummer, Frank, Prinzhorn, Sch�rmeyer, Predeek.  
Die deutsche Delegation umfa�te insgesamt 25 Teilnehmer:139 

 
August 1940 Geplanter Internationaler Kongre� f�r Dokumentation, Berlin 

Der Kongre� konnte nicht mehr durchgef�hrt werden. Diesbez�glich schrieb Kr��  am 19.7. 
1941 an das REM: “Der f�r 1940 geplante Internationale Kongress f�r Dokumentation hat 
ebenso wie der geplante Dritte Internationale Kongre� f�r Bibliothekswesen und Bibliographie  
wegen des Kriegsausbruchs nicht mehr stattgefunden“  140 

 
Ungeachtet der aktiven Teilnahme deutscher Delegationen (alle unter Leitung von Kr��) an den ma�gebenden 
internationalen Tagungen zur Dokumentation kam es bis zum Jahr 1941 in Deutschland nicht zur Bildung einer 
Dokumentationsgesellschaft oder einer vergleichbaren Einrichtung. Daf�r werden folgende Gr�nde gesehen: 

- m�glicherweise generelle Untersch�tzung oder Mi�achtung dokumentarischer Arbeit durch die zust�n-
digen Regierungsbeh�rden der Weimarer Republik und nach der Macht�bertragung an die Hitler-
Regierung durch die entsprechenden F�hrungsorgane des NS-Regimes; 

                                                                                                               
135 Schreiben DNA an REM vom Juni 1936. Siehe BA 4901 REM 2785 Bl. 24-25.   

Zitiert in: Gerd Simon: http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/ChrDok.pdf, S.6 
136 BA 4901 REM 2785 Bl. 112 
137 BA 4901 REM 2785 Bl. Bl. 77-78, 131-2  
138 BA 4901 REM 2785 Bl. 239, 262-8, 251-2 
139 Fachnormenausschu� Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen: Bericht �ber die 15. Tagung des Internationalen Verban-
des f�r Dokumentation in Z�rich vom 10. bis 14. August 1939. – Berlin, 8. 9. 1939, S. 1-4 
140 BA 4901 REM 2785 Bl. 450 
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- mangelndes oder fehlendes Interesse des deutschen Bibliothekswesens an einer eigenst�ndigen Orga-
nisation f�r die Dokumentationsarbeit, insbesondere weil in gro�en Bibliotheken bereits bestimmte Auf-
gaben der Dokumentation mit wahr genommen wurden; 

- zu schwach ausgebildetes Interesse potentieller Nutzerkreise, insbesondere auf naturwissenschaftlichen 
und technischen Gebieten, an einer nach einheitlichen Prinzipien gef�hrten Dokumentationsarbeit; 

- die Vorstellung, da� mit einer �bertragung der Zentralstellenfunktion f�r die Dokumentation an den 
Deutschen Normenausschu� die Dokumentationsfrage hinreichend geregelt sei.  

 
Speziell zu dem letztgenannten Punkt hat sich Kr�� beim Er�ffnen der gr�ndungsvorbereitenden Sitzung vom 28. 
Mai 1941 mit den Worten ge�u�ert, er habe  
 
"vor einigen Jahren den zust�ndigen Reichsminister f�r Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung gebeten, den 
Deutschen Normenausschu� bzw. den Fachnormenausschu� f�r Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen zu 
beauftragen, als Zentralstelle f�r die Dokumentation in Deutschland zu wirken und die deutschen Belange gegen-
�ber dem Ausland zu vertreten. " 141  
 
Was in diesem Zitat wie ein Weg zur Probleml�sung klingt, stellt sich in der R�ckschau eher als eine Hilfsma�-
nahme dar, mit der eine vom NS-Regime f�r seine Kriegsvorbereitungen eher zu erwartende L�sung, n�mlich die 
durchgreifende Organisation der Dokumentationsarbeit im ganzen Land, bis zum Jahr 1941 vertagt wurde. 
 
 
Zur Bedeutung der DGD f�r das NS-Regime 
 
Die Deutsche Gesellschaft f�r Dokumentation wurde 1941, ungeachtet der Namensgebung, nicht schlechthin um 
der Dokumentation, sondern um der Informationen, exakter der Fachinformationen 142 willen geschaffen. Den 
Entscheidungstr�gern im NS-Staat war zunehmend klar geworden, da� im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Ge-
samtstrategie nicht nur eine Reihe starker wissenschaftlicher Bibliotheken, sondern auch ein leistungsf�higes und 
zu diesem Zweck zentralisiert gef�hrtes System der „Dokumentation“ (eigentlich der „Dokumentation und Infor-
mation“) gebraucht wurde. Sie ordneten, offensichtlich unter R�ckgriff auf fr�here Vorschl�ge von Kr�� und ande-
ren, die Bildung einer entsprechenden Einrichtung an, um die f�r Wirtschaft, Wissenschaft und Technik dringend 
erforderlichen �konomischen, wissenschaftlichen und technischen Informationen schnell und gezielt ermitteln und 
f�r die Kriegsziele Deutschlands verwerten zu k�nnen.  
 
Die sechs Jahre Zeit zwischen 1933 und 1939 hatten nicht ausgereicht, um die Erkenntnis von der Zweckm��ig-
keit und Notwendigkeit einer Einrichtung wie der DGD bei den Nazif�hrern fr�her heranreifen zu lassen. Ihr eige-
ner Krieg hatte sie, was die Fachinformationspolitik anbetraf, bereits �berrollt, lange bevor die Kriegsereignisse 
begannen, auf das Hitlerreich zur�ckzuschlagen.   
 
Da� Nazideutschland vor allem in den letzten Kriegsjahren intensiv bem�ht war, die neuesten Ergebnisse aus 
Forschung und Entwicklung des In- und Auslands f�r seine milit�rischen Zwecke zu verwenden, zeigte sich be-
sonders deutlich auf dem Gebiet der Kernspaltung. Dem diente auch der von der DGD in Zusammenarbeit mit 
dem Reichssicherheitshauptamt der SS geschaffene „Zentralnachweis f�r ausl�ndische Literatur“, auf dessen 
150 Adressaten umfassender Versandliste die Namen der im Nazireich verbliebenen f�hrenden deutschen Kern-
physiker Prof. Dr. Otto Hahn (Kaiser-Wilhelm-Institut f�r Chemie, Berlin-Dahlem) und Prof. Dr. Werner Heisen-
berg (Kaiser-Wilhelm-Institut f�r Physik, Berlin-Dahlem) verzeichnet waren.143 

 
 
Die DGD-Gr�ndung aus der Sicht der deutschen Weltkriegsf�hrung 
 
So lange man die konkreten Zeitumst�nde nicht in Betracht zieht und in der DGD-Gr�ndung nur die Entstehung 
eines "harmlosen", rein fachlichen Verbandes zu sehen glaubt, bleibt es unerkl�rlich, warum ausgerechnet im 
Fr�hsommer 1941 die NS-Entscheidungstr�ger zur Schaffung einer Dokumentationsgesellschaft bereit waren. 
Es hat sich noch kein Dokument wiedergefunden, welches, �ber die F�hrungsebene Kr��-Kummer-(Rust) hi-
nausgehend, als Auftrag der NS-F�hrung zur Bildung einer Gesellschaft f�r Dokumentation zu verstehen w�re. 
Da� es einen solchen Auftrag gab, kann jedoch durch R�ckschl�sse aus den Zeitumst�nden, unter denen die 
DGD-Gr�ndung erfolgte, als sicher gelten.  
Die Berechtigung f�r diese Annahme ergibt sich aus der Kriegspolitik des Nazireiches. Die DGD wurde erst in 
der Hochbl�te des NS-Systems geschaffen, als das faschistische Deutschland halb Europa unterjocht hatte und 
knapp einen Monat vor seinem �berfall auf die Sowjetunion stand. Mit gro�er Wahrscheinlichkeit hatten sp�te-
stens zu diesem Zeitpunkt die obersten Machthaber im NS-Staat, welche letztlich die Entscheidung �ber die 
Gr�ndung einer Gesellschaft f�r Dokumentation zu f�llen hatten, die Zweckm��igkeit und N�tzlichkeit einer sol-
chen Institution f�r die Unterst�tzung ihrer faschistischen Weltherrschaftspl�ne erkannt. 
 

                                                                                                               
141 Deutscher Normenausschu�, Sitzungsbericht Fachnormenausschu� ...  a.a.O. S. 2 
142 Fachinformationen sind die n�tzlichen Ergebnisse gut gef�hrter Dokumentationsarbeit. 
143 Martin Sandberger: Zentralnachweis f�r ausl�ndische Literatur (bei der Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation). –  

Rundbrief des RSHA VI A1 (Martin Sandberger) vom 20.04.1944) 
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Zur Beantwortung der Frage, warum aber gerade im Fr�hsommer 1941 die Gr�ndung der DGD erfolgte, mu� 
man den Gr�ndungszeitpunkt im Zusammenhang mit den deutschen Kriegsvorbereitungen und -handlungen der 
Jahre 1940/41 betrachten.  
Der 28. Mai 1941 - Datum des Tages, an dem erstmals im gr��eren Teilnehmerkreis �ber die Bildung der DGD 
gesprochen und die Gr�ndung vorbereitet wurde, liegt zwischen zwei Eckdaten der NS-Weltmachtspolitik: dem 
18. Dezember 1940, an dem Hitler mit der "Weisung Nr. 21" den Oberkommandos der drei Wehrmachtsteile den 
Auftrag gab, einen Angriffskrieg gegen die Sowjetunion vorzubereiten und dem 22. Juni 1941, an dem der �ber-
fall begann.  
 

Das Datum 22. Juni 1941 liegt f�nf Wochen hinter dem 15. Mai 1941, der in der "Weisung Nr. 21" ur-
spr�nglich als Abschlu�datum f�r die Kriegsvorbereitungen und damit f�r den Kriegsbeginn gegen die 
Sowjetunion vorgesehen war. Dieses Angriffsdatum mu�te jedoch wegen notwendig gewordener Wehr-
machts-Kriegshandlungen auf dem Balkan verschoben werden.144  

 
In den Zeitraum Mai/Juni 1941 f�llt weiterhin eine am 2. Mai 1941 im "Wirtschaftsf�hrungsstab" unter der Leitung 
von Hermann G�ring durchgef�hrte Besprechung mit den in der "Vierjahresplanbeh�rde" vertretenen Staatsse-
kret�ren 145 und weiteren hochrangigen Personen �ber den "Fall Barbarossa",146 wie der Angriffsbeginn gegen 
die UdSSR in der NS-F�hrung bezeichnet wurde.147 

 
Es ist irreal anzunehmen, da� genau zu der Zeit, in der Nazideutschland den zweiten Weltkrieg seinem H�he-
punkt und damit dem "Endsieg" entgegen zu f�hren gedachte, eine der NS-Wirklichkeit entr�ckte Versammlung 
von Dokumentalisten und Bibliothekaren h�tte organisiert werden k�nnen, um eine auf "friedliche Arbeit" ausge-
richtete Fachorganisation zu gr�nden. Diese Vorstellung ist auch irreal angesichts der Teilnehmerschaft der 
gr�ndungsvorbereitenden Beratung, zu der zahlreiche "W�rdentr�ger" der SS und der NSDAP geh�rten und in 
der Vertreter des gesamten Machtapparates des NS-Staates vereint waren.    
 
Den meisten, wenn nicht allen Teilnehmern der gr�ndungsvorbereitenden Sitzung vom 28. Mai 1941 d�rfte klar 
gewesen sein, da� der 1939 begonnene Weltkrieg mit der Besetzung gro�er Teile West-, S�d- und Nordeuropas 
noch lange nicht zu Ende war, die bewaffnete Auseinandersetzung mit dem "bolschewistischen Hauptfeind" in 
naher Zeit bevorstand und die Dokumentationsarbeit nun erst recht auf die Kriegsbedingungen und den imperia-
listischen Anspruch des NS-Staates ausgerichtet werden mu�te.  
 
Dem entsprechen im vollen Umfang die Worte, mit denen der stellvertretende DGD-Vorsitzende Maximilian Pfl�k-
ke drei Jahre sp�ter, im September 1944, auf einer DGD-Tagung im G�stehaus Berlin-Wannsee die Hauptaufga-
be der DGD formulierte und die im geheimen Sitzungsprotokoll wie folgt wiedergegeben wurden: 
 
"Dr. Pfl�cke zeigt auf Grund der Erfahrungen im Bereich der Chemie, da� ein Maximum an Wissen und Erkennt-
nissen aus der Feindliteratur und deren Auswertung im milit�rischen, wissenschaftlichen sowie industriellen Sek-
tor erstrebt werden mu�. Deswegen sei auch die Deutsche Gesellschaft f�r Dokumentation entstanden und der 
Zentralnachweis f�r ausl�ndische Literatur geschaffen worden.“ 148  
Schon zwei Jahre zuvor schrieb Pfl�cke gleich am Anfang seines Berichtes �ber die im September 1942 in Salz-
burg durchgef�hrte Tagung der DGD:  
 
"Die Salzburger Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation war eine kriegswichtige Tagung, 
da sie sich mit den wesentlichsten richtunggebenden Fragen auf dem Gebiet der Dokumentation besch�ftigt und 
die L�sung einer Reihe dokumentationswichtiger Aufgaben in Angriff genommen hat." 149  
Mit aller Deutlichkeit gibt hier der stellvertretende DGD-Vorsitzende Pfl�cke zu erkennen, da� die 1941 unter 
Leitung von Kr�� geschaffene Deutsche Gesellschaft f�r Dokumentation von Anfang an eine der kriegswichtigen 
Institutionen des NS-Staates war.  
 
Kr�� geh�rte neben Kummer, von Kielpinski, Prinzhorn und Pfl�cke zu den Hauptakteuren bei der Gr�ndung 
dieser kriegswichtigen Gesellschaft. Nach vollzogener Bildung der DGD war Kr�� bis zum Schlu� im Jahre 1945 
                                                                                                               
144 Im April 1941 hatte die deutsche Wehrmacht Griechenland �berfallen und unterworfen. Gegen diese Okkupation setzten   

sich sehr bald griechische Widerstandsk�mpfer mit bewaffneten Aktionen zur Wehr. 
145 Anwesend waren die Staatssekret�re aus der Vierjahresplanbeh�rde, dem Reichsministerium Ern�hrung und Landwirt 

schaft, dem Reichswirtschaftsministerium, dem Reichsforstamt und dem Reichsarbeitsministerium sowie vermutlich die  
Staatssekret�re aus dem Ausw�rtigen Amt, dem Reichsverkehrsministerium und dem Reichsministerium der Finanzen; der  
Chef des Wehrwirtschafts- und R�stungsamtes und weitere Spitzenbeamte aus Ministerien. Vermutlich nahmen auch Jodl  
und Rosenberg (in N�rnberg zum Tode verurteilt und hingerichtet) an der von G�ring geleiteten Sitzung teil. �ber die Teil 
nahme eines Vertreters des REM gibt es keinen Beleg. Siehe Dietrich Eichholtz: Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft  
1939-1945, Band I: 1939-1941. – Akademie-Verlag Berlin 1984. 

146 In Hitlers "Weisung Nr. 21" verwendeter Deckname f�r den �berfall auf die Sowjetunion. 
147 Der N�rnberger Proze�: F�nfter Tag. Montag, 26. November 1945. Der N�rnberger Prozess, S. 1796. Vgl. N�rnberger 

Proze� Bd. 2, S. 331; Sekund�rquelle http://www.digitale-bibliothek.de/band20.htm 
148 Das zitierte geheime Sitzungsprotokoll stammt aus den Akten des Amtes VI G des RSHA. Protokollant war der SS- 

Obersturmf�hrer Alfred Karasek. (Siehe auch M. Komorowski: NS-Erbe im Bibliothekswesen. – In: Bibliotheken w�hrend des  
Nationalsozialismus Teil II, S. 281) 

149 Maximilian Pfl�cke: Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft f�r Dokumentation vom 21. bis 24. September 1942 in Salz 
burg. – In: Dokumentation und Arbeitstechnik, November/Dezember 1942, S.1 
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Mitglied des Beirates der DGD.150  Hier arbeitete Kr�� wie schon zuvor eng mit Rudolf Kummer aus dem 
Reichsministerium f�r Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung zusammen, der ebenfalls diesem Beirat ange-
h�rte.151 Kr��, zugleich Vorsitzender des bereits 1936 gebildeten Reichsbeirates f�r Bibliotheksangelegenheiten 
und seit 1927 Vorsitzender des Fachnormenausschusses Bibliotheks-, Buch- und Zeitschriftenwesen, hatte in 
Gemeinschaft mit Rudolf Kummer alle F�den zum Bibliothekswesen und zum nunmehr deutschlandweit organi-
sierten Dokumentationswesen in der Hand. 
 
 
 
11) Letzte Jahre 
 
Die letzten Lebensjahre von Kr�� waren vom Tod seiner Ehefrau �berschattet. Anna geb. Pendexter, 1880 in 
Chicago (USA) geboren, verstarb am 30. August 1941. 152  
 
 
Sicherung der Best�nde der Preu�ischen Staatsbibliothek 
 
Die ersten Schritte zur Sicherung des Gesamtbestandes der Preu�ischen Staatsbibliothek (mehr als drei Millio-
nen B�nde) 153 vor drohenden Luftangriffen wurden bereits ab August 1939 unternommen.154   
 
F�r die Staatsbibliothek Unter den Linden begann der Zweite Weltkrieg bereits am 26. August 1939. Generaldi-
rektor Hugo Andreas Kr�� war �ber den bevorstehenden Angriff auf Polen informiert worden. Zwar ging von der 
polnischen Luftwaffe keine ernsthafte Gefahr f�r Berlin aus, aber vorsichtshalber verbrachte man einige Sch�tze 
in den Panzerkeller des Reichswirtschaftsministeriums auf der gegen�berliegenden Stra�enseite. 155 
 
Schon am 10. April 1941 wurde die Staatsbibliothek von Brandbomben direkt getroffen. Ab Juli 1941 organisierte 
Kr��, wegen der sich verst�rkenden Gefahr einer Zerst�rung der Preu�ischen Staatsbibliothek durch Bomben-
angriffe der Alliierten, in seiner Verantwortung als Generaldirektor und auf Weisung des Reichsministeriums die 
schrittweise Evakuierung des nahezu gesamten Bibliotheksbestandes. Im Sp�tsommer 1943 wurde der allgemei-
ne Benutzerbetrieb in der Staatsbibliothek eingestellt. 156 
 
Im Oktober 1943 begann der Abtransport der noch vorhandenen zwei Millionen B�nde. Die Verlagerung wurde 
1944 im wesentlichen abgeschlossen. Restbest�nde wurden noch bis Februar 1945 ausgelagert. 1,5 Millionen 
B�cher (fast die H�lfte der Best�nde der Preu�ischen Staatsbibliothek) wurde in Kisten und als lose B�cher-
massen im Kalibergwerk Hattorf Schacht Ransbach – Heimboldshausen, Kreis Hersfeld, 750 m unter Tage einge-
lagert. (Weiteres zum Schicksal der nach Hattorf ausgelagerten Best�nde siehe Anlage 1) 
 
Durch die Auslagerung des Bibliotheksbestandes in eine ganze Reihe von Standorten konnten mindestens drei 
Viertel der drei Millionen B�cher der Preu�ischen Staatsbibliothek Berlin vor der Vernichtung bewahrt werden.  
 
 
Politische �berwachung von Kr�� 
 
Der �berwachungs- und Verfolgungsapparat des NS-Regimes besch�ftigte sich auch mit Kr��. Seine Kontakte 
mit ausl�ndischen Wissenschaftlern wurden argw�hnisch beobachtet, wie zwei im letzten Kriegsjahr verfa�te 
Schreiben aus dem Apparat des Reichsleiters Rosenberg belegen. 
Am 7. Juli 1944 richtete das in der Ausweichstelle Ratibor befindliche Kulturpolitische Archiv des Apparates 
Rosenberg an das im gleichen Hause angesiedelte Rosenbergsche Hauptamt Wissenschaft eine Anfrage, in der 
es hei�t: 
 
"Wir bitten Sie um Ihre Stellungnahme zu dem Generaldirektor der Preussischen Staatsbibliothek Geh. Reg. Rat 
Dr. Kr�ss. Wir besch�ftigen uns deshalb mit ihm, weil uns bekannt wurde, dass er in brieflichem Verkehr mit dem 
j�dischen Philosophieprofessor an der Sorbonne Brunschwicg stand. [...] (Dr. Sachse) Reichsstellenleiter" 157 

 
 
Ein weiteres Schreiben desselben Absenders an das Hauptamt Wissenschaft vom 29. August 1944 besagt,  
 

                                                                                                               
150 Dokumentation und Arbeitstechnik, Januar 1942, S.1 
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"dass die uns jetzt zugegangene politische Beurteilung K.�s keine Bedenken enth�lt. Es handelt sich hier aller-
dings um eine der �blichen Ausk�nfte des Gaupersonalamtes auf Vordruck, wobei anzunehmen ist, dass dort die 
Vergangenheit von K. nicht weiter bekannt ist." Es wird ein in den Akten befindliches l�ngeres Schriftst�ck aus 
dem Jahr 1941 genannt, "in dem schon auf die Verpflichtungen K. �s mit j�dischen Kreisen hingewiesen wird." 158 

 
 
 
Das Ende 
 
Im April 1944 (genau am 18.4.1944) nahm Kr�� in Gr�lsdorf bei Luckau (Niederlausitz) Unterkunft.159 Am 13. 
April 1945 kehrte er aus seinem Ausweichquartier letztmalig nach Berlin zu den noch im Haus der Staatsbiblio-
thek verbliebenen Mitarbeitern zur�ck. 
 
Am 27. April 1945 setzte Hugo Andres Kr�� in Berlin im Schutzraum der schwer zerst�rten Preu�ischen Staats-
bibliothek seinem Leben selbst ein Ende. Sein erstes, vorl�ufiges Grab fand Kr�� im Ehrenhof der Staatsbiblio-
thek in Berlin.160 161 Sp�ter wurde er nach dem S�dwest-Friedhof Stahnsdorf bei Potsdam umgebettet.162 
 
 
Dr. Breitenbach, ein 1933 aus „rassischen Gr�nden“ zur Emigration gezwungener zeitweiliger Mitarbeiter der 
Staatsbibliothek, erinnert sich 1976 an einen Berlin-Aufenthalt im Herbst 1945: 163 
 
 

„Inzwischen hatte ich reichlich Zeit, mich in Berlin umzusehen, vor allem in der Staatsbibliothek, wo 
ich das zweite Volont�rjahr 1928/29 zugebracht hatte, und wo damals noch manche Freunde und 
Kollegen waren. Im Vorhof zeigte man mir die Stelle, wo man den von mir hochgesch�tzten Gene-
raldirektor Hugo Andres Kr�ss begraben hatte. Er hatte den Zusammenbruch nicht �berleben wol-
len. Teile des Geb�udes waren wenig besch�digt, doch war die Kuppel des Lesesaals eingest�rzt 
und formte einen riesigen Schutthaufen, auf den der Regen str�mte.“  

 
___________________________ 
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160 Werner Schochow ..... a.a. O. S.44. Kr�� starb an Gift oder an einer �berdosis Schlaftabletten.  
161 Friedhilde Krause: „Auch Hoecker geht spazieren!“. Eine Studie zu Leben und T�tigkeit des Bibliotheksdirektors Dr. Rudolf  

Hoecker. – Hannover: Laurentius-Verlag 1997, S.42 
162 Hermann Fuchs: a.a.O., S. 123 
163 Friedhilde Krause: „Auch Hoecker geht spazieren!“. – Hannover: Laurentius Verlag 1997, S. 59-60 
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Anlage 1 Wiederaufnahme der Arbeit der Preu�ischen Staatsbibliothek nach Kriegsende 
 
Der sowjetische Milit�rkommandant von Berlin, Generaloberst Gorbatow, genehmigte der Preu�ischen Staatsbi-
bliothek am 12. Juli 1945 die Fortf�hrung der Arbeiten. Der entsprechende Befehl lautete in der deutschen �ber-
setzung:  
„Ich gestatte der Preu�ischen Staatsbibliothek zu arbeiten. Ich verbiete kategorisch, B�cher, Akten und sonstiges 
Material aus dem Bibliotheksgeb�ude zu beschlagnahmen.“ 164 
 
 

Zum Schicksal der nach Hattorf ausgelagerten Best�nde in der Zeit des kalten Krieges 
 
Nach Kriegsende wurden von Sommer 1946 bis M�rz 1947 unter Leitung von Clemens K�ttelwesch und Heinrich 
Kramm die unter Tage eingelagerten B�cherbest�nde aus dem zur amerikanischen Besatzungszone geh�renden 
Kalibergwerk Hattorf geborgen und nach Marburg (gleichfalls amerikanische Zone) gebracht.  
Im November 1946 wird von der Hessischen Bibliothek mit diesen der Berliner Staatsbibliothek geh�renden Be-
st�nden im ger�umten Geb�ude der Universit�tsbibliothek Marburg eine provisorische "Staatsbibliothek im Exil" 
er�ffnet 
Von 1965 bis 1977 wurden diese B�cher wieder nach Berlin zur�ckgef�hrt, dieses Mal jedoch in den Westteil der 
Stadt. Ihr k�nftiger Standort wurde die von 1967 bis 1978 neuerbaute "Staatsbibliothek Preu�ischer Kulturbesitz" 
am Potsdamer Platz. 165 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Anlage 2 
 
Publikationen von H.A. Kr�� 
 
Ein Verzeichnis von Ver�ffentlichungen aus den Jahren 1926 bis 1937 166 
 

Von der Preu�ischen Staatsbibliothek. – 4 Seiten. Aus: Minerva-Zeitschrift 2 (1926), S.33-37 
 

Adolf von Harnack Generaldirektor der Staatsbibliothek 1. Oktober 1905 – 31. M�rz 1921 < 10. Juni 
1930. Ansprache des Generaldirektors der Staatsbibliothek Geheimen Regierungsrats Dr. H.A. Kr�� bei 
der Ged�chtnisfeier im Harnackhaus am 15. Juni 1930. – 3 Seiten 

 
Der V�lkerbund und die internationale geistige Zusammenarbeit. – 6 Seiten, Sonderabdruck aus: Inter 
Nationes, Jahrgang I (1931) 

 
F�nfundzwanzig Jahre Preu�ischer Beirat f�r Bibliotheksangelegenheiten. – 3 Seiten, Sonderabdruck 
aus dem Zentralblatt f�r Bibliothekswesen Jahrgang 50 Heft 1 1933. 
Gr�ndung des Beirats 1907. Zitat: „ ... ist der Preu�ische Beirat bis heute preu�isch geblieben. Der im 
Sturm und Drang nach der staatlichen Umw�lzung einst geplante Reichsbibliotheksrat ist nicht Wirklich-
keit geworden.“ 167  

 
Die Beherrschung des Wissens. – 3 Seiten. Ansprache auf dem Weltkongre� der Dokumentation Paris 
1937.  
Zitate: "Durch die immer weitergehende Arbeitsteilung werden die Menschen mehr und mehr aufeinan-
der angewiesen." und „Wir wissen Weniger und Weniger von immer Mehr und Mehr und wir wissen 
Mehr und Mehr von immer Weniger und Weniger.“ 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
164 Tafel-Ausstellung „Doppelter Neuanfang in Ost und West“, Staatsbibliothek Berlin, Haus II Potsdamer Platz (Stand der 

Ausstellung vom August 2004) 
165 Tafel-Ausstellung „Doppelter Neuanfang in Ost und West“. – a.a.O. 
166 Kr��, Hugo Andres: Zur Geschichte der Staatsbibliothek.- DSB-Signatur 169 202; Aufs�tze und Ansprachen von Hugo An 

dres Kr�� 1926-1937. - DSB-Signatur 4“ 114 137 
167 Diese Aussage stammt von 1932. Vier Jahre sp�ter entstand der Reichsbibliotheksrat doch – als „Reichsbeirat f�r Biblio 

theksangelegenheiten“ (Gr�ndungsdatum 12. 7. 1936). 
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Anlage 3   
 
Ver�ffentlichungen zum 65. Geburtstag von Kr�� am 11. Januar 1944 
 
V�lkischer Beobachter (Berliner Ausgabe), Nr. 10, 10.1. 1944, S. 4  [Original] 
[anonym]:  Der Leiter der Preu�ischen Staatsbibliothek. Zum 65. Geburtstag von Geh. Regierungsrat Prof. Dr. 
Hugo Kr�� 
Allgemein gehaltener Kurzbeitrag. Gro�es Lob. Keine NS- oder DGD-Hinweise. 
 
Danziger Vorposten, Nr. 11, 12. 1. 1944 [MRF] 
Kurt Mandel: Ein weltber�hmter Bibliothekar 
Kurzer Beitrag 
�berschwengliches Lob. Keine NS- oder DGD-Hinweise. 
 
Der Westen. Berliner Tageszeitung, Nr. 9, 10. 1. 1944 [MRF] 
[anonym]: Geheimrat Kr�� 65 Jahre. Der Generaldirektor der Preu�ischen Staatsbibliothek Berlin 
Allgemein gehaltener Kurzbeitrag. Keine NS- oder DGD-Hinweise. 
 
Deutsche Zeitung in Norwegen (Oslo), Nr. 9, 12. 1. 1944, S. 2 [Original] 
Kurt Mandel: Ein weltbedeutender Bibliothekar. Hugo Andres Kr�� zum 65. Geburtstag 
Gleicher Inhalt wie Danziger Vorposten. Keine NS- oder DGD-Hinweise. 

 
Der Tagesspiegel (Berlin), Nr. 17391, 27. 4. 2001, S. 15 [MRF] 
Stephan Wieler: Die Feuerspur der B�cher. Vor 56 Jahren nahm sich Hugo Andres Kr��, der letzte Generaldirek-
tor der Preu�ischen Staatsbibliothek, das Leben 
Kurzbeitrag. 
Aus dem Inhalt: "Auch nach der Macht�bernahme der Nazis zeigte sich Kr�� als pflichtbewu�ter und loyaler 
Beamter." Strikt befolgte er Weisungen, j�dische Mitarbeiter zu entlassen. 
 
 
Die Quellen wurden eingesehen am 3.7.2006 in der Zeitungsabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin in Berlin, 
Westhafen. MRF = Mikrorollfilm; Original = Zeitungsoriginal 
 
 
Weitere Quelle (nicht eingesehen)  
 
Die Woche (Berlin), Jg. 46 (1944), Nr. 1, S. 4 (vermutlich gleichfalls zum 65. Geburtstag) 
Titel: Man spricht von ihnen. Im Reich der B�cher 
 
 
Alle o.g. Quellenhinweise wurden entnommen aus: Mitteilungen SBB (PK) N.F. 11. 2002, H.2 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 Die Unterstreichungen in Zitaten wurden von mir vorgenommen. Bei Textpassagen, wo der Zitierte selbst durch Unterstrei 
chung eine Hervorhebung vorgenommen hat, erfolgte ein gesonderter Hinweis. Alle farbigen Hervorhebungen stammen von  
meiner Hand. E.G. 

 


