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Editorial

GESCHICHTE OHNE NUTZEFFEKT

Als man seinerzeit — der AnlaB vor 200 Jahren wird in diesem Jahr gefeiert — die 

Kloster aufhob, bahnten sich die Sorgen kiinftiger Kirchenmanner und Denkmalpfleger 

an. Die neuen Nutzungen, die man im giinstigeren Fall fiir die sakularisierten Bauten 

erfunden hatte, waren, wie jeder weiB, nicht selten herabwurdigend und substanzscha- 

digend.

Seitdem sind uniibersehbar viel kaum gedankte Anstrengungen unternommen worden, 

um die miBlichsten Entfremdungen wiedergutzumachen, in vielen Fallen mit Erfolg — 

auch zur Erleichterung des Denkmalpflegers, der stabile Verhaltnisse schatzt. Ihm ist 

naturgemaB jene Neunutzung die ideale, die der urspriinglichen am nachsten kommt. 

Nun ist aber der Bedarf an Kirchen seit langem zuriickgegangen, so daB der Wunsch, 

Kirchen wieder ihrem eigentlichen Zweck zuzufiihren, in der Praxis rasch an Grenzen 

stoBt.

In Gestalt von St. Maximin in Trier ist eine der traditionsreichsten Statten mitteleuro- 

paischer Kirchen- und Kunstgeschichte auf die traurige Liste iiberzahliger und uner- 

wiinschter Denkmaler geraten. Das Problem hatte lange unterschatzt werden konnen, 

weil man die uberkommene Bausubstanz wenig achtete (einige Phasen der Vorgeschich- 

te zeichnen in diesem Heft Franz J. Ronig und Joachim Glatz). Jetzt stiirzen die Ergeb- 

nisse der Grabungen und Bauuntersuchungen die Verantwortlichen in Konflikte (siehe 

im folgenden die Beitrage von Richard Hiittel und Adolf Neyses).

Jede neuerliche auf Dauerhaftigkeit angelegte Verbauung des Inneren von St. Maxi

min, wenn sie auch das Werk eines um Diskretion bemiihten Architekten wie Joachim 

Schurmann oder Gottfried Bohm ware, wirkte dem besten erreichbaren Zustand und der 

Substanzsicherung entgegen und begriindete einen neuen schmerzlichen Dauerzustand.

Letzten Endes ist die Nutzungsfrage auch eine Finanzfrage. Zu ihrem Kummer — 

Reckturnen ad sanctos ist nun einmal inadaquat — sieht sich die Diozese Trier auBer- 

stande, ihre Kirchensteuerzahler mit dem Unterhalt eines ungenutzten GroBbaus zu bela-
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sten. Franz J. Ronig bringt hier die pragmatische Seite der Medaille zur Sprache, die 

der Historiker nur sehr ungern respektiert.

Sind es denn die Rendanten, die in unserem reichen Land immer das letzte Wort liber 

das kulturelle Erbe haben? Geniigt etwa der Hinweis auf mangelnde Rentabilitat, um die 

Offentlichkeit aus weiterer Verantwortung zu entlassen? Auf dem letzten Kunsthistori- 

kertag in Frankfurt hat Gottfried Kiesow unter allgemeiner Zustimmung die gelaufige 

Simpelformel „Nutzbarkeit gleich Erhaltungszumutbarkeit” widerlegt. Die abstoBend- 

sten Destruktionen von 1802/3 waren jene, die aus Profitstreben heraus geschahen. In 

diesem einen Punkt wenigstens konnten wir aus der Geschichte lernen: Die Nachwelt 

ist auf das Verantwortungsgefuhl der Heutigen angewiesen — vielleicht wird sich spater 

eine sinnvolle Nutzung finden, die wir noch nicht ahnen. Der Reflexionsstand von 

Frankfurt sollte kiinftig nicht mehr unterschritten werden.

Wenn das entscheidende Finanzproblem Ibsbar ware, miiBte dem Bistum selbst vor al

ien an Losungen gelegen sein, die auBerhalb von „Realitatsbezug”, d.h. Rentabilitat, lie

gen. Das generelle Problem, das hier am Beispiel von St. Maximin betrachtet wird, 

lastet in erster Linie auf den Didzesen. Es leuchtet ein, daB man sie mit der Baulast be- 

deutender Denkmaler, die keine Nutzung haben — Oder deren Nutzung schadlich ist —, 

nicht allein lassen darf, daB die Offentlichkeit als ganze fiir die Pflege eines Denkmals 

von hohem Rang einzustehen hatte.

So liegt es zunachst einmal auf der Hand, an die bestellten Vertreter der Offentlichkeit 

zu appellieren: Verehrte Politiker/innen, Sie haben langst bemerkt, daB Geschichte Kon- 

junktur hat. Sie betatigen sich dementsprechend, sammeln Modernes, feiern in alten 

Schldssern, lassen in Japan und den USA Kunstausstellungen machen, griinden Ge- 

schichtsmuseen und preisen die identitatstiftende Macht von Kultur und Tradition. Doch 

auch daheim gibt es konkrete Aufgaben. Sie kbnnen sich positiv profilieren, indem Sie 

sich dafiir einsetzen, daB nicht nur die Mauern von St. Maximin stehenbleiben, sondern 

auch die Wiirde des Ortes wiederhergestellt wird. (Kbnnte man vielleicht mit Ihrer Hilfe 

erreichen, daB das Deutsche Nationalkomitee fur Denkmalschutz seine Statuten weither- 

zig auslegen darf?)

Voraussetzung dafiir, daB gemeinschaftlich gehandelt werden kann, ist aber, daB der 

kirchliche Eigentiimer sich vor Ubereilung hiitet. Eine Denkpause bote Chancen fiir eine 

bessere Lbsung.

Bauforschung

DIE FRUHOTTONISCHE ABTEIKIRCHE ST. MAXIMIN IN TRIER 

Vorbericht zu den jiingsten Grabungen und Bauforschungen 

des Rheinischen Landesmuseums Trier

(mit drei Abbildungen und einer Figur)

Seit dem Erscheinen des Inventarbandes Die kirchlichen Denkmaler der Stadt Trier 

(Die Kunstdenkmaler der Rheinprovinz 13,3, Diisseldorf 1938), der bis zu den jiingsten
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