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ST. MAXIMIN IN TRIER

Kolloquium, veranstaltet vom Fachbereich Kunstgeschichte der Universitat Trier im Pa

lais Walderdorff (Volkshochschule) am 26. November 1988.

(mit zwei Abbildungeri)

Als Goethe anlaBlich der Kampagne in Frankreich am 29. Oktober 1792 auch nach 

Trier kam, lieB er sich mit Herzog Karl August im Kloster St. Maximin einquartieren. 

Dort riihmte er den barocken Abtsbau als ein „weitlaufiges, wahrhaft furstliches Gebau- 

de”, auch von der 1680—1684 wiederaufgebauten Kirche (die von den Franzosen 1674 

zerstort worden war) konnte er „viel Gutes sagen” und mit einem geistlichen Herrn „ein 

ganz auslangendes geschichtliches Gesprach” fiber das hohe Alter und die wechselnden 

Schicksale des Klosters fiihren.

Wenn Goethe heute nach Trier kame, wiirde er St. Maximin wohl kaum noch als eine 

beeindruckende „Anstalt preisen” konnen (Abb. la und b). Die prachtigen Klosterge- 

baude sind langst abgerissen, und Bretterzaune halten seit vielen Jahren selbst Interes- 

sierte vom Rest der einst „grdBten Benediktinerabtei Westdeutschlands” (W. Braunfels, 

Die Kunst im Hl. Romischen Reich, Band II, Die geistlichen Fiirstentiimer, Miinchen 

1980, S. 89) auf Distanz. Rundum eine klagliche Szenerie des einst so stolzen Klosters, 

dessen Grundherrschaft selbst die des Trierer Erzstiftes iibertraf.

Das soil sich jedoch — wenn auch nicht bald — andern! Die ehemalige Abteikirche 

will man bis Mitte/Ende der 90er Jahre in einen 25 Millionen Mark teuren Mehr- 

zweckbau umwandeln.

Dieser Plan des kirchlichen Eigentiimers war fur das Fach Kunstgeschichte der Uni

versitat Trier der AnlaB, zu einem Kolloquium fiber St. Maximin am 26. 11. 1988 einzu- 

laden. Ziel der Veranstaltung war es, eine Vorstellung vom derzeitigen Kenntnisstand 

zu Geschichte und Kunstgeschichte der Abtei zu gewinnen, deren Erforschung wahrend 

der letzten Jahre wieder in Bewegung gekommen ist. Am aktuellen Kenntnisstand sind 

ja die derzeitigen Nutzungsplane zu messen.

Vorab ist festzustellen, daB bei dieser Veranstaltung die Diskrepanz zwischen dem 

historischen und kunstgeschichtlichen Rang der Statte und ihrer prospektiven Nutzung 

krass anschaulich wurde. Um so mehr ist es zu bedauern, daB der Bauherr die Gelegen- 

heit zum weiterfuhrenden Gesprach ungenutzt lieB. Zum Verstandnis seiner Position ist 

allenfalls anzumerken, daB die Herabwurdigung von St. Maximin ihre Wurzeln in friihe- 

ren Jahrhunderten hat.

Am Beginn der Referate stand allerdings eher die Erinnerung an eine Entmythologi- 

sierung als eine Apotheose. Wie man weiB, berichtet Augustinus in den Confessiones, 

daB seine Konversion durch einen Bericht fiber die kurzliche Bekehrung zweier kaiserli- 

cher Beamter in Trier entscheidend beeinfluBt wurde. Den Ort des Ereignisses, Garten 

vor der Stadtmauer („exisse deambulatum in hortos muris contiguos”), hatten schon 

friihzeitig die Monche von St. Maximin, die mit den Benediktinern von St. Matthias ri-
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valisierten, fiir den Bereich ihres Klosters beansprucht — eine Version, auf der fuBend 

noch die Origines et annales coenobii D. Maximini des Luxemburger Jesuiten Alexander 

Wiltheim (verfafit zwischen 1642 und 1660) den Ursprung von St. Maximin aus einer 

friihchristlichen Einsiedlerstatte behaupten. Wie dagegen Ignaz Bender (Trier) ausfiihr- 

te, konnte nach heutigem Kenntnisstand allenfalls die in den Gesta Treverorum fiir das 

6. Jahrhundert erwahnte cella sancti Hilarii den Griindungskern der Monchsniederlas- 

sung bedeuten, wahrend E. Wisplinghoff (Untersuchungen zur friihen Geschichte der 

Abtei St. Maximin von den Anfdngen bis etwa 1150. Quellen und Abhandl. zur mittelal- 

terlichen Kirchengeschichte 12, Mainz 1970) und H. H. Anton (Trier im friihen Mittel- 

alter, Paderborn 1987) die Anfange des Klosters erst in die Zeit zwischen 634 und 698 

datieren.

Andererseits hat die lokale Tradition, derzufolge die Anfange in spatantike Zeit zu- 

riickreichten, durch die jiingsten Ausgrabungen des Rheinischen Landesmuseums Trier 

eine unerwartete Bestatigung gefunden. Ausgangspunkt der Abteibauten war eine antike 

Nekropole. An die tausend ergrabene Sarkophage, von denen einer einen kostbaren Tex- 

tilfund enthielt, belegen die Anziehungskraft des Bestattungsplatzes. Das Zeugnis der 

Vita Maximini, wonach der spatere Titelheilige um die Mitte des 4. Jahrhunderts in einer 

von seinem Vorganger gegriindeten Johanneskirche bestattet wurde, hat durch die Datie- 

rung der ergrabenen Anlage in das 4. Jahrhundert (Heinz Cuppers, Trier) erheblich an 

Wahrscheinlichkeit gewonnen. Wie Cuppers anhand des erstmals offentlich vorgestell- 

ten Grabungsplanes klarstellte, sind samtliche vorottonischen Befunde antiken und spat- 

antiken Ursprungs. Auf dem Gelande einer suburbanen Villa ist durch Umnutzung meh- 

rerer Raume und durch Einbeziehung kleinerer Grabkammern in mehreren, kurz aufein- 

anderfolgenden Umbauphasen noch wahrend des 4. Jahrhunderts eine weitlaufige 

Anlage von unregelmaBiger Gestalt entstanden. Sie erreichte bereits die Dimensionen 

des ottonischen Baus, der sie schlieBlich abloste. Dagegen sind der frankischen Zeit 

wohl nur ein im heutigen Langchor ergrabenes Bema und Veranderungen im Kryptenbe- 

reich zuzuweisen; von der groBen frankischen Kirche, von der man seit Kutzbachs Aus

grabungen von 1914—1918 ausging, ist demnach Abschied zu nehmen.

Matthias Exner (Miinchen) wies auf die Wandmalereien hin, die sich ursprunglich in 

der Krypta von St. Maximin befanden. Mehrere Malschichten lieBen zum Zeitpunkt der 

Freilegung 1936 die verschiedenen Ausstattungsphasen der Krypta erkennen, deren alte- 

ste — nach dem Vergleich ahnlicher Dekorationen etwa in Mailand — noch dem 4. Jahr

hundert angehdren. Weitere Reste, die wohl ins 8. und friihe 9. Jahrhundert zu datieren 

sind, befinden sich mittlerweile in einem desolaten Zustand. Zusammen mit den spatka- 

rolingischen Fresken (heute im Bischof!. Museum Trier) bezeugen sie eine Dichte der 

Uberlieferung im Bereich der Monumentalmalerei, die nordlich der Alpen ohne Beispiel 

ist. Gerade in Hinblick auf die bevorstehende Restaurierung verdienten sie den Einsatz 

aller verfiigbaren Mittel.

Alfred Heit (Trier) zeichnete die Geschichte der Abtei als eines der groBen Zentren 

des benediktinischen Monchtums nach. Auch fiir diesen Konvent gait eine Mischregel 

columbanisch-benediktinischer Pragung, bis sich seit der Reform Benedikts von Aniane 

(817) die Regel des hl. Benedikt durchsetzte (P. Becker, Das friihe Trierer Monchtum. 

Von den Anfdngen bis zur Anianischen Reform. Veroffentl. des Max-Planck-Institutes
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fur Geschichte. Studien zur Germania Sacra, erscheint 1989). In der Zeit der ottonischen 

Kaiser gelangte St. Maximin auf Reichsebene zu prominenter Stellung. Vor und neben 

Cluny, Gorze und Hirsau ging von hier eine bedeutende Reformbewegung aus.

Im verlesenen Beitrag des erkrankten Adolf Neyses (Trier) wurde eine vollstandige 

Dokumentation der Grabung anhand von Planen des Baues gegeben, von dem wir Wei- 

henachrichten aus dem Jahre 942 (Ostteil), 949 (Westteil) und 952 (AuBenkrypta) besit- 

zen. Entgegen der geltenden Auffassung, nach der die Abteikirche des 10. Jahrhunderts 

durch spatere Neubauten vollstandig ersetzt worden sei, konnte Neyses an der Nordseite 

aufgehendes Mauerwerk bis zu einer Hbhe von 9 m nachweisen. Adolf Neyses, der 

schon 1979 ein ottonisches Atrium an der Westseite entdeckt hatte, prasentierte dariiber 

hinaus einige Erkenntnisse, die unser Bild von der Architektur des 10. Jahrhunderts er- 

weitern werden. Aufgrund der Achsweiten der Pfeilerfundamente rekonstruierte er ei- 

nen Stiitzenwechsel, der moglicherweise dem daktylischen System des Atriums vor der 

Aachener Pfalzkapelle glich. Ob auch das nachgewiesene Nischenportal durch Aachen 

angeregt wurde, muB offenbleiben. Es ist in jedem Faile ein bisher unbekanntes „mis- 

sing link” fiir die zahlreichen Beispiele des 11. Jahrhunderts (dazu: G. Lorenz, Das 

Doppelnischenportal von St. Emmeram in Regensburg, Frankfurt, New York 1984). 

Das iiberraschendste Ergebnis aber war die Entdeckung eines Dreiapsidenchores im We

sten, der den Dreiapsidenchor im Osten fast spiegelbildlich wiederholt, eine in dieser 

Weise singulare GrundriBform. Zu diesem Referat vgl. seinen Beitrag in diesem Heft.

Mit der bestehenden Kirche von 1680—84 beschaftigte sich der im Februar dieses Jah- 

res verstorbene Eberhard Zahn (Trier). Er betonte den kiinstlerischen Rang der Archi

tektur, die lange genug als „widerspruchsvoller Bau” des „mittelmaBigen Baumeisters” 

Hans Kuckeisen gait (Die Kunstdenkmaler der Rheinprovinz, Bd. Ill, Die kirchlichen 

Denkmaler der Stadt Trier, Hrsg. H. Bunjes, N. Irsch, Dusseldorf 1938, S, 303). Die 

negative Qualifizierung geht, wie er zeigte, auf eine zeitgendssische Kritik am Architek- 

ten zuriick, die von durchsichtigen Eigeninteressen bestimmt war. Immerhin hatte sie 

den Erfolg, bis heute von der Tatsache abzulenken, daB Kuckeisen ein Werk von kathe- 

dralartigen Dimensionen und hohem asthetischem Wert gelungen ist, ein wichtiges Bei- 

spiel der deutschen Nachgotik, dessen ansehnliche Qualitat infolge der ungliicklichen 

Restaurierungsgeschichte nur noch an wenigen authentischen Stellen abgelesen werden 

kann. Das heutige Aussehen leidet zum Beispiel erheblich unter der weitgehenden Ab- 

arbeitung der Profile im Zuge der Neugotisierung. Um zu einer angemessenen kunst- 

historischen Wiirdigung zu gelangen, ware eine Befunderhebung groBen Umfangs notig 

und wiinschenswert. Die nachgotischen Bauformen konnten mit dem breit angelegten, 

historisch-apologetischen Programm des Abtes Alexander Henn in Verbindung stehen, 

der sich fiir den historisierenden Wiederaufbau der zerstorten Kirche am alten Ort nach- 

driicklich eingesetzt hat. Eine weitere bleibende Leistung Henns war die Zusammenstel- 

lung der bedeutenden Urkundensammlungen von St. Maximin, die in Jean Mabillons 

De re diplomatica (1681) eine wichtige Rolle spiel ten. Der groBe Mauriner diirfte sei- 

nerseits EinfluB ausgeiibt haben auf die historischen Anstrengungen der Abtei und auf 

ihre spezifische Michaelsverehrung, welcher u. a. das groBe Michaelsrelief an der 

Westfassade zu verdanken ist.
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Im letzten Beitrag referierte Joachim Glatz (Mainz) fiber die widerspruchsvolle Denk- 

malpflege der Abteikirche im 19. und 20. Jahrhundert, die zu starken EinbuBen der hi- 

storischen Substanz fiihrte. Noch die jiingste Restaurierung habe — den Vorschlagen der 

staatlichen Denkmalpflege widersprechend — das neugotische MaBwerk beseitigt und 

unbefriedigende Rekonstruktionen, etwa im Turmbereich, vorgenommen. Dennoch se- 

he das Landesamt — dank der grofiziigigen Zuschiisse durch die Didzese — in der Wie- 

dergewinnung des Innenraumes eine groBartige Chance fur St. Maximin; vgl. die 

Ausfiihrungen des Referenten in diesem Heft.

Genau diese Chance aber wird durch den geplanten Mehrzweckraum wieder zunichte 

gemacht. Die ersten drei Joche im Osten will man verschiedenen Chorvereinen zur Nut- 

zung iiberlassen, und hinter einem horizontalen Raumteiler sollen die Schuler der be- 

nachbarten Konstantin-Hauptschule nach dem Einbau einer Empore in zwei Etagen 

Sport treiben konnen. Neben der ehemaligen Sakristei sind Duschen und Toiletten ge- 

plant, um die Abteikirche herum sind eine Weitsprung-, Hochsprung-, KugelstoB- und 

eine Kurzstreckenlaufanlage vorgesehen.

Was ein Monch der geschichtsbewuBten Abtei zur Verwandlung St. Maximins in ein 

„iiberdimensionales Vereinslokal” (FAZ, 16. 12. 1988) und in ein Sportzentrum gesagt 

hatte, konnen wir allenfalls ahnen. Der letzte Bibliothekar von St. Maximin, der Bene- 

diktiner Thomas Sanderad Muller, hat sich fiber die „Mishandlung der Alterthiimer, 

Kunstwerke und wissenschaftlicher Gegenstande ” (so der Titel seines Trierer Vortrages 

1808) seiner Zeit mit der zornigen Prophezeiung zu trosten versucht: „...der historische 

Schandfleck wird unausloschbar auf diesen Verhunzern haften.”

Richard Hiittel

Denkmalpflege

ST. MAXIMIN - DAS AUSBAUPROJEKT

(mit zwei Abbildungeri)

Als das Bistum Trier 1932 die Kirche der ehemaligen Reichsabtei St. Maximin — die 

Abteigebaude waren bereits untergegangen — vom Reichsfiskus erwarb, geschah dies 

im Gefolge des Versailler Vertrages von 1919, der bestimmte, daB militarische Gebaude 

wie auch Kasernen in eine zivile Nutzung zu fiberffihren seien. Die Verhandlungen der 

Ubertragung hatten 1929 begonnen. Die Zielvorstellungen fiber eine kfinftige Nutzung 

waren noch undeutlich; sie bewegten sich zwischen einer Bestimmung als Pfarrkirche 

fur den Ortsteil Kiirenz und einer Niederlassung fiir die Jesuiten mit einer Art religiosem 

Jugendzentrum. DaB aus solchen Ideen in der Folgezeit nichts werden konnte, ist ffir je- 

den Kenner der Jahre von 1933 bis 1945 evident.

Die Geschichte des kirchlichen Areals St. Maximin ist eine Geschichte der Zerstorun- 

gen, der Wiederaufbauten und der Umwidmungen. Die Bauten der Spatantike — begin- 

nend mit einer zivilen Nutzung — kennen wir nur aus der Uberlieferung und durch die 

inzwischen (fast) kompletten Ausgrabungen (H. Cuppers, Landesmuseum). Die bedeu-
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