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Wilhelm von Massow (1891-1949)

Ein Lebensbild mit Bibliographie und Verzeichnis des 

wissenschaftlichen Nachlasses*

von

JURGEN MERTEN

Wilhelm von Massow, Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier von 1935 bis 

1945, entstammte einer alten pommerschen Adelsfamilie. Die Ursprunge des zum 

sogenannten Uradel zu zahlenden Geschlechts der Massows lassen sich bis ins 13. 

Jahrhundert zuruckverfolgen. Als Stammvater gilt der zwischen 1259 und 1274 mehrfach 

urkundlich erwahnte Ritter „Conradus (dictus) de Massow", der im Dienst des Herzogs 

Barnim I. von Pommern stand. Konrad war offenbar herzoglicher Lehensmann im Land 

Massow und vom Herzog wohl auch mit der Verteidigung der gleichnamigen Burg und 

der zugehdrigen Ortschaft, die noch im 13. Jahrhundert Stadtrechte erhielt, betraut. Der 

aus diesem Zusammenhang entstandene Beiname besaE schon im 14. Jahrhundert den 

Charakter eines feststehenden Geschlechtsnamens. Die etymologische Deutung des 

Namens weist auf das slawische Wort fur Rodung oder Hauland hin. Die zwischen 

Stargard und Naugard gelegene Stadt Massow gehdrt seit 1945 zu Polen und heist heute 

Mascewo.

Ab dem Ende des 13. Jahrhunderts ubersiedelte die Familie Massow im Zusammenhang 

mit einer Heirat nach Hinterpommern ins Kirchspiel Bartin, wo in Woblanse ein 

Rittersitz erbaut wurde und ein Nachkomme um die Mitte des 14. Jahrhunderts Herr von 

Rummelsburg wurde. Damit gehorten die Massows fortan zu den sogenannten „SchloB- 

gesessenen", deren herausgehobener adeliger Rang denen der Freiherren entsprach. 

Genealogisch gesehen verzweigte sich die in Hinterpommern ansassige GroBfamilie 

Massow ab der 2. Halfte des 15. Jahrhunderts in vier Linien, zu denen noch zwei Zweige 

auBerhalb der Stammreihe zu rechnen sind.

1535 wurde Pommern nach Einfuhrung der Reformation protestantisch und mit dem 

Land ebenso der herzogliche Marschall Rudiger v. Massow und seine Familie. Im 

Verlauf des DreiBigjahrigen Krieges fiel Pommern auf dem Weg der Erbfolge an den 

Kurfursten von Brandenburg. Damit kamen auch die Besitzungen der Massows unter 

die Oberhoheit des sich herausbildenden neuen brandenburgisch-preuBischen Staates.

*Dieser Beitrag wurde anlaBlich des 100. Geburtstages von Wilhelm v. Massow verfaBt. Verschiedene Auskunfte 

werden Personen verdankt, die den Jubilar noch gekannt haben: Johanna Leistenschneider, Bibliothekarin des 

Rheinischen Landesmuseums Trier von 1941 bis 1980 und Dr. Hans Eiden, kommissarischer Leiter bzw. Direktor des 

Rheinischen Landesmuseums Trier von 1946 bzw. 1950 bis 1963, der freundlicherweise auch das in Abb. 1 

wiedergegebene Foto zur Verfugung stellte. Als aufschluBreich insbesondere in Bezug auf das personliche Schicksal v. 

Massows erwiesen sich die Gesprache mit seiner Tochter Gisela Limmer-v. Massow, Meerbusch, am 21./22. Marz 

1991; ihrem groBzugigen Entgegenkommen ist ferner das S. 7 wiedergegebene Portratfoto zu verdanken. - AuBer den 

Akten und dem wissenschaftlichen NachlaB v. Massows im Archiv des Rheinischen Landesmuseums Trier konnten 

Unterlagen des Bistumsarchivs Trier und des Landeshauptarchivs Koblenz eingesehen werden, wofur der groizugi- 

gen Unterstutzung durch die Leitung beider Institute zu danken ist. - Der Umfang dieser Abhandlung rechtfertigt sich 

auch dadurch, daB es sich zugleich um einen Beitrag zur Trierer Museumsgeschichte handelt.
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Unter den ersten Kdnigen von PreuBen erlebten sie im fruhen 17. Jahrhundert die 

zunehmende Einbindung des bisherigen Landadels in den staatlichen Militar- und 

Verwaltungsdienst. Im Laufe der Zeit stellten die Massows allein 16 Generale und sechs 

Minister sowie einen Obermarschall. Der im Laufe des 19. Jahrhunderts zu beobach- 

tende Ausgleich der Standesunterschiede zwischen Adel und gebildetem Burgertum, 

der sich nach den Napoleonischen Befreiungskriegen, der 1848er Revolution, der Grun- 

dung des Zweiten Deutschen Kaiserreiches 1871 und letztlich nach dem Zusammen- 

bruch von 1918 schrittweise vollzog, offnete die zuvor dem Adel vorbehaltenen Doma- 

nen GroBgrundbesitz, Offizierskorps und Beamtentum auch anderen Schichten. Umge- 

kehrt machte der soziale Wandel auch vor den Angehdrigen des Adels nicht halt, die 

sich nun ebenso bisher burgerlichen Berufen zuwandten. „Unsere Familie nahm an 

diesem bedeutsamen Wandel der Dinge vorlaufig nur bescheidenen Anteil", schreibt 

Wilhelm Franz Philipp v. Massow in der gedruckten Familiengeschichte1. Bezeichnend 

fur den Umbruch ist seine eigene Biographie. Er selbst, der 1855 noch im alten 

Woblanser Herrenhaus geboren wurde, nahm nach 20jahrigem Militardienst 1893 in 

Posen seinen Abschied als Hauptmann und wurde, seinen historischen und politischen 

Interessen folgend, journalistisch bei verschiedenen Tageszeitungen vor allem in Berlin 

tatig; zeitweise arbeitete er als „freier politischer Schriftsteller". Er wurde u. a. auch 

bekannt als Bearbeiter und Herausgeber der Reden des Reichskanzlers Bernhard Furst 

v. Bulow.

Dem 1875 begrundeten Familienverband der „v. Massowschen Lehns- und Familienstif- 

tung", der den ideellen und wirtschaftlichen Interessen der weitverzweigten Familie 

dienen sollte, erschien er als die geeignete Persdnlichkeit zur Abfassung der Familienge- 

schichte; 1901 wurde er mit der Bearbeitung beauftragt. Seine innere Uberzeugung und 

seine geistige Heimat werden deutlich im Vorwort des Familienbuches. Nach seiner 

Absicht sollte es „das Wahrzeichen eines festen Zusammenhaltens und treuer Pflege 

unserer Uberlieferungen werden! Beides bildet die Grundlage einer Gesinnung, die uns 

auch in schweren Zeiten gestattet, unseren Platz im Dienste unseres geliebten Vaterlan- 

des zu behaupten im Sinne des alten Spruches: Adel verpflichtet"2. Die endgultige 

Vollendung des Werkes hat er nicht mehr erlebt. 1928 kam er bei einem Autounfall nach 

einem Spaziergang im Berliner Tiergarten ums Leben. „Nach dem tragischen Tode 

seines Vaters, dessen Augenzeuge er war, ubernahm er den AbschluB und die Heraus- 

gabe des vorliegenden Werkes" - schreibt sein altester Sohn Wilhelm Heinrich Ewald im 

biographischen Teil des 1931 verdffentlichten Buches zu seiner eigenen Person3.

Seinen eigenen Lebenslauf schildert er ausfuhrlicher im Jahre 1944. Die das Studium und 

die Teilnahme am Ersten Weltkrieg betreffenden Passagen werden hier wegen ihrer 

pragnanten Klarheit und Kurze im Wortlaut zitiert:

„Ick bin am 12. 3. 1891 in Posen als Offizierssohn geboren, besuchte das Gymnasium zu Berlin- 

Steglitz bis zum Abiturium und diente von Ostern 1910 bis 1911 als Einjahrig-Freiwilliger beim 

I(nfanterie-) R(egiment) 94 in Jena, wo ich gleichzeitig Kollegs horte.

1 Bibliographie W. v. M. Nr. 3 S. 305. - Auf dieser Darstellung beruht der vorliegende genealogische Abri^.

2 Bibliographie W. v. M. Nr. 3 S. IX.

3 Bibliographie W. v. M. Nr. 3 S. 466-467 Nr. C 65.
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Vom Fruhjahr 1911 ab studierte ich in Bonn drei Semester, im Hauptfach klassische Archdologie 

bei G. Loeschcke, in Nebenfachern Alte Geschichte bei U. Wilcken, Kunstgeschichte bei P. Clemen 

und Philologie bei A. Brinkmann. Unter Anleitung von H. Lehner habe ich auflerdem im 

Provinzialmuseum intensiv romisch-germanische Archdologie betrieben. Vom Herbst 1912 bis 

zum Kriegsausbruch studierte ich in Berlin und nahm an den Seminarubungen von G. Loeschcke, 

E. Meyer und A. Goldschmidt sowie am philologischen Proseminar unter U. v. Wilamowitz und 

H. Diels teil. Wie schon in Bonn unter H. Willery habe ich in Berlin unter K. Regling lange 

numismatisch gearbeitet. Die ganze Zeit war ich studentischer Assistent und Altester des 

Archdologischen Seminars.

Am 1. 8. 1914 ruckte ich als Unteroffizier im I(nfanterie-) R(egiment) 150 ins Feld, nahm an der 

Schlacht bei Tannenberg, der Sommerschlacht in Masuren, dem Vormarsch gegen Warschau und 

dem zweiten gegen Lodsch teil, wo ich am Ende der Kampfe am 14. 12. 1914 als Vizefeldwebel 

durch Schulterschuf3 schwer verwundet wurde. Nach 11 Monaten Lazarettaufenthalt in Leipzig, 

wahrend dessen ich zum Leutnant befordert wurde - das E. K. II hatte ich noch als Vizefeldwebel 

erhalten -, kam ich in ambulante Behandlung nach Berlin. Noch nicht geheilt bin ich dann am 

1. 12. 1916 Erzieher an der Konigl. Haupt-Kadettenanstalt geworden, wo ich bis zum 15. 4. 1919 

blieb und freiwillig auch Unterricht in Geschichte und Latein gab. Diese Zeit, in der ich als 

Autodidakt Padagoge wurde, ist fur mich eine wertvolle Lehrzeit geworden, weil ich vorausset- 

zungslos und allgemeinverstandlich auch uber Dinge meines Wissensbereiches vor Hdrern zu 

sprechen hatte, die von Hause aus meist gar kein Interesse mit brachten und erst dafur gewonnen 

werden muflten.

Seit dem Sommersemester 1918 beteiligte ich mich wieder an Ubungen des archdologischen 

Seminars unter F. Noack, studierte aber seit Mai 1919 weiter in Leipzig unter F. Studniczka, 

A. Korte, R. Heinze und F. Bethe und promovierte im Juni 1922 mit einer Arbeit uber die 

Kypseloslade"4.

Das von Kypselos, dem Tyrannen von Korinth, bzw. den Kypseliden gestiftete und 

daher nach ihnen benannte Weihegeschenk aus der Zeit um 600 v. Chr. stand ursprung- 

lich im Heratempel in Olympia. Die nicht mehr erhaltene Truhe aus Zedernholz mit funf 

friesartig angeordneten Bildstreifen mit mythologischen Szenen in Gold und Elfenbein 

ist nur durch die ausfuhrliche Beschreibung des Pausanias uberliefert. Auf der Grund- 

lage dieser Schriftquelle und unter Heranziehung der parallelen bildlichen Uberlieferung 

beispielsweise in der Vasenmalerei hat v. Massow in methodisch vorbildlicher Weise die 

Wiederherstellung dieses bedeutenden Zeugnisses der archaisch-korinthischen Kunst in 

Text und eigener Zeichnung unternommen. Auch wenn manches Detail in v. Massows 

Abhandlung kontrovers beurteilt werden mag, so treffen Georg Lippolds Feststellungen 

in seiner Rezension nach wie vor zu: „als Ganzes aber wird sie ihren Platz behaupten als 

die ausfuhrlichste und grundlichste Behandlung des Themas"5.

Im unmittelbaren Anschlus an seine Promotion wurde v. Massow im Juli 1922 auf 

Empfehlung seines Doktorvaters Franz Studniczka von der Rdmisch-Germanischen 

Kommission in Frankfurt als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter unter Vertrag genommen 

und dem Provinzialmuseum in Trier zugewiesen. Hier oblag ihm die Aufgabe, an der 

wissenschaftlichen Bearbeitung und Publikation der rdmischen Grabdenkmaler von

4 NachlaB W. V. M. Nr. 16.

5 Bibliographie W. v. M. Nr. 20.
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Neumagen mitzuwirken. Bereits im Grundungsjahr des Museums, 1877, sowie im 

Folgejahr konnten in grower Zahl Fragmente von Grabmalern erworben werden, die in 

den Fundamenten des spatantiken Kastells von Neumagen, an der Mosel unterhalb 

Triers gelegen, zutage gekommen waren. Diese „Zerstdrungsgrabungen" (Emil Kruger), 

die von den Bewohnern des Ortes selbst vorgenommen wurden und in regelrechte 

Schatzgraberei ausarteten, brachten eine Fille wertvoller Skulpturen, Reliefs und 

Inschriften, blieben aber vollig ohne Beobachtung des Fundzusammenhangs und ent- 

sprechende Aufzeichnungen. Erst im Zusammenhang mit der vom Museum selbst 

durchgefuhrten Grabungskampagne von 1884 erkannte der Museumsdirektor Felix 

Hettner, dab es sich bei den Befestigungsmauern nicht um eine mittelalterliche Burg 

handelte, sondern um die von Ausonius uberlieferten „castra inclita divi Constantini". 

Die 1884 und 1885 geborgenen Grabmalfragmente sind dann auch von dem Museums- 

techniker August Ebertz aufgenommen und dokumentiert worden. Vor allem lies sich 

jetzt der GrundriB des Kastells feststellen.

Das Beispiel Hettners selbst zeigt, daB der Museumsdirektor durch die Uberfulle der 

taglichen Arbeit kaum imstande war, einen Komplex vom Umfang und der Bedeutung 

der Neumagener Denkmaler wissenschaftlich aufzuarbeiten. Seinen Nachfolgern ging es 

nicht anders. So hat die Romisch-Germanische Kommission schon 1906 die Verdffentli- 

chung der Grabmaler als ihre Aufgabe ubernommen. Hans Dragendorff begann mit der 

Abfassung des beschreibenden Katalogs. Es wurden Mittel zur Verfugung gestellt, um 

zeichnerische Rekonstruktionen zu erarbeiten, die Wilhelm Jovy durchfuhrte. Um 1910 

entschlos man sich, die Arbeiten an den Neumagener Denkmalern vorlaufig zuruckzu- 

stellen, um sich der Bearbeitung der Igeler Saule zuzuwenden. Die Behandlung dieses 

einen vollstandig erhaltenen Grabmals versprach rascheren Erfolg als die Aufarbeitung 

der Uberfulle der Neumagener Bruchstucke. Aber auch diese, von Dragendorff in 

Zusammenarbeit mit dem Museumsdirektor Emil Kruger durchgefuhrte Publikation 

konnte infolge von Krieg und Inflation erst 1924 als erster Band der neuen Reihe 

„Romische Grabmaler des Mosellandes und der angrenzenden Gebiete" herausgegeben 

werden.

Die Chance fur eine adequate Vorlage der Neumagener Denkmaler bestand tatsachlich 

nur in der Berufung eines qualifizierten Mitarbeiters, der seine ganze Arbeitskraft dieser 

einen Aufgabe widmen konnte. Hierfur war v. Massow wirklich geeignet, hatte er doch 

schon in seiner Dissertation gezeigt, daB er die Gabe der Kombination und Konstruktion 

in besonderem MaB besaB. Diese Fahigkeiten in Verbindung mit seiner systematischen 

Arbeitsweise und einem sicheren Blick fur Zusammenhange halfen ihm, die groBen 

Schwierigkeiten bei der Losung seiner Aufgabe zu uberwinden. Trotz aller bisher 

geleisteten Vorarbeiten empfahl sich eine vollstandige Neuaufnahme und genaue 

Beschreibung jedes einzelnen der uber 1000 Steine und Fragmente. Diese Revision war 

auch deshalb erforderlich, da infolge der Zerstdrung des Neumagener Saales durch eine 

Fliegerbombe am 2. Juli 1918 und der anschlieFenden Bergung und Sicherung der 

zahlreichen Trummer vieles durcheinandergeraten und noch nicht wieder identifizierbar 

und zuweisbar war. In Form einer Nachinventarisation wurden 226 Stucke, die noch 

nicht verzeichnet waren oder deren Inventarnummer nicht mehr feststellbar war, mit 

Notnummern (N.N.) erfaBt und gekennzeichnet. Die intensive Durcharbeitung aller 

Steine parallel zu der gleichzeitig von Siegfried Loeschcke endlich in Angriff genomme- 

nen Neuaufstellung der Neumagener Steindenkmaler kam sowohl dieser als auch dem 

beschreibenden Katalog zugute.
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Ebensowenig waren die auPeren Bedingungen dem Unternehmen forderlich. Die wirt- 

schaftlichen Note der Inflationsjahre, der Ruhrkampf und der passive Widerstand, in 

dessen Folge auch der Museumsdirektor Kruger von Marz 1923 bis Oktober 1924 

ausgewiesen war, fuhrten beispielsweise dazu, dak auf eine vollstandige farbgetreue 

Faksimiledokumentation der erhaltenen Bemalungen verzichtet werden muPte. Den- 

noch gelang es v. Massow bis zu seinem Weggang aus Trier am 23. Oktober 1923, nicht 

nur das Manuskript des beschreibenden Kataloges der Neumagener Denkmaler abzu- 

schlieBen, sondern auch im Dezemberheft der,,Germania" als Beispiel fur die Ergebnisse 

seiner Bearbeitung die auf einer Fulle von Einzelbeobachtungen beruhende Rekonstruk- 

tion des sogenannten Iphigenienpfeilers vorzulegen6. Mit dem Erscheinen der Gesamt- 

veroffentlichung war allerdings noch nicht zu rechnen.

Als Stipendiat des Deutschen Archaologischen Instituts reiste v. Massow im Dezember 

1923 nach Rom und verbrachte dort ein Vierteljahr mit dem Studium der antiken 

Baudenkmaler und Kunstwerke der Ewigen Stadt. Er besuchte Suditalien mit Sizilien 

und war ab April 1924 in Griechenland. Diesen langeren Aufenthalt im AnschluB an das 

Stipendiatenjahr - den er auch zu Reisen in die Agais und nach Kleinasien nutzte - 

ermdglichte ihm die Stelle als Assistent der Athenischen Abteilung des Deutschen 

Archaologischen Instituts. Zusammen mit dem Institutsleiter Ernst Buschor unternahm 

er 1925 eine Ausgrabung im Amyklaion, einem Apollo-Heiligtum bei Sparta, das beide 

1927 gemeinsam verbffentlichten7. Der Lbwenanteil oblag v. Massow mit der Bearbei

tung der Einzelfunde und der Rekonstruktion des Thronbaus von Bathykles aus der Zeit 

um 500 v. Chr. Wieder konnte er sich auf eine ausfuhrliche Beschreibung bei Pausanias 

stutzen; als gleichermahen wertvoll durften sich aber auch seine jungsten Erfahrungen 

bei der Wiederherstellung der Neumagener Denkmaler erwiesen haben. In weiteren 

Beitragen unterrichtete er die Fachwelt uber neue Antikenfunde und Ergebnisse eigener 

Forschungen wahrend seiner Athener Zeit8.

In Trier hatte man es sehr bedauert, daB v. Massow nach seinem Aufenthalt in 

Griechenland nicht wieder zuruckkehrte, um die Arbeit an der Publikation der Neuma

gener Denkmaler umgehend fortzufuhren. Er hatte bereits eine ehrenvolle Berufung von 

Theodor Wiegand, dem Direktor der Berliner Antikenabteilung, angenommen, der wohl 

auf v. Massow aufmerksam wurde, als dieser sich 1925 an Wiegands Ausgrabungen im 

kleinasiatischen Didyma mehrere Wochen lang beteiligt hatte.

In seinem bereits zitierten Lebenslauf schreibt v. Massow in dem ihm eigenen klaren Stil 

fiber diese Zeit:

„Am 1. 1. 1926 trat ich in den Dienst der Antikenabteilung der Staatlichen Museen zu Berlin, ein 

Jahr als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter, dann als Kustos, nach 6 Jahren als Kustos und Professor. 

Meine Spezialaufgabe war die Aufstellung des Pergamonmuseums, darunter die des Altars von 

Pergamon und des Markttores von Milet. Wahrend ich den Altar hauptsdchlich nach Angaben 

anderer aufzubauen hatte, ist die Zusammenetzung des Markttores aus ungezdhlten, teilweise 

recht kleinen Stucken groflenteils mein Werk, wenn es auch auf den Berechnungen von [Hubert] 

Knackfuj3 beruhte. Nach der Erdffnung des Museums im Oktober 1930 erblickte ich meine

6 Bibliographie W. v. M. Nr. 13.

7 Bibliographie W. v. M. Nr. 23. - Vgl. auch NachlaB W.v.M. Nr. 18.

8 Bibliographie W. v. M. Nr. 14-16; 21.
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Hauptaufgabe in einer angespannten Fuhrungs- und Vortragstdtigkeit, die das neue Museum und 

seine Schatze, besonders an Architektur, weitesten Kreisen bekannt und verstandlich machte. Ich 

verfaf3te einen Fuhrer9 und richtete neben den Sonntags- auch Abendfuhrungen ein, die sich oft 

eines uberwaltigenden Besuches aus alien Schichten der Bevdlkerung erfreuten. Nach vorsichtiger 

Schatzung habe ich in den ersten 37/2 Jahren mindestens 220 000 Hdrer gehabt. Zu literarischer 

Tdtigkeit aufler Zeitungsaufstitzen10 kam ich dadurch allerdings wenig. In diesen Jahren habe ich 

Studenten nicht nur regelmdflig als Museumsfuhrer geschult, sondern auch mit vielen auflerhalb 

des offiziellen Universitdtsbetriebes archdologische und epigraphische Ubungen vor Originalen 

abgehalten. Von April bis Herbst 1935 war ich kommissarischer Leiter der Antikenabteilung"11.

Dennoch blieb die Arbeit an der Neumagen-Publikation nicht liegen. Noch 1926 verdf- 

fentlichte v. Massow einen nach wie vor lesenswerten Aufsatz zu der bis heute nicht 

eindeutig geklarten Frage „Wo haben die Neumagener Grabdenkmaler ursprunglich 

gestanden?"12. Er pladiert gegen die auf Georg Loeschcke zuruckgehende communis 

opinio, dabes sich dabei nur um eine Verschleppung von Trier her handeln konne. Vor 

der Archaologischen Gesellschaft in Berlin hielt er 1927 einen beachtenswerten Vortrag, 

in dem er schon wesentliche Ergebnisse seiner Forschungen zu den Neumagener 

Denkmalern vortrug13. In seiner dienstfreien Zeit verfaBte er zunachst die noch fehlen- 

den Kapitel uber die verschollenen und verschleppten Steine sowie Nachtrage zum 

Katalog. Eine besondere Genugtuung wird es fur v. Massow gewesen sein, als er 1926 

bei seiner letzten systematischen Nachlese in Neumagen neben anderen auch zwei 

Steindenkmalreste auffinden konnte, die schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts der 

gelehrte Jesuit Alexander Wiltheim gesehen und in Zeichnungen uberliefert hatte. Es 

folgte die Erarbeitung der zuruckhaltend „Zusammenfassung" genannten Auswertung, 

in der der Autor die Einteilung der Grabmalformen begrundet, seine Beobachtungen der 

Bemalung der Denkmaler mitteilt - die uber den vorliegenden Bestand hinaus von 

allgemeiner Bedeutung fur die antike Farbfassung sind - und zuletzt die Datierung und 

die damit zusammenhangenden Stilfragen behandelt. Die skeptische Vorsicht v. Mas- 

sows, der sich immer wieder versichert, wie tragfahig die Fundamente seiner Aussagen 

sind, wird uberdeutlich erkennbar in seinen Ausfuhrungen zur zeitlichen Einordnung 

und Abfolge der Denkmaler: „Alle diese mosaikartig zusammengetragenen Einzelbeobachtun- 

gen ergeben letzten Endes doch ein ziemlich deutliches Bild. Wir versuchen es einmal festzuhalten 

in der folgenden Tabelle, in der gewissermaflen zur Probe die wichtigsten Denkmaler zeitlich 

angesetzt sind. Daf3 es sich lediglich um einen Vorschlag und eine Art Rechenschaftsablage 

handelt, sei ausdrucklich betont. Sie wird aber auch demjenigen erwunscht sein, der bessere 

Vorschldge zu machen weifl"".

Nach uberlanger, verschiedentlich verzdgerter Drucklegung erschien die groBe Publika- 

tion der Neumagener Grabmaler 1932 in zwei volumindsen Banden, mit einer for- 

schungsgeschichtlichen Einleitung von Emil Kruger15. Das Urteil der Fachwelt uber die

9 Bibliographie W. v. M. Nr. 5; ferner Nr. 6; vgl. auch Nr. 10-11.

10 Bibliographie W. v. M. Nr. 25-30; ferner Nr. 17; 33; 35; 36.

11 NachlaB W. v. M. Nr. 16.

12 Bibliographie W. v. M. Nr. 19.

13 Bibliographie W. v. M. Nr. 22.

14 Bibliographie W. v. M. Nr. 4 S. 285.

15 Bibliographie W. v. M. Nr. 4.
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kunstlerische Qualitat der Denkmaler und die wissenschaftliche Leistung des schon 

anderwarts bekannten Verfassers war einhellig positiv: „La Pergamo del Reno; cosi fu 

chiamata Neumagen, l’antica Noviomagus" (P. Ducati). - „Aus einzelnen Reliefszenen 

sind uns Gesamtdenkmaler geworden; darin liegt die auBerordentliche Leistung des 

Massowschen Werkes . . . auf Hypothetisches und nicht ganz Gesichertes weist der 

Verfasser gewissenhaft hin" (E. Neuffer). - „Wesentliche Fortschritte in der Zusammen- 

setzung der Denkmaler uber seine Vorganger hinaus sind ihm durch scharfe Beobach- 

tungen und sichere Auswertung technischer Merkmale gelungen . . . die Aufgabe einer 

Edition dieser Monumente [ist] in musterhafter Weise geldst und unsere Kenntnis einer 

provinzialromischen Stilgruppe auf sicheren Boden gestellt . . . die genaue Feststellung 

der Farbgebung des Reliefschmuckes ist grundlegend fur unsere Kenntnis der Technik 

der Bemalung des klassischen Reliefs" (C. Watzinger). - „On pourrait souhaiter que cet 

ouvrage, d’une execution tant scientifique que materielle remarquable, incite les archeo- 

logues frangais a entreprendre de semblables travaux. Ce ne sont cependant pas les 

materiaux qui manquent et ils sont a la disposition des chercheurs dans cet admirable 

Recueil qu’est 1'Esperandieu" (R. Lantier). - „All told, the volume of Neumagen is a 

masterpiece" (M. Rostovtzeff).

Mit der Arbeit an den Neumagener Grabmalern hatte v. Massows Verbindung zum 

Trierer Museum ihren Anfang genommen. Ihm waren nicht nur die drtlichen Verhalt- 

nisse und die spezifischen Aufgaben bekannt. Von der Klassischen Archaologie herkom- 

men hatte er sich intensiv und mit groEem Erfolg in die Probleme des damals als 

„ProvinzialarchaoIogie" bezeichneten Forschungsgebietes eingearbeitet. Als Emil Kruger 

nach uber 30jahriger Tatigkeit als Direktor des Museums am 30. September 1935 in den 

Ruhestand trat, seine Dienstzeit war wohl wegen der noch ungeklarten Frage des neuen 

Direktors uber die vorgeschriebene Altersgrenze hinaus um ein Jahr verlangert worden, 

hatte die Provinzialverwaltung sich fur v. Massow als seinen Nachfolger entschieden. 

Ausschlaggebend fur die Wahl seiner Person durfte die Ansicht gewesen sein, dab man 

ihm, dem die Neueinrichtung des Pergamon-Museums mit dem Aufbau des riesigen 

Altars und der Wiederherstellung des Markttores von Milet zu verdanken war und der 

damit dieses Museum zum meistbesuchten in Deutschland gemacht hatte, auch die 

Ldsung anderer, ebenso schwieriger musealer Aufgaben zutraute: die Umgestaltung des 

Kurfurstlichen Palastes in Trier zu einem GroEmuseum, in dem die kulturellen und 

kunstlerischen Zeugnisse des Moselraumes von der Vorgeschichte bis zur Neuzeit 

prasentiert werden sollten.

Am 1. Oktober 1935 trat v. Massow sein neues Amt als Direktor des Rheinischen 

Landesmuseums Trier an. In Berlin war er das letzte halbe Jahr zuvor nach dem 

Ausscheiden von Robert Zahn mit der vorlaufigen Leitung der Antikenabteilung der 

Staatlichen Museen beauftragt gewesen. Er hatte durchaus gute Aussichten gehabt, 

Direktor der Antikenabteilung zu werden, wenn er dem Drangen hdherer Parteistellen 

nachgegeben hatte und in die NSDAP eingetreten ware. So aber zog er es vor, fernab 

vom politischen Zentrum des Reiches im Westen Deutschlands eine gleichermaEen 

angesehene Position mit neuen, interessanten und ausbaufahigen Gestaltungsmoglich- 

keiten zu bekleiden. Seine Berufung nach Trier war nicht an die Parteimitgliedschaft 

geknupft, sondern orientierte sich an sachlichen Erwagungen. Erst im Jahre 1937 konnte 

er sich dem dringenden Wunsch des Landeshauptmanns, der sich v. Massow und dem 

Trierer Museum gegenuber stets sehr aufgeschlossen zeigte, nicht langer entziehen und
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wurde nominell Mitglied in der Partei, um auf diese Weise ungestdrter die Arbeit des 

Museums fortsetzen zu kbnnen.

Mit der Einfuhrung in das Amt des Trierer Museumsdirektors wurden v. Massow 

entsprechend dem Grundungszweck des Museums und gemaB den 1920 erfolgten 

Ausfuhrungsbestimmungen zum preuEischen Ausgrabungsgesetz von 1914 auch die 

Aufgaben des Staatlichen Vertrauensmannes fur Kulturgeschichtliche Bodenaltertumer 

im Regierungsbezirk Trier ubertragen; mit dem 1. April 1937 wurde in diese Zustandig- 

keit auch der neue Landkreis Birkenfeld einbezogen, der bis dahin seit den territorialen 

Neuregelungen infolge des Wiener Kongresses als Oldenburgisches Furstentum nicht zu 

PreuEen gehort hatte.

Der Wechsel in der Leitung des Trierer Museums fiel zeitlich zusammen mit einer 

spurbaren Erweiterung des wissenschaftlichen und technischen Personalbestandes, 

einer Aufstockung der finanziellen Mittel, einer Verbesserung der technischen Ausstat- 

tung und nicht nur damit zusammenhangenden notwendigen organisatorischen Ande- 

rungen. Zum Beispiel wurden ein eigener archaolgischer Landesdienst eingerichtet, 

dessen Leitung Wolfgang Dehn oblag, und die Erich Gose ubertragene Stelle eines 

Hausassistenten geschaffen, der den Museumsdirektor von der routinema^igen Verwal- 

tungstatigkeit entlastete. Diese kostentrachtigen MaBnahmen, die insgesamt eine 

wesentliche Verbesserung der Arbeitsmbglichkeiten des Landesmuseums zur Folge 

hatten, beruhten letztlich auf den neuen politischen Verhaltnissen. Sie sind insbeson- 

dere zu sehen vor dem Hintergrund des von der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz 

seit 1933 verfolgten „Generalplans uber alle Zweige landschaftlicher Kulturpflege". 

Dieses Programm zielte unter anderem auf eine „durchgreifende Neugestaltung der 

rheinischen Landesmuseen in Bonn und Trier" und eine intensive Forderung der 

Bodenforschung16. DaE dabei naturlich in erster Linie an die Vorgeschichte gedacht war, 

hangt zusammen mit den ideologischen Vorstellungen des Nationalsozialismus, was 

sich z. B. in den bevorzugten Fragen nach den altesten Besiedlern des Trierer Landes 

und ihrer Volkszugehbrigkeit oder dem Problemkreis der Germanisierung ausdruckte.

Es erscheint erstaunlich, wenn trotz dieser stark die Vorgeschichte betonenden Haltung 

der Rheinischen Provinzialverwaltung in dieser Zeit mit v. Massow ein klassischer 

Archaologe zum Direktor des Trierer Museums berufen wurde. Ganz offensichtlich ist 

diese Entscheidung auf den Einflus des fur das Kulturdezernat verantwortlichen Lan- 

desrates Hanns Joachim Apffelstaedt zuruckzufuhren, der auch der Urheber des 

erwahnten Generalplans ist. Bei den Richtungskampfen, denen sich in den 30er Jahren 

die deutsche Prahistorie ausgesetzt sah, hatte der 1933 bei Richard Hamann in Marburg 

mit einer Arbeit uber die Skulpturen der Uberwasserkirche in Munster/Westfalen promo- 

vierte Kunsthistoriker Apffelstaedt eine sehr ruhmliche Rolle gespielt; nicht zuletzt 

durfte es seinem Sachverstand und seiner politischen EinfluEnahme zu verdanken sein, 

daN die westdeutsche Vorgeschichte nicht in das Fahrwasser des Amtes Rosenberg geriet 

und damit vor der Gleichschaltung und der totalen Vereinnahmung bewahrt blieb17.

16 H. J. Apffelstaedt, Rede . . . zur feierlichen Wiedereroffnung des Rheinischen Landesmuseums in Bonn am 26. April 

1936 [Dusseldorf 1936]. - Nachgedr. in: Rhein. Ver. f. Denkmalpflege u. Heimatschutz 29, 1936, 7-40. - Leicht 

gekurzt in: Trier. Landeszeitung 62, 1936 Nr. 97 v. 27. April, Beilage.

17 R. Bollmus, Das Amt Rosenberg und seine Gegner. Studien zum Machtkampf im nationalsozialistischen Herr- 

schaftssystem (Dusseldorf 1970) 190.
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Abb. 1 Wilhelm v. Massow bei der Einfuhrung in die Grabung des Landesmuseums auf dem Ringwall 

bei Otzenhausen anlaRlich des Herbstausflugs der Gesellschaft fur nutzliche Forschungen am 

25. Oktober 1936; in der 2. Reihe rechts von v. Massow: J. Steinhausen, H. Eiden; in der 

3. Reihe ganz rechts: H. Koethe; links auGen: R. Gerbig

Wenn er sich auch um die Forderung der Vorgeschichtsforschung bemuhte, um ihr 

entsprechend dem Zeitgeist den AnschluF an den hohen Stand der Provinzialromischen 

Archaologie zu ermoglichen, so war Apffelstaedt, selbst von der Wissenschaft her 

kommend und in seiner Verwaltungsarbeit nicht durch ideologische Scheuklappen 

behindert, der Stellenwert der Romerzeit fur die Vergangenheit des Rheinlandes 

bewust: „Die provinzial-romische Forschung ist hier im Westen ein unverauBerliches 

Stuck der Landesforschung, deren Betreuung im Ausgrabungsgesetz verankert und den 

Landesmuseen zur Pflicht gemacht"18. Diese sachliche und eben nicht germanophile 

Orientierung der Kulturpolitik der rheinlandischen Provinzialverwaltung ermdglichte 

insbesondere den Landesmuseen in Bonn und Trier die kontinuierliche Fortsetzung der 

Erforschung der rbmischen Hinterlassenschaften in ihren Einzugsgebieten. Als Expo

nent der provinzial-romischen Archaologie im westlichen Deutschland geriet auch v. 

Massow durch sein offentliches Eintreten fur die Belange der Rdmerforschung mehrfach 

in das Kreuzfeuer des von Hans Reinerth gefuhrten „Reichsbundes fur Deutsche 

Vorgeschichte19".

18 Apffelstaedt (Anm. 16) 10.

19 Zum Beispiel: v. Vacano, Wohin steuert die rheinische Germanenforschung? Rhein. Blatter 13, 1936, 631-642. - 

Weiteres: RLM Trier, Archiv, v. V.; v. M.
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Mit seinem Dienstantritt ubernahm v. Massow von seinem Vorganger neben anderen 

Ehrenamtern auch die Funktion des 1. Schriftfuhrers der altehrwurdigen „Gesellschaft 

fur nutzliche Forschungen", d. h. es oblag ihm die Geschaftsfuhrung, eine Aufgabe, die 

er sehr ernst nahm (Abb. 1). In dieser Eigenschaft verwahrte sich v. Massow im Januar 

1936 energisch gegen den seit 1934 von Berlin aus betriebenen Anschlus der Gesellschaft 

an den Reichsbund, dessen Politik darauf ausgerichtet war, den Beitritt aller Einzelver- 

eine des West- und Suddeutschen sowie des Nordwestdeutschen Verbandes fur Alter- 

tumsforschung zu erzwingen20. Die von der Provinzialverwaltung beeinfluBte Umgestal- 

tung der Gesellschaft, fur die eine Satzungsanderung und in deren Folge eine straffere 

Gliederung vorbereitet wurde, zielte vor allem auf eine ausdruckliche Orientierung an 

den Aufgaben des Landesmuseums, die sich de facto schon langst herausgebildet hatte. 

In diesem Zusammenhang sind auch die Uberlegungen zu einer Namensanderung zu 

sehen, die bereits in der Vorstandssitzung vom 25. Mai 1936 unter v. Massows Vorsitz zu 

dem einstimmigen BeschluB fuhrten, die Gesellschaft in „Trierer Museums-Gesellschaft" 

umzubenennen21. Damit sollte zugleich die Grundlage geschaffen werden, damit die 

Gesellschaft und kein anderer Fdrderverein fur die Offentlichkeitsarbeit des kunftigen 

GroBmuseums wirken konne. Zu der vorgesehenen Anderung des Namens kam es 

dennoch nicht, wie der Bericht uber die Mitglieder-Versammlung am 2. Juli 1936 

ausdrucklich vermerkt. Auch Zweck und Ziele der Gesellschaft sollten bestehen bleiben; 

die neue Satzung wurde allerdings durchgesetzt22.

Eine weitere strukturelle Veranderung betraf die „Trierer Zeitschrift". In Anknupfung an 

die von 1852 bis 1900/05 verdffentlichten „Jahresberichte der Gesellschaft fur nutzliche 

Forschungen" und ihrer neuen Folge als „Trierer Jahresberichte" von 1908 bis 1921/22 

grundeten die Gesellschaft und das Museum 1926 ein neues Organ, die „Trierer 

Zeitschrift", die sie bis 1935 gemeinsam als „Vierteljahreshefte fur Geschichte und Kunst 

des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete" herausgaben. Mit dem Jahrgang 1936 

ubernahm die Provinzialverwaltung die gesamte Finanzierung, zu der die Gesellschaft 

letztlich nur noch wenig beigetragen hatte23. Damit war sie nicht mehr an der Heraus- 

gabe beteiligt, allerdings auch von einer groBen finanziellen Belastung befreit; den 

Mitgliedern stand die Trierer Zeitschrift nach wie vor zum Vorzugspreis zur Verfugung. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte verlagerten sich. Historische Beitrage mit Themen aus 

Mittelalter und Neuzeit entfielen weitgehend; ebenso nahm die bislang ubliche hohe 

Zahl von kleinen Beitragen und Miszellen ab. Nun erschienen umfangreiche Abhand- 

lungen zu archaologischen, aber auch zu kunsthistorischen Themen. Damit stand fur die 

Ergebnisse des von der Provinzialverwaltung betriebenen Forderprogrammes im Bereich 

der wissenschaftlichen Landesforschung ein geeignetes Publikationsforum zur Verfu

gung. Die neue einheitliche Gestaltung und die verbesserte Ausstattung der nun 

zweimal jahrlich herausgegebenen Hefte orientierten sich an den fur die einschlagigen 

Themen vorbildlichen „Bonner Jahrbuchern" und der ,,Germania".

Zu den vorrangigen Aufgaben, die mit v. Massows Berufung nach Trier verbunden 

waren, gehdrte der Aufbau des sogenannten GroBmuseums. Der Gedanke war nicht 

neu. Im Zusammenhang mit dem Ende der franzdsischen Besatzung des Rheinlandes

20 RLM Trier, Archiv, R. - Zum weiteren Zusammenhang: Bollmus (Anm. 17) 185-199.

21 Archiv GfnF.

22 Trierer Ber. 1936, III. - Trier. Landeszeitung 62, 1936 Nr. 153 v. 4. Juli.

23 Trierer Ber. 1936, III. - Archiv GfnF, Protokoll der Vorst.-Sitzung v. 25. Mai 1936.
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infolge des Versailler Vertrages im Juni 1930 stellte sich die Frage nach der kunftigen 

Verwendung des seit dem fruhen 19. Jahrhundert als Kaserne genutzten ehemaligen 

Kurfurstlichen Palastes. Bereits vom 22. August 1930 datiert ein Planungsentwurf der 

Stadtischen Bauabteilung fur die „Umgestaltung des Palast- und Museumsviertels" auf 

der Grundlage eines vom Beigeordneten Otto Schmidt entwickelten Generalbauplans 

der Stadt. Die Konzentrierung aller Trierer Museen im Kurfurstlichen Palast wird sogar 

als „in Kurze wahrscheinlich" in Aussicht gestellt24. Der stadtische Konservator Friedrich 

Kutzbach, der ebenfalls schon 1930 Uberlegungen zu einer groBen gemeinsamen Aus- 

stellung aller Trierer Museen - Wein-, Provinzial-, Didzesan- und Moselmuseum (fur das 

Kutzbach zustandig war) - angestellt hatte, verdffentlichte diese 1933 „aktuell" geworde- 

nen Gedanken unter bewuBter Anknupfung an die noch nicht endgultig entschiedene 

Bestimmung des Palastgebaudes25. Im Sommer 1933 stellte der Museumsdirektor Kruger 

ein Raumprogramm fur „Das zukunftige Museum deutscher Kunst und Kultur im 

kurfurstlichen Palast zu Trier" auf, das er dem Landeshauptmann einreichte. Zur 

gleichen Zeit wurde in Trier ein von dem Kunsthistoriker Hanns Luckger entworfener 

„Aufbauplan fur ein lothringisches Grenzland-Museum in Trier" bekannt, der aber keine 

Zustimmung unter den Vertretern der Trierer Museen fand, da er zu wenig sammlungs- 

spezifische Belange berucksichtigte26.

In die gleiche Richtung wie Kutzbach zielte ein Vortrag, den der Didzesankonservator 

Nikolaus Irsch im Dezember 1933 vor der Gesellschaft fur nutzliche Forschungen uber 

„Die Aufgaben der Trierer Museen und das Trierer GroBmuseum" hielt. Irsch sprach 

konkret die unzureichende Unterbringung des stadtischen Mosel- und des von ihm 

geleiteten Didzesanmuseums an und schlug vor, neben dem Landesmuseum im Kur

furstlichen Palast auch die anderen Sammlungen unterzubringen. In Gegenwart des 

Bischofs, des Regierungsprasidenten und des Oberburgermeisters pladierte er dafur, die 

einmalig gebotene Gelegenheit fur ein „neues Deutsches Museum des Westens", fur das 

das Stadtische Bauamt bereits Entwurfe fertigestellt hatte, nicht zu verpassen27. Nach 

weiteren Diskussionen und Projektentwirfen in der Trierer Museumswelt gab es seit 

September 1934 entsprechende Kontakte zwischen Provinz, Stadt und Bischdflichem 

Stuhl. Die Vertreter des Bischofs gingen dabei von der Voraussetzung aus, daB das 

Didzesanmuseum als eigenstandige Sammlung unter eigener Leitung im Rahmen des 

GroBmuseums - also im gleichen Gebaude in abgestimmter Weise untergebracht - 

erhalten bliebe. Hier besaE die Provinzialverwaltung andere Vorstellungen, die sich am 

vorrangigen Prinzip einer auswahlenden kunst- und kulturpolitischen Schau orientier- 

ten. Mit einer solchen Teilung ihrer Sammlung und dem Verzicht auf direkte eigene 

Zustandigkeit konnte sich die Bischdfliche Behdrde nicht einverstanden erklaren. In der 

Folge nahm ihre Zuruckhaltung - auch im Zusammenhang mit den kirchenpolitischen 

Auseinandersetzungen im Dritten Reich - zu. Man befurchtete im Laufe der Zeit wohl 

nicht ohne Grund, das Verfugungsrecht uber die eigene Sammlung zu verlieren, wenn 

diese erst einmal Teil eines staatlichen Ausstellungsprojektes geworden sei.

24 O. Schmidt, Stadtebauliche Arbeit in Trier. Zentralbl. d. Bauverw. 52, 1932, 73-87; hier 87 Abb. 41.

25 F. Kutzbach, Das Deutsche Heimatmuseum fur den Grenzbezirk Trier. Trier. Landeszeitung 59, 1933 Nr. 221 

v. 26. Sept.

26 RLM Trier, Archiv, Pal.-Mus.

27 N. Irsch, Die Aufgaben der Trierer Museen und das Trierer GroBmuseum. Trierer Zeitschr. 9, 1934 = Trierer Ber. 

1933, 184-185 (Nachdr. einer nicht autorisierten Vortragsnachschrift in der Trier. Landeszeitung 59, 1933 Nr. 293 

v. 22. Dez.).
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In dieser Situation ubernahm v. Massow die praktische Aufgabe vor Ort, das geplante 

Grobmuseum zu realisieren - eine fachliche Herausforderung, der er sich mit grobem 

Engagement stellte. Bis zu seiner Ankunft in Trier konnte er noch davon ausgehen, dab 

der Zusammenschlub aller Trierer Museen unter seiner kunftigen Federfuhrung bereits 

beschlossen sei, so wie man es ihm seitens der Provinzialverwaltung dargestellt hatte. 

Tatsachlich gelang es auch ihm nicht - trotz bis 1941 erfolgter mehrfacher z. T. sehr 

erfolgversprechender personlicher Bemuhungen -, den Erzbischof von Trier und das 

Domkapitel umzustimmen und von ihrer ablehnenden Haltung abzubringen. Lediglich 

die leihweise "berlassung von profanen Denkmalern im Austausch gegen Sammlungs- 

stucke des Landesmuseums wurde ihm in Aussicht gestellt. Ohne die Einbeziehung des 

Didzesanmuseums war der angestrebte umfassende Uberblick uber die Kunst- und 

Kulturgeschichte des Trierer Landes fur den Bereich der mittelalterlichen Epochen 

naturlich nur in eingeschrankter Weise zu erreichen; v. Massow hat seine Enttauschung 

uber diesen Gang der Entwicklung nicht verhehlen kdnnen28.

Das ehrgeizige Projekt, die bisherige Palastkaserne zu einem Grobmuseum umzugestal- 

ten, in dem von der Vorgeschichte bis zur Neuzeit „in museal vorbildlicher Schau die 

kulturelle und kunstlerische Leistung des Moselraumes nach groben kulturpolitischen 

Gesichtspunkten zu geschlossener Gesamtschau vereinigt" werden sollte, war als Teil 

der „via triumphalis archaeologica" im Marz 1935 erstmals von der neuen Provinzver- 

waltung der Offentlichkeit prasentiert worden. Im Rahmen des vorgesehenen Kulturfdr- 

derungsprogramms handelte es sich um „die vierte grobe Aufgabe - den Plan betreffend 

die Stadt Trier"29. Dieser sogenannte „Grobe Trierer Plan"30 umfabte auberdem die 

Umgestaltung der Umgebung der Palastkaserne, die Wiederherstellung des Simeonstif- 

tes, Stadtbildpflege im Bereich der Simeonstrabe, die Umwandlung des bisherigen 

Palastplatzes in eine Gartenanlage, Mabnahmen im Bereich der Kaiserthermen und des 

Amphitheaters sowie einen Neubau fur die Stadtbibliothek. Die Provinzialverwaltung 

war bereit, mit Unterstutzung durch das Reich, erhebliche Mittel fur die Realisierung 

dieses Planes aufzubringen.

Der am 7. April 1936 zwischen der Provinzialverwaltung und der Stadt geschlossene 

Vertrag sah denn auch die Vereinigung der von den beiden Seiten getragenen Sammlun- 

gen im Kurfurstlichen Palast vor. Dabei ging der Palast in das Eigentum der Provinz uber 

mit der Mabgabe, ihn zum Museum umzubauen. Dem Landesmuseum fiel dabei das 

reprasentative Hauptgebaude mit dem Rokokoflugel, dem Osttrakt und dem an die 

Basilika anstobenden Nordflugel zu. Dem Stadtischen Museum wurde das angrenzende 

NiederschloB zugewiesen. Die Selbstandigkeit der jeweiligen Sammlungen, also Eigen- 

tumsrechte und unabhangige verantwortliche Leitung wurden beibehalten, die Zustan- 

digkeiten fachlich abgegrenzt. Demzufolge sollte das Landesmuseum die Epochen von 

der Vorgeschichte uber die Rbmerzeit bis zum Ausgang des Mittelalters um 1500 

betreuen und das Stadtische Museum sich erganzend vom beginnenden 16. Jahrhundert

28 BA Trier, Best. B III 19,1 Bd. 2; B III 16,8 Bd. 4. - RLM Trier, Archiv, Didz.-Mus. - Zenz 240-244.

29 Apffelstaedt (Anm. 16) 17-18. - J. B. Keune, Eine „Via archaelogica" in Trier. Trier. Heimat 11, 1934/35, 98-101.

30 Vgl. dazu aus der Sicht der Stadtverwaltung: O. Schmidt, Das „Museum der Westmark" und der „GroBe Trierer 

Plan". Rhein. Blatter 15, 1938, 410-414. - Die das GroRmuseum betreffenden Akten des Stadtischen Bauamtes 

befinden sich noch unverzeichnet im Stadtarchiv Trier.
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ab der Neuzeit annehmen. Objekte der eigenen Sammlung, die in den zeitlichen Bereich 

der anderen fielen, sollten als Leihgaben gegenseitig zur Verfugung gestellt werden; an 

die mittelalterliche Abteilung des Landesmuseums anschlieBend war ein organischer 

Ubergang an den vom Stadtischen Museum einzurichtenden Renaissancesaal vorgese- 

hen. Gemeinsame Ausstellungsrichtlinien bei abgestimmter Arbeitsteilung sollten die 

innere Einheit der im gleichen Gebaudekomplex prasentierten Sammlungen sicherstel- 

len. Auf der Grundlage dieser Konzeption strebte das Grotmuseum, dessen Name noch 

nicht endgultig feststand, seiner Realisierung zu31.

Die Aufstellungsplane, die v. Massow entwickelte, sahen eine Zweiteilung der Bestande 

des Landesmuseums in eine Studien- und eine Schausammlung vor. Die Studiensamm- 

lung, im bisherigen Museumsgebaude an der Ostallee verbleibend, sollte in erster Linie 

fur Fachleute zuganglich sein und sich in zweckmaBiger sachlicher Anordnung auf eine 

rationelle Platzausnutzung ausrichten, um auch den zu erwartenden Zuwachs auf lange 

Sicht aufnehmen zu kdnnen. Den Kern der geplanten Neuorganisation bildete naturlich 

die fur die breite Offentlichkeit gedachte Schausammlung im Rahmen des GroBmu- 

seums in den neuen Raumlichkeiten des ehemaligen Kurfurstlichen Palastes. Fur ihre 

Aufstellung lieB sich v. Massow von folgenden Gesichtspunkten leiten: „Eine auf streng 

wissenschaftlicher Grundlage beruhende Auswahl soll sich auf das Beste und fur die betreffende 

Zeit oder Schaugruppe Charakteristische beschranken. Niemals darf der Eindruck stdrender Fulle 

aufkommen. Naturlich darf aber auch diese Beschrdnkung nicht ubertrieben werden, wenn nur 

durch eine groflere Anzahl gleichartiger Stucke der Reichtum und die Kulturhdhe eines Zeitab- 

schnitts gut verdeutlicht werden kann. Eine straffe und ubersichtliche Gliederung des gewaltigen 

Stoffes soll es jedoch jedem Besucher ermoglichen, die wesentlichen Erscheinungen und Entwick- 

lungen in der Geschichte des Trierer Raumes zu erkennen. Plane, Modelle, eine fur jedermann 

verstandliche Beschriftung und alle modernen museumstechnischen Hilfsmittel werden herangezo- 

gen, um einerseits die Belehrung zu vervollkommnen, andererseits aber auch durch die Schonheit 

der Aufstellung Lust und Liebe zur Beschdftigung mit den Denkmdlern einer mehrtausendjdhrigen 

Vergangenheit zu wecken"32.

Diese Uberlegungen hat v. Massow in einem fur das archaologisch interessierte Publi- 

kum bestimmten, also fachlich orientierten Mitteilungsblatt vorgestellt. Sein Ausstel- 

lungskonzept war weder ideologisch ausgerichtet noch am durchaus gangigen Germa- 

nenkult orientiert. Auch wenn er zur gleichen Zeit in einer popularen Propaganda- 

Zeitschrift rhetorisch auf Begrifflichkeiten der herrschenden Parteiideologie zuruckgriff, 

so wird doch deutlich genug, daB dies vor allem der Rechtfertigung und Absicherung 

der nach wie vor dominierenden romischen Abteilung und ihres umfassenden Denkmal- 

bestandes diente. Hier muste die Sprache als Schutz vor weltanschaulichen und macht- 

politischen Anspruchen dienen. Mit Blick auf das Museumspublikum spricht v. Massow 

im Grunde diesen - auch auf den Wissenschaftler und Museumsfachmann in seinem 

Verhaltnis zum totalitaren Staat ummunzbaren - Sachverhalt an: „. . . wenn die Museen zu 

dem Besucher sprechen sollen, so mussen sie sich sozusagen dem Ohr desselben anpassen. Selten 

jedoch hat sich da die Sprache so grundlich wandeln mussen wie in den letzten Jahren"33.

31 RLM Trier, Archiv, Pal.-Mus.

32 Bibliographie W. v. M. Nr. 52 S. 14.

33 Bibliographie W. v. M. Nr. 49 S. 55.
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Abb. 2 Kurfurstlicher Palast in Trier. Per Innenhof mit dem sudlichen Rokokobau und dem anstoRen- 

den ostlichen Renaissanceflugel wahrend des Umbaus zum GroRmuseum. Zustand vom Juni 

1938

Im unmittelbaren AnschluB an den zwischen Provinz und Stadt geschlossenen Vertrag 

wurde noch im April 1936 der Umbau der bisherigen Palastkaserne in Angriff genom- 

men (Abb. 2-3). Das ganze Gebaude wurde ausgekernt, FuBbdden und Decken ebenso 

wie die meisten Zwischenwande entfernt. Von der originalen Inneneinrichtung war 

infolge der militarischen Nutzung und ihrer BaumaBnahmen kaum noch etwas vorhan- 

den. Aus statischen Grunden wurden Eisenbetondecken eingezogen, um die schweren 

Steindenkmaler in der kunftigen Ausstellung prasentieren zu konnen. Noch 1938 - das 

Stadtische Museum hatte gerade das ErdgeschoB in dem von der Stadt ausgebauten 

Marstall des Palastes bezogen und seine Ausstellung erbffnet34 - war die Vollendung der 

musealen Einrichtung des Landesmuseums nach Beendigung der BaumaBnahmen fur 

das Fruhjahr 1940 in Aussicht genommen. Das Ziel war greifbar nahe, „die groBte und 

zeitnaheste museale Neuschbpfung des Reiches" stand v. Massow schon vor Augen, mit 

„einzigartigen Schatzen" in einer „wirkungsvoll eindringlichen Aufstellung" prasen- 

tiert35, als im September 1939 der Krieg ausbrach und die weitere Realisierung des 

Ausstellungsplanes verhinderte.

34 W. Dieck, 2 Jahre stadtischer Museumsarbeit. Trier u. d. Reich 1, 1939, 74-89. - E. Zahn, Walter Dieck und das 

Stadtische Museum Trier. Neues Trier. Jahrb. 1981, 88-92; 1985 Abb. 55.

35 Bibliographie W. v. M. Nr. 52 S. 14.
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Abb. 3 Kurfurstlicher Palast in Trier. Im ausgekernten Sudflugel ist bereits das Stahlgerust zum Tragen 

der einzelnen Stockwerke des GroEmuseums eingezogen. Zustand vom Juni 1938

Nun galt es vordringlich, parallel zu der vorbeugenden Evakuierung der Bevolkerung 

auch fur die Sammlungen Sicherungs- und Bergungsmahnahmen zu treffen. v. Massow 

wurde zum brtlichen Raumungskommissar bestellt, eine Funktion, die aber schon nach 

wenigen Wochen auf den Provinzialkonservator uberging, der den gesamten Kunst- 

schutz im linksrheinischen Gebiet koordinierte. In den ersten Kriegsjahren blieb Trier 

glucklicherweise von Kampfhandlungen vollig verschont. Der archaologische Landes-
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dienst muBte sich auf die Registrierung von Fundmeldungen und kleine Bergungsaktio- 

nen beschranken; grbBere Untersuchungen oder gar planmaBige Ausgrabungen konn- 

ten praktisch nicht mehr getatigt werden. Als im Herbst 1941 auch die letzten AuBen- 

dienstmitarbeiter eingezogen wurden, gab es praktisch keine bodendenkmalpflegerische 

Betreuung mehr auGerhalb der Stadt.

Zwar war v. Massow Ende 1940 auch die kommissarische Leitung des Museums im 

besetzten Luxemburg ubertragen worden, doch ubte er diese Funktion praktisch nicht 

aus, die in der Folge vom Museumspfleger der Rheinprovinz wahrgenomen wurde. 

Daneben muste fur den Landesdienst eine AuBenstelle im Luxemburger Museum 

eingerichtet werden, die in den Kriegsjahren aber keine Wirksamkeit entfalten konnte. 

Es ist verstandlich, daB man in Luxemburg befurchtete, eines Tages die schdnsten Stucke 

des Museums nur noch in Trier sehen zu konnen, jedoch - „les Trevirois userent de 

moderation"36. Diese rucksichtnehmende und ausgleichende, dabei nicht ungefahrliche 

Haltung ist auf v. Massows wohlwollendes Einwirken zuruckzufuhren. In Trier selbst 

kamen infolge der LuftschutzmaBnahmen wie dem Anlegen von Splittergraben und 

Feuerloschbecken zahlreiche Funde zutage. Ihre Aufnahme, Bergung und Registrierung 

wurde immer schwieriger angesichts des schrumpfenden Personalbestandes und der 

groan Dringlichkeit der Bauarbeiten37. Die besondere Bedeutung, die dem 1943 bei der 

Anlage eines Loschteichs gemachten Fund rbmischer Wandmalereien auf dem Palast- 

platz zwischen Basilika und Kaiserthermen zukam, hat v. Massow sehr rasch erkannt. 

Unter Hintanstellung der seit Jahren von ihm betriebenen Bearbeitung der 1920 in der 

GilbertstraBe zutage gekommenen umfangreichen Malereien kummerte er sich umge- 

hend um die wissenschaftliche Auswertung dieses vielversprechenden Fundkomple- 

xes38. Der erste grdBere Bombenangriff auf das inzwischen wieder weitgehend evakuierte 

Stadtgebiet erfolgte am 14. August 1944. Neben dem Domviertel wurden auch die 

Basilika und der Kurfurstliche Palast durch die Brandbomben stark in Mitleidenschaft 

gezogen: die Basilika brannte aus, der Palast verlor das MansardengeschoB mit dem 

Dachstuhl, das NiederschloB wurde ebenfalls zerstort. Auch nachdem im Dezember 

1944 die totale Freimachung der Stadt von der Zivilbevdlkerung angeordnet war, blieb v. 

Massow auf eigene Gefahr in Trier39. In den durch ihre starken Gewolbe recht sicheren 

geraumigen Kellern des an die Basilikaapsis anstoBenden Mittelflugels des Kurfurstli- 

chen Palastes, wo neben wertvollen Sammlungsstucken, auch solchen des Stadtischen 

Museums, die umfangreiche Museumsbibliothek geborgen war, hatte er sich eine 

provisorische Arbeitsstatte mit bernachtungsmoglichkeit eingerichtet. Hier war sogar 

die Gelegenheit zur wissenschaftlichen Arbeit gegeben, soweit die Sorge um die Bewah- 

rung der anvertrauten Kulturguter dies zulies. Unter solchen Voraussetzungen entstan- 

den in den spaten Kriegsjahren verschiedene Studien zu archaologischen Problemen des 

romischen Trier wie die uber den Circus, das Stadtbild im Hinblick auf Cardo und

36 J. Meyers, Aper^u sur l’histoire du Musee. Publ. de la Sect. Hist, de l'Inst. G.-D. de Lux. 69, 1947, 30-52; hier 34; 

38-39. - Leicht verandert wiederholt: J. Meyers, Le Musee d'Histoire pendant la Guerre. Annu. Soc. des Amis des 

Musees du G.-D. de Lux. 1949, 111-126; hier 117; 123-124.

37 Bibliographie W. v. M. Nr. 71; 79.

38 Bibliographie W. v. M. Nr. 70; 79. - Nachlai W. v. M. Nr. 10-14.

39 Leistenschneider.
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Decumanus oder die bemerkenswerte Abhandlung uber das wechselhafte Schicksal der 

in der GilbertstraBe gefundenen einzigartigen romischen Wandmalereien und ihrer 

unglucklichen Bearbeitung bis zu ihrer weitgehenden Zerstdrung in den Raumen des 

GroBmuseums bei den Luftangriffen im Dezember 194440.

In der Vorweihnachtszeit teilte v. Massow seine Kellerunterkunft mit Walter Dieck, dem 

nach Trier zuruckgekehrten Direktor des Stadtischen Museums, der sein Domizil im 

Marstall schon im August verloren hatte. Infolge der fehlgeschlagenen Rundstedt- 

Offensive setzten schwere Fliegerangriffe auf die Stadt ein. Dieck hat als Augenzeuge 

fiber diese Zeit berichtet: „Im blinden Vertrauen auf die Haltbarkeit der Gewolbe harrten 

wir jedesmal unten aus, bis sich das Gewitter oben gelegt hatte. Als ich mit dem 

Kollegen vom Landesmuseum nach dem Angriff vom 23. Dezember wieder ans 

Tageslicht stieg, muRten wir feststellen, dah die neuen Schlage das Zerstdrungswerk 

vollendet hatten, das mit dem Brandbombenhagel des 14. August begann. Schon im Hof 

klafften tiefe Bombentrichter. Aus dem Roten Turm schlugen die Flammen, und im 

Scheinwerferlicht brennender Mietshauser am Konstantinplatz zeigten die nun vollig 

nackten, dachlosen Umfassungsmauern der Basilika plotzlich die erhabene GrdRe ihrer 

antiken Urgestalt. Der Anblick uberraschte den Archaologen, doch muRten wir uns 

schnell davon abwenden, denn ihn trieb der schwelende Brandherd seiner Arbeitsstatte 

in die Ostallee ..."". Dort war das alte Museumsgebaude weitgehend zerstdrt. Auch der 

Kurfurstliche Palast war durch Sprengbomben schwer getroffen, die zum Teil sogar die 

fur das GroBmuseum neu eingezogenen Betondecken durchschlagen hatten (Abb. 4). 

Ein weiterer Aufenthalt war v. Massow im Palast nun nicht mehr moglich; er hielt sich in 

der Folgezeit in Schweich und Ehrang nahe bei Trier auf, blieb aber in Verbindung mit 

den „Beschutzern kirchlicher Kunstschatze" um den Didzesanarchivar Alois Thomas, 

die fiber eine Aufenthaltsgenehmigung verfugten und auch das Landesmuseum und 

seine Sammlungen beaufsichtigten42.

Mit dem 2. Marz 1945 stand Trier unter amerikanischer Verwaltung; am 18. Marz liesen 

die Amerikaner v. Massow aus Ehrang zuruckkommen. Obwohl ihm die Militarregie- 

rung erklarte, ihn nicht mehr als Direktor des Landesmuseums anzuerkennen, wurde 

ihm dennoch befohlen, sich weiter um die Belange des Museums zu kummern. In 

Abstimmung mit der neuen Besatzungsmacht bildete sich unter der Federfuhrung von 

Alois Thomas die „Kommision zur Rettung und zur Pflege der Kulturdenkmaler der 

Stadt Trier"43; die Zustandigkeit fur das Landesmuseum und die Romerbauten lag bei v. 

Massow und dem etwa gleichzeitig zuruckgekehrten Kassenwart und Hausmeister des 

Museums, Heinrich Denzer. Die Hauptsorge galt zunachst der Sicherung der Sammlun

gen vor Plunderungen sowie dem Kampf gegen die Feuchtigkeit, die das in die 

zerstdrten Gebaude eindringende Regenwasser verursachte. Zum Gluck war der Verlust 

an Sammlungsbestand nicht so grot. Dank v. Massows weitsichtiger Vorsorge waren die

40 Bibliographie W. v. M. Nr. 78; 81. - NachlaB W. v. M. Nr. 4-6.

41 Dieck 1965, 15. - Vgl. dazu auch: H. Eichler, Kriegsschaden und Wiederaufbau der Trierer Kunstdenkmaler. In: 

Trier, ein Zentrum abendlandischer Kultur. Rhein. Ver. f. Denkmalpflege u. Heimatschutz 1952 (Neuss 1952) 

185-214.

42 BA Trier, Best. B III 16,8 Bd. 7d.

43 BA Trier, Best. B III 16,8 Bd. 7c. - Thomas. - Leistenschneider.
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wertvollsten Stucke in den Kellern und im ErdgeschoL des Kurfurstlichen Palastes 

geborgen und insbesondere die qualitatvollen Steindenkmaler gut gesichert. Die trans- 

portfahigen Teile der Kleinkunst waren zu einem groan Teil ausgelagert; z. B. befanden 

sich die fruhchristlichen Kunstwerke in der Obhut des Museums in Bad Kreuznach, und 

noch im Dezember 1944 war ein Eisenbahnwaggon nach Westfalen abgegangen, um 

wertvolles Kunstgut auf Schlo^ Niesen bei Paderborn sicher unterzubringen. Die nicht 

minder unersetzlichen Inventare der Museumssammlungen befanden sich schon seit der 

ersten Kriegszeit in sicherer Verwahrung durch das Staatsarchiv auf dem Ehrenbreitstein 

in Koblenz. Als im April 1945 das Simeonstift zum vorlaufigen Aufnahmeort fur das 

Kulturgut der Stadt und des Landesmuseums zugewiesen wurde, stand nun wenigstens 

ein notdurftig benutzbares Gebaude zur Verfugung. Denn trotz aller Bemuhungen 

gelang es v. Massow auch in den nachsten Monaten noch nicht, Material fur das 

dringend erforderliche Notdach auf dem alten Museumsgebaude in der Ostallee zu 

erhalten.

Auch nachdem am 10. Juli die franzdsische Militarregierung die amerikanische Besat- 

zungsmacht abgeldst hatte, verbesserte sich v. Massows personliche Lage nicht. Nach 

wie vor blieb ihm die offizielle Bestatigung seines Amtes als Museumsdirektor versagt, 

wahrend er andererseits uber seine Tatigkeit in der Kommission zur Rettung und Pflege 

der Kulturdenkmaler auch weiterhin fur das Museum und die diesbezuglichen Aufrau- 

mungsarbeiten verantwortlich blieb. Diese unbefriedigende Situation, die v. Massow 

zunehmend als krankend und ehrenruhrig empfunden haben muB, verscharfte sich 

noch, als der Regierungsprasident ihn am 2. November 1945 infolge einer Anordnung 

der franzdsischen Militarregierung, dab kein ehemaliges Parteimitglied mehr eine lei- 

tende Stellung innehaben durfe, formlich von seinem Dienstposten als Museumsdirek

tor suspendierte. v. Massow gab aber keineswegs auf, sondern arbeitete weiter in der 

Kommission mit, nahm die Aufgaben des archaologischen Landesdienstes wahr und 

kummerte sich wie bisher verantwortungsbewuEt um alle Belange des Landesmuseums. 

Am 29. April 1946 nahm Hans Eiden, der schon seit dem Vorjahr bei den Aufraumungs- 

arbeiten mitgeholfen hatte, seinen Dienst als Direktorialassistent auf; ihm oblag fortan 

die kommissarische Leitung des Museums.

Am 29. Mai 1946 tagte im Rahmen des politischen Bereinigungsverfahrens der Untersu- 

chungsausschuE, der sich mit den Angelegenheiten v. Massows befaBte. Die Tatsache, 

daB er Ende der 30er und Anfang der 40er Jahre verschiedentlich zu wissenschaftlichen 

Vortragsreisen in Schweden, Holland und Italien war, legte man ihm als „unbedingte 

Zuverlassigkeit im Sinne eines Bekenntnisses zu nationalsozialistischen Gedankengan- 

gen" aus; die Vortrage seien Propagandaveranstaltungen fur das Ausland gewesen. 

Dieser fast lacherlich anmutende Vorwurf fuhrte zum BeschluB der Bereinigungskom- 

mission vom 1. August 1946, der v. Massows Entlassung aussprach, die am 26. Marz 

1947 bestatigt wurde, offenbar wiederum ohne daB das von dem Beschuldigten vorge- 

legte entlastende Material zur Beurteilung herangezogen worden ware. Obwohl es fur 

v. Massow ein leichtes schien, die gegen ihn erhobenen Vorwurfe durch Vorlage 

entsprechender Unterlagen und Entlastungszeugnisse Trierer und auswartiger Person- 

lichkeiten des dffentlichen und wissenschaftlichen Lebens zu entkraften und er zudem 

die Quelle dieser falschen Anschuldigungen namhaft machen sowie einen diesbezugli

chen ProzeB zu seinen Gunsten entscheiden konnte, kam sein Revisionsverfahren nur
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schleppend voran; auch eine Ehrenerklarung seiner fruheren Mitarbeiter am Landesmu- 

seum blieb ohne Auswirkungen (Abb. 5)44.

Dabei hatte das Spannungsverhaltnis, in dem v. Massow in persdnlicher Hinsicht wie in 

seiner beruflichen Stellung zum totalen Anspruch des Staates stand, fur jeden aufmerk- 

samen Beobachter offenkundig werden mussen. Zwei Vorgange konnen dies illustrie- 

ren. Nach der Beschlagnahmung der Trierer Abtei St. Matthias versuchten 1941 die 

Geheime Staatspolizei und die Provinzialverwaltung die bisher von den Monchen 

verwahrten Kunstschatze in Staatsbesitz zu bringen und dem Landesmuseum zuzuwei- 

sen. In dieser prekaren Situation hat es v. Massow mit viel Geschick verstanden, das 

Ansinnen abzulenken und damit sich und das Museum nicht als Handlanger des 

Kunstraubs miBbrauchen zu lassen45. In ahnlicher Weise widersetzte er sich einem Plan 

des Gauleiters Gustav Simon, die wertvollsten Luxemburger Museumsschatze fur das 

neue GroBmuseum nach Trier zu schaffen. Der Direktor des Luxemburger Staatsmu- 

seums, Joseph Meyers, hat v. Massows Eintreten fur die Luxemburger Belange nur 

wenige Monate nach Kriegsende in einem Schreiben vom 25. September 1945 an ihn klar 

charakterisiert: „Ick bestatige Ihnen gerne, daf Sie in Ausubung Ihrer Tatigkeit als Direktor des 

Trierer Landesmuseums stets die besten Beziehungen zu Ihren Luxemburger Fachgenossen 

unterhalten haben, die sowohl vor 1940 als auch in der fur Luxemburg unerhort schweren Zeit des 

Krieges Ihre untadelige korrekte Haltung Luxemburg und dem Luxemburger Museum gegenuber 

sehr wohl zu sckdtzen wufiten. Mir personlich wurde es schon 1940 klar, daf Sie die Luxemburger 

in keiner Weise verbittern wollten; ich stellte bald fest, daf Sie sich konsequent und entsckieden bis 

zum Kriegsende jeglicker Ubergriffe, die luxemburgische Interessen sckddigen oder gefakrden 

konnten, entkielten. Das Luxemburger Museum kat gewifl zum guten Teil Ikrem ritterlicken 

Verkalten zu verdanken, daf3 es seine wertvollsten Stucke, wie auch alle ubrigen Besttinde, vor dem 

Zugriff der N.S.D.A.P. in Luxemburg gerettet kat"46. Ebenso frei von ideologischer Ausrich- 

tung waren die zahlreichen dffentlichen Vortragsveranstaltungen zu archaologischen, 

kunstgeschichtlichen und historischen Themen, die v. Massow als Schriftfuhrer der 

Gesellschaft fur nutzliche Forschungen in hergebrachter Weise organisierte. Haufig 

sprach er selbst vor dem interessierten Publikum; dank seiner guten Kontakte gelang es 

ihm vielfach, auch bewahrte auswartige Kollegen einzuladen.

Unter Aufbringung seiner ganzen Kraft wuste v. Massow die Zeit seines „vorlaufigen 

Ausscheidens"47, wie er es selbst sah, doch noch wissenschaftlich zu nutzen. Insbeson- 

dere befaste er sich mit der Basilika, deren Zerstdrung zwangslaufig auch neue Mdglich- 

keiten fur ihre archaologische Erforschung bot. Im Laufe des Jahres 1948 organisierte er 

im Auftrag des Presbyteriums der Evangelischen Gemeinde eine beachtliche Ausstel- 

lung, die die Basilika im Wandel der Zeiten behandelte. Leider erlaubten die schwierigen 

Nachkriegsverhaltnisse keine Drucklegung eines Kataloges. v. Massow hat aber nach- 

traglich in einem Verzeichnis alle einschlagigen Zeugnisse zusammengefaBt und damit 

in einer notwendig knappen, aber sorgfaltigen Dokumentation das Wissen um die

44 LHA Koblenz, Best. 856 Nr. 1066/48; Best. 910 Nr. 380-381.

45 RLM Trier, Archiv, St. M. - LHA Koblenz, Best. 910 Nr. 381 S. 39.

46 LHA Koblenz, Best. 910 Nr. 381 S. 39-41. - LHA Koblenz, Best. 910 Nr. 381 S. 103; Best. 910 Nr. 380 S. 405; Best. 856 

Nr. 1066/48 S. 15.

47 Bibliographie W. v. M. Nr. 72 S. 17.
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Trier, den 9. April 1947

Das von den Bereinigungskommissionen gegen Herrn Prof.v.Massow 

gefallte Urteil veranlasst die Unterzeichneten, deren Vorgesetz= 

ter Prof.v.Massow seit seiner Amtsubernahme im Jahre 1935 war, 

zu nachfolgenden Erklarungen:

Prof.v.Massow leitete seit 1935 den Museumsbetrieb. Durch seine 

Offenheit und sein grosses soziales Verstandnis gewann er das Ver 

trauen aller Museumsbediensteten Beamten, Angestellten und Ar= 

beiter, wodurch ein schones und enges Arbeitsver^ltnis zwischen 

Director und Angestellten entstand. In politischer Hinsicht war 

Herr Prof.v.Massow stets zuruckhaltend und hat wahrend seiner ge- 

samten Amtstatigkeit keinerlei Druck oder Zwang auf uns ausge- 

ubt.

Abb. 5 Ehrenerklarung der Museumsbediensteten fur Wilhelm v. Massow



30 Jurgen Merten

Basilika auf eine tragfahige Materialbasis gestellt48. Daruber hinaus hat er in dieser Zeit 

die Ergebnisse seiner Beschaftigung mit diesem groBartigen Romerbau in mehreren 

Publikationen zusammengefaBt49.

Als v. Massow am 8. Marz 1948 die ersehnte, fur jede weitere berufliche Betatigung 

unerlaBlich Amnestiebescheinigung erhielt, machte er sich wieder Hoffnung auf seine 

Wiedereinsetzung, da die Position des Museumsdirektors bislang nur kommissarisch 

besetzt war. Doch diese Erwartung trog. Nach wie vor erklarte sich die franzdsische 

Militarregierung - auf deren Einverstandnis die Behorden des neuen Bundeslandes 

Rheinland-Pfalz noch immer angewiesen waren - nicht dazu bereit, eine leitende 

Beamtenstelle einem fruheren Parteimitglied zu ubertragen; dabei wird man auch nicht 

ubersehen durfen, daB v. Massow den Franzosen als geradezu klassischer Vertreter des 

nun aufgeldsten preuBischen Staates erschien. Selbst eine Einstellung als Konservator 

war nicht durchsetzbar. Erst der schon mehrfach vorgebrachte Gedanke, v. Massow mit 

einer im dffentlichen Interesse liegenden wissenschaftlichen Arbeit zu betrauen, mit der 

keine Verwaltungsfunktionen verbunden waren, fand am 18. Dezember 1948 die 

Zustimmung der Militarregierung50.

Da das Gesetz uber die Rechtsstellung der entnazifizierten, aber noch nicht wiedereinge- 

stellten Beamten noch nicht in Kraft getreten war, war es vorerst nicht moglich, v. 

Massow in eine Planstelle einzuweisen. Deshalb genehmigte das Kultusministerium am 

16. Marz 1949 den AbschluB eines aus dem Besoldungstitel zu bestreitenden Werkvertra- 

ges, der umgehend zwischen dem Landesmuseum und v. Massow mit Wirkung vom 1. 

Marz abgeschlossen wurde. Gegenstand des Werkvertrages war die Abfassung des noch 

ausstehenden Bandes „Das romische Trier" im Rahmen der Kunstdenkmalinventarisa- 

tion, wobei zunachst die von J. B. Keune hierfur bis 1933 erarbeitenden Manuskripte auf 

ihre Verwendbarkeit gepruft und ein Entwurf fur den vorgesehenen Aufbau entwickelt 

werden sollten. Diese grundlegende Forschungsaufgabe, fur deren Realisierung v. 

Massow durchaus die fachlich geeignete Personlichkeit war, sollte nach der vorgesehe

nen festen Wiedereinstellung sein eigentliches Tatigkeitsfeld darstellen; offenbar sollte 

ihm das Amt des Museumsdirektors nicht mehr ubertragen werden. Doch endlich 

schien eine deutliche Verbesserung seiner noch immer schwierigen Situation in greifbare 

Nahe geruckt. Da verstarb v. Massow am 20. April 1949 nach einer Gallenoperation 

unerwartet an Herzschwache. Nach den Entbehrungen der letzten Kriegsjahre und den 

schwierigen Verhaltnissen der Nachkriegszeit hatte der Kampf um seine ungewisse 

berufliche Zukunft und die Sorge um das wirtschaftliche Uberleben der eigenen Familie 

- seit der Aufhebung seines Dienstverhaltnisses war er ohne Einkommen, der Familien- 

besitz im Osten Deutschlands nach dem Krieg verloren - seine Widerstandskraft 

gebrochen. Er hinterlies seine Frau mit den beiden Kindern.

Nur drei Wochen vor seinem pldtzlichen Tod hatte v. Massow ein Gedicht verfaBt, das er 

ironisch als seinen „Grabspruch" bezeichnete; die ersten beiden Zeilen sind hier wieder- 

gegeben (Abb. 6). Sie vermitteln einen erschutternden Einblick in seine schwierige 

Situation, zeigen aber auch den bitter gewordenen Humor, mit dem der gelehrte 

Altertumsforscher versuchte, ihr Herr zu werden.

48 Bibliographie W. v. M. Nr. 8. - Vgl. auch Bibliographie W. v. M. Nr. 75 u. Nachlas W. v. M. Nr. 15.

49 Bibliographie W. v. M. Nr. 9; 74; 77.

50 LHA Koblenz, Best. 910 Nr. 380. - RLM Trier, Archiv, v. M.
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Abb. 6 Handschriftliche Verse von Wilhelm v. Massow (1949): 

Niemandem war der Boden so lieb, in den er gebettet, 

Niemand die Stadt so vergallt, die sich daruber erhob.

In der interessierten Fachwelt und im BewuRtsein der Offentlichkeit genoB v. Massow 

auch nach Kriegsende ein gleicherma^en hohes Ansehen. Nach wie vor galt er als der 

Reprasentant der archaologischen Forschung im Trierer Land. Das zeigen beispielsweise 

seine Berufung zum Korrespondenten der renommierten „Fasti archaeologici"51, die 

Einladung zur Abfassung der Beitrage uber die romische Kaiserresidenz in der Kultur- 

zeitschrift „Merian"52 oder die von ihm durchgefuhrte, bereits erwahnte Ausstellung zur 

Geschichte der Basilika.

Wilhelm v. Massow, der Protestant aus dem preuBischen Berlin, der stolz auf seine 

Herkunft aus dem pommerschen Landadel war und sich selbst zuweilen als „Ostelbier" 

bezeichnete, konnte in Trier, der konfessionell gepragten alten Bischofsstadt im katholi- 

schen Rheinland, keinen leichten Stand haben. Auch uber 100 Jahre nach dem Wiener 

KongreB gab es noch immer tiefverwurzelte gegenseitige Vorbehalte zwischen Rheinlan- 

dern und PreuBen. Zusatzlich erschwert wurde diese Situation, die fur die preuBischen 

Randprovinzen nicht ungewdhnlich war, durch die neuen politischen Verhaltnisse, die 

das Dritte Reich mit sich brache. Die in Trier entstandene beeindruckende Idee, alle 

Sammlungen in der Stadt zu einem einzigartigen GroBmuseum zusammenzufassen, 

drohte von der Kulturpolitik des Staates fur seine Propagandazwecke eingesetzt zu 

werden. Erst mit der leider nicht mehr erfolgten Realisierung des Gro^museums ware 

offenbar geworden, daB v. Massow fur die wissenschaftliche Soliditat des Unterneh- 

mens burgte. So aber erschien er als Vertreter der offiziellen Staatslinie und wurde 

mitunter mit dessen kulturpolitischen Zielen identifiziert.

v. Massow war sicher ein Patriot; nicht nur seine Herkunft, zu der er sich stets bekannte, 

auch sein personlicher Einsatz wahrend des Ersten Weltkrieges zeigen dies. Dennoch 

war er kein Nationalist, was zudem mit dem wohlverstandenen wissenschaftlichen 

Ethos eines Altertumsforschers kaum vereinbar ware. Vor allem war er kein Nationalso- 

zialist, wenn er auch in seiner Funktion als leitender Beamter Mitglied der Partei werden 

mutate. v. Massow hat aber nie nationalsozialistische Kulturpolitik propagiert. Fur ihn 

zahlten wissenschaftliche Argumente und fachliche Kriterien; die „Germanophilie" 

lehnte er ab.

Bezeichnend fur v. Massows Einschatzung der allgemeinen politischen Lage und fur 

sein eigenes Verhalten erscheint eine Passage aus einem Schreiben an Klaus Parlasca, 

der als Schuler bzw. Student in den Jahren 1942 und 1943 wahrend der Sommerferien an 

der Zusammensetzung der rbmischen Wandmalereien aus der GilbertstraEe mitarbeitete

51 Fasti archaeol. 1, 1946 (1948) XIII; 2, 1947 (1949) IX.

52 Bibliographie W. v. M. Nr. 76.
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und sich dabei „vorzuglich bewahrt" hatte. In seinem Begleitbrief zur Ubersendung der 

notwendigen Bescheinigung schreibt v. Massow: „Ich bitte zu beachten, dafi ich bei den 

Malereien die Bezeichnung ,romisch'vermieden habe. Das ist eine Vorsichtsmaflnahme, die sich 

gegenuber Halbgebildeten, die sich nur fur Germanisches interessieren zu durfen glauben, 

manchmal empfiehlt"53.

In Trier reizte ihn die fachliche Herausforderung, die Aufgabe, „ein vorbildliches 

zeitnahes Museum von Anfang an neu zu gestalten"54. Die politischen Verhaltnisse, die 

die Voraussetzungen fur eine Realisierung der musealen Chance erst schufen, versagten 

ihr aber dann durch den Krieg, den sie entfesselten, den Erfolg. Es ist keineswegs 

erstaunlich, sondern im Grunde nur folgerichtig, daB v. Massow auch in der unmittelba- 

ren Nachkriegszeit an der Idee des GroBmuseums festhielt und sich in einer wohl im 

September 1945 dem Regierungsprasidenten vorgelegten „Denkschrift uber die Trierer 

Museen" fur ihre entgultige Realisierung einsetzte55. Es erscheint ganz klar: v. Massow 

hielt „sein" GroBmuseum in ideologischer Hinsicht fur unbelastet; er war Museums- 

mann mit Leib und Seele.

Zwar bestand noch kein Zweifel daran, daE der Kurfurstliche Palast - wie vor dem Krieg 

geplant - auch kunftig die Schausammlung des Landesmuseums aufnehmen sollte. Fur 

das Stadtische Museum war nach der vblligen Zerstbrung des Marstalles die Raumfrage 

noch ungeklart, doch lieB sich eine Unterbringung im Bereich des Palastes durchaus 

vorstellen. Das Dibzesanmuseum war auch nach dem Ende des Dritten Reiches nicht fur 

eine Beteiligung am GroBmuseum zu gewinnen; nach wie vor war man nicht gewillt, die 

wertvollsten Kunstguter aus der eigenen Hand in staatliche Obhut zu geben. Auf der 

Grundlage einer Stellungnahme des Leiters des Dibzesanmuseums Nikolaus Irsch zu v. 

Massows Denkschrift erklarte die Bischbfliche Behbrde gegenuber dem Regierungsprasi

denten statt dessen ihre Absicht, in absehbarer Zeit einen eigenen Museumsneubau auf 

dem Gelande der ehemaligen Ursulinenschule in unmittelbarer Nachbarschaft des 

Kurfurstlichen Palastes zu errichten56. Damit war das Projekt des Trierer GroEmuseums 

endgultig gescheitert. Im Zusammenhang mit den erst 1952 einsetzenden Planungen fur 

den Wiederaufbau des Palastes zeichnete sich dann endgultig ab, daB das Gebaude 

kunftig auch nicht mehr fur das Landesmuseum zur Verfugung stehen sollte.

Der hohe Anspruch, den v. Massow an die Wissenschaftlichkeit seiner Arbeit und ihre 

Ergebnisse stellte, zieht sich wie ein roter Faden durch seine Publikationen. Immer 

wieder wird deutlich, wie umsichtig er seine Uberlegungen vortragt und seine Argu- 

mente standig auf ihre Tragfahigkeit uberpruft, bis er zu gesicherten Erkenntnissen 

gelangt. Stets macht er durch vorsichtige und zuruckhaltende Formulierungen den Grad 

der Wahrscheinlichkeit einer Aussage deutlich; soweit ihm Hypothesen angebracht 

scheinen, sind sie als solche kenntlich gemacht. So scheut er sich auch nicht, in einem fur 

breite Kreise gedachten Beitrag uber vorgeschichtliche Befestigungen in der Rheinpro- 

vinz, der schon wegen seiner Thematik mit groBem Interesse rechnen muBte, zuzuge- 

ben, daB er nicht mehr bieten konne, „als eine Aufreihung noch unbeantworteter Fragen und 

eine Warnung vor voreiligen Schlussen"57.

53 RLM Trier, Archiv, P., Schr. v. 17. Juni 1942.

54 Bibliographie W. v. M. Nr. 49 S. 60.

55 BA Trier, Best. B III 19,1 Bd. 2 BI. 45-56.

56 BA Trier, Best. B III 19,1 Bd. 2 Bl. 69-103.

57 Bibliographie W. v. M. Nr. 54 S. 8.



Wilhelm von Massow 33

Neben den organisatorischen Aufgaben, die die Leitung des Museums mit sich brachte 

und zu denen sich in der Vorkriegszeit noch die Vorbereitungen fur das geplante 

GroEmuseum gesellten, blieb die Offentlichkeitsarbeit stets ein Aufgabenbereich, dem v. 

Massow hohe Prioritat beimaB. In einer Fulle von Fuhrungen und Vortragen, Pressege- 

sprachen und eigenen Zeitungsaufsatzen sowie in zahlreichen fundierten, aber ver- 

standlich verfaBten Beitragen in Heimatblattern und anderen popularen Publikationsor- 

ganen machte er weite Kreise mit der Vergangenheit des Trierer Landes vertraut, 

berichtete uber neue Ausgrabungen und Funde und warb damit fur die Anliegen der 

archaologischen Bodenforschung und des Landesmuseums. 1937 wurde sogar ein Film 

uber die Ausgrabung des frankischen Graberfeldes von Eisenach gedreht, der bei 

Vortragen und Schulungen eingesetzt wurde58. In diesem Zusammenhang verdient auch 

eine kleine, aber eindrucksvolle Ausstellung anIaBlich des 150. Todestages von Friedrich 

dem GroEen genannt zu werden, die v. Massow bereits im ersten Jahr seiner Trierer 

Amtszeit im August/September 1936 gemeinsam mit dem Moselmuseum eingerichtet 

hatte. Den uberwiegenden Teil der gezeigten Objekte - Briefe, Urkunden und andere 

Dokumente, ferner Munzen und Gemalde - hatte v. Massow selbst zur Verfugung 

gestellt; uber verschiedene seiner Vorfahren, die als Minister und Generale im Dienst der 

preuBischen Konige standen, waren sie in den Besitz seiner Familie gekommen59.

In der Fachwelt fand das wissenschaftliche Wirken v. Massows seine Anerkennung 

durch verschiedene ehrenvolle Berufungen. 1940 wurde er Mitglied der Zentraldirektion 

des Deutschen Archaologischen Instituts; 1926 war er bereits korrespondierendes Mit

glied geworden, die ordentliche Mitgliedschaft folgte 19326°. Eine besondere Auszeich- 

nung stellte fur ihn die Ernennung zum Honorarprofessor an der Universitat Bonn dar. 

Bezeichnend fur v. Massows Auffassung von seinem Amt und die daraus resultierende 

Verpflichtung gegenuber der Offentlichkeit ist seine Mitteilung an den vorgesetzten 

Landeshauptmann der Rheinprovinz in Dusseldorf, den er fiber das Angebot der 

Universitat Bonn unterrichtet: Er habe „zustimmend geantwortet, da ich in der Sache nicht 

nur eine personliche Ehre und eine hohe Bewertung meiner Dienststelle sehe, sondern eine 

begruflenswerte Gelegenheit, die wissenschaftlichen Ergebnisse unserer Arbeiten und die Kenntnis 

hier schwebender Probleme in noch weitere Kreise zu tragen und auch gerade den wissenschaftli

chen Nachwuchs damit bekannt zu machen"61. Mit Erlas vom 16. Oktober 1944 wurde v. 

Massow zum Honorarprofessor ernannt; den damit verbundenen Lehrauftragen hat er 

aber nicht mehr nachkommen kbnnen.

Bemerkenswert erscheint die besondere musische Begabung, die v. Massow besaB. 

Nicht nur, daE er gut zu zeichnen und zu rekonstruieren verstand - eine fur einen 

Archaologen fast unerlaEliche Fahigkeit; er spielte auch orchesterreif die Geige. Als er 

nach der schweren Schulterverletzung im Ersten Weltkrieg, die ihn zeitlebens behin- 

derte, dieses Instrument nicht mehr handhaben konnte, wandte er sich der Klarinette 

zu, die er dann ebenso virtuos beherrschte.

58 Bibliographie W. v. M. Nr. 51 S. 230.

59 Bibliographie W. v. M. Nr. 40. - Nationalblatt [Trier] 7, 1936 Nr. 191 v. 18. Aug. - Kolner Zeitung 1936 v. 20. Aug.

60 Archaol. Anz. 1926, XIV; 1932, XVIII; 1941, XIII.

61 RLM Trier, Archiv, v. M., Schr. v. 4. Juli 1944.
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Ein kennzeichnender Wesenszug v. Massows war offenbar seine feinsinnige Art von 

hintergrundigem Humor. Es war sein „beneidenswerter Mutterwitz, der Massow im 

Gesprach nicht minder wie in seinen Vortragen und Fuhrungen unwiderstehlich 

machte"62. Diese Eigenschaft verhehlte er auch nicht im Umgang mit seinen Mitarbei- 

tern, wofur Frank Brommer ein schbnes Beispiel uberliefert hat:

„Wakrend meiner Studienzeit in den fruken dreifliger Jakren arbeiteten wir eine Zeitlang als 

Volontdre am Pergamonmuseum. Dessen Kustos war damals W. v. Massow. Er war immer zu 

Scherzen aufgelegt und ging mit uns Jungeren kameradschaftlich um. Aber eines Tages bat er uns 

mit ernster Miene in sein Arbeitszimmer, bot uns keinen Stuhl an und sagte: ,Ich habe Ihnen eine 

Mitteilung zu machen.' Wir kamen uns schon schuldbewuflt vor, da las er stekend eine 

Bekanntmachung des Generaldirektors der Staatlicken Museen vor: ,Anlafllick des bevorstekenden 

Weiknachtsfestes darf jeder an den Museen Besckaftigte zehn Postkarten zum Preis von 5 Pfennig 

statt des ublicken Preises von 10 Pfennig kaufen.' Selbst in den damals drmlickeren Zeiten war das 

Angebot so wenig gro^zugig, daf v. Massow keinen anderen Weg geseken hatte, als es durch den 

Ernst der Ansage nock lackerlicker zu machen"63.

„Neumagen" und „Pergamon" sind die Stichwdrter, die beispielhaft fur die Qualitat der 

wissenschaftlichen Leistungen v. Massows stehen. Dakihm in Trier mit dem einzigarti- 

gen Projekt des GroBmuseums nicht das gleiche Gluck und der damit verbundene Erfolg 

beschieden war, kann ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden; die uberaus schwierigen 

Zeitverhaltnisse standen dagegen.

v. Massow war ein aufrechter und geradliniger Mann, sicher ein unpolitischer Mensch, 

ein Idealist, der sich ganz dem burgerlichen Berufsfeld der Altertumswissenschaft 

verschrieben hatte, sich aber nach wie vor seiner uradeligen Herkunft bewuBt war, in 

deren fester Tradition er stand. Den Schlussel zum Verstandnis des Wesens von Wilhelm 

v. Massow birgt der alte Wappenspruch der Familie:

Massow

Was so,

Is so,

Blifft so64.

62 Matz 93.

63 F. Brommer, Anekdoten und Ausspruche von deutschen Archaologen (Tubingen 1979) 54 Nr. 59; vgl. ferner 55 Nr.

60 u. 74 Nr. 96.

64 Bibliographie W. v. M. Nr. 3 S. IX u. 43. - Sein Vater schrieb hier zur Erlauterung des Wappenspruchs: „Er bedeutet 

fur uns, daR wir Treue und Festigkeit uben wollen in dem, was wir fur Recht erkannt haben und was uns die Pflicht 

gebietet . . . gleichviel, was der Wechsel der Zeiten bringt!"
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64 Das [romische] Grabdenkmal von Igel. Moselland 1941 Nr. 2, 41-51 (8 Abb.).

65 Ein Pferdestall aus der Romerzeit [im Bereich der Villa von Wittlich]. Eifel-Kalender 1942, 27-30 

(3 Abb.).

66 Ein verdienter Trierer Forscher. Dr. Siegfried Loeschcke 60 Jahre. Seine bedeutendste Leistung die 

Erforschung des Tempelbezirks im Altbachtal. Nationalblatt [Trier] 14, 1943 Nr. 201 v. 26. Mai. 

Unpag.

67 Quellheiligtumer, Wandmalereien und Mosaikboden. Bedeutsame Funde in Trier und im Idarwald 

[romisches Quellheiligtum bei Hochscheid]. Der neue Tag [Koln] 1943 Nr. 330 v. 1. Dez. Unpag. 

(3 Abb.). - Identisch mit Nr. 68.

68 Wertvolle Funde auf deutschem Boden. Die Ausgrabungsfunde in Trier [romische Wandmalereien 

und Mosaiken] und dem Idarwalde [romisches Quellheiligtum bei Hochscheid]. Volksblatt [Eus

kirchen] 1943 Nr. 291 v. 11./12. Dez. Unpag. (3 Abb.) - Identisch mit Nr. 67.

69 Das Gesicht des Mosellanders zur Romerzeit. Eifel-Kalender 1944, 25-29 (10 Abb.).

70 Neue Wandmalereien der Romerzeit in Trier [Palastplatz]. Forsch. u. Fortschr. 20, 1944, 145-147 

(3 Abb.).

71 Neue Bodenfunde im romischen Trier. [Vortragsbericht. Betr. das romische Quellheiligtum bei 

Hochscheid sowie Mosaikfunde von der Neustra Ee und vom Kornmarkt in Trier u. a.] Archaolog. 

Anz. 1944/45 (1949) 81-88 (2 Abb.) Taf. 30-34.

72 Trier: Lage der Stadt und Museen [1945-1946]. Fasti archaeol. 1, 1946 (1948) 16-17 Nr. 102.

73 Rot- oder WeiBwein an der Mosel im Altertum? Der Weinbau 2, 1947, 324-325. - Danach auch 

unpaginierter Sonderdruck.

74 Die Basilika in Trier. Trier. Volkszeitung 3, 1948 Nr. 36 v. 14. Mai. Unpag. (1 Abb.).

75 Basilika-Ausstellung im Simeonstift. [Einfuhrungsvortrag.] Trier. Volkszeitung 3, 1948 Nr. 66 v. 

23. Aug. Unpag.

76 Die romische Kaiserresidenz. In: Merian [Jg. 1, H. 8:] Trier (Hamburg 1949) 6-17 (7 Abb.).

77 Zwei Probleme der Trierer Basilika. (1. Die Steinsarge in der Basilika. - 2. Die Sudwand der Basilika.) 

[Aus dem NachlaR.] In: Festgabe zum 80. Geburtstag von Professor Dr. Emil Kruger am 15. Juni 1949, 

dargeboten von ehemaligen Mitarbeitern am Rheinischen Landesmuseum Trier (Trier 1949). [Maschi- 

nenschriftlich vervielfaltigt.] 1-15 (6 Abb.). - „Uber der Fertigstellung dieser Abhandlung ist der 

Verfasser am 20. April 1949 unerwartet gestorben" (S. 1).

78 Der Circus des romischen Trier. [Aus dem NachlaB.] Trierer Zeitschr. 18, 1949, 149-169 (8 Abb.) 

Taf. 1.

79 Jahresbericht des Rheinischen Landesmuseums Trier fur 1941 bis 1944. [Mitarbeit.] Trierer Zeitschr. 

18, 1949 = Trierer Ber. 1942/50 (1951) 269-334 (26 Abb.).

80 Wo lag das Theater der Romerstadt? (. . . am Irminenwingert?) Eine Trierer Sage [Trebeta] und ihre 

archaologische Auswertung. [Aus dem NachlaB.] Trier. Volksfreund 74, 1949 Nr. 171 v. 20. Dez. 

Unpag.

81 Zum Stadtbild des spatrdmischen Trier. Cardo und Decumanus. In: Studies presented to David 

Moore Robinson on his seventieth birthday. Ed. by George E. Mylonas. 1 (Saint Louis, Missouri 1951) 

490^98 (1 Abb.) - In den Anmerkungen aktualisiert nachgedruckt in: Trierer Zeitschr. 20, 1951, 

77-84 (1 Abb.).

C. Rezension

82 Der Tempelbezirk im Altbachtale zu Trier. Hrsg. von Siegfried Loeschcke. 1: Planausschnitt Ritona- 

tempel und Umgebung. Bearb. von Erich Gose, Ludwig Hussong, Wilhelm Jovy und Siegfried 

Loeschcke (Berlin 1938). Trierer Zeitschr. 14, 1939, 83-84.
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Der wissenschaftliche NachlaB von Wilhelm v. Massow im Rheinischen Landesmuseum Trier

Im Zusammenhang mit der nachfolgenden Verzeichnung des im Rheinischen Landesmuseum Trier 

vorhandenen Nachlasses ist hinzuweisen auf die posthum verdffentlichten (Bibliographie W. v. M. Nr. 

77-81) bzw. nur in maschinenschriftlicher Vervielfaltigung vorliegenden Beitrage (Bibliographie W. v. 

M. Nr. 8 u. 77).

1 ,,Augusta Treverorum. Bild und Geschichte des romischen Trier. Text fur die Ehrengabe des 

Gauleiters an den Duce."

Aufsatz, Typoskript (Durchschlag). Datiert: ,,September 1942". 1 Doppelbl., 10 gez. Bl., dazu 3 Bl. 

mit Abbildungshinweisen.

2 „Die Ausgrabungsfunde in Trier und Umgebung."

Aufsatz, Typoskript (vervielfaltigter Abzug). 1943. 4 gez. Bl.

Gedruckt: Bibliographie W. v. M. Nr. 67/68.

3 Neue Bodenfunde im romischen Trier. „Sitzung vom 5. Januar 1943." [Archaologische Gesellschaft 

zu Berlin.]

Aufsatz, Typoskript (Durchschlag). 1944. 6 gez. Bl.

Gedruckt: Bibliographie W. v. M. Nr. 71.

Dazu: Brief an C[arl] Blumel, Berlin, vom 15. 7. 1944.

4a „Der Circus des romischen Trier, noch unvollendeter Entwurf unter ArtilleriebschuE und Flieger- 

bomben im Herbst 1944 niedergeschrieben."

Aufsatz, Typoskript (2. Durchschlag mit redaktionellen Erganzungen). 15 gez. Bl., dazu 2 Bl. zu S.

5 u. 14; eigenhandiges Manuskript.

Gedruckt: Bibliographie W. v. M. Nr. 78.

4b Dasselbe. Typoskript (1. Durchschlag). 15 gez. Bl.

5 „Zum Stadtbild des spatromischen Trier. Cardo und Decumanus."

Aufsatz, Typoskript (Durchschlag). Datiert: „8. 2. 1945". 7 gez. Bl., 1 Bl. mit Anmerkungen sowie 

Bl. 7 in zweiter Fassung von anderer Hand mit redaktionellen Verbesserungen unter Wegfall des 

Satzes: „(Diese Ausfuhrungen), die ohne wissenschaftliches Material nach dem Gedachtnis in 

schlimmster Notzeit niedergeschrieben worden sind, verdanken ihre Anregung der Notwendig- 

keit, einen neuen Plan des romischen Trier zu zeichnen."

Handschriftlicher Vermerk auf Bl. 1: „Original am 28. I. [19]50 an David M. Robinson, Mississippi 

Unviversitat."

Gedruckt: Bibliographie W. v. M. Nr. 81.

Dazu: Plan der romischen Stadt Trier (Fotografie).

6a „Wandmalereien aus der GilbertstraRe in Trier. Die Tragodie eines bedeutenden Fundes aus der 

Rdmerzeit."

Aufsatz, eigenhandiges Manuskript. Datiert: „16. 2. 1945".

Teil 1: „Die Geschichte des Fundes und seiner Bearbeitung." 20 gez. Bl.

Teil 2: „Die Funde und ihre Auswertung." 24 gez. Bl., dazu 1 Bl. zu Bl. 5. Kleine Buntstiftzeichnun- 

gen auf Bl. 13, 15, 21-23.

6b Dasselbe. Typoskript. 30 Bl.

Mit Wiederholung der Buntstiftzeichnungen des Manuskripts auf Bl. 17, 23, 24, 28, 29.

6c Dasselbe. Typoskript (Durchschlag von b).

Mit Farbdiapositiven der Zeichnungen des Manuskripts.

6d Dasselbe. Typoskript (nach b). 30 B1.

Ohne Zeichnungen.

6e Dasselbe. Typoskript (Durchschlag). 38 Bl.

Ohne Zeichnungen.

7 „Vortrag. Neue rbmische Wandmalereien aus Trier [GilbertstraBe]."

Vortragskonzept, eigenhandiges Manuskript. Datiert: „19. 2. 1942". 7 gez. Bl.
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Dazu: a) Einladungskarte der Gesellschaft fur nutzliche Forschungen zu diesem Vortrag.

b) Entwurf (Typoskript) der entsprechenden Pressemitteilung. 1 Bl.

c) E. A. Klockenbring, Neue romische Wandmalereien in Trier. Aus: Nationalblatt 13, 1942 

Nr. 44 v. 21/22. Feb. Unpag. (2 Abb.).

d) A. Mitter, Romische Wandmalereien in Trier. Aus: Kdlnische Zeitung 1942 Nr. 97 v. 22. 

Feb. S. 3 (2 Abb.).

e) A. Mitter, Archaologische Kunstsensation in Trier. Romische Wandmalereien aus der 

GilbertstraRe. Aus: National-Zeitung (Essen) 13, 1942 Nr. 95 v. 8. April (1 Abb.). - 

Gekurzte und veranderte Fassung von d).

f) „Lichtbilder fur Berliner Vortrag: Romische Wandmalereien aus Trier [GilbertstraRe]." 

Liste mit 23 Nummern, eigenhandiges Manuskript. Ca. 1942. 1 Bl.

8 Romische Wandmalerei aus der GilbertstraBe in Trier. Vortragstext (?), eigenhandiges Manuskript. 

Ca. 1938/39. 7 gez. Bl.

9 Materialsammlung zur romischen Wandmalerei aus der GilbertstraBe in Trier.

a) „Die romischen Wandmalereien aus der GilbertstraRe in Trier."

Aufsatzfragment, eigenhandiges Manuskript. Ca. 1936/37(?). 2 gez. Bl.

b),,[Romische] Malereien aus der GilbertstraBe 2 [in Trier]."

Notizen, eigenhandiges Manuskript. Ca. 1939/40. 2 gez. Bl.

Auflistung bisheriger Fehler, der MaBnahmen von 1938 und Uberlegungen im Zusammenhang 

mit der Rekonstruktion.

c) 6 Bl. Notizen, 4 Zeichnungen.

d) 8 Fotos.

e) Fundbericht aus Trierer Jahresber. 13, 1921/22, 31-33.

f) H. Kahler, Parerga zu einer Arbeit uber den romischen Triumph- und Ehrenbogen. Sonderdruck 

aus: Mitt. d. Dt. Archaolog. Inst., Rom. Abt. 54, 1939. Besitzvermerk: „v. Massow".

Dazu: Schreiben der Kunstbibliothek Berlin an v. M. vom 22. 1. 1942.

10 „Neue Wandmalereien der Rdmerzeit in Trier [Palastplatz]."

Fahnenkorrektur zu Bibliographie W. v. M. Nr. 70. 1943/44. 3 gez. Bl.

11 Neue Funde romischer Wandmalereien auf dem Palastplatz in Trier. „Vortrag i. d. Universitat 

Bonn, am 19. 1. 44."

Eigenhandiges Manuskript. 15 gez. Bl., dazu 3 Bl. (Dialiste).

12 „Neue Funde romischer Wandmalereien auf dem Palastplatz in Trier."

Aufsatz, Typoskript. 1944. 4 gez. Bl.

Eigenhandiger Vermerk: „Vortrag Bonn 19. 1. 1944. Presse-Auszug".

Nicht gedruckt, da aus politischen Grunden in den Zeitungen nicht mehr uber romische Funde 

berichtet werden durfte.

13 „Entwurf einer Beschreibung des Gegenstucks zum Medeabilde in der grunen Wand vom Palastplatz 

[in Trier]".

Aufsatz, Typoskript. Ca. 1944/46. 4 gez. Bl.

14 „Literatur-Notizen zur grunen Wand vom Palastplatz [in Trier]".

Ca. 1944/46. 24 Bl.

Dazu: 17 Fotos.

15 „Die Basilika im Wandel der Zeiten."

Vortragskonzept, eigenhandiges Manuskript. Datiert: „23. 8. 1948". 2 Doppelbl.

Vgl. Bibliographie W. v. M. Nr. 8 u. 75.

16 „Lebenslauf."

Typoskript (Durchschlag). Datiert: „1. Juli 1944". 2 gez. Bl.

Angefertigt im Zusammenhang mit der Berufung zum Honorarprofessor an der Universitat Bonn.
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17 „Schriftenverzeichnis."

Typoskript (Durchschlag). 1948. 1 B1. (37 Nummern). 2 Ex.

18 „Amyklai. Der Thron des Apollon. Kritik an dem Aufsatz von [Ernst] Fiechter im archaolog. Jahrb. 

1918 [Jahrb. d. Dt. Archaolog. Inst. 33, 1918, 107-245] von W. v. Massow".

[Umschlagtitel:] „Aufsatz uber Amyklai gegen E. Fiechter". Eigenhandiges Manuskript. Datiert: 

„Februar 1920". VI gez. Doppelbl.

Vgl. Bibliographie W. v. M. Nr. 23 S. 1; 65-85.

Quellen und Literatur

Archiv der Gesellschaft fur nutzliche Forschungen (GfnF) zu Trier (aufbewahrt im Rheinischen Landes- 

museum Trier)

Bistumsarchiv (BA) Trier

Best. B III 16,8 Bd. 4: Kunst im Allgemeinen. 1906-1938.

Best. B III 16,8 Bd. 7c: Kommission zur Rettung und Pflege der Kulturdenkmaler der Stadt Trier. 

1945-1946.

Best. B III 16,8 Bd. 7d: Bericht der in Trier verbliebenen Mitglieder der Bischoflichen Verwaltung uber die 

Ereignisse nach Freimachung der Stadt im Dezember 1944 bis 23. Marz 1945.

Best. B III 19,1 Bd. 2: Diozesan-Museum, „GroRmuseum".

Landeshauptarchiv (LHA) Koblenz

Best. 856: Der Landeskommissar fur die politische Sauberung in Rheinland-Pfalz. Akten des Offent- 

lichen Anklagers. Nr. 1066/48: W. v. Massow.

Best. 910: Provinzial-Verwaltung der Rheinprovinz, Abt. IIA / Ministerium fur Unterricht und Kultus, 

Rheinland-Pfalz. Nr. 380-381: W. v. Massow.

Rheinisches Landesmuseum (RLM) Trier, Archiv

Au^er dem NachlaE W. v. Massows (s. das oben abgedruckte Verzeichnis) wurden insbesondere 

Unterlagen aus folgenden Akten benutzt:

[W. v. Massow,] Bericht fiber meine Eindrucke von dem Landesmuseum Trier bei meiner Amtsuber- 

nahme [1936].

Palastmuseum.

W. v. Massow.

[H. Eiden,] Bericht(e) fiber die Tatigkeit des Rheinischen Landesmuseums Trier. 1946-1950.

Jahresbericht(e) des Provinzial- ([seit 1934:] Rheinischen Landes-)museums Trier. 1921-1941/44. Trierer 

Jahresber. 13, 1921/22; Bonner Jahrb. 128, 1923 - 130, 1925; Trierer Zeitschr. 1, 1926 - 18, 1949.

Prof. Dr. Wilhelm von Massow, Direktor des Landesmuseums Trier. [Berufung.] Rhein. Heimatpflege 7, 

1935, 546. - Erschien auch in: Nationalblatt [Trier] 6, 1935 Nr. 174 v. 29. Juli.

[H. Eiden,] Wilhelm v. Massow. [Nachruf.] Trierer Zeitschr. 18, 1949, 145-146. - Leicht verand. mit 

Verf.-Angabe nachgedr. in: Trier, ein Zentrum abendlandischer Kultur. Rhein. Ver. f. Denkmalpflege u. 

Heimatschutz 1952 (Neuss 1952) 222-223.

F. Matz, Wilhelm v. Massow. [Nachruf.] Gnomon 22, 1950, 92-93.

A. Thomas, Die Rettung der Kulturdenkmaler der Stadt Trier nach dem Kriege. Trier. Jahrb. 1951, 9-20.

W. Dieck, Kunstschutz im Kriege. Trierer Erinnerungen aus den Jahren 1939-1945. Neues Trier. Jahrb. 

1964, 82-91; 1965, 10-20.

E. Zenz, Geschichte der Stadt Trier in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts III: 1928-1945. Schriften- 

reihe Ortschroniken d. Trierer Landes 12 (Trier 1973).

J. Leistenschneider, Das Rheinische Landesmuseum Trier 1944-1946. Kriegsende und Neuanfang. 

Neues Trier. Jahrb. 1985, 77-87.

W. Kimmig, Zur Erinnerung an Harald Koethe (1904-1944). Trierer Zeitschr. 50, 1987, 327-331.

G. Grimm, Wilhelm von Massow. In: R. Lullies/W. Schiering (Hrsg.), Archaologenbildnisse (Mainz 

1988) 256-257.
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