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das hat. der Verfasser iiberzeugend herausgestellt. Auch in der Kirchenbaukunst 

hat die Reichsabtei viel geleistet, weniger in Neubauten als in Um- und Anbau- 

ten bei alteren Kirchen, bedingt durch komplizierte Rechtsverhaltnisse in der 

Frage der Baupflicht. In der zweiten Jahrhunderthalfte werden dann wie bei 

der profanen Baukunst die Trierer Einfliisse starker, vor allern seit dem Neubau 

der Stiftskirche St. Paulin, zu der wahrscheinlich Chr. Kretzschmar die ersten 

Plane geliefert hat (1732 ft.).

Das Buch von Michel Schmitt ist ein ausgezeichneter, geschichtlich und kul- 

turgeschichtlich sorgfaltig unterbauter Beitrag zur Baukunst des 18. Jahrhun- 

derts im alten Luxemburger Gebiet und somit auch in einem Teil der von Trier 

verwalteten Erzdidzese. Zahlreiche Abbildungen unterstiitzen die gewonnenen 

Erkenntnisse. Das Buch vermittelt dariiber hinaus auch weitere wertvolle wis- 

senschaftliche Hinweise auf die rechtliche Situation der Baupflicht der Abtei, 

auf deren Verwaltung und auf den Baubetrieb des 18. Jahrhunderts im allge- 

meinen.

Eberhard Zahn

Germania Sacra. Neue Folge 6. Die Bistumer der Kirchenprovinz Trier. Das 

Erzbistum Trier 1. Das Stift St. Paulin vor Trier, im Auftrag des Max- 

Planck-Instituts fur Geschichte bearbeitet von Franz-Josef Heyen. Walter 

de Gruyter, Berlin — New York 1972, XIII u. 855 S. br. 220,— DM.

Die besonders umfangreiche Publikation uber das Trierer Kanonikerstift St. 

Paulin gehort in das Gesamtvorhaben der Historisch-statistischen Beschrei- 

bung der Kirchen des Alten Reiches „Germania Sacra“, hier speziell in die Ab- 

teilung des Erzbistums Trier; wenn man den Rahmen noch enger faBt, gehort 

sie in den Kreis der Geschichte der drei Kanonikerstifte der Stadt Trier selbst, 

des Hohen Domstiftes, St. Simeons und St. Paulins. Der Verfasser kiindigt er- 

freulicherweise den AbschluB seiner Arbeiten uber das Simeonstift in der 

Porta Nigra an, ferner den der Geschichte der kleinen Stifte in Pfalzel und in 

Kyllburg. Wenn man den stattlichen Band von liber 800 Seiten in die Hand 

nimmt und im Vorwort die Einschrankungen hinsichtlich einzelner Themen 

beriicksichtigt, die auch noch zur Stiftsgeschichte gehdren, und dazu noch die 

mit ehrlicher Bescheidenheit vom Verfasser bekannten Lucken hie und da, 

dann begreift man erst wirklich, welch ein historischer Gesamtkomplex die 

Geschichte eines einzigen Stiftes unseres Alten Reiches sein kann und welche 

unerhorte Arbeit hier zu leisten war. Das Kunstgeschichtliche ist noch dazu 

ganz bewuBt und sinnvoll nur in groBen Ziigen angedeutet! Aber gerade diese 

Kapitel (1, § 83, S. 32 ft.) geben wegen ihrer historischen Quellenangaben wert

volle Hinweise, die auch dem kunsthistorischen Fachmann neue Erkenntnis- 

moglichkeiten erschlieBen. Ebenso instruktiv ist die ,,Historische Ubersicht“ 

(Kap. 3); sie bringt neue, historisch fundierte Angaben fur die altere Zeit, daB 

eine archaologisch-kunsthistorische Erforschung des 1674 von den Franzosen 

so grausam zerstorten Gesamtberings davon auszugehen hat. Der Abschnitt der 

Zerstbrung liest sich mit Spannung dank der auBersten Disziplinierung des Ver- 

fassers in der Auswahl der Tatsachen, in der Angabe der historischen Zusam- 

menhange jenes unvorstellbaren Geschehens und in der Handhabung der Spra-
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che! Bei der Behandlung des erst nach 60 Jahren erfolgten Wiederaufbaues der 

Stiftskirche — sie ist ja jene beriihmte Rokokokirche, erbaut wahrscheinlich 

nach einem ersten Plan Chr. Kretzschmars, aber vollendet mit Ideen Balthasar 

Neumanns -—- betont der Verfasser nochmals, daB im Rahmen der Stiftsge- 

schichte nicht der Ort sein kann, auch noch die Baugeschichte zu klaren. (Es 

muB auf die ,,Kunstdenkmaler, Kirchl. Denkm. Triers" verwiesen werden und 

auf einen neueren Aufsatz von J. Koenen in ,,Saarbriicker Hefte“ 10, 1959.)

Die Gesamteinteilung des Werkes iiber St. Paulin in sieben Hauptabschnitte 

ist klar, das heiBt die einzelnen Themen sind mit geradezu bewundernswerter 

Scharfe voneinander abgeteilt und nochmals unterteilt, daB man zuverlassig 

auch ,,nachschlagen“ kann und nicht erst miihevoll suchen muB. Das Buch 

beginnt (Kap. 1) mit den Quellen, den gedruckten und ungedruckten, mit der 

altesten Literatur und mit den Denkmalern, bei denen die archaologischen 

Funde (bes. die von E. Gose herausgegebenen friihchristlichen Inschriften) 

wichtige Zeugnisse sind. Der Verfasser setzt sich bei der Erorterung des GroB- 

baues des Bischofs Felix (386—398) mit den verschiedenen Fassungen der Vita 

des Paulinus auseinander und gibt damit auch fur die Archaologie genauere 

Ausgangspunkte fiir spatere Ausgrabungen, die bei St. Paulin noch nie in gro- 

Bem Umfang durchgefiihrt wurden. Heyen stellt auf Grund historischer Zeug

nisse fest, daB dieser GroBbau, abgesehen von Beschadigungen wahrend der 

frankischen Eroberung und des Normanneneinfalls, erst durch den verheeren- 

den Brand vom 1. August 1093 zerstbrt worden ist. Danach wurde die roma- 

nische Kirche aufgefiihrt (Weihe um 1148), die 1674 gesprengt wird.

Das 2. Kapitel behandelt das Stiftarchiv und die Bibliothek. Das 3. Kapitel 

(Historische Ubersicht) bringt die Gesamtgeschichte des Stiftes, angefangen 

mit der spatrbmischen Zeit bis zur ersten gesicherten Einrichtung der „mensa 

capituli" durch Erzbischof Hetti (819), weiter uber entscheidende Etappen wie 

die Ausbreitung der Martyrerlegende (Thebaische Legion) und der Offnung 

der Paulinusgruft des spateren Hauptpatrons der Kirche; die Kirche hatte 

urspriinglich das Marienpatrozinium. Der Verfasser fiihrt den Leser weiter 

durch das ganze Mittelalter hindurch und in die Neuzeit, die 1674 dem Stiff 

die Totalzerstbrung bescherte. Mit dem Wiederaufbau der Kurien und der 

Walburgis-Pfarrkirche um 1700 und der Stiftskirche seit 1734 und mit der 

Aufhebung des Stiftes durch die Franzosen 1802 schlieBt die historische Uber

sicht.

Danach kommt das hochinteressante Kapitel (4) iiber die Verfassung und 

Verwaltung des Stiftes, wobei grundsatzliche Bestimmungen auch fiir andere 

Stifte Giiltigkeit haben kbnnen; der Verfasser bemerkt aber an zahlreichen 

Stellen ausdriicklich, daB einige Bestimmungen und Gewohnheiten nur dem 

Paulinef Stiff eigen waren. Wie auch an anderen Stiffen wurden im spaten 

Mittelalter unter Erzbischof Kuno von Falkenstein (1375) die alten Pfriinden in 

einem gemeinsamen Fundus zusammengefaBt, aus welchem dann alle Kanoniker, 

die in St. Paulin persbnlich residierten oder wegen anderer Verpflichtungen offi- 

ziell von der Residenz befreit waren, gerecht, d. h. in diesem Faile gleich- 

maBig, bezahlt werden sollten. Ein Rest des alteren Pfriindenwesens (Pensio- 

nes) sieht Heyen in den Allodien (S. 161), die als kleine Acker- oder Weinberg-
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parzellen von den einzelnen Kanonikern bewirtschaftet und als Privatbesitz 

der Kanoniker angesehen warden. Der Verfasser behandelt anschliebend samt- 

liche, zum Wesen eines Stiftes gehbrende Verfassungs- und Verwaltungsange- 

legenheiten. Mit der Behandlung der Bindungen des Stiftes an Papst, Kaiser, 

Erzbischof und die Stadt Trier und mit der Schilderung des Verhaltnisses zu 

anderen Stiffen und Kidstern schliebt dieses Kapitel. Das Stiff St. Paulin war 

fiir andere Stifte, zum Beispiel fiir Pfalzel und fur die Abtei Priim, eine Art 

Berufungsinstanz bei Entscheidungen fiber innerstiftliche Rechts- und Ver- 

fassungsfragen.

Das Kapitel 5 mit der Uberschrift ,,Religibses und geistiges Leben“ beginnt 

mit der Bedeutung des Paulinstiftes als einer christlichen Kultstatte, die aus 

einer Summe von historischen Tatsachen und legendaren Uberlieferungen be- 

steht: Grabstatten der Blutzeugen der Thebaischen Legion und Trierer Bur

ger, der ,,ungezahlten“ Trierer Martyrer, Grabstatten zahlreicher Bischbfe und 

des heiligen Paulinus, Aufbewahrungsort vieler Reliquien von heiligen Perso- 

nen und auch des Herrn selbst. Es folgen die Angaben fiber die zahlreichen 

Bischofsgraber, die auch fiir die Archaologie und Kunstgeschichte von Belang 

sind, dann die Nennung aller fiberlieferter Inschriften, sowie ein Anhang fiber 

die angebliche Grabinschrift des Constantius Chlorus, die sich heute im Lan- 

desmuseum Trier befindet. Die Darstellung der Entstehung der Martyrer- 

legende in der um 1072 formulierten Historia martyrum Treveresium gibt 

einen aufschlufireichen Einblick in die Zeit des hohen Mittelalters, die solche 

Legenden und geschichtliche Falschungen aller Arten hervorgebracht hatte 

und teilweise, wie bei der hier erbrterten Martyrerlegende, aus alteren Quel- 

len, zum Beispiel einer passio von Martyrern des 7. Jahrhunderts, schopfte. Es 

ist nur allzu verstandlich, dab man im hohen Mittelalter auf einem solchen 

Friedhof, der bereits in rbmischer Zeit christliche Bestattungen aufzuweisen 

hatte, wie die Inschriften beweisen, eben diese Martyrer ,,entdeckte“, ganz 

gleichgiiltig, was sich in spatantiker Zeit wirklich zugetragen hat. Zahlreiche 

Graber heiliger Bischbfe sind gesichert, wie Heyen nachgewiesen hat, und 

auch der heilige Paulinus ist historisch einwandfrei bezeugt! Das Mittelalter 

dachte anders als wir; fiir dieses hatten solche quasihistorischen Geschehnisse 

einen tatsachlichen Realitatsgrad im Sinne einer Glaubenswahrheit, und das 

ging noch trotz alien Zweifeln bis in die Barockzeit weiter, als Thomas Scheff

ler die ganze Martyrerlegende in realistischer Weise und dennoch als illusio- 

nistische Himmelsvision auf die Gewblbe der Rokokokirche malte. Die rein 

gottesdienstlichen Belange des Stiftes, die Messen, die Feiertage, ferner die 

Prozessionen, die das Stiff veranstaltete, und die Bedeutung des Stiftes in gei- 

stiger Hinsicht, das sich darin mit dem Simeonstift in der Porta nicht ganz 

messen konnte, beschlieben dieses Hauptkapitel.

Es folgt Kapitel 6, der Besitz, mit einer umfassenden Ubersicht fiber den 

umfangreichen Grundbesitz von St. Paulin, der merkwiirdigerweise mehr land- 

wirtschaftliche Nutzungsflachen hatte als Weingfiter — im Gegensatz zur Ab

tei St. Maximin. Auch hier werden alle mbglichen Besitzarten, Nutzungsrechte, 

Herrschaft-, Gerichts- und Grundrechte detailliert behandelt und mit Listen 

der Rechte an einzelnen Ortschaften erganzt, ebenso bei den inkorporierten 

Pfarreien. Dieser Abschnitt ist zugleich ein Beitrag zur Geschichte dieser ent-
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legenen Kirchen, zu ihren Patrozinien und ihrer Pfarrzugehdrigkeit, zwar 

knapp gehalten, aber doch oftmals klarend und friihere Irrtiimer berichtigend. 

Einkiinfte verschiedenen Besitzes flossen auch in Sonderfonds, wie zum Bei- 

spiel in die Stiftsfabrik, die fur die Unterhaltung der Kirche und der allgemei- 

nen Stiftsgebaude zu sorgen hatte. Der Verwaiter wurde Fabrikmeister oder 

Baumeister genannt, was nicht zu verwechseln ist mit der Bedeutung des Bau- 

meisters in unserem Sinne; das ware der Werkmeister, der entwerfende und 

ausfuhrende Bauhandwerker. Der aufmerksame Leser entdeckt auch da wie- 

der Einzelheiten von kulturgeschichtlich hohem Interesse, dab zum Beispiel 

noch um 1574/75 eine Stiftskurie mit einem Strohdach gedeckt wird (S. 480). 

Im Zusammenhang mit der Auflosung der vita communis mufi die im 11. Jahr- 

hundert erfolgte Bildung des Propsteigutes als eines Sondervermbgens neben 

dem Kapitelsgut gesehen werden, dessen Nutzung im wesentlichen nur dem 

Stiftspropst zustand.

Den AbschluB (Kap. 7) bilden die umfangreichen Personallisten, beginnend 

mit den Prbpsten. Wir stehen da vor einer Fiille interessanter historischer Da- 

ten und Angaben, vor allem auch uber die betreffenden Familien und uber 

die Pfriinden, die die Prbpste und Propsteibewerber innehatten, sowie uber 

deren Pfriinden an auswartigen Stiffen und Pfarreien. Es folgen die Dekane 

in ebensolcher Ausfuhrlichkeit, Scholaster, Kantoren, Kanoniker und Vikare. 

Mit diesen Listen kommt dem Leser noch einmal der komplizierte Aufbau mit 

den verschiedenen Funktionen eines Weltgeistlichenstiftes zum BewuBtsein.

Ein hervorragendes Register, das nicht nur die im Mittelalter so oft nur 

allein genannten Vornamen bringt, sondern auch die dazugehdrigen Herkunfts- 

und Adelsnamen, so daB man die betreffenden Personen auf alle Faile (an 

zwei Stellen im Register) finden muB, erleichtert das Benutzen dieses umfang

reichen Werkes. Der Rez. betonte bereits, dieses Buch fiber die Stiftsgeschichte 

von St. Paulin sei zum Nachschlagen bestens geeignet; es liest sich aber auch 

ebenso gut! Das wird an der von allem modernen Jargon freien Sprache lie

gen und in der sehr konsequent gehandhabten Anwendung des die Sprache 

belebenden Konjunktivs beim Referieren und in dem Aufzahlen der Tatsachen 

im Prasens, aber noch mehr an der pragnanten, eingangs schon gelobten Auf- 

teilung und Unterteilung des Werkes und an der Kiirze der Abschnitte.

Mit diesem Buch hat der Verfasser einen richtunggebenden Beitrag gelei- 

stet fiir die Geschichte nicht nur des einen Stiftes, hier des von St. Paulin vor 

Trier, sondern auch fiir die Kulturgeschichte des Mittelalters und Neuzeit im 

allgemeinen. Es ist ein Standardwerk dieser Art, und jeder, der sich mit sol- 

chen Problemen eines Stiftes, mit alien Aufgaben einer solchen geistlichen 

Institution, befassen will, wird hier historische Quellen, Tatsachen und Beleh- 

rung finden, die ihm auch fiir andere, ahnlich orientierte historische Arbeiten 

weiterhelfen. Dieses Buch wird seinen Platz in der deutschen Geschichtswis- 

senschaft behaupten!

Eberhard Zahn
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