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Mittelalterliche Skulpturen sind leider nur in geringer Zahl auf uns 

gekommen, darunter allerdings bedeutende Arbeiten wie die schone Mutter- 

gottes von Fischbach aus der Zeit urn 1300. Eine stattliche Reihe schbner Bild- 

werke hat sich aus der Barockzeit erhalten, worauf Kubach besonders hinweist. 

Es ist unverstandlich, dab sich immer noch zahlreiche, oft hervorragende Werke 

auf Kirchenspeichern oder Dachbbden der Schulen befinden, wohin sie meist 

erst nach dem Kriege verbracht worden sind! Geriihmt werden muB die liebe- 

volle Sorgfalt, mit der die scheinbar einfachsten Kunstwerke erfaBt vnd 

beschrieben werden.

Die hervorragende Ausstattung des Bandes mit seinen zahlreichen Ab- 

biidungen von Planen, Grundrissen, Schnitten und Photographien macht das 

neue Inventar von Pirmasens fiir den Forscher und den kunst- und heimat- 

begeisterten Leser zu einem wertvollen und unentbehrlichen Buch. Der Druck 

auf Kunstdruckpapier ist vorzuglich. Eberhard Zahn

Alois Thomas, Wilhelm Arnold Gunther. 1763—1843. Staatsarchivar 

in Koblenz, Generalvikar und Weihbischof in Trier. Veroffentlichungen des 

Bistumsarchivs Trier. H. 4, 125 S. Paulinus-Verlag, Trier 1957. Kart. 6,80 DM.

Das ausgehende 18. Jahrhundert und das friihe 19. Jahrhundert finden in zu- 

nehmendem Mafie die Beachtung der Geschichtsschreibung. Der zeitliche Ab- 

stand ist groB genug, um zu einer gerechten Beurteilung und Wurdigung einer 

Zeit zu kommen, die politisch durch Revolution und Sakularisation, geistes- 

geschichtlich durch die Aufklarung und ihre Uberwindung bestimmt ist. Dieser 

zeitliche Abstand erleichtert es auch, die maBgebenden Persbnlichkeiten dieser 

Epoche aus ihrer Zeit und ihren Problemen heraus zu verstehen und ihnen 

gerecht zu werden, wahrend man ehedem mit den Kategorien an sie herantrat, 

die sich erst in der katholischen Restauration der zweiten Halfte des 19. Jahr- 

hunderts herausgebildet hatten, und infolgedessen kirchenpolitische MaBstabe 

an sie anlegte, die ihre eigene Zeit nicht kannte. Irenische und vermittelnde 

Naturen wie Bischof Sailer, der „Kirchenvater“ jener Zeit, der ihm geistes- und 

gesinnungsverwandte Bischof Hommer und auch Weihbischof Wilhelm Arnold 

Gunther muBten daher umstritten bleiben und sich lange Zeit unverdiente 

Kritik gefallen lassen.

Gunther wurde 1763 in Koblenz geboren, absolvierte das dortige Jesuiten- 

gymnasium, trat bei den Pramonstratensern in Rommersdorf ein, studierte in 

Koln und Trier Philosophic und Theologie und wurde 1787 in Trier zum Priester 

geweiht. Seinen archivalischen Neigungen entsprechend, wirkte er zunachst als 

Klosterarchivar. Das Uberdurchschnittliche seiner Personlichkeit trat schon 

darnals so hervor, daB seine jiingeren Ordensgenossen den 29jahrigen zum Abt 

wahlen wollten. Nach der Aufhebung der Kloster wirkte Gunther bei der 

Ordnung der Archivalien mit, die infolge der Auflbsung des Kurfiirstentums 

Trier und der Sakularisation in Massen bei der Departementsverwaltung in 

Koblenz zusammenstrbmten. Nach der 1814 erfolgten Riickgliederung des Rhein- 

und Moseldepartements trat er in den preuBischen Archivdienst. Aus dieser 

Tatigkeit erwuchs sein Hauptwerk, der 6bandige „ Codex diplomaticus Rheno- 

Mosellanus“ (Coblenz 1822—1826).

Mit der Berufung zum Generalvikar in Trier fand die wissenschaftliche 

Tatigkeit Gunthers 1826 ihr Ende. In freundschaftlicher Beziehung zu dem 

gesinnungsverwandten Bischof Hommer setzte er von nun an seine Arbeitskraft
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und Erfahrung als Verwaltungsmann bei der Reorganisation des Bistums ein. 

1834 erfolgte seine Erhebung zum Weihbischof, 1842 wurde er zugleich zum 

Dompropst bestellt.

Es ware ubertrieben, Gunther eine sakulare Gestalt zu nennen. Seine Wirk- 

samkeit beschrankte sich vorwiegend auf die Studierstube und auf die kirch- 

liche Verwaltungstatigkeit, wesentliche Anregungen oder Einfliisse uber die 

Dibzese Trier hinaus gingen von ihm nicht aus. So ware im Grunde genommen 

der Rahmen des Buches zu weit gespannt, handelte es sich lediglich um eine 

Biographie des Trierer Weihbischofs. Was der kenntnisreiche und verdiente 

langjahrige Trierer Bistumsarchivar und Bistumskonservator Dr. A. Thomas 

hier gegeben hat, ist vielmehr bedeutsam als erstmalige Darstellung der Trierer 

Kirchengeschichte dieser Epoche unter dem Zeichen der Auflbsung des Kur- 

staates und der Konsolidierung des neuen Bistums. Bei dieser Neuordnung fiel 

Gunther eine wesentliche Rolle zu, zuletzt auch die Leitung der Dibzese als 

Bistumsverweser nach dem Tod Hommers (f 1836) bis zur Wahl Bischof Arnoldis 

am 27. Juni 1842. Diese Zeit war zumal in der Dibzese Trier spannungsgeladen 

durch Hermesianismus, Mischehenstreit und Umtriebe kirchlicher „Reformer“ 

und hat an Gunther keine geringen Anforderungen gestellt. Er war weder eine 

ausgesprochene Fiihrerpersbnlichkeit, noch eine Kampfernatur. Vielmehr uber- 

wog in ihm das Irenische, Vermittelnde und Zuwartende. Gepaart mit der Gabe 

der Weisheit haben diese Eigenschaften sich in einer kirchenpolitisch nicht ein- 

fachen Zeit, die vielfach durch Ubergriffe der preuBischen Verwaltung gekenn- 

zeichnet ist, durchaus positiv ausgewirkt. Thomas versucht nicht, aus Gunther 

einen Helden oder Bekennerbischof zu machen, er schildert ihn sympathisch 

als das, was er war: eine friedliche, versbhnliche, giitige und fromme Priester - 

gestalt, ein griindlicher Gelehrter, ein gewissenhafter und die kirchlichen Rechte 

wahrender Verwaltungsmann und eine edle Bischofsgestalt. Dariiber hinaus 

bildet die quellenmaBig sorgfaltig unterbaute Untersuchung und Darstellung 

einen wesentlichen Beitrag zur Geschichtsschreibung der Dibzese Trier und zur 

deutschen Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts iiberhaupt. Hubert Schiel

Franz Xaver Kraus, Tagebiicher. Herausgegeben von Hubert Schiel.

XX u. 820 S., 8 Taf. Verlag J. B. Bachem, Kbln 1957. Oln. 32 DM.

Die zunehmende inhaltliche Verarmung der Akten und die Verdrangung des 

Briefes durch mundliches und fernmiindliches Gesprach laBt das Tagebuch, 

dessen Reiz und Wert bisher mehr in seiner Unmittelbarkeit und der um zeit- 

und umstandbedingten Rucksichtnahme unbekummerten Subjektivitat lag, 

mehr und mehr auch als historische Quelle fur unsere Kenntnis vom rein 

faktischen Verlauf der Geschehnisse an Bedeutung gewinnen. Diese uber das 

Biographische hinausgehende Funktion wird man jedoch auch nicht iiber- 

schatzen und von jedem Tagebuch bedeutende neue Erkenntnisse erwarten 

durfen; vielmehr wird man verschiedene Typen von Tagebtichern unterscheiden 

miissen, deren Quellenwert dann entweder mehr im Biographischen oder mehr 

im allgemein Faktischen zu suchen ist. So kann man zunachst unterscheiden 

zwischen dem taglich gefiihrten und dem in bestimmten oder willkiirlichen 

Intervallen geschriebenen Buch. Letzteres wird nur von solchen Ereignissen 

berichten, die dem Tagebuchschreiber von besonderer allgemeiner oder persbn- 

licher Bedeutung zu sein schienen, wobei entweder der Hbhepunkt (Krisen- 

punkt) oder der Endpunkt des Geschehnisses den Eintrag veranlaBte. Ein
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