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Vorwort 

Der K a m p f zwischen P a p s t t u m u n d Ka i se r t um, der d ie große 
T r a g i k unserer m i t t e l a l t e r l i c h e n Geschichte ausmacht , wa r auf wei-
ten St recken e in St re i t u m die I n v e s t i t u r der Bischöfe. W e n n i m 
Lau fe der Jah rhunder te auch we i te re Re ibungspunk te h i nzu t ra ten , 
die F r o n t e n sich verschoben, die Spannungen sich verschär f ten  u n d 
die K a m p f w e i s e n wechsel ten, so steht doch auch i n der Neuze i t das 
B ischofsamt i m B r e n n p u n k t k i r chenpo l i t i s che r Auseinandersetzun-
gen. U n d wenn Staat u n d K i r c h e gemeinsame F o r m e n f r u c h t b r i n -
genden oder wenigstens e r t räg l i chen Zusammenlebens suchen u n d i n 
be iderse i t igen Ü b e r e i n k ü n f t e n die S t re i t punk te zu v e r m i n d e r n t rach-
ten, ist es w i e d e r u m die Besetzung der B ischofsstüh le, d ie sich be-
sonders e ingehender Rege lung er f reut . 

De r k i r chenpo l i t i schen Bedeu tung dieser Frage en tsp r i ch t d ie 
V ie l zah l rechtswissenschaf t l icher  A rbe i t en , d ie dieses Thema zum 
Gegenstand geschicht l icher u n d systemat ischer Forschung gemacht 
haben 1 . I m deutschen Sprachkre is s ind es i n neuerer Ze i t besonders 
M ö r s d o r f 2 , W e b e r 3 u n d i n größerem Zusammenhang L i n k 4 , 
die sich un te r Be rücks i ch t i gung auch des außerdeutschen Schr i f t -
tums u m eine K l ä r u n g der e inschlägigen Bes t immungen der K o n -
ko rda te bemüh t haben. V o r a l l em ha t W e r n e r W e b e r das Ver -
dienst , die a l lgemeine u n d speziel le L i t e r a t u r , besonders die deutsche 
u n d i ta l ien ische, i n g röß tem U m f a n g herangezogen u n d ausgeschöpft 
zu haben. A u f seiner schar fs inn igen u n d inha l ts re ichen Studie bau t 

1 Schon Ulrich S t u t z traf zu Beginn (S. 3) seines Bischofswahlrechts (1909) 
die Feststellung, daß kaum ein anderer Gegenstand aus dem Grenzgebiet von 
Staat und Kirche die kirchenrechtliche und staatskirchenrechtliche Literatur des 
19. Jahrhunderts in so hohem Maße beschäftigt habe wie das Recht der Bischofs-
wahl und die staatlichen Mitwirkungsbefugnisse. 

2 Besetzungsrecht, 1933. 
3 Die politische Klausel, 1940. 
4 Die Besetzung der kirchlichen Ämter, 1942. 
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die vor l iegende A r b e i t auf. D ie Schr i f t  Webers zeichnet s ich i m 
übr igen dadurch aus, daß sie sich entschieden v o n der herrschenden, 
v o n Weber e in wen ig summar isch sogenannten „ va t i kan i schen Juris-
p r u d e n z " abhebt u n d sich m i t Nachd ruck u n d sozusagen kon t ra -
punk t i s ch zum W o r t f ü h r e r  der s taat l i chen Belange m a c h t 5 ; d ie n i ch t 
i m m e r e indeut igen Konko rda t sbes t immungen b ie ten dazu n i ch t 
selten f ruch tbare  Ansa tzpunk te . 

So ist eine spannungsreiche Diskuss ion ents tanden, zu der die 
vor l iegende Un te rsuchung e inen selbständigen Be i t r ag zu le is ten ge-
denkt . Dabe i setzt sie sich ihrersei ts v o n den m i t u n t e r sehr ant i -
thet isch w i r k e n d e n Dar legungen Webers ab, besonders wo sich diese 
zu unserer M e i n u n g nach ungerech t fe r t ig te r  P o l e m i k gegen die 
Römische K u r i e u n d die übe rkommene Rechtsauffassung  zusp i tzen 6 . 

D e m Begr i f f  des Po l i t i schen i n der Po l i t i schen K lause l gehör t 
unser besonderes Interesse. E r figuriert  i n sämt l i chen modernen 
K o n k o r d a t e n u n d ha t also die S i tua t ion eines t o ta l i t ä ren Führe r -
staates ebenso k o n k r e t zu me is te rn w ie die e iner l i be ra len Demo· 

5 Was Weber nicht gehindert hat, in anderen Abhandlungen staatliche und 
kirchliche Befugnisse sehr sachlich gegeneinander abzuwägen (z.B. in der Studie 
„Das Nihil obstat" in Zeitschr. ges. Staatsw. 99, 1939, S. 193 ff.  und neuerdings in 
der Schrift „Die Ablösung der Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften", 
Stuttgart 1948, die mit großer Sicherheit und Überzeugungskraft  die wohlfundierte 
Rechtsstellung der Kirchen herausstellt) oder sich mit bemerkenswertem Mut 
durch Eintreten für gewisse Rechte der Kirche gegenüber nationalsozialistischer 
Willkür zu exponieren. 

β So wenn Weber beispielsweise in seiner Politischen Klausel, S. 10, den 
Vatikan als einen „großen Gewinner" des Ersten Weltkrieges den am Kriege nicht 
oder nur mittelbar beteiligten Mächten zurechnet, die sich ,̂ aus dem Zusammen-
bruch der Mittelmächte . . . ihren Anteil zu sichern wußten", der Vatikan zwar 
nicht in Gestalt von territorialen Grenzverschiebungen oder Tributleistungen, son-
dern in der von Weber damit verglichenen („Gewinner"!) Form einer Verbesse-
rung des kirchlichen Rechtsstandpunktes innerhalb der etaatskirchenrechtlichen 
Beziehungen. 

Über die allgemeine Berechtigung solcher Vorwürfe gegen die Kurie, mit 
denen „der Kern der Sache und der innerste Grund ihrer Haltung", die in „posi-
tiver Neutralität" gegenüber allen Staaten besteht, nicht getroffen  wird, vgl. die 
grundsätzlichen Ausführungen des Protestanten Ulrich Stutz, Päpstliche Diplo-
matie, S. 71 Anm. 9. 

Uber die nicht selten aggressive Ausdrucksweise Webers beklagt sich u. a. 
Petroncelli: „. . . per lo meno stupore mi reca il tono in cui il giudizio mio è stato 
non criticato, che argomenti giuridici non sono portati, ma vorrei dire beffato,  se 
la parola non fosse troppo forte, da un collega straniero Werner Weber . . . con 
uno stile pungente . . . " (Polemica, aaO. S. 6). 

Nichtsdestoweniger verdient es nachdrücklich festgestellt zu werden, daß die 
wissenschaftlichen Intentionen dieses angesehenen Rechtslehrers über jeden 
Zweifel erhaben sind. 
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kra t ie . Das g ib t i h m eine ungeheure K o m p l e x i b i l i t ä t , u n d es ist k a u m 
ve rwunde r l i ch , daß, wo i m m e r es sich u m das po l i t i sche Bedenken-
recht eines t o ta l i t ä ren Regimes hande l t , er zu e iner entsprechenden 
D e u t u n g tend ie r t . Sie g i l t es auf i h re h is tor ische u n d systematische 
Berech t igung zu überprü fen .  A u c h d ü r f t e n w i r heute , da zu der ur-
a l ten Geschichte des Begri f fs  des Po l i t i schen e in neues K a p i t e l ge-
schr ieben w i r d , imstande sein, i n der E r k e n n t n i s dieses erregenden 
Gegenstandes u n d seiner ruhelosen D i a l e k t i k fo r tzuschre i ten. 

Profanes ö f fen t l i ches  Rech t u n d K i r c h e n r e c h t , auf deren Arbe i ts -
bere ich gle icherweise der Schat ten des Po l i t i schen fä l l t , s ind auf eine 
f ruch tbare  gegenseit ige Füh lungnahme angelegt. I n den Begr i f fen 
des ius u t r u m q u e u n d des Staatsk i rchenrechts ha t das e inen m e h r 
als symbol ischen A u s d r u c k gefunden. D ie Po l i t i sche K lause l ist eine 
typ ische konko rda tä re Rechtsf igur aus dem Grenzgebiet v o n Staat 
u n d K i r c h e u n d auf dem eingangs gekennzeichneten Spannungsver-
hä l tn is aufgebaut. D ie Voraussetzungen i h re r wissenschaf t l ichen Er -
kenn tn i s s ind deshalb aus be iden Gebieten, K i r c h e n r e c h t u n d Staats-
recht , zu en tnehmen, zu denen noch das V ö l k e r r e c h t t r i t t , aus dessen 
N o r m e n die jewe i l ige Ge l t ung oder N i ch tge l t ung konko rda tä ren 
Rechts abzu le i ten i s t 7 . 

Solange n i c h t s taat l iche oder k i r c h l i c h e A r c h i v e i n größerem 

U m f a n g erschlossen werden u n d dadurch die Besetzungspraxis der 

le tz ten zwe ie inha lb Jahrzehnte i n deu t l i che rem L i c h t erscheint , k a n n 

es n i c h t die Au fgabe sein, Neu igke i t en zusammenzutragen. T ro tz -

dem hof fen  w i r , du rch die mühsam e r m i t t e l t e n Deta i ls des „Fa l les 

F u l d a 4 6 (1936) u n d des „Fa l les A a c h e n " (1937/38) , der ersten 

verö f fen t l i ch ten  Präzedenzfä l le zur Po l i t i schen K lause l , auch v o n 

Seiten der pos i t i ven Rechtser fahrung  wesent l iche Be i t räge zur Er -

kenn tn i s des s taat l ichen Bedenkenrechts erbracht zu haben. 

D ie Ausa rbe i tung w u r d e erschwert du rch die ze i tbed ingte Un-

mög l i chke i t , Fachsch r i f t t um , besonders des Auslandes, i n größerem 

U m f a n g heranzuziehen. Sowei t die bedeutendsten L e h r m e i n u n g e n 

m i r n i c h t i m Or ig ina l , sondern n u r m i t t e l b a r ( re fer ie r t )  i n Veröf fent -

l i chungen jüngeren Da tums (bis 1942) zugängl ich waren , war eine 

bre i te re Ause inandersetzung aus nahel iegenden G r ü n d e n n i ch t mög-

l i ch . Dieser schmerzl iche Ve rz i ch t zwang zu e iner m e h r l i nearen 

7 mit der unten S. 12 Anm. 4 aE. und S. 82 ff.  besprochenen Einschränkung. 


