
Kritik der politischen Theologie 
A n m e r k u n g e n zu einer kr i t i s chen Schr i f t v o n H a n s M a i e r 1 ) 

V o n K u r t K r e n n , L i n z 

I n einer Ze i t , i n der grundsatzfreies Dialogis ieren allmählich jede 
M e i n u n g i n konturenloses G r a u gedankenloser Redefreiheit verdüstert, 
g ibt es vereinzelt noch das helle Tageslicht aus der Anstrengung des B e 
gri f fes . Z u solchen Ausnahmen muß die Kontroverse über die pol it ische 
Theologie gezählt werden, w i e sie i n H a n s Maier u n d Johann Bapt i s t 
Metz ihre Gegensätzlichkeit gefunden hat . 

Wenngle ich für die S c h r i f t des Pol i to logen M a i e r der Theologe M e t z 
n i cht zu bewegen w a r , m i t eigenem Bei trag die Diskussion mitzugesta l -
ten, w i r d M e t z dennoch als ständiger Partner der Diskussion zur Spra 
che gebracht. 

D i e Schr i f t enthält i m wesentlichen zwe i Aufsätze v o n Hans M a i e r , 
die i m Februar 1969 u n d März 1970 erstmals i n den »Stimmen der 
Zeit« erschienen sind. D a m i t b i r g t das Bändchen gewisse inha l t l i che 
Uberlagerungen, die jedoch eher ver t i e fend denn bloß repetierend w i r 
ken. D i e Diskussion u m die »politische Theologie« mag inzwischen w e 
sentlich fortgeschritten oder v ie l le i cht i n den Launen moderner A k t u a 
lität bereits etwas abgeklungen sein, dennoch werden die hier einge
brachten kr i t i schen Vorbehal te M.s das Nessushemd künftiger p o l i t i 
scher Theologie bleiben. 

H a t t e sich die K i r c h e gerade d u r c h das Zwe i te V a t i k a n u m eher e i 
nem gesellschaftlichen Plural ismus zugewandt , e rb l i ck t M . i n den T h e 
sen der pol it ischen Theologie v o n heute das Wiederkehren eines I n t e 
gralismus m i t pol it ischen Zügen u n d m i t na iven Zumutungen an das 
v o n der pol it ischen Theologie geforderte polit ische Engagement der 
K i r c h e . 

Zunächst ist es der B e g r i f f »politische Theologie«, dessen geschichts-
abhängige Ausbi ldungen w o h l k a u m das aussagen können, was M e t z 
m i t pol it ischer Theologie me int . Für M e t z geht es hier weniger u m M a 
t e r i a l s denn u m Formales u n d Hermeneutisches, so daß der neue I n -
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h a l t solcher Theologie v o n M e t z als »kritisch-dialektisches Verhältnis 
zur Gegenwart« verstanden w i r d . N i c h t die Theologis ierung eines P o l i 
tischen soll veranstaltet werden , sondern eine hermeneutische K o r r e k 
t u r soll am »privatisierten« u n d ausschließlich »individualisierten« 
Verständnis der christ l ichen Botschaft angelegt w e r d e n . Sowei t eine sol 
che öffentliche, eschatologische Dimens ion der chr i s t l i chen Botschaft 
gegen Privatisierungstendenzen behauptet w i r d , erklärt sich M . m i t 
der Metzschen Posit ion durchaus einverstanden. I n s o f e r n jedoch die 
K i r c h e als »Institution kr i t ischer Freiheit gegenüber dem gesel lschaftl i 
chen Prozeß m i t seinen Verabsolutierungen u n d Verschließungen« ver 
standen w i r d , zeigt M . , daß d a m i t v o n M e t z gerade jener Prozeß e i n 
geleitet w i r d , den M e t z selbst die »reaktionäre N e o p o l i t i s i e r u n g des 
Glaubens« nennt . 

Es muß nachdenkl i ch st immen, w e n n der Po l i to loge gegen den 
Theologen M e t z darlegt , der G r u n d v o r g a n g »politischer Theologie« sei 
die Immanentisierung eschatologischer Heilsverheißungen; daß der 
Unterschied zu den älteren pol it ischen Theologien a l l e i n d a r i n l iegt , 
daß die I d e n t i f i k a t i o n (d . h . die gesellschaftliche I d e n t i f i k a t i o n u n d 
Pol i t i s ierung des christ l ichen Hei l s ) statt i n die Vergangenhei t oder i n 
die Gegenwart , nunmehr i n die Zukunft verlegt w i r d : So w i r d der 
»eschatologische Vorbehalt« zu einem innergeschichtl ichen N o c h -
N i c h t , w o d u r c h die D i f f e r e n z zwischen christ l icher Botschaf t u n d m o 
derner polit ischer Ideologie aufgegeben ist. Für M . hingegen muß der 
chr is t l i ch eschatologische V o r b e h a l t bestehen bleiben, selbst w e n n alle 
polit ischen Prozesse i n einer neuen gerechten, po l i t i schen O r d n u n g 
v o l l k o m m e n glücken sol lten. 

Für das Verständnis der K i r c h e als kr i t i scher I n s t i t u t i o n scheint 
M e t z bislang ke in geglücktes D e n k m o d e l l gefunden zu haben: M i t l o 
gischer Hartnäckigkeit v e r f o l g t M . die Widersprüchlichkeit v o n » I n 
stitution« u n d »kritischer Funktion« i n einer K i r c h e , der M e t z unge
schieden u n d m i t gewissen f o rmalen K u n s t g r i f f e n (»Institution z w e i 
ter Ordnung«) diese beiden widersprüchlichen M o m e n t e als Selbstver
ständnis zute i l t . So w i r d durchaus einsichtig, daß M . feststel l t : »Fast 
fürchte ich, daß das v o n M e t z entworfene B i l d die Mängel der alten 
u n d die Probleme der künftigen K i r c h e vereinigen w i r d . D i e neue, ge
sellschaftskritisch a k t i v e K i r c h e ist mächtig u n d ohnmächtig, re ich u n d 
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 a r m , po l i t i s ch u n d unpo l i t i s ch zugleich; sie verb indet I n s t i t u t i o n a l i s i e 
r u n g u n d ant i ins t i tut ione l l e O p p o s i t i o n , sie ist so etwas w ie eine außer
parlamentarische O p p o s i t i o n m i t k i r ch l i chen M i t t e l n , eine öffentlich 
etablierte D a u e r p r o v o k a t i o n der Gesellschaft; n i ch t mehr die alte 
ecclesia triumphans, sondern ihre moderne N a c h f o l g e r i n - die kritisch 
triumphierende Kirche« (36) . 

Le ider n u r etv/as flüchtig weist M . auf das philosophische E l e n d 
heutiger Theologie h i n . So sei die Zusatzbemerkung er laubt : D i a l e k t i 
sche Prozesse, w ie sie heute v o n der Theologie als v e r m e i n t l i c h d i a l e k 
tisch i n Gang gesetzt werden , bleiben auf dem bislang bezogenen t r a n 
szendentalphilosophischen H i n t e r g r u n d mi t samt thomistischer E r 
kenntnis lehre u n d existentialphilosophischer Sprachregelung w e i t h i n 
unbewältigte Widersprüche i n geschichtsfremder A b s t r a k t i o n . 

M . v e r f o l g t die Ver f lechtungen sozial u n d po l i t i sch engagierter 
Theologie bis i n die »Gemeinde« h i n e i n : I n der allgemeinen Kr i se 
scheint heute alles beliebig gleichgültig geworden zu sein; selbst A b 
weichungen v o n zentralen Aussagen des Glaubens führefti keine S p a l 
tungen herbei . So bietet sich für die Gemeinde die Dem ons t ra t i on der 
E i n h e i t i m polit ischen Bereich an, z u m a l die Gemeinsamkeit i m R e l i 
giösen i m m e r schwerer zu erreichen ist. 

So sieht M . v o r a l lem i n der heute angestrebten »Synodalisierung« 
einen eher regressiven Integral ismus, der dem katholischen La ien jene 
pol i t ische A u t o n o m i e wieder n i m m t , die er sich seit dem letzten J a h r 
h u n d e r t i m K a m p f für die öffentlichen Rechte der A m t s k i r c h e l e g i t i m 
geschaffen hat . So könnte sehr schnell für die spezifische Organisa 
t i o n s s t r u k t u r des deutschen Katho l i z i smus jene Diagnose M.s sehr z u 
t r e f f e n d sein: »Was W u n d e r , daß die solcherart f rustr ier ten k a t h o l i 
schen La ien dann die N e i g u n g zeigen, auf dem Weg über eine Synoda
l is ierung u m so heftiger nach Tei lhabe am A m t u n d nach V e r a m t l i -
chung ihrer polit ischen u n d sozialen Meinungen zu streben - was n u r 
eine neue F o r m der Unmündigkeit ist - u n d die längst gewonnene 
A u t o n o m i e zugunsten einer unsicheren u n d fragwürdigen >Mitbest im-
mung< aufs Spiel zu setzen« (46) . 

I n T e i l B der Schr i f t stel lt M . seine Überlegungen auf dem Boden der 
inzwischen bereits i n Gang gekommenen theologischen Diskussion u m 
die pol it ische Theologie an . I n der innertheologischen Diskussion k o n -
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statiert M . eine weitgehende Versachl i chung; freigesetzt ist f r e i l i c h i n 
zwischen auch die epigonale Nachgeburt solcher Theologie, die i m Z u 
g r i f f v e r f a h r e n v o n zahlreichen Verlegern auf den M a r k t theologischer
Aktualitäten e i f r i g gebracht w i r d . 

M i t A u f m e r k s a m k e i t wendet sich M . jenen Klärungen ( 1 -4 ) zu , die
M e t z i n der Ab fo lge der v o n i h m ausgelösten Diskussion e r b r i n g t : 

1) Gewandel t erscheint das theologische Weltverständnis v o m »rei
nen Freigegebensein der Welt« zur »stärkeren Betonung der W e l t als
Aufgabe des Christen«. D a m i t erweist sich für M . die Metzsche Säku
larisierungsthese als v o n Beginn »zu k u r z gedacht«, insoweit sich die
»Freigabe« vorerst n u r als negative E x e m t i o n v o n theologischen Hege
monieansprüchen, n i c h t aber als posit ive Frei legung gestaltender oder 
sinnstiftender Wesensstrukturen des We l t l i chen verstand. 

2) Wesentlich deutl icher gesehen w i r d auch die historische Belastung 
des Begriffes »politische Theologie«, wobe i gegenüber der I d e n t i f i z i e 
r u n g m i t bestehenden O r d n u n g e n durch die ältere polit ische Theologie 
nunmehr für die moderne pol it ische Theologie gerade die Veränderung 
der O r d n u n g den I n h a l t dieses Begriffes ausmachen soll . Dennoch 
ble ibt für M . diese inha l t l i che Festlegung unbefr iedigend, da auch bei 
solchem B e g r i f f das gefährliche Nahverhältnis des Pol i t ischen z u m 
Theologischen ble ibt , w o d u r c h selbst die Tagespo l i t ik noch i n K r e u z 
züge u m f u n k t i o n i e r t werden k a n n . 
3) M . v e r m e r k t als klärend das allmähliche Abrücken der p o l i t i 
schen Theologie v o n einer Theologie der R e v o l u t i o n . M . , der M e t z 
durchaus die I n t e n t i o n zu einer echten A l t e r n a t i v e seiner pol i t ischen 
Theologie gegenüber einer Theologie der R e v o l u t i o n zuerkennt , sieht 
den Wunsch nach einer solchen A l t e r n a t i v e i n ihrer begr i f f l i chen 
Grundlegung jedoch noch n i ch t gewährleistet. 

4) Ekklesiologie u n d Christo logie erscheinen i n der begr i f f l i chen 
E n t w i c k l u n g der pol i t ischen Theologie deut l i ch verändert: M e t z v e r s i 
chert sich heute mehr als früher der biblischen Identität des Glaubens; 
die memoria passionis, mort i s et resurrectionis Jesu C h r i s t i w i r d als 
eine »gefährliche Er innerung , die unsere Gegenwart bedrängt u n d i n 
Frage stel l t , w e i l w i r uns i n i h r an unausgestandene Z u k u n f t erinnern« 
verstanden; die K i r c h e w i r d zur öffentlichen F o r m dieser E r i n n e r u n g . 
Dogmatisch best immter Glaube u n d K i r c h e werden nunmehr schärfer 
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v o n humanistischen Zukunf t sph i l o soph ien abgegrenzt. O b w o h l m i t 
dieser Festlegung au f die I n h a l t l i c h k e i t der christ l i chen Hei lsbotschaft 
eine v o n M . durchaus anerkannte theologische Klärung eingetreten ist , 
sieht M . dennoch i n dieser »gefährlichen memoria« verengende Züge 
am christ l ichen Heilsverständnis, die i n ihrer Verengung wieder zur 
 Methode der früher angezeigten gesellschaftlichen K r i t i k u m f u n k t i o -

 n i e r t werden könnten u n d der christ l i chen Botschaft ein unbefangenes 
Verhältnis zur Gegenwart v o n vornhere in verbauen. 
 A u c h i m zweiten T e i l der Schr i f t meldet M . wieder theologisch u n d 
 philosohisch re f lekt ier te Bedenken a n : Sehr unbewiesen erscheint M . 
die pauschale D e u t u n g der nachrevolutionären Geschichte als bloßer 
»Freiheitsgeschichte«; die moderne gesellschaftliche S i tuat i on zeigt 
sich i n einem v i e l d i f ferenz ierteren L i c h t , als daß sie i n einer p h i l o 
sophischen Freiheitsgeschichte als E inhe i t gefaßt werden könnte. A l l z u 
le icht schlägt Freiheit ( i n den al ten emanzipat iven Denkbahnen) i n den 
pauschalen Verdacht gegen das »Bestehende« u m ; der Freiheitsbegri f f 
fällt d a m i t i n aufklärerische Vereinseit igungen zurück. W i l l M e t z die 
vorgestellten »zweiten Institutionen« i n einer solchen »Freiheitsge-
schichte« des Menschen begründen, w i r d i m m e r wieder die Ge fahr her-
aufbeschworen, die normale primäre I n s t i t u t i o n als tote N a t u r zu se-
hen u n d die geschichtliche Freihei t n u r am Gegenpol des I n d i v i d u e l l e n 
u n d Subjekt iven suchen zu w o l l e n , ohne sich dem denkerischen Gebot 
nach der U b e r w i n d u n g v o n Subjekt ivismus u n d Ob jekt iv i smus stellen 
zu müssen. 

Voraussetzung u n d Durchführung scheinen bei M e t z des öfteren i n 
 ungeklärtem Verhältnis zu stehen. So k e h r t bei M . immer wieder eine 
A r g u m e n t a t i o n , die die Durchführung Metzscher Thesen gegen ihre e i -
genen Voraussetzungen stel l t . Solche Widersprüchlichkeit z. B . sieht M . 
i n der Voraussetzung einer l i b e r a l konz ip i e r t en D i f f e r e n z v o n K i r c h e 
u n d Staat, die sich jedoch i n der Forderung nach E n t p r i v a t i s i e r u n g der 

 christ l ichen Botschaft zunehmend wieder gegen den eigenen Ausgangs-
p u n k t wendet. 

 A u c h gegen die Metzschen Vorste l lungen v o n der eschatologischen 
Z u k u n f t bleiben gewisse E inwendungen bestehen: M . sieht d a r i n i m -
mer wieder den Z u g zu einer möglichen Äquivokation v o n Eschatolo-
gie u n d innergeschichtlicher R e v o l u t i o n . 
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D e n Härtegrad beobachteter, u n d möglicherweise erlebter, K o n f l i k 
te weisen die kr i t i schen Bemerkungen M.s zur Polar is ierung zwischen 
po l i t i s ier ten Hochschulgemeinden u n d t r a d i t i o n e l l e n Hochschulge
meinden auf. A u c h die mehr punktue l l e Po l i t i s ierung christ l icher 
Hei lsbotschaft , w ie sie z . B . i m »politischenNachtgebet« ihre augenfäl
lige F o r m gefunden hat , w i r d v o n M . als theologisch zu k u r z a t m i g be
funden . I n der heutigen »Demokratisierung« der K i r c h e bestehen für 
M . ebenfalls relevante Zusammenhänge m i t der pol i t ischen Theologie : 
W a r die Aufgabe der Laien i m vergangenen Jahrhunder t die Beheima
t u n g der K i r c h e i m modernen Verfassungsstaat u n d i n der Industr iege 
sellschaft, g i l t diese Aufgabe i m 20. Jahrhunder t als v i e l fach pos i t i v er
ledigt . D i e »Umkehrung der Antriebsrichtung« ist die Folge; die I n 
nenbeziehungen der K i r c h e werden nunmehr v o m demokrat is ierten
M o d e l l her aufgero l l t . D a m i t w i r d das Amtspr i es te r tum i n ausschließ
liche funkt i one l l e Abhängigkeit v o n der Gemeinde gebracht; i m w e i t e 
ren Fortschreiten g ibt es sodann keine entscheidenden theologischen Be
denken mehr , als selbstverständlich dem Priesteramt wel t l i che A u f g a 
ben zuzutei len. H a t m a n heute resigniert, die W e l t zu »verchristli
chen«, versucht m a n es m i t der »Verweltlichung« der K i r c h e i n umge
kehrter R i c h t u n g . D i e Demokrat i s i e rung der K i r c h e soll dazu der erste, 
u n d w o h l irreversible Schr i t t sein. 

M . anerkennt sehr w o h l einen bre i t gegliederten R a u m für D e m o 
krat is ierungen i n der K i r c h e . D e r Pol i to loge w a r n t jedoch v o r einer 
euphorischen Magie , die i n der k i r c h l i c h e n D e m o k r a t i e i n a b s t r a k t 
theoretischer u n d ahistorischer K o n s t r u k t i o n eine Z u k u n f t inaugur ie 
ren w i l l , die wenig Bewußtsein v o m historischen K o n f l i k t b o d e n der 
D e m o k r a t i e zeigt u n d i n abstrakter Schwärmerei Demokrat i e theor i en 
für die K i r c h e zu restaurieren beginnt, die für die moderne D e m o k r a t i e 
längst untragbar geworden s ind. Es ist n i c h t die Abs icht M.s , solche 
Ungere imthe i ten d i r e k t der Metzschen K o n z e p t i o n anzulasten. Es ist 
die heutzutage er fahrbare Praxis der pol i t ischen Theologie, die die v o n 
M e t z getrof fenen Di f ferenz ierungen prakt i s ch belanglos macht u n d 
die Metzsche Theologie i m m e r wieder i n die Nähe ungereimter p o l i t i 
scher u n d theologischer Grundgle ichungen b r i n g t . 

Z u m Schluß sei noch eine persönliche A n m e r k u n g des Rezensenten 
gestattet: Es ist i m Grunde das philosophische K o n z e p t , demgemäß 
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M e t z i n einer sonderbaren Synthese v o n Transzendentalphi losophie 
u n d Neuscholast ik Grundgle i chungen v o n K i r c h e u n d W e l t setzt, für 
deren Bewältigung M e t z k e i n philosophisches I n s t r u m e n t a r i u m v o r -
weist . D i e Hegeische D i a l e k t i k z. B . wäre zumindest i n der Lage, jene 
Zusammenhänge denksystematisch zu sichern, deren Fehlen i n der 
Metzschen Theologie d u r c h forc ierte K e r y g m a t i k u n d a n t i m e t a p h y s i 
sche Aufgeklärtheit überspielt w i r d . Es ist die denkerisch weiterfüh
rende Methode , deren Fehlen M . immer wieder schonungslos aufzeigt , 
w e n n er den inneren W i d e r s p r u c h der pol i t ischen Theologie i m m e r 
wieder i n die Diskussion w i r f t . 

Z u ho f fen b le ibt , daß diese kr i t ische Schr i f t M.s , die n i ch t n u r aus 
pol itologischer Kompetenz , sondern auch aus theologisch st ichhalt iger 
Konsequenz verfaßt w u r d e , jenen Zusammenhang als n o t w e n d i g p r o 
voz ier t , den sich die pol it ische Theologie bislang genügsam versagte 
u n d den die K r i t i k e r der pol i t ischen Theologie i n der einfacheren A u f 
gabe der K r i t i k n i c h t geben zu müssen glaubten. 

M a n k a n n sich i m Interesse einer k o n s t r u k t i v e n E n t w i c k l u n g der 
Probleme u m die pol it ische Theologie n u r wünschen, daß der k o m p e 
tente Widerspruch des Po l i to logen auch w e i t e r h i n aufrecht erhalten 
w i r d , u m die Aussagen der pol i t ischen Theologie aus der U n m i t t e l b a r 
k e i t bloßer kerygmatischer Ansprüche zu reißen u n d zur Bewährung i n 
der ganzen v e r m i t t e l t e n Breite der pol i t ischen u n d k i r ch l i chen W i r k 
l i chke i t zu f o r d e r n . D a ß M . jenseits der kr i t i s chen T a t auch zur Selbst
darste l lung der eigenen denkerischen Einsichten, w o Transzendentes 
u n d Übernatur möglicherweise systembestimmende Momente s ind, sich 
jeweils herausgefordert sehen w i r d , daran k a n n n i cht gezweifelt w e r 
den. 




