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I. Abkürzungen: 
 
1, 2, 3, 4, ..... 

 
AAS 
 
AfkKR 
 
 
CCEO 
 
 
CIC 
 
DB 
 
 
 
DBK-AH 
 
 
 
DPB 
 
 
 

1., 2., 3., 4., ......Auflage 
 
Acta Apostolicae Sedis 
 
Archiv für katholisches Kir-
chenrecht 
 
Codex Canonum Eccle-
siarum Orientalium 
 
Codex Iuris Canonici  
 
Die Deutschen Bischöfe. 
Hirtenschreiben, Erklärun-
gen 
 
Arbeitshilfen, hg. vom Sek-
retariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz 
 
Deutsches Pfarrerblatt. Die 
Zeitschrift evang. Pfarrerin-
nen und Pfarrer 
 

DPM 
 
 
EGMR 
 
 
EssG 
 
 
FS 
 
FVRR 
 
 
GA 
 
GS 
 
Hg. 
 
HK 
 
Jb. 
 

De Processibus Matrimonia-
libus (Zeitschr.) 
 
Europäischer Gerichtshof für 
Menschenrechte 
 
Essener Gespräche z. 
Thema Staat und Kirche 
 
Festschrift 
 
Freiburger Veröffentlichun-
gen zum Religionsrecht 
 
Gesammelte Aufsätze 
 
Gedächtnisschrift 
 
Herausgeber 
 
Herder Korrespondenz 
 
Jahrbuch 
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JE 
 
 
 
 
JM 
 
JZ 
 
KST  
 
 
KStKR 
 
 
KuR 
 
 
 
LKV 
 

 

LS 
 
nc 
 
NJW 
 
 
NVwZ 
 

 
ÖAKR 
 
 
öarr 
 
 
OR 
 
 
 
Pfarrvereinsblatt 
 
 
RJKG 
 

Jus Ecclesiasticum. Beiträ-
ge zum evang. Kirchen-
recht und zum Staatskir-
chenrecht 
 
juris. Die Monatszeitschrift 
 
Juristenzeitung 
 
Kanonistische Studien und 
Texte  
 
Kirchen- und Staatskirchen-
recht (Schriftenreihe) 
 
Kirche und Recht. Zs. für 
die kirchliche und staatliche 
Praxis 
 
Landes- und Kommunal-
verwaltung 
 
Lebendige Seelsorge 
 
neue caritas 
 
Neue Juristische Wochen-
schrift 
 
Neue Zeitschrift für Verwal-
tungsrecht  
 
Österreichisches Archiv für 
Kirchenrecht  
 
Österreichisches Archiv für 
Recht und Religion 
 
L’ Osservatore Romano. 
Wochenausg. in dt. Spra-
che 
 
Badische Pfarrvereinsblät-
ter 
 
Rottenburger Jahrbuch für 
Kirchengeschichte 
 

 
SdZ 
 
 
SJKR 
 
 
StkA 
 
 
SzkA 
 
 
SzStKR 
 
 
ThQ 
 
ThPQ 
 
 
TKS 
 
 
URR 
 
 
VAS 
 
 
 
 
ZAT 
 
 
 
ZevKR 
 
 
ZRG, KA 
 
 
 
ZThK 
 
 
zur debatte 

Stimmen der Zeit (zitiert 
nach Band und Jahr) 
 
Schweizerisches Jahrbuch 
für Kirchenrecht 
 
Staatskirchenrechtliche 
Abhandlungen 
 
Schriftenreihe zum kirchli-
chen Arbeitsrecht 
 
Schriften zum Staatskir-
chenrecht 
 
Theologische Quartalschrift 
 
Theologisch-praktische 
Quartalschrift 
 
Tübinger Kirchenrechtliche 
Studien 
 
Untersuchungen über 
Recht und Religion 
 
Verlautbarungen des Apos-
tolischen Stuhls, Hg.: Sek-
retariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Bonn 
 
Zeitschrift für Arbeitsrecht 
und Tarifpolitik in Kirche 
und Caritas, 1. Jg. 2013 
 
Zeitschrift für evangeli-
sches Kirchenrecht 
 
Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschich-
te. Kanonistische Abteilung 
 
Zeitschrift für Theologie und 
Kirche 
 
zur debatte. Themen der 
Katholischen Akademie in 
Bayern 

 
 
 

II. Quellen(sammlungen): 
 
1. Katholisches Kirchenrecht: 
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Codex Iuris Canonici. Codex des kanonischen Rechts. Lateinisch-deutsche Ausgabe (Hg. von 
Winfried Aymans), Kevelaer, 52001 (Butzon & Bercker); im Internet ist der CIC – unter anderem 
– zugänglich über: http://www.codex-iuris-canonici.de (deutsch und lateinisch) sowie: 
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/de/, dort: “Lehramt”, dann: “Recht” (in zahlreichen 
Sprachen u.a. deutsch); Dokumente des 2. Vatikanischen Konzils: Concilium Vaticanum 2 
1962–1965, Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Authentische Textausgaben, 
lateinisch – deutsch, Trier o. J.; Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Lat.-dt. 
Studienausg. (Herders theolog. Kommentar z. 2. Vat. Konzil Bd. 1), 2004; im Internet (in 
deutscher, lateinischer und englischer Sprache: 
http://www.stjosef.at/index.htm?konzil/konzil.php~mainFrame; Acta Apostolicae Sedis. Com-
mentarium officiale [AAS, 97 (2005)]; Communicationes, Hg.: Pontificium Consilium de Legum 
Textibus; Der Apostolische Stuhl. Ansprachen, Predigten und Botschaften des Papstes, 
Erklärungen der Kongregationen. Vollständige Dokumentation [Hg.: Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz, 24 (2005)]; Corpus Iuris Canonici, Editio Lipsiensis secunda [begr. von Emil 
Ludwig Richter/Hg. von Emil Friedberg], Teil 1: Decretum magistri Gratiani; Teil 2: Decretalium 
collectiones, Ausgabe Graz 1959. 

 
2. Evangelisches Kirchenrecht: 
Hans Ulrich Anke/Heinrich de Wall/Hans Michael Heinig (Hg.), Handbuch des Evangelischen 
Kirchenrechts, 2016 (1000 S.); Klaus Blaschke (Hg.), Das neue Recht für Kirchengemeinden in 
der Nordkirche. Eine Arbeitshilfe für die Mitglieder der Kirchengemeinderäte, 2. Aufl. 2014; Mi-
chael Germann (Hg.), Verfassungen der evangelischen Kirchen in Deutschland. Textsamm-
lung, 2012 (X, 689 S.); Dieter Kraus (Hg.), Evangelische Kirchenverfassungen in Deutschland. 
Textsammlung mit einer Einführung, 2001; Elfriede Abram/Susanne Heuer (Bearb.), Das Recht 
der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ergänzbare Rechtsquellensammlung, Loseblattaus-
gabe; Martin Daur/Michael Frisch (Hg.), Das Recht der Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg. Ergänzbare Rechtsquellensammlung, Loseblattausgabe; Hans Niens (Begr.)/Jörg 
Winter (Hg.), Das Recht der Evangelischen Landeskirche in Baden. Ergänzbare Rechtsquellen-
sammlung, Loseblattausg. 

 
3. Konfessionsübergreifende Sammlungen, Konkordate und Kirchenverträge in 
Deutschland: 
Michael Germann (Hg.), Staatskirchenrecht und Kirchenrecht. Textauswahl, Ausg. für 
Tübingen, 32015; Joseph Listl (Hg.), Die Konkordate und Kirchenverträge in der Bundes-
republik Deutschland. Textausgabe, 2 Bde., Berlin 1987. 

 
 
 
III. Einzelthemen übergreifende Literatur: 
 

1.  Einführungen, Kurzlehrbücher, kompakte Gesamtdarstellungen und 
Überblicke: 

a) Rechtsvergleichende Darstellungen: 
Burkhard Josef Berkmann, Internes Recht der Religionen. Einführung in eine vergleichende 
Disziplin, 2018 (231 S.). 

 
b) Katholisches und evangelisches Kirchenrecht: 

Christoph Link, Kirchliche Rechtsgeschichte. Kirche, Staat und Recht in der europäischen 
Geschichte von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert. Ein Studienbuch, 32017 (Juristische 
Kurz-Lehrbücher; XXII, 306 S.); René Pahud de Mortanges/Petra Bleisch Bouzar/David 
Bollag/Christian R. Tappenbeck, Religionsrecht. Eine Einführung in das jüdische, christliche 
und islamische Recht, 2010 (FVRR 23; X, 349 S.); Heinrich de Wall/Stefan Muckel, 
Kirchenrecht. Ein Studienbuch, 52017 (Juristische Kurz-Lehrbücher, XXV, 411 S.); Stefan 
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Mückl, Kirchenrecht, in: FS Paul Kirchhof, 2013, 2. Bd., 2013, S. 1427-1435; Adalbert Erler, 
Kirchenrecht (Jurist. Kurz-Lehrbücher), 51983. 

 
c) Katholisches Kirchenrecht: 

Burkhard Josef Berkmann/Marcus Nelles, Fälle zum katholischen Kirchenrecht – Übungsbei-
spiele mit Lösungen, 2019 (W. Kohlhammer; 195 S.); Urs Brosi, Recht, Strukturen, Freiräume. 
Kirchenrecht, überarb. u. mit einem Beitr. z. deutschen Staatskirchenrecht erg. v. Irina Kreusch, 
22016 (Studiengang Theologie, Bd. IX Kirchenrecht; 325 S.); Sabine Demel, Handbuch Kirchen-
recht. Grundbegriffe für Studium und Praxis, 22013 (696 S.); dies., Das Recht fließe wie Was-
ser. Wie funktioniert und wem nützt Kirchenrecht?, 2017 (176 S.); Libero Gerosa, Kirchenrecht 
(Theologie betreiben – Glaube ins Gespräch bringen), 2001; Peter Krämer, Kirchenrecht, 2 
Bde. 1992/93; Norbert Lüdecke/Georg Bier, Das römisch-katholische Kirchenrecht. Eine Ein-
führung, 2012 (310 S.); Ludger Müller/Christoph Ohly, Katholisches Kirchenrecht. Ein Stu-
dienbuch, 2018 (UTB; 260 S., 11 Abb., 43 Tab.); Heinz Pack, Methodik der Rechtsfindung im 
staatlichen und kanonischen Recht. Relations- und Urteilstechnik im kanonischen Recht, 
2004; Richard Puza, Katholisches Kirchenrecht (UTB), 21993; Ulrich Rhode, Kirchenrecht, 2015 
(Studienbücher Theologie Bd. 24; 293 S.); Ilona Riedel-Spangenberger, Grundbegriffe des Kir-
chenrechts (UTB), 1992; H. Schlosser/F. Sturm/H. Weber, Die rechtsgeschichtliche Exegese. 
Römisches Recht, Deutsches Recht, Kirchenrecht, 21992; Mathias Schmoeckel, Kanonisches 
Recht. Geschichte und Inhalt des Corpus iuris canonici. Ein Studienbuch, 2020 (Juristische 
Kurzlehrbücher; 337 S.); Knut Walf, Einführung in das neue katholische Kirchenrecht, 1984. 

 
d) Evangelisches Kirchenrecht: 

Axel Frhr. v. Campenhausen/Gernot Wießner, Kirchenrecht - Religionswissenschaft, 1994; 
Christian Grethlein, Evangelisches Kirchenrecht. Eine Einführung, 2015 (232 S.; Bespr.: Uwe 
Kai Jacobs, Theologische Inventur des evangelischen Kirchenrechts, Praktische Theologie 
2017, 58-60); Hans Michael Heinig/Jens Reisgies (Hg.), 100 Begriffe aus dem evangelischen 
Kirchenrecht, 2019 (XXIII, 288 S.); Hendrik Munsonius, Evangelisches Kirchenrecht. 
Grundlagen und Grundzüge, 2015 (XXI, 210 S.); ders., Kirche und Recht, 2019 (Kompendien 
Praktische Theologie, Bd. 2, 177 S.); Arno Schilberg, Evangelisches Kirchenrecht in 
Rheinland, Westfalen und Lippe. Grundriss für die Aus- und Fortbildung, 2003; Reinhard 
Slenczka, Kirchenrecht in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands, ZevKR 55 (2010), 
77-91; Albert Stein, Evangelisches Kirchenrecht, 31992; Christian R. Tappenbeck: Das 
evangelische Kirchenrecht reformierter Prägung. Eine Einführung. Zürich 2017 (betr. die ev.-
ref. Kirchen der Schweiz; 186 S.; dazu Rez.: Jens Reisgies, ZevKR 63 [2018], 103-107); Jörg 
Winter, Staatskirchenrecht der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung mit 
kirchenrechtlichen Exkursen, 22008 (223 S.). 
 

2.  Handbücher, übergreifende Darstellungen und Kommentare, 
Sammelwerke: 

a)  Katholisches und evangelisches Kirchenrecht/überkonfessionelle Werke: 
Burkhard Josef Berkmann (Hg.), Hat religiöses Recht eine Existenzberechtigung in säkularer 
Gesellschaft?, 2019 (KuR, Beihefte Bd. 1; 144 S.); Dietmar Konrad, Der Rang und die 
grundlegende Bedeutung des Kirchenrechts im Verständnis der evangelischen und 
katholischen Kirche, 2010 (JE, Bd. 93; zugl. Diss. iur. Univ. Heidelberg 2008/09; XXV, 512 S.); 
Benedikt Kranemann/Christof Mandry/Hans-Friedrich Müller (Hg.), Religion und Recht, 2014 
(Vorlesungen des Interdisziplinären Forums Religion der Universität Erfurt Bd. 10; 240 S.); 
Anne Kühler/Felix Hafner/Jürgen Mohn (Hg.), Interdependenzen von Recht und Religion, 
2014 (Diskurs Religion. Beitr. z. Religionsgeschichte u. relig. Zeitgeschichte Bd. 5; 197 S.); 
Wilhelm Rees/Ludger Müller/Christoph Ohly/Stephan Haering (Hg.), Religiöse Vielfalt. 
Herausforderungen für das Recht, 2019 (Kanonist. Studien u. Texte Bd. 69; II, 215 S.); Martin 
Schulte, Recht und Religion. Zur Evolution von staatlichem und kirchlichem Recht, 2020 
(Wiss. Abhandl. u. Reden z. Philosophie, Politik u. Geistesgesch. Bd. 97; 201 S.); Erik Wolf, 
Ordnung der Kirche. Lehr- und Handbuch des Kirchenrechts auf oekumenischer Basis, 1961; 
Hubert Wolf/Hans-Georg Wehling/Reinhold Weber (Hg.), Staat und Kirche seit der 
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Reformation, 2017 (Landeszentrale f. polit. Bildung Bad.-Württ., Landeskundl. Reihe Bd. 47; 
344 S.). 
 
b)  Katholisches Kirchenrecht: 
Bernhard Sven Anuth/Bernd Dennemarck/Stefan Ihli (Hg.), „Von Barmherzigkeit und Recht will 
ich singen“. FS f. Andreas Weiß, 2020 (Eichstätter Studien, N.F. Bd. 84; 656 S.); Winfried 
Aymans, Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici, begr. von Eduard 
Eichmann, fortgef. von Klaus Mörsdorf, neu bearb. von Winfried Aymans13, Bd. 1: Einleitende 
Grundfragen und allgemeine Normen, 1991; Bd. 2: Verfassungs- und Vereinigungsrecht, 1997; 
Bd. 3: Verkündigungsdienst und Heiligungsdienst, 2007 (XIX, 613 S.); Bd. 4: 
Vermögensrecht, Sanktionsrecht und Prozessrecht, 2013 (XVIII, 677 S.); Libero Gerosa, Das 
Recht der Kirche, Paderborn 1995; Peter Krämer/Ludwig Schick (Hg.), Die Kirche und ihr 
Recht, Theologische Berichte 15, Zürich u.a. 1986; Joseph Listl, Kirche im freiheitlichen Staat, 
Schriften zum Staatskirchenrecht und Kirchenrecht, hg. v. Josef Isensee u. Wolfgang Rüfner 
i.V.m. Wilhelm Rees, 2 Halbbde. Berlin 1996; Stephan Haering/Wilhelm Rees/Heribert Schmitz 
(Hg.), Handbuch des Katholischen Kirchenrechts, 32015; Klaus Lüdicke (Hg.), Münsterischer 
Kommentar zum Codex Iuris Canonici, unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, Loseblattausgabe; Christoph Ohly/Wilhelm 
Rees/Libero Gerosa (Hg.), Theologia Iuris Canonici. FS f. Ludger Müller z. Vollendung d. 65. 
Lebensjahres, 2017 (KST Bd. 67; 888 S.); Christoph Ohly/ Stephan Haering/ Ludger Müller 
(Hg.), Rechtskultur und Rechtspflege in der Kirche. FS f. Wilhelm Rees z. Vollendung d. 65. 
Lebensjahres, 2020 (KST Bd. 71; 1310 S.); Hans Paarhammer/Gerlinde Katzinger (Hg.), 
Kirche und Staat im Horizont einer globalisierten Welt (Wissenschaft und Religion. Veröff. d. 
Internat. Forschungszentrums f. Grundfragen d. Wissenschaften Salzburg), 2009; Thomas 
Schüller/Thomas Neumann (Hg.), Kirchenrecht im Dialog. Tagungsband zur Tagung des 
Instituts für Kanonisches Recht, 18.-20. Februar 2019, Fulda, 2019 (KuR, Beihefte; im 
Erscheinen); Hugo Schwendenwein, Das neue Kirchenrecht, 21984. 

 
c)  Evangelisches Kirchenrecht: 
Hans Ulrich Anke/Heinrich de Wall/Hans Michael Heinig (Hg.), Handbuch des Evangelischen 
Kirchenrechts, 2016; Axel Frhr. von Campenhausen, Gesammelte Schriften [Bd. I.], hg. v. 
Joachim E. Christoph, Christoph Link, Jörg Müller-Volbehr, Michael Stolleis, 1995 (JE 50; 
XVIII, 590 S.), Bd. II., 2014, hg. v. Hans M. Heinig u. Hendrik Munsonius (JE 109; 
VIII, 615 S.); Axel Frhr. von Campenhausen/Joachim E. Christoph, Göttinger Gutachten I. 
Kirchenrechtliche Gutachten in den Jahren 1980-1990 erstattet vom Kirchenrechtl. Institut d. 
EKD, 1994 (JE 48; XVIII, 366 S.)/Axel Frhr. von Campenhausen/Christoph Thiele, Göttinger 
Gutachten II. Kirchenrechtl. Gutachten i. d. J. 1990-2000, 2002 (JE 69; XVII, 430 S.)/Axel 
Frhr. von Campenhausen/Hendrik Munsonius, Göttinger Gutachten III. Kirchenrechtl. Gut-
achten i. d. J. 2000-2008. Erst. v. Kirchenrechtl. Institut d. EKD, 2009 (JE 88; XVII, 437 S.); 
Gerhard Grethlein/Hartmut Böttcher/Werner Hofmann/Hans-Peter Hübner, Evangelisches 
Kirchenrecht in Bayern. Ein Grundriss, 1994 (XXI, 642 S., m. Ill. u. graph. Darst.); Johannes 
Heckel, Das blinde, undeutliche Wort "Kirche". GA, hg. v. Siegfried Grundmann, Köln/Graz 
1964; ders., Lex Charitatis. Eine juristische Untersuchung über das Recht in der Theologie Mar-
tin Luthers,2  hg. von Martin Heckel, Köln/Wien 1973; Martin Heckel, Gesammelte Schriften. 
Staat - Kirche - Recht - Geschichte, Bde. 1-6, Tübingen 1989-2013; ders., Die Vereinigung der 
evangelischen Kirchen in Deutschland, Tübingen 1990; Hans Michael Heinig/Hendrik Munso-
nius (Hg.), Göttinger Gutachten IV. Kirchenrechtl. Gutachten i. d. J. 2008–2020. Erst. v. Kir-
chenrechtl. Institut d. EKD, 2020 (JE 121; XVII, 664 S.); Martin Honecker, Recht in der Kirche 
des Evangeliums, 2008 (JE, Bd. 85; X, 548 S.); Karl-Hermann Kästner, Gesammelte Schrif-
ten (hg. von Hans Ulrich Anke u.a.), 2011 (JE, Bd. 94; XXIX, 894 S.); Dietrich Pirson, Ge-
sammelte Aufsätze zum Staatskirchenrecht und Kirchenrecht, 2 Bde. 2008; Gerhard Rau 
(Hg.), Das Recht der Kirche, 3 Bde. und Registerbd., Gütersloh 1994-1997; Rudolf Smend, 
Abhandlungen zum Kirchen- und Staatskirchenrecht, hg. v. Hans Michael Heinig/Hendrik 
Munsonius/Jens Reisgies, 2019 (JE, Bd. 119; XXVIII, 276 S.); ders., Kirchenrechtliche Gut-
achten in den Jahren 1946–1969, erstattet vom Kirchenrechtl. Inst. d. Evangel. Kirche in 
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Deutschland, Göttingen, unter Leitung von Rudolf Smend, 1972; John Witte Jr., Faith, Free-
dom and Family. New Studies in Law and Religion, ed. by Norman Doe/Gary S. Hauk, 2021 
(URR 2; 690 S.). 

 
3.  Lexika: 

a) Überkonfessionell: 
Axel Frhr. v. Campenhausen/Ilona Riedel-Spangenberger/Reinhold Sebott/Heribert Hallermann 
(Hg.), Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht, 3 Bde., Paderborn u.a. 2000-2004, 1. Bd2 
2001 [LKStKR]; Heribert Hallermann/Thomas Meckel/Michael Droege/Heinrich de Wall (Hg.), 
Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht, 4 Bde. 2019 ff. [LKRR - erschienen Bd. 1]; Richard 
Puza (Hg.), Lexikon kirchlicher Amtsbezeichnungen der Katholischen, Evangelischen und 
Orthodoxen Kirchen in Deutschland, 2007. 
 

b) Katholisch: 
Lexikon für Theologie und Kirche [LThK³], 3. Aufl. hg. von Walter Kasper, 10 Bde. + 
Registerbd., Freiburg/Basel/Rom/Wien 1993-2001 (die kirchenrechtlichen Artikel sind 
zusammengefasst, aktualisiert und ergänzt in: Lexikon des Kirchenrechts, hg. von Stephan 
Haering und Heribert Schmitz, 2004); Andreas Müller, Lexikon des Kirchenrechts und der rö-
misch-katholischen Liturgie, 5 Bde., Würzburg 1830-32. 
 

c) Evangelisch: 
Werner Heun/Martin Honecker/Martin Morlok/Joachim Wieland (Hg.), Evangelisches 
Staatslexikon, Neuausg. 2006; Hans Dieter Betz/Don S. Browning/Bernd Janowski/Eberhard 
Jüngel (Hg.), Religion in Geschichte und Gegenwart [RGG], 48 Bde. + Registerband, Tübingen 
1998-2007; Theologische Realenzyklopädie, hg. von Gerhard Krause, Gerhard Müller u.a., 
bislang 25 Bde. Berlin/New York 1977 ff. 
 
 

IV. Spezielle Quellen und Literatur zu den einzelnen Abschnitten der 
Vorlesung: 
 

§ 1 – Recht anderer christlicher Kirchen und nichtchristlicher Religiongemeinschaften: 
a) Anglikanische, orthodoxe, armenische Kirchen: Norman Doe, Canon law in the Angli-
can Communion. A worldwide perspective, 1998; Hanns Engelhardt, Eherechtliche Verfah-
rensvorschriften im anglikanischen Kirchenrecht, in: FS Ludger Müller, S. 721-742; ders., 
Rechtsprobleme der anglikanischen Gemeinden in Deutschland, KuR 1998, 145-153 = 
Glied.-Nr. 220, 1-9; ders., Das Verfahren der Bischofswahl in den anglikanischen Kirchen, in: 
Ohly/Haering/Müller, FS Rees, S. 707-722; Brian Hanson, Moore’s introduction to English 
canon law, 1992; Monica Elena Herghelegiu, Kirchenzugehörigkeit und „Kirchenaustritt“. Eine 
orthodoxe Perspektive, ThQ 188 (2008), 112-126; dies., Zwischen oikonomia und akribeia. 
Überlegungen zum kanonischen Recht der orthodoxen Kirche, FS Richard Puza, 2003, 137-
149; Mark Hill/Norman Doe/Russell Sandberg, The Canon Law of the Anglican Communion. An 
Emerging Reality, öarr 53 (2006), 193-204; Peter Itzen, Streitbare Kirche. Die Church of Eng-
land vor den Herausforderungen des Wandels 1945-1990, 2012 (Histor. Grundlagen d. Mo-
derne Bd. 5; 437 S.); Rhidian Jones, The canon law of the Roman Catholic Church and the 
Church of England. A handbook, 2000; Burkhard Kämper/Hans-Werner Thönnes (Hg.), Das 
Verhältnis von Staat und Kirche in der Orthodoxie, EssG 45 (2011; X, 277 S.; darin insb.: 
Konstantin Kostjuk, Sozialdoktrin der Russischen Orthodoxen Kirche: Entwicklungen im 21. 
Jahrhundert, S. 139-150); Marina Kiroudi, Orthodoxer Religionsunterricht in Deutschland. 
Geschichte, Rahmenbedingungen, Perspektiven, 2020 (Eastern Church Identities, Bd. 6; 
XXXVI, 367 S., m. 3 sw. Grafiken u. 22 Tab.); Mesrob K. Krikorian, Canon Law Tradition of the 
Armenian Church. History and Actual System of the Ecclesiastical Right, FS Carl Gerold Fürst, 
2003, 275-296; Hermann Lutz, Das Canon Law der Kirche von England, 1975; Ioan Moga, Die 
orthodoxen Feiertage im Kontext der westeuropäischen Diaspora, öarr 66 (2019), 269-276; 
Elias I. Patsavos, Spiritual dimensions of the holy canons, Brookline, Mass. (Holy Cross Or-

http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=4/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Canon
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=4/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=law
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=4/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=in
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=4/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=the
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=4/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Anglican
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=4/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Anglican
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=4/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Communion
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=4/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=worldwide
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=4/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=perspective
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=10/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=The
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=10/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=canon
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=10/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=law
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=10/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=of
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=10/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=the
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=10/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Roman
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=10/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Catholic
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=10/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Church
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=10/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=and
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=10/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=the
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=10/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Church
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=10/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=of
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=10/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=England
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thodox Press) 2003; Richard Potz/Eva Synek/Spyros Troianos; Alexej Klutschewsky, Ortho-
doxes Kirchenrecht. Eine Einführung, 22014 (Kirche und Recht 28; 570 S.); Yury Safoklov, 
Die Menschenwürde und die Orthodoxie: systemische Inkompatibilität oder profitable Koexis-
tenz?, KuR 27 (2021), 53-78; Christian Starck, Die Sozialdoktrin der Russisch-Orthodoxen 
Kirche 2000, FS  Wolfgang Rüfner, 2003, 821-835; Eva Maria Synek, Aktuelle Bemühungen um 
eine „kanonische“ Lösung für die Orthodoxe Diasporajurisdiktion, öarr 56 (2009), 463-484; dies., 
Diakoninnen? Historische Anknüpfungspunkte und kanonische Grundlagen in der orthodoxen 

Tradition, öarr, 66 (2019), 133-152; dies., "Das heilige und große Konzil von Kreta". Eine 

Standortbestimmung, öarr 63 (2016), 319-342; dies., Interreligiöse Ehen, öarr 65 (2018), 
244-272; dies., Die „österreichische“ Orthodoxie: rechtliche Entwicklungen seit der Errichtung 
der Bischofskonferenz, öarr 61 (2014), 310-338; dies., Wie wird eine orthodoxe Lokalkirche 
autokephal? Einige Anmerkungen anlässlich des Konstantinopler Autokephalietomos für die 
Orthodoxe Kirche in der Ukraine, öarr 67 (2020), 46-83; dies., Zur Rezeption biblischer Frauen 
im orthodoxen Kirchenrecht, öarr, 59 (2012), 199-221; Michael Tolstiuk, Die Umsetzung des 
Synodalität in ausgewählten orientalischen Kirchen, in: Wilhelm Rees/Ludger Müller (Hg.), 
Synodale Prozesse in der katholischen Kirche, 2016, S. 311-333; Ilie Ursa, Statut der Rumä-
nischen Orthodoxen Kirche. Eine Einführung, JöR, N.F. Bd. 62 (2014), S. 371-415. 
 
b) Nichtchristliche Religionsgemeinschaften:  
1. Jüdisches Recht: Axel Azzola, Recht, Freiheit und Bündnis in der Tora. Grundlegungen 
für eine jüdische systematische Theologie, 2006; David Bollag, Jüdisches Recht, in: René 
Pahud de Mortanges u. a., Religionsrecht, 2010, S. 1-50; Dagmar Coester-Waltjen, Das reli-
giöse jüdische Recht im internationalen Privat- und Verfahrensrecht, FS Gunther Kühne, 
2009, S. 669-687; Justus von Daniels, Religiöses Recht als Referenz. Jüdisches Recht im 
rechtswissenschaftlichen Vergleich, 2009 (XIII, 239 S.); Joseph E. David, Jurisprudence and 
Theology. In Late Ancient and Medieval Jewish Thought, 2014 (Studies in the History of Law 
and Justice, Vol. 2XIX, 182 S., 1 Ill.); Izhak Englard, Gesetz, Ethik und Gerechtigkeit im Ju-
dentum, 2010 (Würzburger Vorträge zur Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und Rechtssozio-
logie Bd. 40; 50 S.); Yitzhak Goldfine, Einführung in das jüdische Recht. Eine historische und 
analytische Untersuchung des jüdischen Rechts und seiner Institutionen, 1973; Johannes 
Heil, Jüdisches Leben im Südwesten seit 1945, in: Wolf/Wehling/Weber, Staat u. Kirche (→ 
III.2.a) Handbücher usw.), S. 303-320; Elisa Klapheck/Abraham de Wolf, Die Bedeutung des 
Geldes in der Tora und im Talmud, in: Karlies Abmeier (Hg.), Geld, Gott und Glaubwürdig-
keit, 2016, S. 61-74; Karl-Heinz Ladeur/Ino Augsberg (Hg.), Talmudische Tradition und mo-
derne Rechtstheorie. Kontexte und Perspektiven einer Begegnung, 2012 (260 S.); Moris 
Lehner, Alttestamentarisches und talmudisches Recht. Eine Einführung in das jüdische 
Recht, Jura 21 (1999), S. 26–31; ders., Religiöses Eheverständnis und bürgerliche Ehe im 
Judentum, FamRZ 2011, 4 f.; Paul Petzel/Norbert Reck (Hg.), Von Abba bis Zorn Gottes.  
Irrtümer aufklären – das Judentum verstehen, 2017 (208 S.); Ronen Reichman, Autorität, 
Tradition, Argumentation bei der Formierung des rabbinischen Rechtsdiskurses, in: ANCILLA 
IURIS  (anci.ch) 2016: 87 – Gesetz – Rhetorik – Gewalt 
(http://anci.ch/_media/beitrag/ancilla2016_87_serie_reichman.pdf); Shimon Shetreet/Walter 
Homolka, Jewish and Israeli Law. An introduction, 2017 (575 S.); Jonah Sievers, Jüdisches 
Recht: Eine Einführung in seine wichtigsten Quellen und seine praktische Anwendung, in: 
Kranemann/Mandry/Müller, Religion und Recht ( III. 2. a) Sammelwerke), S. 57-71; Abra-
ham de Wolf/Elisa Klapheck/Barbara Traub, Dina de-Malchuta Dina – oder Gott braucht den 
säkularen Rechtsstaat, 2020 (92 S.). 
 
2. Islamisches Recht: Noha Abdel-Hady, Das Rechtsgenre themenspezifischer Rechtslite-
ratur. Das Beispiel der frauenbezogenen Rechtswissenschaft (fiqh an-nisa'), 2018 
(Theologie, Bildung, Ethik und Recht des Islam Bd. 1; 390 S.); Wolfgang Bock, Islam, Islami-
sches Recht und Demokratie, JZ 2012, 60-67; Petra Bleisch Bouzar, Islamisches Recht, in: 
René Pahud de Mortanges u. a., Religionsrecht, 2010, S. 253-349; Arno Busch, Islam und 
Recht, NJ 2011, 102-113; Murad Mustafa Daghles, Die Kompatibilität islamischer Staatsauf-
fassungen mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung, 2010 (Islam und Recht Bd. 7; 

http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=102/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Einfuehrung
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=102/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=in
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=102/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=das
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=102/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=juedische
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=102/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Recht
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=102/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=historische
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=102/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=und
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=102/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=analytische
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=102/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Untersuchung
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=102/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=des
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=102/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=ju%CC%88dischen
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=102/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Rechts
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=102/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=und
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=102/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=seiner
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=102/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Institutionen
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=114/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Alttestamentarisches
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=114/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=und
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=114/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=talmudisches
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=114/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Recht
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=114/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Einfu%CC%88hrung
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=114/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=in
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=114/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=das
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=114/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=ju%CC%88dische
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=2/TTL=114/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Recht
http://anci.ch/_media/beitrag/ancilla2016_87_serie_reichman.pdf
https://www.nomos-shop.de/reihenpopup.aspx?reihe=701
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Zugl.: Münster, Univ., Diss., 2009; L, 256 S.); Abdelaali El Maghraoui, Geld im islamischen 
Recht. Die Grundzüge einer Geldtheorie nach der Rechtslogik ausgewählter klassisch-
muslimischer Gelehrter, 2019 (Theologie, Bildung, Ethik und Recht des Islam Bd. 2; 359 S.); 
Hatem Elliesie (Hg.), Beiträge zum Islamischen Recht VII. Islam und Menschenrechte, 2010 
(Leipziger Beiträge zur Orientforschung Bd. 26; 579 S., zahlr. Tab.); Ghazaleh Faridzadeh, 
Vom Mensch-Sein zum Person-Sein. Eine historische Analyse des (Rechts-) Personenge-
dankens im Islam, 2016 (737 S.; Fundamenta Juridica Bd. 66); Sina Fontana, Universelle 
Frauenrechte und islamisches Recht. Zur Umsetzung von Menschenrechten in einer isla-
misch geprägten Rechtsordnung, 2017 (Jus Internationale et Europaeum Bd. 128; XXVI, 365  
S.); Wael B. Hallaq, An Introduction to Islamic Law, 2009 (Cambridge University Press; 216 
S.); ders., Shari’a. Theory, Practice, Transformations, 2009 (Cambridge University Press; 
624 S.); Richard Heinzmann/Mualla Selçuk (Hg.), Das Verhältnis von Religion und Staat. 
Grundlagen in Christentum und Islam, 2009, S. 139-158 (Interkulturelle und intereligiöse Sym-
posien der Eugen-Biser-Stiftung Bd. 2; 237 S.); Arhan Kardas, Gleichstellung der Frau im isla-
mischen Recht? Eine vergleichende Analyse des islam- und menschenrechtlichen Verständ-
nisses unter besonderer Berücksichtigung des Wahl- und Erbrechts, 2021 (Jus Internationale 
et Europaeum; 390 S.); Karl F. Kreuzer, Menschenrechte im Islam unter besonderer Berück-
sichtigung der Religionsfreiheit, in: FS Dieter H. Scheuing, 2011, S. 852-887; Ahmed Gad 
Makhlouf, Islamische Feiertage, öarr 66 (2019), 244-257; Tilman Nagel, Zu den Grundlagen 
des islamischen Rechts, 2012 (Veröff. d. Potsdamer Jurist. Gesellsch Bd. 14; 30 S.); Idris 
Nassery, Zwischen Recht und Ethik. Skizzen einer Wirtschaftsethik in islamisch-
theologischer Perspektive – eine Annäherung mit Abū Hāmíd al-Ġazzālī, 2019 (Studien zu 
Religion, Philosophie und Recht, Bd. 5; 440 S.); Jacob Neusner/Tamara Sonn, Comparing 
religions through law. Judaism and Islam, London 1999; Norbert Oberauer, Islamisches Wirt-
schafts- und Vertragsrecht. Eine Einführung, 2017 (248 S.); Rainer Oßwald, Das islamische 
Sklavenrecht, 2017 (Mitt. z. Sozial- u. Kulturgesch. d. islamischen Welt [MISK] 40; 313 S.); 
Imam Feisal Abdul Rauf, Defining Islamic Statehood. Measuring and Indexing Contemporary 
Muslim States, 2015 (320 S.); Mathias Rohe, Das islamische Recht. Eine Einführung, 2013 
(Beck’sche Reihe 2777; 128 S.); ders., Das islamische Recht. Geschichte und Gegenwart, 
32011 (Historische Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung; XX, 612 S.); ders., Islamisches 
Rechtsverständnis im Wandel, in: Karlies Abmeier/Michael Borchard/Matthias Riemen-
schneider (Hg.), Religion im öffentlichen Raum, 2013, S. 97-108; ders., Muslime in Deutsch-
land, in: Wolf/Wehling/Weber, Staat u. Kirche (→ III.2.a) Handbücher usw.), S. 321-336; 
ders., Muslimische Grundhaltungen zum säkularen demokratischen Rechtsstaat in Europa, 
in: Kranemann/Mandry/Müller, Religion und Recht ( III. 2. a) Sammelwerke), S. 107-122; 
Johannes Rosenbaum, Die islamische Ehe in Südasien. Zeitgenössische Diskurse zwischen 
Recht, Ethik und Etikette, 2017 (Muslimische Welten. Empirische Studien zu Gesellschaft, 
Politik u. Religion 9; 300 S.); Rike Sinder, Die Systematisierung des islamischen Rechts. Ein 
Beitrag zur Geschichte teleologischen Naturrechtsdenkens, 2020 (Rechtstheorie – Legal 
Theory 3; XXI, 531 S.); Christian Thies, Ist das islamische Recht eine Herausforderung für 
den modernen Universalismus?, in: Birgit Beck u. a. (Hg.), Moral und Recht. Philosophische 
und juristische Beiträge, 2011, S. 167-184; Nina Wiedl, Zeitgenössische Rufe zum Islam. 
Salafitische Da'wa in Deutschland, 2002 – 2011, 2017 (ISPK-Studien zur Terrorismusfor-
schung Bd. 1; 559 S.). 
 
3. Recht der Bahá’í: Tajan Tober, Ein neues „ius divinum“? Zur Theologie des Rechts der 
Bahá’í, 2008 (167 S.); ders., Ein föderaler Weltrechtsstaat am Ausgang der Zeit? Staat und 
religiöse Ordnung in der Bahá’í-Theologie, 2009 (SzStKR, Bd. 47; 323 S.); Emanuel Vahid 
Towfigh, Die rechtliche Verfassung von Religionsgemeinschaften. Eine Untersuchung am 
Beispiel der Bahai, 2006; 2. Aufl. 2021 (JE, Bd. 80; XX, 269 S.); ders., Die rechtliche Verfas-
sung des Bahaitums. Theologische Grundlegung des Baihai-Rechts, in: Berkmann, Hat reli-
giöses Recht Existenzberechtigung ( III. 2. a) Handbücher), S. 89-112. 
 
§ 2 – Quellen des Kirchenrechts: Péter Erdö, Die Quellen des Kirchenrechts. Eine 
geschichtliche Einführung, 2002; Brian Edwin Ferme, Introduction to the History of the Sources 

https://www.nomos-shop.de/trefferListe.aspx?action=author&author=19049
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=5/TTL=7/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Die
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=5/TTL=7/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=rechtliche
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=5/TTL=7/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Verfassung
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=5/TTL=7/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=von
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=5/TTL=7/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Religionsgemeinschaften
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=5/TTL=7/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Untersuchung
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=5/TTL=7/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=am
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=5/TTL=7/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Beispiel
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=5/TTL=7/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=der
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=5/TTL=7/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Bahai
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of Canon Law. The Ancient Law up to the Decretum of Gratian (translated by William J. 
King), Montreal 2007 (Collection Gratianus series. Section handbooks; XXXI, 320 S.); Heiner 
Grote, Was verlautbart Rom wie? Eine Dokumentenkunde für die Praxis, 1995; Klaus Schlaich, 
Evangelische Kirchenrechtsquellen, in: ders., GA, 1997, S. 322-333. 
 
 
§ 3 – Geschichte des Kirchenrechts: 

a) Katholisches Kirchenrecht 
1. Gesamt- und epochenübergreifende Darstellungen: Michael Borgolte, Stiftungen – 

eine Geschichte von Zeit und Raum, RJKG 29 (2010), 39-56; Dominik Burkard, Die 
Domkapitel und das „regimen ecclesiasticum“. Thesen zu Wandel und Kontinuität einer 
alten Institution, RJKG 33 (2014), 159-181; Susanne Dieterich, Von Wohltäterinnen und 
Mäzenen. Zur Geschichte des Stiftungswesens, 2007 (216 S./25 Abb.); Harry Dondorp, 
Die Haftung für Delikte des Erblassers nach klassischem kanonischem Recht, öarr 62 
(2015), 1-24; Péter Erdö, Die Quellen des Kirchenrechts. Eine geschichtliche Einführung, 
2002; ders. (hg. von Ludger Müller), Geschichte der Wissenschaft vom kanonischen 
Recht. Eine Einführung, 2006 (Kirchenrechtl. Bibliothek 4; 206 S.); C. Fantappiè, 
Römische Kirche und rechtliche Modernität. Die lange Geschichte der Kodifikation des 
kanonischen Rechts, AfkKR 178 (2009), 163-171; Hans Erich Feine, Kirchliche 
Rechtsgeschichte. [Bd. 1] Die katholische Kirche, 41964 [mehr nicht erschienen]; Stephan 
Haering, Genehmigung von Handlungen lokaler kirchlicher Rechtsträger. 
Kirchenrechtsgeschichtliche Streiflichter, AfkKR 178 (2009), 68-89; Bernd-Ulrich 
Hergemöller, Promptuarium ecclesiasticum medii aevi. Umfassendes Nachschlagewerk 
der mittelalterlichen Kirchensprache und Theologie, 2011 (370 S.); Peter Hersche, Die 
materielle Dimension der Stiftungen in der katholischen Ökonomie von der Frühneuzeit 
bis zur Gegenwart, RJKG 29 (2010), 57-72; Stefan Korioth, Die Bedeutung der 
Kodifikation für die Rechtskultur und das Rechtsdenken in Staat und Kirche, AfkKR 186 
(2017-2019), 7–20; ders., Die Bedeutung von Kodifikationen für die Rechtskultur und das 
Rechtsdenken in Staat und Kirche, in: zur debatte, Jg. 47 (2017)/5, 25-28; Christoph 
Link, Kirchliche Rechtsgeschichte. Kirche, Staat und Recht in der europäischen 
Geschichte von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert. Ein Studienbuch, 32017 
(Juristische Kurz-Lehrbücher; XXI, 281 S.); C. Mirbt/K. Aland, Quellen zur Geschichte des 
Papsttums und des römischen Katholizismus, Bd. I 61967; Hanns Peter Neuheuser (Hg.), 
Pragmatische Quellen der kirchlichen Rechtsgeschichte, 2011 (Rechtsgeschichtliche 
Schriften 28); Peter Oestmann, Geistliche und weltliche Gerichte im Alten Reich. 
Zuständigkeitsstreitigkeiten und Instanzenzüge, 2012 (Quellen und Forschungen zur 
höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 61; XVIII, 859 S., Ill.); Willibald M. Plöchl, 
Geschichte des Kirchenrechts, 5 Bde., Bd. 1, 21960, Bd. 2, 21962; Bd. 3, 21970; Bd. 4, 1966, 
Bd. 5, 1969; Mathias Schmoeckel, Kanonisches Recht. Geschichte und Inhalt des Corpus 
iuris canonici. Ein Studienbuch, 2020 (Juristische Kurzlehrbücher; 337 S.); Georg 
Schwaiger, Die konziliare Idee in der Geschichte der Kirche, RJKG 5 (1986), 11-23; 
Manfred Josef Thaler, Die Domkapitel der Reichskirche vom Wiener Konkordat bis zur 
Säkularisation (1448-1803). Grundzüge ihrer Verfassung im Vergleich, 2017 (Rechtshist. 
Reihe Bd. 468; Diss. iur. LMU München 2015; 618 S.); Constant van de Wiel, History of 
Canon Law, Louvain 1991 (Louvain theological & pastoral monographs 5; 192 S.); 
Gerhard B. Winkler, Das Papsttum. Entwicklung der Amtsgewalt von der Antike bis zur 
Gegenwart, 2002; Lorenz Wolf, Kirche und Denkmalschutz. Die päpstliche Gesetzgebung 
zum Schutz der Kulturgüter bis zum Untergang des Kirchenstaates im Jahr 1870, 2003; 
Marvin Yuen, Benediktinisches Ordensrecht in Entwicklung und Gegenwart. Darstellung 
und Vergleich mit dem Kommunalrecht, 2010 (Münsterische Beiträge zur 
Rechtswissenschaft N.F. Bd. 3; zugl.: Münster, Univ., Diss. iur., 2009; 395 S.). 

 
2. Antike und frühes Mittelalter: Les lois religieuses des empereurs Romains de 

Constantin à Théodose II (312 - 438), texte latin: Theodor Mommsen ... Traduction: Jean 
Rouge ... Introd. et notes: Roland Delmaire avec la coll. de François Richard, Paris 2005 
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– 2009, 1. Code théodosien, livre XVI, 2005 (Sources chrétiennes 497; Text lat. und 
franz., Einl. und Komm. franz.; 524 S.); 2. Code théodosien I - XV, code justinien, 
constitutions sirmondiennes, 2009 (Sources chrétiennes 531; Text lat. und franz., Einl. 
und Komm. franz.; 592 S.); Stefan Esders, Die Formierung der Zensualität. Zur kirchlichen 
Transformation des spätrömischen Patronatswesens im früheren Mittelalter, 2010 (128 S.); 
Brian Edwin Ferme, Introduction to the History of the Sources of Canon Law. The Ancient 
Law up to the Decretum of Gratian (translated by William J. King), Montreal 2007 
(Collection Gratianus series. Section handbooks; XXXI, 320 S.); Klaus M. Girardet, 
Libertas religionis. 'Religionsfreiheit' bei Tertullian und Laktanz. Zwei Skizzen, FS Detlef 
Liebs, 2011, S. 205-226; Wilfried Hartmann (Hg.), Die Konzilien der karolingischen 
Teilreiche 875–911, unveränd. Nachdr. der Ausg. 2012, 2014, (Monumenta Germaniae 
Historica. Concilia, T. 5; XXIX, 736 S.); ders., Karl der Große als Herr der Kirche, zur 
debatte 44 (2014)/4, 9-11; ders. (Hg.), Recht und Gericht in Kirche und Welt um 900, 
2007 (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 69; VI, 249 S., graph. Darst.); 
Christian Hornung, Directa ad decessorem. Ein kirchenhistorisch-philologischer 
Kommentar zur ersten Dekretale des Siricius von Rom, 2011 (Jb. f. Antike u. 
Christentum, Ergänzungsbd., Kleine Reihe Bd. 6, 400 S.); Hubert Kaufhold, Welche 
Kirchenrechtsquellen kannte Patriarch Severos von Antiocheia (512-518), FS Carl Gerold 
Fürst, 2003, 259-274; Stefan Koch, Rechtliche Regelung von Konflikten im frühen 
Christentum, 2004 (Wissenschaftl. Untersuchungen z. Neuen Testament, 2. Reihe Bd. 174; 
Diss. theol. Bethel 2001/02; XIII, 307 S.); Hans Knies, Ursprung und Rechtsnatur der 
ältesten bischöflichen Abgaben in der mittelalterlichen Diözese Mainz, ZRG 50, KA XIX 
(1930), S. 51-138; Christoph Koch, Studien zur Rezeption des altorientalischen 
Vertragsrechts im Deuteronomium und zur Ausbildung der Bundestheologie im Alten 
Testament, 2008 (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 383; 
teilw. Heidelberg, Univ., Diss., 2007; XI, 374 S); V. Lukas, Eine Sammlung von 
Kapitularien Karls des Großen bei Benedictus Levita, ZRG, KA 90 (2004), 1-26; Paul 
Mikat, Die Inzestgesetzgebung der merowingisch-fränkischen Konzilien (511-626/27), 1994; 
Stanislav Přibyl, The Early Church Order. Beginnings of Formation of Canon Law, 
Bratislava 2018 (143 S.); Stefan Schima, Die römische Kirche und der Westen zwischen 
dem Konzil von Nizäa und den Versammlungen von Serdika, öarr 50 (2003), 418-447; 
Mathias Schmoeckel, Die Jugend der Justitia. Archäologie der Gerechtigkeit im 
Prozessrecht der Patristik, 2012 (250 S.); Henning von Soden, Confessio zwischen 
Beichte und Geständnis. Eine dogmengeschichtliche Betrachtung über die Entwicklung 
des Schuldbekenntnisses vom römischen Recht bis zum IV. Lateranum, 2010 (Diss. 
Univ. Bonn, 2010; XXIX, 175 S.); Ulrich Stutz, Das karolingische Zehntgebot. Zugleich 
ein Beitrag zur Erklärung von c. 7 und 13 des Kapitulars von Heristall, ZRG, Germ. Abt. 
29 (1908), S. 180-224; Andreas Thier, Hierarchie und Autonomie. Regelungstraditionen 
der Bischofsbestellung in der Geschichte des kirchlichen Wahlrechts bis 1140, 2011 
(Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 257/Recht im ersten Jahrtausend 1; zugl.: 
München, Univ., Habil.-Schr., 2001/02; XVII, 573 S.); Andreas Weckwerth, Ablauf, 
Organisation und Selbstverständnis westlicher antiker Synoden im Spiegel ihrer Akten, 
Münster 2010 (Jb. für Antike und Christentum, Ergänzungsbd., Kleine Reihe Bd. 5; XI, 
271 S.); Lothar Wehr, Credo und Caritas. Zur theologischen Begründung und zur 
Organisation sozialen Handelns in der frühen Kirche, FS Alfred E. Hierold, 2007, S. 17-29. 

 
3. Hohes und spätes Mittelalter: Joseph Ahlhaus, Die Landdekanate des Bistums 

Konstanz im Mittelalter. Ein Beitrag zur mittelalterlichen Kirchenrechts- und 
Kulturgeschichte, 1929; Greta Austin, Shaping church law around the year 1000. The 
Decretum of Burchard of Worms, Ashgate 2009 (Church, faith and culture in the medieval 
West; XII, 344 S); M. Bertram, Die Dekretalensammlung Papst Nikolus’ III. (1280), ZRG, 
KA 90 (2004), 60-76; Vasil Bivolarov, Inquisitoren-Handbücher. Papsturkunden und 
juristische Gutachten aus dem 13. Jahrhundert mit Edition des Consilium von Guido 
Fulcodii, 2014 (Monumenta Germaniae Historica. Studien und Texte Bd. 56; zugl. Diss. 
Univ. Würzburg 2012; XXXIII, 327 S.); Bruce C. Brasington (edition and analysis), Ways 
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of mercy. The Prologue of Ivo of Chartres, 2004 (Vita regularis, Editionen 2; 163 S.; Text 
teilw. engl., teilw. lat.); Carola Brückner, Das ländliche Pfarrbenefizium im 
hochmittelalterlichen Erzbistum Trier, in: ZRG 115, KA 84 (1998), S. 94-269, ZRG 116, 
KA 85 (1999), S. 298-386; James A. Brundage, The medieval origins of the legal 
profession. Canonists, civilians, and courts, Chicago u.a. 2010 (XVII, 607 S., m. Ill.); 
Enno Bünz, Die mittelalterliche Pfarrei. Ausgewählte Studien zum 13.–16. Jahrhundert, 
2017 (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation/Studies in the Late Middle Ages, 
Humanism and the Reformation Bd. 96; IX, 862 S.); Krzysztof Burczak, Das Vergehen 
des Sakrilegs im Decretum Gratiani, AfkKR 184 (2015), 353-388; Christina Deutsch, 
Illegale Eheschließungen und gültige Ehen. Die Ehestatuten der Salzburger 
Kirchenprovinz (1215-1515), AfkKR 173 (2004), 353-383; Monika R. Dihsmaier, Carta 
Caritatis - Verfassung der Zisterzienser. Rechtsgeschichtliche Analyse einer 
Manifestation monastischer Reformideale im 12. Jahrhundert, 2010 (Schriften zur 
Rechtsgeschichte 149; zugl.: Diss. Univ. Würzburg 2010; 261 S.); Stephan Dusil, 
Wissensordnungen des Rechts im Wandel. Päpstlicher Jurisdiktionsprimat und Zölibat 
zwischen 1000 und 1215, Leuven 2018 (Habil. iur. Univ. Zürich 2016; Mediaevalia 
Lovanensia, Series I/Studia XLVII; XII, 629 S., m. 15 sw. u. farb. Abb.); Jörg Erdmann, 
"Quod est in actis, non est in mundo". Päpstliche Benefizialpolitik im sacrum imperium 
des 14. Jahrhunderts, 2006 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 113; 
zugl. Mainz, Univ., Diss. 2004; X, 340 S., graph. Darst.); Nicolas Gillen, "Nur Gott vor 
Augen". Die Strafgerichtsbarkeit des Patriarchen von Venedig (1451-1545), 2014 
(Konflikt, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas. Fallstudien Bd. 11; 
zugl.: Diss. Univ. Freiburg im Breisgau 2012; 211 S.); Alexander Glomb, Sententia 
plurimorum. Das Mehrheitsprinzip in den Quellen des kanonischen Rechts und im 
Schrifttum der klassischen Kanonistik, 2008 (XXI, 411 S.); W. Goez, Legitimation 
weltlicher Herrschaft von Geistlichen im Abendland, ZRG, KA 90 (2004), 192-206; Hubert 
Häfele (Bearb.), Das älteste Urbar der Abtei des gotzhuses zu Ellwangen von 1337, 2008 
(Veröff. d. Kommission f. geschichtl. Landeskunde in Bad.-Württ., Reihe A: Quellen, Bd. 
52; LXXXII, 352 S.); Reinhard Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden im frühen und 
hohen Mittelalter, 2011 (507 S. m. Ill.; Historische Hilfswissenschaften 4); Richard 
Hardegen, Das Kanonikerstift Maria ad Gradus zu Köln (1056-1802). Eine 
kirchenrechtsgeschichtliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung seiner 
inneren Struktur, 2008 (XXXVI, 271 S.; zugl.: Köln, Univ., Diss., 2008); Wilfried Hartmann 
(Hg), The history of medieval canon law in the classical period, 1140–1234. From Gratian 
to the decretals of Pope Gregory IX, 2008 (History of medieval canon law; XIII, 442 S.; 
Catholic University of America Press; Washington, D.C.); Kerstin Hitzbleck, Exekutoren. 
Die außerordentliche Kollatur von Benefizien im Pontifikat Johannes' XXII., 2009 
(Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 48; vollst. zugl.: Köln, Univ., Diss., 2008 
u.d.T.: Die Exekutoren päpstlicher Provisionsreskripte im Pontifikat Johannes' XXII.; XIV, 
653 S.); Katharina Hülscher, Das Statutenbuch des Stiftes Xanten, 2018 (Die Stiftskirche 
des Hl. Viktor zu Xanten, N.F. Bd. 1; 710 S.); Jochen Johrendt (Hg.), Römisches Zentrum 
und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den 
Reformpäpsten bis zu Innozenz III., 2008 (Neue Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen N.F. 2: Studien zu Papstgeschichte und Papsturkunden; X, 
356 S.; darin u. a.: Lotte Kéry, Dekretalenrecht zwischen Zentrum und Peripherie, S. 19-
46; Lotte Kéry, Burchard von Worms (1000–1025) und die Entwicklung des kirchlichen 
Strafrechts, in: FS Ludger Müller, S. 571-598; Waltraud Kozur/Karin Miethaner-Vent, 
Kanonistische Editionen der Anglo-normannischen Schule des 12. Jahrhunderts. Summa 
Lipsiensis, Dekretsumme und Quaestionensumme des Magister Honorius, AfkKR 179 
(2010), 468-477; Harald Müller, Entscheidung auf Nachfrage. Die delegierten Richter als 
Verbindungsglieder zwischen Kurie und Region sowie als Gradmesser päpstlicher 
Autorität, S. 109-134; Rainer Murauer, Geistliche Gerichtsbarkeit und Rezeption des 
neuen Rechts im Erzbistum Salzburg im 12. Jahrhundert, S. 259-284); Georg Kreuzer, 
Die konziliare Idee, RJKG 11 (1992), 29-40; Thomas M. Krüger, Korporative 
Identitätsentwicklung des Augsburger Domkapitels im Spiegel seiner mittelalterlichen 
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Statuten, RJKG 33 (2014), 27-39; Peter Landau, Die Breviatio canonum des Ferrandus in 
der Geschichte des kanonischen Rechts. Zugleich nochmals zur Benutzung der Dionysiana 
bei Gratian, FS Carl Gerold Fürst, 2003, 297-309; ders., Europäische Rechtsgeschichte 
und kanonisches Recht im Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze aus den Jahren 1967 bis 
2006, mit Addenda des Autors und Register, 2013 (930 S.); ders., Die Internationalität der 
Bologneser Kanonistik in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, AfkKR 176 (2007), 26-45; 
ders., Die Kölner Kanonistik des 12. Jahrhunderts. Ein Höhepunkt der europäischen 
Rechtswissenschaft, 2008 (Kölner rechtsgeschichtliche Vorträge 1; IX, 39 S.); ders., 
Magister Silvester, die Collectio Estensis und die Compilatio Secunda. Eine Studie zu den 
Dekretalensammlungen am Anfang des 13. Jarhunderts, ZRG 124, KA 93, S. 154-181; 
Hermann Lange, „Recht und Macht“. Politische Streitigkeiten im Spätmittelalter, 2010 (254 
S.); Ulrich G. Leinsle, Zur rechtlichen Ordnung prämonstratensischer Seelsorge im 
Mittelalter, RJKG 22 (2003), 31-45; Volker Leppin, Geschichte des mittelalterlichen 
Christentums, 2012 (Neue theologische Grundrisse; XV, 459 S., m. Ill.); Dominikus 
Lindner, Die Inkorporation im Bistum Regensburg während des Mittelalters, ZRG 67, KA 
36 (1950), 205-327; ders., Vom mittelalterlichen Zehntwesen in der Salzburger 
Kirchenprovinz, ZRG, KA 46 (1960), 277-302; Massimo Meccarelli, Das Problem der 
Rechtsmodernisierung durch die Theologen der Spätscholastik, in: Nils Jansen/Peter 
Oestmann (Hg.), Rechtsgeschichte heute. Religion und Politik in der Geschichte des 
Rechts; 2014, S. 119-130; Johannes Mühlsteiger, Kirchenordnungen. Anfänge kirchlicher 
Rechtsbildung, 2006 (298 S.); Bernhard Neidinger, Spätmittelalterliche Prädikaturstiftungen 
in Süddeutschland, RJKG 29 (2010), 13-23; Knut Knut Wolfgang Nörr, Romanisch-
kanonisches Prozessrecht. Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus, 2012 
(Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft, Abt. Rechtswiss.; XVII, 241 S.); 
ders., Romanisch-kanonischer Zivilprozess im Laienspiegel, in: Andreas Deutsch (Hg.), 
Ulrich Tenglers Laienspiegel. Ein Rechtsbuch zwischen Humanismus und Hexenwahn, 
2011, S. 233-242; ders., Der Urkundenbeweis im romanisch-kanonischen Prozessrecht 
des Mittelalters, in: FS Eduard Picker, 2010, S. 1303-1311; ders., "Ein Muster damaliger 
Gelehrsamkeit". Kanonistische Bemerkungen zu zwei Abhandlungen Konrad 
Summenharts zum Thema der Simonie, FS Ulrich Köpf, 2008, S. 207-218; Andrea 
Polonyi, Synodale Gesetzgebung in der Kirchenprovinz Mainz – dargestellt an der 
Beginenfrage, RJKG 5 (1986), 33-51; Helmuth Pree, Bonifaz VIII. (1294-1303) als 
kirchlicher Gesetzgeber, in: FS Johannes Mühlsteiger z. 80. Gebtg., 2006, S. 453-480; 
Thomas Rüfner, Kanonisches Recht in Byzanz und Bologna, in: Nils Jansen/Peter 
Oestmann (Hg.), Rechtsgeschichte heute. Religion und Politik in der Geschichte des 
Rechts; 2014, S. 27-48; Jaume Sastre Moll (Hg.), El Primer Llibre de Fàbrica i Sagristia 
de la Seu de Mallorca 1327 a 1345, Palma de Mallorca 1994 (Col-lecció la Seu 2); 
Dorothea M. Schaller-Hauber, Der Straßburger Bistumsstreit 1393/94. Ein Beispiel zum 
Bischofswahlrecht des Domkapitels im Spätmittelalter (216 S., m. einer Karte); Stephan 
Schaede, Gesetz und neues Gesetz bei Thomas von Aquin, in: Wolfgang Bock (Hg.), 
Gesetz und Gesetzlichkeit in den Wissenschaften, 2006, S. 61 – 86; Rudolf Schieffer, 
Gregor VII. und die Absetzung König Heinrichs IV., in: FS Hans-Jürgen Becker, 2009, S. 
197-204; Markus Schrödl,  Das Kriegsrecht des Gelehrten Rechts im 15. Jahrhundert. 
Die Lehren der Kanonistik und der Legistik über De bello, de represaliis et de duello, 
2006 (Rechtsgeschichtliche Studien 14; zugl. Regensburg, Univ., Diss., 2004; LIII, 295 
S.); Wolfgang Schwab, St. Ivo (ca. 1253-1303). Auf den Spuren des Patrons des 
Juristenstandes, in: FS f. Dietrich Pannier, 2010, S. 193-195; Peter Segl, Quoniam 
abundavit iniquitas. Zur Beauftragung der Dominikaner mit dem negotium inquisitionis durch 
Papst Gregor IX., RJKG 17 (1998), 53-65; Jörg Sonntag (Hg.), Die Statuten der Wilhelmiten 
(1251-1348). Zeugnisse der Verfassung eines europäischen Ordens. Edition und 
Übersetzung, 2019 (Klöster als Innovationslabore Bd. 5; 416 S., m. 3 farb. u. 12 sw. Abb.); 
Matthias Günter Steiner, Die Klöster und ihr Wirken – eine der Wurzeln des 
Stiftungswesens?, 2009 (Lang, Rechtshistorische Reihe Bd. 387; X, 420 S. m. CD); 
Szabolcs Anzelm Szuromi, Canon Law Manuscripts in the Medieval Abbey of St. 
Germain des Prés, AfkKR  185 (2016), 390–404; Luis Pablo Tarín, Graciano de Bolonia y 
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la literatura latina. La distinción treinta y siete del Decreto Madrid 2008 (265 S.); Andreas 
Thier, Richtigkeitsgewähr, Teilhabebefugnis und Verfahren. Regelungsmodelle der 
mittelalterlichen Bischofsbestellung, in: Nils Jansen/Peter Oestmann (Hg.), 
Rechtsgeschichte heute. Religion und Politik in der Geschichte des Rechts; 2014, S. 49-
76; Helmut G. Walther, Das Papsttum und die Entwicklung des hochmittelalterlichen 
Ketzerstrafrechts, in: Kristian Kühl (Hg.), Rom, Recht, Religion. Symposion für Udo Ebert 
zum siebzigsten Geburtstag, 2011, S. 133-149; Ralph Weinbrenner, Klosterreform im 15. 
Jahrhundert zwischen Ideal und Praxis. Der Augustinereremit Andreas Proles (1429–
1503) und die privilegierte Observanz, 1996/ elektron. Ausg. 2020 (XII, 284 S.); Hendrik 
Weingarten, Herrschaft und Landnutzung. Zur mittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte 
Kloster Zwiefaltens, 2006 (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde, Bd. 57, 272 
S./12 Abb.); Marek Wejwoda, Spätmittelalterliche Jurisprudenz zwischen Rechtspraxis, 
Universität und kirchlicher Karriere. Der Leipziger Jurist und Naumburger Bischof Dietrich 
von Bocksdorf (ca. 1410-1466), 2012 (Education and society in the Middle ages and 
Renaissance 42; zugl.: Diss. Univ. Leipzig, 2011; XVII, 468 S., m. Ill.); Thomas 
Wetzstein, Heilige vor Gericht. Das Kanonisationsverfahren im europäischen 
Spätmittelalter, 2004 (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum 
Kirchenrecht 28, VIII, 632 S.); Thomas Willich, Wege zur Pfründe. Die Besetzung der 
Magdeburger Domkanonikate zwischen ordentlicher Kollatur und päpstlicher Provision 
1295-1464, 2005; Markus Wimmer, Zur actio spolii – Condictio ex c Redintegranda, 
Dekretale Saepe contingit und condictio possessionis, öarr 64 (2017), 676-691; Gerhard 
B. Winkler, Die Salzburger Provinzialsynoden, RJKG 5 (1986), 25-32; Hubert Wolf, 
Reformkonzilien und Reformation, in: Wolf/Wehling/Weber, Staat u. Kirche (→ III.2.a) 
Handbücher usw.), S. 109-130. 

 
4. Staatskirchentum des frühmodernen Staates, konfessionelles Zeitalter, Aufklärung 

und Säkularisation: Franz Xaver Bischof, Die Säkularisation des Hochstifts Konstanz 
1802/1803, RJKG 33 (2014), 147-158; Diethelm Böttcher, Eine Berufung ohne 
Gerichtsverfahren. Die Appellation der evang. Fürsten und Städte an Kaiser und Konzil 
(1529) und das römisch-kanonische Prozessrecht, ZRG 124, KA 93, S. 279-311; Albert 
Fischer, Zwischen Niedergang weltlicher Herrschaft und Neuaufbau geistlichen Lebens. 
Das Hochstift und Bistum Chur im Zeitalter der Reformation und innerkirchlichen 
Erneuerung (16./17. Jahrhundert), RJKG 33 (2014), 117-134; Volker Himmelein u.a. (Hg.), 
Alte Klöster neue Herren. Die Säkularisation im deutschen Südwesten 1803, 3 Bde. 2003; 
Franz Hundsnurscher/Dagmar Kraus (Bearb.), Die Investiturprotokolle der Diözese 
Konstanz aus dem 16. Jahrhundert (Veröff. d. Kommission f. geschichtl. Landeskunde in 
Bad.-Württ., Reihe A: Quellen, Bd. 48-49), Teil I, 2008 (XVI, 514 S.), Teil II, 2008 (X, 578 
S.), Teil III, 2010 (XXIV, 845 S.); Werner Kathrein, Anmaßung bischöflicher Gewalt? Die 
Ordinationen des Abtes Petrus Lotichius (1501-1567) in den Auseinandersetzungen der 
Reformationszeit, FS Carl Gerold Fürst, 2003, 239-258; Reinhard Knittel, Das Projekt 
eines Sodalitium Episcoporum im frühen 16. Jahrhundert und die heutige 
Bischofssynode, AfkKR 176 (2007), 361- 393; Joachim Köhler, Kirchliche Reformen im 
Zeichen des Josephinismus und ihre Auswirkungen, Der Sülchgau 51 (2007), 110-125; 
Andreas Kuhn, Die Auswirkungen der katholischen Aufklärung am Beispiel der 
Benediktinerreichsabtei Neresheim, ZWLG 68 (2009), 287-319; insb. auch zu Schulpolitik 
und –gesetzgebung der Reichsabtei); Peter Thaddäus Lang, Die tridentinische Reform im 
Landkapitel Mergentheim bis zum Einfall der Schweden 1631, RJKG 1 (1982), 143-171; 
Andreas Liebl, Synodale Strukturen als tridentinische Reforminstrumente in der Salzburger 
Kirchenprovinz, in: Wilhelm Rees/Ludger Müller (Hg.), Synodale Prozesse in der 
katholischen Kirche, 2016, S. 125-155; Konstantin Maier, Das Ende der Reichskirche 
nach dem Frieden von Lunéville 1801, ZWLG 61 (2002), 273-284; ders., 
Nachtridentinische Diözesansynoden – Höhepunkte der Kirchenreform? Eine kritische 
Anfrage, RJKG 5 (1986), 85-89; Bernd Mertens, Die Fürstbischöfe von Bamberg als 
aufklärerisch-absolutistische Gesetzgeber, FS Jan Schröder, 2013, S. 99-121; Klaus 
Oettinger, Einige präliminare Bemerkungen zur Entscheidung des Freiherrn Ignaz 

http://avanti.jura.uni-tuebingen.de/~avanti-x/cgi-bin/acwww25/autorsem.pl?autor=Walther%2C%20Helmut%20G.&autoro=Walther,%20Helmut%20G.
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Heinrich von Wessenberg, ... im Mai des Jahres 1800 der ... Berufung auf das Amt des 
Generalvikars der Diözese Konstanz zuzustimmen, FS Hans-Wolfgang Strätz, 2009, S. 
399-409; Alfred Rinnerthaler, Die Festlegung der Salzburger Diözesangrenzen nach dem 
endgültigen Anfall Salzburgs an Österreich im Jahr 1816, öarr 64 (2017), 446-457; 
Christine D. Schmidt, Sühne oder Sanktion? Die öffentliche Kirchenbuße in den 
Fürstbistümern Münster und Osnabrück während des 17. und 18. Jahrhunderts, 2010 
(Westfalen in der Vormoderne Bd. 5; 221 S.); Dieter Schwab, "ex utraque potestate et 
authoritate". Zur Ehegesetzgebung der Würzburger Fürstbischöfe, FS Hans-Wolfgang 
Strätz, 2009, S. 491-506; Heribert Smolinsky, Papstgewalt ohne Grenzen? Papalistische 
Theorie im Zeitalter der Renaissancepäpste und des römisch-italienischen Humanismus, 
RJKG 11 (1992), 71-83; Mary E. Sommar, The Correctores Romani. Gratian's 'Decretum' 
and the counter-reformation humanists, 2009 (Pluralisierung & Autorität 19; XXII, 139 S.); 
Dieter Stievermann, Klosterreform und Territorialstaat im 15. Jahrhundert, RJKG 11 
(1992), 149-160; ders., Die württembergischen Klosterreformen des 15. Jahrhunderts. 
Ein bedeutendes landeskirchliches Strukturelement des Spätmittelalters und ein 
Kontinuitätsstrang zum ausgebildeten Landeskirchentum der Frühneuzeit, ZWLG 44 
(1985), 65-103; Anja Thaller, Exsurge Domine. Die Bannandrohungsbulle Papst Leos X. 
gegen Martin Luther, ZWLG 79 (2020), S. 133-158 (m. 8 Abb.); Andreas Thier, Ius 
canonicum positivum, demonstratio und Vernunftrecht. Wandlungen in der Ordnung des 
kirchlichen Rechtswissens im Zeitalter der Aufklärung, FS Jan Schröder, 2013, S. 169-
185; Peter Walter/Günter Wassilowsky (Hg.), Das Konzil von Trient und die katholische 
Konfessionskultur (1563-2013). Wissenschaftl. Symposion aus Anlass des 450. 
Jahrestages des Abschlusses des Konzils von Trient, Freiburg i. Br. 18.-21. September 
2013, 2016 (Reformationsgeschichtl. Studien u. Texte, Bd. 163; 560 S.); Edwin Ernst 
Weber, Reichsstädtische Landesherrschaft im 17. Jahrhundert. Das Kirchenregiment des 
Rottweiler Magistrats gegenüber der Landschaft, RJKG 8 (1989), 219-239. 

 
5. 19. und 20. Jahrhundert; Codex Iuris Canonici 1917 und 1983, II. Vatikanisches 

Konzil, neueste Entwicklungen: Maria D’Arienzo, Kodifikation und ius vetus, AfkKR 186 
(2017-2019), 147–157; Winfried Becker, Das Reichskonkordat von 1933 und die 
Entpolitisierung der deutschen Katholiken. Verhandlungen, Motive, Interpretationen, 
AfkKR 177 (2008), 353-393; Franz Xaver Bischof/Georg Essen (Hg.), Theologie, 
kirchliches Lehramt und öffentliche Meinung. Die Münchener Gelehrtenversammlung von 
1863 und ihre Folgen, 2015 (Münchener Kirchenhistorische Studien, N.F. Bd. 4; 197 S.); 
A. Cattaneo, Klaus Mörsdorfs Beitrag zur Revision des CIC, AfkKR 178 (2009), 17-51; 
Orazio Condorelli, Zwischen Geschichte und Dogmatik: Momente und Tendenzen des 
Studiums und des Unterrichts im kanonischen Recht in Italien (19. bis 20. Jahrhundert), 
ZRG 124, KA 93, S. 312-333; Matthias Conrad, Vorgängergremien des 
Pfarrgemeinderates in Deutschland, AfkKR 173 (2004), 119-145; Sabine Demel, Die Idee 
eines universalen und unabänderlichen Rechts. Das kirchliche Gesetzbuch feiert seinen 
100. Geburtstag, SdZ, 235. Bd. (2017), 395-405; Bernd Dennemarck, Die rechtliche 
Neuordnung der katholischen Kirche nach der Säkularisation, in: Thomas 
Holzner/Hannes Ludyga (Hg.), Entwicklungstendenzen des Staatskirchen- und 
Religionsverfassungsrechts, 2013, S. 161-191; Karl Gabriel/Christian Spieß/Katja 
Winkler, Catholicism and Religious Freedom. Renewing the Church in the Second 
Vatican Council, 2019 (XII, 293 S.); Gerold Gutmann, Entstehung und Entwicklung der 
Kirchensteuer in der Diözese Rottenburg, 2007; Stephan Haering, Kirchenrechtliches 
Publizieren in München. Fachpublizistische Unternehmungen am Klaus-Mörsdorf-
Studium für Kanonistik von 1947 bis zur Gegenwart, AfkKR 180 (2011), 3-36; Paul 
Hinschius, Die Stellung der Deutschen Staatsregierungen gegenüber den Beschlüssen 
des vatikanischen Koncils, 1871, Neudr. 2007; Alexander Hollerbach, Das Badische 
Konkordat vom 12. Oktober 1932, in: ders., Ausgewählte Schriften, 2006, S. 401-421; 
Andreas Holzem, Konfession und Sozialstiftung in Württemberg (1870-1970). 
Stiftungsrecht und Religionskultur der Stiftung Liebenau zwischen Kaiserreich und 
Bundesrepublik Deutschland, 2008; Stefan Ihli, Kirchliche Gerichtsbarkeit in der Diözese 

https://www2.brill.com/e/319031/g-titel-978-3-506-78900-6-html/27y2hr/136369138?h=qnhikhKN_6GDA2ji0KkcFwymX8ucwjkhjjRTITEBPMw
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Rottenburg im 19. Jahrhundert. Ein Exempel der Beziehungen zwischen Kirche und 
monarchischem Staat, 2008 (TKS 7; Diss. theol. Tübingen 2007/08; 570 S.); ders., Das 
Bischöfliche Offizialat Rottenburg. Ein Blick in die Geschichte kirchlicher Gerichtsbarkeit in 
Württemberg, FS Richard Puza, 2003, 103-134; ders., Das württembergische Stiftungsrecht 
im 19. Jahrhundert. Rechtsgeschichtliche Determinanten höchst aktueller Konflikte, RJKG 
29 (2010), 123-140; Paul Leibinger, Gemeinsame Synode der Bistümer in der 
Bundesrepublik Deutschland 1971-1975, in: Wilhelm Rees/Ludger Müller (Hg.), Synodale 
Prozesse in der katholischen Kirche, 2016, S. 97-124; Johannes Madey, Die 
katholischen Kirchen östlicher Tradition seit dem Pontifikat von Johannes Paul II., FS 
Hans-Wolfgang Strätz, 2009, S. 351-368; Stefan Mückl, Beständigkeit und Reform in der 
päpstlichen Gesetzgebung. Entwicklung vom CIC/1917 bis zur Gegenwart, AfkKR 186 
(2017-2019), 21–53; ders., Beständigkeit und Reform in der päpstlichen Gesetzgebung. 
Entwicklungen vom CIC/1917 bis zur Gegenwart, in: zur debatte, Jg. 47 (2017)/5, 28-31; 
Stefan Mückl, Ein »Grundgesetz für die Kirche«? Zum Alternativentwurf des Coetus 
Heidelbergensis, ZevKR 66 (2021), 18-41; Hans Paarhammer, Die Gesetzgebung der 
Salzburger Erzbischöfe auf den Diözesansynoden des 20. Jahrhunderts, FS Carl Gerold 
Fürst, 2003, 311-328; Wilhelm Rees, Reformen in der römisch-katholischen Kirche. 
Kirchenrechtliche Neuerungen und Visionen von Papst Franziskus, öarr 64 (2017), 410-
427; Martin Rehak, Ehe als „sacrum amoris foedus … a Deo institutum“. Die Vorschläge 
des Salzburger Erzbischofs Andreas Rohracher zur Reform des kirchlichen Eherechts, 
AfkKR 179 (2010), 412-467; Rudolf Reinhardt, Zur württembergischen Kirchenpolitik im 
frühen 19. Jh., oder: Der katholische Landesbischof – Sektionschef im Kultusministerium?, 
RJKG 11 (1992), 241-249; Alfred Rinnerthaler, Der CIC von 1917 und das Salzburger 
Privileg der freien Verleihung der Eigenbistümer, FS Carl Gerold Fürst, 2003, 361-383; 
Thies Schulze, Spielräume und Zwangslagen vatikanischer Politik. Zum 
Reichskonkordat, 80 Jahre nach der Unterzeichnung, in: Stimmen der Zeit, 231. Bd. 
(2013), S. 457-468; Patrick Stauss, „In Stuttgart machen sie eher ein Konkordat mit dem 
Teufel als mit dem Papst“ (Eugen Bolz). Das Scheitern der Pläne für ein württ. 
Landeskonkordat in der Weimarer Zeit, aus den württ. Quellen erarbeitet, RJKG 27 
(2008), 243-264; Max Georg von Twickel, Die katholische Kirchenordnung in Oldenburg 
nach 1803. Die Entstehung und Geschichte regionaler Eigenständigkeit im Verbund mit 
dem Bistum Münster, 2014 (140 S.); Hubert Wolf, Das Domkapitel als Bischöfliches 
Ordinariat? Monarchische (Generalvikar) oder kollegiale (Domdekan) Diözesanleitung im 
Bistum Rottenburg, RJKG 15 (1996), 173-197; ders., Denunzianten, Nuntiaturen, 
päpstlicher „Geheimdienst“. Oder: Von der großen Verlegenheit des Kardinalstaatssekretärs 
Lambruschini im Fall Schöninger 1841/42, RJKG 17 (1998), 229-261; ders., Der deutsche 
Katholizismus als Kind der Revolution von 1848? Oder: Das ambivalente Verhältnis von 
katholischer Kirche und Freiheit, RJKG 19 (2000), 13-30. 

 
b)  Evangelisches Kirchenrecht 
1. Gesamt- und epochenübergreifende Darstellungen: Martin Heckel, Zum Sinn und 

Wandel der Freiheitsidee im Kirchenrecht der Neuzeit, ZRG 86, KA 55 (1969) = ders., 
Ges. Schr. Bd. I, S. 447-483; Uwe Kai Jacobs, 150 Jahre Gesetzes- und Verordnungsblatt 
der Evangelischen Landeskirche in Baden, in: Jahrbuch für badische Kirchen- und 
Religionsgeschichte, 5. Bd. (2011), S. 177-191; Peter Landau, Grundlagen und 
Geschichte des evangelischen Kirchenrechts und des Staatskirchenrechts, 2010 (JE, Bd. 
92; VIII, 476 S.); Hans Luzius Marx, Die evangelische Bündnerkirche. Ihre Entwicklung 
und rechtliche Eigenart von der Reformation bis zur gegenwärtigen Kirchenverfassung, 
SJKR 6 (2001), 41-64; Hans Otte, Fürsorge oder Selbstbestimmung? Das Patronat in der 
hannoverschen Landeskirche, ZevKR 56 (2011), 405-429; Gustav Reingrabner, Um 
Glaube und Freiheit. Eine kleine Rechtsgeschichte der Evangelischen in Österreich und 
ihrer Kirche, 2007; Karl W. Schwarz, Der österreichische Protestantismus im Spiegel 
seiner Rechtsgeschichte, 2017 (JE Bd. 117; XIV, 333 S.); ders., Zur Rechtsgeschichte 
des Protestantismus in Österreich – zwischen Wittenberg und St. Germain, ZevKR 63 

https://www.mohrsiebeck.com/artikel/zur-rechtsgeschichte-des-protestantismus-in-oesterreich-zwischen-wittenberg-und-st-germain-101628zevkr-2018-0015
https://www.mohrsiebeck.com/artikel/zur-rechtsgeschichte-des-protestantismus-in-oesterreich-zwischen-wittenberg-und-st-germain-101628zevkr-2018-0015
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(2018), 150-169; Heinrich de Wall, Von der Kanonistik zum evangelischen Kirchenrecht – 
Traditionen und Diskontinuitäten, ZRG 134, KA 103 (2017), 262-276. 

 
2. Reformation, konfessionelles Zeitalter, Absolutismus: Sabine Arend, Innenansichten 

aus dem württembergischen Kirchenrat und die Beziehungen zwischen Württemberg und 
Henneberg im 16. Jahrhundert, ZWLG 71 (2012), 183-211; Peter Blickle, Das gemeine 
Regiment: Der Bauernkrieg und sein Erbe, in: Wolf/Wehling/Weber, Staat u. Kirche 
(→III.2.a) Handbücher usw.), S. 87-108; Martin Brecht, Der Bau der Württembergischen 
Kirchenordnung von 1559, ZWLG 69 (2010), 223-248; Isabelle Deflers, Lex und ordo. Eine 
rechtshistorische Untersuchung der Rechtsauffassung Melanchthons, 2005; Klaus Dicke, 
Zwischen Gehorsam und Widerstand – Luthers Theologie des Gehorsams in 
staatstheoretischer Perspektive, ThürVBl. 2017, 1-6; Hartwig Dieterich, Das 
protestantische Eherecht in Deutschland bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, 1970; 
Corinna Ehlers, Konfessionsbildung im Zweiten Abendmahlsstreit (1552–1558/59), 2021 
(Spätmittelalter, Humanismus, Reformation  120; XVI, 650 S.); Anne-Kristin Fischer, Die 
verhinderte Ehe. Das impedimentum criminis im protestantischen Eherecht der 
Wittenberger Reformation, 2013 (Schriften z. Familien- u. Erbrecht, Bd. 6; 123 S.); Ralf 
Frassek, Eherecht und Ehegerichtsbarkeit in der Reformationszeit. Der Aufbau neuer 
Rechtsstrukturen im sächsischen Raum unter besonderer Berücksichtigung der 
Wirkungsgeschichte des Wittenberger Konsistoriums, 2005; Michael Frisch, Zur 
Württembergischen Großen Kirchenordnung von 1559, ZRG 127, KA 96, 455-484; Görge 
K. Hasselhoff/David von Mayenburg (Hg.), Die Zwölf Artikel von 1525 und das "Göttliche 
Recht" der Bauern. Rechtshistorische und theologische Dimensionen, 2012 (Studien des 
Bonner Zentrums für Religion und Gesellschaft 8; 265 S.); Martin Heckel, Kaiser Karls V. 
Begegnung mit Luther auf dem Reichstag zu Worms 1521, JZ 2021, 425-434; ders., 

Martin Luthers Reformation und das Recht. Die Entwicklung der Theologie Luthers und 

ihre Auswirkung auf das Recht unter den Rahmenbedingungen der Reichsreform und der 
Territorialstaatsbildung im Kampf mit Rom und den »Schwärmern«, 2016 (JE 114; XIV, 
988 S.); ders., Luthers Haltung zur Obrikgeit, JZ 2017, 1129-1139; ders., Luthers Traktat 
„Von der Freiheit eines Christenmenschen“ als Markstein des Kirchen- und 
Staatskirchenrechts, ZThK, 109 (2012), 122-152; ders., Rechtstheologie Luthers, in: ders., 
Gesammelte Schriften, Bd. I (1989), 324-365; ders., Staat und Kirche nach den Lehren der 
evangelischen Juristen Deutschlands in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, 1968.); 
ders.,  »Vom Religionskonflikt zur Ausgleichsordnung«. Luthers Verständnis von Welt 
und Weltlichkeit und seine Folgen für das Recht, ZevKR 65 (2020), 46-65; Carl A. 
Hoffmann u. a. (Hg.), Als Frieden möglich war. 450 Jahre Augsburger Religionsfrieden, 
Regensburg 2005; Sabine Holtz, Konfessionelle Bildungslandschaften im deutschen 
Südwesten, in: Wolf/Wehling/Weber, Staat u. Kirche (→ III.2.a) Handbücher usw.), S. 
131-153; Sabine Holtz, Konfessionelle Bildungslandschaften im deutschen Südwesten, 
in: Wolf/Wehling/Weber, Staat u. Kirche (→ III.2.a) Handbücher usw.), S. 131-153; dies., 
Reformation und katholische Reform in den Territorien des deutschen Südwestens, in: 
Wolf/Wehling/Weber, Staat u. Kirche (→ III.2.a) Handbücher usw.), S. 39-63; Martin 
Honecker, Cura religionis Magistratus Christiani. Studien zum Kirchenrecht im Luthertum 
des 17. Jahrhunderts insbesondere bei Johann Gerhard, 1968; Jürgen Hübner, Gesetz 
und Evangelium bei Luther, in: Wolfgang Bock (Hg.), Gesetz und Gesetzlichkeit in den 
Wissenschaften, 2006, S. 87–106; Uwe Kai Jacobs, Geordnetes Sitzen. Historische 
Sitzordnungen für die gottesdienstliche Gemeinde, vornehmlich in der Pfalz; in: Blätter für 
pfälzische Kirchengeschichte und religiöse Volkskunde, 86 (2019), 157-167; Matthias 
Langensteiner, Kooperation oder Konfrontation? Die inner- und interkonfessionelle Politik 
Herzog Christophs von Württemberg im Reich, ZWLG 68 (2009), 239-251; Hans 
Liermann, Luther ordnet seine Kirche, in: ders., Der Jurist und die Kirche, 1973, 175-193; 
ders., Untersuchungen zum Sakralrecht des protestantischen Herrschers, ebd., 56-108; 
ders., Das kanonische Recht als Gegenstand des gelehrten Unterrichts an den 
protestantischen Universitäten Deutschlands in den ersten Jahrhunderten nach der 
Reformation, ebd., 108-131; Volker Mantey, Zwei Schwerter – Zwei Reiche. Martin Luthers 
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Zwei-Reiche-Lehre vor ihrem spätmittelalterlichen Hintergrund, 2005 (Spätmittelalter und 
Reformation. Neue Reihe 26; XIX, 334 S.); Wilhelm Martens, Das Kirchenregiment in Wesel 
zur Zeit der letzten klevischen und der ersten brandenburgischen Fürsten, Zeitschr. d. 
Bergischen Geschichtsvereins, 46. Bd. (1913), S. 241-340 (Diss. Univ. Göttingen 1912, 
erschienen auch als Separatdruck o. J. [ca. 1913]); Andrea Riotte, Konfessionelle Aspekte 
von Besitz und Eigentum in der Reichsstadt Biberach von der Reformation bis zur 
Aufhebung der Parität. Paradigmenwechsel und Rollback, in: Blätter für württ. 
Kirchengeschichte, 115. Jg. (2015), 165-219; Klaus Schlaich, Martin Luther und das 
Recht, in: ders., GA, 1997, S. 3-23; Mathias Schmoeckel, Das Recht der Reformation. Die 
epistemologische Revolution der Wissenschaft und die Spaltung der Rechtsordnung in 
der Frühen Neuzeit, 2014 (XVIII, 311 S.);  Gertrud Schwanhäusser, Das 
Gesetzgebungsrecht der evangelischen Kirche unter dem Einfluss des landesherrlichen 
Kirchenregiments im 16. Jahrhundert, 1967; Karla Sichelschmidt, Recht aus christlicher 
Liebe oder obrigkeitlicher Gesetzesbefehl?, 1995; Anneliese Sprengler-Ruppenthal, GA. Zu 
den Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, 2004; Heinz-Meinolf Stamm, Martin Luther in 
seiner Kritik am Recht der Kirche Anfang des 16. Jahrhunderts, insbesondere am 
Ordensrecht, AfkKR 182 (2013), 469-483; ders., Martin Luthers Stellung zum Kirchenrecht, 
GS Carl Gerold Fürst, 2013, S. 567-580; Andreas Stegmann (Bearb.), Quellen zur 
brandenburgischen Reformationsgeschichte (1517–1615), 2020 (LXVIII, 1594 S.); 
Christoph Strohm (Hg.), Reformation und Recht. Ein Beitrag zur Kontroverse um die 
Kulturwirkungen der Reformation, 2017 (IX, 219 S.); Heinrich de Wall (Hg.), Recht, 
Obrigkeit und Religion in der Frühen Neuzeit, 2019 (Historische Forschungen Bd. 118; 
207 S.); Eike Wolgast, Aufsätze zur Reformations- und Reichsgeschichte, 2016 (JE Bd. 
113; X, 581 S.). 

 
3. Aufklärung: Detlef Döring, Samuel Pufendorf in der Welt des 17. Jahrhunderts. 

Untersuchungen zur Biographie Pufendorfs und zu seinem Wirken als Politiker und 
Theologe, 2012 (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 269; X, 372 S.); Hartmut 
Frommer, Die Erlanger Juristenfakultät und das Kirchenrecht 1743-1810, 1974; Diethelm 
Klippel, ”Natürliches Kirchenrecht”. Das Verhältnis von Staat und Kirche im deutschen 
Naturrecht des 18. und 19. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte [ZNR] 
24 (2002), 35-51; Roland M. Lehmann, Die Transformation des Kirchenbegriffs in der 
Frühaufklärung, 2013 (JE; 430 S.); Klaus Schlaich, Kollegialtheorie. Kirche, Recht und 
Staat in der Aufklärung, 1969; ders., Kirchenrecht und Vernunftrecht. Kirche und Staat in der 
Sicht der Kollegialtheorie, in: ders., GA, 1997, S. 179-203; Renate Schulze, Justus Henning 
Böhmer und die Dissertationen seiner Schüler. Bausteine des Ius Ecclesiasticum 
Protestantium, 2009 (JE, Bd. 90; zugl. Diss. iur. Univ. Frankfurt am Main, 2008; X, 213 
S.); dies., Justus Hennig Böhmer – Genius loci der Kirchenrechtswissenschaft in Halle an 
der Saale, ZevKR 53 (2008), 408-420; Michael Stolleis, Die Erschließung kirchenrechtlicher 
Dissertationen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, ZevKR 49 (2004), 99 ff. 

 
4. 19./frühes 20. Jahrhundert, einschließlich Ende des christlichen Staates 1918: 

Christoph Link, Die Grundlagen der Kirchenverfassung im lutherischen Konfessionalismus 
des 19. Jahrhunderts insbesondere bei Theodosius Harnack, 1966; ders., Protestanten im 
katholischen Staat – Entstehung und Entwicklung der evangelischen Kirche in Bayern in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, KuR 2009, 22-33; Carolin Metzner, Johann Caspar 
Bluntschli. Leben, Zeitgeschehen und Kirchenpolitik 1808-1881, 2009 (SzStKR, Bd. 46; 
Diss. iur. Univ. Heidelberg 2009, 174 S.); Nikolaus Närger, Das Synodalwahlsystem in den 
deutschen evangelischen Landeskirchen im 19. und 20. Jahrhundert, 1988; Georg Ris, Der 
"kirchliche Konstitutionalismus". Hauptlinien der Verfassungsbildung in der evangelisch-
lutherischen Kirche Deutschlands im 19. Jahrhundert, 1988; Michael Vondenhoff, Die 
Schule zwischen Staatsanstalt und causa ecclesiastica. Das Schulwesen des 19. 
Jahrhunderts im Spannungsverhältnis von Staat und Kirche in seiner rechtsgeschichtl. 
Entwicklung …, 2008 (236 S.). 
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5. 20. Jahrhundert: Martin Berger, Die autonome kirchliche Rechtsetzung zum 
Dienstrecht der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens. Eine vergleichende Analyse der Jahre 
1945-1990 und 1991–2003, 2011 (Rechtsgeschichtl. Studien Bd. 45; LVI, 402 S.; zugl.: 
Diss. Univ. Leipzig 2011); Benedikt Brunner, Von der Staats- zur Volkskirche. 
Reorganisation des kirchlichen Protestantismus in Weimar, 1918–1925, ZevKR 65 
(2020), 249-273; Axel Frhr. v. Campenhausen, Vergangenheitsbewältigung in der Kirche, 
in: Karl-Hermann Kästner (Hg.), Akademische Feier … für … Martin Heckel anläßl. 
seines 80. Gebtg., 2010, S. 33-56 (Tübinger Universitätsreden N. F. Bd. 46) = ZRG 127, 
KA 96 (2010); Michael Droege/Michael Frisch/Norbert Haag/Jürgen Kampmann (Hg.), 
100 Jahre Kirchenverfassung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, 2021 
(URR 1; 250 S.); Michael Germann, Staatskirchenrechts- und Kirchenrechtswissenschaft 
an der Juristischen Fakultät in Halle nach 1993, in: Aktuelle Beiträge zur 
Rechtswissenschaft und zu ihren geistesgeschichtl. Grundlagen. Zum 20. Jubiläum der 
Neugründung der Jurist. Fakultät an der Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg, 
2013, S. 41-61; Johannes Heckel, Der Vertrag des Freistaates Preußen mit den evang. 
Landeskirchen v. 11. Mai 1931, Theolog. Blätter, 11 (1932), Sp. 193-204 =  ders., Das 
blinde, undeutliche Wort "Kirche", 1964, S. 572-589; Martin Heckel, Die Vereinigung der 
evangelischen Kirchen in Deutschland, 1990; Uwe Kai Jacobs, Verträge zwischen der 
Evangelischen Kirche und dem Staat. Entwicklung. Stand. Perspektiven, Ebernburg-
Hefte 47 (2013), 271-288 = Blätter für pfälzische Kirchengeschichte und religiöse 
Volkskunde, 80 (2013), 79-96; Markus Kapischke, Kirchenarbeitsrecht in den ersten zwei 
Jahrzehnten der DDR, ZevKR 56 (2011), 306-327; Holger Kremser, Der Rechtsstatus der 
evangelischen Kirchen in der DDR und die neue Einheit der EKD, 1993; Hans Liermann, 
Über die neuere Entwicklung des evangelischen Kirchenrechts, in: ders., Der Jurist und die 
Kirche, 1973, 226-244; Hugo Maser, Evang. Kirche im demokratischen Staat. Der bayer. 
Kirchenvertrag v. 1924 als Modell f. d. Verhältnis v. Staat u. Kirche, 1983; Martin Otto, 
Von der Eigenkirche zum Volkseigenen Betrieb: Erwin Jacobi (1884-1965). Arbeits- 
Staats- und Kirchenrecht zwischen Kaiserreich und DDR, 2008 (Beiträge zur 
Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts 57; XVII, 453 S.; Diss. iur. Frankfurt/M. 2006/07); 
Rolf Raum, Die Verhandlungen zu den Kirchenverträgen des Freistaats Sachsen, in: 
Arnd Uhle (Hg.), 20 Jahre Staatskirchenverträge in Sachsen, 2016, S. 31-40; Martin 
Richter, Kirchenrecht im Sozialismus. Die Ordnung der evangelischen Landeskirchen in 
der DDR, 2011 (JE; 290 S.); Jürgen Rohde, Das Vorhaben einer „Vereinigten 
Evangelischen Kirche in der DDR“ und die Rolle der EKU-West, ZevKR 54 (2009), 170-
185; Arnulf von Scheliha, Die "Zwei-Reiche-Lehre" im deutschen Protestantismus des 20. 
Jahrhunderts, ZevKR 59 (2014), 182-206; Arno Schilberg, Die Evangelische Kirche in 
Deutschland und die Einheit des evangelischen Kirchenrechts seit der 
Wiedervereinigung, ZevKR, 60 (2015), 294-311; René Smolarski, Die Evangelische 
Kirche zwischen Mitbestimmung und Selbstbestimmung. Zur Ambivalenz der 
Evangelischen Kirche in Fragen der Arbeitnehmermitbestimmung von der Nachkriegszeit 
bis zur Verabschiedung des Mitbestimmungsgesetzes von 1976, 2020 (Religion in der 
Bundesrepublik Deutschland 8; Diss. hist. 2020; XVI, 481 S.); Michael Stolleis, 
„Feindlich-negative Kräfte“ in den Kirchen der DDR, ZevKR 56 (2011), 328-347. 

 
c) Orthodoxes Kirchenrecht und andere östliche Kirchen 
Kyrillos Katerelos, Der Panorthodoxe Kongress von Konstantinopel im Jahre 1923, FS Carl 
Gerold Fürst, 2003, 197-238; Christoph Kraus, Das Verfahren zur Absetzung von Priestern 
und Diakonen in der spätbyzantinischen Epoche, öarr 2005, 263-277; Spyros N. Troianos, 
Kanonistische Antworten und Abhandlungen in der Ostkirche (9.-15. Jh.) , FS Carl Gerold 
Fürst, 2003, 403-419; Mesrob K. Krikorian, Canon Law Tradition of the Armenian Church. 
History and Actual System of the Ecclesiastical Right, FS Carl Gerold Fürst, 2003, 275-296. 

 
 
§ 4 – Kirchenrecht und Staatskirchenrecht/Recht der Europäischen Union: 
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a) Staatskirchenrecht/Recht der Europäischen Union: Burkhard Josef Berkmann, 
Katholische Kirche und Europäische Union im Dialog für die Menschen. Eine Annähe-
rung aus Kirchenrecht und Europarecht, 2008; Axel Frhr. von Campenhausen/Heinrich 
de Wall, Staatskirchenrecht, 42006; Axel Frhr. von Campenhausen, Offene Fragen im 
Verhältnis von Staat u. Kirche am Ende des 20. Jahrhunderts, in: EssG 34 (2000) 105 –
145, sowie Diskussion 146-167; Claus Dieter Classen, Religionsrecht, 2006; Gerhard 
Czermak/Eric Hilgendorf, Religions- und Weltanschauungsrecht. Eine Einführung, 2007; 
Felix Hammer, Grundlinien des Verhältnisses zwischen Kirchen und Staat in Deutsch-
land, in: Irimie Marga/Gerald G. Sander/Dan Sandu (Hg.), Religion zwischen Kirche, 
Staat und Gesellschaft, 2007, S. 31-52; ders., Der verfassungsrechtliche Status der Kir-
chen in Europa, in: W. Fürst/J. Drumm/W. M. Schröder (Hg.), Ideen für Europa. Christli-
che Perspektiven der Europapolitik, 2004, S. 373-399; ders., Das Verhältnis von Staat 
und Kirchen in Europa zwischen staatskirchlichen Privilegien und weltanschaulich neut-
raler Distanz, DÖV 2006, 542-549; Hans Michael Heinig/Hendrik Munsonius (Hg.), 100 
Begriffe aus dem Staatskirchenrecht, 2012 (XXI, 303 S.); Alexander Hollerbach, Religion 
und Kirche im freiheitlichen Verfassungsstaat. Bemerkungen zur Situation des deutschen 
Staatskirchenrechts im europäischen Kontext, 1998; Bernd Jeand'Heur/Stefan Korioth, 
Grundzüge des Staatskirchenrechts, 2000; Stefan Kadelbach u. a. (Hg.), Die Freiheit der 
Religion im europäischen Verfassungsrecht, 2007; Jörg Müller-Volbehr, Staatskirchen-
recht an der Jahrtausendwende - Bestandsaufnahme und Ausblick, ZevKR 44 (1999), 
385 ff.; Christian Starck, Staat und Religion, JZ 2000, 1 ff.; Peter Unruh, Religionsverfas-
sungsrecht, 22012 (Nomos Lehrbuch, 372 S.); Jörg Winter, Staatskirchenrecht der Bun-
desrepublik Deutschland. Eine Einführung mit kirchenrechtlichen Exkursen, 22008. 

 

b) Wechselwirkungen zwischen staatlichem und kirchlichem Recht: Orazio Condo-
relli (Hg.), Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, Bd. 1: Zivil- und 
Zivilprozessrecht, 2009 (Norm und Struktur 37, 1; XVIII, 445 S., m. Ill.), Bd. 2: Öffentli-
ches Recht, 2011 (Norm und Struktur 37, 2; XII, 446 S., m. Ill.), Bd. 3: Straf- und Straf-
prozessrecht, 2012 (XVIII, 522 S., m. Ill.), Bd. 4: Prozessrecht, 2014 (XVIII, 361 S., m. 
Ill.); Richard H. Helmholz, Kanonisches Recht und Europäische Rechtskultur, 2013 (m. 
einem Vorwort v. Peter Landau, übers. v. Jörg Müller; XVIII, 457 S.); Wolfgang Huber, 
Kirche und Verfassungsordnung, EssG 42 (2008), 7-30; Josef Jurina, Kirchliches und 
staatliches Recht, KuR, 19 (2013), 21-29; Elke Mack, A Christian Theory of Justice, 2017 
(Ethik in den Sozialwissenschaften Bd. 1; 236 S.)/ Eine Christliche Theorie der Gerech-
tigkeit, 2015 (232 S.); Heiner Marrè, Das Staatskirchenrecht als Entstehungsgrund parti-
kularen Kirchenrechts - dargestellt am Beispiel des Essener Diözesanrechts, FS H. Hei-
nemann, 1985, 139-149; Dietrich Pirson, Wechselwirkungen zwischen staatlicher und 
kirchlicher Verfassung, FS Peter Badura, 2004, 763-779; Heinrich de Wall (Hg.), Refor-
mierte Staatslehre in der Frühen Neuzeit, 2014 (Historische Forschungen Bd. 102; 276 
S.); für die Schweiz: Felix Hafner/Urs Brosi, Bischöfliche Personalentscheide und lan-
deskirchliches Recht. Gutachten, Basel 2007. 

 

c) Kirchensteuerrecht: Peter Axer, Die Kirchensteuer als gemeinsame Angelegenheit 
v. Staat u. Kirche, FS Rüfner, S. 13-31; Josef Binder/Dirk-Hermann Voß, Der Steueraus-
schuss des Bistums Augsburg – Organ diözesaner Vermögensverwaltung nach Bayeri-
schem Partikular- und Staatskirchenrecht sowie universalkirchlichem Recht, KuR 2008, 
184-206; Dieter Birk/Dirk Ehlers (Hg.), Aktuelle Rechtsfragen der Kirchensteuer, 2011 
(Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft N.F. Bd. 16; 263 S.); Friedrich Fahr (Hg.), 
Kirchensteuer. Notwendigkeit und Problematik, 1996; Norbert Feldhoff, Kirchensteuer in 
der Diskussion – publizistisch, politisch, volkswirtschaftlich, rechtlich und theologisch, in: 
Festschrift 30 Jahre Kölner Juristische Gesellschaft, Köln 2015, S. 53-92; Georg Fischer, 
Finanzierung der kirchlichen Sendung. Das kanonische Recht und die Kirchenfinanzie-
rungssysteme in der Bundesrepublik Deutschland und den USA, 2005; Matthias Gehm, 
Das Kirchensteuersystem in der Bundesrepublik Deutschland, StuW 1999, 243-254; Jörg 
Giloy/Walter König, Kirchensteuerrecht in der Praxis, 1993; David Gutmann, Kirchen-

http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CMD?MATC=&ACT=SRCHA&REMEMBERFORMVALUES=N&IKT=4070&NOABS=Y&TRM=Kirchensteuer+in+der+Diskussion+%E2%80%93+publizistisch,+politisch,+volkswirtschaftlich,+rechtlich+und+theologisch%23%23%23%23%23%23
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CMD?MATC=&ACT=SRCHA&REMEMBERFORMVALUES=N&IKT=4070&NOABS=Y&TRM=Kirchensteuer+in+der+Diskussion+%E2%80%93+publizistisch,+politisch,+volkswirtschaftlich,+rechtlich+und+theologisch%23%23%23%23%23%23
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steuerzahlende in Deutschland. Ergebnisse aus den Lohn- und Einkommensteuerstatis-
tiken, KuR 26 (2020), 93-110; Gerold Gutmann, Entstehung und Entwicklung der Kir-
chensteuer in der Diözese Rottenburg, 2007; Felix Hammer, Rechtsfragen der Kirchen-
steuer, 2002; ders., Aspekte der Sachgerechtigkeit der Kirchensteuer, DÖV 2008, 975-
982; ders., Kirchensteuer und Konkordate, in: Ohly/Haering/Müller, FS Rees, S. 917-932; 
ders., Zur Kirchlichkeit der Kirchensteuer, StuW 2009, 120-127; ders., Neue Gerichtsent-
scheidungen zu Verfassungsfragen des Kirchensteuerrechts, KuR 2011, 108-112; Leon 
Hofmeister, Kirchliche Freiheit und Gebundenheit bei der Kirchensteuer. Zwischen staat-
lichem Rücksichtnahmegebot und kirchlichem Selbstbestimmungsrecht, KuR, 26 (2020), 
309-325; Stefan Ihli, Kirchenaustritt als Mittel der Kirchensteuervermeidung? Ein Kli-
schee im Spiegel der Demoskopie, KuR 2011, 175-198; Josef Jurina, Die Kirchensteuer-
räte der deutschen Diözesen, [FS] Joseph Listl z. 75. Gebtg., 2004, 693-704; Ferdinand 
Kirchhof, Verwerfungen der Kirchenzuschlagssteuern wegen des Maßstabs der Ein-
kommensteuer, FS Martin Heckel, 1999, S. 373-384; Paul Kirchhof, Die Kirchensteuer in 
der Entwicklung des staatl. Steuerrechts, FS Rüfner, S. 443-458; ders., Die Einkom-
mensteuer als Maßstab für die Kirchensteuer, DStZ 1986, 25-34; Daniel Kosch, Akzep-
tanz und Nähe zu den Gläubigen durch den Einzug der Steuern in den Kirchengemein-
den der Schweiz, in: Karlies Abmeier (Hg.), Geld, Gott und Glaubwürdigkeit, 2016, S. 
179-192; Joachim Lang, Staatsloyalität kirchensteuerberechtigter Religionsgemeinschaf-
ten, FS Rüfner, S. 497-509; Maria Marquardsen, Das besondere Kirchgeld im Kirchen-
steuersystem – Entwicklung, Verfassungsmäßigkeit, Reformbedarf, KuR 27 (2021), 9-40; 
Heiner Marré, Die Kirchenfinanzierung in Deutschland vom Ausgang des 18. Jahrhun-
derts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, ZRG 116, KA 85 (1999), 448-464; ders., Die 
Kirchensteuer als Paradigma staatlicher Kirchenförderung, KuR 1995/Nr. 3, S. 33-44 (= 
Glied.-Nr. 410, S. 11-22; ders., Zum Wesen des gegenwärtigen kirchlichen Besteue-
rungsrechts, Ged.Schr. Hans Peters, 1967, S. 302-327; ders./Josef Jurina, Die Kirchenfi-
nanzierung in Kirche u. Staat d. Gegenwart, 42006 (Münsterischer Kommentar zum CIC, 
Beihefte 4); Karl Martin/Detlef Bald (Hg.), Abschied von der Kirchensteuer. Plädoyer für 
ein demokratisches Zukunftsmodell, 2002; Reinhard Marx, Für und Wider die Kirchen-
steuer, LS 2002, 166-168; Rainald Meier, Rechtsfragen der Kirchensteuer im Wandel der 
Gesellschaft seit der Wiedervereinigung Deutschlands, 2005; Jens Motschmann (Hg.), 
Macht und Mißbrauch der Kirchensteuer, 2002; Wolfgang Ockenfels/Bernd Kettern (Hg.), 
Streitfall Kirchensteuer, 1993; Wolfgang Ockenfels/Bernd Kettern (Hg.), Streitfall Kir-
chensteuer, 1993; Jens Petersen, Kirchensteuer kompakt. Strukturierte Darstellung mit 
Berechnungsbeispielen, 2010 (219 S., m. graph. Darst.); ders., Stand und Entwicklung 
der deutschen Kirchensteuer als Grundlage für eine zukunftsfeste Finanzierung kirchli-
cher Arbeit, in: Karlies Abmeier (Hg.), Geld, Gott und Glaubwürdigkeit, 2016, S. 219-244; 
ders., Die Kirchensteuer. Eine kurze Information, Stand 2008; ders., Kirchensteuer in der 
Diskussion, 1995; ders., Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe, ZevKR 56 
(2011, S. 188-194; Wilhelm Rees (Hg.), Katholische Kirche im neuen Europa. Religions-
unterricht, Finanzierung und Ehe in kirchlichem und staatlichem Recht – mit einem Aus-
blick auf zwei afrikanische Länder, 2007; ders., Formen der Kirchenfinanzierung in Euro-
pa. Vergleich und Wertung einzelner Systeme, in: Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche. 
Kanonistische Klärungen zu den pastoralen Initiativen der Österreichischen Bischofskon-
ferenz, Die österreichischen Bischöfe 10, 2010, S. 18-37; Roman Seer/Burkhard Kämper 
(Hg.), Bochumer Kirchensteuertag. Grundlagen, Gestaltung u. Zukunft d. Kirchensteuer, 
2004; Karl Eugen Schlief, Zukunft kirchlicher Finanzen unter veränderten gesellschaftli-
chen Bedingungen, FS Wolfgang Rüfner, 2003, 809-819; Karl E. Schlief, Die Entwicklung 
der Kirchensteuer seit dem Zweiten Weltkrieg, ZRG, KA 116 (1999), S. 465-499; Ute 
Suhrbier-Hahn, Das Kirchensteuerrecht, 1999; Hermann Weber, Kirchenfinanzierung im 
religionsneutralen Staat. Staatskirchenrechtl. und rechtspolit. Probleme der Kirchensteu-
er, NVwZ 2002, S. 1443-1455. 

 

d) Kirchliches Dienst- und Arbeitsrecht:  
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1. Allgemeines: Altan Ari, Der Arbeitgeber Kirche und sein Verhältnis zu Musli-
men und Konfessionslosen. Recht, Arbeitsmarkt und demographischer Wandel, 2010 (IV, 
121 S.); Klaus Baumann, Zur Zukunft des kirchlichen Arbeitsrechts in Caritas und Diako-
nie, nc, 120 (2019)/9, 9-13; Martin Berger, Die autonome kirchliche Rechtsetzung zum 
Dienstrecht der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens. Eine vergleichende Analyse der Jahre 
1945-1990 und 1991–2003, 2011 (Rechtsgeschichtl. Studien Bd. 45; LVI, 402 S.; zugl.: 
Diss. Univ. Leipzig 2011); Martin Dabrowski/Judith Wolf (Hg.), Reichweite und Grenzen 
des Dritten Weges. Outsourcing und Insourcing in kirchlichen Einrichtungen, 2005 (55 
S.); Wilhelm Dütz, Das aktuelle Verhältnis zwischen Kirche und Staat im Kirchenarbeits-
recht, GS Ferdinand O. Kopp, 2007, S. 334-341; Joachim Eder, Standort des Kanoni-
schen Rechts im Kirchlichen Arbeitsrecht, AfkKR 178 (2009), 517-531; Detlef Fey/Jacob 
Joussen/Steuernagel, Das Arbeits- und Tarifrecht der evangelischen Kirche. Praxishand-
buch für Kirche und Diakonie, 2012 (XIX, 321 S.); Mathis Fister, Kirchliches Arbeitsrecht 
in Österreich – Aktuelle Entwicklungen, öarr 63 (2016), 121-138; Martin Fuhrmann, Kirch-
liche Rechtsträger müssen Farbe bekennen. Kirchl. Rechtstr., die in arbeitsrechtl. Hin-
sicht am kirchl. Selbstbestimmungsrecht teihaben wollen, sind verpflichtet, die kirchl. 
Grundordnung zu übernehmen, nc, 114 (2013)/4, 19-23; ders., Die Neuregelung des Ar-
beitsrechts der katholischen Kirche in Deutschland (Teile 1-3), ZAT 2015, 145 ff.; 2016, 
11 ff.; 2016, 109-124; Richard Giesen, Kirchliche Stiftungen und kirchliches Arbeitsrecht, 
in: Ansgar Hense/Martin Schulte (Hg.), Kirchliches Stiftungswesen und Stiftungsrecht im 
Wandel, 2009, S. 241-261; ders., Rechtsprechung der staatlichen Gerichte zum Kirchli-
chen Arbeitsrecht 2007-2010, KuR 2011, 71-85; Christian Gleich, Arbeitsrechtliche Privi-
legien der Religionsgemeinschaften als Ausnahme vom allgemeinen Gleichbehand-
lungsgrundsatz.Ein Rechtsvergleich zwischen dem deutschen Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz und dem englischen Equality Act 2010, 2013 (Internationale Göttinger 
Reihe Rechtswissenschaften 47; zugl.: Diss. Univ. Augsburg, 2013; XIII, 228 S.); Andre-
as Götz, Kirchenklauseln in Arbeitsgesetzen und der Einfluss des kirchlichen Selbstbe-
stimmungsrechts. Vertieft am Beispiel des JArbSchG und des TzBfG, 2013 (Studienreihe 
Arbeitsrechtl. Forschungsergebnisse 185; zugl.: Diss. Univ. Jena 2012; 185; XXI, 419 S); 
Christoph Grabenwarter, Kirchliches Arbeitsrecht und Menschenrechtskonvention, in: FS 
Renate Jaeger, 2011, S. 639-652; ders./Katharina Pabel, Das kirchliche Arbeitsrecht vor 
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, KuR 2011, 55-70; Felix Hammer, 
Ein Kompendium des Staatskirchenrechts und des kirchlichen Arbeitsrechts von höchster 
Stelle – der Beschluss des BVerfG im Düsseldorfer Chefarzt-Fall, KuR 2014, 145-157; 
ders., Zur Zukunftsfähigkeit des besonderen Arbeitsrechts der Kirchen in Deutschland, 
SdZ 231 (2013), 156-165; Ulrich Hammer, Kirchliches Arbeitsrecht. Handbuch, 2002 (591 
S.); Stefan Ihli, Fremdpersonaleinsatz in der Kirche. Kriteriologische Überlegungen an-
hand eines Urteils des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofs, ZAT, 3 (2015), 159-165; ders., Im 
Umbruch. Neuerungen im Arbeitsrecht der katholischen Kirche, LS, 69. Jg. (2018), 175-
180; Jacob Joussen, Aktuelle Entwicklungen des kirchlichen Arbeitsrechts, ZTR 2010, 
54-61; ders., Grundzüge des kirchlichen Arbeitsrechts, Ad Legendum 2015, 19-26; ders. 
(Hg.), Identität und Profil kirchlicher Einrichtungen im Licht europäischer Rechtspre-
chung, 2019 (SzkA Bd. 6; 164 S.); ders., Das neue Arbeitsrecht der Evangelischen Kir-
che in Deutschland, ZevKR 59 (2014), 50-68; ders., Konsequenzen aus der nicht erfolg-
ten Übernahme der Grundordnung, ZAT 2014, 13-19; ders., Die Kirchen müssen jetzt ihr 
Profil schärfen, nc, 120 (2019)/9, 14-18; Burkhard Kämper (Hg.), Straßburg und das 
kirchliche Arbeitsrecht. Welche Folgen hat die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofes für Menschenrechte für das kirchliche Arbeitsrecht in Deutschland?, 2013 
(StkA, Bd. 52; 74 S.); ders./Hans-Werner Thönnes (Hg.), Das kirchliche Arbeitsrecht vor 
neuen Herausforderungen, EssG 46, 2012 (X, 220 S.; mit Beitr. v. Franz-Josef Overbeck, 
Jacob Joussen und Gregor Thüsing); Kirchliches Arbeitsrecht, hg. v. Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz, 22015 (DB 95; 178 S.); Hartmut Kreß; Aktuelle Probleme 
des kirchlichen Arbeitsrechts. Der Dritte Weg, das Streikrecht und die Mitarbeiterreprä-
sentanz, ZRP 2012, 103-105 (dazu Hermann Reichold, ZRP 2012, 186 f.); ders., Die 
Sonderstellung der Kirchen im Arbeitsrecht – sozialethisch vertretbar? Ein deutscher 
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Sonderweg im Konflikt mit Grundrechten, 2014 (Schriften der Hans-Böckler-Stiftung Bd. 
77; 175 S.); Hans Langendörfer, Novellierung des kirchlichen Arbeitsrechts, SdZ, 233. 
Bd. (2015), 433 f.; Dominik Limbach, Kirchliches Dienstrecht und Personalrecht im Ein-
flussbereich von EGMR und EuGH KuR, 19 (2013), 42-61; Uta Losem, Arbeitnehmerda-
tenschutz in der Kirche im Spannungsfeld zwischen europäischem und nationalem 
Recht, KuR 19 (2013), 231-247; Klaus Lüdicke, Die "Grundordnung des kirchlichen 
Dienstes ...", ein bischöfliches Gesetz?, KuR 2012, S. 1-11; Hermann Lührs, Kirchliche 
Arbeitsbeziehungen – die Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse in den beiden gro-
ßen Kirchen und ihren Wohlfahrtsverbänden, KuR 2006, 124-149; Johannes Müller-Rörig. 
Kritik ernst nehmen – kirchliches Arbeitsrecht optimieren. Durch das Amt eines Bischofs-
vikars für das kirchliche Arbeitsrecht unterschiedliche Funktionen trennen und Aufgaben 
klarer zuordnen, KuR 19 (2013), 223-230; Werner Negwer, Nur eine mit Leben erfüllte 
Grundordnung wird akzeptiert, nc 115 (2014)/21, 26-29; Renate Oxenknecht (Hg.), Neue 
Tarif- und Entgeltsysteme in der Kritik. Stand der Rechtsprechung kirchlicher Arbeitsgerich-
te, 2008 (96 S.); Bodo Pieroth/Tristan Barczak, Grenzen verfassungsgerichtlicher Über-
prüfung der Judikatur des EuGH am Beispiel des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts, 
NVwZ 2019, 1803 f./NJOZ 2019, 1649; Hermann Reichold, Das deutsche Arbeitsrecht 
der Kirchen im Fokus des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, EuZA 2011, 
320-329; ders., Europa und das kirchliche Arbeitsrecht. Was bleibt von der Kirchenauto-
nomie?, 2019 (Tübinger Beitr. z. kirchl. Arbeitsrecht Bd. 8; 177 S.); ders. (Hg.), Füh-
rungskultur und Arbeitsrecht in kirchlichen Einrichtungen. Von der Personen- zur Instituti-
onenorientierung der Grundordnung, 2017 (136 S.); ders. (Hg.), Führungskultur und Ar-
beitsrecht in kirchlichen Einrichtungen. Von der Personen- zur Institutionenorientierung 
der Grundordnung, 2017 (136 S.); ders., Selbstbestimmung der Kirche oder (nur) Ten-
denzschutz? Europa und das deutsche kirchliche Arbeitsrecht, in: Hartmut Kreß (Hg.), 
Religionsfreiheit als Leitbild, 2004, S. 105-118; ders., Das Sonderarbeitsrecht der Kirchen 
im Fokus der Politik und der Gerichte – eine Zwischenbilanz, KuR 2011, 199-208; 
ders./Ulf Kortstock u.a., Das Arbeits- und Tarifrecht der katholischen Kirche. Praxishand-
buch für Kirche und Caritas, 2014 (XXII, 384 S.); Reinhard Richardi, Arbeitsrecht in der 
Kirche. Staatliches Arbeitsrecht und kirchliches Dienstrecht, 82020 (Erfurter Reihe zum 
Arbeitsrecht; XXXIII, 320 S.); ders., Die Entstehung der Grundordnung für die Arbeitsver-
hältnisse in der Katholischen Kirche, FS Christoph Link, 2003, 143-158; ders., Die 
Grundordnung für die Arbeitsverhältnisse in der katholischen Kirche. Entstehung und 
Zielsetzung, in: Schavan/ Thüsing, FS N. Feldhoff ( 1. Allgemeines), S. 475-498; ders. 
(Hg.),; ders., Theo Mayer-Maly und das kirchliche Arbeitsrecht, in: Ged. Schr. Theo Ma-
yer-Maly, 2011, S. 395-407; Thomas Rühl, Die AVR der Caritas sind ein bundesweites 
Leittarifwerk, nc 116 (2015)/1, S. 21 f.; Detmar Schäfer, Das kirchliche Arbeitsrecht in der 
europäischen Integration, 1997; Annette Schavan/Gregor Thüsing (Hg.), Kirchlicher Dient 
in säkularer Gesellschaft. FS f. Norbert Feldhoff z. 80. Gebtg., 2019 (SzkA Bd. 7; 680 S.); 
Brigitte Schinkele, Kirchliches Arbeitsrecht in der aktuellen Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte, öarr, 59 (2012), 155-173; Claudia Schubert, Der 
Einfluss der Europäischen Menschenrechtskonvention auf das kirchliche Arbeitsrecht – 
Beitrag zur jüngeren Rechtsprechung des EGMR, KuR 22 (2016), 165-180; dies., Kirchli-
ches Arbeitsrecht im Mehr-Ebenen-System des Rechts. Die Rechtsprechung des EuGH 
in den Rechtssachen I.R. und Egenberger im Licht der EMRK, KuR 26 (2020), 40-56; 
Thomas Schwendele, Geprüft und vergleichbar für gut befunden, nc, 112 (2011)/17, S. 
27 f.; Adolf Thiel, Kleines Kompendium zum kirchlichen Arbeitsrecht. Katholische Kirche, 
2010 (200 S.); Christoph Thiele, Das kirchliche Arbeitsrecht im säkularen Kontext, 

ZevKR, Bd. 60 (2015), 99-101; Gregor Thüsing, Kirchliches Arbeitsrecht. Rechtsprechung 

und Diskussionsstand im Schnittpunkt von staatlichem Arbeitsrecht und kirchlichem 
Dienstrecht, 2005; Christian Walter, Kirchliches Arbeitsrecht vor den Europäischen Gerich-
ten, ZevKR 57 (2012), 233-262; Weiß/von Randow/Uhmann/Richter, Handbuch des kirchli-
chen Arbeitsrechts. Evangelische Kirche, 2011 (400 S.); Benjamin Weller, Kirchliches Ar-
beitsrecht. Individual- und Kollektivarbeitsrecht – Datenschutz – Rechtsschutz, 2021 
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(298 S.); Axel Werbke, Kirchenrechtsprechung ohne Grundordnung – Urteilsanmerkung, 

KuR 2012, 262-264. 
 
2. Dienstgemeinschaft: : Norbert Beyer, Dienstgemeinschaft als leitender Ge-

danke, nc, 122 (2021)/6, S. 30-33; Raphael Ehrlich, Dienstgemeinschaft und Arbeitneh-
merüberlassung. Die Zulässigkeit der Arbeitnehmerüberlassung in den zur Kirche gehö-
renden Einrichtungen, 2013 (Schriftenreihe zum kirchl. Arbeitsrecht 1; zugl.: Diss. iur. 
Univ. Jena 2012; XVIII, 308 S.); Dieter Geerlings, Dienstgemeinschaft als Strukturprinzip, 
nc, 111 (2010)/8, S. 23-27; Hans Michael Heinig, Dienstgemeinschaft und Leiharbeit – 
kirchenrechtliche Probleme eines komplexen Rechtsbegriffs, ZevKR 54 (2009), 62-75; 
Uwe Kai Jacobs, Kirchliche Dienstgemeinschaft – Grundlagen und Bedeutungen, ZMV 
2017, 23-26; Tabea Kulschewski/Samuel Kupffer, Dienstgemeinschaft im 21. Jahrhun-
dert - Christliche Unternehmenskultur auf dem Prüfstand - 5. Symposion der For-
schungsstelle für kirchliches Arbeitsrecht, KuR 22 (2016), 248 f.; Hermann Lührs, Kirchli-
che Dienstgemeinschaft. Genese und Gehalt eines umstrittenen Begriffs, KuR 2007, 220-
246; Ursula Neuhoff, Die Dienstgemeinschaft als Grund und Grenze des kirchlichen Ar-
beitsrechts, 2013 (Diss. iur. Univ. Bonn 2013; XII, 265 S.); Reinhard Richardi, Die 
Dienstgemeinschaft als Grundprinzip des kirchlichen Arbeitsrechts, FS Rüfner, S. 727-
742. 

 
3. Eignungskriterien, Loyalitäts- und Verhaltenspflichten: Hans Ulrich Anke, 

Diakonischer Republikanismus? Reflexive Loyalität? Atheistische Oberkirchenräte? Eine 
Kursbestimmung zu den Anforderungen an die berufliche Mitarbeit in Kirche und Diako-
nie, ZevKR, 64 (2019), 406-423; ders./Horst Gorski, Von der „Krise des Allgemeinen“, der 
Bedeutung der „Umstände“ im beruflichen Dienst von Kirche, Caritas und Diakonie und 
der sie prägenden Personen – Ein Gespräch über juristische und theologische Perspekti-
ven, KuR, Bd. 25 (2019), 131-146; Arndt Arntzen, Loyalität und Loyalitätsprobleme in 
kirchlichen Arbeitsverhältnissen. Eine Analyse des teilkirchlichen deutschen Arbeitsrechts 
und neuerer Leitungskonzepte im Caritasbereich, 2003; Martin Böckel, "Düsseldorfer 
Chefarzt-Fall" - Zum Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 8. 9. 2011, KuR 2012, S. 126 
f.; Ralph Charbonnier, Kirchenmitgliedschaft als Anforderung an Mitarbeitende in Kirche 
und Diakonie als ein Element der Profilbildung evangelischer Dienststellen und Einrich-
tungen, ZevKR 65 (2020), 146-171; Ingo Dreyer, Loyalitätsanforderungen an Mitarbei-
tende unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen, ZevKR, Bd. 60 (2015), 101-
105; Andrea Edenharter, Does Religion Still Matter? – Loyalitätsobliegenheiten in religiö-
sen Arbeitsverhältnissen in Großbritannien: Ein Spagat zwischen Religionsfreiheit und 
Antidiskriminierungsrecht, KuR 2017, 1-25; Martin Fuhrmann, Wer aus der Kirche austritt, 

verstößt gegen die Grundordnung, nc, 116 (2015)/15, 15-18; Anne Geismann, Gleichge-

schlechtliche Ehe und kirchliches Arbeitsverhältnis, 2020 (Beiträge zum Arbeitsrecht Bd. 
10; XXV, 417 S.); Stefan Greiner, Kirchliche Loyalitätsobliegenheiten nach dem „IR“-

Urteil des EuGH, NZA 2018, 1289-1294; Jens Sebastian Groh, Einstellungs- und Kündi-

gungskriterien kirchlicher Arbeitgeber vor dem Hintergrund des § 9 AGG, 2009 (Bonner 
Schr. z. deutschen u. europ. Recht d. Arbeit u. d. Sozialen Sicherheit, Bd. 4; zugl. Diss. 
iur. Univ. Bonn; LIII, 216 S.); Stephan Haering/Andreas Wollbold, Nichtkatholische wie-
derverheiratete Geschiedene und das Arbeitsrecht der katholischen Kirche, AfkKR 182 
(2013), 484-491; Elisabeth Hartmeyer, Loyalitätspflichten und die Sicht des BAG, ZAT 
2014, 20-22; Johannes Hempel, Die Dienstgemeinschaft und das Individualarbeitsrecht 
der evangelischen Kirche, ZevKR, 66 (2021), 117-148; Johannes Heuschmid, Geltung 
des Europäischen Antidiskriminierungsrechts für Kirchen und ihre Einrichtungen, NJW 
2019, 3117-3119; Uwe Kai Jacobs, Kirche im Dilemma: Abschied von der „ACK-Klausel“ 
im kirchlichen Arbeitsrecht?, Pfarrvereinsblatt, 2020/2, 48-53; Jacob Joussen, Arbeits-
rechtliche Anforderungen an die Mitarbeit in Kirche und Diakonie – Das Kriterium der Kir-
chenzugehörigkeit, ZevKR, Bd. 60 (2015), 63-93; ders./Gregor Thüsing (Hg.), Identität 
und Profil kirchlicher Einrichtungen im Licht europäischer Rechtsprechung, 2019 (164 

S.); Burkhard Kämper, Eingetragene Lebenspartnerschaft und kirchlicher Dienst, FS 
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Wolfgang Rüfner, 2003, 401-421; Heinz-Jürgen Kalb, Der diskriminierte Chefarzt – Neu-
es aus Luxemburg!, JM 2018, 462-464; Jörg Kruttschnitt, Die Bedeutung der „Loyalitäts-
richtlinie" im Spannungsfeld zwischen pragmatischen Problemlagen und protestanti-
schem Profil, in: Uwe Becker u. a. (Hg.), Diakonie, unbeschadet der Rechtsform. FS f. 
Moritz Linzbach anlässl. seines 65. Gebtg., 22014, S. 51-60; Matthias Lodemann, Kirchli-
che Loyalitätspflichten und die Europäische Menschenrechtskonvention, 2013 (Schriften-
reihe zum kirchlichen Arbeitsrecht 2; zugl.: Diss. Univ. Bonn 2012; XVII, 371 S.); Hans 
Jörg Millies, Kirchliche Arbeitgeber. “Nun sag, wie hast Du’s mit der Religion?“, nc, 119 
(2018)/12, 13-16; Kai Morgenbrodt, Loyalitätsobliegenheiten und Grundrechte. Eine Ana-
lyse zur Kündigung kirchlicher Arbeitnehmer im europäischen Mehrebenensystem, 2021 
(Schriften d. Instituts f. Arbeits- u. Wirtschaftsrecht d. Universität zu Köln Bd. 137; 
732 S.); Georg Neureither, Loyalitätsobliegenheiten kirchlicher Arbeitnehmer – Neue Va-
riationen eines alten Themas, NVwZ 2015, 493-497; Hermann Reichold, Der EuGH als 
Promotor eines neuen Loyalitätsrechts, in: Schavan/ Thüsing, FS N. Feldhoff ( 1. All-
gemeines), S. 463-473; ders. (Hg.), Loyalität und Konfessionsbindung in der Dienstge-
meinschaft. Wege zu einer glaubwürdigen Unternehmenskultur in katholischen Einrich-
tungen, 2019 (184 S.); ders. (Hg.), Tendenz- statt Transzendenzschutz in der Dienstge-
meinschaft? Aktuelle Anstöße zur Loyalitätsfrage durch den Europäischen Gerichtshof, 
2019 (159 S.); Reinhard Richardi, Rechtsbildung durch Rechtsschutz unter besonderer 
Berücksichtigung der Personenauswahl für kirchliche Einrichtungen, FS Udo Steiner, 
2009, S. 628-642; Arno Schilberg, Die Richtlinie über die kirchlichen Anforderungen der 
beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche und ihrer Diakonie vom 9. Dezember 
2016, KuR 2017, 43-51; Andreas Schneedorf, Die Auswirkungen der EGMR-Judikatur 
auf das kirchliche Individualarbeitsrecht in der Bundesrepublik Deutschland, 2013 
(SzStKR 61; zugl.: Diss. Univ. Hannover, 2013; L, 276 S.); ders., Diskriminierungsschutz 
nach dem EuGH – Bröckelt das Fundament des kirchlichen Arbeitsrechts?, NJW 2019, 
177-181; Andreas Schoenauer, Kirchliche Arbeitnehmer zwischen Loyalität und Diskrimi-
nierung, KuR 2012, S. 30-44; Julia Suttorp, Kirchliche Loyalitätsobliegenheiten auf dem 
europäischen Prüfstand, KuR 22 (2016), 181-187; Gregor Thüsing, Die besonderen Lo-
yalitätspflichten des kirchlichen Dienstes zwischen verfassungsrechtlichem Schutz und 
europarechtlicher Infragestellung, öarr 63 (2016), 88-120; Andreas Weiß, Die Loyalität 
der Mitarbeiter im kirchlichen Dienst. Zur Festsetzung der Loyalitätsobliegenheiten in der 
Grundordnung, FS J. Listl, 2004, 511-542. 
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digkeiten: Rainer Biskup, Diskriminierung in diakonischen Einrichtungen?, KuR 2012, S. 
19-29; Daniela Fink-Jamann, Das Antidiskriminierungsrecht und seine Folgen für die kirch-
liche Dienstgemeinschaft. Eine Bestandsaufnahme nach Erlass der Richtlinie 2000/78/EG 
und ihrer Umsetzung durch das deutsche Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), 
2009 (Bonner Schriften zum deutschen und europäischen Recht der Arbeit und der Sozia-
len Sicherheit Bd. 3, 460 S.); Jens Sebastian Groh, Einstellungs- und Kündigungskriterien 
kirchlicher Arbeitgeber vor dem Hintergrund des § 9 AGG, 2009 (Bonner Schriften zum 
deutschen und europäischen Recht der Arbeit und der Sozialen Sicherheit Bd. 4; Diss. 
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mann, Antidiskriminierung und das Arbeitsrecht in der evangelischen Kirche, KuR 2006, 
Glied.-Nr. 340, S. 112-123; Christoph Link, Antidiskriminierung und kirchliches Arbeits-
recht, ZevKR 50 (2005), S. 403-418; Thorsten Moos, Diakonische Identität und Pluralität – 
Plausibilitätsverschiebungen und Suchbewegungen im Umfeld des Arbeitsrechts, ZevKR 
64 (2019), 319-334; Wolfgang Rüfner, Die Richtlinie 2000/78/EG und das kirchliche Ar-
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tonomie und Religionsfreiheit, öarr 55 (2009), 219-227; Michaela Windisch-Graetz, Anti-
diskriminierung und Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, öarr 55 (2009), 228-237. 
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Abs. 3 S. 1 WRV, 2016 (249 S.; Nomos Universitätsschriften – Recht Bd. 898); Frank 
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Betrieben, 2013 (214 S.); Roland Czycholl, Rechtmäßigkeit von Arbeitskämpfen in kirch-
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teilsanmerkung, KuR 2012, 259-261; Hans Michael Heinig, (Kein) Streikrecht im Dritten 
Weg, ZevKR 58 (2013), 177-188; Moritz Hilje, Streikrecht in kirchlichen Einrichtungen?, 
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nach der Entgelterhöhung – Alles beim Alten?, ZMV 2010, 25 f.; Dieter Beese, Der Dritte 
Weg als Ausdruck kirchlicher Dienstgemeinschaft, in Philipp W. Hildmann (Hg.), Staat 
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schluss an das BAG-Urteil vom 20.11.2012, in: Schavan/ Thüsing, FS N. Feldhoff ( 1. 
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Dritte Weg als archimedischer Punkt des kirchlichen Arbeitsrechts?, KuR 2014, 196-211; 
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logische Grundlagen und kirchenpolitische Perspektiven, DPB, 118. Jg. (2018)/2, 87-100; 
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lichen Kommission, in: Schavan/ Thüsing, FS N. Feldhoff ( 1. Allgemeines), S. 363-371; 
Stefan Kirchner, Gruppenmitgliedschaft, Dissens und Diskriminierung im Spannungsver-
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212-220; Götz Klostermann, Neues zum Dritten Weg, ZevKR 51 (2006), 169-189; Steffen 
Klumpp, Kirchliches Selbstbestimmungsrecht und Koalitionsfreiheit nach der EMRK – 
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Tagung 2011, S. 14-19; ders. (Hg.), Gewerkschaften im Dritten Weg. Können Kirchenau-
tonomie und Koalitionsfreiheit zusammen kommen?, 2014 (Tübinger Beitr. z. kirchl. Ar-
beitsrecht 2; 112 S.); Ulrich Rhode, Der Bischof und der Dritte Weg. Zur Bedeutung des 
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europäischen Rechtsharmonisierung, FS  Peter Badura, 2004, S. 671-688; Roland Ensin-
ger, Betriebliche Mitbestimmung in Kirche und Diakonie, 2006; Detlef Fey/Olaf Rehren, 
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361; Karl-Georg Loritz, Mitbestimmungsordnung in Gemeinschaftsbetrieben kirchlicher 
Träger, Ged.schr. Meinhard Heinze, 2005, S.541–551; Renate Oxenknecht-
Witzsch/Joachim Eder/Roswitha Stöcke-Muhlack u. a. (Hg.), Eichstätter Kommentar 
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Wissenschaftsforum Bd 14; 358 S.); Adolf Thiel, Aktivierung der Einigungsstellen im Sin-
ne der MAVO, ZMV 2010, 64-67; ders./Martin Fuhrmann/Manfred Jüngst, MAVO. Kom-
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167; ders., Werkvertrag auf dem Weg der Gestellung? Anmerkungen zu einem Urteil des 
Kirchlichen Arbeitsgerichtshofs, FS Helmuth Pree, 2015, S. 777-798; Manuel Jä-
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2020 (Studien zum deutschen und europäischen Arbeitsrecht, Bd. 72; 323 S.). 
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gemäß §§ 18 ff. Disziplinargesetz der VELKD, ZevKR 53 (2008), 255-295; Henning 
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gesetz der EKD – in praktisch-theologischer Perspektive, ZevKR 57 (2012), 263-285; 
Karl Hermann Kästner, Gesetzliche Beendigung des Dienstverhältnisses evangelischer 
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Pfarrer oder Kirchenbeamter nach rechtskräftiger Verurteilung, FS Alexander Hollerbach, 
2001, 851-864; Markus Kapischke, Neuregelung des Kirchenbeamtenrechts in den 
evangelischen Kirchen, ZBR 55 (2007), 235-242; Kirchenrecht Sonderrecht Unrecht. 
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rechts, FS Heckel, 1999, 219-235; ders., Sicherung der Privatautonomie für den kirchli-
chen Dienst durch das kirchliche Arbeitsrecht, ZevKR 52 (2007), 182-197; Claudia Schu-
bert, Arbeitnehmerüberlassung in kirchlichen Einrichtungen, KuR, 24 (2018), 21-39; Gre-
gor Thüsing, Das kirchliche Arbeitsrecht und die Grundrechte des Arbeitnehmers, FS Rüf-
ner, 2003, 901-918. 

 
 

e) Datenschutzrecht: Lutz Bergmann/Roland Möhrle/Armin Herb, Datenschutzrecht. 
Kommentar zum Bundesdatenschutzgesetz, den Datenschutzgesetzen der Länder und 
Kirchen sowie zum Bereichsspezifischen Datenschutz, Loseblattwerk, 48. Erg.-Lfg. Feb-
ruar 2015 (ca. 3620 S.; CD-ROM); Herbert Claessen, Datenschutz in der evangelischen 
Kirche. Praxiskommentar zum Kirchengesetz über den Datenschutz der EKD, 32004 
(XIX, 305 S.); Thomas P. Costard, Datensicher konferieren und von zu Hause arbeiten, nc, 
122 (2021)/1, 25 f.; Stefan Ernst, Datenschutz für Nachzügler in der Caritas, nc, 120 
(2019)/4, 28-30; Siegfried Fachet, Datenschutz in der Kirche und ihren Einrichtungen, 
22008; ders., Kirchliches Arbeitnehmerdatenschutzrecht und die Auswirkungen des neu 
eingefügten § 32 BDSG, ZMV 2010, 2-6; Alexander Golland, Reformation 2.0. Umset-
zung der Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung durch die evangelische und 
die katholische Kirche, RDV [Recht der Datenverarbeitung. Zeitschrift für Datenschutz-, 
Informations- und Kommunikationsrecht], 34 (2018), 8-13; Alexander Gottwald, Daten-
schutz erhält mehr Gewicht, NC 2018/3, 24-26; Heinrich Griep, Wann müssen Klienten-
daten gelöscht werden?, nc, 122 (2021)/3, 16-18; Hans Michael Heinig/Hendrik Munso-
nius/Marten Gerjets, Personalakteneinsicht für wissenschaftliche Forschung, ZevKR, 66 
(2021), 149-177; Thomas Hoeren, Kirchen und Datenschutz. Kanonistische und staats-
kirchenrechtliche Probleme der automatisierten Datenverarbeitung, 1986; ders., Kirchli-
cher Datenschutz nach der Datenschutzgrundverordnung. Eine Vergleichsstudie zum 
Datenschutzrecht der evangelischen und katholischen Kirche, NVwZ 2018, 373-375; 
Justus Kampp/Martin Tölle, Datenschutz und Compliance. Zwei Bausteine für kirchliche 
Einrichtungen, nc, 118 (2017)/4, 19-21; Uta Kleine, Das neue Datenschutzgesetz der 
Evangelischen Kirche in Deutschland – praktische Anforderungen und Herausforderun-
gen für die Gliedkirchen der EKD, KuR, 24 (2018), 199-204; Dieter Lorenz, Kirchliche Da-
tenverarbeitung unter staatlicher Kontrolle, ZevKR 45 (2000), 356 ff.; Uta Losem, Arbeit-
nehmerdatenschutz in der Kirche im Spannungsfeld zwischen europäischem und natio-
nalem Recht, KuR 19 (2013), 231-247; Bernard Łukańko, Die kircheninternen Daten-
schutzordnungen der Evangelisch-Reformierten Kirche in der Republik Polen und der 
Evangelisch-Augsburgischen Kirche in der Republik Polen, ZevKR, 64 (2019), 68-78; 
Mario Martini/Jonas Botta, Kirchliche Datenschutzgerichtsbarkeit zwischen Selbstbe-
stimmungsrecht und Rechtsschutzgarantie – Eine verfassungs- und datenschutzrechtli-
che Untersuchung, DÖV 2020, 1045-1054; Dirk-Michael Mülot, Datenschutz ist Chefsa-
che. Welche wesentlichen Änderungen im Umgang mit personenbezogenen Daten bringt 
das neue Datenschutzgesetz?, nc, 119 (2018)/7, 22-24; Eugen Psiuk, Informations- und 
Persönlichkeitsschutz im Ehenichtigkeitsverfahren, De Processibus Matrimonialibus, Bd. 
8/1 (2001), S. 391-411; Boris Reibach/Maria Schumacher, Datenschutzmanagement 
nach dem Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG), KuR 27 (2021), 111-121; 
Gerhard Robbers (Hg.), Europäisches Datenschutzrecht und die Kirchen, 1994; Reiner 
Sans, Kleine Caritasvereine brauchen neues Datenschutzgesetz nicht zu fürchten, nc, 
119 (2018)/15, 25-27; Wolfgang Schatzschneider, Kirchenautonomie und Datenschutz-
recht. Zur Sonderstellung von öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften auf dem Ge-
biet des Datenschutzes, 1984; Thomas Schüller, Bürokratisches Monster. Die katholische 
Kirche und das neue Datenschutzrecht, HK 72 (2018)/8, 22-25; Gernot Sydow (Hg.), 
Kirchliches Datenschutzrecht. Datenschutzbestimmungen der katholischen Kirche. 
Handkommentar, 2021 (597 S.); Gernot Sydow/Nicholas Otto, Vollstreckung kirchlicher 
Bußgeldbescheide im Bereich des Datenschutzrechts, KuR, 24 (2018), 59-65; Gero Zie-
genhorn/Hanka von Aswege, Kirchlicher Datenschutz nach staatlichen Gesetzen? Zur 
Auffangfunktion des staatlichen und den Spielräumen des innerkirchlichen Datenschutz-
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rechts, KuR 21 (2015),198-210; Gero Ziegenhorn/Jan-Marcel Drossel, Die Anwendung 
kirchlicher Regeln zum Datenschutz unter der EU-Datenschutz-Grundverordnung am 
Beispiel des § 2 Absatz 8 KDO, KuR 22 (2016), 230-243; Arne Ziekow; Datenschutz und 
evangelisches Kirchenrecht. Eigenständigkeit und Eigengeartetheit des Datenschutzgeset-
zes der EKD, 2002 (JE, Bd. 67); Stefan Zimmer, Drei Jahre Kirchliches Datenschutzgesetz 
– Fluch oder Segen?, nc, 122 (2021)/10, 27-30. 

 
§ 5 – Vertragskirchenrecht: 

a) Historische Entwicklung: 
Winfried Becker, Das Reichskonkordat von 1933 und die Entpolitisierung der deutschen Ka-
tholiken. Verhandlungen, Motive, Interpretationen, AfkKR 177 (2008), 353-393; Jean Gau-
demet, Les Concordats dans l’ Histoire, FS Puza, S. 557-568; Fritz Gruebel, Die Rechtslage 
der römisch-katholischen Kirche in Polen nach dem Konkordat vom 10. Februar 1925 
(Leipziger rechtswissenschaftliche Studien 59), Leipzig 1930; Antonius Hamers, Die Bezie-
hungen zwischen Staat und katholischer Kirche in Hessen zwischen 1919 und 1932, Archiv 
für mittelrheinische Kirchengeschichte, 59 (2007), 383-401; ders., Die Beziehungen zw. 
Staat und kath. Kirche in Württemberg von 1919 bis 1932 nach Lage der Akten in den Vati-
kan. Archiven, Römische Quartalschrift 102 (2007), 76-140; ders., Die Beziehungen zwi-
schen Staat und katholischer Kirche in Württemberg zwischen 1919 und 1932 nach Lage der 
Akten in den Vatikanischen Archiven, RJKG 27 (2008), 265-280; Florian Heinritzi, Das Baye-
rische Konkordat von 1924/25. Entstehung und Bedeutung, zur debatte, 39 (2009)/7, S. 10-
12; Alexander Hollerbach, Das Badische Konkordat vom 12. Oktober 1932, in: Ausgew. 
Schr., 2006, S. 401-421; Uwe Kai Jacobs, Verträge zwischen der Evangelischen Kirche und 
dem Staat. Entwicklung. Stand. Perspektiven, Ebernburg-Hefte 47 (2013), 271-288 = Blätter 
für pfälzische Kirchengeschichte und religiöse Volkskunde, 80 (2013), 79-96; Josef Krems-
mair, Der Weg zum oesterreichischen Konkordat von 1933/34, Wien 1980; Die Lateran-
Verträge zwischen dem Heiligen Stuhl und Italien vom 11. Februar 1929. Italien. u. dt. Text  
mit e. Einl. d. Paepstl. Nuntius Eugenio Pacelli, Freiburg i. Br. 1929; Hugo Maser, Evangeli-
sche Kirche im demokratischen Staat. Der bayer. Kirchenvertrag v. 1924 als Modell f. d. Ver-
hältnis v. Staat u. Kirche, 1983; Heinrich Mussinghoff, Staat und Kirche in Kolumbien. Das 
Konkordat von 1973 und die Verfassung von 1991, in: Winfried Schulz in memoriam Bd. 2, 
1999, S. 551-567; Rolf Raum, Die Verhandlungen zu den Kirchenverträgen des Freistaates 
Sachsen, in: Arnd Uhle (Hg.), 20 Jahre Staatskirchenverträge in Sachsen, 2016, S. 31-40; 
Thies Schulze, Spielräume und Zwangslagen vatikanischer Politik. Zum Reichskonkordat, 80 
Jahre nach der Unterzeichnung, in: Stimmen der Zeit, 231. Bd. (2013), S. 457-468; Patrick 
Stauss, „In Stuttgart machen sie eher ein Konkordat mit dem Teufel als mit dem Papst“ (Eu-
gen Bolz). Das Scheitern der Pläne für ein württ. Landeskonkordat in der Weimarer Zeit, aus 
den württ. Quellen erarbeitet, RJKG 27 (2008), 243-264; Albrecht von Wrochem (Hg.), Das 
Konkordat vom 11. Februar 1929 abgeschlossen zwischen dem Heiligen Stuhl und Italien. 
Amtl. Wortlaut u. dt. Übers., Hamburg 1929. 

 
b) Erscheinungsformen, allgemeine Fragen, überkonfessionelle Darstellungen:  

Hans-Ulrich Anke, Die Neubestimmung des Staat-Kirche-Verhältnisses in den neuen Län-
dern durch Staatskirchenverträge, 2000; Axel Frhr. v. Campenhausen, Vier neue Staatskir-
chenverträge in vier neuen Ländern, NVwZ 1995, 757 ff.; Claus Dieter Classen, Rechtsnach-
folge in Kirchenverträge, ZevKR 53 (2008), 421-439; Klaus David, Über die Hamburger Kir-
chenverträge, JöR, N.F. Bd. 56 (2008), S. 159-191; Joachim Gaertner, Das Recht der 
Staatskirchenverträge, ZevKR 58 (2013), 373-380; Ansgar Hense, Konkordate und Staats-
kirchenverträge, in: FS Paul Kirchhof, 2013, 2. Bd., 2013, S. 1437-1446; Alexander Holler-
bach, Verträge zwischen Staat und Kirche in der Bundesrepublik Deutschland, 1965; ders., 
Vertragsstaatskirchenrecht als Instrument im Prozeß der deutschen Wiedervereinigung, KuR 
1995/Nr. 1, S. 1 ff. (= Glied.-Nr. 120, 1 ff.); Peter M. Huber, Konkordate und Kirchenverträge 
unter Europäisierungsdruck?, AfkKR 177 (2008), 411-446; Gebhard Keuffel, Staatskirchen-
verträge in der Praxis, Diss. iur. Tübingen 2003; Stefan Korioth, Konkordate und Kirchenver-
träge im System des deutschen Staatskirchenrechts, AfkKR 177 (2008), 394-410; Joseph 
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Listl (Hg.), Die Konkordate und Kirchenverträge in der Bundesrepublik Deutschland. Text-
ausgabe, 2 Bde., 1987; Stefan Mückl, Die Kirchenverträge des Freistaates Sachsen als In-
strumente einer freiheitsgerechten Ausgestaltung des Verhältnisses von Staat und Religi-
onsgemeinschafften, in: Uhle (Hg.), Staatskirchenverträge Sachsen, S. 15-28; ders., (Hg.), 
Das Recht der Staatskirchenverträge. Colloquium A. Hollerbach, 2007; Richard 
Puza/Abraham Peter Kustermann (Hg.), Neue Verträge zwischen Kirche und Staat. Die Ent-
wicklung in Deutschland und Polen, 1996; Wolfgang Rüfner, Verwaltungsabkommen zwi-
schen Staat und Kirche, FS Starck, 2007, S. 1175-1189; Martin Schäfer, Treaty Overriding. 
Ein Beitrag zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit abkommensüberschreibender Bundes-
gesetze, 2020 (Jus Internationale et Europaeum Bd. 158; XIV, 227 S.); Leopold Turowski, 
Staat und Kirche in neuzeitl. Perspektive – Staatskirchenverträge mit d. Freien u. Hansestadt 
Hamburg, KuR 2006, 16-26; Arnd Uhle (Hg.), 20 Jahre Staatskirchenverträge in Sachsen, 
2016 (StKA Bd. 55; 211 S.); Christian Waldhoff, Die Grundzüge des Verhätnisses von Staat 
und Religionsgemeinschaften in den Kirchenvertägen des Freistaates Sachsen, in: Uhle, 
Staatskirchenverträge Sachsen, S. 43-59. 

 
c) Konkordate und Verträge mit dem Heiligen Stuhl: 

Pier Virginio Aimone, Kirche und Konkordate. Kann die Kirche des Zweiten Vatikanischen 
Konzils noch Konkordate schließen?, FS Puza, S. 569-584; Burkhard Josef Berkmann, 
Reichskonkordat und Bayern-Konkordat im Gefüge des EU-Rechts, AfkKR 176 (2007), 452-
465; Felix Bernard, Das Niedersachsenkonkordat – ein Meilenstein in der neueren deutschen 
Konkordatsgeschichte, FS Alfred A. Hierold, 2007, S. 813-819; Stephan Haering, Neuere 
Entwicklungen im deutschen Konkordatsrecht, in: Paarhammer/Katzinger (→ 2. Handbücher 
etc., b)), S. 149-173; Antonius Hamers, Die Rezeption des Reichskonkordates in der Bun-
desrepublik Deutschland, 2010 (Beih. z. Münsterischen Komm. z. CIC Bd. 60; 116 S.); Stef-
fen Heitmann, Der Kath. Kirchenvertrag Sachsen, NJW 1997, 1420 ff.; Ansgar Hense, Sech-
zig Jahre Konkordatsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Bausteine zur Rekonstruktion 
des Kontextes und seine Folgewirkungen, JöR, N.F. Bd. 65 (2017), 357-392; Christian Her-
mes, Konkordate im wiedervereinigten Deutschland, 2009 (Diss. Kath.-Theol. Univ. Tübingen 
2008; XVI,  693 S.); Alexander Hollerbach, Aspekte der neueren Entwicklung des Konkor-
datsrechts, in: Ausgew. Schr., 2006, S. 445-462; Stefan Korta, Der katholische Kirchenver-
trag Sachsen, 2001; Holger Kremser, Der Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl u. d. Land 
Mecklenburg-Vorpommern vom 15. 9. 1997, LKV 1998, 300 ff.; Marttin Löhnig/Mareike 
Preisner, „Möglichst viele vollendete Tatsachen schaffen“: Zur Geltung und Fortgeltung des 
Bayerischen Konkordats von 1924, ZRG 128, KA 97 (2011), 219-273; Dietrich M. Mathias, 
Das Gefüge von Konkordat, Codex und Statuten – rechtliche Überlegungen zur Erzbi-
schofswahl in Köln, KuR, 20. Jg. (2014), 19-28; Hans Paarhammer, Die päpstliche Diploma-
tie. Funktionen und Aufgaben im Kontext der verschiedenen Systeme des Verhältnisses von 
Kirche und Staat in einer globalisierten Welt, in: Paarhammer/Katzinger (→ 2. Handbücher 
etc., b)), S. 119-140; Jean-Claude Périsset, Die aktuelle Konkordatspolitik des Heiligen Stuh-
les, AfkKR 177 (2008), 464-478; Richard Potz, Ist das Konkordat noch zeitgemäß?, öarr 53 
(2006), 64-86; Thies Schulze, Spielräume und Zwangslagen vatikanischer Politik. Zum 
Reichskonkordat, 80 Jahre nach der Unterzeichnung, in: Stimmen der Zeit, 231. Bd. (2013), 
S. 457-468; Axel Vulpius, Zur Fortgeltung d. Preußenkonkordats in den neuen Bundeslän-
dern, NVwZ 1994, 40; Hermann Weber, Neue Staatskirchenverträge mit der Kath. Kirche in 
den neuen Bundesländern, FS Martin Heckel, 1999, S. 463 ff. 
 

d) Kirchenverträge mit Evangelischen Landeskirchen: 
Elisabeth Chowaniec, Ein Staatskirchenvertrag für Hamburg, ZevKR 54 (2009), 445-464; 
Michael Frisch, Der Evangelische Kirchenvertrag Baden-Württemberg, NVwZ 2008, 629-632; 
ders./Uwe Kai Jacobs, Evangelischer Kirchenvertrag Baden-Württemberg, ZevKR 54 (2009), 
290-327; Michael Germann/Mario Hunger, Die Kontinuität der Staatskirchenverträge nach einer 
Vereinigung evangelischer Landeskirchen, DVBl. 2007, 1532-1539; Uwe Kai Jacobs, Der 
Staatsvertrag mit dem Land Baden-Württemberg 2007, Badische Heimat, 101 (2021)/1, S. 83-
89; Hartmut Johnsen, Die Evang. Staatskirchenverträge in den neuen Bundesländern - ihr 
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Zustandekommen u. ihre prakt. Anwendung, ZevKR 43 (1998), 182 ff.; Hartmut Maurer, Das 
neue Vertragsstaatskirchenrecht in Baden-Württemberg, FS Hans-Wolfgang Strätz, 2009, S. 
381-398; Herwig van Nieuwland, 60 Jahre Loccumer Vertrag – Ein Meilenstein des Staats-
kirchenrechts im Lichte des gesellschaftlichen Wandels, KuR 21 (2015),142-156; Martin 
Richter/Arne Ziekow, Der Evangelische Kirchenvertrag Berlin, ZevKR 53 (2008), 1 ff.; 
Torsten Schmidt, Offene Fragen und verwaltungspraktische Probleme des Sächsischen 
Staatskirchenrechts. Ein kritischer Rückblick auf fast 15 Jahre Evangelischer Kirchenvertrag 
Sachsen, in: Staatliches Handeln zwischen Notwendigkeit und Übermaß. Z. 65. Gbtg. v. 
Helmut Goerlich, 2008, S. 141-174; Axel Vulpius, Der Evang. Kirchenvertrag Sachsen-Anhalt 
unter bes. Berücksichtigung der Nihil obstat-Frage, JöR, N.F. 43 (1995), 327 ff.; ders., Be-
trachtungen zu den evang. Kirchenverträgen in den neuen Ländern, in: Grabenwar-
ter/Lüdecke (→ 3. Handbücher), S. 216 ff.; Christian Waldhoff/Dominik Rennert, Loccum als 
"Erinnerungsort" des Staatskirchenrechts. 60 Jahre Niedersächsischer evangelischer Kir-
chenvertrag, NdsVBl. 23 (2016), 33-38. 
 

e) Verträge mit jüdischen/israelitschen und mit islamischen Gemeinschaften: 
Michael Demel, Die Verträge Hamburgs mit islamischen Verbänden und der Alevitischen 
Gemeinde, KuR, 19 (2013), 93-106; Julia Lutz-Bachmann, Mater rixarum? Verträge des 
Staates mit jüdischen und muslimischen Religionsgemeinschaften, 2014 (JE; XX, 589 S.; 
Bespr. v. Hermann Weber, NVwZ 2016, 1539; Bartholomäus Regenhardt, KuR 2016, 292-
297); Ansgar Hense, Staatliche Verträge mit muslimischen Akteuren – ein längerer, religi-
onsverfassungsrechtlicher Zwischenruf zur Lage, in: → Thümler, Wofür braucht Niedersach-
sen, 2016, S. 187-345; Uwe Kai Jacobs, Staatsverträge mit nichtchristlichen Religionsge-
meinschaften - Chancen und Grenzen, KuR 22 (2016), 1-13; Siegmund Rotstein, Die Ver-
handlungen zum Vertrag zwischen dem Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden 
und dem Freistaat Sachsen vom 7. Juni 1994 aus der Sicht des Landesverbandes Sachsen, 
in: Reiner Tillmanns (Hg.), Staatskirchenverträge im Freistaat Sachsen. Die Neuordnung des 
Verhältnisses von Staat und Kirche nach der Wiedervereinigung durch kodifikatorische Ver-
träge, 2001, S. 163-166; Björn Thümler (Hg.), Wofür braucht Niedersachsen einen Vertrag 
mit muslimischen Verbänden?, 2016 (471 S.); Axel Vulpius, Der Vertrag des Landes Sach-
sen-Anhalt mit der Jüdischen Gemeinde Sachsen-Anhalt, KuR 4 (1998), 221-234; Hermann 
Weber, Der Vertrag des Landes Brandenburg mit der Jüdischen Gemeinde – Land Branden-
burg, LKV 2006, 9-14. 

 
f) Regelungsmaterien des Vertragskirchenrechts, Geltungsfragen: 

Jörg Ennuschat, Die in den Kirchenverträgen des Freistaates Sachsen geregelte kirchliche 
Mitwirkung im Bildungswesen, in: Arnd Uhle (Hg.), 20 Jahre Staatskirchenverträge in Sach-
sen, 2016, S. 61-85; Michael Goldhammer, Entweltlichung an den bayerischen Universitä-
ten? Konkordatslehrstühle im staatskirchenrechtlichen Kontext, BayVBl. 2014, 618-625; Jörg 
Gundel, Der Status der Länderstaatsverträge im deutschen Bundesstaatsrecht, DÖV 2017, 
15-22; Felix Hammer, Kirchensteuer und Konkordate, in: Ohly/Haering/Müller, FS Rees, S. 
917-932; Dietrich Pirson, Der Kirchenvertrag als Gestaltungsform der Rechtsbeziehungen 
zwischen Staat und Kirche, in: Festschrift für Hans Liermann zum 70. Geburtstag, 1964, S. 
177 – 195; Matthias Pulte, Die Besetzung der bischöflichen Stühle in Deutschland und den 
deutschsprachigen Ländern nach den Bestimmungen des kanonischen Rechts und der Kon-
kordate zwischen dem Apostolischen Stuhl und den Nationen, in: Holzner/Ludyga, Entwick-
lungstendenzen (→ 2. Handbücher etc.), S. 285-403; Sigurd Rink, Diener zweier Herren? 
Anmerkungen zur Praxisbewährung des Militärseelsorgevertrags, ZevKR, 64 (2019), 183-
187; Ulrich Scheuner, Kirchenverträge in ihrem Verhältnis zu Staatsgesetz und Staatsverfas-
sung, in: ders., Schriften zum Staatskirchenrecht, 1973, S. 355-372; Katia Schier, Die Be-
standskraft staatskirchenrechtlicher Verträge, 2009 (197 S.; StkA Bd. 48; zugl.: Bonn, Univ., 
Diss., 2008). 
 
§ 6 – Geltungsgrund und Wesen des Kirchenrechts, Gesetzgebung, und die Frage nach 
Grundrechten im Kirchenrecht sowie Demokratie in der Kirche:  
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a) Geltungsgrund und Wesen – überkonfessionell: Georg Essen/Nils Jansen (Hg.), 
Dogmatisierungsprozesse in Recht und Religion, 2011 (300 S.; mit Beitr. von Georg Essen, 
Michael Böhnke, Susanne Lepsius, Hubert Filser, Peter Neuner, Filippo Ranieri, Tilman 
Repgen, Andreas Thier, Michael Moxter, Hans-Peter Haferkamp, Knut Wenzel); Nils 
Jansen/David Kästle (Hg.), Kommentare in Recht und Religion, 2013 (510 S.); Nora 
Kalbarczyk/Timo Güzelmansur/Tobias Specker (Hg.), Gibt Gott Gesetze? Ius divinum aus 
christlicher und muslimischer Perspektive, 2019 (CIBEDO Schriftenreihe Bd. 5; 240 S.); 
Harald Seubert, Zwischen Religion und Vernunft. Vermessung eines Terrains, 2013 (694 
S.). 

 
b) Geltungsgrund und Wesen – Katholisch: Juan Ignacio Arrieta, Barmherzigkeit und 

kanonisches Recht. Die Erfahrung des lateinischen Kirchenrechts und die 
hermeneutische Aufgabe der Mediation, AfkKR 184 (2015), 16-33; ders., Barmherzigkeit 
und kanonisches Recht – aus der Erfahrung des Lateinischen Rechts, in: zur debatte 45 
(2015)/5, 12-15; Burkhard Josef Berkmann, Aktuelle rechtspluralistische Theorien in 
Deutschland und ihre Bedeutung für das Kirchenrecht, AfkKR, 187 (2020), 51–103; 
Sabine Demel, Spiritualität des Kirchenrechts, 2009 (Münsterschwarzacher Kleinschriften 
173; 128 S.); Peter Erdö, Theologie des kanonischen Rechts. Ein systematisch-
historischer Versuch, 1999; Libero Gerosa, Theologische Grundlegung des Kirchenrechts 
und das Recht anderer Religionen. Eine Herausforderung für die kanonistische 
Hermeneutik, in: Berkmann, Hat religiöses Recht Existenzberechtigung ( III. 2. a) 
Handbücher), S. 40-50; ders./Ludger Müller, Kirche ohne Recht?, Paderborn 2003; Markus 
Graulich, Unterwegs zu einer Theologie des Kirchenrechts. Die Grundlegung des Rechts 
bei Gottlieb Söhngen (1892-1971) und die Konzepte der neueren 
Kirchenrechtswissenschaft, 2006 (Kirchen- u. Staatskirchenrecht Bd. 6; zugl. Habil.-Schr. 
Univ. Mainz 2004; 438 S.); Zenon Kardinal Grocholewski, Das Kirchenrecht im Dienst der 
vollen Wahrheit über den Menschen, AfkKR 186 (2017-2019), 175–180; Judith Hahn, 
„Gesetz der Wahrheit“. Rechtstheoretische Überlegungen im Anschluss an aktuelle 
päpstliche Äußerungen zur Rechtsbegründung, AfkKR 181 (2012), 106-128; dies., Dem 
Recht gehorchen? Zum Problem des Gehorsams als Rechtspflicht, AfkKR 186 (2017-19), 
459–492; dies., Wieviel an Recht verträgt die Kirche? Eine theoretische und theologische 
Problemanzeige zur Reichweite des kirchlichen Regelungsanspruchs, in: FS Ludger 
Müller, S. 81-98; Heribert Hallermann, Ignorantia iuris – (K)ein Problem für die Kirche?, 
AfkKR  185 (2016), 369–389; Walter Kardinal Kasper, Barmherzigkeit im Kirchenrecht, 
SdZ, 234. Bd. (2016), S. 230-238; Yves Kingata, Rechtskulturen in Afrika südlich der 
Sahara und der Codex Iuris Canonci. Eine Herausforderung für die kanonische 
Rechtstradition?, AfkKR 186 (2017-2019), 127–145; ders., Rechtskulturen in Afrika 
südlich der Sahara und der CIC. Eine Herausforderung für die kanonische 
Rechtstradition?, in: zur debatte, Jg. 47 (2017)/5, 25-28; Peter Kistner, Rechtstheologie. 
Ein Problemdurchgang, 2017 (TKS Bd. 17; VIII, 272 S.); Peter Krämer, Warum und wozu 
kirchliches Recht? Zum Stand d. Grundlagendiskussion in d. kath. 
Kirchenrechtswissenschaft, 1979; Karl Kardinal Lehmann, Lateinische Denkform. Ihre 
Bedeutung für Weltkirche und Recht, in: Paul Kirchhof, 2013, 1. Bd., 2013, S. 385-399; 
Christoph Link, Katholizismus und Jurisprudenz, ZevKR 55 (2010), 405-415; Eva Maria 
Maier, Communio versus Gerechtigkeit?, öarr 52 (2005), 63-87; dies., Was ist 
Rechtstheologie?, öarr 51 (2004), 211-220; Thomas Meckel/Matthias Pulte (Hg.), Ius 
semper reformandum. Reformvorschläge aus der Kirchenrechtswissenschaft, 2018 
(Kirchen- und Staatskirchenrecht, Bd. 28; 229 S.); Ludger Müller, Der Rechtsbegriff im 
Kirchenrecht. Zur Abgrenzung von Recht und Moral in der deutschsprachigen 
Kirchenrechtswissenschaft des 19. und 20. Jahrhunderts, 1999, (Münchener Theolog. 
Studien, Kan. Abt.; XXXV, 342 S.); Christoph Ohly, Glaube und Recht. Perspektiven 
einer ambivalenten Beziehung, AfkKR 186 (2017-2019), 54–73; ders., Glaube und Recht. 
Perspektiven einer ambivalenten Beziehung, in: zur debatte, Jg. 47 (2017)/5, 32-35; 
Helmuth Pree, Kirchenrecht und Barmherzigkeit. Rechtstheologische und 
rechtstheoretische Aspekte, AfkKR 184 (2015), 57-74, gekürzt auch in: zur debatte 45 
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(2015)/5, 20-22; ders., Kirchenrechtstheorie als eigenständige kanonistische 
Grundlagendisziplin, AfkKR 178 (2009), 52-67; ders., Profil und Herausforderungen der 
Kanonistik am Beginn des dritten Jahrtausends, AfkKR 186 (2017-2019), 74–110; ders., 
Profil und Herausforderungen der Kanonistik am Beginn des dritten Jahrtausends, in: zur 
debatte, Jg. 47 (2017)/5, 35-38;  Antonio M. Rouco Varela, Theologische Grundlegung des 
Kirchenrechts – Neue Perspektiven, AfKKR 172 (2003), 23-37; Reinhold Sebott, 
Gnadenrecht. Der Beitrag von Hans Adolf Dombois zur Fundamentalkanonistik, 2009 (330 
S.); Eva M. Synek, Gottesrecht – Kirchenrecht – Menschenrecht, öarr 53 (2006), 213-233; 
Péter Szabó, Canon Law and mercy from the oriental point of view, AfkKR 184 (2015), 
34-56; ders., Kanonisches Recht und Barmherzigkeit aus der Perspektive des 
orientalischen Kirchenrechts, in: zur debatte 45 (2015)/5, 16-19; Jean Werckmeister, Die 
Bibel als normative Quelle des Kirchenrechts in: Andreas Weiß/Stefan Ihli (Hg.), 
Kulturgutschutz u. Kirche, Bibel u. Kirchenrecht, 2004, S. 125-134; Myriam Wijlens, Die 
Interaktion von Lehre und kirchlichen Rechtsstrukturen in der katholischen Kirche, in: 
Kranemann/Mandry/Müller, Religion und Recht ( III. 2. a) Sammelwerke), S. 13-34. 

 
c) Geltungsgrund und Wesen – Evangelisch: ( auch § 9 - Evangelisches Kirchenrecht, 

d) 3. Bekenntnis sowie theol. Grundlagen kirchl. Lebens u. Kirchenrecht) Joachim E. 
Christoph, Wozu evangelisches Kirchenrecht?, ZevKR 51 (2006), 556-588; Ingolf U. 
Dalferth, Naturrecht in protestantischer Perspektive, 2008; Hans Adolf Dombois, Das 
Recht der Gnade, Bd. 1 1961/21969, Bd. 2 (Grundlagen und Grundfragen der 
Kirchenverfassung in ihrer Geschichte) 1974, Bd. 3 (Verfassung und Verantwortung) 1983; 
Michael Droege, Eigenheiten der evangelischen Kirchenrechtswissenschaft, ZevKR 62 
(2017), 221-235; Udo Ebert, Rechtfertigung und Gerechtigkeit. Versuch eines Vergleichs 
zwischen theologischer und juristischer Lehre, in: Kristian Kühl (Hg.), Rom, Recht, 
Religion. Symposion für Udo Ebert zum siebzigsten Geburtstag, 2011, S. 549-561; 
Michael Germann, Evangelisches Kirchenrecht: eine Bestimmung des Verhältnisses von 
Religion und Recht für kirchliches Handeln, in: Kranemann/Mandry/Müller, Religion und 
Recht ( III. 2. a) Sammelwerke), S. 35-55; ders., Der Status der Grundlagendiskussion in 
der evangelischen Kirchenrechtswissenschaft, ZevKR 53 (2008), 375-407; Johannes 
Heckel, Lex Charitatis. Eine juristische Untersuchung über das Recht in der Theologie 
Martin Luthers, 21973; Werner Heun, Das Gesetz in Staat und Kirche, ZevKR 49 (2004), 
443-464; Martin Honecker, Evangelisches Kirchenrecht, in: ders., Recht in der Kirche des 
Evangeliums, 2008, S. 133-156; ders., Gesetz, Recht, Evangelium, öarr 58 (2011), 328-351; 
ders., Gibt es ein „evangelisches“ Kirchenrecht?, ZThK 102 (2005), 93-114 = ders., Recht in 
der Kirche des Evangeliums, 2008, S. 15-35; Wolfgang Huber, "Geistlich und rechtlich in 
unaufgebbarer Einheit". Ordnung der Kirche in theologischer Perspektive, ZevKR 63 
(2018), 1-13; Uwe Kai Jacobs, Kirchenrecht und Staatskirchenrecht – was ist damit 
gemeint und was hat das mit der Universität Mainz zu tun?, Mainzer Evangelisch-

Theologische Zeitschrift [MaTheoZ], SoSe 2017 (2017), S. 52-58; Achim Janssen, 

Fragwürdiger Abschied vom usus politicus legis als Grundlage evangelischen Rechts- und 
Staatsdenkens. Eine Stellungnahme zu Wolfgang Hubers Buch: Gerechtigkeit und Recht, 
ZevKR 54 (2009), 1-33; ders., Die Unabhängigkeit des evangelischen Kirchenrechts von 
der (theologischen) Ethik. Anmerkungen zu seiner theologischen Begründung durch 
Gerhard Ebeling, ZevKR 51 (2006), 277-308; Karl-Christoph Kuhn, "Lebensordnung" im 
"Geist". Zur aktuellen Reichweite der Grundlegung des Kirchenrechts bei Hans von 
Campenhausen (1903–1989); ZevKR 59 (2014), 96-114; Dietz Lange: Zur theologischen 
Begründung des Kirchenrechts, ZevKR 50 (2005), 1-15; Hans Liermann, Über die neuere 
Entwicklung des evangelischen Kirchenrechts, in: ders., Der Jurist und die Kirche, 1973, 
S. 226-244; Christoph Link, Ius Divinum, FS Okko Behrends, 2009, S. 319-334; Michael 
Moxter, Die Kirche und ihr Recht. Perspektiven einer theologischen Annäherung an den 
Rechtspositivismus, ZevKR 56 (2011), 113-139; Hendrik Munsonius, Funktion des 
Rechts und Rolle der Juristen in der evangelischen Kirche, öarr 56 (2009), 214-230; 
ders., »… geistlich und rechtlich in unaufgebbarer Einheit« Das Leitungsdogma als 
Pathosformel, ZevKR, 64 (2019), 47-67; ders., Kirchenrecht in der Kirchenreform, ZevKR 
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66 (2021), 60-69; ders., Kirchenrecht zwischen Positivismus und Bekenntnisbindung, 
ZevKR 56 (2011), 279-293; ders., Wen bindet und berechtigt das evangelische 
Kirchenrecht?, ZevKR 59 (2014), 257-278; René Pahud de Mortanges, Was ist das 
Besondere am (reformierten) Kirchenrecht – und welche staatlichen Vorgaben muss es 
beachten? Reflexionen anlässlich der Teilrevision der Freiburger Kirchenordnung, SJKR 
13 (2008), 75-86; Reiner Preul, Begründung des Kirchenrechts aus der Sicht der 
Praktischen Theologie, ZevKR 56 (2011), 140-157; Klaus Schlaich, Die 
Grundlagendiskussion zum evangelischen Kirchenrecht, in: ders., GA, 1997, S. 269-287; 
ders., Kirchenrecht und Kirche. Grundfragen einer Verhältnisbestimmung heute, ebd., S. 
288-321; Mathias Schmoeckel, ders., Das Recht der Reformation. Die epistemologische 
Revolution der Wissenschaft und die Spaltung der Rechtsordnung in der Frühen Neuzeit, 
2014 (XVIII, 311 S.); Reinhard Slenczka, Usus politicus legis – Das universale Gesetz 
und Gericht Gottes, ZevKR 55 (2010), 374-401; Christoph Thiele, Das Kirchenrecht und 
die Barmer Theologische Erklärung, ZevKR 56 (2011), 294-305; Konrad Stock, 
Rechtfertigung und Recht, in: FS Jan Schapp, 2010, S. 463-471; Thomas Wagenitz, 
Gesetz und Evangelium - Evangelium und Gesetz. Versuch einer Verhältnisbestimmung 
aus der Sicht reformatorischer Theologie, in: FS Gerd Brudermüller, 2014, S. 867-876; 
Heinrich de Wall, Form und Funktion des Rechts in der evangelischen Kirche, AfkKR 186 
(2017-2019), 111–126; ders, Form und Funktion des Rechts in der evangelischen Kirche, 
in: zur debatte, Jg. 47 (2017)/5, 39-42; Andreas Weiss, Kirchenrecht der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg und ausgewählter evangelischer Freikirchen – ein 
Rechtsvergleich, 2012 (JE, Bd. 99; zugl. Diss. iur. Univ. Tübingen 2011; XXIX, 579 S.); 
Erik Wolf, Recht des Nächsten. Ein rechtstheolog. Entwurf, 1958; ders., 
Rechtstheologische Studien, 1972; Uvo Andreas Wolf, Ius Divinum. Erwägungen zur 
Rechtsgeschichte und Rechtsgestaltung, 1970; Arne Ziekow, Rechtstheologie – Eine 
Annäherung, ZevKR 51 (2006), 309-326. 

 
d) Grundrechte im Kirchenrecht: Internationale Theologische Kommission, Die 

Religionsfreiheit im Dienste des Allgemeinwohls. Eine theologische Auseinandersetzung mit 
den aktuellen Herausforderungen, VAS 221 (21. 3. 2019; 92 S.); Marcus Arning, 
Grundrechtsbindung der kirchlichen Gerichtsbarkeit, 2017 (Diss. iur. Univ. Münster 2016; 
Schriften zum Religionsrecht Bd. 8; 338 S.); Gunter Barwig, Die Geltung der Grundrechte 
im kirchlichen Bereich. Eine Untersuchung zur Grundrechtsfähigkeit und 
Grundrechtsbindung der Religionsgemeinschaften, 2004 (SzStKR, Bd. 21; zugl. Diss. iur. 
Univ. Heidelberg 2009; 346 S.); Martin Baumeister/Michael Bohnke/Marianne Heimbach-
Steins, Saskia Wendel (Hg.), Menschenrechte in der katholischen Kirche. Historische, 
systematische und praktische Perspektiven, 2018 (Gesellschaft – Ethik – Religion Bd. 12; 
400 S.); Tamara Bloch, Die Stellungnahmen der römisch-katholischen Amtskirche zur 
Frage der Menschenrechte seit 1215. Eine historische Untersuchung unter besonderer 
Berücksichtigung der Gewährleistungen im CIC/1983, 2008 (XX, 256 S.); Norbert 
Brieskorn, Menschenrechte und Kirche, SdZ, 217 (1999), 3-14; Jörg Ernesti/Martin M. 
Lintner/Markus Moling (Hg.), Kirche und Menschenrechte. Ein spannungsvolles 
Verhältnis, Innsbruck/Wien 2018 (Brixner Theologisches Jahrbuch 8 [2017]; 224 S., m. 
Abb.); Karl Gabriel/Christian Spieß/Katja Winkler, Catholicism and Religious Freedom. 
Renewing the Church in the Second Vatican Council, 2019 (XII, 293 S.); Christian 
Heckel, Grundrechte in evangelischen Kirchenverfassungen, ZevKR 63 (2018), 233-262; 
Martin Heckel, Luthers Traktat „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ als Markstein des 
Kirchen- und Staatskirchenrechts, ZThK, 109 (2012), 122-152; Marianne Heimbach-Steins, 
Menschenrechte in der katholischen Kirche, Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften 
Bd. 55 (2014) (300 S.); Martin Honecker, Möglichkeiten und Grenzen eines 
Grundrechtsschutzes in der Kirche, in: ders., Recht in der Kirche des Evangeliums, 2008, 
S. 430-445; Peter G. Kirchschläger, Wie können Menschenrechte begründet werden? Ein 
für religiöse und säkulare Menschenrechtskonzeptionen anschlussfähiger Ansatz, 2013 
(ReligionsRecht im Dialog, Bd. 15; zugl.: Habil.-Schr. Univ. Freiburg/Schweiz 2012; VII, 
415 S.); Eckart Klein, Bedeutung und Verständnis der Menschenrechte im Denken der 

https://www2.brill.com/e/319031/g-titel-978-3-506-78900-6-html/27y2hr/136369138?h=qnhikhKN_6GDA2ji0KkcFwymX8ucwjkhjjRTITEBPMw
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katholischen Kirche und der evangelischen Kirche in Deutschland, ZevKR 57 (2012), 410-
428; Heribert Franz Köck, Menschenrechte in der Kirche. Mit Bezug auf die in der EMRK 
enthaltenen europäischen Grundrechtsstandards, in: Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 
Internationales Privatrecht und Europarecht [ZfRV], 37. Jg. (1996), 89-108; Peter Krämer, 
Religionsfreiheit in der Kirche. Das Recht auf religiöse Freiheit in der kirchlichen 
Rechtsordnung, 1981 (Canonistica 5; 41 S.); Adrian Loretan, Kirche als Anwältin der 
Freiheit, AfkKR 186 (2017-19), 647–657; Giusep Nay, Staatliches Religionsrecht und 
Freiheit in der Kirche, Orientierung 73 (2009), 91-93; Kerry O'Halloran, The Church of 
England – Charity Law and Human Rights, 2013 (Ius Gentium: Comparative 
Perspectives on Law and Justice, Vol. 36; XVIII, 241 S.); Markus Patenge, Grundrecht 
Gewissensfreiheit. Genese, Funktion und Grenzen aus moraltheologischer und 
rechtlicher Perspektive, 2013 (Studien der Moraltheologie, N.F. 1; 232 S.); Helmuth Pree, 
Gelten die Menschenrechte auch im Inneren der Kirche?, AfkKR, 185 (2016), 62–87; 
Wilhelm Rees, Katholische Kirche und Menschenrechte. Erwartungen an ein künftiges 
Strafrecht, in: FS Ludger Müller, S. 639-666; Johannes A. van der Ven/Hans-Georg 
Ziebertz (ed.), Tensions within and between Religions and Human Rights, 2012 
(Empirical Research in Religion and Human Rights, vol. 2; VI, 258 S.); Fabian Wittreck, 
Christentum und Menschenrechte. Schöpfungs- oder Lernprozess?, 2013 (VIII, 119 S.); 
Hans F. Zacher,  Grundrechte und Katholische Kirche, FS Klaus Obermayer, 1986, 325-
335. 

 
e) Demokratie in der Kirche: Internationale Theologische Kommission, Die Synodalität in 

Leben und Sendung der Kirche, VAS 215 (2. 3. 2018); Rolf-Peter Callies, Kirche und 
Demokratie, 1966 (Theolog. Existenz heute, N. F. 133; 41 S.); Felix Hafner, Kirche und 
Demokratie. Betrachtungen aus juristischer Sicht, SJKR 1997, 37-90; Dieter Maximilian 
Haschke, Demokratie in der Kirche? Über den Anspruch und die Möglichkeiten einer 
Demokratisierung der Kirche im Spiegel der Bischofssynode, in: Wilhelm Rees/Ludger 
Müller (Hg.), Synodale Prozesse in der katholischen Kirche, 2016, S. 35-54; Hans 
Michael Heinig, Protestantismus und Demokratie, ZevKR, 60 (2015), 227-264; Uwe Kai 
Jacobs, Demokratie? Zur Hermeneutik der allgemeinen Kirchenwahl und zur 
partizipativen Kirchenkultur, KuR, 26 (2020), 111-121; ders., Demokratie? Zur 
Hermeneutik der allgemeinen Kirchenwahl, Pfarrvereinsblatt 2019/5, 221-228; Daniel 
Kosch, Demokratisch – solidarisch – unternehmerisch. Organisation, Finanzierung und 
Management in der katholischen Kirche in der Schweiz (FVRR 19; XXX, 243 S.), 2007; 
Walter Leisner, Gott und Vok. Religion und Kirche in der Demokratie. Vox Populi – Vox 
Dei?, 2008 (166 S.); Ruedi Reich, Kirche und Demokratie. Betrachtungen aus 
theologischer Sicht, SJKR 1997, 13-35; Thomas Schüller/Thomas Neumann, Demokratie 
und Wahrheit – Entscheidungsprozesse in der Kirche aus kanonistischer Perspektive, 
ZevKR, 60 (2015), 265-293; Günther Wassilowsky, Abstimmen über die Wahrheit? 
Entscheidungskulturen in der Geschichte der Kirche, SdZ, 233 Bd. (2015), 219-233; Paul 
Wehrle, Thesen zum Kontext "Demokratie in der Kirche", FS Hans-Wolfgang Strätz, 
2009, S. 565-573; Jörg Winter. Demokratie und Gewaltenteilung in der Kirche, KuR 19 
(2013), 248-261. 

 
§ 7 – Ökumene und Kirchenrecht: Christine Axt-Piscalar, Einheit in gestalteter Vielfalt. 500 
Jahre Reformation und die Frage nach der ökumenischen Zielvorstellung für die Einheit der 
Kirche, ZevKR  63 (2018), 111-130; Wolfgang Bock (Hg.), Gläubigkeit und Recht und Freiheit. 
Ökumenische Perspektive des katholischen Kirchenrechts, 2006 (137 S.); Reinhard Brandt, 
Lasst ab vom Ablaß. Ein evangelisches Plädoyer, 2008 (297 S.); Hanns Engelhardt, 
Zwischenkirchliche Beziehungen als Gegenstand des weltlichen und des kirchlichen Rechts, 
öarr, 58 (2011), 77-136; ders., Zwischenkirchliche Vereinbarungen - ein Weg zu mehr 
ökumenischer Gemeinsamkeit?, FS Achim Krämer, 2009, S. 583-596; Dietmar Konrad, Der 
Rang und die grundlegende Bedeutung des Kirchenrechts im Verständnis der evangelischen 
und katholischen Kirche, 2009 (JE, 550 S.); Hans Liermann, Ökumenisches Kirchenrecht, in: 
ders., Der Jurist und die Kirche, 1973, 13-23; Birgit S. Moser-Zoundjiekpon, Ökumene im 
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Bildungsbereich – die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems, öarr, 56 (2009), 433-
446; René Pahud de Mortanges (Hg.), Ökumene im Kirchenrecht?, 1996; Helmuth Pree, Par 
cum pari. Rechtliche Implikationen des ökumenischen Dialogs, AfkKR 174 (2005), 353-379; 
Wilhelm Rees, Der Kirchenbegriff in katholischem und evangelischem Verständnis – 
Verbindendes und Trennendes aus kanonistischer Sicht, FS Wolfgang Rüfner, 2003, 681-710; 
ders., Ökumene. Kirchenrechtliche Aspekte, 2014 (Kirchenrechtl. Bibliothek Bd. 13; 276 S.); 
Christian Schad/Karl-Heinz Wiesemann (Hg.); Bericht über Kirche und Kirchengemeinschaft. 
Ergebnis einer Konsultationsreihe im Auftrag der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in 
Europa und des Pästlichen Rats zur Förderung der Einheit der Christen, 2019 (70 S.); Eva 
Maria Synek, Ökumenisches Kirchenrecht, öarr 49 (2002), 53-68; Jörg Winter, Zum 
Amtsverständnis der römisch-katholischen und der evangelischen Kirche, FS Wolfgang Rüfner, 
2003, 975-985. 
 

§ 8 – Katholisches Kirchenrecht 
a) Universalität und Partikularität der katholischen Kirche, 

universalkirchliche und partikulare Rechtsnormen 
1. Universalkirchliche und partikulare Rechtsnormen 

aa) Wesen der Kirche: 2. Vat. Konzil, Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt 
von heute: "Gaudium et spes"; 2. Vat. Konzil, Dogmatische Konstitution über die 
Kirche: "Lumen gentium"; 2. Vat. Konzil, Dekret über den Ökumenismus: "Unitatis 
redintegratio"; 2. Vat. Konzil, Dekret über die katholischen Ostkirchen: "Orientalium 
Ecclesiarum"; Helmuth Pree, Eine Kirche in vielen Völkern, Sprachen und Riten, 
AfkKR 178 (2009), 396-426. 

 
bb) Universalkirchliche und partikulare Rechtsnormen: Ansgar Hense, Einheitlichkeit 

in kirchchlicher Rechtssetzung und Rechtsanwendung? Vorläufige Überlegungen zu 
einer Thematik aus deutscher Perspektive, in: Ohly/Haering/Müller,  FS Rees, 2020, 
S. 933-945; Peter Krämer (Hg.), Universales und partikulares Recht in der Kirche. 
Konkurrierende oder integrierende Faktoren?, 1999; Gerhard Ludwig Müller, In quibus 
et ex quibus – Zum Verhältnis von Ortskirche und Universalkirche, EssG 37 (2003), 59-
70; Marianne Pesendorfer, Partikulares Gesetz und partikularer Gesetzgeber im System 
des geltenden lateinischen Kirchenrechts, 1975 (Kirche und Recht 12; 134 S.); Richard 
Puza/Abraham P. Kustermann (Hg.), Eine Kirche - ein Recht? Kirchenrechtliche 
Konflikte zwischen Rom und den deutschen Ortskirchen, 1990. 

 
2. Codex Iuris Canonici [CIC], Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium [CCEO] 
Bernd Jochen Hilberath, Der Codex Iuris Canonici als authentische Rezeption des Zweiten 
Vatikanums?, RJKG 26 (2007), 39-46; János Hollós, CCEO und partikularrechtliche 
Regelungen der griechisch-katholischen Kirche in Ungarn, FS Carl Gerold Fürst, 2003, 77-86; 
Norbert Lüdecke, Der Codex Iuris Canonici als authentische Rezeption des Zweiten 
Vatikanums, RJKG 26 (2007), 47-69; Helmuth Pree, Der »Codex Canonum Ecclesiarum 
Orientalium«. Sein Ort im katholischen Kirchenrecht und im ökumenischen Dialog, in: FS 
Ludger Müller, S. 769-782; Klaus Zeller, Die Terminologie der kirchlichen Gesetzbücher. 
Versuch einer Bestandsaufnahme zur kirchlichen Rechtssprache des CIC und des CCEO, in: 
FS Ludger Müller, S. 139-168. 

 
4. Kirchliches Gewohnheitsrecht 
Giuseppe Comotti, La consuetudine nel diritto canonico, Padua 1993; Josef Trummer, Die 
Gewohnheit als kirchliche Rechtsquelle. Ein Beitrag zur Erklärung des Codex Juris Canonici, 
Wien 1932.  
 
5. Partikularkirchenrecht:  Nachweise zu § 8 a) 1. bb). 
 
6. Vertragskirchenrecht:  Nachweise zu § 5. 
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b)  Grundzüge des katholischen Kirchenrechts nach der Regelung des CIC  
1. Allgemeine Normen 

aa) Kirchliche Gesetze, Gewohnheitsrecht, allg. Dekrete und Instruktionen, allg. Rechts-
grundsätze, Interpretationsprinzipien, Verträge innerhalb der Kirche: Joseph Clifford, 
Contracts Between Ecclesiastical Entities According to Canon Law, 2018 (Diss. theol.; 309 
S.); Libero Gerosa, Grundlagen und Paradigmen der Gesetzesauslegung in der Kirche, 2000; 
Heribert Hallermann, Kunst kommt von Können. Betrachtungen zur Gesetzgebungskunst am 
Beispiel der Leitlinien zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz, AfkKR 182 (2013), 386-425; Lars Hummel, Allgemeines Gesetz und Ein-
zelfallgerechtigkeit im kanonischen und im staatlichen Recht, 2015 (88 S.); Severin J. Lederhil-
ger, Repetition oder Innovation? Bemerkungen zu Interpretationsgrundsätzen für den CIC/1983, 
AfkKR 172 (2003)/Heft I; Julio García Martín, Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici, 
3Rom 1999; Christoph Ohly, Gravis necessitas. Erwägungen zu einem unbestimmten Begriff 
der kirchlichen Gesetzbücher, AfkKR 175 (2006), 473-485; Ulrich Rhode, Mindestanzahlen im 
kanonischen Recht, in: Ohly/Haering/Müller, FS Rees, S. 181-196; Wolfgang F. Rothe, Re-
daktionelle Versehen im Motu proprio „Summorum Pontificum“. Eine Anfrage an die kirchli-
che Rechtskultur, AfkKR 182 (2013), 426-446; Thomas Schüller, Auslegung von Gesetzen 
im Kirchenrecht. Ein rechtshistorischer und antekanonistischer Beitrag zur Debatte, in: FS 
Ludger Müller, S. 127-138; Stephan Schwarz, Strukturen von Öffentlichkeit im Handeln der 
katholischen Kirche. Eine begriffliche, rechtshistorische und kirchenrechtliche Untersuchung, 
2004; Knut Walf, Die andere Seite des Gesetzes. Marginalien zur Rezeption in der Kirche, SdZ, 
222 (2004), 257-268; Markus Walser, Gesetzeskonkurrenz. Vom Umgang mit konkurrierenden 
oder sich widersprechenden Rechtsnormen insbesondere im Rahmen der Gesetzgebung, in: 
Ohly/Haering/Müller, FS Rees, S. 197-206; Klaus Zeller, Die Terminologie der kirchlichen 
Gesetzbücher. Versuch einer Bestandsaufnahme zur kirchlichen Rechtssprache des CIC 
und des CCEO, in: FS Ludger Müller, S. 139-168. 
 
bb) Verwaltungsakte: Ronny Raith, Verwaltungsermessen im Kanonischen Recht, 2007. 
 
cc) Dokumentation kirchlichen Wirkens, kirchliche Archive: Angelo Giorgio Ghezzi (Hg.), 
Archivistica ecclesiastica. Problemi, strumenti, legislazione, Milano 2001 (458 S.); Stephan 
Haering, Zur rechtlichen Ordnung des kirchlichen Archivwesens, AfkKR 171 (2002), 442-457; 
Felix Hammer, Der Auftrag der kirchlichen Archive zum Kulturgut- und Archivalienschutz 
nach katholischem Kirchenrecht und weltlichem Verfassungsrecht, KuR 19 (2013), 157-167; 
Martin Rehak, Gleichgeschlechtliche Partnerschaften im kirchlichen Matrikelwesen, AfkKR 178 
(2009), 459-482; ders., Rechtliche Aspekte bei der Transferierung von Archiv- und 
Bibliotheksgut ins Ausland bzw. aus dem Ausland, in: Ordenskorrespondenz, Bd. 58 (2017), 
S. 471-480; Heribert Schmitz, Die pfarrlichen Kirchenbücher. Zur Frage des Rechtsträgers 
und des Eigentümers der "libri paroeciales", 1992 (hg. v. d. Bundeskonferenz der Kirchl. 
Archive in Deutschland; Beitr. z. Archivwesen d. Kath. Kirche Deutschlands 2; 116 S.). 
 
dd) Physische und juristische Personen, Kirchenzugehörigkeit, Rechtsfolgen des 
Kirchenaustritts: Georg Bier (Hg.), Der Kirchenaustritt. Rechtliches Problem und pastorale 
Herausforderung, 2013 (Theologie kontrovers; 286 S.); ders., Was ist ein Kirchenaustritt?, 
HK 2006, 348 ff.; Alphonse Borras, Theologische Fragen zum Kirchenaustritt, ThQ 188 (2008), 
86-100; B. Dennemarck, Eheschließung trotz Kirchenaustritt? Rechtliche Neuorientierung 
nach dem Motu Proprio Omnium in mentem, AfkKR 180 (2011), 92-117; Georg Dietlein/Jan-
Gero Alexander Hannemann, Katholisch ohne Kirchensteuer? Bleibende Unklarheiten nach 
dem Allgemeinen Dekret der Deutschen Bischofskonferenz vom 15. März 2011, AfkKR 181 
(2012), 467-486; Thomas Duve, Zur Rechtsfähigkeit im Kirchenrecht, AfkKR 171 (2002)/Heft II; 
Georg Gänswein, Kirchengliedschaft gemäss dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Zur 
Vorgeschichte, Erarbeitung und Interpretation der konziliaren Lehraussagen über die 
Zugehörigkeit zur Kirche, St. Ottilien, 1996; ders., Kirchengliedschaft. Vom Zweiten 
Vatikanischen Konzil zum Codex iuris canonici. Die Rezeption der konziliaren Aussagen 
über die Kirchenzugehörigkeit in das nachkonziliare Gesetzbuch der lateinischen Kirche, 
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1995; Markus Graulich, Ist der Kirchenaustritt ein actus formalis defectionis ab Ecclesia 
catholica – Ein Beitrag zur Diskussion, KuR 2008, 1-16; ders., Der Kirchenaustritt und seine 
Folgen im kanonischen Recht, in: Adrian Loretan (Hg.), Religionsfreiheit im Kontext der 
Grundrechte, 2011, S. 331-359; Gerald Gruber, Actu Formali ab Ecclesia Catholica Deficere. 
Zur Problematik des vor staatl. Stelle vollzogenen Kirchenaustritts […], 2009 (Diss. theol./iur. 
can. Kath. Péter-Pázmany-Univ. Budapest 2009; XVIII, 344 S.); Elmar Güthoff/Stephan 
Haering/Helmuth Pree (Hg.), Der Kirchenaustritt im staatlichen und kirchlichen Recht, 2011 
(Quaestiones disputatae Bd.243; 180 S.); Elmar Güthoff, Kirchenstrafrechtliche Aspekte des 
vor dem Staat vollzogenen Kirchenaustritts, in:  Güthoff/Haering/Pree, Kirchenaustritt, 
2011, S. 124-144 = Thomas Holzner/Hannes Ludyga (Hg.), Entwicklungstendenzen des 
Staatskirchen- und Religionsverfassungsrechts, 2013, S. 449-466; Stephan Haering, Die 
Richtlinien der Polnischen Bischofskonferenz zum Abfall von der katholischen Kirche durch 
formalen Akt aus dem Jahr 2008, AfkKR 180 (2011), 514-528; Felix Hammer, Der 
Kirchenaustritt im staatlichen und kirchlichen Recht, ZevKR 58 (2013), 200-209; K. Huber, 
Mitglied in der Gemeinde Christi. Neutestamentliche Perspektiven zur Frage der 
Kirchengliedschaft, ThPQ 156 (2008), 49-57; Daniela Knepper, Defecting from the Church by 
a formal act. The German discussion 1969-2009, in: Jurist, Bd. 72 (2012)/2, S. 544-576; 
Peter Krämer, Kirchenaustritt – Beweggründe und Rechtsfolgen, SdZ 225 (2007), 44-54; 
Joseph Listl, Die Rechtsfolgen des Kirchenaustritts in der staatlichen und kirchlichen 
Rechtsordnung, FS Matthäus Kaiser, 1989, S. 160-186 = Listl, Kirche im freiheitl. Staat, 
1996, S. 648-671; René Löffler, Ungestraft aus der Kirche austreten? Der staatliche 
Kirchenaustritt in kanonistischer Sicht, 2007; Martin Löhnig/Mareike Preisner, Aus aktuellem 
Anlass: Zu den Folgen eines Kirchenaustritts nach den Landeskirchenaustrittsgesetzen, AöR 
137 (2012), 118-134; dies., Verhältnis von Kirchenaustritt zur Kirchensteuerpflicht, NVwZ 
2013, 39-42; Ralf Miggelbrink, Kirchenaustritt – Verwaltungsakt oder Bruch mit der 
Gemeinschaft der Glaubenden?, in: zur debatte 7/2010, S. 22 f.; Stefan Muckel, Bloßer 
„Körperschaftsaustritt“ (nur) formal möglich – Anmerkung zu BVerwG, Urteil vom 26. 9. 2012, 
Az.: 6 C 7.12, KuR 2012, 209-213; ders., Kein bloßer „Körperschaftsaustritt“. Das Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 26. 9. 2012 aus juristischer Sicht, in: → Bier, Der 
Kirchenaustritt, S. 107-119; ders., Kein „Körperschaftsaustritt“ als „Kirchenaustritt“, KuR 
2010, 26-32; ders., Kirchenaustritt, „Körperschaftsaustritt“ und das Vorgehen Roms, KuR 
2010, 188-191; ders., Körperschaftsaustritt oder Kirchenaustritt? Der sogenannte 
Kirchenaustritt im Schnittfeld von staatlichem Verfassungsrecht und katholischem 
Kirchenrecht, JZ 2009, 174-182; ders., Nochmals: Verhältnis von Kirchenaustritt und 
Kirchensteuerpflicht, NVwZ 2013, S. 260-263 [Erwiderung auf Löhnig/Preisner, NVwZ 2013, 
39-42]; Marcus Nelles, Der Kirchenaustritt – kein „actus formalis defectionis“, AfkKR 175 
(2006), 353-373; Nils Petrat, Wer gehört wirklich zur katholischen Kirche? 
Kirchenzugehörigkeit zwischen Kanonistik und Dogmatik, 2018 (Paderborner Theologische 
Studien Bd. 57; 500 S.); Bruno Primetshofer, Kirchenaustritt – Schisma?, öarr 53 (2006), 
205-212; ders., Der Kirchenaustritt und seine rechtlichen Folgen, ThPQ 156 (2008), 34-38; 
Richard Puza, Ausgewählte Texte zum Thema Kirchenzugehörigkeit, Eintritt, Mitgliedschaft, 
Austritt, ThQ 188 (2008), 127-141; Stefan Rambacher, Das Rundschreiben des Päpstlichen 
Rates für die Gesetzestexte vom 13. März 2006 zum actus formalis und die darauf Bezug 
nehmende Erklärung der Deutschen Bischöfe zum Kirchenaustritt vom 24. April 2006, DPM 
15/16 (2008/09), 219-244; Wilhelm Rees, „Die Beurteilung der kirchenrechtlichen Folgen 
bezüglich Ehesakrament (Can. 1117) obliegt dem Diözesangericht.“ Kirchenbeitrag, 
Kirchenaustritt, Actus formalis und die diesbezüglichen Regelungen der Österreichischen 
Bischofskonferenz und der jeweiligen österreicheischen Diözesanbischöfe, DPM 15/16 
(2008/09), 245-291; Wolfgang Rüfner, Juristische Personen im katholischen Kirchenrecht und 
im deutschen weltlichen Recht, in: FS Hans-Jürgen Becker, 2009, S. 183-196; Barbara 
Schmal, Das staatliche Kirchenaustrittsrecht in seiner historischen Entwicklung, 2013 (JE Bd. 
102; Diss. iur. Univ. Tübingen 2011; XVIII, 372 S.); Heribert Schmitz, Kirchenaustritt als 
„actus formalis“, AfkKR 174 (2005), 502-509; ders., „Actus formalis defectionis ab Ecclesia“ 
(c. 1117 CIC), in: ders. Kirchenrechtliche Gutachten und Stellungnahmen, 2004, S. 483-488; 
Andreas Weiß, Der actus formalis in Deutschland. Wir müssen in der eherechtlichen Bewertung 
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des „Kirchenaustritts“ umdenken!, FS Klaus Lüdicke, 2008, S. 667-694; Hartmut Zapp, 
„Kirchenaustritt“ zur Vermeidung von Kirchensteuern – nun ohne kirchenrechtliche 
Konsequenzen, FS Georg May, 2006, 673-707; ders., Körperschaftsaustritt wegen 
Kirchensteuern – kein „Kirchenaustritt“, KuR 2007, 66-90; Martin Zumbült, Körperschaft des 
öffentlichen Rechts und Corpus Christi Mysticum, KuR 2010, 176-187. 
 
ee) Leitungsgewalt in der Kirche: Michael Böhnke/Thomas Schüller (Hg.), Gemeindeleitung 
durch Laien? Internationale Erfahrungen und Erkenntnisse, 2011 (360 S.); Libero Gerosa, 
Vollmacht und Gemeinschaft in der Kirche, öarr 53 (2006), 177-192; Heribert Hallermann, 
Neue Formen der „Gemeindeleitung“? Kanonistische Reflexionen zu neueren Entwicklungen 
in einzelnen Diözesen, AfkKR 179 (2010), 37-69; ders., Pro scientia, competentia et 
praestantia, AfkKR, 187 (2020), 105–117; Ansgar Hense, Kirche und Governance. 
Andeutungen zu einigen grundlegenden Aspekten aus katholischer Perspektive, in: Birgit 
Weitemeyer/Rainer Hüttemann/Peter Rawert/Karsten Schmidt (Hg.), Non Profit Law 
Yearbook 2019 (2020), S. 27-70; Stefan Korta, Cura pastoralis im Codex Iuris Canonici, FS 
Richard Puza, 2003, 203-221; Adrian Loretan, Ausserordentliche Gemeindeleitung in 
Pfarreien ohne Pfarrer, öarr 59 (2012), 315-326; Elmar Maria Morein, Officium 
ecclesiasticum et universitas personarum. Bestimmung des Rechtsinstituts "Amt", 2006 (TKS 
4; zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 2006; XXI, 380 S.); Gerhard Ludwig Müller, Das Amt in der 
Kirche, AfkKR 167 (1998)/Heft I; Christoph Ohly, Officium ecclesiasticum. Ein 
rechtssprachlicher Vorschlag, AfkKR 177 (2008), 56-72; René Pahud de Mortanges (Hg.), 
Mitgestaltungsmöglichkeiten für Laien in der katholischen Kirche. Rechtslage und pastorale 
Perspektiven, 2013 (FVRR, Bd. 29; IX, 194 S.); Dietrich Pirson, Zur Mitwirkung von Laien an 
kirchlichen Entscheidungen, FS Wolfgang Rüfner, 2003, 627-638; Wilhelm Rees, Amt – 
Seelsorge – Leitung. Kirchenrechtliche Standortbestimmung und Zukunftsperspektiven, AfkKR 
178 (2009), 90-124; Peter Platen, Die Ausübung kirchlicher Leitungsgewalt durch Laien. 
Rechtssystematische Überlegungen aus der Perspektive des „Handelns durch andere“, 2007 
(Beihefte zum Münsterischen Kommentar 47; LII, 416 S.); Helmuth Pree, Kirchliche 
Leitungsgewalt – Aspekte ihrer Reichweite und Anwendung, AfkKR 181 (2012), 39-56; 
Thomas Ruster, Balance of powers. Für eine neue Gestalt des kirchlichen Amtes, 2019 (231 
S.); Thomas Schüller, Synodalität schwäbisch und konkret. Das Rottenburger Modell, HK 
2017/7, 41-44; Michèle A. Schwartz, Hat die „Gemeindeleiterin“ eine Leitungsfunktion? 
Rechtliche Möglichkeiten der Anwendung der cc. 129 § 2 und 517 § 2 CIC/1983, 2008; Karl 
Heinrich Theisen, Die Laien als kirchliche Richter, 2006 (XXIV, 116 S.); Patrick Valdrini, 
Kirchliche Leitung und Säkularisierung. Kirchenrechtliche Perspektiven, AfkKR 183 (2014), 
375-386; Andreas Weiß, „Stell deine Überlegungen zusammen mit Verständigen an, und 
berate alles in ihrem Kreis!“ (Sir 9, 15). Beratung und Zustimmung als Formen der Teilhabe der 
Gläubigen an der Leitungsfunktion in der Kirche, FS Alfred E. Hierold, 2007, S. 331-358. 
 
ff) und gg)  Nachweise oben, ee) sowie unter 2. Volk Gottes, dd), ff), gg), ii), kk). 
 

2. Volk Gottes 
aa) Grundzüge der Verfassung der katholischen Kirche: Internationale Theologische Kom-
mission, Die Synodalität in Leben und Sendung der Kirche, VAS 215 (2. 3. 2018); René Daus-
ner, Das Volk Gottes als Topos des Zweiten Vatikanischen Konzils. Perspektiven und Heraus-
forderungen nach fünfzig Jahren, SdZ, 233. Bd. (2015), 291-301; Sabine Demel/Ludger Müller 
(Hg.), Krönung oder Entwertung des Konzils? Das Verfassungsrecht der katholischen Kirche im 
Spiegel der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, 2007 (303 S.); Péter Erdö, Prob-
leme der synodalen Ordnung mit Leitungsgewalt in der Kirche, FS Joseph Listl, 2004, 155-161; 
Libero Gerosa u. a. (Hg.), Patriarchale und synodale Strukturen in den katholischen Ostkirchen, 
2001; Heribert Hallermann, Eine neue „Gemeinsame Synode“? Rechtliche Möglichkeiten und 
Grenzen, KuR 2014, 127-144; ders., Der Synodale Weg im Spiegel seiner Satzung, KuR, 26 
(2020), 238-254; Johannes Hohmann, Wer entscheidet? Die Subsidiarität als verbindliches 
Prinzip für eine dezentrale Gesetzgebung in der Kirche, 2021 (312 S.); Stefan Ihli, Synoden-
teilnehmer und ihre Rechte, 2000; Josef Isensee, Die geistigen Wurzeln des Subsidiaritäts-
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prinzips, in: FS Wilfried Fiedler, 2011, S. 165-175; Heribert Franz Köck, Subsidiarität als 
kirchliches Strukturprinzip – Realität und Anspruch, öarr 64 (2017), 197-220; Peter Krämer, 
Die Personaladministration im Horizont des kirchlichen Verfassungsrechts, AfkKR 172 
(2003)/Heft I Karl Kreuzer, Subsidiarität in der katholischen Gesellschaftslehre und im Codex 
Iuris Canici, in FS Franz-Ludwig Knemeyer, 2012, S. 21-46; Walter Mader, Synodale Struktu-
ren in der römisch-katholischen Kirche. Ein kirchenrechtlicher Überblick, in:  Rees/Müller, 
Synodale Prozesse, S. 157-167; Georg May, Der Ruf nach mehr Synodalität, in: FS Ludger 
Müller, S. 223-248; Pavel Mikluščák, Subsidiarität in der katholischen Kirche, in: Peter Blick-
le/Thomas O. Hüglin/Dieter Wyduckel (Hg.), Subsidiarität als rechtliches und politisches Ord-
nungsprinzip in Kirche, Staat und Gesellschaft, 2002, 25-36; Ludger Müller, Konzilien, Synoden, 
Räte. Thesen zu ihrem Ort in der Kirche und zu ihren Aufgaben, in:  Rees/Müller, Synodale 
Prozesse, S. 169-180; Christoph Ohly, Ius communionis. Zur Aktualität eines sakramental-
rechtlichen Schlüsselbegriffs AfkKR 180 (2011), 370-388; Richard Puza/Abraham Peter Kus-
termann (Hg.), Synodalrecht und Synodalstrukturen. Konkretionen und Entwicklungen der 
"Synodalität" in der katholischen Kirche, 1996; Wilhelm Rees/Ludger Müller (Hg.), Synodale 
Prozesse in der katholischen Kirche, 2016 (402 S.); Martin Rehak, Das kanonische Territori-
um in der kirchlichen Rechtspraxis. Ein Vergleich der Regelungen des CIC/1917 und des 
CIC/1983, in: FS Ludger Müller, S. 249-282; Christian Schöberl, Ökumenische Konzilien. Ein 
synodaler Gedanke zur Einheit!, in:  Rees/Müller, Synodale Prozesse, S. 285-309; Hugo 
Schwendenwein, Die katholische Kirche. Aufbau und rechtliche Organisation, 2003. 

 
bb) Das Verhältnis von Kirche und Staat nach katholischem Verständnis: Norbert 
Brieskorn, Das Verhältnis von Staat und Kirche aus römisch-katholischer Sicht, ausgehend vom 
Zweiten Vatikanischen Konzil, in: Richard Heinzmann/Mualla Selçuk (Hg.), Das Verhältnis von 
Religion und Staat. Grundlagen in Christentum und Islam, 2009, S. 139-157; Hermann-Josef 
Große Kracht, Bleibendes Fremdeln? Die katholische Kirche und der Staat des 
Grundgesetzes, SdZ, 237. Bd. (2019), 371-379; Christoph Holtwisch, "Unbestreitbar 
evident"? - Zur Rede des Papstes vor dem Deutschen Bundestag, KuR 2012, S. 12-18; 
Reinhard Marx, Entweltlichung und/oder Neue Evangelisierung. Zur Verhältnisbestimmung 
von Kirche und Staat, AfkKR 183 (2014), 5-17; ders., Kirche und Staat, in: FS Paul Kirchhof, 
2013, 2. Bd., 2013, S. 1407-1415; Stefan Mückl, In der Welt, nicht von der Welt. 
(Staats)Kirchenrechtliche Implikationen einer Entweltlichung der Kirche, in: FS Ludger 
Müller, S. 115-126; Matthias Pulte, Von der Societas-perfecta Lehre zur wechselseitigen 
Anerkennung der Autonomie von Kirche und Staat. Das Verhältnis von Kirche und Staat aus 
katholischer Sicht im 19. und 20. Jahrhundert, in: Thomas Holzner/Hannes Ludyga (Hg.), 
Entwicklungstendenzen des Staatskirchen- und Religionsverfassungsrechts, 2013, S. 143-
160; Bernhard Stubenrauch, Kirche und Staat aus katholischer Sicht, zur debatte 39 (2009)/6, 
S. 35 f.; Hubertus Zilkens, Christentum und Verfassungsstaat. Eine Verhältnisbestimmung 
aus Sicht der katholischen Soziallehre, 2011 (Europäische Hochschulschriften, Reihe 23: 
Theologie 903; zugl.: Diss. kath. Theol. Univ. 2008/09; 252 S.). 
 
cc) Rechte und Pflichten aller Gläubigen/der Laien: 2. Vat. Konzil, Dekret über das Laien-
apostolat: "Apostolicam actuositatem"; Kongregation für die Glaubenslehre, Schreiben an die 
Bischöfe der Katholischen Kirche über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche 
und in der Welt, VAS 166 (31. 7. 2004); Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der 
Laien am Dienst der Priester, VAS 129 (1997); Stella Ahlers, Gleichstellung der Frau in Staat 
und Kirche – ein problematisches Spannungsverhältnis, 2006 (217 S.); Bernhard Sven Anuth, 
 Das Recht katholischer Laien auf Anerkennung ihrer bürgerlichen Freiheiten (c. 227 CIC/c. 
402 CCEO), 2016 (Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft Bd. 39); Jürgen Bethke, Das 
kirchenamtliche Verhältnis von Laien. Die rechtliche Stellung der Laien in der Katholischen Kir-
che bei berufsmäßiger Ausübung von Kirchenämtern [...], 2006; Martina Brauns, Laien in syno-
dalen Strukturen, in: Wilhelm Rees/Ludger Müller (Hg.), Synodale Prozesse in der katholi-
schen Kirche, 2016, S. 11-18; Friedrich Casutt von Batemberg, Der Rechtsstatus des Laien im 
katholischen Kirchenrecht, Zürich 2007; Sabine Demel, Laien-(Ohn-)Macht in der katholischen 
Kirche?, Orientierung, 72 (2008), 42-48; Karl Digruber, Die Freimaurer und ihr Ritual. Theolo-

http://libero.drsintra.de/LIBERO/WebOpac.cls?TERM='KUSTERMANN*ABRAHAM*PETER'&KEY=ku&TYPE=A&ACTION=RELATE&VERSION=2&TOKEN=iOiepeqhJl4255&DATA=DIO
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gisch-kirchenrechtliche Perspektiven, 2011 (Kanonist. Studien u. Texte Bd. 57, zugl.teilw.: 
Diss. kath.-theol. Univ. Innsbruck 2009; 388 S.); Ansgar Grochtmann, Justitiabilität der Gewis-
sensfreiheit. Rechtsvergleichende Analyse zur kirchlichen Strafverhängung und zum Schutz 
des forum internum im Völkerrecht, 2009 (Adnotationes in Ius Canonicum Bd. 47; XLVIII, 210 
S.; Diss. kath. theol. Kath. Univ. Pázmány Péter, Budapest); Christian Kuhn, Die katholische 
Gefangenenseelsorge, in: Paarhammer/Katzinger (→ 2. Handbücher etc. b)), S. 327-337; 
Adrian Loretan, Das Grundrecht der Vereinsfreiheit in der Kirche, FS Richard Puza, 2003, 165-
178; Thomas Meckel, Das Beichtgeheimnis und das Seelsorgegeheimnis im Spiegel der 
Grundrechte der Christgläubigen, AfkKR 181 (2012), 444-466; Stanislav Přibyl, Freedom of 

Conscience in the Code of Canon Law, in: Ecumeny and Law, Vol. 4 (2016), 127–143; Heri-
bert Schmitz, Der Päpstliche Rat für die Laien und die internationalen Vereinigungen von 
Gläubigen, AfkKR 173 (2004), 465-478. 

 
dd) Geistliche Amtsträger oder Kleriker: Priester und Diakone – Allgemein: Sabine Demel 
u. a. (Hg.), Im Dienst der Gemeinde. Wirklichkeit und Zukunftsgestalt kirchlicher Ämter, 2002; 
Stephan Haering, Verlust des klerikalen Standes. Neue Rechtsentwicklungen durch päpstliche 
Sondervollmachten der Kongregation für den Klerus, AfkKR 178 (2009), 369-395; Friedolf Lap-
pen, Das forensisch-psychiatrische Gutachten als Grundlage der weiteren Einsatzplanung 
nach Missbrauchsvorwürfen. Bruch der Trennung zwischen forum externum und forum inter-
num, AfkKR 183 (2014), 106-122; Gerhard Ludwig Müller, Hat die Kirche die Vollmacht, Frau-
en das Weihesakrament zu spenden? SdZ, 230 (2012), 374-384; Christian Schulze Pellengahr 
Frhr. von Freusberg-Steinhorst, Das Verbot der politischen Betätigung für Geistliche nach ka-
tholischem und evangelischem Kirchenrecht sowie im geltenden Staatskirchenrecht. Unter Be-
rücksichtigung der Staaten- und Verfassungsgeschichte Deutschlands und Österreichs, 2009 
(SzStKR Bd. 45; XX, 289 S. m. 1 Tab.; zugl. Diss. iur. Univ. Potsdam, 2008); Priester: 2. Vat. 
Konzil, Dekret über Dienst und Leben der Priester "Presbyterorum ordinis"; 2. Vat. Konzil, 
Dekret über die Ausbildung der Priester: „Optatam totius“; Kongregation für den Klerus, Direk-
torium für Dienst und Leben der Priester, VAS 113 (1994); Kongregation für den Klerus, Der 
Priester, Lehrer des Wortes, Diener der Sakramente und Leiter der Gemeinde für das dritte 
christliche Jahrtausend, VAS 139 (1999); Kongregation für den Klerus, „Der Priester, Hirte und 
Leiter der Pfarrgemeinde“. Instruktion, VAS 157 (4. 8. 2002); Apostolisches Schreiben über die 
nur Männern vorbehaltene Priesterweihe – Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre 
zur Frage der Zulassung der Frauen zum Priesteramt, VAS 117 (1994); Kongregation für das 
katholische Bildungswesen, Instruktion über Kriterien zur Berufungsklärung von Personen 
mit homosexuellen Tendenzen im Hinblick auf ihre Zulassung für das Priesterseminar und zu 
den heiligen Weihen, in: OR, Nr. 48 v. 2. 12. 2005, S. 11 f.; dies., Leitlinien für die Anwen-
dung der Psychologie bei der Aufnahme und Ausbildung von Priesterkandidaten, OR, Nr. 46 
v. 14. 11. 2008, S. 12-14; Matthias Ambros, Die Notwendigkeit der Präsenz der Formatoren 
im Priesterseminar und die Rolle des Spirituals als Ausbilder. Anmerkungen zum Schreiben 
des Heiligen Stuhls vom 13. April 2016, AfkKR, 185 (2016), 167–185; Ariel David Busso, Die 
Gültigkeit der Priesterweihe und das Priestertum der Frau, AfkKR 181 (2012) 204-214; Mar-
tin Fahrner/Andreas Rieg/Uwe Scharfenecker, Qualitätssicherung der Priesterausbildung in 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Theologie und Glaube, 111 (2021), 90-95; Albert Haun-
schmidt, Einige Fragen zur Alterspension für ehemalige Priester und Ordensleute der Katho-
lischen Kirche, öarr 63 (2016), 248-274; Gerhard Ludwig Müller, Priester sein heute. Der ekk-
lesiologische Ansatz zur Bestimmung des Weihepriestertums im Lichte der Communio, AfkKR 
167 (1998)/Heft II; Richard Puza, Die kirchenrechtlichen Grundlagen des männlichen Priester-
amtes, ThQ 189 (2009), 29-45; ders., Sollen angesichts des Priestermangels und unter Hinweis 
auf das Recht der Gemeinde auf Seelsorger viri probati zu Priestern geweiht werden können?, 

GS Carl Gerold Fürst, 2013, S. 461-465; Wilhelm Rees, Der Dienst von Priestern, Diakonen 

und Laien. Kanonistische Anmerkungen zum innerkirchlichen Dienst- und Arbeitsrecht, öarr 
63 (2016), 32-87; Jan Vries, Der Zölibatsbegriff im Recht der lateinischen Kirche, AfkKR 175 
(2006), 129-140. Diakone: Kongregation für das kath. Bildungswesen/Kongregation für den 
Klerus, Grundnormen für die Ausbildung der Ständigen Diakone/Direktorium für den Dienst und 
das Leben der Ständigen Diakone, VAS 132 (1998); Rahmenordnung für Ständige Diakone in 
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den Bistümern der Bundesrep. Dtschld., DB 101 (19. 5. 2015); Rahmenordnung für Ständige 
Diakone in den Bistümern der Bundesrep. Dtschld./Richtlinien über persönl. Anforderungen an 
Diakone und Laien im pastoralen Dienst im Hinblick auf Ehe und Familie, DB 63 (2000); Sabine 
Demel, Weniger als Priester, aber mehr als Laien. Ein Argument für die Einführung eines Frau-
endiakonats?, SdZ, 230 (2012), 507-519; Eugen Maier, Verantwortete Freiheit. Zur inneren 
Einheit eines gesellschaftlichen und kirchlichen Engagements, FS Hans-Wolfgang Strätz, 
2009, S. 369-380; Gerhard Ludwig Müller (Hg.), Der Diakonat – Entwicklung und Perspektiven, 
2004; Matthias Pulte, Die Sustentation der Diakone nach dem universalen und partikularen Kir-
chenrecht, GS Carl Gerold Fürst, 2013, S. 441-460. 
 
ee) Vereine von Gläubigen und ähnliches: Vereinsleitfaden. Arbeitshilfe f. d. Parxis in den 
(Erz-)Diözesen, DBK-AH Nr. 253, 2. Aufl. 2012 (33 S.); Bernhard Sven Anuth, Der Neokate-
chumenale Weg: Erfolgreich, innovativ, umstritten. Zur Institutionalisierung einer „Bewegung“ 
in der römisch-katholischen Kirche, AfkKR 182 (2013),103-160; Joachim Drumm, Kirchliche 
Autorität und Laienorganisationen. Zur kirchlichen Verortung der katholischen Verbände im 
Sinne der Communio-Theologie, in: FS Albert Raffelt, 2009, S. 249-260; Heribert Haller-
mann, Der Anteil der Verbände an der Sendung der Kirche, AfkKR 184 (2015), 389-416; 
Heinz Hürten, Verkirchlichung und Entweltlichung. Zur Situation der Katholiken in Kirche, 
Gesellschaft und Universität, 2011 (120 S.); Ulrich Rhode, Rechtliche Anforderungen an die 
Kirchlichkeit katholischer Vereinigungen und Einrichtungen, AfkKR 175 (2006), 32-67; Wolf-
gang F. Rothe, Das Kollegiatkapitel: Organ des Verfassungs- oder Institut des Vereins-
rechts?, AfkKR 173 (2004), 409-440; Marcus Schmitt, Das Vermögensrecht kirchlicher Ver-
eine, Wien 2010 (Postgraduate-Masterarbeit Univ. Wien 2009; 119 S.); Lluís Martínez 
Sistach, Die Vereine von Gläubigen, 2008 (Kirchen und Staatskirchenrecht 8; übersetzt von 
Gabriele Stein und Heribert Hallermann; Originalausg. u. d. T.: Las asociaciones de fieles, 
5Barcelona 2004; 170 S.); Christoph F. Schneider, Der kirchliche Verein im kanonischen und 
weltlichen Recht. Vorgaben des kirchlichen Rechts, des zivilen Vereinsrechts und des Ge-
meinnützigkeitsrechts an Rechtsformwahl, Betätigung und Vermögensverwaltung kirchlicher 
Vereine, 2020 (KuR, Beihefte Bd. 2; 294 S., m. 1 s/w Tab.); Reiner Tillmanns, Die Führung 
der Bezeichnung „katholisch“ nach dem Recht der lateinischen Kirche, FS Johannes Mühl-
steiger, 2006, S. 699-727; ders., Die Mitgliedschaft von Nichtkatholiken in katholischen Ver-
einigungen, FS Joseph Listl, 2004, S. 479-510; Andreas Weiß, Geistliche Bewegung oder 
gnostische „Sekte mit frommem Augenaufschlag“? Nicht nur kanonistische Anmerkungen zu 
kirchlichen Aktivitäten um das Engelwerk, AfkKR 180 (2011), 37-63. 
 
ff) Hierarchische Verfassung der katholischen Kirche: Arturo Cattaneo, Zur personalen 
und territorialen Bestimmung von Seelsorgestrukturen, AfkKR 182 (2013), 44-63; Ilona 
Riedel-Spangenberger (Hg.), Leitungsstrukturen der katholischen Kirche. Kirchenrechtliche 
Grundlagen und Reformbedarf, 2002; Franz Breid (Hg.), Der Dienst von Priester und Laie. 
Wegweisung für das gemeinsame und hierarchische Priestertum an der Wende zum dritten 
Jahrtausend, Steyr 1991. 
 
gg) Papst und Bischofskollegium, Bischofssynode: Anna Egler, Papa emeritus. 
Anmerkungen zum Titel eines Papstes post renuntiationem, in: FS Ludger Müller, S. 169- 
184; Bernd Eicholt, Einige Fragen zum Amtsverzicht Benedikt XVI. aus Sicht des 
kanonischen, vatikanischen und deutschen Rechts KuR, 19 (2013), 30-41; Markus Graulich, 
„Declaro me ministerio Episcopi Romae renuntiare“. Kanonistische Reflexionen zum 
Amtsverzicht Papst Benedikts XVI., AfkKR 184 (2015), 479-487; ders., Die Neufassung des 
Ordo Synodi Episcoporum, AfkKR 176 (2007), 152-176; ders., Die Vakanz des Apostolischen 
Stuhls und die Wahl des Bischofs von Rom – zwei Rechtsinstitute in der Entwicklung, AfkKR 
174 (2005), 75-95; Yves Kingata, Benedikt XVI. als kirchlicher Gesetzgeber. Ein Überblick 
über die legislative Tätigkeit des Papstes, AfkKR 181 (2012), 487-512; Sebastian Klappert, 
Der Amtsverzicht des Papstes. Kirchenrechtliche Anmerkungen aus Anlass des 
Amtsverzichts Papst Benedikts XVI., AfkKR 183 (2014), 57-75; ders., Der häretische Papst? 
Die Rechtsfigur des papa haereticus nach dem Codex Iuris Canonici von 1983, KuR 2017, 
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32-42; ders., Das Verhältnis des Papstes zu den Diözesanbischöfen nach dem Codex Iuris 
Canonici von 1983, 2014 (Kanonist. Studien u. Texte Bd. 63; 311 S.); ders., Das Verhältnis 
des Papstes zu dem Diözesanbischof – eine kirchenrechtliche Würdigung aus Anlass der 
aktuellen Ereignisse im Bistum Limburg, KuR, 20. Jg. (2014), 1-18; Reinhard Knittel, Das 
Projekt eines Sodalitium Episcoporum im frühen 16. Jahrhundert und die heutige 
Bischofssynode, AfkKR 176 (2007), 361-393; Hans Paarhammer, Die päpstliche Diplomatie. 
Funktionen und Aufgaben im Kontext der verschiedenen Systeme des Verhältnisses von 
Kirche und Staat in einer globalisierten Welt, in: Paarhammer/Katzinger (→ 2. Handbücher 
etc. b)), S. 119-140; Barbara Ries, Amt und Vollmacht des Papstes, 2003; Klaus Schatz, 
Päpstliche Unfehlbarkeit heute. Zwischen Immobilisierung und Irrelevanz?, SdZ, 238. Bd. 
(2020), 493-505; Stefan Schima, „De aliquibus mutationibus …“ Eine gravierende Änderung 
des Papstwahlrechts aus dem Jahr 2007, öarr 54 (2007), 291-305; Stefan Schima, 
Anlassgesetzgebung. Gedanken zur Entwicklung des Papstwahlrechts unter besonderer 
Berücksichtigung des Apostolischen Schreibens „Normas Nonnullas“ Benedikts XVI. aus dem 
Jahr 2013, öarr 61 (2014), 142-192; Klaus Schlaich, Einige Beobachtungen zum Recht der 
Papstwahl, FS Martin Heckel, 1999, 237-250; Herbert Schlögel, In Beziehung: „Amoris 
laetitia“, Bischofssynode und Kurienreform, SdZ, 235. Bd. (2017), 325-335; Ernst Christoph 
Suttner, Der Dienst des ersten Bischofs der Christenheit. Ein Beitrag zu „Ut unum sint“ Art. 
95, FS Carl Gerold Fürst, 2003, 573-585. 
 
hh) Heiliger Stuhl, Vatikanstaat: Thomas Giegerich, The Holy See, a former Somalian prime 
minister and a confiscated Passarro painting. Recent U.S. case law on foreign sovereign 
immunity, FS Eibe Riedel, 2013, S. 371-387; Babett Gläser, Das Verhältnis des Heiligen 
Stuhls zur Europäischen Union im Lichte des Völkerrechts, 2010 (zugl.:, Diss. iur. Univ. Leipzig 
2009; Europ. Hochschulschriften Reihe 2, Bd. 4985; 285 S.); Stephan Haering, Heiliger Stuhl. 
Ein Begriff des Kirchenrechts und des internationalen Rechts, in: Ohly/Haering/Müller, FS 
Rees, S. 901-915; Judith Hahn, Mehr Europa statt Eurokrise. Die Umsetzung europäischer 
Vorgaben zu Währungs- und Finanzfragen im vatikanischen Recht, GS Carl Gerold Fürst, 
2013, S.167-190; Romuald R. Haule, Der Heilige Stuhl/Vatikanstaat im Völkerrecht, 2006, 
ders., „Sind wir noch Papst?“ Die Rechtsstellung des Vatikanstaats und sein 
Staatsangehörigkeitsrecht, KuR 2006, 1-15; Marco Kalbusch, Die römisch-katholische Kirche 
im System der Vereinten Nationen, 2012 (StkA Bd. 51; zugl. Diss. iur. Univ. Halle-Wittenberg 
2010; 432 S.); Heribert Franz Köck, Die völkerrechtliche Stellung des Heiligen Stuhls, 1975. 

 
ii) Kardinäle, Römische Kurie: Heribert Hallermann, Die Reform der Römischen Kurie. Ein 
aktueller Zwischenbericht, AfkKR  185 (2016), 405–438; Ludger Müller, Curia Romana 
Semper Reformanda. Beweggründe für Reformen in der Geschichte der Römischen Kurie, 
AfkKR,185 (2016), 6–24; Christoph Ohly, Legitimation und Plausibilität. Zum 
ekklesiologischen Ort der Römischen Kurie, AfkKR, 185 (2016), 25–41; Ulrich Rhode, Wie 
Papst Franziskus die Kurie reformiert: Der Kardinalsrat und die schrittweise Umsetzung, 
AfkKR, 185 (2016), 42–61. 
 
jj) Teilkirchen, insbes. Diözesen, und deren Verbände: Georgio Feliciani, Weiteres zum Rat 
der Europäischen Bischofskonferenzen, FS Carl Gerold Fürst, 2003, 469-491; Christian 
Gerdes, Der Bischöflich Münstersche Offizial zu Vechta. Ein kirchliches Amt sui generis, 2010 
(144 S.); Philipp Ernst Gudenus, Die Personalprälatur als kirchliche Zirkumskription personaler 
Natur, AfkKR 176 (2007), 62-76; Andreas Lotz, Die Errichtung des Ordinariats für die 
Gläubigen der katholischen Ostkirchen in Österreich, öarr 67 (2020), 162-170; Ilona Riedel-
Spangenberger (Hg.), Rechtskultur in der Diözese. Grundlagen und Perspektiven, 2006; 
Heribert Schmitz, Neue Normen für die Bischofskonferenzen, AfkKR 169 (2000)/Heft I; 
Thomas Schüller/Michael Seewald (Hg.), Die Lehrkompetenz der Bischofskonferenz. 
Dogmatische und kirchenrechtliche Perspektiven, 2020 (240 S.); Robert Weber, Das Volk als 
Strukturelement der kirchlichen Zirkumskription, AfkKR 181 (2012), 129-151. 
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kk) Bischöfe, insbes. Diözesanbischöfe: 2. Vat. Konzil, Dekret über die Hirtenaufgabe der 
Bischöfe in der Kirche: „Christus Dominus“; Kongregation für die Bischöfe, Direktorium für den 
Hirtendienst der Bischöfe, VAS 173 (22. 2. 2004); Bischofssynode/X. Ordentliche 
Vollversammlung, Der Bischof als Diener des Evangeliums Jesu Christi für die Hoffnung der 
Welt  Instrumentum laboris, VAS 151 (2001); Nachsynodales Apostolisches Schreiben Pastores 
gregis von Papst Johannes Paul II. zum Thema: „Der Bischof – Diener des Evangeliums Jesu 
Christi für die Hoffnung der Welt“, VAS 163 (16. 10. 2003); Rüdiger Althaus, Die Visitation des 
Diözesanbischofs – Impulse römischer Dokumente für die Praxis in den deutschen Diözesen, 
FS Alfred E. Hierold, 2007, S. 417-435; Georg Bier, Die Rechtsstellung des Diözesanbischofs 
nach dem Codex Iuris Canonici von 1983, 2001; ders., Aufwertung der Bischöfe nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil?, RJKG 26 (2007), 71-91; Sabine Demel/Klaus Lüdicke (Hg.), 
Zwischen Vollmacht und Ohnmacht. Die Hirtengewalt des Diözesanbischofs und ihre Grenzen, 
2015; Thomas Gergen, Die Bischofsbestellung nach katholischem Kirchenrecht und deutschem 
Staatskirchenvertragsrecht – Verlauf und Probleme des Zusammenspiels zweier 
Rechtsquellen, öarr 52 (2005), 38-52; Markus Graulich, „… ceteri titulares appellantur“. Die 
Titularbischöfe in der Kirche, FS Alfred E. Hierold, 2007, S. 387-415; Heribert Hallermann, 
Direktorium für den Hirtendienst der Bischöfe. Übersetzung und Kommentar, 2006; ders., 
Seelsorgliche Raumplanung als Teil der bischöflichen Hirtensorge, AfkKR 173 (2004), 384 ff.; 
Stefan Ihli, Der Diözesanbischof als Gesetzgeber, in:  Demel/Lüdicke, Zw. Vollmacht, S. 256-
276; Sebastian Klappert, Das Verhältnis des Papstes zu dem Diözesanbischof – eine 
kirchenrechtliche Würdigung aus Anlass der aktuellen Ereignisse im Bistum Limburg, KuR, 
20. Jg. (2014), 1-18; Stefan Ihli, Die Jurisdiktionsgewalt des Diözesanbischofs über kirchliche 
Rechtsträger. Grundsätzliche Überlegungen zum Urteil des Delegationsgerichts der 
Apostolischen Signatur, AfkKR 181 (2012), 152-203; Irina Kreusch, Das Bischofsamt 
innerhalb der Communio. Eine Standortbestimmung anhand des bischöflichen Treueides, FS 
Johannes Mühlsteiger, 2006, S. 585-598; Dietrich M. Mathias, Das Gefüge von Konkordat, 
Codex und Statuten – rechtliche Überlegungen zur Erzbischofswahl in Köln, KuR, 20 (2014), 
19-28; Thomas Meckel, Das Motu Proprio „Come una madre amorevole“ zur Amtsenthebung 
von Bischöfen, in: Ohly/Haering/Müller, FS Rees, S. 263-273; Gerhard Ludwig Müller; Der 
Bischof und die Ökumene, AfkKR 175 (2006), 91-99; Martin Rehak, Jurisdiktionsprimat und 
Absetzung von Bischöfen. Historische Nachbetrachtungen, AfkKR 180 (2011), 389-445; ders., 
Jurisdiktionsprimat und Absetzung von Bischöfen. Systematische Nachbetrachtungen, 
AfkKR 181 (2012), 386-443; Bernhard Willi, Der Bischof als Seelsorger in historischer, 
systematischer und praktischer Sicht unter Berücksichtigung der deutschsprachigen Bistümer in 
der Schweiz, 2006 (Schriften zur Praktischen Theologie Bd. 5; Diss. kath.-theol. Univ. Luzern 
2005; 593 S.). 
 
ll) Innere Ordnung der Teilkirchen: Diözesansynode, Diözesankurie, Priesterrat und Pas-
toral-/Diözesanrat:  Bernhard Sven Anuth, Ein Modell mit Vorbildfunktion? Die Rottenburger 
„Kommission sexueller Missbrauch“, ThQ 195 (2015), 184-190; Winfried Aymans, Karriere statt 
Seelsorge? Kardinal Marx will die Verwaltung seines Erzbistums Laien übertragen, Die Tages-
post, 14. 2. 2019, S. 16; Michael Benz, Zum Verhältnis von Gerichts- und Generalvikar, in: FS 
Ludger Müller, S. 461-472; Dominik Burkard, Die Domkapitel und das „regimen ecclesiasti-
cum“. Thesen zu Wandel und Kontinuität einer alten Institution, RJKG 33 (2014), 159-181; 
Sabine Demel, Die bischöfliche Vollmacht und der Diözesanrat, SdZ 223 (2005), 665-678; dies., 
Die endgültige Entscheidung nicht zu entscheiden. Was die Apostolische Signatur zur Aufhe-
bung des Diözesanrates von Regensburg beschlossen hat, Orientierung 72 (2008), 104-108; 
dies., Roma locuta, causa infinita est! Rom hat gesprochen und die rechtliche Bewertung der 
Aufhebung des Diözesanrates von Regensburg ist nach wie vor offen, Orientierung 71 (2007), 
90-93; Bernd Dennemarck, Die Statuten des Eichstätter Domkapitels von der Säkularisation bis 
zur Gegenwart. Mit einem kritischen Kommentar zum geltenden Statut, 2008 (Münchener Theo-
logische Studien, III. Kanonist. Abt. Bd. 61, XXXIX, 282 S.); Stephan Haering/Burghard Pim-
mer-Jüsten/Martin Rehak, Statuten der deutschen Domkapitel, 2003; Heribert Hallermann, 
Ratlos oder gut beraten? Die Beratung des Diözesanbischofs, 2010 (KStKR Bd. 11, 315 S.); 
ders., Beratung und Beispruch. Formen der Mitverantwortung in der Diözese, in: Riedel-
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Spangenberger, Rechtskultur in der Diözese (→ oben, gg), S. 300-321; Sabine Hesse, Schi-
er unübersehbar. Prävention gegen sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche in 
Deutschland, SdZ, 236. Bd. (2018), 320-328; Johann Hirnsperger, Die Diözesansynode. 
Bemerkungen zu den einschlägigen Normen des CIC unter besonderer Berücksichtigung der 
Instruktion vom 19. März 1997, in: Wilhelm Rees/Ludger Müller (Hg.), Synodale Prozesse in 
der katholischen Kirche, 2016, S. 55-75; Francesc Munar i Servera, Les Assemblees Diocesa-
nes. 1976-1986: 10 Anys d’Assemblees Diocesanes a Mallorca, 1991; Helmuth Pree, Der Diö-
zesanökonom, sein rechtliches Verhältnis zum Diözesanbischof und seine Rechtsstellung in 
der Bischöflichen Kurie, AfkKR 182 (2013), 24-43; ders., Zuständigkeitsfragen innerhalb der 
Diözesankurie, AfkKR 184 (2015), 488-498; Heribert Schmitz, Domkapitel zum Hl. Martinus 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart, in: ders. Kirchenrechtliche Gutachten und Stellungnahmen, 
2004, S. 54-74; ders., Diözesanpriesterrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zu Satzung und 
Wahlordnung, in: ders. Kirchenrechtliche Gutachten und Stellungnahmen, 2004, S. 140-149; 
ders., Diözesanrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zu Satzung und Wahlordnung, ebd., S. 
150-158; Norbert Witsch, Synodalität auf Ebene der Diözese. Die Bestimmungen des universal-
kirchlichen Rechts der Lateinischen Kirche, 2004; ders., Gemeinsam auf dem Weg. Synodale 
Strukturen der Diözese, in: Riedel-Spangenberger, Rechtskultur in der Diözese (→ oben, gg), 
S. 406-435. 
  
mm) Pfarreien und Dekanate, Pfarrer und Dekane: Rahmenstatuten und –ordnungen für 
Gemeinde- und Pastoral-Referenten/Referentinnen, DB 41 (1987); Rüdiger Althaus, Der 
Pfarrgemeinderat in Pfarreien-Verbünden. Diskussionsbeitrag zu einer Neuorganisation, FS 
Carl Gerold Fürst, 2003, 433-457; Heribert Hallermann, Pfarrei und pfarrliche Seelsorge. Ein 
kirchenrechtliches Handbuch für Studium und Praxis, 2004; ders., Die rechtliche Vereinigung 
von Pfarreien, Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen, KuR 2005, 145-159 = Glied.-Nr. 130, 
121-135; ders., Was ist eine „rechtlich selbstständig bleibende Pfarrei“? Kanonistische 
Anmerkungen zu laufenden strukturellen Veränderungen in deutschen Diözesen, AfkKR 176 
(2007), 394-418; Johann Hirnsperger, Der Pfarrassistent/die Pfarrassistentin: Ein neues Amt in 
der pfarrlichen Seelsorge. Kanonistisch-pastorale Reflexionen zum Salzburger Modell, AfkKR 
178 (2009), 125-143; ders., Der Pfarrvikar – Hilfspriester oder auch künftiger Pfarrer? 
Überlegungen zu den cc. 545-552 CIC, AfkKR 176 (2007), 419-432; Stefan Ihli, Der 
Personalpfarrer als Delegant der Traubefugnis, in: Anuth/Dennemarck/Ihli, FS Weiß, S. 279-
309; Burkhard Kämper, Zusammenlegung katholischer Kirchengemeinden – Gründe, 
rechtliche Voraussetzungen und praktische Folgen, in: FS J. Listl, 1999, S. 31 ff.; Gerald 
Kohl, Wahlrechtsgrundsätze und Rechtsschutz bei den Pfarrgemeinderatswahlen 2012 in 
der Erzdiözese Wien, öarr 60 (2013), 58-72; Peter Krämer, Krise und Kritik der Pfarrstruktur. 
Kirchenrechtliche Überlegungen zur Notwendigkeit einer Reform, AfkKR 175 (2006), 5-31; 
Beate Paintner, Kooperation, Fusion und Union katholischer Kirchengemeinden in 
Deutschland aus rechtlicher Perspektive. Eine Untersuchung unter besonderer 
Berücksichtigung der Verwaltung des Ortskirchenvermögens, 2012 (zugl. Diss. iur. Univ. 
Regensburg 2012; Studien zur Rechtswiss. Bd. 291, XIX, 236 S.); dies., Ortskirchliches 
Vermögen in Fusionsprozessen katholischer Kirchengemeinden, KuR 2012, 197-208; 
Helmuth Pree, Die pleno iure inkorporierte Pfarre, öarr 61 (2014), 125-140; ders., Die 
Vermögensgestion bei inkorporierten Pfarren, öarr 64 (2017), 380-395; Heribert Schmitz, 
Veränderungen der Pfarreienstruktur. Kanonist. Streiflichter, AfkKR 174 (2005), 417-455; 
Thomas Schüller, „Entörtlichung“ der Kirchenverfassung? Personalpfarreien und 
Personalordinariate als neue verfassungsrechtliche Figuren, GS Carl Gerold Fürst, 2013, S. 
533-544; Markus Schulten, Der Pfarrgemeinderat im Spannungsfeld zwischen 
universalkirchenrechtlicher Vorgabe und praktischer Umsetzung in den deutschen Diözesen, 
KuR 2010, 226-245; Roland Sieger, Die Rechtsfolgen kooperativer Pastoral in pfarrlichen 
Einrichtungen und ihre finanziellen Folgen, 2015 (Berichte aus der Rechtswissensch.; Diss. 
iur. Univ. Köln 2013; LVII, 256 S.); Waldemar Teufel, „In gemeinsamer Verantwortung“ Die 
Spezifika der Kirchengemeindeordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Festgabe Ernst 
Rößler, 1997, S. 669-676; Marcus Wüstefeld, Neugestaltung Pastoraler Einheiten – Der 
Mainzer Mittelweg zwischen Pfarreifusionen und Kirchengemeindeverbänden, KuR 2010, 
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168-175; Rüdiger Althaus, Die mittlere Ebene 20 Jahre nach der Promulgation des CIC, AfkKR 
172 (2003), 109-118. 
 
nn) Institute des geweihten Lebens und Gesellschaften des Apostolischen Lebens: 2. 
Vat. Konzil, Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens: "Perfectae caritatis"; 
Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des Apostolischen 
Lebens, Neubeginn in Christus. Ein neuer Aufbruch des geweihten Lebens im Dritten 
Jahrtausend. Instruktion, VAS 155 (19. 5. 2002); Nachsynodales Apostolisches Schreiben Vita 
consecrata über das geweihte Leben und seine Sendung in Kirche und Welt, VAS 125 (1996); 
Elizabeth M. Cotter, The General Chapter in a Religious Institute with Particular Reference to 
IBVM Loreto Branch, Oxford u. a. 2008 (380 S.); Laurentius Eschlböck, Besonderheiten des 
Benediktinischen Ordensrechts, öarr 56 (2009), 447-462; Stephan Haering, Formen geweihten 
Lebens im Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, FS Carl Gerold Fürst, 2003, 509-524; 
ders., Die rechtliche Bindung des Ordensklerikers an seine Gemeinschaft, öarr 56 (2009), 182-
200; Heribert Hallermann, Die Rechtsstellung der Deutschen Ordensobernkonferenz im 
kanonischen Recht, AfkKR 175 (2006), 397-416; Rudolf Henseler, Die virgines consecratae in 
der Gesetzgebung von CIC und CCEO, GS Carl Gerold Fürst, 2013, S. 221-232; Johann 
Hirnsperger, Postulat und Noviziat in der Franziskanerprovinz Austria vom Hl. Leopold. Ein Blick 
in die Partikularstatuten, AfkKR 184 (2015), 417-453; Andreas Kowatsch, Der Stand der 
Witwen. Kanonistische Aspekte einer wiederentdeckten Form des geweihten Lebens, AfkKR, 
185 (2016), 120–166; Severin Johann Lederhilger, Autonomie und Aufsicht. 
Vermögensverwaltung von Ordensgemeinschaften und kirchliche Sorgfaltspflicht, öarr 64 
(2017), 260-282; Dominicus M. Meier, Die Dynamik der Krise – Ordensstrukturen in 
Veränderung, AfkKR 179 (2010), 70-85; ders., Die consociationes virginae – dargestellt im 
Lichte des CIC und der Satzung des „Ordo Virginum Deutschland e.V., GS Carl Gerold Fürst, 
2013, S. 387-405; Christoph Ohly, Die Lebensführung im Säkularinstitut gemäß c. 714 CIC. 
Möglichkeiten und Entwicklungen, FS Johannes Mühlsteiger, 2006, S. 759-786; Helmuth 
Pree, Eremitinnen und Eremiten im CIC/1983, AfkKR 179 (2010), 353-379; ders., Können 
höhere Obere juristische Personen errichten?, AfkKR 184 (2015), 153-157; Bruno 
Primetshofer, Streiflichter zum Ordensrecht des CCEO, FS Richard Puza, 2003, 241-258; 
Christian Raap, Diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und dem Malteserorden, 
VR 2018, 335 f.; Heribert Schmitz, Apostolat der Ordensinstitute unter der Autorität des 
Diözesanbischofs. Zur Spannung zwischen c. 678 § 1 und c. 683 § 1 CIC, AfkKR 169 (2000), 
35-83; Marvin Yuen, Benediktinisches Ordensrecht in Entwicklung und Gegenwart. 
Darstellung und Vergleich mit dem Kommunalrecht, 2010 (Münsterische Beiträge zur 
Rechtswissenschaft N.F. 3; zugl.: Münster, Univ., Diss. iur., 2009; 395 S.); Polykarp F. 
Zakar, Bemerkungen zur Typologie der Institute des geweihten Lebens, AfkKR 176 (2007), 
177-183. 
 

3. Verkündigungsdienst der Kirche 
aa) Kirchliches Lehramt:  

Martin Rehak, Wie weit reicht die Unfehlbarkeit des Lehramts der Kirche? Beobachtrungen zu 
can. 750 § 2 CIC, zur debatte 1/2104, S. 35 f. 
 

bb) Dienst am Wort Gottes – Missionstätigkeit der Kirche 
2. Vat. Konzil, Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche: "Ad gentes"; Kongregation für den 
Klerus, Allgemeines Direktorium für die Katechese 1997, VAS 130 (1998); Thomas A. Amann, 
Kanonistische Präzisierung der „Seelsorge“, AfkKR 177 (2008), 73-95; Andreas E. Graßmann, 
Neuevangelisierung als Antwort der Kirche auf die Herausforderungen einer säkularisierten 
Gesellschaft. Konzeptionelle Gestaltung, lehramtliche Positionen und institutionelle 
Verortung an der römischen Kurie, AfkKR 184 (2015), 102-135; Alfred E. Hierold, 
Militärseelsorge im Spannungsfeld zwischen Kirche und Staat, AfkKR 175 (2006), 100-112; 
Johann Hirnsperger, Der Katechist – ein neues Amt in der katholischen Kirche Österreichs 
AfkKR 180 (2011), 446-465; Peter Krämer u. a. (Hg.), Recht auf Mission contra 
Religionsfreiheit?, 2007; Christoph Ohly, Der Dienst am Wort Gottes. Eine 
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rechtssystematische Studie zur Gestalt von Predigt und Katechese im Kanonischen Recht, 
2008 (XCVII, 794 S.). 
 

cc) Verhältnis zu anderen christlichen Konfessionen, zu anderen Religionen, 
Ökumene, Religionsfreiheit 

Burkhard Josef Berkmann, Impulse von Nostra aetate für das Kirchenrecht, öarr 61 (2014), 
225-243; Walter Kasper, Wahrheit und Freiheit. Die "Erklärung über die Religionsfreiheit" des 
II. Vatikanischen Konzils, 1988 (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, 1988, 4; 41 S.); Klaus Kottmann, Die 
Freimaurer und die katholische Kirche. Vom geschichtlichen Überblick zur geltenden 
Rechtslage, 2009 (Adnotationes in Ius Canonicum Bd. 45, 370 S.); Peter Krämer, 
Religionsfreiheit in der Kirche. Das Recht auf religiöse Freiheit in der kirchlichen 
Rechtsordnung, 1981 (Canonistica 5; 41 S.); Otto Hermann Pesch, Wahrheitsanspruch des 
Christentums und Religionsfreiheit, zur debatte, 39 (2009),/8, S. 14-16. 
 

dd) Katholische Erziehung, katholisch-theologische Fakultäten, kirchliche 
Hochschulen 

Kirchliche Richtlinien zu Bildungsstandards für den katholischen Religionsunterricht in der 
Grundschule/Primarstufe, DB, Nr. 85 (v. 24. 4. 2006); Kirchliche Anforderungen an die Religi-
onslehrerbildung, DB, Nr. 93 (v. 23. 9. 2010); Katholische Theologie und kirchliches Hoch-
schulrecht. Einführung und Dokumentation der kirchlichen Rechtsnormen, 22011, DBK-AH, 
Nr. 100 (541 S.); Berufung von Professoren und Professorinnen der Katholischen Theologie. 
Normen – Vorgaben – Informationen, DB, Kommission für Wissenschaft und Kultur, Nr. 38 
(v. 28. 2. 2014; 58 S.); Matthias Ambros, Das Studium des Kirchenrechts im Lichte der Re-
form des kirchlichen Eheprozessrechtes. Bericht und Reflexionen über den kanonistischen 
Kongress der Kongregation für das Katholische Bildungswesen vom 20. bis 21. Oktober 
2016 in Rom, AfkKR  185 (2016), 503–523; Kathrin Hagemeister, Akkreditierung katholisch-
theologischer Studiengänge, 2013  (Schriften zum Hochschulrecht 3; zugl.: Diss. iur. Univ. 
Münster 2012; 360 S.); Heribert Hallermann, Akkreditierung katholisch-theologischer Studien-
gänge?, AfkKR 173 (2004), 92-118; ders., Bekenntnisgebundene Zugangsbeschränkungen 
zum Theologiestudium, AfkKR 183 (2014), 76-105; ders., Die theologische Promotion an Ka-
tholisch-Theologischen Fakultäten in Deutschland unter den Bedingungen des Bologna-
Prozesses, AfkKR 178 (2009), 427-458; ders., Zugangsvoraussetzungen zum wissenschaftli-
chen Theologiestudium. Erwägungen anlässlich des gesetzlich eröffneten Hochschulzugangs 
für qualifizierte Berufstätige, AfkKR 178 (2009), 144-162; Alfred E. Hierold, Von Bologna bis 
Bergen. Die Theologie im so genannten Bologna-Prozess, AfkKR 176 (2007), 46-61; Herbert 

Kalb, Katholische Privat-Universität Linz: von der Katholisch-Theologischen Privatuniversität 

Linz (KTU) zur Katholischen Privat-Universität (KU), öarr 63 (2016), 309-318; H. Künzel, Die 
„Missio Canonica“ für Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Kirchliche Bevollmächtigung 
zum Religionsunterricht an staatlichen Schulen, 2004; Adrian Loretan (Hg.), Theologische 
Fakultäten an europäischen Universitäten. Rechtliche Situation und theologische Perspektiven, 
2004; Thomas Meckel, Die Konfessionalität des Religionsunterrichts und Möglichkeiten der 
Kooperation in religionsrechtlicher und kirchenrechtlicher Perspektive – Das Dokument der 
Deutschen Bischofskonferenz „Die Zukunft des konfessionellen Religionsunterrichts“, KuR, 
26 (2020), 267-282; ders., Religionsunterricht im Recht. Perspektiven des katholischen Kir-
chenrechts und des deutschen Staatskirchenrechts, 2011 (410 S.; Kirchen- u. Staatskirchen-
recht 14; Diss. kath.-theol. Univ. Würzburg 2010); ders., Religionsunterricht für alle? (Recht-
liche) Erwartungen und Möglichkeiten, zur debatte, 45 (2015)/2, 13-16; ders., Neuere Ent-
wicklungen im Bereich der rechtlichen Regelung der Missio Canonica für Religionslehrer/innen 
und der kirchlichen Studienbegleitung in den deutschen Diözesen, AfkKR 180 (2011), 64-91; 
ders., »Die Zukunft des konfessionellen Religionsunterrichts«. Die Konfessionalität des Reli-
gionsunterrichts aus der Sicht des Kirchenrechts und des Religionsrechts, in: FS Ludger Mül-
ler, S. 825-848; Stefan Mückl, Konfessionalität des Religionsunterrichts im Wandel?, FS Udo 
Steiner, 2009, S. 542-562; ders., „Wie aber soll jemand verkünden, wenn er nicht gesandt 
ist?“ Die Mission canonica für Religionslehrer in: Ohly/Haering/Müller, FS Rees, S. 481-493; 
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Hans Paarhammer/Alfred Rinnerthaler (Hg.), Das kirchliche Privatschulwesen – historische, 
pastorale, rechtliche und ökonomische Aspekte, 2007; Matthias Pulte, Ökumenischer Religi-
onsunterricht? Möglichkeiten und Grenzen aus der Perspektive von Kirchenrecht und Staatskir-
chenrecht, AfkKR 173 (2004), 441-464; Wilhelm Rees, „Keine Angst, bei Neuevangelisierung 
aus sich heraus zu gehen“ (Papst Franziskus). Neuevangelisierung und schulischer Religi-
onsunterricht. Kirchenrechtliche Überlegungen angesichts von Säkularisierung und schwin-
dendem Glaubensbewusstsein, AfkKR 183 (2104), 387-441; ders., Die kirchenrechtlichen 
Rahmenbedingungen für den katholischen Religionsunterricht, EssG 49 (2016), S. 75-111; 
Rafael M. Rieger, Juniorprofessoren in der katholischen Theologie, AfkKR 174 (2005)/Heft I; 
Ulrich Rhode/Wolfgang Rüfner, Kirchliche Hochschulen. Referate des Symposiums zu Ehren 
von Manfred Baldus am 19. März 2010, 2012 (50 S.); Heribert Schmitz, Päpstliche Philoso-
phisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz. Anmerkungen zur Bezeichnung 
„Päpstliche Hochschule“, AfkKR 176 (2007), 466-482; Jörg Sprecher, Die Vereinbarung zwi-
schen dem Bischof von Basel, der Universität Luzern und dem Kanton Luzern betreffend die 
Theologische Fakultät der Universität Luzern vom 8. November 2005, SJKR 13 (2008), 87-99; 
Eric W. Steinhauer, Die Lehrfreiheit katholischer Theologen an den staatlichen Hochschulen 
in Deutschland, 2006. 
 

ee) Soziale Kommunikationsmittel 
2. Vat. Konzil, Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel "Inter mirifica"; Jens Petersen, 
Medienrecht in der katholischen Kirche, AfkKR 176 (2007), 433-451; Wilhelm Rees, Kirche, 
Kommunikation und (Neue) Medien. Kirchenrechtliche Grundlagen und Aspekte, FS Richard 
Puza, 2003, 261-287; Martin Rehak, Rechtliche Aspekte bei der Transferierung von Archiv- 
und Bibliotheksgut ins Ausland bzw. aus dem Ausland, in: Ordenskorrespondenz, Bd. 58 
(2017), S. 471-480; Eric W. Steinhauer, Das kanonische Bücherrecht in Vergangenheit und 
Gegenwart. Ein Überblick, in: Kirchliches Buch- und Bibliothekswesen, Jb. 2004 (2005), S. 149-
164. 
 

ff) Einzelne Themen der Verkündungstätigkeit 
Andreas Gallas, Verantwortung tragen für die Schöpfung. Äußerungen der beiden Kirchen in 
Deutschland zu Umwelt und Nachhaltigkeit, in: FS Dieter Sellner, 2010, S. 139-154; Heribert 
Hallermann, Die Fassungskraft der Gläubigen als magnum principium, AfkKR 186 (2017-19), 
493–521; Bertram Stubenrauch, Christentum zwischen Plausibilität und Vermittlung. Arbeits-
thesen aus dogmatischer Sicht, AfkKR 183 (2014), 442-446. 

 
4. Heiligungsdienst der Kirche 

Andreas Bieringer/Dieter Böhler/Thomas Meckel, Heilsame Dezentralisierung? Papst 
Franziskus und die Zuständigkeit für die Übersetzung liturgischer Bücher, SdZ, 236. Bd. (2018), 
S. 133-144; Libero Gerosa, Laien und Heiligungsdienst in der Kirche. Kanonistische Aspekte, 
AfkKR 170 (2001)/Heft II; Markus Graulich (Hg.), Zehn Jahre Summorum Pontificum. 
Versöhnung mit der Vergangenheit – Weg in die Zukunft, 2017 (191 S); Winfried 
Haunerland, Das Motu proprio Magnum principium als Impuls für die liturgische Erneuerung,  
AfkKR, 187 (2020), 33–50; Martin Rehak, Neuer Wortlaut − alte Rechtslage? Kanonistische 
Anmerkungen zur Novellierung des c. 838 CIC durch das Motu proprio Magnum principium, 
AfkKR, 187 (2020), 3–32. 

     
aa) Die sieben Sakramente 

Allgemein: Eva Maria Synek, Sakramentenanerkennung in rechtsvergleichender Perspektive, 
öarr 61 (2014), 193-223. 
 
Taufe: Kongregation für die Glaubenslehre, Lehrmäßige Note zur Abänderung der sakramenta-
len Formel der Taufe, OR, Nr. 34/35 v. 21. 8. 2020, S. 8; Reinhild Ahlers, Beteiligung nichtka-
tholischer Christen am Taufpatenamt, FS Richard Puza, 2003, 311-320; B. Dennemarck, Der 
Taufaufschub. Dogmatisch-kanonistische Grundlegung und rechtliche Ausgestaltung im Ho-
heitsgebiet der Deutschen Bischofskonferenz, 2003; Alexander Hollerbach, Zur Problematik 
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der bedingten Taufe, in: ders., Ausgew. Schr., 2006, S. 199-226; ders., Bemerkungen zum ka-
nonischen Taufrecht, ebd., S. 227-249; Stefan Ihli, Geht zu allen Völkern und tauft sie. Kir-
chenrechtliche Überlegungen zur Taufe von Flüchtlingen, in: FS Ludger Müller, S. 371-391; 
Beatrix Laukemper-Isermann, Aktuelle tauf- und gliedschaftsrechtliche Fragen am Beispiel 
von Muslimen und Christen des Ostens, in: FS Ludger Müller, S. 433-444; Bettina Ni-
ckel/Markus Schulten, Die Taufe als innerkirchlicher Rechtsakt vor staatlichen Gerichten? 
Zugleich Anmerkungen zum Beschluss des BayVGH vom 16. Februar 2015 - 7 ZB 14.357 - 
sowie zum Urteil des BVerwG vom 27. Februar 2014 - 2 C 19.12, BayVBl. 2017, 116-120; 
Henning Theißen/Knud Henrik Boysen (Hg.), Integration und Konversion. Taufen muslimi-
scher Flüchtlinge als Herausforderung für Kirchen und Gesellschaft, 2021 (X, 410 S., m. 4 
farb. Grafiken, u. 1 Tab.). 
 
Firmung: Stanislav Přibyl, The Sacrament of Confirmation. From Being Educated in Faith to 

Christian Maturity, in: Ecumeny and Law, Vol. 3 (2015), 217–228. 
 
Eucharistie: Instruktion Redemptionis Sacramentum über einige Dinge bezüglich der heiligsten 
Eucharistie, die einzuhalten und zu vermeiden sind, VAS 164 (25. 3. 2004); Enzyklika Ecclesia 
de Eucharistia von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die 
gottgeweihten Personen und an alle Christgläubigen über die Eucharistie in ihrer Beziehung zur 
Kirche, VAS 159 (17. 4. 2003); Sabine Demel, Gemeinsam zum Tisch des Herrn? Ein 
theologisch-rechtliches Plädoyer zur Konkretisierung der „anderen schweren Notwendigkeit“ 
des c. 844 § 4 CIC, SdZ 221 (2003), 663-676; Martin Rehak, „Geschiedene Gläubige in neuer 
Verbindung sind keineswegs exkommuniziert!“ (Papst Franziskus). Zur Problematik des c. 
915 CIC im Lichte des nachsynodalen Apostolischen Schreibens Amoris Laetitia, AfkKR  185 
(2016), 481–502; Christian Schmitt, Kommunion trotz Trennung. Universalrechtliche Vorgaben 
zur Eucharistiezulassung evangelischer Christen und ihre partikularrechtliche Umsetzung, 2007 
(Beihefte z. Münsterischen Kommentar 49; Diss. theol. Phil.-Theol. Hochschule St. Georgen, XI, 
311 S.); Heribert Schmitz, Eucharistie-liturgisches Disziplinarrecht, AfkKR 173 (2004), 479-496; 
Nikolaus Wyrwoll, Aspekte des Interkommunionbegehrens, FS Carl Gerold Fürst, 2003, 791-
798. 
 
Buße/Versöhnung: Apostolisches Schreiben Misericordia Dei als „Motu proprio“ erlassen über 
einige Aspekte der Feier des Sakramentes der Buße VAS 153 (2002); Heribert Hallermann, 
Die Kirche als Werkzeug der Vergebung?, AfkKR, 185 (2016), 88–119; Christoph Ohly. De 
celebratione sacramenti paenitentiae. Die Rechtsnormen zur Feier des Bußsakraments im 
Licht ihrer theologischen Entfaltung, in: FS Ludger Müller, S. 417-432; Oliver Rothe, Ist das 
Beichtsiegel noch unverletzlich? Australische Gesetzgebung schränkt staatlichen Schutz des 
Beichtsiegels ein, KuR 27 (2021), 79-96; Henning von Soden, Confessio zwischen Beichte 
und Geständnis. Eine dogmengeschichtliche Betrachtung über die Entwicklung des 
Schuldbekenntnisses vom römischen Recht bis zum IV. Lateranum, 2010 (Diss. Univ. Bonn, 
2010; XXIX, 175 S.); Eva Maria Synek, Rechtsgeschichtliche Anmerkungen zur Bußdisziplin im 
CCEO, FS Carl Gerold Fürst, 2003, 385-402. 
 
Weihe: Hans-Jürgen Feulner, Können Presbyter die Bischofsweihe spenden? Zu einem 
sakramentenrechtlichen Problemfall und seinen Auswirkungen, FS Richard Puza, 2003, 321-
339; Stephan Haering, Die Änderungen der weiherechtlichen Grundnormen des Codex Iuris 
Canonici durch das Motu proprio Omnium in mentem, AfkKR 181 (2012), 6-24; Heribert 
Schmitz, Krankheit als Hindernis für die Weihe. Kanonistische Anmerkungen zu c. 1044 § 2 n. 2 
CIC, AfkKR 172 (2003)/Heft II; Andreas Weiß, »Wir haben genügend Priester. Nur, wir weihen 
sie nicht.« Für mutige Vorstöße in der Zulassungsfrage zum amtlichen Priestertum, in: FS 
Ludger Müller, S. 445-460. 
 
Ehe: Apostolisches Schreiben in Form eines Motu proprio: Der milde Richter Herr Jesus, über 
die Reform des kanonischen Verfahrens für Ehenichtigkeitserklärungen im Codex des Kanoni-
schen Rechtes (15. August 2015), OR, Nr. 39 v. 25. 9. 2015, S. 4-6; Marc Aoun/Jeanne-Marie 
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Tuffery-Andrieu (Hg.), Tendances actuelles de la jurisprudence matrimoniale dans les tribunaux 
d’Église. Approches comparées. Actes de la Journée d’études tenue à Strasbourg le 27 no-
vembre 2009 …., 2012 (177 S.); Winfried Aymans, Sakramentale Ehe. Ein Plädoyer für eine 
Neubesinnung auf den religiösen Sinn des kirchlichen Eheverständnisses. Ein Zwischenruf 
zu den Bischofssynoden 2014/1015, AfkKR 183 (2014), 123-130; Burkhard Josef Berkmann, 
Die Ehe von/mit Nichtkatholiken vor der lateinischen Kirche. Das neue Ehe-Kollisionsrecht in 
Dignitas Conubii, 2008 (213 S.); Ernst Freiherr von Castell, Die eherechtlichen Implikationen 
des Motu proprio „Omnium in mentem“, AfkKR 181 (2012), 25-38; Sabine Demel, Ehe light? 
Die Streichung des staatlichen Verbots einer kirchlichen Voraustrauung, SdZ, 227 (2009), 3-
16; dies., Warum die Zulassung einer zweiten Ehe glaubwürdiger ist, SdZ, 229 (2011), 363-
376; B. Dennemarck, Eheschließung trotz Kirchenaustritt? Rechtliche Neuorientierung nach 
dem Motu Proprio Omnium in mentem, AfkKR 180 (2011), 92-117; Peter Fabritz, Sanatio in 
radice. Historie eines Rechtsinstituts und seine Beziehung zum sakramentalen Eheverständ-
nis der katholischen Kirche (Adnotationes in ius canonicum Bd. 49; 336 S.); Engelbert Frank, 
Der Kirchenaustritt von Kindern und die kanonische Eheschließungsform, FS Heinrich J. F. 
Reinhardt, 2007, 129-147; Karl Theodor Geringer, Das geltende kanonische Eherecht, EssG 35 
(2001), 63-80; Krzysztof Górski, Das personenbezogene Eheverständnis und relatives Erfül-
lungsunvermögen, 2006; Markus Graulich, Reproduktionsmedizin und Kirchenrecht, AfkKR 184 
(2015), 454-478; Sabine Heidl, Psychische Störungen und ihre Begutachtung im Ehenichtig-
keitsprozess, 2009 (Adnotationes in Ius Canonicum Bd. 48; 218 S., m. 1 graph. Darst.); Alfred 
E. Hierold, Ehe und Eherecht nach katholischem Verständnis, FamRZ 2011, 6-8; Friederike 
Hoffmann-Klein, Unauflösliche Ehe und wiederverheiratete Geschiedene, SdZ, 233. Bd. (2015), 
161-172; Stefan Ihli, Zwischen weltlich Ding und Sakrament. Die Rechtsqualität evangelisch-
kirchlicher Trauungen aus der Perspektive des kanonischen Rechtes, DPM, 21./22. Bd. 
(2014/15), 117-157; Severin J. Lederhilger, Die Erfüllung des Treueversprechens als Bedingung 
der Ehe, FS Carl Gerold Fürst, 2003, 671-693; Klaus Lüdicke, In der Sackgasse? Das kirchliche 
Lehramt und die wieder verheirateten Geschiedenen, FS Carl Gerold Fürst, 2003, S. 695-718; 
Alexander Lungu, Der in c. 1103 enthaltene Ehenichtigkeitsgrund, 2009 (Aus Religion und 
Recht 12, 100 S.); Ludger Müller, Die Defektionsklauseln im kanonischen Eherecht, AfkKR 175 
(2006), 374-396; Marcus Nelles, Der Kirchenaustritt – kein „actus formalis defectionis“, AfkKR 
175 (2006), 353-373; Christoph Ohly, Kirchliche Eheschliessung ohne Staat. Erwägungen zur 
aktuellen Gesetzeslage, AfkKR 179 (2010), 86-107; Andrzej Pastwa, Die kanonische Ehe im 
Zuge der personalistischen Erneuerung, AfkKR 182 (2013), 447-468; Bruno Primetshofer, 
Ausschluss des Gattenwohls als Ehenichtigkeitsgrund, öarr 50 (2003), 348-367; Eugen Psiuk, 
Informations- und Persönlichkeitsschutz im Ehenichtigkeitsverfahren, De Processibus Matri-
monialibus, Bd. 8/1 (2001), S. 391-411; Richard Puza/Stefan Ihli/Engelbert Frank, Nach 
Scheidung im Recht. Die Rechtsstellung wiederverheirateter Geschiedener in der katholischen 
Kirche, 2001; Ilona Riedel-Spangenberger, Ehen ohne Kinder. Ein gesellschaftlicher Trend und 
seine kirchenrechtliche Bedeutung, FS Richard Puza, 2003, 385-393; Eberhard Schockenhoff, 
Die Unauflöslichkeit der Ehe und die zivilen Zweitehen von Getauften, SdZ, 234. Bd. (2016), 99-
114; Joaquín Sedano, Die päpstliche Dispensation von der nicht vollzogenen Ehe in der 
klassischen Kanonistik. Eine Problemstellung, AfkKR 184 (2015), 75-101; Walter Simonis, 
Überlegungen zum sogenannten unauflösbaren Eheband, FS Hans-Wolfgang Strätz, 2009, 
S. 507-518; M. Antonia Sondermann, Das Motu Proprio Omnium in mentem und seine ehe-
rechtlichen Konsequenzen. Vom Umgang mit der (Un-)Gültigkeit von Eheschließungen aus-
getretener Katholiken zwischen dem 27. November 1983 und dem 8. April 2010 in Deutsch-
land, AfkKR 182 (2013), 64-102; Eva Maria Synek, Einige Klarstellungen zum ostkirchlichen 
Eherecht, öarr 58 (2011), 421-439; dies., Interreligiöse Ehen, öarr 65 (2018), 244-272; An-
dreas Weiß, Ehe, nichteheliche Lebensgemeinschaft und eingetragene Lebenspartnerschaft 
im säkularen staatlichen Umfeld aus kirchlicher Sicht, AfkKR 183 (2014), 447-459; Werner 
Wolbert, Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit für Wiederverheiratete?, SdZ, 234. Bd. (2016), 
23-30; Hartmut Zapp, Zur „Realdistinktion“ von Ehevertrag und Sakrament, FS Richard Puza, 
2003, 341-367; Martin Zumbült, Änderungen im Ehenichtigkeitsverfahren durch das MP: Mitis 
Iudex Dominus Iesus, KuR 22 (2016), 93-113; Martin Zumbült, „Ehe für alle“ und „Drittes Ge-
schlecht“ – (k)ein Thema für die kirchenrechtliche Praxis?, KuR, 24 (2018), 66-87. 
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bb) Sonstige gottesdienstliche Handlungen: 2. Vat. Konzil, Konstitution über die heilige 
Liturgie: "Sacrosanctum Concilium"; Kongregation für den Gottesdienst und die 
Sakramentenordnung, Direktorium über die Volksfrömmigkeit und die Liturgie. Grundsätze und 
Orientierungen, VAS 160 (17. 12. 2001); Christian Kriegbaum, Die „Sonntägliche Wort-Gottes-
Feier“ – aus der Not geboren, zum Segen geworden., 2006 (239 S.); Hermann Reifenberg, 
Liturgie und Recht.: Zwischen römischer Einheitsliturgie und regionaler Vielfalt, FS Alfred E. 
Hierold, 2007, S. 525-545; Heribert Schmitz, Die Liturgie-Instruktion Redemptionis 
Sacramentum von 2004. Kirchenrechtliche Anmerkungen zum Erlaß der Kongregation für 
den Gottesdienst und die Sakramentenordnung vom 25. März 2004, 2005; Thomas 
Stubenrauch, Der Heilige Geist als Träger der Liturgie im CIC/1983, AfkKR 171 (2002)/Heft I. 
 
cc) Heilige Orte (Kirchen und Kapellen, Altäre, Friedhöfe) und Zeiten (Feier- und 
Busstage): Apostolisches Schreiben Dies Domini über die Heiligung des Sonntags, VAS 133 
(1998); Albert Gerhards/Martin Struck (Hg.), Umbruch – Abbruch – Aufbruch. Nutzen und 
Zukunft unserer Kirchengebäude, 2008 (Bild – Raum – Feier. Studien zu Kirche und Kunst 
Bd. 6; 224 S., zahlr. Ill.); Martin Grichting, „Umnutzung“ von Kirchen? Eine Anfrage zu c. 
1222 CIC/1983, AfkKR 175 (2006), 417-434; Ansgar Hense, Teilumnutzung von Kirchen. 
Eine kirchen- und staatskirchenrechtliche Problemanzeige, das prisma, 21. Jg./1 (2009), 35-
47; ders./Markus Schulten (Hg.), Für immer geheiligt? Konversion kirchlicher Gebäude und 
Liegenschaften, Münster 2019 (166 S., m. 13 sw. Abb.); Gerlinde Katzinger, Der Altar im 
kanonischen Recht, FS Alfred E. Hierold, 2007, S. 639-662; Clemens Leonhard/Thomas 
Schüller (Hg.), Tot in die Kirche? Rechtliche und litirgische Aspekte der Profanierung von 
Kirchen und ihre Umnutzung in Kolumabrien, 2012 (288 S.); Oliver Meys, Kolumbarium und 
Grabeskirche. Die Umnutzung von Kirchen zu Urnenfriedhöfen, Die Denkmalpflege, 71. Jg. 
(2013), 117-124; René Pahud de Mortanges, Die Normen des katholischen und evangelischen 
Kirchenrechts für die Umnutzung von Kirchen, in: ders./Jean-Baptiste Zufferey (Hg.), Bau und 
Umwandlung religiöser Gebäude, Zürich u. a. 2007, S. 183-199; Claudius H. Luterbacher-
Maineri/David Neuhold, Die Richtlinien der Schweizer Bischofskonferenz zur Umnutzung von 
Kirchengebäuden. Eine kritische Würdigung, ebd., S. 223-246; Hubert Schiepek, Der Sonntag 
und kirchlich gebotene Feiertage nach kirchlichem und weltlichem Recht. Eine rechtshistorische 
Untersuchung, 22009 (Adnotationes in Ius Canonicum Bd. 27; 536 S.); Michael 
Schlagheck/Wilhelm Tolksdorf (Hg.), Umnutzung von Kirchen. Erfahrungen, Kriterien, Hilfen, 
2005; Nikolaus Schöch, Umnutzung von Kirchen. Kirchenrechtliche Überlegungen zu einem 
aktuellen Problem, AfkKR 173 (2004), 42-91; ders., Was tun mit Gotteshäusern, die keiner 
aufsucht?, Die Tagespost v. 10. 2. 2004, S. 6; H. Tripp, Kanonistische Anmerkungen zur 
Einrichtung von Kolumbarien in Kirchengebäuden, AfkKR 180 (2011), 118-132. 
 
dd) Caritas: Enzyklika Deus caritas est von Papst Benedikt XVI. an die Bischöfe, an die 
Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubigen über die 
christliche Liebe, VAS 171 (25. 12. 2005); Berufen zur caritas, DB, Nr. 91 (v. 5. 12. 2009); Klaus 
Baumann, Caritas – unverzichtbar für Christsein und Kirche. Zum theolog. Selbstverständnis 
und zur zivilgesellschaftl. Relevanz christl. Liebeshandelns, öarr 2008, 357-372; Franziska M. 
Buchwald, Die Sicherstellung des Selbstverständnisses in karitativen Pflegeeinrichtungen – 
anlässlich der gesetzlichen Regelung zur Patientenverfügung, in: Bernd Grzeszick (Hg.), 
Aktuelle Entwicklungen des Kirchen- und Staatskirchenrechts, 2014, S. 9-20; Gisela 
Drossbach, Christliche caritas als Rechtsinstitut, 2005; Johannes Falterbaum, Caritas und 
Diakonie. Struktur- und Rechtsfragen, 2000; Michael Fischer, Qualitätsmanagement für 
Caritas und Diakonie. Eine Standortbestimmung für kirchliche Sozialunternehmen, SdZ 228 
(2010), 253-265; Hanns-Stephan Haas/Dierk Starnitzke (Hg.), Diversität und Identität. 
Konfessionsbindung und Überzeugungspluralismus in caritativen und diakonischen 
Unternehmen, 2015 (263 S.); Stephan Haering, Caritas und Ordenscharisma. Bemerkungen 
aus kirchenrechtlicher Sicht anlässlich der Enzyklika Deus Caritas est, AfkKR 175 (2006), 486-
499; Nicole Hennecke, Caritas und Recht. Eine kanonistische Untersuchung zum caritativen 
Sendungsauftrag der Kirche, 2012 (332 S.); Ansgar Hense, Kirche – Caritas – Sozialstaat: 
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Rechtlicher Aufriss eines komplexen Verhältnisses am Beispiel der Bundesrepublik 
Deutschland, in: Giampietro Dal Toso/Peter Schallenberg (Hg.), Der Mensch im Mittelpunkt. 
Die anthropologische Frage in Caritastheologie und Sozialethik, 2016, S. 41-59; 
Kanonistische Studien und Texte 60; zugl. Diss. theol. Univ. Trier, 2011); Caspar Köstler, Die 
religionsverfassungsrechtliche Zuordnung von sozialkaritativen Einrichtungen und Diensten 
zur katholischen Kirche im Kontext von rechtlichen Umstrukturierungen, 2013 (Diss. iur. 
Univ. Tübingen, 2013; XI, 196 S.); Michael Landau, Die Tätigkeit der Caritas vor dem 
Hintergrund ihres kirchlichen Anspruchs, öarr 2008, 413-458; Peter Neher, Die verbandliche 
Caritas in einer hierarchischen Kirche, in: Wolfgang Tripp/Sigrid Zinnecker (Hg.), Aufmerksam 
– Entschieden – Eigensinnig – Solidarisch. Caritas in Bewegung – den Menschen nahe, o. J. 
[2015], S. 206-215; Georg Neureither, Gesetzeslücke im CIC geschlossen. Zum Motu proprio 
„Dienst der Liebe“, ZAT, 1 (2013, 32 f.; Helmuth Pree, Die Caritas im CIC und CCEO, FS Carl 
Gerold Fürst, 2003, 117-133; ders., Das Motu proprio "Intima Ecclesiae natura" (IEN) über 
den Dienst der Liebe, AfkKR 181 (2012), 361-385; Ulrich Rhode, Das Motu Proprio Intima 
Ecclesiae natura über den Dienst der Nächstenliebe, KuR, 19 (2013), 107-122; Steffen 
Roller, Religiös geprägte Pflege, FS Hans-Wolfgang Strätz, 2009, S. 433-444; Gernot 
Sydow, Die Verfassung der Caritas. Perspektiven für den Rechtsrahmen diakonischen 
Handelns der katholischen Kirche, 2020 (KuR, Beihefte, Bd. 4; 61 S.); Ludolf von Usslar, 
Kirchlich-sozialer Wohnungsbau, KuR 2009, 95-105. 
 

5. Kirchenvermögensrecht, Kirchenfinanzierung und 
Kirchensteuer im Lichte des Kirchenrechts 

aa) Allgemeines: Rüdiger Althaus, Die Neuordnung der Vermögensverwaltung im Bistum 
Dresden-Meißen, KuR, 26 (2020), 255-266; Hans Heimerl/Helmuth Pree, Handbuch des 
Vermögensrechts der katholischen Kirche, 1993; Günter Lange, (Hg.), Reichtum der Kirche - 
ihr Armutszeugnis, 1995; Marcel Lötscher, Prinzipien der katholischen Vermögensanlage. 
Ethisch-nachhaltige Anlagegrundsätze im Spannungsfeld von Religion und Ökonomie, 2020 
(381 S.); Helmuth Pree/Bruno Primetshofer, Das kirchliche Vermögen, seine Verwaltung und 
Vertretung. Handreichung für die Praxis, 22010 (Springer-Handbuch; XX, 224 S., geb.); 
Matthias Pulte, Vermögensrecht der katholischen Kirche. Ein Handbuch für Studium und 
Praxis, 2019 (Mainzer Beiträge zu Kirchen- und Religionsrecht Bd. 6; 239 S. m. Ill.); Thomas 
Schüller, Kirchliche Vermögens- und Finanzverwaltung unter Legitimations- und Transpa-
renzdruck - Was man aus dem "Fall Limburg" lernen kann, KuR 19 (2013), 168-177; Roland 
Sieger, Die Rechtsfolgen kooperativer Pastoral in pfarrlichen Einrichtungen und ihre finanzi-
ellen Folgen, 2015 (Berichte aus der Rechtswissensch.; Diss. iur. Univ. Köln 2013; LVII, 256 
S.); Christian Waldhoff, Schwarze Kassen bei der Kirche? Finanzen und Haushalt in der ka-
tholischen und in der evangelischen Kirche, KuR 2014, 171-187. 
 
bb) Kirchenfinanzierung: Zur Kirchensteuer  die Lit. zu § 4 c); Hans Ulrich Anke, »Prakti-
zierbar im Alltag, einklagbar im Konfliktfall« – Die finanziellen Angelegenheiten der Religi-
onsgemeinschaften in den Kirchenverträgen des Freistaates Sachsen, in: Arnd Uhle (Hg.), 
20 Jahre Staatskirchenverträge in Sachsen, 2016, S. 109-162; Norbert Feldhoff, Kirche und 
Geld. Ein Dauerthema - Schwerpunkte heute, in: Festschrift 30 Jahre Kölner Juristische Ge-
sellschaft, Köln 2015, S. 92-100; Georg Fischer, Finanzierung der kirchlichen Sendung. Das 
kanonische Recht und die Kirchenfinanzierungssysteme in der Bundesrepublik Deutschland 
und den USA, 2005; Markus Graulich, Das otto per mille – der italienische Weg der Kirchen-
finanzierung als Chance auch für Deutschland?, in: Karlies Abmeier (Hg.), Geld, Gott und 
Glaubwürdigkeit, 2016, S. 165-178; Stephan Haering, Kirchensteuer und ihre Alternativen. 
Ein internationaler Vergleich, in: zur debatte 7/2010, S. 23-25; Felix Hammer, Kirchenfinan-
zierung in ausländischen Staaten, in: Dieter Birk/Dirk Ehlers (Hg.), Aktuelle Rechtsfragen der 
Kirchensteuer, 2011, S. 65-84; Ferdinand Kirchhof, Grundlagen und Legitimation der deut-
schen Kirchenfinanzierung, EssG 47 (2013), S. 7-35; Eugen Kleindienst/Josef Binder, Das 
Finanzwesen der katholischen Kirche in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
BayVBl. 1999, S. 197–207; Heiner Marré, Die Systeme der Kirchenfinanzierung in Ländern 
der Europäischen Union und in den USA, ZevKR 42 (1997), 338-352; Alexander Mül-
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ler/María Dolores Chica Paloma, Steuerliche Finanzierung der katholischen Kirche in Spani-
en, KuR 2012, S. 61-80; Náboženství a veřejná moc v zemích Evropské unie. Sborník textů 
z konference/Religion and Public Authority in European Union Countries. Conference Pro-
ceedings, Praha 2009 (hg. v. Kulturministerium der Tschechischen Republik); VI, 234 S.; 
zum Ausgleich von Vermögensverletzungen bei Kirchen in ehem. kommunistischen Ländern 
und zur Kirchenfinanzierung in EU-Staaten); Jens Petersen, Die Finanzierung der Kirchen in 
Europa - insbesondere in Italien und Spanien, KuR 1997, 157-169 = Glied.-Nr. 140, 33-45; 
Wilhelm Rees, Formen der Kirchenfinanzierung in Europa. Vergleich und Wertung einzelner 
Systeme, in: Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche. Kanonistische Klärungen zu den pasto-
ralen Initiativen der Österreichischen Bischofskonferenz, Die österreichischen Bischöfe 10, 
2010, S. 18-37; ders., „Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besa-
ßen“ (Lk 8,3). Kirchenfinanzierung im europäischen Vergleich. Rechtsgrundlagen, Traditio-
nen und Tendenzen, in: Paarhammer/Katzinger (→ 2. Handbücher etc. b)), S. 67-117; Erich 
Sczepanski, Baulasten - Rechtsgrundlagen, Art und Umfang am Beispiel der Erzdiözese 
München und Freising, KuR 22 (2016), 204-229; Arnd Uhle, Instrumente der Kirchenfinanzie-
rung. Eine vergleichende Analyse, in: Karlies Abmeier (Hg.), Geld, Gott und Glaubwürdigkeit, 
2016, S. 193-218; Klaus Vellguth, Kirche und Fundraising. Neue Wege einer zukunftsfähigen 
Kirchenfinanzierung, 2007. 
 
cc) Vermögensverwaltung: Rüdiger Althaus, Diözesanvermögensverwaltungsrat und Diöze-
sankirchensteuerrat. Chancen und Hindernisse für eine intensive Zusammenarbeit, FS Richard 
Puza, 2003, 397-420; ders., … nicht nur das Stammvermögen – die kircheninterne Prüfung 
besonderer Rechtsgeschäfte als Beitrag zur Absicherung kirchlicher Güter und Ausdruck der 
Transparenz, KuR 27 (2021), 41-52; ders., Strukturen kirchlicher Vermögen und kirchliche 
Vermögensverwaltung in der katholischen Kirche, EssG 47 (2013), S. 99-111; Rainer Au-
tsch, Diözesane Vermögensverwaltung unter Transparenzdruck. Eine kirchenrechtliche Ana-
lyse, 2019 (zugl. Diss., Univ. Münster 2019; MK CIC, Beih. 76; VII, 316 S.); Linus Becherer, 
Bewertung und Bilanzierung kirchlicher Immobilien, KuR, 20. Jg. (2014), 41-49; Josef Bin-
der/Dirk-Hermann Voß, Der Steuerausschuss des Bistums Augsburg – Organ diözesaner 
Vermögensverwaltung nach Bayerischem Partikular- und Staatskirchenrecht sowie univer-
salkirchlichem Recht, KuR 2008, 184-206; Heribert Emsbach/Thomas Seeberger, Rechte 
und Pflichten des Kirchenvorstandes. Eine Einführung in das Recht des Kirchenvermögens 
und seiner Verwaltung in den Bistümern des ehemals preußischen Staatsgebiets, 112012 
(254 S.); Martin Grichting, Das Verfügungsrecht über das Kirchenvermögen auf den Ebenen 
von Diözese und Pfarrei, 2007; ders., „Umnutzung“ von Kirchen? Eine Anfrage zu c. 1222 
CIC/1983, AfkKR 175 (2006), 417-434; Heribert Hallermann, Diözesanvermögensverwal-
tungsrat, Diözesansteuerausschuss und Diözesanökonom – Organe kirchlicher Vermögens-
verwaltung in den bayerischen Diözesen, KuR 2008, 17-34; Ansgar Hense, Vermögensrecht-
liche Aspekte bei Strukturveränderungen auf kirchengemeindlicher Ebene, FS Klaus Lüdi-
cke, 2003, 103-128; Josef Jurina, Verwaltung in Pfarrgemeinden und Seelsorgeeinheiten 
(Hg. Erzdiözese Freiburg), 2006; Gerlinde Katzinger, Kirchliches Baurecht. Das kirchliche 
Bauwesen im Spannungsfeld von kirchlichen und staatlichen Rechtsnormen unter besonde-
rer Berücksichtigung der Situation in der Erzdiözese Salzburg, 2004 (350 S.); Rainer Kirch-
mair/Martin van Oers /Peter Krause,  Die vatikanischen Vorgaben zur Vermögensverwaltung 
der katholischen Orden in der Praxis. Erläuterungen zur Umsetzung der Richtlinien für die 
Verwaltung der kirchlichen Güter der Institute des geweihten Lebens und der Gesellschaften 
apostolischen Lebens in Österreich und Deutschland, Wien 2017 (181 S. m. Mustern u. Vor-
lagen); Johannes Krall, Kirchenvermögen – Nachhaltigkeit – Wirtschaftsethik. Rechtliche 
Gestaltungsmöglichkeiten bei der Verwaltung von Kirchenvermögen unter nachhaltigen und 
wirtschaftsethischen Überlegungen, 2009 (Wissenschaft u. Religion. Veröff. d. Internat. For-
schungszentrums f. Grundfragen d. Wissenschaften Salzburg Bd. 22; Diss. iur. Salzburg 
2007; LIV, 268 S., 32 Abb., 3 Tab.); Christian Kröber, Kirche und Urheberrecht in Deutsch-
land, AfkKR 177 (2008), 144-164; Claudia Leimkühler, Die Bedeutung von Aufsicht und 
Kontrolle in der kirchlichen Vermögens- und Finanzverwaltung, EssG 47 (2013), S. 129-153; 
Paweł Lewandowski, The Fund for the Support of the Clergy According to the 1983 Code of 
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Canon Law, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Vol. 29/No 32 (2019), 119–134; 
Uchenna Killian Maduka, Diocesan Temporal Goods and its Administration in the Light of the 
1983 Code of Canon Law: With Particular Reference to the Church in Igboland, Nigeria, 
2008 (zugl. Diss. Theol. Würzburg 2007; XX, 314 S.); Manlio Mallia, Kirche und Urheberrecht 
in Italien, AfkKR 177 (2008), 131-143; Bernhard Moormann/Henrike Schwerdtfeger/Sascha 
Koller, Die Kirchen und die GEMA, KuR, 24 (2018), 123-135; Helmuth Pree, Genehmigungs-
pflichten in der pfarrlichen Vermögensverwaltung. Eine universalrechtliche Perspektive, 
AfkKR 177 (2008), 502-523; ders., Die Mensa episcopalis – ihre gegenwärtige Rechtsstel-
lung in Österreich, öarr, 66 (2019), 114-132; ders., Rechnungslegungspflichten und Prüfzu-
ständigkeiten auf Ebene der Diözese nach universalem und partikularen Recht, KuR 26 
(2020), 57-69; Martin Pusch/Ulrich Wastl, „Compliance“ – Was hat die Kirche damit zu tun? 
Einige Anmerkungen zu den Anforderungen an die Verwaltung von Kirchenvermögen im 
Licht der aktuellen Diskussion um „Compliance“, AfkKR 183 (2014), 502-533; Julia Redeni-
us-Hövermann, Katholische Kirche und Corporate Governance, SdZ, 238. Bd. (2020), 279-
288; Rafael M. Rieger, Unternehmerisches Engagement von Orden. Sozialethische Orientie-
rungen für korporatives Wirtschaften, 2010 (Forum Sozialethik 7; 368 S.); Uta Rothfuchs, 
Kopieren von Noten in Kirchengemeinden, KuR 19 (2013), 270-273; Karl Schmiemann, Gut 
vorgebaut – Plädoyer für eine wirkungsvolle Einbindung des Baurechts in ein interdisziplinä-
res kirchliches Bauwesen, KuR, 19 (2013), 77-92; Heribert Schmitz, Einnahmen aus Veran-
staltungen und sonstigen Maßnahmen einer Pfarrei oder in einer Pfarrei, AfkKR 171 (2002), 
125-137; ders., Organe diözesaner Finanzverwaltung. Anmerkungen zu offenen-strittigen 
Fragen, AfkKR 163 (1994) 121-145; ders., Ordnung für den Vermögensverwaltungsrat der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart, in: ders. Kirchenrechtliche Gutachten und Stellungnahmen, 2004, 
S. 118-131; Thomas Schüller, Kirchenrechtliche Perspektiven für eine transparente Vermö-
gensverwaltung der katholischen Kirche, in: Karlies Abmeier (Hg.), Geld, Gott und Glaub-
würdigkeit, 2016, S. 309-320; ders., Transparenz ist angesagt. „Bischöfliche Stühle“ und ihr 
Vermögen, HK 68 (2014), 11-15; Winfried Schulz, Zum Schutz des geistigen Eigentums im 
System des kanonischen Rechts. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum Problemkreis 
des Urheberrechts und seiner Aufgabe und Bedeutung im kanonischen Recht, 1973; ders. 
(hg. v. Elmar Güthoff), Der Schutz des geistigen Eigentums in den Schriften von Winfried 
Schulz, 1997; Gordon Sobbeck/Peter Platen, Das Gesetz über die diözesane Vermögens-

verwaltung im Bistum Limburg, KuR 23 (2017), 187-220; Gernot Sydow (Hg.), Handbuch für 

Verwaltungsräte im Bistum Limburg, 22012 (272 S.); Frank Then, Die Entwicklung des kir-
chenrechtlichen Instituts der Säkularisation, 2008 (Passau, Univ., Diss., 2008; XIV, 287 S.); 
Marcus Wüstefeld/Svenja Karb, Arbeitsrechtliche Bezüge der Gesetze über die Verwaltung 
und Vertretung des Kirchenvermögens, KuR 2009, 113-121; Martin Zumbült, Insolvenzfähig-
keit der Kirchengemeinde. Vermögensrechtliche Konsequenzen verfassungsrechtlicher Vor-
gaben, 2013 (Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici, Beihefte 66; teilw. zugl. 
Diss. Univ. Münster/Westf. 2013; XII, 376 S.). 
 
dd) Verselbständigte Vermögensträger, insbes. Stiftungen: Marcus Baumann-Gretza, Die 
Aufsicht über rechtsfähige kirchliche Stiftungen des Bürgerlichen Rechts, KuR 15 (2009), 91-
101; Michael Borgolte, Stiftungen – eine Geschichte von Zeit und Raum, RJKG 29 (2010), 
39-56; Susanne Dieterich, Von Wohltäterinnen und Mäzenen. Zur Geschichte des Stiftungs-
wesens, 2007 (216 S./25 Abb.); Clemens Dölken, Sub specie aeternitatis ... . Der Ewigkeits-
charakter von Stiftungen, FS Olaf Werner, 2009, S. 365-371; Martin Grichting, Die Eigen-
tumsübertragung der Nidwaldener Kirchengüter von den Kirchenstiftungen auf die Kirchge-
meinden in den Jahren 1991/1992, in: Libero Gerosa/Ludger Müller (Hg.), Katholische Kirche 
und Staat in der Schweiz, 2010, S. 236-259; Stephan Haering, Die Stiftung nach katholi-
schem Kirchenrecht, in: R. Strachwitz/F. Mercker (Hg.), Stiftungen in Theorie, Recht und 
Praxis, 2005, 356-364; Felix Hammer, Entfaltung der Stiftung zwischen Stifterwille und Stif-
tungsaufsicht, in: → Puza/Ihli/Kustermann, Kirchl. Stiftung zw. kirchl. u. staatl. Recht, S. 65-
87; Ansgar Hense/Martin Schulte (Hg.), Kirchliches Stiftungswesen und Stiftungsrecht im 
Wandel, 2009 (StkA Bd. 47; 263 S.); Peter Hersche, Die materielle Dimension der Stiftungen 
in der katholischen Ökonomie von der Frühneuzeit bis zur Gegenwart, RJKG 29 (2010), 57-

https://www.herder.de/stz/autoren/julia-redenius-hoevermann/
https://www.herder.de/stz/autoren/julia-redenius-hoevermann/
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Zum
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Schutz
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=des
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=geistigen
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Eigentums
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=im
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=System
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=des
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=kanonischen
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Rechts
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=rechtsvergleichende
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Untersuchung
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=zum
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Problemkreis
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=des
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Urheberrechts
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=und
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=seiner
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Aufgabe
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=und
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Bedeutung
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=im
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=kanonischen
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=5/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Recht
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=26/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Der
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=26/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Schutz
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=26/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=des
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=26/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=geistigen
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=26/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Eigentums
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=26/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=in
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=26/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=den
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=26/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Schriften
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=26/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=von
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=26/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Winfried
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=26/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Schulz


Felix Hammer, Bibliographie zum Kirchenrecht 

 56 

72; Christian Hörstrup, Maßstab kirchlicher Stiftungsaufsicht, KuR, 24 (2018), 104-113; Sa-
bine Holtz, Universität und Studienstiftung in der Frühen Neuzeit. Ein konfessioneller Ver-
gleich, RJKG 29 (2010), 87-106; Ulrich Kaiser, Gesetz der bayer. (Erz-)Bischöfe z. Neuord-
nung d. Pfründewesens in Bayern, in: Richard Puza/Andreas Weiß (Hg.), Iustitia in Caritate. 
FS Ernst Rößler, 1997, S. 609-642; Severin Johann Lederhilger, Autonomie und Aufsicht. 
Vermögensverwaltung von Ordensgemeinschaften und kirchliche Sorgfaltspflicht, öarr 64 
(2017), 260-282; Evelyne D. Menges, Die kirchliche Stiftung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, 1995; Winfried Mummenhoff, Zustiftungen zu katholischen Sammelstiftungen, FS Olaf 
Werner, 2009, S. 333-345; Helmuth Pree, Die Vermögensgestion bei inkorporierten Pfarren, 
öarr 64 (2017), 380-395; Richard Puza, Die Vollmacht des Diözesanbischofs und ihre Gren-
zen am Beispiel der Errichtung einer diözesanen Pfründenstiftung, AfkKR 175 (2006), 113-
128; ders.,/Stefan Ihli/Abraham P. Kustermann (Hg.), Kirchliche Stiftung zwischen kirchli-
chem und staatlichem Recht, 2008; Andrea G. Röllin, Kirchliche Stiftungen. Im Besonderen 
die privatrechtlichen im Sinne von Art. 87 i. V. m. Art. 80 ff. ZGB. Rechtslage und Rechts-
wirklichkeit unter Berücksichtigung des historischen Hintergrundes sowie historischer kirchli-
cher Stiftungen, 2010 (zur Rechtslage nach schweizerischem Recht; LXXIV, 521 S.; zugl.: 
Diss. iur. Freiburg/CH 2010); Matthias Günter Steiner, Die Klöster und ihr Wirken – eine der 
Wurzeln des Stiftungswesens?, 2009 (Lang, Rechtshistorische Reihe Bd. 387; Diss. iur. 
Univ. Jena 2008; X, 420 S. m. CD); W. Rainer Walz (Hg.), Religiöse Stiftungen in Deutsch-
land. Beiträge und Diskussionen des Workshops in der Bucerius Law School am 9. 6. 2006, 
2007 (Schriftenreihe des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-
Organisationen 1,5; XI, 168 S.). 
 

6. Strafbestimmungen in der Kirche 
Kongregation für die Glaubenslehre, Veränderungen in den Normae de gravioribus delictis, die 
der Kongregation für die Glaubenslehre vorbehalten sind, OR, 40. Jg. (2010), Nr. 29 (v. 23. 7. 
2010), S. 1, 7-10; Juan Ignacio Arrieta, Kardinal Ratzinger und die Revision der kirchlichen 
Strafrechtsordnung. Drei bisher nicht veröffentlichte Schreiben von 1988, AfkKR 179 (2010), 
108-116; ders., Il progetto di revisione del libro VI del Codice di diritto Canonico, AfkKR 181 
(2012), 57-74; Konrad Breitsching, Kritische Anmerkungen zu c. 1399 CIC/1983, in: FS Lud-
ger Müller, S. 495-514; Bernd Eicholt, Geltung und Durchbrechungen des Grundsatzes „Nul-
lum crimen nulla poena sine lege“ im kanonischen Recht, insbesondere in c. 1399 CIC/1983, 
2006; ders., Sexueller Missbrauch und körperliche Misshandlungen durch katholische Kleriker. 
Beurteilung nach kirchlichem Recht sowie zivil- und strafrechtliche Folgen nach deutschem 
Recht, NJW 2010, 2849 f./NJOZ 2010, 1859-1865; Sandra Fernau/Deborah F. Hellmann 
(Hg.), Sexueller Missbrauch Minderjähriger durch katholische Geistliche in Deutschland, 
2014 (Interdisziplinäre Beiträge zur Kriminologischen Forschung, Bd. 45; 289 S.); Elmar 
Güthoff, Kirchenstrafrechtliche Aspekte des vor dem Staat vollzogenen Kirchenaustritts ( § 
8 b) 1. dd); ders., Ein Überblick über die im ersten Teil des Strafrechts des CIC (cc. 1311–
13163) geplanten Änderungen, AfkKR 181 (2012), 75-89; ders., Ein Überblick über die im 
zweiten Teil des Strafrechts des CIC (cann. 1364-1399) geplanten Änderungen, GS Carl Gerold 
Fürst, 2013, S. 157-165; Stephan Haering, Strafe oder Sanktion? Überlegungen zum ordens-
rechtlichen Institut der auferlegten Exklaustration, in: FS Ludger Müller, S. 515-532; Heribert 
Hallermann, Kunst kommt von Können. Betrachtungen zur Gesetzgebungskunst am Beispiel 
der Leitlinien zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bereich der Deutschen Bischofs-
konferenz, AfkKR 182 (2013), 386-425; ders., Ne bis in idem. Kanonistische Überlegungen 
zu einem alten Rechtssprichwort angesichts problematischer Aspekte der Anwendung des 
kirchlichen Sanktionsrechts, in: FS Ludger Müller, S. 533-560; ders., Präzisierung und Er-
leichterung? Die Überarbeitung der Leitlinien zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im 
Bereich der DBK, KuR 19 (2013), 178-203; Stefan Ihli, Buße statt Strafe. Ein wenig beachtetes 
Rechtsinstitut als Handlungsalternative im Strafrecht, in: Ohly/Haering/Müller, FS Rees, S. 
591-607; Sebastian Klappert, Der Strafanspruch der Kirchen bei Sexualdelikten an Minder-
jährigen durch Kleriker – Das kirchliche Strafrecht auf dem Abstellgleis?, KuR 26 (2020), 70-
82; Reinhard Knittel, Besitzt die Kirche das Recht zu strafen? Der c. 1311 CIC/1983 und das 
Postulat einer theologischen Begründung des Strafanspruchs der Kirche, in: FS Ludger Mül-
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ler, S. 625-638; Peter Landau, Kanonisches Strafrecht heute, in: FS Hans-Jürgen Becker, 
2009, S. 115-124; Michael Andreas Ling, Zum gegenwärtigen kirchlichen Strafrecht, JZ 2004, 
596-605; Klaus Lüdicke, Der Glaubenskongregation vorbehalten. Zu den neuen strafrechtlichen 
Reservationen des Apostolischen Stuhls, FS Richard Puza, 2003, 441-455; Ludger Müller u. a. 
(Hg.), „Strafrecht“ in einer Kirche der Liebe. Notwendigkeit oder Widerspruch?, 2006; Peter Pla-
ten, Das kirchliche Strafrecht – eine (leider?) vernachlässigte Disziplin, KuR 2010, 192-208; 
ders., Die Würdigung von Handlungen im Zusammenhang von pornographischen Darstellun-
gen von Minderjährigen im geltenden kirchlichen Strafrecht, in: Ohly/Haering/Müller, FS Rees, 
S. 623-636; Richard Potz, Zur Frage der Verjährung der schwereren Delikte gegen die Sitt-
lichkeit, im Besonderen des sexuellen Missbrauchs, FS Joseph Listl, 2004, 271–282; 
Matthias Rauch, Überlegungen zur Relevanz des Interdikts als Beugestrafe im Kanonischen 
Recht in: Ohly/Haering/Müller, FS Rees, S. 637-654; Wilhelm Rees, Delicta graviora im Recht 
der römisch-katholischen Kirche und der katholischen Ostkirchen, GS Carl Gerold Fürst, 2013, 
S. 467-506; ders., Katholische Kirche und Menschenrechte. Erwartungen an ein künftiges 
Strafrecht, in: FS Ludger Müller, S. 639-666; ders., Unterschiedliche Strafen in der einen ka-
tholischen Kirche? Ein Vergleich zwischen CCEO und CIC, FS Carl Gerold Fürst, 2003, 939-
958; ders., Zur Aktualität des kirchlichen Strafrechts. Sexuelle Übergriffe durch Kleriker, Kir-
chenaustritt und Priesterbruderschaft St. Pius X. – mit einem Blick auf den actus formalis, öarr, 
58 (2011), 156-191; ders., Zur Novellierung des kirchlichen Strafrechts im Blick auf sexuellen 
Missbrauch einer minderjährigen Person durch Kleriker und andere schwerwiegendere Strafta-
ten gegen die Sitten. Gesamtkirchliches Recht und Maßnahmen einzelner Bischofskonferen-
zen, AfkKR 180 (2011), 466-513; Johann J. Reißmeier, Sexueller Missbrauch im kirchlichen 
Strafrecht. Verfahren – Zuständigkeiten – Strafen. Eine Handreichung, Innsbruck 2012 (124 S.); 
Volker Rieble, Pädophile Priester und Kirchen-Compliance, Corporate Compliance Zeitschrift 
[CCZ], 2010, 107-110; Rafael M. Rieger, De gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina 
Fidei reservatis, öarr 59 (2012), 327-345; Ulrich Rhode, Die Verhängung von Strafen wegen 
verbotener Gottesdienstgemeinschaft; AfkKR 171 (2002) Heft II; Heribert Schmitz, Der Kon-
gregation für die Glaubenslehre vorbehaltene Straftaten, AfkKR 170 (2001), 441-462; Rein-
hold Sebott, Das kirchliche Strafrecht. Kommentar zu den Kanones 1311-1399 des Codex 
iuris canonici, 1992; Rik Torfs, Die Entlassung aus dem Klerikerstand im Strafrecht, FS 
Richard Puza, 2003, 477-497; Nikolaus Schöch, Die Anrufung eines staatlichen Gerichts mit 
dem Ziel, den kirchlichen Rechtsweg zweck- und wirkungslos zu machen, als mögliche Straf-
tat in der kirchlichen Rechtsordnung gemäß c. 1375 CIC/1983, in: FS Ludger Müller, S. 667-
684. 
 

7. Kirchliches Prozessrecht, kirchliche Gerichtsbarkeit 
Thomas A. Amann, Die Ausübung der sacra potestas im kirchlichen Arbeitsgericht, AfkKR 175 
(2006) 435-451; Matthias Ambros, Der Beitrag der Rechtsprechung zur Interpretation von 
can. 1734 § 3 nr. 1. Kommentar zum Endurteil der Apostolischen Signatur, coram Stankie-
wicz, vom 22. Oktober 2014, AfkKR  185 (2016), 439–480; Marcus Arning, Grundrechtsbin-
dung der kirchlichen Gerichtsbarkeit, 2017 (Diss. iur. Univ. Münster 2016; Schriften zum Re-
ligionsrecht Bd. 8; 338 S.); Giuseppe Dalla Torre, Die Gerichtsordnung im kleinsten Staat der 
Welt, OR, Nr. 52/53 v. 25. 12. 2009, S. 14-16; Frans Daneels, Die Apostolische Signatur und 
die korrekte Ausübung der Rechtspflege in der Kirche, öarr, 57 (2010), 273-285; Joachim Eder, 
Kirchliche Arbeitsgerichtsbarkeit in der Katholischen Kirche, ZTR 2005, 350-353; ders., Aus-
schluss von Normenkontrollverfahren vor kirchlichen Arbeitsgerichten, AfkKR 175 (2006), 452-
472; Engelbert Frank, Ehenichtigkeitserklärung – ein für kanonistische Laien problematisches 
Wort, FS Richard Puza, 2003, 137-149; Johannes Fürnkranz, Effizienz der Verwaltung und 
Rechtsschutz im Verfahren. Can. 1739 in der Dynamik der hierarchischen Beschwerde, 2014 
(KStKR 19; Diss. iur. can. Rom; 406 S.); Elmar Güthoff, Interdiözesangerichte erster Instanz als 
Alternative zu den Diözesangerichten, in: Ohly/Haering/Müller, FS Rees, S. 557-569; Wilhelm 
Handschuh, Diözesane Schieds- und Schlichtungsstellen in der katholischen Kirche. Eine 
rechtssystematische Untersuchung für den Bereich der Deutschen Bischofskonferenz, 2006; 
Sabine Heidl, Psychische Störungen und ihre Begutachtung im Ehenichtigkeitsprozess, 2009 
(Adnotationes in Ius Canonicum Bd. 48; 218 S., m. 1 graph. Darst.); Lars Hummel, Das kirchli-
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che Strafverfahren nach dem Codex Iuris Canonici , BayVBl. 144 (2013), 682-686; Stefan 
Killermann, Die Rota Romana. Wesen und Wirken des päpstlichen Gerichtshofes im Wandel 
der Zeit, 2009 (Adnotationes in Ius Canonicum Bd. 46; XX, 671 S. m. zahlr. Abb. u. Tab.); Ste-
fan Korta, Grundprinzipien des kanonischen Prozessrechts, FS Carl Gerold Fürst, 2003, 897-
913; Ludger Müller (Hg.), Rechtsschutz in der Kirche, 2011 (Kirchenrechtl. Bibliothek Bd. 15; 
156 S.); Gerhard Neudecker, Ius sequitur vitam - der Dienst der Kirchengerichte an der Le-
bendigkeit des Rechts. Zugleich ein Beitrag zur Vergleichung des kanonischen und staatli-
chen Rechtssystems, 2013 (TKS 13; zugl. Diss. kath. theol. Univ. Tübingen, 2012; V, 689 S., 
m. graph. Darst.); Mechthild Pötter, Die Beschwerde im kirchlichen Prozessrecht, 2007 (Beihef-
te zum Münsterischen Kommentar 45, 151 S.); Matthias Pulte, Die Schaffung einer kirchlichen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit für die deutschen Diözesen. Ein bleibendes Desiderat aus der Kodi-
fikationsgeschichte zum CIC/1983, FS Alfred E. Hierold, 2007, S. 771-788; Reinhard Richardi, 
Kirchliche Arbeitsgerichtsordnung für die Bistümer der katholischen Kirche, NJW 2005, 2744-
2747; Nikolaus Schöch, Festlegung, Änderung und Konformität von Klagegründen im kano-
nischen Eheprozess, 2003; Zbigniew Suchecki, Il processo penale giudiziario nel Codice di 
Diritto Canonico del 1983, FS Carl Gerold Fürst, 2003, 959-979; Gernot Sydow, Perspektiven 
der kirchlichen Gerichtsbarkeit. Die Datenschutzgerichte der katholischen Kirche als (über-) 
spezialisierte kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit, KuR, 25 (2019), 1-8; Andreas Weiß, Freie 
oder gebundene Beweiswürdigung? Zu ihrer geschichtlichen Entwicklung und Verhältnisbe-
stimmung im kirchlichen Eheprozessrecht, FS Richard Puza, 2003, 515-537; ders., Eid und 
Wahrheitssuche. Zu ihrer Verhältnisbestimmung im Ehenichtigkeitsverfahren, FS Carl Gerold 
Fürst, 2003, 981-998; Michael Werneke, Zur Stellung der kirchlichen Arbeitsgerichtsbarkeit in 
der kanonischen Gerichtsverfassung, KuR 2011, 209-224. 
 

§ 9 - Evangelisches Kirchenrecht 
a) Partikularität der Kirchen und Universalität der Kirche: Friedrich Hauschildt, Die 
theologische Bedeutung der Leuenberger Konkordie, ZevKR 50 (2005), 281-305; Dietrich 
Pirson, Die protestantischen Kirchen im universalkirchlichen Zusammenhang, EssG 37 (2003), 
23-41; ders., Universalität und Partikularität der Kirche. Die Rechtsproblematik 
zwischenkirchlicher Beziehungen, 1965. 
 
b) Recht der Landeskirchen  
1. Kirchenverfassungen: Markus B. Büning, Bekenntnis und Kirchenverfassung, 2002; 
Michael Droege/Michael Frisch/Norbert Haag/Jürgen Kampmann (Hg.), 100 Jahre 
Kirchenverfassung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, 2021 (URR 1; 250 S.); 
Ueli Friederich, Sinn und Aufgaben einer evangelischen Kirchenverfassung. Überlegungen 
aus rechtlicher Sicht, SJKR Beiheft 1 (1996); Hans Michael Heinig/Hendrik Munsonius, 
Entwicklungsperspektiven der Verfassung der Bremischen Evangelischen Kirche, ZevKR 59 
(2014), 1-49; Hans-Peter Hübner, Neue Entwicklungen im Verfassungsrecht der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, FS Christoph Link, 2003, 89-110; Ruth 
Kallenbach, Die Verfassung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland – ein 
Praxisbericht, ZevKR 54 (2009), 399-416; Volker Knöppel, Miteinander und Gegenüber. 50 
Jahre Grundordnung der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, 2018 (XII, 65 S.); 
Hans Liermann, Grundlagen des kirchlichen Verfassungsrechts nach lutherischer 
Auffassung, 1954; Samuel Lutz, Reformierte Kirchenverfassungen aus ekklesiologischer 
Sicht, SJKR 10 (2005), 25-32; Hendrik Munsonius, Landeskirchentum und 
Kirchengemeinschaft. Verfassungsrechtliche Beobachtungen im 20. Jahrhundert, ZevKR, 60 
(2015), 320-329; Dietrich Pirson, Kirchliches Verfassungsrecht. Eigenart und notwendiger 
Inhalt, ZevKR 45 (2000), 89-108; Gustav Reingrabner, Die Präambel der Verfassung der 
Evang. Kirche A. u. H. B. in Österreich, FS Christoph Link, 2003, 121-141; Jens Reisgies, 
Verfassungsändernder Charakter von Gesetzen? Zu Artikel 99 Absätze 2 und 3 der 
Grundordnung der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, ZevKR 61 (2016), 191-
201; Martin Richter, Grundordnung und Neubildungsvertrag für die Evangelische Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, ZevKR 49 (2004), 739 ff.; Arno Schilberg, 
Aktuelle Entwicklungen im evangelischen Kirchenverfassungsrecht, ZevKR 57 (2012), 429-
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442; Anne-Ruth Wellert, Konsultationstag zum Verfassungsentwurf der Vereinigten Ev. 
Kirche in Mitteldeutschland, ZevKR 53 (2008), 184-187; Peter Unruh, Kirchenbildung und 
Verfassunggebung in Norddeutschland, ZevKR 57 (2012), 121-145; Jörg Winter, Die 
Grundordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden. Kommentar für Praxis und 
Wissenschaft, 2011 (XVII, 475 S.); ders., Die Grundordnung der Evangelischen 
Landeskirche in Baden als Beispiel einer unierten Kirchenverfassung, in: Bernd Grzeszick 
(Hg.), Aktuelle Entwicklungen des Kirchen- und Staatskirchenrechts, 2014, S. 83-95; ders., 
Die Neufassung der Grundordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden, ZevKR 53 
(2008), 174-183. 
 
2. Unterverfassungsrechtliches Kirchenrecht: Hans-Tjabert Conring, N. N. – Neue Normen 
für eine veränderte Organisationsgestalt der Ev. Kirche, ZevKR 61 (2016), S. 391-410; 
Christian Grethlien, Evangelische Kirche im Transformationsprozess – eine Herausforderung 
für Evangelisches Kirchenrecht, ZevKR 61 (2016), S. 376-390; Werner Heun, Das Gesetz in 
Staat und Kirche, ZevKR 49 (2004), 443 ff.; Rainer Mainusch, Der rechtliche Rahmen einer 
Kirche im Transformationsprozess, ZevKR, 65 (2020), 349-406; Klaus Schlaich, 
Evangelische Kirchenrechtsquellen, in: ders., GA, 1997, 322-333. 
 
c) Recht der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse 
1. Gliedkirchliche Zusammenschlüsse, Grundlagen: Christian Heckel, Die 
Kirchengemeinschaft in der evangelischen Kirche in Deutschland. Zu den kirchenrechtlichen 
Grundlagen, 1995; Hendrik Munsonius, Die Erklärung von Kirchengemeinschaft und das 
Kirchenrecht, ZevKR 58 (2013), 78-84; ders., Landeskirchentum und Kirchengemeinschaft. 
Verfassungsrechtliche Beobachtungen im 20. Jahrhundert, ZevKR, 60 (2015), 320-329; 
Jürgen Rohde, Die Union Evangelischer Kirchen in der EKD. Die ersten Jahre in neuen 
Strukturen, ZevKR 52 (2007), 593-616; Heinrich de Wall, Die Reform der Evangelischen 
Kirche(n) in Deutschland: Vom Bund der Bekenntniskirchen zur Reformatorischen 
Kirchengemeinschaft, öarr 56 (2009), 281-298; Jörg Winter: Die Union Evangelischer Kirchen 
als Beitrag zur Strukturreform der Evangelischen Kirche in Deutschland, ZevKR 49 (2004), 
239 ff. 
 
2. Verfassungsrecht: Herbert Claessen, Grundordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. Kommentar und Geschichte, hg. v. Burkhard Guntau, 2007 (659 S.); Christian 
Heckel, Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland. Zur Entstehungsgeschichte des 
Rates der EKD, FS Martin Heckel, 1999, 67-83; Joachim Mehlhausen, Fünfzig Jahre 
Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland. Erbe und Auftrag, FS Martin 
Heckel, 1999, 159-177; Klaus Schlaich, Änderungen der Grundordnung der EKD nur mit 
Zustimmung der Gliedkirchen?, in: ders., GA, 1997, S. 334-375; Anne-Ruth Wellert, 
Entwicklung und Perspektiven des Verbindungsmodells in der EKD, ZevKR 58 (2013), 229-
252. 
 
3. Unterverfassungsrechtliche Vorschriften: Tasso von der Burg, Das Kirchenrechtliche 
Institut der EKD und seine Bezüge zu den Landeskirchen, ZevKR, 66 (2021), 198-206; 
Joachim Hägele, Das Geschäftsordnungsrecht der Synoden der evangelischen Landeskirchen 
und gesamtkirchlichen Zusammenschlüsse, 1973; Hans Michael Heinig/Hendrik Munsonius, 
Zur Bestimmung der räumlichen Reichweite eines Kirchengesetzes nach Art. 10 a Abs. 2 S. 1 
lit. b. GO.EKD, ZevKR 54 (2009), 328-341; Christian Meyer, "Zuziehende Evangelische". 
Kirchenmitgliedschaft nach dem Recht der EKD, ZevKR 33 (1988), S. 313-323; Klaus 
Obermayer, Der automatische Erwerb der Kirchenmitgliedschaft nach evangelischem 
Kirchenrecht, NVwZ 1985, S. 77-81; Wolfgang Strietzel, Das Diszipinarrecht der deutschen 
evangelischen Landeskirchen und ihrer Zusammenschlüsse, 1988; Gerhard Tröger, Ein 
Pfarrerdienstgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland?, FS Christoph Link, 2003, 
159-179; ders., Überlegungen zu einigen Problemen im kirchlichen Disziplinarrecht, 
insbesondere im Disziplinargesetz der EKD, ZevKR 49 (2004), 221 ff.; Anne-Ruth Wellert, 
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Die Zusammenarbeit der EKD und ihrer Gliedkirchen bei der Auslandsarbeit – eine rechtliche 
Analyse, ZevKR 56 (2011), 364-370. 
 
d) Wesentliche inhaltlich-materielle Grundzüge Evangelischen Kirchenrechts 
1. Kirche und Kirchenverständnis, Landeskirchen: Hans-Tjabert Conring, Kirche als 
Organisation gestalten – Gemeinde geht weiter!, ZevKR, 62 (2017), S. 94-100; Johannes 
Heckel, Kirche und Kirchenrecht nach der Zwei-Reiche-Lehre, in: ders., Lex Charitatis, 21973, 
S. 354-408; Martin Heckel, Summum Ius – Summa Iniuria als Problem reformatorischen 
Kirchenrechts, in: ders., Ges. Schr., Bd. I (1989), 83-105; Wolfgang Huber, Kirche, 1988; Hans 
Martin Müller, Luthers Kirchenverständnis und seine Rezeption im deutschen evangelischen 
Kirchenrecht, ZevKR 49 (2004), 45 ff.; Hendrik Munsonius, Das Kirchenverständnis im 
Spannungsfeld von Geist und Recht, ZevKR 57 (2012), 311-317; ders., Zum landeskirchlichen 
Territorialitätsprinzip, ZevKR 57 (2012), 194-201; Peter Unruh, Kirchenbildung und 
Verfassunggebung in Norddeutschland, ZevKR 57 (2012), 121-145. 
 
2. Christliche Freiheit und rechtliche Bindung: Markus B. Büning, Magnus Consensus als 
Kirchenrechtsbegriff, SJKR 7 (2002), 85-102; Friedrich Hauschildt, Zum Impulspapier des 
Rates der EKD „Kirche der Freiheit“, ZevKR 53 (2008), 28 ff.; Martin Heckel, Luthers Traktat 
„Von der Freiheit eines Christenmenschen“ als Markstein des Kirchen- und Staatskrichenrechts, 
ZThK, 109 (2012), 122-152; ders., Zum Sinn und Wandel der Freiheitsidee im Kirchenrecht der 
Neuzeit, in: ders., Ges. Schr., Bd. I (1989), 447-483; ders., Evangelische Freiheit und kirchliche 
Ordnung, in: ders., Ges. Schr., Bd. II (1989), 1099-1121; Volker Mantey, Kirche ohne Recht? 
Rudolph Sohms Verständnis von Kirche und Recht und Martin Luthers Zwei-Reiche-Lehre, 
ZevKR 49 (2004), 718 ff.; Arnulf von Scheliha, Die "Zwei-Reiche-Lehre" im deutschen 
Protestantismus des 20. Jahrhunderts, ZevKR 59 (2014), 182-206. 
 
3. Bekenntnis sowie theologische Grundlagen kirchlichen Lebens und Kirchenrecht: 
Markus B. Büning, Bekenntnis und Kirchenverfassung, 2002; Michael Germann, 
Auswirkungen der Theologie Luthers auf das evangelische Kirchenrecht heute, ZevKR 62 
(2017), 249-270; ders., Kirchenrechtliche Anforderungen an eine Ausrufung des 
Bekenntnisnotstands, ZevKR 58 (2013), 31-46; Hans Michael Heinig, Bekenntnis und 
Kirchenrecht, ZevKR 62 (2017), 236-248; Martin Honecker, Synodale Gesetzgebung und 
Bekenntnis, FS Martin Heckel, 1999, 103–115; ders., Kirchliche Lebensordnung zwischen 
Recht und Pastoralethik, ZevKR 57 (2012), 146-167; Uwe Kai Jacobs, Kirchliche 
Lebensordnungen – Rechtliche Grundlagen und aktuelle Fragestellungen, Pfarrvereinsblatt 
2018, S. 237-249; Georg Kalinna, Zwischen "Selbstsäkularisierung" und "sektiererischer 
Versuchung"?, ZevKR, 62 (2017), 1-26; Gerhard Krömer, Kirchliche Lebensordnung. Ein 
Plädoyer für die Erarbeitng von Leitlinien kirchlichen Lebens für die Evangelische Kirche AB 
in Österreich, öarr 60 (2013), 268-276; Hans Liermann, Die rechtliche Bedeutung der 
Bekenntnisschriften, in: ders., Der Jurist und die Kirche, 1973, 258-274; Jens Neie, Bekenntnis, 
Bekenntnisstand und Bekenntnisbindung im evangelischen Kirchenrecht, 2009 (SzStKR Bd. 44; 
zugl.: Diss. iur. Univ. Heidelberg 2008; 550 S.); Joachim Ochel, Sind Fragen der 
Lebensordnung heute noch rechtlich zu regeln?, KuR 2011, 254-263; Dietrich Pirson, 
"Firmiter credendum est". Gibt es eine Rechtspflicht zum Glauben?, FS Christoph Link, 
2003, 111-119; ders., Das Bekenntnis im Recht der Kirche, SJKR 5 (2000); Michael Plathow, 
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