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Die vielfältigen Diskussionen über die Gestaltung von Gottesdiensten 
heute sind geprägt von jeweils eigenen Bildern von Kirche. Jede 
liturgische Handlung impliziert und erzeugt sie. Fragen konfessioneller 
Identität, etwa der Lutherischen, aber auch die ökumenische Dynamik 
drängen in der Liturgie an die Oberfläche. Hier zeigen sich Verschie-
bungen und Veränderungen im kirchlichen Selbstverständnis, werden 
kulturelle und religiöse Metamorphosen sichtbar. 

Die Beiträge dieses Bandes gehen den Kirchenbildern nach, wie sie 
sich in gegenwärtigen liturgischen Entwicklungen offen oder versteckt 
zeigen. Sie untersuchen, wie sich solche Bilder formieren und wie sie 
weitergegeben werden. Sie weisen Wege des Umgangs mit den sich 
wandelnden Formen, wie sich Kirche im Gottesdienst zeigt.
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Vorwort

Die Liturgie findet ihre Gestalt im Zusammenspiel von Theologie und 
Kultur, von Reflexion und sinnlichem Ausdruck, von Darstellung und 
Empfindung. Sie ist nicht verständlich als Ableitung aus vorgängigen, 
etwa dogmatischen Erkenntnissen, sondern sie ist selbst ein eigenstän-
diger Weg theologischen Denkens. Sie hat dabei einen feinen Sensor-
charakter: In ihr zeigen sich Verschiebungen und Veränderungen im 
Selbstverständnis der Feierenden, werden kulturelle und religiöse Meta-
morphosen sichtbar – meist lange bevor sie in der begrifflichen Sprache 
bewusst werden. Eine Aufgabe der Liturgiewissenschaft ist es, diese 
eigenen liturgisch-theologischen Erkenntniswege zu erhellen. 

In dieser Hinsicht ist es heute vielerorts auffällig, wie stark sich got-
tesdienstliche Feiern in einem pluralistischen Kontext von traditionellen 
Kirchenbildern lösen. Liturgischer „Wildwuchs“ trifft auf Bemühungen 
um agendarische Ordnungen, situationsbezogene Schnelllebigkeit löst 
sich von tragenden Erinnerungswelten, konfessionelle Grenzen verflüs-
sigen sich. Es scheint, als ob die Gestalt der Kirche – in der Wahrneh-
mungsweise der Liturgie – neu verhandelt wird, und das in vielgestaltigen 
impliziten, oft gar nicht ausgesprochenen Kirchen- und Gemeindever-
ständnissen, die im Gottesdienst zur Erscheinung kommen. Jede litur-
gische Handlung impliziert und erzeugt ja Bilder von Kirche und fei-
ernder Gemeinde: Wie sehen diese heute aus? Was bedeuten sie für die 
etablierten Kirchen in ihrem Selbstverständnis?   

Das Liturgiewissenschaftliche Fachgespräch, das im März 2014 in 
Leipzig stattfand, hat sich erkundend in dieses diffuse Feld gewagt. 
Namhafte Vertreterinnen und Vertreter der evangelischen und katho-
lischen Theologie, der Kulturwissenschaft und Kirchenmusikforschung 
waren in Leipzig versammelt, um sich darüber auszutauschen und neue 
Forschungen vorzustellen. Wir freuen uns, die Vorträge der Leipziger 
Tagung – ergänzt durch einen Aufsatz von Henning Theißen – in diesem 
Band vorlegen zu können.  

Das Liturgiewissenschaftliche Institut der VELKD bei der Univer-
sität Leipzig, feierte im Jahr 2014 sein zwanzigjähriges Bestehen. Im 
Anhang dieses Bandes finden sich aus diesem Anlass zudem drei  Reden 
zum Festakt.
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Ralph Kunz

Kirchenbilder im Spiegel gegenwärtiger 
liturgischer Praxis

Bim Coiffeur bin i gsässe vor em Spiegel, luege dry 
Und gseh dert drinn e Spiegel wo ar Wand isch vis-à-vis 
Und dert drin spieglet sech dr Spiegel da vor mir 
Und i däm Spiegel widerum dr Spiegel hindefür 
 
Und so geng wyter, s’isch gsy win e länge Korridor 
I däm my Chopf gwüss hundertfach vo hinden und vo vor 
Isch ufgreit gsy i eier Kolonne, z’hinderscht isch dr Chopf 
I ha ne nümme gchennt, so chly gsy win e Gufechnopf 
 
My Chopf, dä het sich dert ir Wyti, stellet öich das vor 
Verloren ir Unäntlechkeit vom länge Korridor 
I ha mi sälber hinde gseh verschwinde, ha das gseh 
Am heiterhälle Vormittag und wi we nüt wär gscheh 
 
Vor Chlupf han i mys Muul ufgscperrt, da sy im Korridor 
Grad hundert Müüler mit ufgange win e Männerchor 
E Männerchor us mir alei, es cheibe gspässigs Gfüel 
Es metaphysischs Grusle het mi packt im Coiffeurgstüel 
 
I ha d’Serviette vo mer grissen, ungschore sofort 
Das Coiffeurgschäft verla mit paar entschuldigende Wort 
Und wenn dir findet i sött e chly meh zum Coiffeur ga 
De chöit dir jitz verstah warum i da e Hemmig ha

Mani Matter war ein Troubadour aus Bern – sozusagen der helvetische 
Reinhard May. Seine Chansons sind Volkslieder geworden.� Die Ge-
schichte vom misslungenen Besuch beim Friseur kennt jedes Schul-
kind. Es erzählt von einem Menschen, der im Spiegel nicht nur sich 
selber, sondern mittels eines anderen Spiegels im Rücken auch seiner 

� Zu Mani Matter vgl. Paul Bernhard Rothen, I de gottvergässne stedt. Mani Matter 
und die Verteidigung des Christentums, Bern 20�3. 
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eigenen Vervielfältigung ins Auge – oder besser: in die vielen Augen 
sieht. Es eröffnet sich ein unendlicher Korridor, was beim Protagonisten 
ein „metaphysisches Gruseln“ erzeugt und schließlich dazu führt, dass 
dieser fluchtartig das Lokal verlässt, um so noch einmal „ungeschoren“ 
davonzukommen. 

Das doppelbödige und vielschichtige Liedlein von Matter scheint mir 
wie ein Gleichnis für das Thema dieses Essays: die Kirchenbilder im 
Spiegel der gottesdienstlichen Praxis. Erstens ist da auch die schiere 
Angst vor dem eigenen Pluralismuspotential des Gespiegelten zu ent-
decken. Was für ein Abgrund! Wenn einer entdeckt, dass so viele in 
ihm stecken. Wie ist dann noch Identität möglich? Und am Ende der 
eigenen Abspaltungen verliert sich sogar die Sicht auf das Haupt, das 
für die Einheit bürgt. Denn auch das Ebenbild  – symbolisiert durch das 
Angesicht – wird ja bis zur Unkenntlichkeit zerkleinert. Aus Physik wird 
Metaphysik, wenn man nur ein wenig die Perspektiven verschiebt und 
sich daran macht, das diffuse Spiegelbild von Gottesdienst und Kirche 
zu klären. Ist die Spiegelung des Spiegels daran schuld? Macht die Viel-
falt der möglichen Spiegeleinstellungen oder die Spiegelung der Vielfalt 
schwindeln? 

Dass auch Paulus die Spiegelmetapher verwendet, ist ein kleiner 
Trost. In der Antike war der Reflexionsgrad der Spiegel noch so be-
scheiden, dass man nur eine „rätselhafte Gestalt“  und nicht sein Eben-
bild erblickte. Dass wir es mit deutungsbedürftigen Widerspiegelungen 
in beide Richtungen zu tun bekommen, macht beim Reflektieren erst 
recht bescheiden. Es ist wohl klüger, bei diesem Thema nicht mehr als 
Stückwerkerkenntnis anzustreben.

Ich steige darum mit einem Beispiel ein, das vor 50 Jahren zu reden 
gab: das Ladenkirchen-Experiment am Brunsbütteler Damm. Daran 
interessieren das Kirchenbild und die Bildstörungen, die sich in Ernst 
Langes Reflexionen zum Gottesdienst finden lassen. Ich greife dazu 
ein Wort von Lange auf: die Großwetterlage. Ich versuche, die „meteo-
rologische“ Sicht der ��60er Jahre im größeren Zusammenhang  des 
gesellschaftlichen Klimas einzuordnen und dadurch anzuzeigen, welche 
Deutungsrahmen im Wechselspiel von Gottesdienst und Kirche mit zu 
berücksichtigen sind. Ziel dieses ersten Gangs in die jüngere Gottes-
dienst- und Kirchengeschichte ist das Finden einer Heuristik, die hilft, 
die gegenwärtige Situation sachgemäß zu befragen. 

Ich schaue danach bewusst in einen anderen Kontext und frage nach 
dem Fascinosum und Tremendum der Fresh-Expression-Bewegung. 
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Ziel dieser Erkundung ist die Sensibilisierung für die gegenseitigen Be-
einflussungen der Feier- und Sozialgestalt des Glaubens. Von da nehme 
ich mir die alternativen, die anderen oder außeragendarischen Gottes-
dienste in unserem evangelisch volkskirchlichen Kontext vor,  die sich – 
das sagt schon die Auswahl der Namen – immer nur in Abgrenzung von 
der Agenden-, Normal- oder Sonntagsgottesdienstliturgie kennzeichnen 
lassen, aber eigentlich keine Einheit bilden. Das heißt: sie rücken ein Kir-
chenverständnis ins Bild, in dem die Vervielfältigung das Normale und 
die Einheit zur Häresie geworden ist. Die damit verbundenen Einsichten 
sollen zum Schluss thesenartig gebündelt werden. 

1.	 Liturgisch-ekklesiologische	Großwetterlage

�.� Etwas stimmt nicht ... 

��73, ein Jahr vor seinem Tod, hielt Ernst Lange beim Düsseldorfer 
Kirchentag eine Rede mit dem anstößigen Titel: „Was nützt uns der Got-
tesdienst?“ Liturgie definierte er als „dauerhafte Verabredung zwischen 
den nach ihrer Religion suchenden Menschen und dem Menschen su-
chenden Gott Jesu“�. Auffällig und mit Blick auf andere Publikationen 
insbesondere zur Predigt� auch ungewöhnlich an dieser Definition ist 
die Schlüsselposition, die dem Gottesdienst für das Sein der Kirche zu-
gewiesen wird. „Nicht die Kirche hat den Gottesdienst hervorgebracht, 
sondern der Gottesdienst hat die Kirche als Institution hervorgebracht“, 

2 Ernst Lange, Was nützt uns der Gottesdienst?, in: ders., Predigen als Beruf. Auf-
sätze zu Homiletik, Liturgie und Pfarramt, hg. von Rüdiger Schloz, München 2��87, 
83–�5. Hier zit. aus: Albrecht Beutel u. a., Homiletisches Lesebuch, Tübingen ��86, 
332–340.

3 Das Opus von Ernst Lange ist übersichtlich. Ernst Lange, Chancen des Alltags. 
Überlegungen zur Funktion des christlichen Gottesdienstes in der Gegenwart, 
hg. v. Peter Cornehl (Lange EEL 4), München ��84; ders., Der Pfarrer in der Ge-
meinde heute, in: ders., Predigen als Beruf. Aufsätze zu Homiletik, Liturgie und 
Pfarramt, hg. von Rüdiger Schloz, München 2��87 (��82), �6–�4�; ders., Dem Leben 
trauen. Andachten und Predigten, hg. v. Martin Bröking-Bortfeldt (Außer der Reihe 
�), Rothenburg/Tauber 22002 (����); ders., Die Schwierigkeit, Pfarrer zu sein, in: 
ders., Predigen als Beruf. Aufsätze zu Homiletik, Liturgie und Pfarramt, hg. v. 
Rüdiger Schloz, München 2��87 (��82), �42–�66; ders., Glaube und Anfechtung im 
Alltag eines Gemeindepfarrers, in: Predigen als Beruf, �67–���; ders., Zur Aufgabe 
christlicher Rede, in: Friedrich Wintzer (Hg.), Predigt, München ��8�, ��2–207.
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sagt Lange.� Bemerkenswert ist die Priorisierung der Feier auch darum, 
weil kein anderer Theologe im deutschsprachigen Raum so vehement 
darauf insistierte, dass etwas nicht mehr stimmt mit der Kirche und 
dass man den Gottesdienst – vor allem aber die Predigt –  als eine Art 
Indikator für die Krise der Kirche ansehen müsse. Vier Jahre vor der Kir-
chentagsrede erschien in der Ökumenischen Rundschau ein Kommentar 
zum Bericht aus Uppsala, in dem Lange sich wie folgt äußerte: 

„Das Weltverhältnis des säkularen Menschen ist ein grundsätzlich un-
metaphysisches. Am Anfang seiner religiösen Erfahrung steht ebenso 
sehr die Erfahrung von der Nichterfahrbarkeit Gottes, wie am Anfang 
des Gottesverhältnisses des vorsäkularen Menschen die Erfahrung von 
der Erfahrbarkeit Gottes steht.“�

Langes unmetaphysisches Gruseln lässt also den Gottesdienst nicht un-
geschoren davonkommen. Gleichzeitig verbietet er sich den Ausweg zu 
gehen, den nach ihm und vor ihm viele evangelische Theologen gegangen 
sind. Er will nicht bei der religiösen Erfahrung anknüpfen. Das fromme 
Gefühl genügt nicht.  Die Predigt muss in der „vollen Verantwortung für 
seine Welt“� auf die Belastung des Menschen reagieren, ohne auf eine 
Erfahrbarkeit rekurrieren zu können. Im Horizont der Säkularisierung 
verändert sich der Kommunikationswert der Grundelemente des Gottes-
dienstes. Also muss die Form sich von Grund auf ändern. 

„Es kann nicht einfach um Modernisierung der traditionellen Elemente 
des Gottesdienstes in ihrer traditionellen Form gehen. Sie müssen unter 
dem Gesichtspunkt des Auftrags der Kommunikation des Evangeliums 
in einer säkularen Welt von Grund auf neu durchdacht werden.“� 

Man hört die Wolke der Zeugen, die in diesem Zeugnis mitsprechen.� 
Aber es geht mir hier nicht um Langeexegese, sondern darum, die un-

4 Lange, Was nützt uns der Gottesdienst?, 333.
5 Lange, Beruf, 7�.
6 A. a. O., 8�.
7 A. a. O., 80.
8 Vgl. dazu Martin Bröking-Bortfeldt, Kreuz der Wirklichkeit und Horizont der 

Hoffnung. Ernst Langes Predigten und seine homiletische Entwicklung (Praktische 
Theologie heute 70), Stuttgart 2004; Jan Hermelink, Die homiletische Situation. 
Zur jüngeren Geschichte eines Predigtproblems, Göttingen ���2. 
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geheure Spannung in und auch zwischen den beiden Texten hervorzuhe-
ben. In beiden finden wir ein überaus kritisches Traditionsverständnis. 
Einerseits wird das liturgische Erbe als „Anschauungs- und Schulungs-
material“ und „Steinbruch“ für zukünftige Gestaltung angesehen. Lan-
ge ist überzeugt: Der Normalgottesdienst misslingt, wenn es nicht zu 
einer Neuformierung seiner Elemente kommt. Andererseits  mündet die 
Kirchentagsrede in eine beinahe enthusiastische Vorstellung der Mög-
lichkeiten, die die Feier als Spiel und Inszenierung der Gott-Mensch-
Begegnung hat – oder besser – haben müsste.�  

Lange ist also ein zerrissener Zeuge. In seinem Zeugnis spiegelt sich 
die Wahrnehmung des Traditionsbruchs. Der weltanschauliche Spie-
gel im Hintergrund ist zerbrochen. Der Zeitgeist spricht mit. Ende der 
��60er Jahre verstärkte sich der Modernisierungsschub in eine säkulare 
Revolte. Etwas begann sich zu drehen, drehte um die eigene Achse. „Es 
geht um Identität“, sagt Lange und es geht um „Distanz“.10 

�.2 Ladenkirche 

Das ist 50 Jahre her. Langes Situationsanalyse finde ich bis heute inte-
ressant. Sie ist es vor allem auch darum, weil seine Kritik von einem 
Experiment begleitet war. Die Ladenkirche am Brunsbütteler Damm 
war in gewisser Hinsicht das, was einige heute eine „Freshex“ nennen.11 
Lange nahm in seinen Schriften immer wieder auf dieses Gemeinde-
experiment Bezug. Das Zentrum der Ladenkirche war der Gottesdienst 
und das Zentrum des Zentrums bildete die lebensrelevante und alltags-
taugliche Predigt.1� Auch seine Situationshomiletik, die im ersten Band 
der Predigtstudien abgedruckt ist und die Basis seiner Hermeneutik legt, 
wie sie in den stärker kybernetischen Essays greifbar wird, hat in der 
Gemeindeerfahrung ihren Sitz im Leben. 

 � Lange, Was nützt uns?,  340.
�0 Ebd.
�� Vgl. dazu insbesondere das Kapitel „Aus der ‚Bilanz 65‘“, in: Ernst Lange, Kirche 

für die Welt. Aufsätze zur Theorie des kirchlichen Handelns, hg. und eingeleitet 
von Rüdiger Schloz, München/Gelnhausen ��8�, 63–�60, bes. 63–66.

�2 „Zentrum der Gemeinde am Brunsbütteler Damm war und ist ihr sonntäglicher 
Gottesdienst“, sagt Lange, Predigen, 52, im Vorwort zum Predigtband „Die ver-
besserliche Welt“. 
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Predigt ist [auch] Auslegung der Lebenswelt – ein Reden über das Le-
ben des Hörers – und will die Relevanz des Evangeliums ausweisen 
und zugleich Situation klären. Der Prediger übernimmt eine doppelte 
Anwaltschaft: für die Botschaft und für die Hörer, die der Botschaft 
Widerstand leisten, um so –  im Hin und Her zwischen Tradition und 
Situation – vermittelt durch den Text die überraschende Einsicht und den 
wirksamen Einspruch der Verheißung zu suchen, die, wenn es sein darf, 
dem Predigendem durch einen „Einfall“ aufscheint. 

Gottesdienst ist für Lange Predigtgottesdienst. Diese Emphase be-
rührt und rührt einen heute auch ein wenig merkwürdig an, weil sie die 
Verkündigungsfixiertheit der Wort-Gottes-Theologie, die ja im Fokus 
der Kritik war, nicht überwindet. Aus heutiger Sicht erscheint der Got-
tesdienst der Ladenkirche denn auch erstaunlich konventionell.

Es geht ja auch nicht um Wort gegen Feier, sondern um einen Sonn-
tagsgottesdienst, der alltagstauglich sein muss, damit er seine Chance 
der Lebensdienlichkeit nicht verspielt. Anders nützt er den Menschen 
nichts. Dass Lange ��73 den Nutzen des Gottesdienstes mit der Feier in 
Verbindung bringt, die den Alltag unterbricht, kann man als Entwick-
lungsschritt in seiner eigenen persönlichen Auseinandersetzung mit dem 
Thema1� – vielleicht auch als Zeichen der Distanzierung vom Erbe der ke-
rygmatisch-hermeneutischen Fraktion werten. Jedenfalls zeigt sich auch 
in der praktisch-theologischen Theorie generell ein Wetterumschlag an. 
Nach dem Furor der Verständigung kommt die Öffnung für das Sinnen-
hafte, nach dem Wort das Zeichen und nach der Handlungsorientierung 
die Geste. Das ��78 erschienene Buch „Symbol und Ritual“ von Werner 
Jetter zeichnet für diese Wende.1� Diese Entwicklung von der Hermeneu-
tik zur Semiotik und zur Wertschätzung des Rituals bereitet den Boden 
für die Erneuerte Agende, die ���0 erschienen ist. Auch das Zauberwort 
‚Struktur‘, das in den darauf folgenden Auseinandersetzungen Anlass 
zu Debatten gab, findet sich schon bei Ernst Lange.1� 

�3 Vgl. Martin Bröking-Bortfeldt, Frühe biographische Notizen zu Ernst Lange und 
einige theologische Anmerkungen, in: Um der Hoffnung willen. Praktische Theo-
logie mit Leidenschaft. Festschrift für Wolfgang Grünberg, Hamburg 2000, 287–
2�5.

�4 Vgl. dazu Werner Jetter, Symbol und Ritual. Anthropologische Elemente im Got-
tesdienst, Göttingen ��78.

�5 Vgl. dazu Karl-Heinrich Bieritz, Struktur. Überlegungen zu den Implikationen 
eines Begriffs im Blick auf künftige Funktionen liturgischer Bücher, in: ders., Zei-
chen setzen. Beiträge zu Gottesdienst und Predigt, Stuttgart ���5, 42–60.
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Es verwundert nicht, wurde seine Problemanalyse und sein ekklesio-
logisches Programm seither auch stark kritisiert.1� Im Fokus der Kritik 
war die offensichtliche Tendenz zur Pädagogisierung des Gottesdienstes 
oder die Enge seiner Texthermeneutik, die wenig Spielraum für das leib-
haft Konkrete lässt. Auch sein Kommunikationsbegriff, der auf Verstän-
digung getrimmt nur die Produktions- und nicht Rezeptionslogik der 
Interpretation bedenkt, lässt den Ruf nach Inszenierung – auch diesen 
Begriff finden wir freilich bei Lange – seltsam blass und abstrakt aus-
sehen. 

�.3 Relevanz

Bei aller berechtigten Kritik bleibt ein Kernargument doch bedenkens-
wert. Die Predigt soll lebensrelevant sein. Das gilt telquel auch für den 
Gottesdienst und die Gemeindearbeit insgesamt. Was aber meint rele-
vant? 

Es geht um etwas, das uns unbedingt angeht. Das Pathos für das 
Unbedingte ist bei Lange deutlich verbunden mit einem Leiden am Kir-
chenleben, das sich vom Alltag der Menschen entfernt hat und sie nicht 
mehr angeht. Da muss sich etwas ändern. Sonst geht gar nichts mehr und 
Kirche verliert in der säkularen Gesellschaft ihre Daseinsberechtigung. 
Lange kritisiert die „Emigration der Kirche aus dem Alltag“ – wie das 
Joachim Matthes mit seiner provokanten Formel auf den Punkt brachte.1� 
Es ist auch ein Leiden am Auseinanderdriften und Auseinanderbrechen 
der Lebenswelt: hier die Kirche und da der Alltag. Weil ihm eine Brü-
ckenfunktion zukommt, darf sich der Gottesdienst weder sakralisieren 
noch profanisieren.  Und die Predigt soll vermitteln. Dafür „verbraucht 
sie den Text“1� und dafür braucht sie den Gottesdienst. Erst in diesem 
Zusammenspiel entsteht Relevanz. 
Natürlich kann man es auch mit dieser Relevanz,  also dem Nutzen, der 
Alltagstauglichkeit und der Lebensnähe des Gottesdienstes übertreiben. 

�6 Dazu ausführlich Georg Lämmlin, Die Lust am Wort und der Widerstand der 
Schrift. Homiletische Relektüre des Psalters, Münster 2002, 52–54.

�7 Joachim Matthes, Die Emigration der Kirche aus der Gesellschaft, Hamburg 
��64.

�8 Ernst Lange, Zur Theorie und Praxis, 3�. Vgl. dazu die Modelle der Übersetzung 
bei Alexander Deeg, Predigt und Derascha: homiletische Textlektüre im Dialog mit 
dem Judentum, Göttingen 2006, 35�–366, bes. 364 f. 
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Um es mittels Spiegeltechnik zu sagen: Die Relevanz der Relevanz, die 
Lange relevant findet, kann einem auch Gruseln machen. Die Formel 
von der Predigt, die mit dem Hörer über sein Leben spricht, zeigt das 
Grundproblem an, das nicht übersehen werden darf. Die Vorstellung, 
dass ein Prediger es allen recht macht und eine Gemeinde von Verschie-
denen aus einer Predigt das heraushört, was für das je eigene Leben 
relevant ist, hofft auf einen wunderbaren Einfall, der nicht weniger wun-
derbar ist, als die Vorstellung, dass Gott selbst durch den Mund seines 
Zeugen spricht.

Das alles wissend stimme ich Lange zu. Die Gottesdienstdiskussion 
muss sich auch um die Achse der Lebensrelevanz drehen. Und der Be-
griff ist glücklich gewählt. Er hat eine antifundamentalistische Pointe. 
Er ist kritisch gegenüber einem naiven Ästhetizismus und esoterischen 
Wohlfühl-Liturgismus. Er ist gefüllt und geladen mit Rhetorizität. Er 
atmet noch ein wenig den Geist der 68er. Nicht durch verbale Kraftmei-
erei, sondern durch ein geistreiches Wort wird die Welt – der 68er sagt: 
die Gesellschaft – verändert.   

Im Band „Kirche“ von Uta Pohl-Patalong und Eberhard Hauschildt 
taucht die Relevanz als weiterführende Deutungsperspektive wieder 
auf.1� Ich nehme diese Kontinuität als Indiz dafür, dass der Begriff für 
eine Achse steht, um die sich der Gottesdienst der Kirche in der Krise 
der Moderne immer drehen wird. Er repräsentiert nicht nur den Zeitgeist 
und ist mehr als ein Reflex der hermeneutischen Theologie. Dass sich 
in den letzten fünfzig Jahren die Wahrnehmung der Relevanz verfeinert 
und erweitert hat, spricht für eine differenzierte Verwendung des  Be-
griffs.

�.4 Das größere Bild 

Wir müssen uns im Gottesdienst darüber verständigen, was das Ganze 
soll. Das ist eine Reaktion auf die Turbulenzen des Klimawandels, der 
bei Lange Säkularisierung heißt und für viele Wechselfronten, ganz we-
nig stabile Drucklagen, etliche Sturmtiefs und einzelne Aufhellungen 
steht. Dass sich die soziologischen Klimaexperten nicht einig sind, 
gehört zur Komplexität des Phänomens. Die Erinnerung an die Groß-

�� Eberhard Hauschildt und Uta Pohl-Patalong, Kirche. Lehrbuch Praktische Theolo-
gie Bd. 4, Gütersloh 20�3, ��0–��7.
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wetterlage in der Mitte des 20. Jahrhunderts macht bewusst, dass jedes 
ekklesiologisch-liturgische Wechselspiel den hintergründigen Zeitgeist 
widerspiegelt. Der diachrone Vergleich der Wetterlagen verfeinert das 
große Bild. Das bedingt, dass man den langen Korridor der Geschichte 
betritt, was mit Risiken behaftet ist. Damit ich mich nicht ins Unendliche 
verliere, verweise ich auf Phasen. Die grobe Skizze soll helfen, eine 
Entwicklung zu erkennen.

1.4.1 Zeit der Sammlung (1850–900)

Die Disziplin „Liturgik“ ist im ��. Jahrhundert entstanden und wie die 
gesamte Praktische Theologie als ein Reflex auf die volkskirchliche 
Neukonstituierung zu verstehen. Im Oeuvre des Schleiermacherschü-
lers Alexander Schweizer lässt sich die enzyklopädische Logik der sam-
melnden Verwissenschaftlichung  und wissenschaftlichen Sammlung 
gut nachvollziehen. Was nicht mehr selbstverständlich gilt, muss his-
torisch, systematisch und schließlich auch praktisch erklärt werden.�0 
Während Schweizer  „enzyklopädisch-konservativ“ reagierte, wurde 
die ältere liturgische Bewegung kreativ-produktiv.�1  

1.4.2 Zeit der Gemeinde (1900–1950)

Mit der Jahrhundertwende setzt die Phase der volksmissionarisch aus-
gerichteten Gemeindekirche ein. Den Hintergrund bildete die Entfrem-
dung der Massen von der Kirche. Mittlere Städte wuchsen in wenigen 
Jahrzehnten zu Metropolen. Neue Quartiergemeinden wurden geschaf-
fen – Gemeindeaufbau, Erwachsenenbildung und Vereinswesen führten 
zur Neuerfindung der  Parochie. Bis zum Ersten Weltkrieg war diese 
Phase stark geprägt von sozialen Konflikten. In den Nachkriegsjahren 
dominierte eine Art kirchliche Restauration, die in der Agende I ihren 
Höhepunkt fand.

20 Emidio Campi u. a. (Hg.), Alexander Schweizer (�808–�888) und seine Zeit, Zürich 
2008.

2� Konrad Klek, Erlebnis Gottesdienst: die liturgischen Reformbestrebungen um die 
Jahrhundertwende unter Führung von Friedrich Spitta und Julius Smend, Göttin-
gen ���6.
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1.4.3 Zeit der Ausdifferenzierung (1950–1990)

Seit den ��50er Jahren sehen wir eine Phase der Ausdifferenzierung.  Es 
entstand rund um die Kerngemeinde eine Familien- und Kasualkirche 
und rund um diese der Ring einer distanziert-vertrauten Kirchenmit-
gliedschaft. Diese konzentrische Binnendifferenzierung der Kirchen-
kulturen wurde anfänglich eher kritisch kommentiert, aber mit einem 
zunehmenden Problembewusstsein und differenzierten Verständnis 
auch als Chance der Volkskirche begriffen. Seit den ��80er Jahren gibt 
es nicht nur eine Zielgruppen- sondern auch Stilgruppenvermehrung. 
Elaborierte Milieuanalysen verfeinern das Bild. 

1.4.4 Zeit der Reform (1990–2010)

Die letzte Phase seit der Wende ist dominiert von verschiedenen Re-
formbemühungen der Kirche und der Einführung des Evangelischen 
Gottesdienstbuches. Einen gemeinsamen Nenner identifiziere ich mit 
dem Begriff  der „Doppelstrategie“.�� ��83 in Celle erfunden steht Dop-
pelstrategie für eine Art missionarischen Zweitaktmotor, der zwei Be-
wegungen verbindet. Kirche soll sich in Richtung der fortschreitenden 
funktionalen und lebensweltlichen Ausdifferenzierung der Gesellschaft 
öffnen und Gottesdienste in gesellig-unterhaltenden, seelsorglich-sen-
siblen und verkündigend-bildenden Formaten anbieten. Gleichzeitig 
werden neue evangelistisch-missionarische Initiativen mit einem auf 
Gemeindeaufbau ausgerichteten Gottesdienstprogramm ergriffen.

�.5 Vom wachsenden und sich wandelnden Problembewusstsein

Jedes Phasenmodell ist ein Konstrukt. Wieviel es zeigt und wieviel es 
verdeckt, ist Ermessenssache. Vermessen wäre es darum, aus einem so 
groben Phasenmodell Lehren zu ziehen. Es dient mir mehr zur Plau-
sibilisierung der Hypothese, dass sich in den Entwicklungen der Got-
tesdiensttheorie und -praxis unterschiedliche Konstellationen und Kon-
fliktlagen der Kirche widerspiegeln. Die Skizze der Phasen hilft, die 

22 Eine kurze Zusammenfassung zur Geschichte und Bedeutung der Formel gibt An-
negret Freund in www.gemeindekolleg.de/fileadmin/gk_dateien/zeitschr/2006.
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Entwicklung des Problembewusstseins, das sich selbstverständlich auch 
pluralisiert hat, nachzuvollziehen.

Der Zweitakt der Doppelstrategie signalisiert auch einen Zwiespalt 
im Kirchenverständnis. Es erstaunt nicht, dass sich in den strategischen 
Lagern, die sich aufgrund der unterschiedlichen Einschätzungen der ky-
bernetischen Situation bilden, auch unterschiedliche Wahrnehmungen 
des Gottesdienstes wiedererkennen lassen. Es gibt einerseits die Befür-
worter einer neuen oder alternativen Gottesdienstkultur, andererseits die 
Bewahrer der Tradition und selbstverständlich Vermittler, die nicht nur 
ein zweites, sondern auch ein drittes und viertes Programm fordern. Aus 
der Lebensweltrelevanz wurde zunehmend eine lebensweltorientierte 
Mehrfachstrategie.  Das möchte ich in dreifacher Hinsicht präzisieren.

1.5.1 Unterschiedlicher Funktionswandel in den  
 kirchlichen Praxisfeldern

Erstens ist das mit Lange notierte Unbehagen an der Selbstabschließung 
des Gottesdienstes nicht auf diesen beschränkt. Jedes kirchliche Praxis-
feld hat seine eigenen Krisenindikatoren. Dass sich der Gottesdienst und 
insbesondere die Predigt dem Zeitgeschmack anzupassen hat, war zwar 
schon ein Postulat der Aufklärungsliturgik. Aber der Religionsunterricht 
an der Schule, die Konfirmandenarbeit wie auch die Kirchenkreisarbeit 
sind, an der Grenze des Gemeindesystems angesiedelt, ebenfalls mit 
dem kulturellen Wandel in der Umwelt konfrontiert – mehr noch: Ent-
wicklungen im Bereich der Gemeindepädagogik oder Diakonie lassen 
sich als Ausdifferenzierungen des Gemeindelebens verstehen, das sich 
vor zweihundert Jahren noch stärker auf den Gottesdienst beschränkt 
hat. Ein historisches Phasenmodell mahnt deshalb zur Vorsicht. Das 
fragwürdig gewordene Kirchenbild in der Liturgie ist auch ein Reflex 
auf den Funktionswandel und die veränderte Dynamik der Praxisfelder 
im Umfeld der Gemeinde. 

1.5.2 Der Normalgottesdienst ist ein Sonderfall

Das führt zum Zweiten. Sieht man den Sonntagsgottesdienst als Insider-
veranstaltung der sogenannten Kerngemeinde, lastet auf ihm weniger 
ein Veränderungsdruck als ein permanenter Verbesserungszwang. Die 
Form soll bleiben, die Qualität soll stimmen. Aber ein solches Kirchen-
verständnis ist nicht unumstritten. Sieht man nämlich den Sonntagsgot-



20

tesdienst als die öffentliche Veranstaltung der Kirche schlechthin – als 
ihre Visitenkarte und ihr Spiegelbild – und nimmt die Beteiligung der 
Mitglieder zum Nennwert, kann man auch zu einem anderen Schluss 
kommen. Wenn nur noch �% bis 3% der Mitglieder das zentrale Angebot 
der Organisation nachfragen, ist das Bild, das der Gottesdienst von der 
Kirche spiegelt, ein Zerrbild. Das heißt wiederum nicht, dass da jemand 
etwas falsch macht. Es heißt, dass sich diese Verzerrung realistisch ge-
sehen weder mit Reformen des Gottesdienstes noch mit alternativen 
Formen korrigieren lässt. 

1.5.3 Qualität und Mission

Das führt mich zum Dritten. Verbessern und verändern sind zwei Stra-
tegien der jüngeren Kirchenreform, die mit den Schlagworten „Quali-
tät“ und „Mission“ in Verbindung gebracht werden können. Es ist kein 
Zufall, dass beide Begriffe in den letzten zehn Jahren an Bedeutung ge-
wonnen haben. Die kleine Gottesdienstbeteiligung ist so etwas wie der 
basso continuo in der medialen Kirchenberichterstattung. Dabei lässt 
sich m. E. nicht zweifelsfrei beweisen, ob die schlechten Gottesdienste 
für das Kränkeln der Kirche verantwortlich gemacht werden können, 
oder ob nicht umgekehrt das Krisenbewusstsein der Kirche auch den 
Gottesdienst in eine Krise gestürzt hat. Wer bereit ist, Spielraum der 
Deutung für beide Diagnosen zu lassen, anerkennt, dass das Verhältnis 
von Kirche und Gottesdienst komplexer und dialektischer sein muss, als 
es zuweilen gesehen wird. Es könnte ja sein, dass die Liturgie nicht an 
sich selbst sondern an einer „ekklesiogenen Neurose“ leidet. Die Hoff-
nung, dass sich die überalterte Gemeinde wieder verjüngen wird, wenn 
sie neue Gottesdienste feiert, ist dann aber mehr als naiv. 

2.	 Freshex	in	der	englischen	Kirche	–	ein	Schulbeispiel	

2.� Im Spiegelkabinett

Wenn man sich einmal auf dieses Spiel von Projektion und Gegenprojek-
tion eingelassen hat, muss man mit der gruseligen Vermehrung der ge-
spiegelten Probleme fertig werden. Es ist also nicht nur das Wechselspiel 
zwischen normativer Festlegung auf eine Gestalt des Gottesdienstes und 
der realexistierenden Vielfalt der Formen, mit der wir es zu tun haben. Es 
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ist auch nicht damit getan, das missionarische Potential der neuen Got-
tesdienste gegen das symbolische Kapital der alten Rituale auszuspielen. 
Noch sind es nur ekklesiologische Traumbilder, die in den liturgischen 
Handlungen mitwirken oder erzeugt werden. Wir reden auch von Krank-
heitsbildern, Schreckens- und Horrorvisionen der Kirche, die – um es 
mit Tholuck zu sagen – auf der Kanzel wiedergeboren werden.

Je nach angewandter Diagnostik wird den Einen als Krankheit er-
scheinen, was die Anderen zur Therapie empfehlen. Es wäre deshalb 
naiv, zu meinen, dass sich Kirchen in der Liturgie immer wiederfinden. 
Sie verlieren sich auch darin. Genauso, wie Liturgien dazu beitragen 
können, dass der Bezug zur Kirche verloren geht.  

Die Pluralität der Kirchenbilder in der liturgischen Gegenwartspraxis 
ist eine Tatsache. Man kann und muss dieses Faktum akzeptieren, soll 
aber die Konflikte, die das erzeugen kann, nicht verschweigen. Diese 
sind vielfältig. Ich möchte mich auf einen Grundkonflikt beschränken 
und diesen mit einem Schulbeispiel verdeutlichen.  Als Frage formuliert: 
Wie kann die Kirche der Pluriformität des Glaubensausdrucks gerecht 
werden und gleichzeitig wiedererkennbar bleiben? 

2.2 Fresh expression of church

Um diesen Konflikt besser beschreiben zu können, beziehe ich mich auf 
die „Fresh expressions of church“.�� Das ist eine Variante der „emerging 
churches“ – eine Bewegung, die von Australien über die USA auch in 
England angekommen ist, dort aber eine Eigendynamik entwickelt hat. 
Das hat mit dem spezifischen Umfeld der Church of England zu tun.

Es ist dies die eigenartige Mixtur einer Volkskirche, die immer noch 
als Nationalkirche in einer sehr säkularen Gesellschaft etabliert ist. 
Freshexs sind nicht Teil des Parochialsystems und gehören doch dazu. 
Man unterschiedet zwei Typen: „dependent“ und „independent“. Erstere 
sind mehr oder weniger selbständige Hauskirchen oder Gruppen, die aus 
einer Gemeindeinitiative entstanden sind und mit der Muttergemeinde 
verbunden bleiben, während die independent Freshexs selbständige und

23 Vgl. Sabrina Müller, Artikel Freshex, in: Ralph Kunz/Thomas Schlag (Hg.), Hand-
buch für Kirchen- und Gemeindeentwicklung, Gütersloh 20�4, 450–458. Kurze 
Zusammenfassungen bietet Michael Herbst in der Reihe Beiträge zu Evangelisation 
und Gemeindeentwicklung, Bd. 20, Kirche mit Mission, Beiträge zu Fragen des 
Gemeindeaufbaus, Neukirchen-Vluyn 20�3, �8–22, ��2–��7.


