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Ein Entwurfsatlas bürobau handelt von bürobau, ein Entwurfsatlas Museumsbau von Museumsbau. Han-
delt ein Entwurfsatlas sakralbau von sakralbau? Die flüchtige Eigenschaft des sakralen – ein begriff, den 
erst das mittlere 19. Jahrhundert schuf – lässt sich doch kaum in räumen fangen, schon gar nicht auf eine 
bühne mit altar und ambo zerren. statt von sakralbauten sollte nüchtern von Gottesdienstgebäuden 
die rede sein, auch wenn das wort umständlich, ja schwerfällig klingt und ein titel wie »Entwurfsatlas 
Gottesdienstgebäude« bei keinem lektor eine Chance hätte.

Juden, Christen und Muslime können für ihren kultus am ehesten auf allein dem Gottesdienst ge-
weihte Gebäude verzichten. Gleichwohl haben die alten synagogen, kirchen und Moscheen für viele Men-
schen eine kraft, die sie von keinem anderen Gebäude erwarten. Das ist teil der schwer zu fassenden aus-
strahlung und anziehung von religion. noch heute müssen Gottesdienstgebäude, wenn sie architektur 
sein wollen, nicht allein funktionalen, sondern auch atmosphärischen ansprüchen genügen. sie müssen 
dem ›nutzer‹ helfen, sich dem zu nähern, was der protestantische theologe Paul tillich als das Heilige 
bestimmte: »die Qualität dessen, was den Menschen unbedingt angeht«.

Zur schwierigkeit der balance des funktionalen und des atmosphärischen – dieses darf jenes, jenes 
darf dieses nicht unterdrücken – tritt die seit der Moderne deutliche kluft zwischen der authentischen 
Erfahrung und der ästhetischen Gestaltung von religion. Dass zwischen der andacht des Gläubigen und 
der schönheit des Gebäudes seit dem 20. Jahrhundert nichts mehr wie von selbst vermittelt, dass die Ver-
mittlung vielmehr je neu gesucht werden muss, diese Einsicht und Mühe wird von jedem architekten 
verlangt, der an den Entwurf sei es einer synagoge, sei es einer kirche, sei es einer Moschee sich wagt.

Die auswahl der in diesem buch zur Darstellung kommenden Gottesdienstgebäude – jedes auf seine 
weise ein Vorbild – beschränkt sich auf die Jahre ab 1970. Dass von genau 69 beispielen allein zwölf aus 
deutschen städten stammen, ist der Geschichte des kirchenbaus geschuldet. Denn über das bauen von 
kirchen gab es im 20. Jahrhundert wohl nur in Deutschland so viel Debatte, so viel theorie. und so viel 
radikal moderne Praxis: Mit dem langbau von rudolf schwarz’ sankt-fronleichnam-kirche in aachen 
und dem rundbau von Otto bartnings auferstehungskirche in Essen entstanden 1930 im westen dieses 
landes zwei Gebäude, die jedes für sich einem Paradigma folgen und einen archetypus bilden.

Dieses buch ist nicht das erste, das die architektur der drei abrahamitischen religionen seite an seite 
zeigt. schon der katalog zur ausstellung »architettura e spazio sacro nella modernità«, teil der biennale 
di Venezia 1992/1993, machte seine leser in einem Zuge mit synagogen, kirchen und Moscheen vertraut. 
Doch erst der hier vorliegende Entwurfsatlas sakralbau richtet das Interesse primär auf die Praxis, auf 
die belange des Entwerfens neuer Gottesdienstgebäude.

während der bau einer synagoge oder einer kirche für den architekten eine zwar lockende, doch sel-
tene aufgabe ist, wird der bau einer Moschee eher häufiger. nach Jahrzehnten versteckter Existenz, die 
in »Hinterhofmoscheen« ihren ausdruck hatte, ist der Islam heute dabei, in Europa Heimat finden zu 
wollen. Daher ist das Verhältnis zwischen den kleinen muslimischen teilen der Gesellschaft einerseits, 
den großen christlichen und säkularen teilen der Gesellschaft anderseits von konflikt bestimmt. wie-
wohl das recht, einen Glauben zu haben und ihn zu äußern, für alle gilt, muss diese freiheit – wenn es 
um eine Moschee geht – an manchen Orten noch erkämpft werden.

wie alle bücher hatte der Entwurfsatlas sakralbau viele Helfer. Großer Dank geht an ria stein für die 
anregung zu diesem band und die ersten Gespräche über seinen Inhalt; an Michael wachholz für die 
Herstellung des kontakts zu vielen architekten und fotografen; an sabine bennecke für die Durchsicht 
der texte und die koordination der arbeiten; an Oliver kleinschmidt für die anmutung der Gestaltung 
und die sorge um die technische Qualität der bild- und Planvorlagen; an Marcus nitschke für zahllose 
Gespräche und Hinweise in bezug auf die Geschichte und Gegenwart des kirchenbaus; an die buchhänd-
lerinnen des bücherbogens am savignyplatz, berlin, für die Hilfe bei der bibliografie. allen gemeinsam 
gilt Dank für endlose beweise von Geduld.

Dank auch an: lorenzo fernández Ordóñez, Madrid; ulrich Gatz, berlin; Parvin Hakim, Isfahan; tho-
mas Hultberg, Höör; Olof Hultin, stockholm; Donald Macfarlane, berlin; Pedro Moreira, berlin; william 
O’reilly, Genf; Martin rauch, schlins; Jürgen scheipers, frankfurt am Main; Cristina sobrino, barcelona; 
Eva-Maria thimme, berlin; David wrightson, london.

Rudolf Stegers
berlin, im Oktober 2007

Vorwort
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Zur Geschichte und Gegenwart 
des Kirchenbaus

religion und religiosität heute

In allen ländern Europas ist der kirchenbau seit je durch eine Verbindung von architektur, theologie 
und Zeitgeschichte geprägt. Die inner- und außerarchitektonischen konstituenten eines bauwerks, an-
ders gesagt Gestalt und Inhalt, werden stets als Einheit empfunden. besonders die kirchen der roma-
nik, der Gotik und des barock erscheinen jedermann noch heute als archetypen christlichen sakral-
baus. trotz der reformation mit ihrem das Dogmatische negierenden »ecclesia semper reformanda« 
wagte erst die aufklärung des 18. Jahrhunderts den angriff auf einige bis dahin stabile konstanten. 
Das 19. und 20. Jahrhundert unterzogen dann die theologie des Christentums einer permanenten revi-
sion. so standen das Verhältnis einerseits zwischen Glauben und Vernunft, anderseits zwischen natur 
und Gnade wieder und wieder zur Disposition. und gleich ob man die kirche von innen oder außen 
betrachtet, autorität und autonomie sind in ihr nicht erst seit den umbrüchen der sechziger Jahre ein 
Paradox, das ständig neuer lösung bedarf. folgt man gar den jüngsten thesen des ägyptologen Jan 
assmann, dann stehen plötzlich der jüdische, erst recht der christliche und der islamische Monotheis-
mus unter dem Verdacht, durch die Verwerfung des kosmo- oder Polytheismus und die Einführung der 
»Mosaischen unterscheidung«, das heißt durch die Einführung von kriterien wie ›richtig‹ und ›falsch‹ 
oder ›wahr‹ und ›unwahr‹ in die religion, neue formen von Gewalt in die welt gebracht zu haben.

aufgrund einer reihe von faktoren – etwa der Entwicklung der Gesellschaft zu immer stärker parti-
kularen, hedonistischen lebensweisen oder der forderung nach absoluter religiöser neutralität staat-
licher Instanzen, das heißt vor allem strikter trennung von kirche und staat – verschwindet das Chris-
tentum mit seinen politisch, kulturell und sozial verankerten traditionen, auch mit seiner reichen, 
aus dem alten und neuen testament sowie aus einer gut zweitausendjährigen Geschichte rührenden 
bilderwelt allmählich aus dem allgemeinen bildungskanon. In vielen ländern, vor allem des mittle-
ren und nördlichen Europas, ist ein großer teil der bevölkerung nicht mehr konfessionell gebunden, 
wüsste den unterschied zwischen katholischer und protestantischer Glaubenslehre nicht einmal an-
nähernd zu beschreiben. Der kirchgang am sonntag nimmt ab, vor allem in den großen städten. kein 
noch so medial aktiver Papst, kein noch so reger kirchenbesuch nach einer natur- oder terrorkatastro-
phe, keine noch so schöne kirche werden daran etwas ändern (abb. 1).

was bedeutet dieser Prozess? was bedeutet er für die architektur? was für den bau von kirchen? Zu-
nächst einmal, für manchen leser vielleicht überraschend: Der Vorgang hat nicht zur folge, dass reli-
gion einfach ausstürbe. Vielmehr sind in hoch entfalteten Gesellschaften tendenzen zu bemerken, die 
der soziologe thomas luckmann unter dem titel »Die unsichtbare religion« schon in den sechziger 
Jahren beschrieb. Gemeint ist der wandel von distinkter konfession zu diffuser religion, ja zu synkreti-
stischen, privatistischen arten des ›Glaubens‹. solcher patchwork religion eignet der wunsch nach aus-
dehnung und Entgrenzung und umbildung des Ich. Die Erfahrung der Passage vom Materiellen zum 
spirituellen – anders gesagt: die Erfahrung der transzendenz – sucht der Mittelschichtler nicht mehr 
im Glauben, sondern in kunst, sport, Pop, sex. Von den konfessionen wahrt er nur das folkloristische 
(abb. 2-3). Die von luckmann analysierte, diffundierende religiosität haftete in den siebziger Jahren 
an Personen wie dem sänger Jim Morrison, seit den neunziger Jahren an figuren wie dem Jungen Harry 
Potter. auch das Marketing der Produkte von firmen wie nike oder Prada, adidas oder Vuitton möchte 
den kunden längst nicht nur zu Einkauf und Gebrauch von schuhen und kleidern ermuntern; am Ziel 
ist die werbung erst, wenn die konsumenten in betracht solcher waren zu Devotion bereit sind.

Historismus kontra Modernität

Ob man sich als gläubig oder als nicht gläubig oder als nur ›religiös musikalisch‹ empfindet, um ein-
en ausdruck des soziologen Max weber ins Positive zu transformieren, eines ist gewiss: Jeder Ver-
such, den wandel von distinkter konfession zu diffuser religion mit all seinen brüchen zu leugnen 
und infolge dieser Haltung zu meinen, man brauche als architekt die Geschichte des kirchenbaus 
nur aufzugreifen und fortzusetzen, würde rasch in die sackgasse eines nicht reflektierten, daher äs-

2-3  Michael Gill, aufblasbare kirche, 2003, 
außen- und Innenansicht

1  francesco Garofalo, sharon Yoshie Miura, kirche der Heiligen 
Maria Josefa vom Herzen Jesu, rom, 2001, außenansicht
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thetisch mediokren Historismus führen. Erinnert sei hier an die im Herbst 1999 in der sala borromini 
der biblioteca Vallicelliana in rom gezeigte ausstellung »riconquistare lo spazio sacro. riscoprire la 
tradizione nell̓architettura liturgica del XX secolo«. Die schau gab sich schon im titel programma-
tisch, wollte die wiederentdeckung, ja rückeroberung der liturgischen architektur des 20. Jahrhun-
derts und bot doch nur eine sammlung neoromanischer, neogotischer und vermeintlich vernakulärer 
architekturen, die der auf seriosität bedachte kritiker als christliches Disneyland verschmäht.

unter den am Ideal des klassischen orientierten, dabei zugleich historistischen kirchlichen Ge-
bäuden der Gegenwart gibt es in der tat nur wenige beispiele von raffinesse. Zu den bauten, die kraft 
ihrer anmut verstehen lassen, warum sich der postmoderne Historismus in manchen kreisen solcher 
beliebtheit erfreut, gehören fraglos Quinlan terrys kathedrale in brentwood, Großbritannien (1991; 
abb. 4-5), sowie léon kriers kapelle von windsor in Vero beach, florida, usa (1999), die auch als rat-
haus genutzt wird (abb. 4-5). Das in der sonne strahlende, glatt und weiß verputzte, längliche Gebäude 
mit steilem satteldach und grünem hölzernen Interieur steht in der Mitte einer kleinen, dem ameri-
kanischen new urbanism verpflichteten siedlung. seine korpulente architektur ähnelt einerseits den 
tempeln der Griechen, anderseits alten speichern. Die repetition gleicher Elemente wie der Pfeiler, 
simse und fenster gibt dem bau jene Monumentalität, die seiner funktion als religiösem und poli-
tischem Zentrum von windsor zukommt.

lässt man den Eskapismus der römischen ausstellung und der arbeiten so versierter traditiona-
listen wie terry und krier außer acht, betrachtet man stattdessen die mit kirchenbau befassten be-
richte in Zeitungen und Zeitschriften sowie in büchern der letzten zehn bis zwölf Jahre, so wird rasch 
klar: Das moderne sakrale bauen stößt in der Öffentlichkeit – trotz der Zersplitterung des religiösen 
Empfindens und trotz des postmodernen Historismus – auf enorme resonanz. natürlich, man schätzt 
die diakonischen aktivitäten der beiden großen kirchen. aber nach wie vor handelt es sich beim sa-
kralen bauen um eine andere, weitere, ja zentrale form des In-der-welt-seins von katholiken und Pro-
testanten. kurz, man möchte die kirche in stadt und land nicht missen. bei der Vielzahl architekto-
nischer Haltungen, konfessioneller Prägungen und kirchlicher Milieus ist jedoch vor jeder Planung zu 
fragen, in welchem kontext das Gebäude von den bewohnern der umgebung gesehen wird, welche 
funktion es für die Gemeinde erfüllen soll. Dies gilt für noch zu errichtende ebenso wie für schon vor-
handene kirchen, deren bewahrung und anpassung für heutige nutzungen eine immer bedeutender 
werdende aufgabe darstellt.

Die kirche im raum der stadt

Das Vorbild des Himmlischen Jerusalems
Die Christen hatten ihre Heimat zunächst auf dem lande. Doch mit den missionarischen aktivitäten  
der apostel kam die neue lehre bald auch in die städte. schon in den frühen schriften wurde das ir-
dische Jerusalem mit dem Himmlischen Jerusalem konfrontiert. und mit der vom apostel Johan-
nes auf Patmos verfassten »Geheimen Offenbarung« gewann es die Gestalt einer Hochstadt aus 
reinem Gold auf dem Grundriss eines reinen Quadrats. angesichts eines so wort- und bildmächtigen 
textes wie der apokalypse ist es kein wunder, dass dem Gläubigen der antike wie des Mittelalters 
das Himmlische Jerusalem vielfach vor augen geführt wurde. Es bot sich ihm dar in den kirchen der 
romanik wie der Gotik, durch ihre lage auf einem Hügel über dem fluss und dem Markt, durch ihre 
türme in der Vierung und an den Ecken, durch ihre Maße in länge und breite und Höhe, durch ihre 
funkelnden, diaphanen fensterflächen, die auch als »biblia pauperum« fungierten. Die baldachine 
über den statuen der Heiligen draußen am westportal oder drinnen am wandpfeiler haben oft die 
Gestalt einer stadt. letzten Endes galt jede kirche als abbild und Vorschein des Himmlischen Jerusa-
lems. noch die bronzenen Pfingsttüren unter den wimpergen und spitzbögen der südseite des kölner 
Doms, ein werk von Ewald Mataré aus dem Jahr 1953, haben diese botschaft. unten brennt die kölner 
altstadt. aus den Häusern schlagen die flammen; nur der Dom bleibt vom feuer verschont. Oben er-
scheint auf dem Grundriss des Quadrats: das Himmlische Jerusalem.

4-5  Quinlan terry, kathedrale, brentwood, 1991, 
außen- und Innenansicht
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Die Richtung nach Osten
keine frage, die lage des kölner Doms dicht am ufer des rheins ist prominent. Eine ausnahme ist 
seine stellung aber nicht. Denn im Mittelalter standen die kirchen in den Zentren des räumlichen und 
baulichen Gefüges der städte. Das gilt nicht allein für Orte mit kathedralen, deren westtürme bis zur 
Errichtung von Hochhäusern im 20. Jahrhundert ihre umgebung beherrschten. Es gilt für so gut wie 
jeden Ort, selbst wenn in den kommunen der renaissance rathäuser, Zunfthäuser und Paläste mit den 
kirchen um die größere beachtung stritten. aufgrund ihrer Ostung – ihrer stets in richtung Palästinas 
als des »Heiligen landes« weisenden altäre – boten die kirchen Orientierung im wahrsten sinne des 
wortes. Die Ordnung des raumes in einer stadt wie lübeck wird auf jedem Quadratmeter ihres kerns 
von ihren kirchen bestimmt. Verlaufen? unmöglich! wer die türme kennt, weiß seinen standpunkt 
sofort zu finden (abb. 6). Diese Hilfe gewährten noch die Großkirchen des späten 19. Jahrhunderts, 
führten doch in den neuen stadtteilen jenseits der breiten ringstraßen die boulevards und alleen oft 
auf ein prachtvolles Gotteshaus mit tausend sitzplätzen. Zwar hatten diese mal neoromanischen, mal 
neogotischen architekturen nicht mehr den rang von kathedralen – diese rolle teilten sich nun die 
werkhallen als »kathedralen der arbeit«, die bahnhöfe als »kathedralen des Verkehrs«, die kaufhäuser 
als »kathedralen des wohlstands« –, doch waren sie immer noch: Mitte der Mitte ihres bezirks.

Im Zentrum des Stadtteils
solche Dominanz im stadtraum kann eine kirche heute nur selten gewinnen, wahrscheinlich am 
ehesten, wenn es sich um eine symbolkirche handelt wie rudolf reitermanns und Peter sassenroths 
kapelle der Versöhnung in berlin (2000; vgl. s. 154-155), die auf dem bis 1989 scharf bewachten Grenz-
streifen zwischen »berlin Hauptstadt der DDr« und »berlin (west)« liegt. neben der symbolkirche 
gibt es aber noch immer die neue Pfarrkirche in der Mitte eines neuen stadtteils. Zu diesem typus, 
oft in leider kraftloser räumlicher umgebung, zählen folgende fünf deutsche kirchen: laurids Ort-
ners und Manfred Ortners katholische sankt-Edith-stein-kirche und Evangelische Emmauskirche in 
bonn (1994); augusto romano burellis und Paola Gennaros Versöhnungskirche in Potsdam (1997; vgl. 
s. 176-177); bernhard Hirches sankt Johannis kirchenzentrum kronsberg in Hannover (2000); Johannes  
kisters, reinhard scheithauers und susanne Gross̓ Maria-Magdalena-kirche in freiburg im breisgau 
(2004; vgl. s. 178-181); florian naglers katholische sankt-florian-kirche und Evangelische sophien-
kirche in München (2005). Vier dieser bauten sind Doppelkirchen: sei es, dass in bonn zwei kirchen auf 
dem Grundriss je einer Dreiviertelellipse am rande eines größeren komplexes mit weiteren Gemeinde-
gebäuden stehen; sei es, dass in Potsdam eine kirche mit teilbarem saal für zwei Gemeinden an der 
schmalseite eines Marktplatzes steht; sei es, dass in freiburg im breisgau eine betonskulptur steht, 
hinter deren faltung zwei kirchen liegen, die sich zu einem einzigen, fließenden Gebilde verbinden 
lassen; sei es, dass in München auf dem Grundriss eines rechtecks eine anlage steht, die bei flüchti-
ger wahrnehmung hinter einer zehn Meter hohen außenwand und Hofmauer weitgehend verborgen 
bleibt und die doch auf einen Platz mit turm lädt, von dem aus zwei kirchen erreicht werden, die man 
freilich erst von innen als solche erkennt.

Dass die fünf erwähnten komplexe mit ausnahme der arbeit von bernhard Hirche als Doppelkir-
chen errichtet wurden, zeugt nicht allein von praktizierter Ökumene, sondern auch von dem Versuch, 
angesichts knapper kassen die kräfte zu bündeln und trotz widriger umstände Zeichen im stadtraum 
zu setzen, ja sogar Glockentürme zu bauen. Zu diesem Zweck verbünden sich die Gemeinden mit kom-
munalen wie freien trägern, entwickeln gemeinsam ein raumprogramm, das neben den sakralen auch 
profane nutzungen enthält, und lassen sich schließlich Gebäude entwerfen, zu denen in Potsdam zum 
beispiel räume für die stadt- und landesbibliothek, räume für die Volkshochschule und eine Cafe-
teria, in Hannover zum beispiel 16 wohnungen gehören.

Die für den Gottesdienst sei es der katholiken, sei es der Protestanten definierten säle sind hier 
aber nicht mehr, wie bei den Gemeindezentren der sechziger und siebziger Jahre, von ästhetisch neu-
tralem Charakter. sie haben eine exklusiv sakrale funktion und wollen das »ganz andere« auch räum-
lich fassen. so gewöhnlich das schneeweiße äußere der sankt-florian-kirche in München auch wirken 
mag, so besonders macht sich das Innere, vor allem durch das spiel mit Glas und licht bei dem immer-
hin 17 mal 7 Meter messenden gelblichen auferstehungsfenster hinter dem altar, das die künstlerin 
Hella De santarossa schuf.

6  alfred Mahlau, Plakat »lübeck«, 1934, 
ausschnitt

Zur Geschichte und Gegenwart des kirchenbaus
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Der kirchenbau vom 4. zum 19. Jahrhundert

Axialität und Radialität / Die katholische Entwicklung
Gottesdienst als Wort- und Mahlfeier
Im Gegensatz zum jüdischen und muslimischen kultus, die eine feier allein des gelesenen, ge-
sprochenen, gesungenen wortes sind, hat der christliche kultus einen doppelten Charakter. Er fei-
ert das »Opfer« Jesu und ist dabei wort- und Mahlfeier in einem Vorgang. Die Gemeinschaft im wort 
drückt sich durch die »Verkündigung« der botschaft Jesu aus: erstens durch stücke aus den Evange-
lien der Matthäus, Markus, lukas und Johannes; zweitens durch stücke aus den Episteln der apos-
tel, das heißt aus ihren briefen an die jungen Gemeinden des Orients und Okzidents; drittens durch  
die Predigt des Pfarrers, in der die texte »ausgelegt«, das heißt theologisch interpretiert werden. Die 
Gemeinschaft im Mahl drückt sich durch die mit brot und wein gefeierte, zeichenhafte wiederho-
lung des abendmahls aus, das Jesus mit seinen Jüngern in der nacht vor seinem tod in Jerusalem 
hielt. nach den berichten der apostel lukas und Paulus bat er seine Jünger mit dem satz »tut dies zu 
meinem Gedächtnis« um ein solches stetiges andenken.

Der hier nur skizzierte doppelte Charakter des christlichen kultus – gleich ob er bei katholiken 
»Heilige Messe« oder bei Protestanten »Gottesdienst mit abendmahl« heißt – führt im räumlichen und 
baulichen Gefüge noch jeder kirche zu spannungen. In bezug auf die ausstattung ist es die spannung 
zwischen den prinzipalen Elementen, das heißt zwischen dem ambo oder der kanzel für das wort und 
dem altar für das Mahl. In bezug auf den Grundriss ist es die spannung von einerseits axialer, ander-
seits radialer architektur, von einerseits längs- und Querrechteck, anderseits Oval, kreis, Oktogon, He-
xagon, Pentagon, Quadrat und Dreieck. In der Praxis ist ja der wortgemeinschaft eher mit dem typus 
›Vortragsraum‹, der Mahlgemeinschaft eher mit dem typus ›speiseraum‹ gedient.

Die Hauskirche
Die Opposition von hie ›langbau‹, da ›rundbau‹ – um die beschreibung der grundrisslichen Ver-
schiedenheit auf zwei begriffe zu verkürzen – nahm schon im frühen 4. Jahrhundert Gestalt an. bis 
dahin hatten sich die von römischen statthaltern verfolgten christlichen Gemeinden, in Erwartung 
der baldigen wiederkehr Jesu, zur feier des abendmahls in den wohnhäusern ihrer bessergestellten 
Mitglieder getroffen. aus manchen dieser wohnhäuser wurden später Hauskirchen, so etwa 232/233 
im heute syrischen Dura Europos. Dort entstand beim umbau eines Gebäudes nahe der stadtmauer 
ein 13 Meter langer und 5 Meter breiter saal; vor der Ostwand befand sich ein Podest, das wohl dem 
bischof, also dem Vorsteher einer oder mehrerer Gemeinden, als »kathedra«, das heißt als lehrstuhl 
diente (abb. 7).

Der weströmische Langbau
Die Heimlichkeit des abendmahls schwand mit dem Jahr 312, da der römische kaiser konstantin es 
für politisch opportun hielt, die rasch wachsende Christenheit nicht länger zu unterdrücken, sondern 
zu unterstützen. In den Zentren des Imperium romanum begann der bau großer kirchen. als typus 
schien die »basilika« genannte, längliche Markthalle – hohes Mittelschiff, durch reihen von stützen 
getrenntes seitenschiff links und rechts davon, halbrunde ausbuchtung in der Mitte der stirnseite – 
besonders geeignet, weil sie, anders als der tempel, keine religiös definierte architektur und folglich 
nicht mit Handlungen verbunden war, die von den Christen als »Götzendienst« betrachtet wurden.

Eben noch von der Justiz bedroht und in den untergrund getrieben, wurde die kirche nun zu einer 
starken stütze des reiches, der Glaube an Jesus als »Messias« oder »Christus«, mithin als »Gesalbten« 
und Erlöser, unter kaiser theodosius 380 gar zum einzig erlaubten bekenntnis. In rom wurden bis 
440 die vier den aposteln Johannes, Petrus, Paulus und der Mutter Maria geweihten Hauptkirchen 
errichtet. san Giovanni in laterano, san Pietro in Vaticano, san Paolo fuori le Mura und santa Maria 
Maggiore  – auch Patriarchalbasiliken genannt – sind imperiale architekturen; sie bezogen die Gestalt 
ihrer jeweils drei oder fünf schiffe nicht primär aus der liturgie als der Ordnung des Gottesdienstes, 
sondern aus dem willen der kaiser, ihre Herrschaft über west und Ost in stein setzen zu lassen, jeder-
mann ihre anwartschaft auf Ewigkeit zu bekunden (abb. 8-9).

7  Hauskirche, Dura Europos, 232/233, Grundriss

8  san Giovanni in laterano, rom, 324, Grundriss

9  san Pietro in Vaticano, rom, 326, 
ansicht des Zustands im frühen Mittelalter
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Der oströmische Rundbau
Die von den Mathematikern anthemios von tralleis und Isidor von Milet entworfene Hagia-sophia-
kirche in konstantinopel (537) zum beispiel ist eine geniale Inszenierung, mit der kaiser Justinian 
alles Gebaute der antike in den schatten stellen wollte. Die Halle misst genau 69,86 mal 74,7 Meter. 
Die Hauptkuppel ruht auf Pendentifs zwischen vier Pfeilern im abstand von je 31 Metern. Den seiten-
schub des Gewölbes nehmen im norden und süden die strebewerke der seitenschiffe, im westen und 
Osten je zwei Halbkuppeln auf (abb. 10-11).

Die Hagia sophia zu erwähnen führt vom schema ›langbau‹ zum schema ›rundbau‹. nicht dass 
rundbauten überall auf dem Grundriss eines kreises stehen müssen; es kommt vielmehr darauf an, sie 
als architektur von zentripetaler und zentrifugaler Energie zu begreifen. rundbauten in diesem sinne 
entstanden schon im rom der vier Patriarchalbasiliken, so etwa mit santa Costanza (um 360) und mit 
santo stefano rotondo (um 470). beide kirchen dienten jedoch nicht dem Gottesdienst einer Gemeinde,  
sondern als Mausoleum und baptisterium, das heißt als Grab- und taufstätte. Im gesamten Ostrom 
oder byzanz aber – dieses reich ging aus dem Zerfall des Imperium romanum hervor, hatte seine  
politische Mitte in konstantinopel und seine kulturellen wurzeln eher im Griechischen als im latei-
nischen –   dominierte schon früh eine zentrierende architektur. Die alten kirchen stehen dort auf dem 
Grundriss eines kreuzes mit gleich langen armen und werden durch eine große, manchmal auch durch 
eine große und vier kleine kuppeln bekrönt. Mit dem aufkommen des östlichen orthodoxen neben 
dem westlichen katholischen Christentum wurde der rundbau zu einer Gestalt, die man heute von 
serbien bis syrien, ja noch im fernen armenien und Georgien findet (abb. 12-15).

14  sankt-Gaiana-kirche, Ecmiadzin, 640, außenansicht

11  anthemios von tralleis, Isidor von Milet, Hagia sophia, 
konstantinopel, 537, Grundriss

13  wallfahrtskirche des Heiligen simeon der 
stylit, kalat siman, um 500, Grundriss

15  sankt-Gaiana-kirche, Ecmiadzin, 640, Grundriss

Zur Geschichte und Gegenwart des kirchenbaus

12  wallfahrtskirche des Heiligen simeon der stylit,  
kalat siman, um 500, außenansicht
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Von der Romanik zur Renaissance
unterdes kam im westlichen Europa die basilika auf ihre art zur Entfaltung. Das Querhaus im rechten 
winkel zum langhaus, das Chorhaus hinter dem altar und die wölbung der Decke waren die vielleicht 
größten schritte auf dem weg zur romanik (abb. 16). später suchte die Gotik deren Vieltürmigkeit 
durch  Ein- oder Zweitürmigkeit und deren schweren, flächigen durch einen leichten, sehnigen Cha-
rakter zu ersetzen. Der reine rundbau war selten. Der militante templerorden, dessen ritter sich im 
12. und 13. Jahrhundert als Hüter der Pilgerstätten Palästinas verstanden, griff beim Grundriss seiner 
bauten in london, Paris, tomar und anderswo auf das achteck der Geburtskirche in bethlehem und 
den kreis der Grabeskirche in Jerusalem zurück. beim rundbau der liebfrauenkirche in trier (um 1250) 
liegen radialität und axialität hingegen im widerstreit; beim auf- und umbau der kirche (1953) sorgte 
rudolf schwarz durch eine neue Insel mit altar und tabernakel gar für eine kräftige betonung dieser 
paradoxen situation (abb. 17). Die radialkapellen am Chor von kathedralen – etwa aus dem frühen 
14. Jahrhundert das Polygon der sieben kapellen um den Hochaltar und den Dreikönigsschrein im 
Dom zu köln – gehören ebenfalls in die kategorie zentrierender architektur, wenn auch der raum des 
Chors, der in köln vom ufer des rheins wie ein kristall oder eine krone vor augen tritt, bis weit in das 
19. Jahrhundert nie der Gemeinde, nur der Geistlichkeit zugänglich war (abb. 18).

Der konflikt zwischen langbau und rundbau erreicht mit anbruch der renaissance ein neues ni-
veau. Die Entdeckung der perspektivischen Präsentation von raum und bau sowie die leidenschaft für 
die griechische und römische antike, beides zu sehen vor dem Hintergrund des anthropozentrischen 
Epochencharakters mit seiner utopie vom »uomo universale«, führten zu einem neuen Interesse an 
bauten auf dem Grundriss von kreis, Oval und Quadrat, die einander durchdringen und ergänzen. Gia-
como barozzi da Vignolas und Giacomo della Portas kirche santissimo nome di Gesù in rom (1584), 
die in bezug auf ihre Gestalt folgenreiche Mutterkirche der Jesuiten, sucht nach einer Vermittlung von 
langbau und rundbau. Die achse vom Portal zum altar verliert in Höhe der Vierung die klarheit ihrer 
richtung, weil an dieser stelle zwei kleinere altäre, der tambour und die kuppel das auge nach links, 
nach rechts und nach oben lenken (abb. 19). wie anders wirkt dagegen die von örtlichen, wohl unter 
dem Einfluss Donato bramantes stehenden baumeistern entworfene wallfahrtskirche santa Maria del-
la Consolazione in todi (1608). Ein stück vor der altstadt, schon im Grün der umbrischen campagna, 
steht die radiale architektur auf dem Grundriss eines tetrakonchos oder kleeblatts, mit großer kuppel 
in der Mitte und – wie um jede achse zu meiden – mit drei eher kleineren Eingängen, von denen die 
tür aus richtung der altstadt innen nicht einmal in gerader linie auf den altar, sondern westwärts in 
eine der konchen weist.

18  Dom, köln, ansicht des Zustands 1322

16  kirche der benediktinerabtei, Cluny, 1135, außenansicht

17  liebfrauenkirche, trier, um 1250, Grundriss

19 Giacomo barozzi da Vignola, Giacomo della 
Porta, santissimo nome di Gesù, rom, 1584, 
Isometrie
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Der Petersdom
Höhepunkt des widerstreits von hie axialer, da radialer architektur war die von 1506 bis 1626 dauern-
de, an konfligierenden konzeptionen reiche Geschichte des neubaus von san Pietro in Vaticano. Von 
Donato bramante über Giuliano da sangallo, raffaello santi, baldassare Peruzzi, antonio da sangallo, 
Michelangelo buonarroti bis Carlo Maderno war es, von Querelen und Intrigen begleitet, der Prozess 
einer permanenten produktiven Destruktion, ja eines kampfes zwischen dem Prinzip rundbau und 
dem Prinzip langbau, bei dem schließlich die figur des lateinischen kreuzes mit ungleich langen ar-
men über die figur des griechischen kreuzes mit gleich langen armen siegte (abb. 20-24).

Der Petersdom war im 16. Jahrhundert eine einzige, riesige baustelle. Mitten in diese Zeit – die Jahre 
von 1545 bis 1563 – fiel das konzil von trient: antwort des katholizismus auf den Protestantismus, an-
griff der Gegenreformation auf die reformation. rom kämpfte mit der ›bildlust‹ des alten gegen die 
›wortlust‹ des neuen Glaubens. In diese Phase fielen die vor kraft strotzenden Gemälde des Michelan-
gelo Merisi da Caravaggio, der szenen aus dem leben Jesu und seiner Jünger in solcher weise dramati-
siert, ja erotisiert, dass die ersten betrachter erstaunten, ja erschraken. In diese Phase fielen – mit dem 
Drei- und sechseck von sant’ Ivo alla sapienza (1660), mit dem längsoval von san Carlo alle Quattro 
fontane (1667), mit dem Queroval von sant’ andrea al Quirinale (1671) – auch die mal konvexen, mal 
konkaven, dynamisierten architekturen der rivalen francesco borromini und Giovanni lorenzo berni-
ni (abb. 25-26). Die kirche des barock wurde thronsaal, der die laien auf abstand hielt, wurde stätte 
der »realpräsenz«, das heißt der wirklichen, dauernden, im wortsinn leuchtenden Gegenwart Gottes 
auf Erden. Die frommen knieten vor der fernen Monstranz aus edlem Metall, in deren Mitte sie den 
»leib des Herrn« in Gestalt einer Hostie zu sehen wähnten.

Liturgie und Funktion / Die protestantische Entwicklung
Im Dienst der Versammlung der Gemeinde
aus der Geschichte von san Pietro in Vaticano ist bekannt, dass der Petersdom nicht zuletzt durch die 
»ablassbriefe« finanziert wurde, die der Dominikaner Johann tetzel im auftrag des kurfürsten und 
Erzbischofs albrecht von brandenburg in deutschen städten feilbot. Dieser Handel, freikauf selbst 
von schweren sünden wie Diebstahl und totschlag, führte Martin luther zu scharfem Protest. seine 
»95 thesen« lösten im Herbst 1517 die reformation aus. In ihren ersten Jahren war sie vor allem eine 
kritik der »papistisch« genannten Institutionen des katholizismus, etwa der rolle des Papstes, des-
sen herrisches Gebaren sich auch im Charakter von san Pietro in Vaticano zeigte. keine frage, dass 
luther im Petersdom ein symbol für den Verfall wahren Glaubens sah. warum neue kirchen bauen, 
wenn an kirchen kein Mangel herrschte? Im Drama der reformation – an deren Ende Herrschaft und 
Glauben ein neues, unfreies Verhältnis eingingen – spielte daher die architektur lange so gut wie 
keine rolle. Gleichwohl lässt sich aus luthers schriften folgern: Jede kirche ist eine funktion der 
liturgie. Ihr raum dient allein der Versammlung der Gemeinde, dem Hören des wortes Gottes, dem 
beten und singen, dem sakrament der taufe und dem des abendmahls. Es gibt kein kirchliches Ge-
bäude, das als solches heilig wäre, als solches eine botschaft hätte. Der satz des benediktiners bern-
hard von Clairvaux, Holz und stein hätten eine lehre, die man von den lehrern nicht hören könne, 
war luther fremd.

Donato bramante, 1506 raffaello santi, um 1516 antonio da sangallo, 1537 Michelangelo buonarroti, 1547

Zur Geschichte und Gegenwart des kirchenbaus

Carlo Maderno, 1607

26  francesco borromini, san Carlo alle 
Quattro fontane, rom, 1667,  
Grundrissschema

25  francesco borromini, sant’ Ivo alla  
sapienza, rom, 1660, Grundrissschema

20 -24  san Pietro in Vaticano, rom, fünf Projekte, Grundrisse 
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Die Kapelle von Schloss Hartenfels in Torgau
Die erste kirche, die unter beachtung der lutherschen Vorstellung von Gottesdienst errichtet wurde, 
entstand erst ein Vierteljahrhundert nach beginn der reformation. Es ist keine kirche mitten in einer  
stadt; der bau steht nicht einmal frei; er gibt seine aufgabe im äußeren nicht einmal zu erkennen. 
Dennoch wurde die kapelle von schloss Hartenfels – am ufer der Elbe, am rande von torgau – zum 
ur- und Vorbild mit folgen bis weit in das 19. Jahrhundert. sie spiegelt die beziehung zwischen kur-
fürst Johann friedrich I. von sachsen als dem bauherrn und luther als dem ›berater‹ in sachen der 
liturgischen konzeption des bauwerks wider. Ihre Gestalt rührt aus der Erfahrung von getrenntem 
Gottesdienst in der Herren- und der leutekirche des Mittelalters: In den städten teilten sich damals 
die meisten kirchen in langhaus, Querhaus und Chorhaus, das hinter einer trenn- und bildwand, 
einer  schranke und bühne namens lettner lag. Das Chorhaus blieb der Gemeinde verschlossen; Zu-
gang hatten laien allein zum lang- und Querhaus. Vor der Mitte des lettners stand ein kleiner altar; 
auf halber Höhe und an einem Pfeiler stand die kanzel. Männer, frauen und kinder saßen auf stühlen 
und wandten ihren körper mal dem altar, mal der kanzel zu. Die Predigt nahm oft eine volle stunde 
in anspruch. nur mit dieser szene vor augen lässt sich nickel Gromanns kapelle von schloss Harten-
fels in torgau (1544) begreifen.

Man tritt vom Hof durch ein Portal und schaut nach links in einen etwa 23 Meter tiefen, 11 Meter 
breiten, 14 Meter hohen saal mit Erdgeschoss sowie mittlerer und oberer Empore, die sich um alle sei-
ten des raumes ziehen. Die lineatur der segmentbogen sowie der kreuzrippen und sternnetze des 
Gewölbes macht den saal von aller starre frei. Der altar steht mittig vor der nordwestlichen schmal-
seite; die kanzel hängt mittig vor der nordöstlichen langseite. Man spürt den Versuch, die Gläubigen 
einerseits auf diesen, anderseits auf jenen Ort zu richten und beiden stätten – obwohl ihre lage jeden 
nötigt, während der feier die richtung der augen zu wechseln – durch die Emporen ein und densel-
ben rahmen zu geben. Dass die sitzplätze der anlage im mittleren und oberen Geschoss altar und 
kanzel von allen seiten umgreifen; dass mit abschaffung des Chorhauses das Privileg der kleriker ver-
schwindet; dass die Gemeinde von den rändern in die Mitte rückt; dass sie Mahl und wort, sakrament 
und Evangelium / Epistel / Predigt in ihrer Mitte hat: Dieser Innovation des Protestantismus war sich  
luther vollauf bewusst, als er die torgauer kapelle im Herbst 1544 weihte (abb. 27).

27  nickel Gromann, kapelle von schloss Hartenfels, torgau, 1544, 
Innenansicht mit blick auf altar und kanzel
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allerdings bleibt ein widerspruch. während die neue kirche ihre prinzipalen Elemente in gleicher weise 
durch bildwerk betonte – den altar durch retabel, die kanzel durch reliefs –, schwor luther ganz auf 
das wort. »Mein lieben freunde«, so sprach er zu beginn der Predigt in torgau, »wir sollen itzt dis newe 
Haus einsegnen und weihen unserm HErn Jhesu CHristo, welches mir nicht allein gebuert und zu-
stehet, sondern ir solt auch zu gleich an den sprengel und reuchfass greiffen, auff das dis newe Haus 
dahin gericht werde, das nichts anders darin geschehe, denn das unser lieber Herr selbs mit uns rede 
durch sein heiliges wort, und wir widerumb mit im reden durch Gebet und lobgesang.«

Die Empore um Altar und Kanzel
welche kirchlichen Gebäude die Protestanten nach dem augsburger religionsfrieden 1555 auch beka-
men – basiliken mit niedrigeren seitenschiffen, Hallenkirchen mit gleich hohen seitenschiffen, 
saalkirchen ohne seitenschiffe –, sie nutzten diese bauten zunächst, wie sie lagen und standen. 
stifteraltäre und stifterfiguren, da nicht dem »lobe Gottes« dienend, wurden bald entfernt. Größere 
Eingriffe folgten, als für die wachsenden Gemeinden kein Platz mehr war. Quer an fenstern und Pfei-
lern vorbei, mithin ohne rücksicht auf die existente architektur, wurden Emporen installiert; stei-
nerne Gotik und hölzernes barock gingen eine seltsame beziehung ein. Das oft Missglückte im Ver-
hältnis der Orte für Mahl und wort wurde erst im 17. Jahrhundert mit dem kanzelaltar überwunden. 
unten der altar, oben die kanzel, bei dieser lösung bilden beide stätten eine Einheit, von der die Em-
poren nach links wie rechts streben, um den raum in der form eines Quadrats, eines Zirkels oder 
eines Ovals zu fassen. friedrich wilhelm Diterichs’ bethlehemkirche in berlin (1737) war eine solche 
kirche, in der etwa 600 Personen Platz fanden (abb. 28). auch George bährs frauenkirche in Dresden 
(1743) gehört zu diesem typus. Zwar hat sie keinen kanzelaltar im strengen sinne, doch liegen ambo, 
taufstein, altar und Orgel auf einer achse, sind also mit einem blick zu sehen. Die vier liturgischen 
Elemente stehen auf einer bühne hinter treppen mit schwungvollem Geländer (abb. 29-32). Es ist, 
als ob die Chorhäuser der kathedralen eine wiederkunft erfahren hätten, als ob das luthersche Ideal 
von Gottesdienst der attraktion ästhetischer synergien katholischer Provenienz gewichen sei. Ist die 
Dresdener frauenkirche gar die protestantische reaktion auf die katholische Gegenreformation?

Die Wege der Reformierten Kirche
wiewohl die frühen, deutschen reformatoren die Pracht der frauenkirche vermutlich »papistisch« 
genannt hätten, hatten sie mit bilderfeinden wenig gemein. luther war ikonokritisch, nicht ikono-
klastisch, wie ein blick in die kapelle von schloss Hartenfels in torgau lehrt. Den altar ›schmückte‹ ein 
retabel von lucas Cranach dem älteren; die kanzel ›schmücken‹ mehrere reliefs. sämtliche bildwerke 
haben eine aufgabe. sie sollen den kern der lutherischen theologie – ihr »allein durch die schrift«, ihr 
»allein durch Gnade«, ihr »allein durch Glaube«, ihr »allein durch Christus« – szenisch und praktisch 
deutlich machen. Die an Jean Calvin orientierte reformation in frankreich und der schweiz, in schott-
land und Holland hingegen lehrte die abscheu vor jedweder bildnerei, wie der sturm auf die üppige 
ausstattung vieler kirchen zwischen den dreißiger und sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts vor al-
lem in schottland und Holland beweist. während die lutheraner eine balance von altar und kanzel 
mit akzent auf der stätte für die Predigt suchten, wünschten die Calvinisten die absolute Priorität der 
kanzel. Ihre kirchen kennen keinen altar im sinne einer Opferstätte, nur einen »tisch des Herrn«, der 
am sonntag zum Gottesdienst mit abendmahl aufstellung findet.

Zur Geschichte und Gegenwart des kirchenbaus

28  friedrich wilhelm Diterichs, bethlehemkirche, berlin, 
1737, Innenansicht mit blick auf den kanzelaltar

29 -32  George bähr, frauenkirche, Dresden, 
Vier Entwürfe, 1722 bis 1726

sakral-ein-d-e.indd   18 21.04.2008   10:03:46 Uhr



19

Der schrift vertrauend und dem wort verpflichtet, bauten die französischen reformierten, besser be-
kannt unter dem namen Hugenotten, ihre »tempel« genannten kirchen nach art von Hör- und lehr-
sälen. Im Zuge blutiger Verfolgung der französischen reformierten erst in der zweiten Hälfte des  
16. Jahrhunderts, dann von Ende des 17. bis Ende des 18. Jahrhunderts wurden die meisten ihrer tempel 
zerstört, darunter der temple de Paradis, der temple de lys und der temple des terreaux in lyon, einer 
Hochburg der Hugenotten. Zum Glück gibt es von einer dieser drei kirchen, Jacques Perrissins temple  
de Paradis in lyon (1564), aus dem atelier des architekten eine authentische Perspektive. auf dem Ge-
mälde sieht man das Innere des Gebäudes. Es handelt sich um einen bescheidenen, außen gemau-
erten, innen gezimmerten rundling, der seinen Dachstuhl offen zeigt. Die Hörer sitzen auf schlichten 
bänken. auf halber Höhe läuft eine Empore um die eine, runde wand. Die kanzel steht nicht ganz im 
Zentrum; gleichwohl wird der redner allseits von Menschen umringt. Merkwürdig ist die anmutung 
einer gewissen lässigkeit beim Gottesdienst. Männer und frauen kommen und gehen. selbst ein Hund 
hat seinen Platz auf dem boden des temple de Paradis (abb. 33).

Die Bauten der Quäker
Von allem kultus und ritus noch weiter entfernt wirken die feiern der »religiösen Gesellschaft der 
freunde«, die sich um 1650 von der protestantischen anglikanischen kirche in England löste. Die 
wegen ihrer rede als »Quäker« beschimpften Christen kennen nicht altar noch kanzel. Die säle, in 
denen sie sich zum Gottesdienst ohne liturgie versammeln, sind schlicht, leer, weiß. für ihre nicht 
selten stille andacht brauchen die Quäker nur stühle oder bänke. Ihre bauten fanden daher kaum Ein-
gang in die Geschichtsschreibung der architektur. Zu unrecht, wie ein besuch von trevor Dannatts  
Versammlungsgebäude der Quäker blackheath in london, Großbritannien (1972; vgl. s. 128-129), oder 
von leslie  Elkins’ Versammlungsgebäude der Quäker live Oak in Houston, texas, usa (2001), auf 
den ersten blick zeigt. Dieser wie jener bau hat ein großes, mittiges Oberlicht. In london ist es eine 
mächtige ›laterne‹, in Houston ein »skyspace« von James turrell.

33  Jacques Perrissin, temple de Paradis, lyon, 1564, Gemälde
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Der kirchenbau der Moderne

Vom 19. zum 20. Jahrhundert
Neoromanik und Neogotik
Im kirchenbau des 19. Jahrhunderts rückten die Probleme der liturgie in den Hintergrund; im Vor-
dergrund stand die Erscheinung der Gebäude. Es ging nicht um die Versammlung der Gemeinde in 
dieser oder jener weise; es ging um Eindruck und stimmung, um ästhetische Präferenzen in rich-
tung romanik oder Gotik. Die schlachten um stile, wie sie während der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts in Großbritannien um augustus welby northmore Pugin und während der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts in den niederlanden um Petrus Josephus Hubertus Cuypers tobten, zeugen von 
bitterer, beinahe törichter Gegnerschaft zwischen denen, die rundbögen, und denen, die spitzbögen 
entwarfen. Die radikale attitüde der Gotiker Pugin und Cuypers erklärt sich auch daraus, dass beide 
kirchenbauer als katholiken in einer von Protestanten dominierten kultur lebten und daher den al-
ten, ihrer Meinung nach wahren Glauben ständig bedroht sahen. Doch gleich ob rund- oder spitzbo-
gen, diese wie jene Gestalt verbarg eine flucht aus der Zeit. Denn das 19. Jahrhundert schuf mit seinen 
ökonomischen und technologischen Innovationen neue soziale friktionen, neue klassen und schich-
ten. Die schleunige Entwicklung der Gesellschaft zu verkraften, verlangte eine anpassung, die nicht 
jeder zu leisten bereit war. Man denke an die romantischen Dissidenten, an den jungen deutschen 
Dichter novalis und seine rede »Die Christenheit oder Europa« (1799): an die stelle der Mühe im Hier 
und Jetzt trat das sehnen nach dem ancien régime, trat das schwärmen für das lateinische Mittelal-
ter als glückliche »urzeit« des Christentums.

Liturgie als Bauherrin
bis architektur und Design zu neuen formen fanden, die den genuinen Energien der Zeit gerecht wur-
den – anders gesagt: bis sie die maschinelle Produktion nicht mehr nur zur schnelleren Herstellung 
alter formen missbrauchten –, verging Jahrzehnt um Jahrzehnt. angesichts der tatsache, dass die In-
stitutionen des katholizismus und Protestantismus in fragen der Entwicklung von Gesellschaft oft 
radikal konservative Positionen einnahmen, ist es erstaunlich, dass Ideen und konzepte der Moderne 
den kirchenbau kaum später erreichten als den bau von wohnhäusern und werkhallen. Mit Cornelius 
Gurlitts Handbuch »kirchen« (1906) und dem »Zweiten kongreß für den protestantischen kirchenbau« 
in Dresden kam es zu einer wende. Zwar konnte der leser in Gurlitts voluminöser Publikation noch 
zahllose stahlstiche betrachten, auf denen sich neoromanische, neogotische sowie zwischen neoba-
rock und Jugendstil schwankende Gebäude von ihrer jeweils schönsten seite zeigten; doch stand die 
Dresdener konferenz schon im Zeichen des satzes »Die liturgie ist die bauherrin« und damit auch im 
Zeichen eines stillen abschieds von den längst hybriden Mixturen des Historismus.

Von der »Christozentrik« zur Burg Rothenfels
Im selben, ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts suchten in rheinischen und flandrischen klöstern 
junge benediktiner den Gottesdienst als die Erfahrung von Gemeinschaft in wort und Mahl zu bele-
ben. Der Geist dieser Mönche ergriff junge studentische katholiken und formte die »liturgische be-
wegung«. Ihr Gehabe war nicht frei von Erbauung, ja Erweckung und hätte auf die architektur wohl 
kaum Einfluss gehabt, wenn nicht der Gladbecker Geistliche Johannes van acken mit seinem Manifest 
»Christozentrische kirchenkunst. Ein Entwurf zum liturgischen Gesamtkunstwerk« (1922) das thema 
in solcher weise traktiert hätte, dass jeder gläubige architekt sich motiviert fühlen musste, der sache 
zu dienen. Ob langbau oder rundbau, der altar müsse das Zentrum jeder kirche sein; auf ihn müsse 
sich die räumliche und bildliche Gestaltung beziehen. Im Hauptschiff auf säulen und Pfeiler verzich-
ten, die nebenschiffe in bloße Gänge zu den bänken verwandeln, den Chor verkürzen und verbrei-
tern, den altar von der stirnwand entfernen und unter einem Vierungsturm aufstellen, ihn erhöhen, 
umschranken und durch einen baldachin oder radleuchter betonen: Diese Vorschläge verknüpfte van 
acken mit der forderung nach adäquatem Material und adäquater konstruktion. Eisen und beton sei-
en »wunderbar sichere und fügsame Helfer« (abb. 34-35). aber bei aller nähe zum Deutschen werk-

34 -35  Carl Moritz, Projekt Christozentrische Industriestadt-
kirche, Gladbeck, 1922, Grundriss und Innenansicht, aus dem 
buch »Christozentrische kirchenkunst«
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bund, den van acken sogar erwähnt, seine kulturkritik war durch und durch antimodern. Hinter der 
Vorstellung einer nach dem ganzen Menschen greifenden liturgie lauerte nicht allein richard wag-
ners Ideal einer synthese aller künste, sondern auch das bedürfnis nach Erlösung im Hier und Jetzt. 
wie bei novalis galt die nostalgie dem stände- und Gottesstaat, dem »Ordo« des Mittelalters.

auch die katholischen Jugendlichen des »Quickborn« – ein »bund« aus dem kontext der »lebens-
reform« des frühen 20. Jahrhunderts – schwärmten für das Mittelalter, bis der katholische religions-
philosoph romano Guardini und der junge katholische architekt rudolf schwarz sie mit der Gegen-
wart städtischer Gesellschaft zu versöhnen begannen. Durch rudolf schwarz’ umbau der kapelle und 
des rittersaals im Ostpalas von burg rothenfels am Main (1928) bekam der stammsitz des Quickborn 
eine für manchen schockierend moderne Gestalt. alles Dekor wurde entfernt; die wände wurden weiß 
getüncht. In der kapelle heben sich altartisch und radleuchter, beide noch unter dem Einfluss von arts 
and Crafts, vor dem schmucklosen Hintergrund um so deutlicher ab (abb. 36). Im rittersaal erlauben 
die schaltpläne der Glasröhren an der Decke und die stellpläne der Holzschemel auf dem boden, dass 
der große leere raum zu Vortrag oder tagung, Gesang oder andacht genutzt wird.

Sankt-Fronleichnam-Kirche und Auferstehungskirche im Vergleich
nachdem das 19. Jahrhundert die Opposition von axialität und radialität kaum berührt hatte, spielten 
Versuche der Vermittlung von langbau und rundbau im 20. Jahrhundert wieder eine rolle. Die Dif-
ferenz der konzepte wusste der Hamburger rabbiner und Publizist Joseph Carlebach wohl am besten 
auf den begriff zu bringen. In seinem aufsatz »Die architektur der synagoge« (1929) schrieb er, man 
könne alle räume in die Gruppe der langbauten und die Gruppe der rundbauten teilen. Im langbau 
würden die Menschen »verschwinden«, im rundbau »erscheinen«; dort seien sie »passiv«, hier »aktiv«. 
Dass Carlebach dem langbau die Eigenschaften des »Magischen« und »aristokratischen«, dem rund-
bau die Eigenschaften des »rationalen« und »Demokratischen« bescheinigt, ist nach der Erfahrung 
der politischen Diktaturen des 20. Jahrhunderts eine kaum haltbare Zuspitzung des unterschieds. 
Dennoch lehrt ein blick auf rudolf schwarz’ sankt-fronleichnam-kirche in aachen (1930) und Otto 
bartnings auferstehungskirche in Essen (1930) – jene katholisch und konsequent axial, diese protes-
tantisch und konsequent radial –, dass Carlebachs wahrnehmung so falsch nicht war.

Vorhalle, Haupt- und nebenschiff der aachener sankt-fronleichnam-kirche haben zusammen eine 
länge von 48,4 und eine breite von 20,7 Metern. Der bau hat folglich eine fläche von knapp 1 002 Qua-
dratmetern. Er bietet 322 Gläubigen einen sitzplatz. konstruktiv betrachtet handelt es sich um ein rie-
gelwerk mit schwemmsteinen. Im reinen kasten des Haupt- und Hochschiffs sorgen blaustein auf dem 
boden und kalkputz an den wänden wie der Decke für einen starken schwarz-weiß- oder Erde-Himmel-
kontrast. wo es um eine so große kirche gehe, schrieb rudolf schwarz in der Zeitschrift »Die form«, da 
herrschten – statt nähe – anonymität und Objektivität, Masse und Ordnung. In der tat, schon in der 
Vorhalle spürt man den sog vom Haupteingang zum altarberg. Die flucht zieht den blick nach vorn, 
immer entlang der fuge genau in der Mitte des Ganges. Dass die kanzel an einer wandscheibe in der 
Mitte einer der beiden längswände des Hochschiffes hängt, dass sie einem kleinen kubus ähnelt und 
von ihr aus der Geistliche und die Gemeinde kaum in kontakt treten können, fügt sich der botschaft 
dieser kirche. Denn alles und jedes soll augen und füße allein auf den tabernakel und den kruzifixus 
lenken. Dessen figur hat durch Haltung und kleidung etwas ritterliches, ja Herzogliches: als ob in ihr 
die sehnsucht der Menge nach führung und Herrschaft im Ordo ausdruck finde (abb. 37-38).

um sich klarheit über die bedeutung der Essener auferstehungskirche zu verschaffen, bedarf es 
eines rückblicks auf die acht Jahre ältere sternkirche desselben baumeisters. Ihre organische, kristal-
line architektur wahrt die tradition von utopien, wie sie nach dem Ersten weltkrieg in berlin phanta-
siert und formuliert wurden, im »arbeitsrat für kunst«, in der »novembergruppe«, in der »Gläsernen 
kette«. Otto bartning fühlte sich dem auch religiös inspirierten Expressionismus dieser kreise nahe. 
Doch wie so viele Projekte der frühen weimarer republik blieb auch die sternkirche Modell, Zeichnung, 
bericht. Das Gebäude sollte auf dem Grundriss eines sterns mit sieben Zacken und einem Durchmesser 
von 28 Metern errichtet werden. rippen und bögen aus Holz hätten das wie geschuppte, mit schiefer 
gedeckte Gewölbe getragen. Innen hätte der etwas tiefere Predigtraum fünf siebtel, der etwas höhere 

37 - 38  rudolf schwarz, sankt-fronleichnam-kirche, 
aachen, 1930, Grundriss kirche mit nebenbauten und 
Innenansicht

36  rudolf schwarz, kapelle von burg rothenfels am Main, 1928
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feierraum zwei siebtel der fläche in anspruch genommen. Die kanzel hätte den Mittelpunkt, der altar 
den Höhepunkt der zentrierten anlage gebildet. Zum abendmahl wäre die Gemeinde gemeinsam aus 
dem Predigt- in den feierraum geschritten (abb. 39).

Die Entwicklung von der sternkirche zur auferstehungskirche führt von gekrümmter zu gerader, 
von überhitzter zu unterkühlter, von expressionistischer zu funktionalistischer form. Der rundbau 
in Essen hat einen Durchmesser von 34 Metern und eine fläche von gut 907 Quadratmetern. Die bän-
ke bieten etwa 700 Menschen Platz. sie stehen unten wie oben in vier blöcken, bilden unten wie oben 
einen Halbkreis. was blieb, war die Otto bartning so hehre Einheit von geistiger und räumlicher Mitte 
beim Gottesdienst, ferner die teilung der kirche in einen größeren Predigt- und einen kleineren feier-
raum. was nicht blieb, war Material und konstruktion. Denn die auferstehungskirche hat ein tragwerk 
von stützen aus stahl, alle mit grauem beton ummantelt, das fachwerk mit rotem backstein gefüllt, 
die gesamte bauweise draußen wie drinnen sichtbar. Das Ganze hat eine aus dem fabrik- und bürobau 
des ruhrgebiets vertraute, nüchterne Erscheinung, die aber durch die vier stufen der ringe und schäfte 
nachdrücklich gesteigert wird (abb. 40-41).

»Der siebente Plan« Rudolf Schwarz’
als lange nach Einweihung der ›autoritären‹ sankt-fronleichnam-kirche und der ›egalitären‹ auf-
erstehungskirche aus der feder von rudolf schwarz das buch »Vom bau der kirche« (1938) erschien, 
stand es in Europa um die sakrale architektur nicht gut. In Deutschland, Österreich, ungarn, Italien 
und spanien etwa huldigte man einer neuen, wuchtigen romanik, deren Entwerfer sich den regimen 
fügten. Das buch von rudolf schwarz jedoch hatte mit dieser Haltung nichts gemein. abstrakte sche-
mata verräumlichen Verhältnisse zwischen Mensch und Gott; die sieben »Pläne« meiden riss und 
schnitt; dennoch greifen sie das thema langbau und rundbau auf. Der letzte Plan heißt im Obertitel 
»Der Dom aller Zeiten«, im untertitel »Das Ganze« (abb. 42). In einer uns heute fremden sprache – die 
das Erhabene nicht scheut und das betuliche streift – scheint der autor liturgie als bewegung zu be-
greifen und dabei axialität und radialität zu vermitteln:

»Zuerst liegen die Dinge in stiller behütung um ihre Mitte, ganz nach innen gewendet. Dann deutet  
sich ein lichthof oben im scheitel oder an einer stelle des umfangs an. Die geschlossene form reißt, 
das Geborgene klafft und die figur entladet sich in das Offene. Der raum verläßt die form, fahrt 
beginnt . anfangs kraftvoller anstieg, ermüdet sie allmählich in die tote scheitellage, gegenwirkende 
kräfte treten auf und schließlich kommt sie zum stillstand. Die Gegenwirkung überwiegt. Die bewe-
gung sieht sich gehemmt und zurückgeworfen, sie stockt, die Zeit steht still, und da entfaltet sich aus 
der gedehnten figur dort, wo sie zur ruhe kam, neuer raum. Eine neue Mitte ist da und in neuer kugel 
ist neue welt um sie versammelt.«

39  Otto bartning, Projekt sternkirche, 1922, Modell

40 -41  Otto bartning, auferstehungskirche, Essen, 1930, 
Grundriss und Innenansicht

42  rudolf schwarz, »Der siebente Plan. Der Dom aller Zeiten. 
Das Ganze«, 1938, aus dem buch »Vom bau der kirche«
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Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
Zeichen des Aufbruchs
für den kirchenbau der Moderne war die »stunde null« der wohl deutlichste wendepunkt seiner  
Geschichte. Die Erfahrung des faschismus und des Zweiten weltkriegs weckte 1945 einen starken 
wunsch  nach geistig und geistlich neuer Orientierung. Dieser wille reichte weiter als alle Debatten um 
den nach Gemeinschaft im Gottesdienst suchenden kirchenbau der zwanziger und frühen dreißiger 
Jahre. Die primär jugendbewegte und innerkirchliche Diskussion der weimarer republik hatte bei 
katholiken wie Protestanten die belebung der liturgie zum thema. Hingegen wurde der kirchenbau 
vor allem der fünfziger, aber auch der sechziger Jahre für beinahe die gesamte westdeutsche Gesell-
schaft zu einem symbol des aufbruchs. kirchenbau war, weit vor dem seinerzeit viel weniger häufigen 
theater- und Museumsbau, das Medium, in dem sich die avantgarde der architekten äußerte.

Der aufbau der Dome wie der Haupt- und stadtkirchen setzte auch im übrigen Europa Zeichen 
eines neuen beginns. Die ablehnung von originaler rekonstruktion und die bewahrung von kriegs-
ruinen wie bei der kaiser-wilhelm-Gedächtnis-kirche in berlin durch Egon Eiermann (1961) oder bei der 
kathedrale in Coventry durch basil spence (1962; abb. 43) entsprachen dem Geist der Zeit. Eine peni-
ble, historisch fundierte und korrekte rekonstruktion wie die der barocken frauenkirche von George 
bähr in Dresden (2005) wäre in den fünfziger Jahren auf lautstarken widerspruch nicht allein vonseiten 
der architekten, sondern auch breiter teile der Gesellschaft gestoßen. Hingegen erscheint ein halbes 
Jahrhundert später vielen Menschen gerade das Dresdener Vorgehen als eine attraktive konzeption für 
den wiedergewinn historischer kontinuität in einem lange wie zerfetzten städtischen Gewebe. unter 
ähnlichem geistigen Vorzeichen stand zur selben Zeit die Diskussion um die Verkleidung der dunkel-
roten Ziegelplombe am nordwestturm des kölner Doms mit sandstein aus Oberkirchen (2005). Durch 
diesen Eingriff verschwand ein mahnendes Provisorium, das 1943 gleich nach einem bombenangriff 
entstanden war und den Einsturz des turmes verhindert hatte.

Die »Notkirchen« Otto Bartnings
sprunghaft war nach Gründung des Deutschen reiches 1871 und nach Ende des Ersten weltkriegs 1918 
die Zahl der Gottesdienstbesucher gestiegen; sprunghaft stieg sie auch während der ersten Jahre nach 
dem Zweiten weltkrieg. Im Deutschland der vier siegermächte wurde auf das bedürfnis nach seelsorge 
bald reagiert. auf dem weg zu einer neuen sakralen architektur stellten vor allem die von protestan-
tischer seite zwischen 1948 und 1951 erbauten notkirchen einen großen fortschritt dar. Otto bartning 
schuf vier typen mit 350 bis 500 sitzplätzen. Zwar lehnte er seine Entwürfe an frühere bauformen an, 
doch achtete er darauf, dass die historischen referenzen sich von den vulgär klassizistischen, monu-
mentalen architekturen der dreißiger und vierziger Jahre auf den ersten blick unterschieden. Hinter 
der auf tradition bedachten anmutung der bartningschen Entwürfe verbarg sich ein durchdachtes, 
industriell fabriziertes Modulsystem. Man lieferte den Gemeinden die Elemente der konstruktion: 
wand- und Dachbinder aus Holz, Pfetten und tafeln für das Dach, türen und fenster für die wände. 
Die fertigteile wurden auf dem bauplatz in ein bis drei wochen montiert, das nicht tragende Mauer-
werk aus örtlichen baustoffen, manchmal aus trümmersteinen errichtet. Das auf Eigenleistung ver-
trauende Modell hatte eine bindekraft, die bis in die Gegenwart reicht: Die ursprünglich nur als tem-
poräre architektur gedachten notkirchen – in städten wie stralsund, rostock, wismar, wie berlin, 
leipzig, Dresden, wie bochum, Essen, Dortmund, wie nürnberg, stuttgart, München – sind durchgän-
gig erhalten und wurden zu bauten, die im örtlichen bewusstsein als Zeugnisse eines aufbruchs ver-
ankert sind. Ihre ästhetischen wie funktionalen Qualitäten könnten heute in mancher Hinsicht wieder 
Vorbild sein.

Die Sprache der Meister und das Mittelmaß der Nachahmung
Vergleichbar der Entwicklung in frankreich, Italien und skandinavien, wurden in den fünfziger und 
sechziger Jahren in westdeutschland Hunderte teils größerer, teils kleinerer kirchen gebaut. 1958 
schrieb richard biedrzynski, die Protestanten hätten in der bundesrepublik Deutschland seit Ende 

43  basil spence, kathedrale, Coventry, 1962, Modell
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des Zweiten weltkriegs so viele kirchen gebaut wie seit der reformation; 1973 schrieb Hugo schnell, 
dass »in vielen katholischen Diözesen fast jeden sonntag eine kirche geweiht« worden sei. Von 
größtem Einfluss bis in ihre Details von béton brut und rauputz, von farblicher Gestaltung und ge-
schickter, mitunter mystischer weg- und lichtführung waren le Corbusiers kapelle notre Dame du 
Haut in ronchamp, frankreich (1955), und sein kloster sainte Marie de la tourette in Eveux-sur- 
arbresle, frank reich (1961).

neben der meisterlichen sprache le Corbusiers (abb. 44-45) gab es ein spektrum von stilen, das 
sich ohne willkür kaum ordnen lässt. Denn was in bezug auf Grundriss und aufriss, auf Material und 
konstruktion möglich war, es wurde gebaut. Zahllos die kirchen mit scharfen Ecken: in der form eines 
t oder l, eines längs- oder Querrechtecks, eines Quadrats, Penta-, Hexa- oder Oktogons. Zahllos die 
kirchen mit sanften kurven: in der form eines halben oder ganzen kreises, eines Ovals, einer Ellipse 
oder Parabel. und dann die geöffneten Zelte, verschlossenen burgen, schwingenden archen, zackigen 
kronen, die schlepp-, steil-, flachdächer, jene Vielzuvielfalt, die rudolf schwarz – nach Einweihung 
der sankt-Michael-kirche in frankfurt am Main (1954) und der sankt-anna-kirche in Düren (1956) auf 
der Höhe seines schaffens – in einem Vortrag unter dem titel »architektur als heiliges bild« auf dem  
»77. Deutschen katholikentag köln 1956« beklagte: »Die baumeister berauschen sich an ihrer neuen 
freiheit und meinen, jetzt dürften sie alles hinbauen, was ihnen so einfällt. Verführerisch bietet sich 
ihnen eine neue kunstgewerblichkeit an, die es möglich macht, formen und förmchen ohne Ende zu 
produzieren und damit durchaus überhaupt nichts zu sagen, welches tun mitunter von einer tages-
schriftstellerei ermuntert wird, die nicht immer in so schwierigen Dingen genügend unterrichtet ist.«

Die von rudolf schwarz im selben Vortrag erwähnte »schwülstigkeit ohne geistige begründung« 
erreichte um 1960 ihren Höhepunkt (abb. 46 -48). was ihr folgte, war eine skulpturale architektur, für 
die im westdeutschland der sechziger Jahre der name Gottfried böhm zum signum wurde. unter den 
nachzüglern dieser Plastiken finden sich walter Maria förderers sankt-nikolaus-kirche in Hérémence, 
schweiz (1971), fritz wotrubas kirche Zur Heiligsten Dreifaltigkeit in wien, Österreich (1976), und Gio-
vanni Micheluccis kirche der unbefleckten Empfängnis in longarone, Italien (1978), deren Dynamis-
mus erst mit dem werk Zaha Hadids wieder erreicht wurde. Gleichzeitig allerdings – im Gefolge der re-
zeption einerseits von le Corbusiers kloster sainte Marie de la tourette, anderseits der arbeiten des 
amerikanischen architekten Paul rudolph – entstanden zahllose kirchliche Gebäude in der Gestalt 
harter grauer kuben und Quader mit runden Oberlichtern, dicken wasserspeiern und manchem Zierrat 
aus der rauen schalung des betons.

Die Versorgung mit gemeinde- und wohnstättennahen Gebäuden vor allem in neuen siedlungen, 
aber auch in Innenstädten, blieb bis weit in die sechziger Jahre das Hauptthema des kirchenbaus. Ent-
scheidend war stets die Präsenz im raum der stadt. Man wollte Zeichen setzen. nicht allein das fertige 
Gebäude, sondern schon der Vorgang des bauens wurde sinnbild einer ihre Identität noch suchenden 
kirche, die sich – nach dem Ende der »Verbindung von thron und altar«, erst recht nach dem Ende der Ver-
strickung in das »Dritte reich« – in der pluralen Gesellschaft der westdeutschen republik neben den Par-
teien und neben den Verbänden der arbeitgeber und arbeitnehmer als vierte kraft einrichten wollte.

Zur Geschichte und Gegenwart des kirchenbaus

44  le Corbusier, wallfahrtskapelle notre Dame du Haut, 
ronchamp, 1955, Isometrie

45  le Corbusier, kloster sainte Marie de la tourette, 
Eveux-sur-arbresle, 1961, Isometrie

46  rudolf schwarz, sankt-Josef-kirche, 
köln, 1954

47  H. waltenberg, O. schmitt, H. brunner, 
Eingangshalle des Hauptbahnhofs, köln, 1957

48  Hans Pörkert, sankt-barbara-kirche, Hürth-Gleuel, 1959
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Die Entwicklung im sozialistischen Europa
In den sozialistischen staaten Mittel- und Osteuropas hatte der kirchenbau nach 1945 mit ungleich 
schwierigeren bedingungen zu kämpfen. Da neubauten von staatlicher seite einerseits wegen des 
prononcierten atheismus der kommunistischen Parteien, anderseits wegen der Mangelwirtschaft 
dieser länder nicht erwünscht waren, blieb den Gemeinden keine andere wahl, als sich dem Erhalt 
des bestands zu widmen. nur im stark katholisch geprägten Polen kam es zu einer reihe von neubau-
ten, darunter die schon Mitte der fünfziger Jahre von wojciech Pietrzyk und Jan Grabacki entworfene 
kirche der arche des Herrn in nowa Huta bei krakau, Polen (1977), in der die sakrale architektur le 
Corbusiers deutlich nachklingt. In Ostdeutschland hingegen, wo im Verlauf von 40 Jahren Herrschaft 
der sED ein Großteil der bürger der kirche den rücken kehrte, wurden vergleichsweise beschränkte 
Programme verwirklicht. Mit ausnahme weniger neubauten ging es auch in der Deutschen Demokra-
tischen republik primär um den Erhalt des bestands, um die rettung des reichen Erbes städtischer 
und ländlicher kirchen. Die bescheidenheit der zumeist von Ingenieuren konstruierten Dächer – die 
viele alte bauten vor dem Zerfall bewahrten – wirkt aus heutiger sicht ebenso symbolisch wie die 
»winterkirche«. Ein durch Glaswände vom Hauptschiff getrennter, heizbarer raum unter der Empore 
mit der Orgel machte die kirchen auch für kleinere Gemeinden ganzjährig benutzbar. 

Das Ideal des Gemeindezentrums
Im Zusammenhang mit dem von der studentenrevolte ausgehenden, doch bald die gesamte Gesell-
schaft erfassenden Interesse an einer reform der politischen und kulturellen Gegebenheiten setzte 
sich in den späten sechziger Jahren das Gemeindezentrum mit Mehrzweckraum durch. Eine kirche, so 
konnte man damals hören, sei kein gebauter Gottesdienst und kein umbautes Geheimnis; sie sei, in 
anlehnung an das vom Evangelisten Johannes übermittelte Jesuswort »In meines Vaters Hause sind 
viele wohnungen«, recht verstanden nur der Ort, wo sich die Gläubigen im namen ihres Herrn versam-
meln. Dieses konzept äußerte sich architektonisch darin, dass viele bauherren keine Mühe hatten, auf 
spezifisch sakrale symbole zu verzichten, und die Gestalt mancher kirche – man denke an ferdinand 
schusters sankt-Paulus-kirche in Graz, Österreich (1970) – der eines schwellenfreien kulturzentrums 
mit viel stahl und Glas zu gleichen begann. Die tradition der typologie, etwa die Markanz von axialen 
und radialen Grundrissen, oder von Glockenturm und Hauptportal, zu schweigen von bildern wie ›Zelt‹ 
oder ›burg‹, war plötzlich nicht mehr gewünscht; gewünscht war nun das vielfältig nutzbare kirch-
liche Gebäude. Die architektur wurde so funktional wie der auf die farben rot und braun gestimm te 
Hauptsaal des gestreckten Gebäudes von schuster (abb. 49-50). Die mit der Desakralisierung signali-
sierte Demokratisierung des Gemeindelebens, verbunden mit einer ausweitung des angebots in rich-
tung bildung, kinder-, Jugend- und frauengruppen einschließlich politischer aktivität, entsprach dem 
wunsch, als kirche in der Mitte und an den brennpunkten der Gesellschaft präsent zu sein.

Die vielleicht besten dieser zumeist protestantischen Gemeindezentren, darunter James n. thorps 
Erweiterung der Zentralen Methodistischen kirche in Morley bei leeds, Großbritannien (1970; vgl.  
s. 124-127), finden sich in rainer Disses buch »kirchliche Zentren« (1974). Doch bei aller achtung vor 
dem anliegen einer offenen Gemeinde, viele der durch Podien flexiblen, vergrößer- und verkleiner-
baren, auf aktive benutzung zielenden strukturen haben sich in der Praxis nicht bewährt. Die Vorgabe,  
differente funktionen in ein und demselben raum möglich zu machen, damit die Hierarchie zwi-
schen sakral- und Profanbereich sich aufhebe, hat in den meisten fällen zu räumen geführt, die kei-
ner mag. wenn unter der woche die Zone vor dem altar zum beispiel durch Dritte-welt-arbeitskreise 

49 - 50  ferdinand schuster, sankt-Paulus-kirche, Graz, 1970,  
Grundriss und längsschnitt
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