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Kirchen sind besondere orte. als baulicher ausdruck von Spiritualität 

unterscheiden sie sich von allen anderen gebäudetypen – aus religiöser 

Perspektive ebenso wie aufgrund ihrer historischen und gesellschaftli-

chen bedeutung. mit ihrer städtebaulichen Präsenz prägen sie bis heute 

viele ortsbilder. das macht sie auch für menschen, deren alltag nicht 

fest mit den christlichen ritualen verbunden ist, zu orten der erinne-

rung und identifikation.

an ihrer form und nutzung wird deutlich, wie sich die gesellschaft 

wandelt und transformiert. die immer weniger werdenden Kirchgänger, 

die persönlichen und kollektiven Verhaltensweisen sowie die werte und 

orientierungen, denen gotteshäuser heute eine heimat sein müssen, 

sind andere als noch vor ein paar Jahrzehnten. die kirchlichen institutio-

nen in deutschland – diözesen, landeskirchen, bistümer, Kirchenge-

meinden – stehen deshalb aktuell vor großen aufgaben.

Viele Kirchengebäude sind für die zurückgehende nachfrage zu groß 

und verursachen hohe Kosten für instandhaltung und betrieb. ihre not- 

wendige umwandlung ist mit drängenden konzeptionellen fragen ver- 

bunden: welche theologischen und sozialen erwartungen richten die 

gemeindeglieder an ihre Kirche? was ist ihre zeitgemäße rolle in reli- 

gion und gesellschaft? welches bild einer Kirche haben vor allem jünge- 

re menschen und welche Kriterien resultieren daraus für die identitäts-

stiftende funktion der Kirchengebäude? 

theologische und liturgische antworten können nur die kirchlichen 

institutionen finden. für die architektonische, konzeptionelle und öko- 

nomische Zukunft steht die gesellschaft aufgrund der bedeutung der 

Kirchen für unsere gebaute umwelt in gemeinsamer Verantwortung. 

deshalb suchte die wüstenrot Stiftung mit einem bundesweiten wett- 

bewerb nach beispielen dafür, wie Kirchen als sichtbarer teil kultureller 

identität neu gestaltet, neu interpretiert und dadurch erhalten werden 

können. das Preisgericht aus architekten, theologen, denkmalschüt-

zern und Kunsthistorikern bewertete neben der Qualität von architektur 

und Städtebau und dem vorbildhaften umgang mit historischer bau- 

substanz insbesondere die soziale, ökonomische und ökologische er- 

tüchtigung der gebäude, die Signifikanz des beitrags zur bewahrung 

baukulturellen erbes und die impulse für eine weiterentwicklung des 

gemeindelebens. 

die fast 300 umbauten, Sanierungen und umnutzungen, die aus ganz 

deutschland eingereicht wurden, zeigen: Viele Kirchengemeinden be- 

vorzugen lösungen, mit denen sie die eigene Kirche erhalten können, 

ohne auf ihre sakrale nutzung verzichten zu müssen. fehlt so eine 

möglichkeit, so akzeptieren sie umnutzung ohne sakrale funktion am 

leichtesten, wenn die neue nutzung soziales oder kulturelles engage-

ment ermöglicht. aus diesen einsendungen haben wir eine auswahl aus 

prämierten gebäuden und aus weiteren bemerkenswerten beispielen 

getroffen, die in dieser dokumentation vorgestellt werden.

herzlich danken möchten wir allen mitgliedern des Preisgerichtes:  

Prof. Klaus block (architekt), Prof. dr. thomas erne (eKd-institut für 

Kirchenbau und kirchliche Kunst der gegenwart, Phillips-universität 

marburg), Prof. dr. albert gerhards (Seminar für liturgiewissenschaft, 

Katholisch-theologische fakultät, universität bonn), Prof. Susanne 

gross (architektin), dr. regina heyder (Katholischer deutscher frauen-

bund), Prof. dr. leo Schmidt (lehrstuhl für denkmalpflege, tu cott- 

bus) und Prof. dr. Kerstin wittmann-englert (institut für Kunstwissen-

schaft und historische urbanistik, tu berlin). als Vorsitzende hat  

Prof. wittmann-englert die Jury hervorragend durch eine komplexe auf- 

gabe geleitet und gemeinsam mit ihren Kollegen und Kolleginnen eine 

bemerkenswerte bandbreite an gebauten impulsen für die Zukunft der 

Kirchengebäude als wichtiges kulturelles erbe unserer gesellschaft 

ausgewählt.

ein besonderer dank gilt außerdem allen architekten und Kirchenge-

meinden, die sich mit ihren gebäuden an unserem wettbewerb beteiligt 

haben. wenn wir auf die breite der einsendungen blicken, so können  

wir sehr viele gelungene beispiele entdecken – mehr als wir in unserer 

dokumentation zeigen können – die für einen hervorragenden, verant-

wortungsvollen umgang mit unserem kulturellen erbe stehen.

Joachim E. Schielke  Philip Kurz
Vorstandsvorsitzender  Geschäftsführer

Vorwort
  der bundesweite wettbewerb

„Kirchengebäude und ihre Zukunft“
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kirchen sind ein wichtiger teil unserer baukultur. gründe dafür sind  

ihre spezifischen merkmale, ihre historische und städtebauliche be- 

deutung sowie ihre allgegenwärtigkeit. kirchen prägen zahlreiche orts- 

bilder und sind ein fester bestandteil unserer gebauten umwelt. kirchen 

haben besondere eigenschaften: sie sind baulicher ausdruck individu-

eller und gemeinsamer spiritualität; sie sind orte der Vergegenwärti-

gung von erinnerung und identifikation; sie geben raum für besinnung 

und innere Zwiesprache. kirchen sind gebäude und orte, an denen 

Wandel und transformation erkennbar werden: aktuelle Veränderungen 

in den Werten und orientierungen einer gesellschaft, in persönlichen 

und kollektiven Verhaltensweisen sowie in demografischen wie finanziel-

len rahmenbedingungen werden in Form und nutzung der kirchen 

manifest.

Der Wettbewerb

Die kirchlichen institutionen in Deutschland – Diözesen, Landeskirchen, 

bistümer, kirchengemeinden – stehen aktuell vor großen aufgaben.  

in vielen gemeinden gehört dazu die entwicklung von strategien, wie 

der eigene gebäudebestand angesichts von sinkenden gemeindeglie-

derzahlen, veränderten nutzungsanforderungen und hohen kosten für 

instandhaltung und betrieb an die aktuellen und zukünftigen Heraus- 

forderungen des gemeindelebens angepasst werden kann. oftmals er- 

scheinen die Zusammenlegung von gemeinden und eine darauf folgen- 

de schließung von kirchengebäuden als einzig mögliche reaktion. 

Häufig ist damit auch ein Verlust an möglichkeiten der sozialen gemein-

wesensarbeit verbunden. aufgrund der großen bedeutung der kirchen-

gebäude für die baukultur in Deutschland sind wir gemeinsam für deren 

architektonische, konzeptionelle und ökonomische Zukunft verantwort-

lich. Die Wüstenrot stiftung hat einen bundesweiten Wettbewerb durch- 

geführt, um beispiele aufzuspüren und sichtbar zu machen, die zeigen, 

auf welche Weise kirchengebäude und gemeindezentren als öffentli-

ches bekenntnis und sichtbarer teil unserer kulturellen identität erhal- 

ten werden können.

Das Preisgericht

Prof. klaus block, architekt, berlin

Prof. Dr. thomas erne, ekD-institut für kirchenbau und kirchliche 

kunst der gegenwart, Philippsuniversität marburg

Prof. Dr. albert gerhards, seminar für Liturgiewissenschaft, 

katholisch-theologische Fakultät, universität bonn

Prof. susanne gross, architektin, Wuppertal / köln

Dr. regina Heyder, katholischer Deutscher Frauenbund, köln

Philip kurz, architekt, Wüstenrot stiftung, Ludwigsburg

Prof. Dr. Leo schmidt, Lehrstuhl für Denkmalpflege, tu Cottbus

Prof. Dr. kerstin Wittmann-englert institut für kunstwissenschaft 

und historische urbanistik, tu berlin (Vorsitzende)

Vorprüfung:
mark arnold und arne Fentzloff, arCHitektur 109, stuttgart

Dr. stefan krämer, Wüstenrot stiftung, Ludwigsburg

Dr. rené Hartmann und Dr. tino mager, berlin

Prämierungen:
als gesamtpreissumme standen 50.000 euro zur Verfügung,  

deren Verteilung wie folgt vorgenommen wurde:

– Zwei gleichrangige Preise mit je 10.000 euro

– Zwei gleichrangige auszeichnungen mit je 7.500 euro

– Fünf gleichrangige anerkennungen mit je 3.000 euro.

ausgezeichnet wurden die entwurfsverfasser und die kirchen- 

gemeinden mit je einer urkunde und je der Hälfte des Preisgeldes.

Die Dokumentation

Die Dokumentation der Wüstenrot stiftung gibt einen Überblick zu  

den wichtigsten ergebnissen des Wettbewerbs. gezeigt werden neun 

kirchengebäude, die im rahmen des Wettbewerbs durch das unabhän-

gige Preisgericht mit Preis, auszeichnung oder anerkennung prämiert 

wurden. auszüge aus dem Protokoll der Preisgerichtssitzung erläutern 

die entscheidungen. Darüber hinaus werden elf weitere gebäude der 

engeren Wahl des Preisgerichts vorgestellt sowie eine von der aus- 

loberin getroffene auswahl von 13 hinsichtlich ihrer konzeption und 

umsetzung besonders interessanten objekten. sie verdeutlichen die 

Vielfalt und bandbreite der insgesamt im Wettbewerb vertretenen 

konzepte, strategien und baulichen Lösungen.regionale Verteilung der zum Wettbewerb eingereichten arbeiten
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erste Jurysitzung

Die Jury: Philip kurz, regina Heyder, Leo schmidt, susanne gross, klaus block,  
kerstin Wittmann-englert, thomas erne, albert gerhards (von links nach rechts)

Preisverleihung, 27. april 2016, stuttgart
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Heilig-geist-kirche
in olpe

konZePt

umbau mit nutzungserweiterung 

FertigsteLLung

2015

stanDort

rüblingshauser straße 7, 57462 olpe 

bauHerr

katholische kirchengemeinde sankt martinus 

arCHitekt ursPrungsbau

theo schwill, Dortmund

arCHitekten umbau

schilling architekten, köln 

Fotos 

Christian richters 

schilling architekten

Heilig-geist-kirche in olpe

Preis
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Begründung der Jury 
„Das kirchengebäude sollte im Zuge einer pastoralen neuordnung 

aufgegeben werden. Die gemeinde entschied sich jedoch, ein neues 

konzept als schwerpunktkirche im Pastoralverband zu erarbeiten –  

im sinn einer „offenen kirche“ in einer multikulturellen gesellschaft. 

Dies wurde zum einen durch die äußere umgestaltung und Wegnahme 

des mittleren gebäudeteils mit der Werktagskirche und die Freistellung 

des kirchturms erreicht, wodurch ein Freiplatz für die einbindung des 

außenraums in die gemeindeaktivitäten sowie ein Durchgang zur stadt 

geschaffen wurde. Die vorhandene Primärstruktur (stahlskelettbau-

weise) ermöglichte eine bandartige aufglasung des kirchengebäudes 

mit einer zusätzlichen Verbindung von innen und außen. Dadurch wird 

der Zugang zum kirchenraum zu einem teil des öffentlichen raumes. 

Die hochwertige Detaillierung der Primärstruktur hat ihre entsprechung 

in der ausgestaltung des innenraums, der sich durch ein großzügiges 

Foyer auf drei ebenen erschließt. Von der obersten ebene gelangt man 

mittels einer rampe behindertengerecht in den kirchenraum, der 

infolge der Verkürzung nun einen quadratischen grundriss aufweist.  

Der raum selbst wurde völlig neu geordnet. Der eigentliche liturgische 

raum bildet  eine insel („Floß“), die sich vom umgang durch eine 

brüstung in Form einer umlaufbank absetzt. Der liturgische Handlungs-

raum ist als Communio-raum gestaltet mit dreiseitiger stuhlanordnung 

und zentralem altar und Verkündigungsort. Die orgel wurde in die ,insel‘ 

organisch integriert. Die besonderheit der maßnahme liegt zum einen 

darin, dass das gebäude für eine zukunftsweisende nutzung ausgerüs-

tet wurde, wobei sowohl die städtebauliche anbindung als auch die 

binnenstruktur erheblich aufgewertet werden konnten: Durch reduzie-

rung des bauvolumens, kluge organisation der neu entstanden räume 

und eine material wie formal hochwertige gestaltung. aus einer Zwangs-

situation ist es somit gelungen, sowohl in pastoraler und liturgischer 

Hinsicht als auch unter architektonischen aspekten das vorhandene 

gebäudeensemble auf vorbildliche Weise zu perfektionieren.“

Die vom Dortmunder architekten theo schwill entworfene katholische 

Heilig-geist-kirche wurde 1966 bis 1968 realisiert. Das qualitätvolle 

ensemble der nachkriegsmoderne bestand ursprünglich aus drei funk- 

tional getrennten baukörpern mit vereinheitlichender Fassade. einem 

großen kirchenbau war eine kleine Werktagskapelle angegliedert, auf 

die wiederum ein Flachbau folgte, der die Pfarr- und gemeinderäume 

aufnahm. Der kirchturm bildete die schnittstelle zwischen den sakralen 

und profanen bauabschnitten. Der kirchenbau selbst war vor dem um- 

bau ein stark geschlossener, lichtreduzierter sakralraum.

Die heutige kirche ist das ergebnis einer fünfjährigen Planungs- und 

bauzeit. mit dem Jahr 2010 wurde die Pfarrvikarie Heilig geist in rüb- 

linghausen zu einem teil des Pastoralverbunds olpe-biggesee. 2016 

wurde er mit dem zweiten Pastoralverbund zum pastoralen raum im 

erzbistum Paderborn fusioniert. Dies war auslöser und Ziel für alle bau- 

lichen Veränderungen. Die ausschreibung in Form eines einladungswett- 

bewerbs, an dem insgesamt 8 architekturbüros teilnahmen, sah zwei 

aufgaben vor: die Verkleinerung des kirchenraums von 450 auf 150 

Plätze und die anpassung der gemeinderäume an diözesane Vorgaben. 

Heilig-geist-kirche in olpe

Die um- und rückbaumaßnahmen betrafen alle teile des bauensemb-

les. Vollständig abgerissen wurden die gemeinderäume und die kleine 

Werktagskapelle, die ursprünglich die gesamte Fläche zwischen 

kirchengebäude und Pfarrhaus einnahmen und den kirchturm um-

schlossen. Dadurch entstand ein neuer Vorplatz. Das an einem Hang-

grundstück gelegene kirchengebäude wurde durch den rückbau und 

das ausgraben seines kellergeschosses als solitär freigelegt. an der  

neu gewonnenen stirnwand wurde die untere Hälfte des mauerwerks 

entfernt und die skelettkonstruktion mit Vollverglasung über die ecke 

hin geöffnet. Vom dahinter liegenden kirchenraum wurde ein Drittel 

abgetrennt und zum Foyer umgebaut. Über treppen und Podeste sind 

nun drei ebenen miteinander verbunden: das straßenniveau mit der 

neuen eingangshalle, die eine etage tiefer liegende ebene des gottes-

dienstraums und der Zugang zu den gemeinderäumen im keller- 

geschoss. eine zweite „treppenkaskade“ erschließt analog die ebenen 

am außengelände. Foyer und gottesdienstraum wurden durch eine 

glaswand getrennt. abschließend wurde noch der verbliebene raum  

für den gottesdienst umgestaltet. Die neuen Prinzipalstücke schuf der 

bildhauer matthias eder.

 

„altes“ Pfarrhaus

abbruch Pfarrhaus

abbruch Werktagskapelle

Verkleinerung

alter kirchraum

Foyer

umbau alter / neuer kirchraum

turm

konzept für den umbau
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stadtteilzentrum  
Q1 – eins im  
Quartier in bochum-
stahlhausen

konZePt

umbau mit nutzungserweiterung 

FertigsteLLung

2015

stanDort

Halbachstraße 1, 44793 bochum-stahlhausen

bauHerr

evangelische kirchengemeinde bochum

arCHitekten ursPrungsbau 

Walter arns, Louis buderus, arnold rupprecht,  

remscheid / bochum

arCHitekten umbau

soan architekten boländer hülsmann gbr

Fotos

rené Hartmann

Dorothee schäfer

soan architekten boländer hülsmann gbr

roman Weis

Preis

stadtteilzentrum Q1 – eins im Quartier in bochum-stahlhausen
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Die evangelische Friedenskirche in stahlhausen wurde nach Plänen  

der architektengemeinschaft arns buderus zwischen 1967 und 1969 

errichtet. sie war ein für die 1960er-Jahre typischer, mit Ziegelklinker 

verkleideter kirchenbau mit auffälligem Campanile in sichtbeton. mit 

dem älteren gemeindehaus und dem küsterhaus umschließt die kirche 

einen gemeinsamen Hof. im verbindenden Flachbau befand sich auch 

der Haupteingang. Die Friedenskirche hatte einen rechteckigen kirchen-

raum, an den räume für die sakristei und die seelsorge anschlossen. 

an der Hofseite besaß sie farbige betonglasfenster, die Wände wurden 

mit rauem Wurfputz gestaltet und die Decke mit Holzpanelen verkleidet. 

ausgestattet war der gottesdienstraum mit einer großen empore, ver- 

schiebbaren kirchenbänken, einem um zwei stufen erhöhten altarbe-

reich sowie mensa, ambo und taufstein aus beton. 

bereits ende der 1990er-Jahre musste das bauensemble an den rück- 

gang der gemeindeglieder angepasst werden. gemeinde- und küster-

haus wurden aufgegeben und vermietet. unter der empore entstand 

dafür ein neuer, durch eine halbtransparente trennwand abgeschirmter 

gemeindesaal. Parallel dazu wurde eine der altarstufen rückgebaut. 

Diese bis 2000 fertiggestellte umstrukturierungsmaßnahme wurde 

bereits von soan architekten begleitet und umgesetzt. 

Der 15 Jahre später abgeschlossene umbau griff deutlich stärker und 

umfassender in die bausubstanz und die Funktion der kirche ein. Die 

weiter geschrumpfte gemeinde und das sanierungsbedürftige gebäude 

Begründung der Jury
„im bochumer stadtteil stahlhausen entstand mitte der 1960er-Jahre 

ein evangelisches gemeindezentrum mit kirche. auf grund sinkender 

gemeindegliederzahlen und konfessioneller umstrukturierung der stadt- 

teilbevölkerung wurde das gebäudeensemble 2015 in der nutzung ver- 

ändert und erweitert. Das neue Quartierskonzept basiert auf den syner- 

gieeffekten von kirche, stadt und Förderprogrammen. Der stahlbeton-

bau verfügt über ein Pultdach, welches einen hohen raum überspannt, 

den einstigen kirchenraum mit empore. Dieser raum wurde in zwei 

abschnitte untergliedert, von denen der größere teil eine nichtkirchliche 

nutzung erhielt. Der kleinere teil bildet, gleichsam als ‚Haus im Haus‘, 
einen sakralen raum aus. mit einem winkelförmigen anbau wurde der 

bestand durch ein Foyer mit Café-nutzung, räume für migrationsarbeit 

und Pfarrbüros erweitert. Das eigentliche Herz der anlage bildet der 

‚raum der stille‘. er überzeugt in der ambivalenz, die sich durch ab- 

schirmung / geborgenheit und Öffnung ergibt. entstanden ist ein stadt- 

teilzentrum, das sowohl konzeptionell als auch architektonisch einen 

neuen, attraktiven mittelpunkt für bochum-stahlhausen ausbildet.“

grundriss ursprungsbau

grundriss umbau

stadtteilzentrum Q1 – eins im Quartier in bochum-stahlhausen
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zwangen nun zu grundsätzlichen standortüberlegungen. Dabei wollte 

man nicht dem rückzug der katholischen gemeinden folgen und auch 

alle evangelischen einrichtungen in stahlhausen aufgeben. stattdessen 

sollte hier ein evangelischer ort für interkulturelle und interreligiöse 

stadtteilarbeit geschaffen werden. Diese ausrichtung orientierte sich 

am wachsenden anteil vom bürgern mit migrationshintergrund bei 

gleichzeitigem rückgang christlicher mitbürger im bochumer Westend. 

Diese entwicklung wurde von der kirche und der stadt bochum als 

Herausforderung und Chance zugleich verstanden. 

Das neue konzept und der umbau der gemeindekirche zum transkultu-

rellen stadtteilzentrum wurde dann von soan architekten, der kirchen- 

gemeinde und dem neuen Hauptmieter, einem Verein für multikulturelle 

kinder- und Jugendhilfe und migrationsarbeit (iFak e. V.), gemeinsam 

entwickelt. Finanziert wurde das Pilotprojekt mit kommunalen und 

staatlichen geldern des stadtumbaus, eu-Fördermitteln, geldern des 

iFak sowie Finanzmitteln der Landeskirche. 

Die größte baumaßnahme betraf die erweiterung des kirchenbaus 

durch einen großflächig verglasten neubau an der straße. er ist Foyer 

und Café sowie Durchgang zu den hier und im bestandsbau unterge-

brachten einzel- und gruppenräumen für die migrationsarbeit und die 

Pfarrei, zum Pfarrbüro und den Werkstatträumen der residenzkünstle-

rin sowie zum kleinen sakralraum. Der durch einen kleinen nartex und 

eine glastrennwand abgeschiedene „raum der stille“ entstand durch 

abtrennen des altarbereichs vom kirchenraum. Hier findet nicht nur  

der gottesdienst der evangelischen gemeinde statt, der sakral gestal-

tete raum steht auch ganztägig für alle besucher des stadtteilzentrums 

offen. Der größere raum mit der empore wird nun als gemeindesaal 

und Veranstaltungsort genutzt. seine veränderte und erweiterte be- 

stimmung macht das transformierte kirchengebäude nun auch durch 

den neuen namen kenntlich: Q1 – eins im Quartier. Haus für kultur, 

religion und soziales im Westend.
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kolumbariumskirche 
Heilige Familie 
in osnabrück

konZePt

umbau mit nutzungserweiterung 

FertigsteLLung

2010

stanDort

Vostruper straße 83, 49082 osnabrück

bauHerr

katholische kirchengemeinde Heilige Familie, osnabrück

arCHitekt ursPrungsbau

ernst a. kroeber, Hans rickmann, osnabrück

arCHitekten umbau

klodwig & Partner architekten, münster

Fotos

arne Fentzloff

tino mager

Hartwig Wachsmann

ausZeiCHnung

kolumbariumskirche Heilige Familie in osnabrück



118 119

Begründung der Jury
„Die gemeinde hatte den auftrag zu erfüllen, eine teilumnutzung des 

kirchenraums zum kolumbarium vorzunehmen. Das besondere des 

ausgeführten entwurfes besteht darin, dass sich der in den vorhande-

nen Zentralraum platzierte innere kreis organisch einfügt. Die drei frei- 

stehenden Wandelemente geben dem verkleinerten gottesdienstraum 

eine geborgene Fassung, ohne ihn hermetisch zu schließen. Durch den 

umlauf ist Platz für die urnenwände entstanden, die präsent bleiben, 

ohne sich aufzudrängen. am bestehenden raum musste sonst wenig 

geändert werden. Die anordnung der liturgischen orte taufbecken und 

altarraum korrespondiert mit der neuen zusätzlichen bestimmung als 

urnenkirche, da in Wort und sakrament der tod als schwelle zum 

Leben gedeutet wird. Die abdeckungen der urnenfächer im umgang 

erhellen bei zunehmender belegung den dunkel gehaltenen sepulkral-

bereich, der außerdem durch das oberlicht beleuchtet wird. Dadurch 

besitzt der gesamte raum eine lichtvolle stimmung.

Das besondere des Projekts liegt darin, dass die vorgegebene und 

vorgenommene konzentration des gottesdienstraums sich wie selbst-

verständlich mit der zusätzlichen neuen nutzung als kolumbarium 

verbindet.“

Die katholische kirche Heilige Familie entstand 1960 / 61 als bis heute 

einziger rundbau des bistums osnabrück. Die architekten ernst a. 

kroeber und Hans rickmann errichteten den monumentalen bau in 

einer Wohngegend am südöstlichen stadtrand. ein weitläufiger, durch 

treppenstufen herausgehobener trapezförmiger Vorplatz unterstreicht  

die charakteristische Wirkung der kirche, deren freistehender glocken-

turm einen deutlichen akzent in der ansonsten eher niedrigen Wohnbe-

bauung der umgebung setzt. Der kirchengemeinde wurde von seiten 

des bistums nahegelegt, die integration eines kolumbariums in die 

bestehende kirche in erwägung zu ziehen. grund dafür war eine 

strategie des bistums, den tod als elementaren teil des Lebens enger 

mit der gemeinde zu verflechten und dadurch die ganzheitlichkeit des 

auferstehungsglaubens hervorzuheben. Der umbauprozess wurde 

dialogisch unter einbezug von gemeindemitgliedern geführt. Diese 

waren auch am urteil der Jury über die Vorschläge der acht eingelade-

nen architekturbüros beteiligt. Dabei standen die beibehaltung der 

spezifischen runden gestalt auch im inneren und die weiterhin beein-

trächtigungsfeie nutzung als kirche im Vordergrund. klodwig & Partner 

architekten gelang die bewältigung dieser aufgabe durch eine unter- 

teilung des raums in einen inneren kreis für die kirchennutzung und 

einen äußeren kreis für das kolumbarium. beide bereiche sind durch 

drei geschwungene freistehende Wandelemente voneinander abgetrennt 

und durch den über ihnen befindlichen Luftraum sowie durch die Öff- 

nungen zwischen den Wänden miteinander verbunden. Das Äußere der 

kirche sowie die markante betondecke, die empore und der taufort 

blieben unverändert. Das Lichtauge in der betondecke war bereits vor- 

handen und befindet sich nun genau über der grenze zwischen kolum-

barium und kirchenraum. beide bereiche – das Diesseits und das 

Jenseits – sind somit durch das einfallende Licht symbolhaft miteinan-

der verbunden. 

grundrisse ursprungsbau (oben) und umbau (unten)

kolumbariumskirche Heilige Familie in osnabrück
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Der zentrale Feierraum behielt die Form seines grundrisses bei und 

erhielt neue Prinzipalien sowie ein neues, helleres mobiliar. er bietet 

Platz für 90 besucher und erlaubt es, die gestalt des ehemaligen in- 

nenraums nachzuvollziehen. Die ihn begrenzenden seitlichen Wände 

nehmen nur ein Drittel, die altarwand die Hälfte der raumhöhe ein.  

sie bestehen aus Ziegeln und verfügen auf der kolumbariumsseite über 

eingelassene betonfertigteile, deren aussparungen die urnen beher- 

bergen. ein grauer Lehmputz sorgt für eine homogene, erdschwere 

anmutung, die mit der Leichtigkeit des weißen anstrichs auf der seite 

des Feierraums kontrastiert. Die neue kolumbariumswand besitzt ein 

Pendant an der alten außenwand der kirche. so entsteht ein geschwun-

gener gang mit 842 urnengrabstätten zu beiden seiten. Die leichte 

Varianz in der anordnung der Öffnungen für die urnen nimmt dem an 

altrömische grabkammern erinnernden raum jegliche monotonie. Die 

zunächst leeren dunklen Öffnungen werden bei belegung mit einer 

messingplatte verschlossen. Diese trägt namen und Lebensdaten der 

Verstorbenen und sorgt aufgrund ihrer reflektierenden oberfläche für 

warme Lichtakzente. Der mittlere, bislang mit grobem kies gefüllte 

bereich des gangs, wird bei bedarf mit Wänden für circa 350 weitere 

gräber versehen. Der innere kirchenbereich des gebäudes wird regulär 

finanziert, der äußere kolumbariumsteil trägt sich über die Vermietung 

der grabstätten. aus der Zusammenarbeit von architekt, bistum und 

gemeinde geht ein ästhetisch ansprechendes Werk hervor, das litur-

gisch den gegenwärtigen und künftigen ansprüchen gerecht wird und 

sich in finanzieller Hinsicht tragfähig erweist. Das konzept nimmt 

sowohl rücksicht auf die architektonischen besonderheiten des bau- 

werks als auch auf die bedürfnisse der gemeinde. Darüber hinaus hat 

es der kolumbariumskirche zu überregionaler bekanntheit verholfen.
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Philippuskirche  
in mannheim

konZePt

umbau mit nutzungserweiterung 

FertigsteLLung

2008

stanDort

Deidesheimer straße 25 / Dürkheimer straße, 

68309 mannheim-käfertal

bauHerr

evangelische kirche in mannheim

arCHitekt ursPrungsbau

Wolfgang Handreck, mannheim

arCHitekten umbau

Veit ruser + Partner, karlsruhe

Fotos

atelier altenkirch

rené Hartmann

architekturbüro Veit ruser + Partner

Philippuskirche in mannheim

ausZeiCHnung
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Begründung der Jury
„Das gemeindezentrum der Philippuskirche musste aus wirtschaftli- 

chen gründen aufgegeben werden; daraus ergab sich die notwendigkeit, 

Pfarrbüro, gemeinderäume und diverse Funktionsräume in und an den 

charaktervollen kirchenbau aus den 1960er-Jahren zu verlagern. Hier- 

für wurde zum einen die empore in der kirche erweitert, zum anderen 

das Volumen unter der bestehenden eingangstreppe freigelegt und 

ausgebaut. Da nunmehr insgesamt weniger Fläche zur Verfügung stand, 

mussten flexible Lösungen und mehrfachnutzungen gefunden werden.

Die architekten haben den Charakter und die architektonische Haltung 

des ursprungbaus respektiert und eine Formensprache für ihre Zutaten 

entwickelt, die sensibel mit dem Vorgefundenen korrespondiert. Die 

neuen einbauten sind überwiegend nur eingestellt und greifen konstruk-

tiv so wenig in den bestand ein, dass der historische Charakter und die 

Qualitäten des kirchenraums aus den 1960er-Jahren erhalten bleiben. 

auf der erweiterten empore ist ein vielfältig nutzbarer raum für die 

gemeinde geschaffen worden, der als Winterkirche genutzt werden 

kann, dessen großflächige glasfenster aber auch zum kirchenraum hin 

geöffnet werden können. bemerkenswert ist auch, wie es gelungen ist, 

die schwierige situation unter der eingangstreppe auszunutzen und dort 

neue räume mit hoher Qualität zu schaffen.“

Die von Wolfgang Handreck entworfene evangelische Philippuskirche 

entstand zwischen 1961 und 1963. Wie viele kirchen der nachkriegs-

moderne wird auch dieser bau von sichtbeton und geometrischen Pro- 

portionen bestimmt. Die Philippuskirche ist ein kubischer betonskelett-

bau auf rechteckigem grundriss mit großer Freitreppe und filigranem 

Campanile. ihre seitenwände werden durch fünf rahmenträger in Joche 

aufgeteilt. Die Felder zwischen den pilasterartigen betonspangen sind 

mit hellen sandsteinriemchen verkleidet. Lediglich ein oberlichtband 

und das letzte Joch wurden mit klarglas geöffnet. 

Das relief an der fast vollständig geschlossenen Hauptfassade wurde 

vom künstler klaus arnold aus grein im odenwald gestaltet. er entwarf 

auch das Philippusfenster neben dem Portal und das relief mit der 

Darstellung des Himmlischen Jerusalems an der altarwand. Über die 

Freitreppe und das durch einen Windfang gekennzeichnete Portal 

gelangt man in den angehobenen kirchenraum – im erdgeschoss ist 

seit der erbauungszeit ein kindergarten untergebracht. im sakralraum 

sind Wände und Decke mit hellem Holz verkleidet. sichtbeton findet 

sich hier an der altarwand, den Jochträgern und an der Portalwand mit 

der großen empore. in dieser Form blieb die Philippuskirche bis zum 

umbau nahezu unverändert erhalten, lediglich der sichtbeton an kirche 

und turm wurde ende der 1990er-Jahre überstrichen. erst als sich die 

kirchengemeinde zur aufgabe des alten gemeindezentrums entschied, 

wurde eine nutzungserweiterung der kirche notwendig. 

empore

möbel

Passarelle

konzept für umbau und nutzungserweiterung

Philippuskirche in mannheim
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Das konzept hierfür wurde durch die architekten und Vertreter der 

kirchengemeinde sowie den bauamtsleiter der Landeskirche entwickelt 

und in regelmäßig stattfindenden sitzungen mit dem kirchengemeinde-

rat abgesprochen. Der bis 2008 fertiggestellte umbau erfolgte in zwei 

bereichen der kirche: auf und unter der empore sowie unter dem 

Podest der Freitreppe. auf die empore wurde eine stahl-glas-konstruk-

tion aufgesetzt, die die Fläche in zwei räume aufteilt. sie werden über 

eine neue stahlwendeltreppe und die alte emporentreppe erschlossen. 

Der einbau, dessen Verglasung sich zum kirchenraum hin öffnen lässt, 

kragt über die ehemalige brüstung und vergrößert so die nutzfläche. 

unter der empore entstanden eine küche, ein Foyer, eine garderobe 

sowie abstell- und Lagermöglichkeiten. 

Die neu gewonnenen räume werden für kinder- und seniorengruppen, 

für sitzungen des gemeindevorstands, für Veranstaltungen und als 

Winterkirche genutzt. im kirchenraum selbst blieben der eichenparkett-

boden, die Wand- und Deckenverkleidung und die fest eingebauten 

kirchenbänke unverändert erhalten. Für die neuen räume im bereich 

der Freitreppe musste das erdreich entfernt und das Podest neu gebaut 

werden. Hier entstanden acht neue räume, die über zwei Flure er-

schlossen werden: das Pfarrbüro, ein sekretariat, ein besprechungs-

raum, drei sanitärräume, ein technikraum und ein Lager- bzw. büro-

raum. ein gemeinsames Foyer mit dem zweiten Zugang zum kinder- 

garten wird durch eine Passarelle erschlossen. kellergeschoss, kirchen-

niveau und empore sind durch einen neuen aufzug miteinander ver- 

bunden und damit auch barrierefrei.
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immanuelkirche
in kassel

konZePt

umbau mit nutzungserweiterung 

FertigsteLLung

2015

stanDort

Wissmanstraße 66, 34123 kassel 

bauHerr

evangelischer stadtkirchenkreis kassel

arCHitekt ursPrungsbau

olaf andreas gulbransson, münchen

arCHitekten umbau

atelier 30 architekten gmbH, kassel

Fotos

thomas Fischer / atelier 30 architekten

anerkennung

immanuelkirche in kassel
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Begründung der Jury
„Die denkmalgeschützte kirche war für die Zahl der regulären gottes-

dienstbesucher zu groß geworden. Zugleich hatte sich der raumbedarf 

verändert, weil die gemeinde aus finanziellen gründen ein Pfarrhaus 

veräußern und den bisherigen gemeindesaal vermieten musste. Heraus- 

ragend bei diesem Projekt sind die beiden einbauten, die neutrale und 

flexible gruppenräume schaffen. Dabei bleibt die klarheit der bisherigen 

architektur erhalten, obwohl die einbauten deutlich als neue, eigen- 

ständige Formen zu erkennen sind. sie übertragen in struktur und 

materialität nicht nur elemente der außenfassade, sondern unterstrei-

chen auch die Lichtqualität des innenraums. Da Funktionsräume wie 

teeküche und materiallager optisch getrennt unter die empore verlagert 

sind, werden die gruppenräume dadurch nicht belastet. besonders her- 

vorzuheben ist der mehrstufige Partizipationsprozess zwischen ge-

meinde und architekt, in dem dieses Projekt entwickelt wurde. Dadurch 

wurde eine hohe identifikation der gemeinde mit dem veränderten 

kirchenraum erreicht.“

bereits aus größerer Distanz ist der einzigartige turm zu sehen, der sich 

elegant über die immanuelkirche erhebt. Das gebäude stammt aus der 

Feder des für seine evangelischen kirchenbauten bekannten architekten 

olaf andreas gulbransson, wurde allerdings erst nach seinem tod fertig- 

gestellt. ebenso wie viele andere Werke gulbranssons ist es durch eine 

auf geometrischen grundformen aufbauende Zeltarchitektur charakte- 

risiert. Zur kirche gehörten ein gemeindehaus und zwei Pfarrhäuser. 

ein synodalbeschluss sah vor, deren kosten durch die gemeinde tragen 

zu lassen, was dieser aus finanziellen gründen nicht möglich war. 

Die Prüfung verschiedener alternativen führte schließlich zu der ent- 

scheidung, das gemeindehaus zu vermieten, ein Pfarrhaus zu verkaufen 

und dafür räumlichkeiten innerhalb der bestehenden kirche zu schaf-

fen. Dafür wurden drei vom kirchenbauamt vorgeschlagene architektur-

büros eingeladen. Die entscheidung für atelier 30 architekten begrün-

dete sich aus der guten kommunikation zwischen dem büro und den 

gemeindegliedern, deren anliegen und Wünsche sehr ernst genommen 

wurden. Dadurch sollte auch eine zukünftige identifikation mit dem 

veränderten gebäude gefördert werden. im Jahr 2011 fand ein Work-

shop mit allen Parteien in der immanuelkirche statt, mit dem Ziel, die 

art und Weise des anstehenden umbaus gemeinsam zu erarbeiten.  

Die drei daraus resultierenden entwürfe wurden auf ihre machbarkeit 

hin überprüft und führten zur dialogisch gefällten entscheidung für die 

nun umgesetzte kabinettlösung. Diese besteht aus der symmetrischen 

gesamtplan des 
gemeindezentrums, 1963

immanuelkirche in kassel

grundriss umbau
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Dreiteilung des kirchenraums sowie dem einbau einer küche und 

sanitärer anlagen unterhalb der bestehenden empore. Die Dreiteilung 

wird durch raumhohe trennwände erreicht, die die beiden seitlichen 

ecken des kirchenschiffs auf annähernd quadratischem grundriss ab- 

trennen. Die stark durchfensterten trennwände bestehen aus alumini-

umprofilen, die zum kirchenraum hin mit eichenfurnier versehen sind. 

Die Form der Fenster orientiert sich an der gestalt des altarfensters, 

das eichenholz findet sich in der bestandsdecke wieder. beide kabinet- 

te erhielten eine Fußbodenheizung und lassen sich im unteren bereich 

der zum altar hingewandten seite vollständig öffnen. sie können so 

dem Hauptraum zugeschaltet werden. Die thermische optimierung der 

bestehenden außenverglasung steht jedoch noch aus. Die kirche erhielt 

eine neue bestuhlung aus einzelsitzen, um eine flexible nutzung des 

raums zu gewähren. seine beleuchtung durch tageslicht bleibt durch  

die großzügigen glasflächen nahezu unverändert. Der kirchenraum ver- 

mittelt durch den einbau der vielfältig nutzbaren kabinette nun etwas 

mehr geborgenheit. in ihnen treffen sich gesprächskreise und musik-

gruppen; außerdem finden seniorennachmittage, Flüchtlingstreffs und 

andere Veranstaltungen statt. Die kirche blieb äußerlich unverändert 

und hat auch im inneren ihren Charakter gewahrt. Die architektonische 

intervention ist eine gelungene auseinandersetzung mit dem bestand 

und schafft neue nutzungsmöglichkeiten, ohne die identifikation der 

gemeindeglieder mit ihrer kirche zu beeinträchtigen.

immanuelkirche in kassel
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kirche maria – 
Hilfe der Christen  
in kehl-goldscheuer

konZePt

neugestaltung

FertigsteLLung

2014

stanDort

Pfarrweg 1, 77694 kehl-goldscheuer 

bauHerr

katholische gemeinde maria – Hilfe der Christen, kehl

arCHitekt ursPrungsbau

anton Pichl, obrigheim 

arCHitekten umbau

erzbischöfliches bauamt Freiburg

Fotos

reinhold schäfer

kirche maria – Hilfe der Christen in kehl-goldscheuer

anerkennung
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Begründung der Jury
„Der katholischen kirchengemeinde in goldscheuer ist es gelungen,  

ihre kirche aus den 1960er-Jahren, die zum abriss freigegeben war, in 

Zusammenarbeit mit dem künstler stefan strumbel zu erhalten. Heute 

ist die kirche wieder ein lebendiges Zentrum des gemeindelebens und 

eine attraktion für besucher von außerhalb. beispielhaft ist die mutige 

transformation einer kirche durch moderne kunst. stefan strumbel hat 

in intensivem austausch mit der gemeinde und dem ortspfarrer ein ge- 

samtkonzept für den innenraum geschaffen, das die identitätsstiftenden 

bestandteile der alten ausstattung sensibel aufgreift und in ein ästhe-

tisch anspruchsvolles, neues Licht rückt. Die radikale Verwandlung des 

kirchenraums hat auch die gemeinde verwandelt und ihre gottesdienste 

neu inspiriert. Die kirche in goldscheuer ist ein überzeugendes beispiel 

für die mutige transformation einer kirche durch moderne kunst, die 

altes bewahrt und in eine zukunftsfähige neue gestalt bringt.“

kirche maria – Hilfe der Christen in kehl-goldscheuer

grundriss neugestaltung
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Die Wandfläche hinter dem kreuz kann in den liturgischen Farben illuminiert werden.
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aufgrund rückläufiger mitgliederzahlen wurde die 1961 erbaute katho- 

lische kirche maria – Hilfe der Christen im Jahr 2010 von der Diözese 

Freiburg zur Disposition gestellt. Der kirche drohte die Zweckentfrem-

dung oder gar der abriss. ihren erhalt verdankt sie der initiative des 

Pfarrers thomas braunstein, der das interesse des offenbacher 

künstlers stefan strumbel, eine kirche zu gestalten und dabei auf ein 

Honorar zu verzichten, erfolgreich dem Pfarrgemeinderat und auch dem 

erzbischöflichen ordinariat und bauamt vermitteln konnte. strumbel  

ist besonders für seine Pop-art-adaptionen volkstümlicher objekte 

bekannt, durch die darin versteckte ironie war er in anbetracht eines 

kirchlichen auftrags nicht ununmstritten. Das resultat verleiht der 

kirche einen völlig neuartigen raumeindruck, der durch eine innovative 

Farbigkeit und einen gewagten spagat zwischen Pop-art und sakraler 

kirchenkunst besticht. Darüber hinaus wurde der altar in den kirchen-

raum gerückt; sein alter standort wird nun vom taufstein eingenommen. 

Die aufgabe der kanzel und die anordnung der kirchenbänke um den 

altar herum schaffen eine neue atmosphäre und sorgen für eine inten- 

sive Verbindung zwischen Pfarrer und gemeinde. Die ehemalige tren- 

nung zwischen altar- und besucherbereich ist aufgehoben. 

Weiterhin erlaubt die frei aufstellbare einzelbestuhlung andere möglich-

keiten der anordnung. ein besonderes visuelles Detail ist ein in die 

Decke eingelassenes Lichtband, das die madonna an der emporenwand 

mit dem ihr gegenüberliegenden Chor und dem darin befindlichen Jesus 

am kreuz verbindet. es symbolisiert den bogen von der geburt bis zur 

kreuzigung und der anschließenden Wiederauferstehung. Der spezielle 

reiz der madonna liegt in ihrer ausführung als graffiti-scherenschnitt 

und der kopfbedeckung, der „maschenkapp“, die zu einer regionalen 

tracht gehört. Die kreuzigungsszene aus Lindenholz wurde durch Licht 

und Farbe neu inszeniert. Die Wandfläche hinter dem kreuz kann dem 

kirchenjahr entsprechend in den liturgischen Farben illuminiert werden. 

Der bauzeitliche kreuzweg des künstlers Franz Frey blieb erhalten und 

bekam durch die goldene Fassung der Fensternischen einen frischen 

akzent. Wolkenförmige sprechblasen an den Wänden tragen kerzen 

und können von den besuchern zur niederschrift von anregungen und 

kritik genutzt werden. maria – Hilfe der Christen ist ein bemerkenswer-

tes beispiel für eine ungewöhn liche erneuerung einer kirche, die zudem 

ohne größere architektonische intervention realisiert wurde. 

Das in seiner substanz unverändert erhaltene gebäude erhält durch 

Licht und Farbe einen neuartigen Charakter, aus dem eine überregionale 

bekanntheit sowie eine deutliche Zunahme der gottesdienstbesucher 

hervorgehen.
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Dornbuschkirche  
in Frankfurt am main

konZePt

rückbau mit neugestaltung 

FertigsteLLung

2006

stanDort

Carl-goerdeler-straße 1/ mierendorffstraße 5, 

60320 Frankfurt am main

bauHerr

evangelischer regionalverband 

Frankfurt am main

arCHitekten ursPrungsbau 

ernst görcke und Ludwig müller, Frankfurt am main

arCHitekten umbau

meixner schlüter Wendt architekten, Frankfurt am main

Fotos

Christoph kraneburg

Dornbuschkirche in Frankfurt am main

anerkennung
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Prozess rückbau, abdruck der alten kirche (grün)

Begründung der Jury
„Die Dornbuschkirchengemeinde in Frankfurt begegnet dem rück- 

gang der Zahl der gottesdienstbesucher und den hohen kosten für 

unterhalt und betrieb ihrer gebäude durch umbau und teilabriss des 

kirchengebäudes. trotz des Verlusts überzeugt die maßnahme durch 

die schaffung neuer Qualitäten, die die Veränderung zu einem räum- 

lichen und funktionalen gewinn machen. so entsteht im ehemaligen 

altarraum ein neuer, gut proportionierter und hervorragend natürlich 

belichteter kirchenraum; das ensemble mit turm und gemeinde- 

zentrum bleibt intakt und wird im außenraum durch einen neuen 

öffentlichen Platz erweitert, der die Verbindung zwischen der kirche 

Die kirche der evangelischen Dornbuschgemeinde wurde von 1960  

bis 1962 von den architekten der kirchenbauverwaltung ernst görcke 

und Ludwig müller realisiert. Das angegliederte gemeindehaus mit dem 

großen gemeindesaal entstand 1967. Die Dornbuschkirche war ein 

typischer Vertreter der sakralarchitektur der nachkriegsmoderne. Der 

kubische, als betonskelettkonstruktion ausgeführte kirchenbau mit dem 

imposanten Campanile hatte eine klare, fast technische Formenspra-

che. Die skelettkonstruktion der kirche und der glockenturm waren in 

grauem sichtbeton ausgeführt, die außenwände unterhalb der schma-

len oberlichter geweißt. 

Der eingang mit der orgelempore war als großflächig mit buntglas- 

fenstern geöffnete betonträgerkonstruktion ausgebildet. Der altarbe-

reich wurde durch ein wandhohes buntglasfenster beleuchtet. es zeigt 

Christus am kreuz und wurde bereits 1958 vom aachener künstler 

Hans adam (1919 – 2007) für den damals geplanten neubau geschaf-

fen. Der kirchenraum mit den fest eingebauten bänken hatte einen 

trapezförmigen, der großzügige altarbereich einen rechteckigen grund- 

riss. in der kirche konnten 600 gottesdienstbesucher Platz finden.  

Der entschluss zum rückbau des Langhauses und zur transformation 

des altarbereichs zum gottesdienstraum war eine reaktion der kirchen-

gemeinde auf mehrere Probleme, die um die Jahrtausendwende dring- 

lich wurden. Der kirchenbau war als Folge des deutlichen rückgangs  

an gemeindegliedern zu groß geworden, das gebäude dringend sanie-

und der stadt stärkt und neue gruppen, v. a. Jugendliche, ins kirchen-

umfeld bringt.  

Die Jury würdigt besonders, dass sich die abgebrochenen bauelemente 

im neuen raumabschlussder kirche künstlerisch-skulptural nach innen 

und außen abbilden, so an den Verlust erinnern und dem ensemble 

damit gleichzeitig ein neues identitätsstiftendes element hinzugefügt 

wurde. Die Dornbuschkirche stellt ein besonders gelungenes beispiel für 

den baulichen umgang mit einer schrumpfenden gemeinde dar, bei der 

den Herausforderungen intelligent begegnet und den vorhandenen 

spezifischen Qualitäten neue hinzugefügt wurden.“

Dornbuschkirche in Frankfurt am main
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rungsbedürftig und die reduzierung der bauunterhaltungskosten für die 

gemeinde eine unumkehrbare notwendigkeit. Zur Wahl standen im Jahr 

2000 somit der vollständige abriss der kirche und der neubau eines 

kleinen andachtsraums oder die Verkleinerung des bestands durch 

einen teilweisen rückbau. Die kirchengemeinde entschloss sich schließ-

lich für eine von den architekten meixner schlüter Wendt konzipierte 

rückbaumaßnahme, die den raumverlust der „alten“ Dornbuschkirche 

materiell sichtbar macht. Vollständig abgerissen wurden ab 2003 mit 

dem gesamten trapezförmigen bereich etwa zwei Drittel der kirche.  

in Folge dessen musste der verbliebene rechteckige, ehemalige Chor 

durch eine neue außenwand geschlossen werden. an ihr zeigt sich  

der „abdruck“ des Verlorenen: die Fassade mit der orgelempore, die 

altarinsel und das taufbecken. Der als asphaltfläche nachgezeichnete 

grundriss des abgebrochenen Langhauses ist heute öffentlicher raum, 

der für gemeindefeiern und als spielfläche des kindergartens genutzt 

wird. auch der innenraum der „neuen“ Dornbuschkirche wurde bis 

2006 durchgreifend umgestaltet. Die zwei stufen der ehemaligen altar- 

insel wurden beseitigt, der helle steinboden durch dunkles Holzparkett 

ersetzt und alle Prinzipalstücke ausgetauscht. altar, ambo, taufbecken 

und bestuhlung sind nun beweglich und können dem anlass entspre-

chend immer wieder neu arrangiert werden. mittels einer Faltschiebe-

wand kann die kirche bei bedarf nun auch zum gemeindesaal hin 

geöffnet werden. grundriss nach dem umbau mit neuer Wand (rot)

Dornbuschkirche in Frankfurt am main
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Christus-kirche in 
bruchhof-sanddorf

konZePt

umbau mit neugestaltung

FertigsteLLung

2015

stanDort

Heidebruchstraße 29, 66424 Homburg

bauHerr

Protestantische kirchengemeinde  

bruchhof-sanddorf, Homburg

arCHitekt ursPrungsbau 

Friedrich Larouette, Frankenthal

arCHitekten umbau

arge bayer uhrig + modersohn & Freiesleben, 

kaiserslautern

Fotos

bayer uhrig architekten

michael Heinrich

sven Paulsen

anerkennung

Christus-kirche in bruchhof-sanddorf
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Die im Heimatschutzstil erbaute, nachträglich jedoch mehrfach ver- 

änderte evangelische kirche liegt auf einer anhöhe zwischen den 

beiden Homburger stadtteilen. aus der rückläufigen Zahl der gemein-

deglieder sowie den unterhaltskosten für kirche und gemeindehaus 

resultierte akuter Handlungsbedarf. nach dem entschluss, das gemein-

dehaus zu veräußern und dessen nutzung in die kirche zu integrieren, 

wandte sich die Pfarrerin an die tu kaiserslautern. im rahmen eines 

entwurfsseminars wurden verschiedene Lösungen untersucht. Der 

favorisierte, wegweisende entwurf ermöglichte die unterbringung der 

gemeindehausfunktionen durch eine Drehung des kirchenraums um 

90 °. Zusätzlich wurde eine zweite, der ersten gegenüberliegende 

empore eingebaut. beide rahmen den kirchenraum seitlich ein und 

lassen einen Luftraum bis an die Decke der kirche, wodurch der raum 

eine gewisse Weite erhält. Die ehemaligen seitenfenster aus buntglas 

rückten in die Längsachse des kirchenraums und erfahren dadurch 

eine neue aufmerksamkeit. ihre Farbigkeit wurde in anderen elementen 

der raumgestaltung dezent aufgenommen. Die bereiche unterhalb der 

emporen sind vom kirchenraum abgetrennt und beherbergen den ge- 

schnitte und grundrisse umbau

meinderaum, eine teeküche, sanitäre anlagen und einen Lagerraum. 

Die Verkleidung der neuen einbauten durch eine Holzvertäfelung schafft 

einen eleganten und leichten raumeindruck. Die Holzplanken sind unter- 

schiedlich bearbeitet und bieten dadurch einen dezenten visuellen und 

haptischen reiz. sie variieren zwischen verschieden gebeizten Weiß- 

tönen, gehobelten und sägerauen oberflächen und besitzen unter-

schiedlichen brettbreiten. Vorgesetzte Fenster und eine innendämmung 

optimieren den energiehaushalt der kirche. 

Die neue einzelbestuhlung ermöglicht flexible sitzordnungen. neben 

gottesdiensten kann die kirche nun für seniorennachmittage, konzerte 

und Feiern genutzt werden. Der raum auf den beiden emporen birgt 

darüber hinaus weitere möglichkeiten, mit deren auslotung erst begon-

nen wurde. Die äußerlich erkennbaren Veränderungen beschränken  

sich auf den neuen Windfang am eingang der kirche. 

Der umbau schuf neue, vielfältig nutzbare innenräume mit einem 

eleganten und eigenständigen architektonischen Charakter. trotz ge- 

ringer kosten entstand eine ansprechende Lösung, die den vielfältigen 

bedürfnissen der gemeinde gerecht wird.

Begründung der Jury
„Die evangelische kirchengemeinde in bruchhof-sanddorf hat nach 

einem ausführlichen beratungsprozess eine konsequente entscheidung 

getroffen. sie hat ihr gemeindehaus verkauft und in der kleinen Chris-

tuskirche von 1928 das konzept eines integrierten kirchenzentrums 

realisiert. mutig ist die entscheidung, den neuen kirchenraum quer in 

die oktonale kirche einzubauen und ihn auf die qualitativ hochwertige 

kunst der seitlichen Fenster auszurichten. Die kirche wurde mit ein-

fachen mitteln energetisch ertüchtigt und atmosphärisch aufgewertet. 

Die gemeinde fühlt sich im neuen kirchenraum wohl und geborgen.  

sie nutzt gerne die geselligen möglichkeiten in den neuen räumen unter 

und über den neuen emporen. Das kleine kirchenzentrum ist ein aus- 

gezeichnetes beispiel für kluge architektur, die mit bescheidenen 

mitteln ein passgenaues und ungewöhnliches nutzungskonzept in an- 

sprechender formaler Qualität verwirklicht.“
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rittergutskirche  
in kleinliebenau

konZePt

sanierung und anbau

FertigsteLLung

2011 (2016)

stanDort

gutshofstraße 15, 04435 kleinliebenau

bauHerr

kultur- und Pilgerverein kleinliebenau e. V., schkeuditz

arCHitekten

ursula Quester, Leipzig

Fotos

arne Fentzloff

Heike sichting

michael strohmeyer

rittergutskirche in kleinliebenau

anerkennung
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Die kleine kirche der 120-seelen-gemeinde kleinliebenau fristete ein 

eher trostloses Dasein, nachdem 1980 der letzte gottesdienst in ihr 

stattfand und das dazugehörige rittergut eingestürzt war. als sich der 

erhaltungszustand des unter Denkmalschutz stehenden, jedoch unge- 

nutzten gebäudes zusehends verschlechterte, gründeten bürger 2005 

einen Verein mit dem Ziel, den nahe der Via regia gelegenen bau zu 

erhalten und zusätzlich eine Übernachtungsmöglichkeit für Pilger zu 

schaffen. Die kirche konnte für 1 € erworben werden, allerdings unter 

der auflage, dass in den kommenden fünf Jahren 75.000 € in ihren 

erhalt zu investieren sind. Das aufbringen dieser summe stellte für  

den Verein zunächst ein ernsthaftes Problem dar, dem die mitglieder 

mit Überzeugung und Durchhaltevermögen erfolgreich begegneten.  

so gelang es, Fördermittel der Deutschen stiftung Denkmalschutz und  

des internationalen bauordens in Worms zu erhalten. Darüber hinaus 

konnten Hersteller von baustoffen überzeugt werden, einen materiellen 

beitrag zur sanierung der kirche zu liefern. Weitere Hilfe erhielt der 

Verein durch eine behindertenwerkstatt und eine schülergruppe.  

Begründung der Jury
„Die kirche war substanziell stark renovierungsbedürftig und gefährdet. 

es handelt sich um die einzige kirche in kleinliebenau. sie entstammt 

in ihrer heutigen gestalt dem späten 18. Jahrhundert, eine umfassende 

renovierung erfolgt im späten 19. Jahrhundert. nach jahrzehntelangem 

Leerstand wurde die kirche nicht nur erhalten und saniert, sondern 

bildet heute das eigentliche Zentrum des ortes. es handelt sich um die 

rettung eines baugeschichtlichen kleinods.

aus privatem engagement und mit Hilfe institutionalisierter und staatli- 

cher Förderung gelang es, die kirche in der überlieferten Form zu erhal- 

ten und zu beleben. Zwischen 2007 und 2009 wurde ein Pilgerquartier 

angebaut, dessen kubatur sich an anbauten des 18. Jahrhunderts in 

der region orientiert. auf diese Weise gelang es, die rittergutskirche als 

kulturelles erbe zu retten und im rahmen des ensembles als station 

des Pilgerweges nach santiago de Compostela zu integrieren.“

rittergutskirche in kleinliebenau
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mitglieder in diesem teil von sachsen (unter 12 %) nicht realisieren. 

allerdings gibt es aussegnungen, taufen und Hochzeiten sowie einen 

eigenen Chor mit siebzehn mitgliedern. Des Weiteren werden jährlich 

rund 20 kulturveranstaltungen durchgeführt. Die etwa 250 – 300 Pil- 

gerübernachtungen pro Jahr werden ehrenamtlich von den Vereinsmit-

gliedern betreut. Die Pilger entrichten lediglich einen unkostenbeitrag. 

neben Pilgern sind auch andere reisende willkommen. bis heute sind 

rund 550.000 € in den bau geflossen, außerdem unzählige stunden an 

eigenleistungen. Der nächste schritt des Vereins war die gründung 

einer unselbständigen Förderstiftung, die den dauerhaften erhalt des 

bauwerks und dessen gemeinnützigen Charakter sicherstellen soll.  

Die rittergutskirche kleinliebenau ist ein hervorragendes beispiel für 

erfolgreiches bürgerschaftliches engagement. Dadurch wurde nicht nur 

ein kleinod gerettet, sondern es entstand ein neues kulturelles Zentrum, 

das den kleinen ort vielfältig belebt.

Der ruinöse bau wurde bereits seit beginn der erhaltungsmaßnahmen 

für konzerte genutzt. Die innere und äußerliche sanierung der kirche 

gelang unter weitgehendem erhalt der materiellen substanz, insbeson-

dere der wertvolle altar und die emporen verleihen dem kirchenraum 

historische tiefe. Die untere Denkmalbehörde stand durch Vorgabe 

einer rahmenzielstellung und umfassende bauberatung hilfreich zur 

seite. sie genehmigte auch den anbau, der der unterkunft der Pilger 

dient und in dem sich eine küche und sanitäre anlagen befinden. in 

seiner gestalt orientiert er sich an historischen Dorfkirchen der region. 

Die abweichende traufhöhe liefert einen Hinweis, dass es sich bei ihm 

um eine nachträgliche Hinzufügung handelt. Der außenraum wurde in 

Zusammenarbeit mit der galerie für Zeitgenössische kunst in Leipzig 

durch eine internationale künstlergruppe gestaltet. an Feiertagen fin- 

den in der kirche nun ökumenische gottesdienste statt. eine durch- 

gehende religiöse nutzung lässt sich aufgrund der wenigen kirchen- 

Freiraumplanung, atelier Le balto
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Johanneskirche 
in altenbach

konZePt

umbau und neugestaltung

FertigsteLLung

2015

stanDort

rathausstraße 1, 69198 altenbach

bauHerr 

evangelische kirchengemeinde altenbach

arCHitekt ursPrungsbau 

karl Hermann behaghel, Heidelberg

arCHitekten umbau 

netzwerkarchitekten gmbH, Darmstadt

Fotos

Jörg Hempel

engere WaHL

Johanneskirche in altenbach
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Die evangelische gemeindekirche altenbach wurde 1898 fertiggestellt. 

architekt im auftrag der kirchenbau-inspection Heidelberg war karl 

Hermann behaghel. er orientierte sich bei der Formgebung am eise-

nacher regulativ (1861) und gab der kirche ein neogotisches erschei-

nungsbild. Die in rotem sandsteinmauerwerk ausgeführte saalkirche 

hat einen rechteckigen grundriss, eine halbrunde apsis, ein Portal mit 

Windfang sowie spitzbogenfenster und Pilaster an den außenwänden. 

Das steile satteldach bekam mittig einen Dachreiter mit glocken, das 

jeweils mittlere Joch eine giebelwand mit bedachung und im inneren 

findet sich eine flache Holzdecke. Die uhr wurde später hinzugefügt. 

Durch einen 1964 erfolgten umbau wurde dieses erscheinungsbild 

stark verändert. Dachreiter, giebel, uhr und Portal wurden entfernt und 

ein moderner, zweigeschossiger Vorbau mit glockenturm errichtet. im 

obergeschoss wurde der neue gemeinderaum über eine große tür mit 

der neuen orgelempore verbunden. 

Die Planungen des 2015 fertiggestellten umbaus reichen bis ins Jahr 

2000 zurück. Zu diesem Zeitpunkt entschied sich die kirchengemein- 

de, die sanierungsbedürftigen anbauten abzureißen. nach einem archi- 

tektenwettbewerb 2009 entwickelte sich über den siegerentwurf die 

idee, auch die Flächen um die kirche neu zu gestalten. kirchenge-

meinde und stadtgemeinde verständigten sich, gemeinsam den kirchen-

vorplatz zur neuen mitte der stadt umzugestalten. Hierfür wurden 

grundstücke der kirche dem öffentlichen raum zugeschlagen und ein 

Platz mit bänken, bachlauf, brunnen und bäumen angelegt. Die um- 

baumaßnahmen an der kirche betrafen vor allem den eingangsbereich. 

alle bauten der 1960er-Jahre und die stirnwand von 1898 wurden 

rückgebaut und die kirche um ein weiteres Joch verlängert. Dieser 

betonrohbau wurde mit sandsteinfarbenen betonfertigteilen verkleidet, 

um ihn der alten kirche anzugleichen. Der neubau öffnet sich mit einer 

großen glasfläche im torbogen zur stadt. in den neuen Vorbau wurde 

die glockenturm-konstruktion aus weiß lasierten Leimbindern als neuer 

turm und neue empore eingehängt. Hier sind die sakristei, die toilet-

ten, abstellräume und die orgel untergebracht. Den abschluss bildet 

ein neuer glockenträger. 

im kirchenraum wurden lediglich die festen bankreihen unter der 

empore durch einzelbestuhlung ersetzt. mit der Fertigstellung wurde 

die bis dahin namenlose kirche in Johanneskirche umbenannt.

Johanneskirche in altenbach
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grabeskirche 
st. Josef in aachen

konZePt

umbau mit nutzungserweiterung 

FertigsteLLung

2006

stanDort

st. Josefsplatz 1, 52068 aachen

bauHerr

katholische kirchengemeinde st. Josef  

und Fronleichnam, aachen

arCHitekt ursPrungsbau

Vinzenz statz, köln

arCHitekten umbau

Hahn Helten + assoziierte gmbH, aachen

Fotos

Hahn Helten + assoziierte architekten

grabeskirche st. Josef in aachen

als visueller endpunkt einer großen ausfallstraße aus der innenstadt  

ist die im aachener stadtteil rothe erde gelegene katholische kirche 

st. Josef ein besonders markantes bauwerk. Die zwischen 1855 und 

1868 erbaute neogotische Hallenkirche wurde im Zweiten Weltkrieg 

schwer beschädigt und verlor bis auf den taufstein ihre ausstattung, der 

baukörper blieb jedoch weitgehend erhalten. Finanzielle Probleme und 

der Wunsch, die andere kirche der gemeinde – st. Fronleichnam von 

rudolf schwarz – zu erhalten, verlangten nach einem neuen konzept  

für das bauwerk, um dessen Fortbestehen sichern zu können. 

Die 2004 gefällte entscheidung, ein kolumbarium einzurichten, war 

zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland noch ungewöhnlich. Das 

Pilotprojekt st. Josef musste zunächst seine wirtschaftliche tragfähig-

keit, die bei rund 100 bestattungen pro Jahr angesetzt wurde, unter 

beweis stellen. 

Der umbau beschränkt sich auf die einbringung von mobiliar. er be- 

steht im Wesentlichen aus urnenstelen in mit kies gefüllten grabfel-

dern, der umgestaltung des altarbergs, einem skulpturalen Lichtrezep-

tor an der Decke und einem Wasserlauf, der längs des kirchenschiffs 

von einem Quellstein bis zum taufbecken verläuft. sein leichtes Plät- 

schern sorgt dafür, dass die geräusche des die kirche umtosenden Ver- 

kehrs im inneren als weniger störend empfunden werden. 

grundriss umbau

engere WaHL
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Der schiffsförmige Lichtrezeptor aus stahl und textil sorgt für eine 

diffuse Verteilung des tageslichts und verleiht dem großen kirchenraum 

angenehme intimität. Die urnenstelen, deren beton und rechtwinklige 

Form einen bewussten kontrast zum historischen bestand bilden, wur- 

den zunächst nur in die seitenschiffe eingestellt. als sich der finanzielle 

erfolg der maßnahme abzeichnete, wurden die grabfelder bis ins mittel- 

schiff hinein erweitert. Die urne selbst wird in einen polierten stein- 

quader eingelassen, der name und Lebensdaten trägt und in die stele 

eingestellt wird. Der trauergottesdienst findet im ehemaligen altarbe-

reich statt, wo außerdem jeden Freitag ein gottesdienst abgehalten 

wird. Die wegweisende umnutzung in ein kolumbarium sichert den lang- 

fristigen erhalt des gebäudes, ohne seinen sakralen Charakter gravie-

rend zu verändern. st. Josef ist zu einem bestattungsort in der mitte der 

gesellschaft geworden, an dem sich angehörige einfinden und begeg-

nen und ihm dadurch eine würdevolle Lebendigkeit verleihen.
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melanchthonkirche
in Hannover

konZePt

umbau mit nutzungserweiterung

FertigsteLLung

2013

stanDort

menschingstraße 12

30173 Hannover bult

bauHerr

evangelisch Lutherische melanchthon- 

kirchengemeinde, Hannover

arCHitekt ursPrungsbau

karl-Heinz Lorey, Hannover

arCHitekten umbau

Dreibund architekten bDa, bochum

Fotos

arne Fentzloff

Fabian Linder

melanchthonkirche in Hannover

Die melanchthon-kirchengemeinde stand 2005 vor der Herausforde-

rung, ihren gebäudebestand zu sanieren. Die knappheit der finanziellen 

mittel führte zur Veräußerung des Pfarr-, Diakon- und gemeindehauses. 

Die Verkaufserlöse und weitere mittel von zwei kirchenstellen und der 

klosterkammer standen nun für das kirchengebäude zur Verfügung.  

Der Verlust an räumlichkeiten sollte durch einen umbau der kirche,  

der die integration der notwendigen nutzungen erlaubt, kompensiert 

werden. Der auf fünf architekturbüros begrenzte Wettbewerb sah eine 

reduktion auf 100 sitzplätze und die schaffung von räumlichkeiten  

für diverse Funktionen vor. Wichtiges anliegen dabei war der erhalt des 

äußeren, gut im stadtbild verankerten erscheinungsbildes der 1961  

von karl-Heinz Lorey erbauten kirche. Lediglich das große Fenster der 

empore wurde bis zum erdboden erweitert, wodurch es Passanten 

einen einblick in das gebäude erlaubt und auf die innere erneuerung 

hinweist. Der ehemals durch dänische klinker charakterisierte innen-

raum wurde mit einer Wärmedämmung und hellem Putz versehen, wo- 

durch der raum eine akustische und energetische aufwertung erfuhr. 

Zusätzlich erhielt der kirchenraum eine Fußbodenheizung und eine 

hinter der bestandsdecke eingebrachte Dämmung. 

engere WaHL
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Der taufstein wurde neu positioniert und die kanzel entfernt. Der  

bereich unterhalb der orgelempore lässt sich durch eine bewegliche 

glaswand vom kirchenraum abtrennen und ist multifunktional nutzbar.  

Die emporen der Querschiffe wichen jeweils neuen geschossebenen, 

die nun das Pfarrbüro und einen gruppenraum beherbergen und über 

neue treppenhäuser erschlossen werden. Darunter wurden ein sekreta-

riat und eine küche realisiert. 

Der neugestaltete innenraum zeichnet sich durch eine kluge aneignung 

der vorhandenen struktur sowie durch seine visuelle integrität aus. er 

erfuhr durch das temporär begrenzte Projekt „100 stühle 1000 tage“ 

(siehe Foto rechts), das nun die alten sitzbänke ersetzt, einen reizvollen 

kontrapunkt. Der bereich im souterrain unterhalb des altars, der ehe- 

mals als Winterkirche genutzt wurde, erhielt ein neues, großzügiges 

Fenster, das nun eine vielfältige und bürgernahe nutzung dieses raums 

für Jugend-, Joga-, tanz- und turngruppen erlaubt. Die funktional ge- 

lungene und ästhetisch ansprechende integration verschiedener Funk- 

tionen kann als wegweisendes konzept für gemeinden in einer ähnlich 

schwierigen ausgangssituation angesehen werden.

grundriss umbau

melanchthonkirche in Hannover
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Familien-Zentrum-
oberkassel  
in Düsseldorf

konZePt

umbau und umnutzung

FertigsteLLung

2014

stanDort

Pastor-busch-Weg 7 – 9, 40547 Düsseldorf oberkassel

bauHerr

Peter thunissen

arCHitekt ursPrungsbau

Franz schneider, Düsseldorf

arCHitekten umbau

pinkarchitektur, Düsseldorf

Fotos

max Hampel

Familien-Zentrum-oberkassel in Düsseldorf

engere WaHL
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grundriss und schnitt umbau

Die katholische Pfarrkirche Christus-könig wurde im Januar 2010 pro- 

faniert. Dem käufer, einem ehemaligen gemeindeglied, lag die erhal-

tung des 1929 erbauten und seit 1987 unter Denkmalschutz stehenden 

gebäudes, das sich durch die Verbindung von expressionistischem 

ausdruck und neuer sachlichkeit auszeichnet, am Herzen. er wählte 

dafür die in Deutschland bis dahin noch beispiellose strategie, die 

kirche zur kindertagesstätte umzubauen. 

Den architekten gelang es, dem völlig anderen raumbedarf einer kita 

mittels einzug zweier stützenfreier ebenen, die eine freie raumauftei-

lung ermöglichen, und der Durchfensterung der südwestfassade ge- 

recht zu werden, ohne dabei das äußere erscheinungsbild beträchtlich 

zu verändern. Dabei blieben auch die originalen buntglasfenster erhal- 

ten, die nach der zusätzlichen Öffnung der außenwand auf der süd-

westseite anstatt von mauern von klarglasfenstern gerahmt werden.  

Die ehemalige Höhe des kirchenraums ist im eingangsbereich erfahr- 

bar, dessen Luftraum bis zur bauzeitlichen Decke reicht. Die unterbrin-

gung der Wirtschaftsräume im jeweiligen mittelteil der etagen gewährt 

den gruppenräumen und Laufgängen eine gute Versorgung mit tages-

licht. Die baupolizeilichen anforderungen wurden dabei elegant gelöst. 

eine Verbreiterung des seitenschiffs, das sich nun durch eine Fenster-

wand zum garten hin öffnet, ließ eine großzügige terrasse im ersten 

obergeschoss entstehen. 

Das neue bauteil setzt sich ebenso wie die aufstockung des treppen-

hauses farblich vom bestand ab und ist somit als nachträgliche Hin- 

zufügung erkennbar. im obersten geschoss blieb die bunt gefasste 

kirchendecke mit ihren skulpturalen unterzügen sichtbar. an ihr orien- 

tiert sich auch der Farbkanon des umbaus. Das untergeschoss ist 

durch einen neuen Fußboden zu einer multifunktional nutzbaren sport- 

halle umfunktioniert worden. Weiterhin befinden sich dort die mehr-

zweckräume des Familienzentrums sowie die große küche. aus unter- 

und erdgeschoss heraus kann der außenspielbereich betreten werden. 

Der umbau stellt unter beweis, dass auch eine profane nutzung mit 

erheblich anderen architektonischen ansprüchen eine sinnvolle Ver- 

wendung für eine denkmalgeschützte kirche sein kann. Der gelungene 

erhalt des stadtteilprägenden gebäudes in Verbindung mit einer sozial- 

verträglichen nutzung kann als zukunftsweisend betrachtet werden.

pink architektur
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kloster st. anton 
in münchen

konZePt

umbau und umnutzung 

FertigsteLLung

2009

stanDort 

kapuzinerstraße 34 – 38, 80469 münchen 

bauHerr 

erzbischöfliches ordinariat münchen Freising

arCHitekten ursPrungsbau 

kapuzinerorden

arCHitekten umbau 

hirner & riehl architekten und stadtplaner, münchen

Fotos

thomas Zwillinger

kloster st. anton in münchen

Das kapuzinerkloster st. anton wurde zwischen 1846 und 1856 er- 

richtet. in den Vierflügelbau des klosters wurde dabei die auf dem bau- 

grund bereits bestehende „schmerzhafte kapelle“ von 1702 – 1703 

integriert. sie diente bis 1895 als klosterkirche, bevor diese Funktion 

von der neuromanischen st. antoniuskirche von Ludwig marckert über- 

nommen wurde. 

2005 wurde deutlich, dass die wenigen noch verbliebenen mönche  

die viel zu große klosteranlage weder effektiv nutzen noch unterhalten 

konnten. auch die notwendige sanierung des denkmalgeschützten bau- 

ensembles überforderte die möglichkeiten der kapuziner. Da st. anton 

seit langem tatsächlich den status eines aussterbenden klosters hatte, 

wurde nach einem neuen nutzungskonzept für den größten teil der 

anlage gesucht. Das den zukünftigen unterhalt der bauten sichernde 

konzept wurde durch die aufnahme einer katholischen Journalisten-

schule und der Provinzverwaltung der kapuziner gefunden. Für diese 

neue nutzung wurde st. anton zwischen 2006 und 2009 saniert,  

umgebaut und durch kleinere neubauten erweitert. Das institut zur 

Förderung des publizistischen nachwuchses (ifp) nutzt den großteil  

des vierflügeligen Hauptbaus der klosteranlage sowie einen teil der 

„schmerzhaften kapelle“. 

engere WaHL
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grundriss umbau
1 Pfarrkirche st. anton
2 schmerzhafte kapelle
3 seminarbereich
4 tV-studio
5 Pfarrbüro

6 konvent des kapuzinerordens
7 Jugendräume
8 gartenhof
9 eingangshof

Hier sind seminar- und Verwaltungsräume, das tV-studio, die biblio-

thek, die mensa sowie 24 Zimmer für stipendiaten und gäste unterge-

bracht. Der konvent der wenigen kapuzinermönche bewohnt nur noch 

das ehemalige Pfarrhaus. Das Provinzialat der Deutschen kapuziner- 

provinz ist in der in modernen Formen wiederaufgebauten und erweiter-

ten remise am gartenhof untergebracht. in ein neben der großen kapu- 

zinerkirche am eingangshof liegendes gebäude wurde schließlich noch 

das Pfarrzentrum st.anton mit büros und einem Pfarrsaal aufgenom-

men. Die Pfarrei nutzt auch räumlichkeiten in der remise für Jugend- 

liche und als kindertagesstätte. 

bei den um- und einbauten achteten die architekten im besonderen 

maße darauf, die unterscheidbarkeit von alt und neu eindeutig kennt-

lich zu machen. unverändert erhalten blieb die feste ausstattung des 

refektoriums; hier befinden sich heute ein seminar- und medienraum 

sowie die ifp-bibliothek. 

neben diesen umbau- und erneuerungsmaßnahmen erfolgte auch eine 

denkmalgerechte sanierung der barocken „schmerzhaften kapelle“. 

Dabei wurde das aus dem 19. Jahrhundert stammende Langhaus ab- 

getrennt. es wird heute als tV-studio genutzt.
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st. maria empfängnis  
in neersen

konZePt

umbau mit nutzungserweiterung 

FertigsteLLung

2013

stanDort

Heidebruchstraße 29, 47877 Willich neersen

bauHerr

Pfarrgemeinde st. maria empfängnis

arCHitekt ursPrungsbau

guenter teller, aachen

arCHitekt umbau

elmar Paul sommer, monschau

Fotos

elmar Paul sommer

st. maria empfängnis in neersen

engere WaHL
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grundriss umbau

st. maria empfängnis wurde 1961 errichtet, nachdem der katholische 

Vorgängerbau aus dem 17. Jahrhundert dem abbruch zum opfer fiel.  

es entstand ein großer kirchenraum mit t-förmigem grundriss. auf-

grund der enormen Heizkosten für den kirchenraum sowie den anste-

henden sanierungskosten für das marode Pfarrzentrum und dem unter- 

halt für ein Pfarrhaus ohne Pfarrer beschloss die gemeinde, an der 

machbarkeitsstudie „umnutzung von kirchen“ des Landes nordrhein-

Westfalen teilzunehmen. neben mitteln der städtebauförderung stand 

auch der erlös aus dem Verkauf von Pfarrzentrum und Pfarrhaus zur 

Verfügung. Das resultat der maßnahme ist ein komplexer umbau der 

kirche und die dadurch ermöglichte integration vielfältiger nutzungen. 

Der t-förmige kirchenraum wurde deutlich verkleinert und auf den 

bereich des Querhauses beschränkt. Der mittelalterliche Chor, das 

einzige relikt des Vorgängerbaus, wurde blau gefasst und dem kirchen-

raum durch Öffnung der Wand und anfertigung eines gemauerten spitz- 

st. maria empfängnis in neersen

bogens angeschlossen. ihm gegenüber, durch ein elegantes metall- 

gitter vom kirchenraum abgetrennt, entstand eine Werktagskapelle. 

Über der kapelle befindet sich die neue empore, dahinter ein ebenfalls 

neu geschaffener gruppenraum. 

Das Langhaus wurde in drei etagen unterteilt. ein beinahe skulpturales 

treppenhaus im mittleren bereich verbindet die ebenen miteinander. 

Die für die neuen räume notwendigen Fensteröffnungen wurden in  

die außenwände aus Ziegeln gesägt. Die einbauten sind aus beton und 

Ziegel erstellt und heben sich erkennbar vom bestand ab. Die beton- 

wabendecke blieb hingegen unverändert erhalten. auf der gewonnenen 

Fläche konnten ein multifunktional nutzbarer raum und eine bibliothek 

eingerichtet werden. Darüber hinaus entstanden Wirtschafts-, archiv-, 

büro- und gruppenräume. neben dem Deutschen roten kreuz, der 

Willicher tafel und einer kleiderkammer findet auch eine Caritas Pflege- 

station im gebäude Platz. Des Weiteren werden Deutschkurse und 

nachhilfeunterricht angeboten. Der multifunktionsraum dient auch als 

Café und bietet raum für Feiern, beispielsweise anlässlich einer taufe. 

Durch den effizienten umbau der kirche entstand ein vielfältig nutz- 

bares ortszentrum mit ansprechenden räumlichkeiten für karitative und 

soziale einrichtungen.
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st. Hedwig in  
Frankfurt am main

konZePt

umbau mit nutzungserweiterung 

FertigsteLLung

2012 (2016)

stanDort

elsterstraße 18, 65933 Frankfurt am main

bauHerr

katholische kirchengemeinde mariä Himmelfahrt

arCHitekt ursPrungsbau 

Harald greiner, Frankfurt am main

arCHitekten umbau

Pgs Projektmanagement gmbH,  

Frankfurt am main

Fotos

arne Fentzloff

Pgs Projektmanagement gmbH

st. Hedwig in Frankfurt am main

engere WaHL
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Die katholische Pfarrkirche st. Hedwig und das angeschlossene 

Pfarrhaus entstanden nach Plänen des Frankfurter architekten Harald 

greiner zwischen 1954 und 1955. greiner war 1951 für die Wieder- 

herstellung der 1944 teilzerstörten Heilig-kreuz-kirche (1929) in born- 

heim verantwortlich. Die geometrisch klare anmutung dieser kirche der 

klassischen moderne findet sich bei st. Hedwig wieder. ihr grundriss  

ist einer Parabelform angenähert, in deren scheitelpunkt die durch vier 

stufen erhöhte altarinsel liegt. Links und rechts davon sind apsiden 

ausgebildet – in der linken sind die sakristei und die empore, in der 

rechten war das taufbecken und ist heute eine kapelle. Der Haus-im-

Haus-einbau, der heute ein Drittel des kirchenraums ausfüllt, ist das 

ergebnis einer geglückten kirchenrettung. nach der Zusammenlegung 

mit der kirchengemeinde st. markus sah das bistum Limburg 2005 vor, 

den standort st. Hedwig ganz aufzugeben. 

statt die schließung hinzunehmen, entwickelte die gemeinde das Haus- 

im-Haus-konzept zur neuordnung der gemeinde-Liegenschaften und 

beauftragte 2007 Pgs architekten mit der umsetzung. im Zuge der 

umstrukturierung zum Pastoralen raum nied-griesheim-gallus steht 

st. Hedwig in Frankfurt am main

grundriss umbau erdgeschoss
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st. Hedwig heute als „Hedwigsforum“ mit dem gemeindeprofil „kirche 

der Welt“ im Zentrum dieser Pastorale. als „Profilkirche“ ist sie ein ort 

der begegnung für nationen, osteuropa, Westafrika, eritrea, muslime 

und die Ökumene. ausschlaggebend hierfür war auch die eritraeische 

gemeinde, die die kirche bereits seit 1996 nutzte. 

Zur umsetzung des Projekts wurden die alten gemeinderäume im an- 

grenzenden gemeindezentrum (1961) mit kindergarten aufgegeben. 

Für sie wurde der neue eigenständige baukörper in den kirchenraum 

eingestellt. seine drei etagen werden über ein neues treppenhaus 

neben dem Portal erschlossen. im erdgeschoss des einbaus entstand 

ein Foyer und ein großer gemeindesaal. Durch Faltschiebetüren kann  

er zur kirche hin geöffnet werden. im ersten obergeschoss sind die 

räume für den Pfarrer und den Pastoralreferenten untergebracht, im 

zweiten wurden räume für senioren- und Jugendgruppen sowie für eine 

bibliothek eingerichtet. im kirchenraum wurde die anzahl der ursprüng-

lich 400 besucher fassenden, fest eingebauten bänke halbiert und das 

taufbecken aus dem Vorraum auf die altarinsel verlegt. Der kirchenbau 

selbst wurde nicht saniert.

grundriss umbau 2. obergeschoss
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kirche Winz-baak  
in Hattingen

konZePt

neugestaltung

FertigsteLLung

2002

stanDort

schützstraße 2a, 45529 Hattingen

bauHerr

evangelische kirchengemeinde Winz-baak

arCHitekten ursPrungsbau 

edgar Penner und Horst seebold, Velbert

arCHitekten umbau 

soan architekten boländer hülsmann gbr

Fotos

arne Fentzloff 

soan architekten boländer hülsmann gbr

kirche Winz-baak in Hattingen

engere WaHL
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grundriss umbau

kirche Winz-baak in Hattingen

Die evangelische kirche im Hattinger stadtteil Winz-baak wurde 1963 

fertiggestellt. entworfen wurde der für die Zeit um 1960 typische kir- 

chenbau mit gemeindezentrum vom büro Penner & seebold aus Vel- 

bert. Das ensemble besteht aus vier zusammenhängenden baukörpern, 

die einheitlich als betonskelettbau mit Ziegelausfachung gestaltet sind. 

an den markanten kirchturm schließt ein Flachbau an, der die sakristei 

und das Pfarrhaus beherbergt. mit diesem baukörper verbunden ist die 

kirche mit oktogonalem grundriss und mehrfach gefalteter Zeltdecke. 

Daran angefügt ist das gemeindehaus mit Foyer, gruppenräumen und 

gemeindesaal. 

Die 2002 erfolgte ertüchtigung und umgestaltung des kirchenraums 

war ein Direktauftrag an soan architekten. grundlage der liturgischen 

neugestaltung war die durch Pfarrer bodo steinhauer, die architekten, 

den bauausschuss der kirchengemeinde und die gemeinde selbst ge- 

führte intensive auseinandersetzung mit der Frage: Wie soll der gottes-

dienst in Zukunft gestaltet werden? Hauptziel der liturgischen neu- 

gestaltung war die Öffnung der kirche für unterschiedliche und neue 

Formen des gottesdienstes und des abendmahls. Die baulichen maß- 

nahmen betrafen deshalb auch nur den kirchenraum. Zuerst wurden die 

undichten oberlichter erneuert. anschließend erfolgte eine umfassende 

umgestaltung des kirchenraums. 

alle fest eingebauten kirchenbänke für 300 besucher wurden entfernt 

und die fünf stufen, die zum altar führten, sowie das große kreuz an 

der stirnwand beseitigt. auf den nun gleichmäßig ebenen kirchenboden 

wurde zentral ein neues, nur wenige Zentimeter hohes Podest für den 

altar gesetzt. Weitere kleinere eingriffe waren die neue Verkleidung der 

empore und der einbau eines Windfangs am kirchenportal sowie die 

montage eines Lichtsegels unter der Zeltdecke und der Durchbruch 

einer neuen tür zwischen kirchenraum und gemeindehaus. abschlie-

ßend wurde alles weiß gestrichen und neue Prinzipalstücke aufgestellt. 

Der turm, das ehemalige Pfarrhaus und das gemeindezentrum wurden 

nicht saniert. kernstück der kirche ist nun die altarinsel in der mitte 

des raums. um sie gruppieren sich bewegliche kirchenbänke für etwa 

150 gottesdienstbesucher. 

getragen wurden die arbeitsleistungen und die Finanzierung größten-

teils durch die gut strukturierte und lebendige kirchengemeinde selbst 

sowie durch eine Vielzahl von sach- und geldspenden aus der stadt- 

gemeinde.
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st. bernardus  
in oberhausen

konZePt

umbau mit teilweiser umnutzung 

FertigsteLLung

2007

stanDort 

Dorstenerstraße 190, 46145 oberhausen

bauHerr 

katholische kirchengemeinde Propstei st. Clemens

arCHitekten ursPrungsbau 

entwurf Hilger Hertel, münster;  

ausführung architekt Pöter, oberhausen

arCHitekten umbau 

zwo+ architekten, bochum

Fotos

arne Fentzloff

tobias Fleckner

Peter Lammsfuß

Peter stockhausen

st. bernardus in oberhausen

engere WaHL
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grundriss umbau

st. bernardus in oberhausen

st. bernardus wurde von Hilger Hertel entworfen. Fertiggestellt wurde 

die katholische kirche aber erst 1927, neun Jahre nach Hertels tod, 

unter der Leitung des oberhausener architekten Pöter. Die denkmalge-

schützte kirche ist ein konservativ gestalteter, aber modern ausgeführ-

ter stahlskelettbau. Die dreischiffige basilika mit narthex, vierjöchem 

Langhaus, zwei Querhäusern und polygonalem Chorschluss zeigt neo- 

romanisch-gotische Formen. tonnengewölbe mit gurtbögen, ein kreuz- 

rippengewölbe im Chor, arkaden mit Würfelkapitellen, spitzbogen- 

fenster und die farbige Fassung erzeugen ein mittelalterliches erschei-

nungsbild.

sterkrade ist ein stadtbezirk von oberhausen, in dem 18 ehemals 

selbständige stadtgemeinden mit jeweils eigenen kirchengemeinden 

aufgegangen sind. im april 2007 wurde die vormals eigenständige  

kirchengemeinde st. bernardus teil der großen Probsteipfarrei st. Cle- 

mens. im Zuge dieser Vereinigung verlor st. bernardus seine Funktion 

als gemeindekirche und gottesdienstort. sie wurde vom bistum essen 

als „Weitere kirche“ eingestuft und alle Zuwendungen für den bau- 

erhalt gestrichen. Die zu diesem Zeitpunkt auch sanierungsbedürftige 

kirche sollte aufgegeben und geschlossen werden. Dies wollte die 

kirchengemeinde verhindern. man entschied daher, den bau bis 2007 

mit eigenen mitteln und geldern der Denkmalpflege zu sanieren und  

die aufwendungen für den weiteren bauerhalt künftig selbst zu erwirt-

schaften. gemeinsam mit den architekten wurde ein konzept für die 

teilweise umnutzung zur event-gastronomie entwickelt. Die in der  

mitte eingezogene stahl-glas-konstruktion teilt die kirche nun in 

jeweils zwei Joche für die profane und zwei für die sakrale nutzung als 

kapelle. Der bereich für die gastronomie wurde entwidmet, der bereich 

der kapelle blieb geweiht. beide bereiche sind technisch vollständig 

voneinander getrennt: es gibt getrennte Heizsysteme und die trennwand 

ist schall- und geruchsdicht. betrieben wird das immobilienmanage-

ment der teilprofanierten kirche durch den für diesen Zweck gegründe-

ten, gemeinnützigen st. bernardus e. V. 

neben reiner event-gastronomie finden auch Hochzeiten und beerdi-

gungen statt, bei denen dann beide bereiche genutzt werden. Der ent- 

widmete bereich wird darüber hinaus als gemeinderaum genutzt, im 

geweihten teil finden auch konzerte oder Lesungen statt. alle einnah-

men dienen dem unterhalt des kirchenbaus.
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Bitte um Rücksprache

schlosskirche  
in Colditz

konZePt

restaurierung

FertigsteLLung

2015

stanDort

schlossgasse 1, 04680 Colditz

bauHerr

Freistaat sachsen, staatsbetrieb sächsisches 

immobilien- und baumanagement (sib), 

niederlassung Leipzig i

arCHitekten

architekturbüro Fischer, Dresden

Fotos

architekturfotografie steffen spitzner

Jens Fischer

schlosskirche in Colditz

Die ursprünge von schloss Colditz reichen fast ein Jahrtausend zurück. 

Wiprecht von groitzsch ließ nach 1083 eine erste burg erbauen. stadt 

und schloss wurden 1430 und erneut 1504 fast vollständig zerstört, 

von den Wettinern bzw. ernestinern, den Landgrafen von thüringen und 

späteren kurfürsten von sachsen aber wieder aufgebaut. Der bau der 

allerheiligenkapelle erfolgte 1475 durch ernst von sachsen. sie wurde 

in den 1506 begonnenen kurfürstlichen neubau des schlosses integ-

riert. schon 1577 und 1582 wurden schloss und kapelle grundlegend 

erneuert. Während dieser umbauten bekam die schlosskapelle neue 

Fenster und Lucas Cranach der Jüngere wurde mit der dekorativen aus- 

stattung beauftragt. ab 1753 wurde das schloss nicht mehr genutzt 

und der gesamte bau seit 1800 schließlich als armenhaus sowie von 

1829 bis 1924 als anstalt für psychisch kranke genutzt. Der umbau 

der kapelle zur zweigeschossigen emporensaalkirche für die Patienten 

erfolgte im 19. Jahrhundert. Von 1939 bis 1945 war das schloss dann 

kriegsgefangenenlager für alliierte offiziere. 

engere WaHL
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nach dem krieg wurde schloss Colditz bis 1996 als krankenhaus ge- 

nutzt, ab 1997 begann dann die sanierung und rekonstruktion des 

heute für kulturelle, museale und gewerbliche Zwecke genutzten baus.

Die besonderheit der zwischen 2013 und 2015 erfolgten denkmalpfle-

gerischen sanierung der schlosskirche ist die Wahl des rekonstruierten 

Zeitschnitts. Die heute sichtbare und museal genutzte Wiederherstel-

lung zeigt eine „gealterte“ raumfassung von 1921 im Zustand der 

1940er-Jahre. Wiederhergestellt wurde damit die Zeitschicht der nut- 

zung als offiziersgefangenenlager. Dies erforderte ein hohes maß an 

rekonstruktionsarbeiten, denn um der kirche wieder das aussehen der 

renaissancezeit zu geben, wurde nach 1989 die noch erhaltene aus- 

stattung des 19. und 20. Jahrhunderts teilweise zerstört. 

Die an drei seiten des kirchenraums verlaufenden zweigeschossigen 

emporen mussten ergänzt und erneuert werden. Die Fenster, die Lam- 

pen und die Farbfassung sind das ergebnis der rekonstruktion. auch 

die nüchterne farbliche Fassung der kirchenwände und des kreuzrippen- 

gewölbes wurde neu geschaffen. teil des musealen konzepts war auch 

die Öffnung und sichtbarmachung der alliierten Fluchttunnel unter dem 

kirchenboden durch einsatz von begehbaren glasscheiben.

grundriss
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Die 1964 geweihte evangelische simeonskirche gehörte zum Wohnstift 

augustinum im damals neu entstandenen münchener stadtteil klein- 

hadern-neufriedenheim. Der stahlbetonskelettbau mit Zeltdachkon- 

struktion bildete ein eigenständiges städtebauliches ensemble. Der 

sachliche innenraum wurde durch buntglasfenster des künstlers Heiner 

schuhmann belebt, auf denen die Heilsgeschichte Jesu wiedergegeben 

ist. Der kirchenbau war von beginn an zu groß für die gemeinde und 

nach einigen Jahrzehnten der nutzung geriet die kirche zudem in einen 

schlechten baulichen Zustand. mit dem Verkauf von grundstück und 

gebäude durch die evangelische Landeskirche wurde zwar das ende 

des nachkriegsbaus besiegelt (standort der 2016 abgerissenen 

simeonskirche im Lageplan gestrichelt), die gemeinde hielt jedoch  

an ihrer kirche fest. sie rettete das kreuz und die Fenster für die trans- 

lozierung zu einem neuen, nah gelegenen standort im Wohnstift, dem 

ehemaligen Café nashorn. Dieses wurde für die seelsorge des augusti-

nums zur „neuen“ simeonskirche umgebaut, die nun zu gleichen teilen 

von Protestanten und katholiken genutzt wird und nach wie vor ge-

meinde und Wohnstift seelsorgerisch betreut. Die kirche besitzt 120 

sitzplätze auf frei eingestellten bänken. Der schlichte quadratische 

innenraum erhält durch die ihn dominierenden Fenster der alten kirche 

eine sakrale anmutung und ist darüber hinaus durch bronze, Holz, stein 

und weiße Wände charakterisiert. Das gebäude ist durch seine rampe 

barrierefrei und beinhaltet auch die für den kirchenbetrieb und Veran-

simeonskirche in münchen-Hadern

grundriss umbau

staltungen wie bibelkreise oder trauergottesdienste notwendigen Wirt- 

schaftsräume. Die aufgrund einer sonnenschutzverglasung äußerlich 

kaum wahrnehmbaren buntglasfenster kommen nur in den abendstun-

den bei eingeschalteter beleuchtung voll zur geltung und verleihen dem 

Flachbau dann eine einladende Wirkung. sie erscheinen als lebendiges 

Zeugnis einer verlustreichen, jedoch hoffnungsvollen geschichte. 
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gemeindehaus in der Wallonerkirche in magdeburg

Die 1366, gut 80 Jahre nach der grundsteinlegung, fertiggestellte 

hochgotische Hallenkirche des klosters sankt augustini blickt auf eine 

wechselvolle geschichte zurück. martin Luther predigte 1524 in der 

kirche und bewohnte bei seinem aufenthalt in magdeburg eine der 

klosterzellen. allerdings wurde die einrichtung noch im selben Jahr 

aufgelöst und das bauwerk diente fortan u. a. als gymnasium, armen-

hospital und gießerei. nach dem Dreißigjährigen krieg wurde es saniert 

und von der wallonischen gemeinde erneut als kirche genutzt. im 

siebenjährigen krieg fand es kurzzeitig Verwendung als Lager. Durch 

schwere beschädigungen im Zweiten Weltkrieg gingen dann die ge- 

wölbe verloren. nach dem Wiederaufbau, bei dem das Langhaus vom 

Chorbereich durch eine mauer abgetrennt wurde, konnte 1968 der erste 

gottesdienst gefeiert werden. Der innenraum des Westteils der kirche 

besitzt seitdem eine hölzerne Flachdecke und hat einen sehr puristi-

schen Charakter – er ist weder farblich gefasst noch verfügt er über eine 

grundriss mit einbau
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ausstattung. Von seiten der gemeinde bestand der Wunsch, den 

architektonisch beeindruckenden aber liturgisch nicht genutzten 

Westteil der kirche mit neuem Leben zu füllen. beschlossen wurde 

daher der einbau des gemeindehauses in Form einer Haus-im-Haus- 

Lösung im siebenjochigen Langhaus. Der neue zweigeschossige 

quaderförmige einbau befindet sich im zweiten bis vierten Joch des 

mittelschiffs. in ihm sind ein Foyer, ein gemeindesaal, büroräume und 

sanitäre anlagen untergebracht. in richtung der seitenschiffe ist der 

einbau reich durchfenstert, zum Chor und zum westlichen Hauptportal 

hin aber vollständig verglast. so konnte die west-östliche sichtachse 

bestehen bleiben. Zusätzlich akzentuiert wurde sie durch die Verlegung 

des eingangs der kirche zum westlichen Hauptportal. 

Die gesamte Fensterwand des gemeindesaals kann geöffnet und da- 

durch zum kirchenschiff hin erweitert werden. Der auf den ersten blick 

wie ein Fremdkörper im kircheninneren wirkende einbau sorgt tatsäch-

lich dafür, dass der riesige gotische raum durch die gemeinde wieder 

sinnvoll genutzt werden kann. er grenzt sich klar vom mittelalterlichen 

bauwerk ab, ermöglicht durch seine weitgehende transparenz jedoch 

vielfältige sichtbezüge mit diesem und stellt eine weitere Zeitschicht 

der fortdauernden geschichte des bauwerks dar. 
schnitt ansicht ost
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Die erlöserkirche wurde in den 1920er-Jahren als kleine schlichte saal- 

kirche mit polygonalem Chor, einfachem tonnengewölbe und mehreren 

rundbogenfenstern errichtet. im Jahr 1961 wurde der kirche ein ge- 

meindehaus hinzugefügt. Die im Heimatstil erbaute kirche steht unter 

Denkmalschutz und verfügt über eine bis heute wachsende kirchen- 

gemeinde. Dieser Zuwachs und der Wunsch, in sachen gemeindearbeit 

neue Wege zu beschreiten sowie einen ort für tagungen und seminare 

zu schaffen, waren ausschlaggebend für den neubau des gemeinde-

hauses. Dieses wurde nördlich direkt an die kirche angebaut und ist in 

etwa so groß wie der sakralbau. Das Flachdach des gemeindehauses 

und seine mit großen Fenstern versehenen Putzwände kontrastieren 

dabei mit dem satteldach und den eher geschlossenen Feldsteinmau-

ern der kirche. ein Höhenversatz in der trauflinie sowie zwei erker 

beleben den ansonsten streng wirkenden neubau. Der neue eingangs-

bereich neben dem Chor ist vollständig verglast und erhält dadurch einen 

einladenden Charakter. Die eigentliche Dimension der baumaßnahme 

erschließt sich allerdings erst im inneren, wo kirche und gemeindehaus 

zu einer einheit verschmelzen. Für den neubau wurde die nördliche kir- 

chenwand abgebrochen und durch sich weit öffnende Holztüren sowie 

oberlichter ersetzt. 

um den gottesdienstraum durch Öffnung der Holztüren nach hinten  

in den bereich des neubaus hinein zu erweitern, wurde die ostung der 

kirche aufgehoben und der altar vor die südwand versetzt. Dieser nun 

zuschaltbare bereich verfügt über eine verglaste Decke und bildet den 

Übergang zwischen kirche und dem sich über zwei etagen erstrecken-

den gemeindehaus. er lässt sich zudem zum gemeindesaal im erdge-

schoss hin öffnen. im Zuge der umbaumaßnahmen wurden auch die 

künstlerische und die liturgische ausstattung der kirche erneuert. 

Die bauliche Verschränkung von gemeinderäumen und kirche ist in 

vielen Fällen eine Überlebensstrategie für kleinere gemeinden. Das 

gemeindezentrum gerolzhofen verdeutlicht jedoch, dass diese tendenz 

nicht notwendigerweise finanziellen engpässen geschuldet sein muss, 

sondern tatsächlich eine zukunftsweisende strategie darstellt, um kir- 

chengebäude für die strukturellen und sozialen Herausforderungen des 

21. Jahrhunderts zu wappnen.

Kirchensaal

Mehrzweckraum

Pfarrhaus

Pfarrgarten

grundriss umbau
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Der strukturalistische gebäudekomplex entstand zwischen 1963 und 

1965 nach Plänen von Paul schneider-esleben. Der verwinkelte bau  

ist auf dem grundriss eines länglichen sechsecks ausgeführt und um- 

schließt einen begrünten innenhof, der reminiszenzen an einen kreuz- 

gang weckt. bekrönt wird das gebäude durch drei dicht beieinander 

stehende sechseckige bibliothekstürme. sie sind ein Hinweis auf die 

ehemalige Funktion des „Hauses der schriftstellerkommunität der Jesu- 

iten“ als redaktionsgebäude für zwei christliche Zeitschriften. in den 

1990er-Jahren wurde das bauwerk unter der Leitung von schneider- 

esleben saniert. Dabei verschwand die charakteristische sichtbeton- 

fassade unter einer ummantelung aus kupferblech und schutzanstri-

chen. bald darauf, im Jahr 2004, verließen die Jesuiten das schrift- 

stellerhaus. 

Die suche nach einer kirchlichen Weiternutzung für das denkmalge-

schützte bauwerk, verlief anschließend erfolglos. nachdem ein investor 

gefunden werden konnte, wurde gemeinsam mit dem stadtplanungs- 

amt und der zuständigen Denkmalpflege schließlich die umgestaltung 

zu einem luxuriösen Wohnhaus entwickelt. Dabei fiel die entscheidung 

für die Freilegung der sichtbetonfassade, die zur erhöhung ihrer Wider- 

standsfähigkeit mit einer nanobeschichtung versehen wurde. auch eine 

aufstockung wurde vereinbart.

redukt in münchen-nymphenburg
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Die neuen gebäudeteile wurden in der ausführung kontrastierend zum 

bestand mit einer Fassade aus einer kupfer-aluminium-Legierung ver- 

kleidet. Weiterhin erhielt das bauwerk eine innendämmung, eine neue 

erschließung sowie eine tiefgarage unter dem innenhof. insgesamt  

ist das resultat der umnutzung herausragend. es entstand ein sehr 

eigenständiger bau, dessen neue bestandteile sich klar von den bereits 

vorhandenen absetzen, aber dennoch eine architektonische einheit mit 

ihnen bilden. Die überlieferte räumliche Disposition wurde beibehalten, 

ohne dass dabei beeinträchtigungen für die nutzbarkeit des bauwerks 

entstanden. auch der außergewöhnliche grundriss mit zahlreichen 

spitzen Winkeln, die aus der Verwendung des sechsecks heraus resul- 

tieren, wurde gekonnt den neuen Wohnzwecken angepasst. 

Die Wiederbelebung des ehemaligen schriftstellerhauses hat aus einem 

überformten und strukturell schwierigen bauwerk ein ansprechendes 

Wohngebäude entstehen lassen, dass gegenwärtige gestaltungsprin- 

zipien harmonisch mit der architektursprache der 1960er-Jahre ver- 

bindet.

grundriss erdgeschoss

schnitt
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grabeskirche Liebfrauen in Dortmund

als erste Dortmunder kirche außerhalb des stadtrings wurde die 

Liebfrauenkirche zwischen 1881 und 1883 errichtet. Der bau dieser 

zweiten katholischen kirche wurde notwendig, da die Probsteikirche 

aufgrund der zugezogenen arbeitskräfte katholischen glaubens nicht 

mehr für die ganze gemeinde ausreichte. mit ausnahme des turms 

wurde die Liebfrauenkirche im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt. Der 

Wiederaufbau ab 1947 orientierte sich nicht zwingend am ursprüngli-

chen erscheinungsbild, erfolgte jedoch in neogotischer Formensprache. 

im Jahr 2009 erfolgte die teilprofanierung der kirche und schließlich  

die umwandlung zur grabeskirche Liebfrauen. Die hohen anstehenden 

sanierungskosten zwangen zu dieser Lösung, die eine bessere Finanzie-

rung der kirche ermöglicht und andererseits denkmalverträglich ist. 

Dabei war es ein wichtiges Ziel, den erhalt des gotteshauses langfristig 

zu sichern. im rahmen der umnutzung wurde die kirche saniert und  

die innenwände erhielten einen hellen anstrich. Der Chor wurde mit 

modernen sitzbänken sowie neuen Prinzipalstücken ausgestattet und 

kann nach wie vor gottesdienstlich, beispielsweise für trauerfeiern, 

genutzt werden. im bereich des mittelschiffs bis zur mittelachse der 

seitenschiffe, dort wo einst die kirchenbänke standen, befinden sich 

nun, in symmetrischer gegenüberstellung, die urnengräber in etwa 

tischhohen einbauten aus bronze. ihre anordnung bricht die strenge  

der ehemaligen kirchenbankreihen auf, indem sie durch rechtwinkligen 

Versatz ein mäander andeuten.  

grundriss umbau

erWeiterte ausWaHL
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Die einzelnen grabstellen sind durch bronzetafeln gekennzeichnet,  

die die urnengräber von oben abschließen. Die urnengräber-einbauten 

kontrastieren farblich mit dem hellen erscheinungsbild der Pfeiler  

und Wände und setzten dadurch einen irdischen akzent innerhalb der 

sakralen sphäre des kirchenraums. Durch sitznischen wird den ange- 

hörigen die gelegenheit gegeben, in nächster nähe zu den gräbern zu 

verweilen. Dadurch wird – trotz der offenheit des raumes – eine sehr 

intime möglichkeit zur trauer und zum gedenken ermöglicht. 

Die recht minimal gehaltene umgestaltung durch eine neue farbliche 

Fassung und die relativ flachen urnengräber, lässt den kirchenraum 

ohne wahrnehmbare beeinträchtigung zur geltung kommen. auf raffi- 

nierte Weise vereint der entwurf eine innenraumgestaltung des 21. Jahr- 

hunderts mit der neogotischen architektur des kirchenschiffs. Die um- 

setzung besticht durch eine klarheit und einfachheit, die dem kirchen-

raum ein besonders würdevolles ambiente verleiht.
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Die 1969 eingeweihte kirche st. michael war der erste sakralbau im 

bistum osnabrück, der die bestimmungen des Zweiten Vatikanischen 

konzils berücksichtigte. Der zeittypische klinkerbau mit der Zeltdach-

konstruktion und dem freistehenden glockenturm diente der Lingener 

kirchengemeinde st. bonifatius als Filialkirche und darüber hinaus als 

gotteshaus für die soldaten der nahe gelegenen bundeswehrkaserne. 

mit dem schrittweisen abbau der Lingener garnison seit 2001 drohten 

auch die aufgabe der kirche und sogar ein möglicher abriss. noch im 

selben Jahr wurde das bauwerk unter Denkmalschutz gestellt und so  

ein vorschneller abriss verhindert. 

auf initiative eines ansässigen unternehmers formierte sich eine 

interessengruppe, die die umnutzung von st. michael in ein kulturelles 

Zentrum ins auge fasste. Zur Verwirklichung der Pläne wurde 2003 der 

Verein kulturforum st. michael e. V. gegründet. Ziel der initiative war die 

schaffung eines multifunktionalen orts für kultur und begegnung. Hier- 

für bot der kirchenbau mit seinem 300 m 2 großem saal und seiner her- 

vorragenden akustik beste Voraussetzungen. 

in den ehemaligen altarbereich wurde die bühne eingestellt. ein gastro- 

nomiebereich, eine mobile garderobe sowie eine künstlergarderobe und 

eine abendkasse wurden ebenfalls eingerichtet. all dies konnte mittels 

freistehender und mobiler einbauten umgesetzt werden. eine bestuh-

lung mit stapelbaren einzelsitzen sorgt für die notwendige Flexibilität des 

Veranstaltungsraumes. Die blaue Farbe der stühle harmoniert dabei mit 

dem großen buntglasfenster der kirche. Weiterhin lässt sich der raum 

mit Wandelementen aus osb-Platten variabel aufteilen. 

Der trägerverein organisiert jährlich ca. acht musik-, theater- und tanz- 

veranstaltungen. Darüber hinaus finden Feste und aufführungen mit 

regionalen und internationalen kulturschaffenden statt. ein wichtiges 

anliegen des Vereins ist es, insbesondere auch nachwuchskünstlern 

eine Plattform für öffentliche auftritte zu bieten. Das kirchengebäude 

wurde somit ohne größere bauliche Veränderungen einer neuen Funk-

tion zugeführt. innen- und außenraum blieben dabei nahezu vollkom-

men intakt. Durch unternehmergeist und den entschlossenen Willen 

des interessenvereins konnte das für den stadtteil reuschberge wich- 

tige bauwerk erhalten und gleichzeitig einer erfolgreichen nachnutzung 

zugeführt werden. 

kulturforum sankt michael in Lingen

Bühne

Bewirtung

Kasse

grundriss kulturforum
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Die 1959 erbaute bethlehemkirche in Hamburg-eimsbüttel besticht 

durch ihre monumentale gestalt und ihre reduzierte Formensprache. 

Der mit klinkerfassaden versehene stahlbetonskelettbau mit dem frei- 

stehenden glockenturm zeichnete sich durch nahezu geschlossene 

Wände aus. Lediglich unterhalb des Daches umlaufende Fensterbänder 

versorgten den innenraum mit tageslicht. 

rückläufige besucherzahlen und die dadurch sinkenden finanziellen 

mittel für den bauerhalt führten 2005 zur schließung und entwidmung 

der kirche. Der vorgesehene abriss konnte aber aufgrund des bestehen-

den Denkmalschutzes nicht stattfinden. Die auf dem kirchengelände 

betriebene kindertagesstätte gab schließlich den anstoß für den zwi- 

schen 2010 und 2011 durchgeführten umbau. Dabei war das kirchen-

gebäude in erster Linie als Wetterhülle für einen einbau und die Frei- 

flächen vorgesehen. als Haus-im-Haus-Lösung in Holzrahmenbauweise 

ausgeführt, beherbergt der einbau räumlichkeiten der kita. er verfügt 

über zwei etagen und nimmt eine Hälfte des kirchenschiffs in an-

spruch. Die frei gebliebene Fläche dient den kindern als spielplatz. 

Zum kirchenraum hin ist der einbau großflächig durchfenstert und 

erlaubt somit sichtbezüge zum spielbereich. um den innenraum mit 

ausreichend tageslicht zu versorgen, erhielt der First des kirchendachs 

ein oberlicht. Darüber hinaus wurden in die außenwände der kirche 

drei neue Fenster gebrochen. 

Dort, wo einst die kirchenbänke standen, ist der spielplatz mit einem 

Holzfußboden versehen. beheizt wird lediglich der neue einbau, der 

spielbereich ist in diesem sinne ein vor Wind und regen geschützter 

außenraum. Durch die bereits vorhandenen seitlichen tore der ehe- 

maligen kirche ist der einbau direkt mit einem kleinen außenanbau 

verbunden. Dessen weitgehend verglaste Wände erlauben einblicke und 

machen die nutzung als kindertagesstätte erkennbar. gebäudefugen 

trennen die alten und neuen bestandteile der kirche erkennbar vonein-

ander ab. Die Prinzipalstücke verblieben an ort und stelle. Der ehema-

lige altarraum dient heute als ein religionspädagogischer bereich. auch 

die unverputzten Ziegelwände des innenraums blieben im bauzeitlichen 

Zustand erhalten. Der eleganten Verbindung von alt und neu, die die 

unterschiedlichen Zeitschichten verdeutlicht, entspricht im räumlichen 

sinn die gekonnte Verschränkung von innen- und außenraum. Die kir- 

che konnte als baukörper erhalten und gleichzeitig neu belebt werden. 

grundriss umbau

Längsschnitt umbau
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Vesperkirche  
in nürnberg

konZePt

umgestaltung mit nutzungserweiterung

FertigsteLLung 

2015 

stanDort

allersbergerstraße 116, 90461 nürnberg 

bauHerr

ev. Luth. kirchengemeinde nürnberg-Lichtenhof

arCHitekt ursPrungsbau

german bestelmeyer

arCHitekt umbau

kirchengemeindeamt nürnberg

Fotos

tobias manger

evelyne meissner

Vesperkirche in nürnberg
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Der als Wandpfeilerbasilika konzipierte neoromanische bau der gustav- 

adolf-gedächtniskirche in nürnberg-Lichtenhof wurde 1930 fertigge-

stellt. er wurde aus backsteinen gefertigt und hat eine charakteristische 

Doppelturmfassade. Der ursprünglich mit 2.500 sitzplätzen ausgestat-

tete innenraum verfügt an den Längsseiten über zwei übereinanderlie-

gende emporen und eine flache Holzbalkendecke. nach schweren 

kriegsschäden wurde im Zuge des Wiederaufbaus die innenausstattung 

der kirche vollständig erneuert, wobei die Wände unverputzt blieben. 

aufgrund rückläufiger besucherzahlen und der anstehenden sanierung 

des gemeindehauses wurde zwischen 1988 und 1990 ein gemeinde-

haus in den kirchenraum integriert. Die einbauten bestehen aus einem 

holzverkleideten stahlskelettbau. sie liegen dem altar gegenüber und 

erstrecken sich über drei der insgesamt acht Joche des Langhauses.  

Der einbau verfügt inklusive untergeschoss über vier etagen und ist mit 

einer Holzbinderdecke tonnenförmig überwölbt. neben dem gemein-

desaal und seminar- und gruppenräumen sind hier büroräume, eine 

teeküche und ein Jugendbereich untergebracht. 

in den letzten Jahren veränderte sich die soziale situation in der nürn- 

berger südstadt merklich. so entschied sich die gemeinde bewusst,  

die solidarische stadtgemeinschaft zu stärken und eine Vesperkirche 

einzurichten. Hierfür wurden 2015 der altar vom Podest auf die ebene 

der gemeinde versetzt und die festen kirchenbänke durch frei aufstell-

bare stühle ersetzt. im Zuge dieser maßnahme wurde zudem der Fuß- 

boden homogenisiert und eine Fußbodenheizung eingebaut. 

Das konzept der Vesperkirche sieht vor, das gebäude insbesondere in 

der kalten Jahreszeit für sozial benachteiligte menschen zu öffnen und 

ihnen ein weitreichendes angebot zu unterbreiten: von mahlzeiten zu 

symbolischen Preisen über beratungsangebote bis hin zu ärztlichen und 

kosmetischen Dienstleistungen. sinnbildlich dafür steht der altar, der 

aus sieben ineinandergesteckten einzeltischen besteht, die bei bedarf 

von den besuchern genutzt werden können. Die kirche ist durch diese 

neukonzeption zu einem offenen ort für die anwohner des stadtteils 

geworden. Das gotteshaus wendet sich insbesondere an die menschen, 

die sonst nicht oder nur sehr eingeschränkt am öffentlichen Leben 

teilhaben können und unterstützt sie dabei, wieder zu einem aktiven 

mitglied ihrer gemeinde und ihres Lebensumfelds zu werden.

Vesperkirche in nürnberg

grundriss umbau

grundriss umbau, 
bestuhlung für Vesper mit 264 gästen
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marienkapelle in 
st. Johannes-apostel
in Wietmarschen

konZePt

umgestaltung mit nutzungserweiterung

FertigsteLLung

2014

stanDort

matthias-rosemann-straße 1, 49835 Wietmarschen

bauHerr

kath. kirchengemeinde st. Johannes apostel

arCHitekt ursPrungsbau

13. Jahrhundert, umbau 1927  

durch albert Feldwisch-Drentrup

arCHitekt umbau

klodwig & Partner architekten

Fotos

klodwig & Partner architekten

Hartwig Wachsmann

marienkapelle in st. Johannes-apostel in Wietmarschen
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Die über Jahrhunderte hinweg stets erweiterte und veränderte Wall-

fahrtskirche verfügt im Chorbereich noch über romanische bestandteile. 

im Wesentlichen ist sie allerdings durch einen umfassenden umbau aus 

dem Jahr 1927 charakterisiert, bei dem das Langhaus ersetzt wurde 

und die kirche ihren turm erhielt. im innenraum präsentiert sie sich 

heute als basilika mit relativ kleinen seitenschiffen. eine in der kirche 

aufbewahrte madonnenskulptur aus dem frühen 13. Jahrhundert, die 

„Wunderbare muttergottes“, war und ist das Ziel zahlreicher Pilger. 

Da die Zahl der gottesdienstbesucher abnahm, die Zahl der Pilger je- 

doch relativ konstant blieb, wollte die gemeinde die möglichkeiten der 

Verehrung des gnadenbilds durch die schaffung einer marienkapelle 

innerhalb der kirche verbessern. Diese kapelle wurde im westlichen  

teil der kirche als räumliches Pendant zum altarbereich realisiert.  

sie befindet sich im mittelschiff der kirche und ist auf einem halb- 

ellipsoiden grundriss ausgeführt, der sich zum eingangsbereich hin 

öffnet. Zum kirchenraum hin ist sie durch eine geschwungene, vier 

meter hohe Wand aus glas und eichenholz abgetrennt. Dabei sind die 

eichenhölzer als Lamellen waagerecht auf die glaswände montiert. ihre 

stärke nimmt in richtung des scheitelpunkts der Halbellipse schritt-

weise zu, um im bereich der mittelachse des Hauptschiffs letztendlich 

eine massive Holzwand auszubilden. Vor dieser Wand ist vor blauem 

Hintergrund die madonnenskulptur angebracht. 

Der neu entstandene kapellenraum innerhalb der kirche ist mit sechs 

bankreihen ausgestattet. eine integrierte Fußbodenheizung erlaubt es, 

ihn separat vom kirchenraum zu beheizen. Hierdurch wird auch die 

möglichkeit geschaffen, die kapelle für kleinere gottesdienste zu 

nutzen ohne die gesamte kirche beheizen zu müssen. 

Die Lage direkt gegenüber dem eingang bot den Vorteil, durch eine 

Verglasung des Hauptportals das gnadenbild auch bei verschlossener 

kirche sichtbar zu lassen. Der bau der marienkapelle rückte den aspekt 

der Wallfahrt in den mittelpunkt der sakralen nutzung der kirche,  

ohne deren wertvolle historische substanz zu beeinträchtigen. mit viel 

respekt vor dem bauwerk wurde so im innenraum ein architektonischer 

akzent gesetzt, der deutlich als eine spätere Hinzufügung erkennbar ist. 

und dennoch vermittelt die moderne Zutat einen ausdruck von Harmo-

nie mit dem gesamten raum. Darüber hinaus wurde die nutzung der 

kirche als Wallfahrtsort optimiert. grundriss mit einbau
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evangelische kirche 
in baumholder

konZePt

neugestaltung und integration von gemeindefunktionen

FertigsteLLung

2015

stanDort

kirchstraße 12, 55774 baumholder

bauHerr

ev. kirchengemeinde baumholder

arCHitekt umbau

Heinrich Lessing 

Fotos

Heinrich Lessing

Christoph Lison Fotodesign

evangelische kirche in baumholder 
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Erdgeschoss unter Empore

Altar

Altar

Werktags-
kapelle

Gemeindraum

Empore

Erdgeschoss Empore

grundrisse erdgeschoss (unten) und obergeschoss

Die kleine saalkirche stammt aus dem 13. Jahrhundert. aus dieser Zeit 

ist aber nur noch der glockenturm erhalten. Das kirchenschiff wurde  

im 18. Jahrhundert wegen baufälligkeit durch einen neubau ersetzt. 

eine umfassende renovierung des kircheninnenraums erfolgte mitte  

der 1950er-Jahre. Dabei wurde auch die empore auf den bereich der 

dem Chor gegenüberliegenden Wand verkleinert. Ziel der zwischen 

2010 und 2015 durchgeführten neugestaltung war es nun, der kirche 

den nüchternen Charakter zu nehmen und gemeindehausfunktionen in 

die kirche zu integrieren, um dadurch die unterhaltskosten für weitere 

gemeindeimmobilien einzusparen. im Wesentlichen konnten diese Ziele 

durch die neukonzeption der empore erreicht werden. Diese wurde von 

der turmwand abgerückt, so dass ein Freiraum zwischen der Wand und 

der empore entstand. 

Die neue holzverkleidete empore ist in zeitgenössischer Formensprache 

ausgeführt. in der mitte ihrer brüstung befindet sich eine stummorgel, 

die der formal eher strengen konstruktion einen feierlichen akzent 

verleiht. Der bereich unterhalb der empore sowie der neu entstandene 

bereich bis zur Wand sind durch glasfaltwände voneinander und vom 

kirchenraum abgetrennt. Hierdurch entstanden neue gemeinderäume, 

die sich unabhängig voneinander nutzen lassen. auch der betrieb einer 

Wochentagskapelle wurde so ermöglicht. alle räume sind akustisch 

abgeschlossen und klimatisch unabhängig voneinander. bei bedarf 

lassen sie sich jedoch durch die Öffnung der Wände verbinden. 

Darüber hinaus wurden eine teeküche und sanitäre anlagen integriert. 

Die empore ist zudem mittels eines kleinen stegs mit dem turm ver- 

bunden. bei der gestaltung der einbauten wurde der schon im 18. Jahr- 

hundert für das gebäude angewendete Zweibrücker Werkschuh als Pro- 

portionsgrundlage berücksichtigt. 

eine ästhetische aufwertung des kirchenraums wurde zudem durch  

die entfernung der kassettendecke der 1950er-Jahre und durch die 

erneuerung des Fußbodens erreicht. Darüber hinaus entstand ein neuer 

altar, der aus dem gleichen eichenholz wie die empore gefertigt ist und 

den raum dadurch optisch beruhigt. er ist nicht fest verankert und 

kann je nach bedarf umgestellt werden. Die neugestaltung der kirche 

zeichnet sich durch ihren respekt vor dem bestand und die effiziente 

integration der gemeindehausfunktionen aus. sie stellt in ästhetischer, 

funktionaler und ökonomischer Hinsicht eine gelungene aufwertung dar.
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mariendom
st. mariä Himmel- 
fahrt in Hildesheim

konZePt

sanierung und liturgische neugestaltung

FertigsteLLung

2015

stanDort

Domhof, 31134 Hildesheim

bauHerr

Domkapitel Hildesheim

arCHitekten umbau

schilling architekten

Fotos

Christian richters

mariendom st. mariä Himmelfahrt in Hildesheim
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kryptakreuzgang taufbecken

Dommuseum großer
radleuchter

bernwardstürannenkapelle

bischofsgruft

irmensäule Hauptaltar

Die neuen ergänzungen, wie beispielsweise die rekonstruierten säulen-

basen aus beton, sind als solche erkennbar. im bewusstsein, dass kir- 

chenbänke erst viele Jahrhunderte nach der Fertigstellung des marien- 

doms eingeführt wurden, entschied man sich neue, speziell für den 

mariendom gestaltete eichenholzstühle anzufertigen. sie ermöglichen 

nun eine flexible anordnung und machen den raum wiederum anders 

erlebbar. bemerkenswert ist die formale einheit, zu der die Vielzahl an 

Formen und Zeitschichten, die im innenraum der kirche zu finden sind, 

verschmelzen. 

Darüber hinaus kam es auch zu strukturellen neuerungen am gebäude. 

so entstand unterhalb des mittelschiffs und im anschluss an die krypta 

eine neue bischofsgruft mit 24 grabnischen. auch der kreuzgang kann 

nun wieder vom Dom aus betreten werden; über ihn ist der Friedhof mit 

dem „tausendjährigen rosenstock“ erreichbar. Das obergeschoss des 

kreuzgangs dient dem neukonzipierten Dommuseum fortan als Lapida-

rium. Darüber hinaus wurde das Dommuseum durch einen monolithi-

schen erweiterungsbau ergänzt, der das ensemble aus mariendom und 

annexbauten harmonisch vervollständigt.

mariendom st. mariä Himmelfahrt in Hildesheim

Längsschnitt, mariendom mit kreuzgang und Dommuseum

Die geschichte des Hildesheimer Doms reicht bis in das 9. Jahrhundert 

zurück. im Laufe der Jahrhunderte wurde die dreischiffige basilika 

vielen Veränderungen unterworfen. ihre wesentlichen merkmale blieben 

dabei weitgehend erhalten. im Zweiten Weltkrieg wurde der Dom aller- 

dings schwer zerstört und die inneneinrichtung ging vollständig verloren. 

Der Wiederaufbau in den 1950er-Jahren orientierte sich an einer redu- 

zierten frühromanischen Formensprache. Dabei musste auf sehr ein- 

fache mittel zurückgegriffen werden. so wurden die Wände mit Hohl- 

ziegeln aufgemauert und die Decken der kirchenschiffe aus beton 

gegossen und anschließend mit Holz verblendet. 

im Hinblick auf das 1200-jährige stadtjubiläum von Hildesheim im  

Jahr 2015 wurde der Dom umfassend saniert und liturgisch neugestal-

tet. Hierbei wurden der Fußboden auf sein ursprüngliches niveau ab- 

gesenkt, die bernwardstür mit ihren berühmten reliefen nach außen 

gedreht und das taufbecken, zwei romanische radleuchter sowie die 

irmensäule so im mittelschiff positioniert, dass die sich von West nach 

ost erstreckende liturgische achse wieder klar zur geltung kommt.  

Die hölzerne Verkleidung der Decken wurde abgenommen und ein Putz- 

überzug aufgetragen, wodurch die filigrane struktur dieses betonele-

mentes der 1950er-Jahre zum Vorschein kam. 
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könig galerie
in berlin

konZePt

umbau und umnutzung

FertigsteLLung

2015

stanDort

alexandrinenstraße 118 – 121, 10969 berlin

bauHerr

Johann und Lena könig

arCHitekt ursPrungsbau

Werner Düttmann

arCHitekt umbau

brandlhuber + emde, burlon / riegler riewe architekten

Fotos

michael reisch

könig galerie in berlin

Die katholische st. agnes kirche wurde von Werner Düttmann entwor-

fen und zwischen 1964 und 1967 erbaut. Das markante gebäude 

befindet sich nahe der geographischen mitte berlins in der otto-suhr- 

siedlung, einem Wohngebiet der 1960er-Jahre. Der kirchenbau besteht 

aus einem monumentalen betonquader, dem seitlich versetzt ein glo- 

ckenturm angefügt ist. im inneren gelang es Düttmann, mit äußerst 

reduzierten mitteln eine sehr dramatische raumsituation zu entwerfen.  

Die niedrigen seitenschiffe flankieren den hohen kirchenraum, der über 

schmale Fensterbänder in der Decke und seitlich der altarwand belich- 

tet wird. Das einfallende Licht erzeugt dabei an den rauen spritzputz- 

wänden ein lebendiges relief aus Helligkeit und schatten. 

Der letzte katholische gottesdienst fand bereits 2004 statt, im an-

schluss diente das gebäude einer evangelischen Freikirche. im Jahr 

2011 wurde die kirche an den galeristen Johann könig verpachtet und 

das daran angebaute gemeindezentrum an andere nutzer vermietet. 

um das bauwerk als galerie noch besser bespielen zu können, musste 

die nutzfläche vergrößert werden. Dies erfolgte durch den einbau einer 

geschossebene auf der Höhe der ehemaligen empore. Durch das einbe-

ziehen der seitenschiffe entstand so ein großflächiger erdgeschossbe-

reich. Über ihm liegt der trotz der Verkleinerung noch immer sehr hohe 

kirchenraum als ein Präsentationsort für großformatige arbeiten. Die 

neue geschossebene wurde frei in den kirchenraum eingestellt. sie ruht 

auf mehreren stützen und lässt durch eine kleine Fuge zur Wand ihren 

erWeiterte ausWaHL
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nachträglichen einbau und den reversiblen Charakter erkennen. Der um- 

bau zur könig galerie versinnbildlicht einen Drahtseilakt zwischen der 

denkmalgerechten erhaltung und einer sinnvollen nutzbarmachung für 

neue Funktionen. 

Äußerlich wurde lediglich das kreuz am glockenturm entfernt. Die Fas- 

sade und kubatur des baudenkmals wurde nicht verändert. und auch 

im inneren sind wesentliche Details des einzigartigen kirchenraums 

nach wie vor erlebbar. Die gesamtheit der raumwirkung ist im Vergleich 

zum ursprünglichen bau dennoch eingeschränkt. auch die ehemalige 

einheit des nun getrennten gesamtraums kann durch die sehr schmale 

Fuge zwischen der eingestellten etage und den Wänden kaum nach- 

vollzogen werden. erfreulich ist dennoch, dass das gebäude nach wie 

vor öffentlich zugänglich ist und durch die besucher der galerie einen 

lebendigen Charakter erhält. auch die Verwendung als ort der kunst 

stellt eine würdevolle nachnutzung des sakralen bauwerks dar.

0 5 20

Querschnitt
1510

Querschnitt umbau

0 5 10 15 20

Längsschnitt

Längsschnitt umbau
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epiphaniaskirche
in köln

konZePt

umbau mit nutzungserweiterung

FertigsteLLung

2015

stanDort

erlenweg 39, 50827 köln

bauHerr

ev. kirchengemeinde köln-bickendorf

arCHitekt ursPrungsbau

Paul olpp

arCHitekten umbau

Lepel & Lepel

Fotos

Jens kirchner

Lepel & Lepel

epiphaniaskirche in köln
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N
A

epiphaniaskirche in köln

1 2

grundriss, umbau (1) und erweiterung (2)

Die in der ersten Hälfte der 1960er-Jahre fertiggestellte epiphanias- 

kirche zeichnete sich von außen durch rationale strenge aus. Die kleine 

kirche verfügte über einen nahezu quadratischen grundriss und zwei 

von betonlisenen gegliederte glasfassaden. eine begrenzte den kirchen- 

raum seitlich, ihr gegenüber bildete die zweite die außenwand der 

empore. Diese von der straße aus sichtbare glasfassade des oberge-

schosses war äußerlich das herausragende merkmal des gebäudes.  

Die übrigen Fassaden, die altarwand und die rückwärtige Wand, sind  

in mauerwerk ausgeführt. gedeckt ist das bauwerk durch ein flaches 

satteldach mit asymmetrisch gelagertem First. 

Die jüngst ausgeführten umbaumaßnahmen zur Zentrumskirche wurden 

notwendig, nachdem es in köln-bickendorf zur Zusammenlegung von 

vier gemeindebezirken kam. in erster Linie sollte der bau hierfür ver- 

größert werden und eine stärkere Präsenz im stadtraum erhalten. Dies 

geschah durch eine erweiterung des baukörpers zur straße hin, wobei 

der ursprünglichen Fassade in einigem abstand eine sechs meter hohe 

glasfront vorgestellt wurde. Dadurch ergab sich zwischen neuer und 

alter Fassade ein raum, der heute als Foyer aber auch als Café genutzt 

wird und der sichtbeziehungen zwischen innen und außen erlaubt. Die 

alte Fassade blieb in ihrer charakteristischen ausprägung im oberge-

schoss erhalten und ist weiterhin auch von außen sichtbar. Hinter ihr 

befindet sich nach wie vor die empore. Der raum unter der empore 

wurde als servicebereich funktional neu konzipiert und enthält nun eine 

garderobe, sanitäre anlagen, eine teeküche und Lagerräume. 

Der kirchenraum erhielt zudem eine neue ausrichtung: der altar steht 

nun mittig vor der glasfassade und befindet sich auf derselben Höhe 

wie die um ihn herum angeordneten stühle. Dadurch wird das gottes-

dienstliche geschehen lebendiger und rückt regelrecht in die gemeinde 

hinein. neben der neuen glasfassade erhielt die kirche auch einen 

freistehenden glockenturm. seine Fundamente waren bereits vorhan-

den, zur ausführung kam es aber erst jetzt. er stellt einen weithin  

sichtbaren akzent der neuausrichtung des kirchengebäudes dar.  

Durch den umbau wurden die nutzungsmöglichkeiten erweitert und 

auch die Liturgie kann nun an gegenwärtige bedürfnisse angepasst 

werden. bemerkenswert an der maßnahme ist, dass sie der kirche ein 

völlig neues erscheinungsbild verlieh, ohne dabei deren ursprüngliche 

architektonische Qualitäten zu verwischen.
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 turnhalle
st. elisabeth
in münster

turnhalle st. elisabeth in münster

konZePt

umbau und umnutzung

FertigsteLLung

2014 

stanDort

Dortmunder straße 16b, 48155 münster

bauHerr

Leben in st. elisabeth gmbH

arCHitekt umbau

micheal maas

Fotos 

roland borgmann

michael maas (maas & Partner)
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Die dreischiffige backsteinbasilika wurde 1939 eingeweiht. im inneren 

zeichnete sich st. elisabeth durch niedrige seitenschiffe, eine kasset-

tendecke und einen eingezogenen Chorraum mit einem großen Pfingst-

bild-mosaik aus. im Zweiten Weltkrieg erlitt das bauwerk kriegsschäden 

und wurde ende der 1940er-Jahre wiederaufgebaut. im Jahr 2001 er- 

folgte die Fusion mit der kirchengemeinde Herz-Jesu, woraus st. elisa- 

beth als Filialkirche hervorging. im november 2008 kam es schließlich 

zur Profanierung des gotteshauses. Daraufhin wurde ein architekten- 

und investorenwettbewerb ausgelobt, dessen aufgabe darin bestand, 

ein konzept für die grundstücke von kirche, Pfarrhaus und Pfarrheim 

zu entwickeln. Die gebäude waren allesamt zum abriss freigegeben.  

Die gemeindeglieder allerdings wollten den kirchenbau als identifika- 

tionsort des stadtteilbereichs erhalten und suchten nach einem wirt- 

schaftlichen nutzungskonzept. Dabei stellte sich heraus, dass die in 

unmittelbarer nähe gelegene montessori-schule über keine eigene 

sporthalle verfügt – die nachnutzung war gefunden. 

nach dem abriss von Pfarrhaus und Pfarrheim entstanden auf den 

grundstücken eine kita mit studentenwohnungen und ein Wohnge-

bäude. sie fügen sich um den erhaltenen kirchenbau, der nun zur turn- 

halle umgebaut ist. alle arbeiten sind reversibel ausgeführt und erlau- 

ben es zudem, die ursprüngliche gestalt des kirchenraums noch gut 

nachvollziehen zu können. Äußerlich kam es lediglich zur Hinzufügung 

eines Vordachs über dem Haupteingang. 

grundriss umbau

turnhalle st. elisabeth in münster

Die bleiverglasung wurde zudem durch neue Fenster ersetzt, um den 

innenraum optimal mit tageslicht zu versorgen. Der grundriss und  

die raumfolge von mittel- und seitenschiffen boten günstige Vorausset-

zungen, um eine zweckmäßige turnhalle mit allen notwendigen neben-

räumen zu realisieren. Das mittelschiff, die eigentliche turnhalle, erhielt 

eine Fußbodenheizung sowie einen schwingboden mit Parkettbelag.  

Die kassettendecke wurde gereinigt und mit Leuchtfeldern versehen. 

Die ehemaligen seitenschiffarkaden wurden durch Prallwände abge-

trennt. in den seitenschiffen entstanden die umkleideräume und  

die sanitären anlagen. Der altarbereich kann fortan als bühne genutzt 

werden und auf der ehemaligen orgelempore fand die klimatechnik 

ihren Platz. 

Die ehemalige kirche ist heute wieder ein lebendiger ort in einem neu 

entstandenen stadtteilbereich. Das erhaltene Pfingstmosaik führt die 

geschichte des bauwerks vor augen.



260 261

autoren Karin Berkemann
Dr. karin berkemann, geb. 1972, Diplom-theologin, kunsthistori- 

kerin m. a., „architekt in der Denkmalpflege“ (Fortbildung),  

seit 2002 freie kirchbau-Projekte, 2008 – 2010 wissenschaftliche 

Volontärin / angestellte beim Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 

2013 – 2016 kustodin am gustaf-Dalman-institut, seit 2016 Lehrstuhl-

vertretung „Jüdische Literatur und kultur“ an der universität greifs-

wald, online-redakteurin der „straße der moderne“, geschäftsführerin 

des online-magazins „moderneregionaL“, freie ausstellungs-,  

Publikations- und inventarisationsprojekte (www.kirchenkunst.info)  

zum kirchenbau und zur architekturmoderne u. a. für das Landes- 

amt für Denkmalpflege Hessen.

Thomas Erne
Prof. Dr. theol. thomas erne, geb. 1956, studium der theologie in 

tübingen und parallel dazu schulmusik an der Hochschule für musik 

und Darstellende kunst in stuttgart. Vier Jahre repetent am ev. stift  

in tübingen. Promotion über das thema: „Lebenskunst. aneignung 

ästhetischer erfahrung. ein theologischer beitrag zur Ästhetik im an- 

schluss an kierkegaard.“ 1990 – 2005 gemeindepfarrer in köngen /  

neckar, ab 2002 auch Privatdozent für Praktische theologie an der 

universität tübingen. Habilitiert mit einer arbeit über den Philosophen 

Hans blumenberg: rhetorik und religion. studien zur praktischen 

theologie des alltags. Zwei Jahre Lehrstuhlvertretung für Praktische 

theologie an der kirchlichen Hochschule bethel. seit 1. oktober 2007 

Direktor des ekD-institut für kirchenbau und kirchliche kunst der 

gegenwart und Professor für Praktische theologie mit schwerpunkt  

religiöse Ästhetik und kommunikation an der Philipps-universität 

marburg. Herausgeber der Zeitschrift „kunst und kirche“.

Albert Gerhards
Prof. Dr. albert gerhards, geb. 1951, ab 1970 studium in innsbruck, 

rom und trier, 1976 Priesterweihe, seelsorgetätigkeit in Heimbach /  

eifel und mönchengladbach-rheindahlen, 1982 Promotion an der 

theol. Fakultät trier, 1984 Professor für Liturgiewissenschaft an der 

kath.-theol. Fakultät der universität bochum, seit 1989 an der 

kath.-theol. Fakultät der universität bonn, seit 2005 stellv. sprecher 

des bonner Zentrums für religion und gesellschaft (Zerg).  

1985 – 1996 Leiter der arbeitsgruppe für kirchliche architektur und 

sakrale kunst der Deutschen bischofskonferenz (akask), seit 1989 

mitglied des Ökumenischen arbeitskreises evangelischer und katholi-

scher theologen, 1991 – 2001 berater der Liturgiekommission der 

Deutschen bischofskonferenz, 2007-2016 berater der unterkommis-

sion „religiöse beziehungen zum Judentum“. Wissenschaftliche 

schwerpunkte: geschichte, theologie und Praxis der Liturgie, Juden-

tum und Christentum, Ökumene, kirchenmusik, kirche und kunst.  

bibliographie: https://www.liturgie.uni-bonn.de/

René Hartmann
Dr. phil. rené Hartmann, geb. 1968, kunsthistoriker, Wissenschafts- 

und technikhistoriker. studium an der Julius-maximilian-universität 

Würzburg, der Johann-Wolfgang-goethe universität Frankfurt am main 

und der technischen universität berlin. 2009 magister artium. 2015 

Promotion an der tu berlin mit der arbeit „architektur für automobile – 

Hochgaragen und Parkhäuser in Deutschland. eine auto[mobil]-Vision 

im 20. Jahrhundert“ (stipendiat der Daimler und benz stiftung). For- 

schungsschwerpunkte: architektur für den automobilismus, architektur 

der nachkriegsmoderne, deutsch-französische kunstgeschichte um 

1800. seit 2016 in der Wüstenrot stiftung tätig.

Stefan Krämer
Dr. phil. stefan krämer, geb. 1960, Diplom-soziologe, mitglied im  

berufsverband Deutscher soziologinnen und soziologen (bDs), in der 

Deutschen akademie für städtebau und Landesplanung (DasL) und  

im Deutschen Werkbund baden-Württemberg (DWb-bW). 1980 – 1987 

studium, anschließend Lehre und Forschung sowie 1992 Promotion  

an der universität mannheim. seit 1991 in der Wüstenrot stiftung, 

heute als stellvertretender geschäftsführer mit den arbeitsschwerpunk-

ten: Demografischer Wandel, Wohnen im alter, Wohnen in der stadt, 

gemeinschaftliche Wohnformen, Jugend und gebaute umwelt, Zukunfts- 

perspektiven kleiner gemeinden, Wohnungsmarkt.

Tino Mager
Dr. phil. tino mager, geb. 1980, studium der medientechnik in  

Leipzig sowie kunstgeschichte und kommunikationswissenschaft in  

berlin, barcelona und tokio; 2004 Diplom, 2009 magister artium. 

2015 Promotion am institut für kunstwissenschaft und Historische 

urbanistik der tu berlin mit der arbeit „schillernde unschärfe –  

der begriff der authentizität im architektonischen erbe“ (elsa-neu-

mann-stipendiat, tiburtius-Preis). Forschungsaufenthalte in Japan und 

an der university of California, Los angeles; Lehrbeauftragter an der  

tu berlin und der itu istanbul. seit 2015 wissenschaftlicher mitarbei-

ter am Lehrstuhl für geschichte und theorie der architektur an der  

tu Dortmund. Post-Doc Fellow der Leibniz gemeinschaft.

Kerstin Wittmann-Englert
Prof. Dr. phil. kerstin Wittmann-englert, geb. 1962, studium der kunst- 

geschichte, neueren Deutschen Literatur und Christlichen archäologie 

in berlin und bonn. 1990 Promotion in bonn zu einem thema der 

byzantinischen architekturgeschichte. seit 1999 am Fachgebiet kunst- 

geschichte der tu berlin, 2002 – 2007 architekturredaktion der Zeit- 

schrift „kunst und kirche“. seit 2009 Vorsitzende des Landesdenk- 

malrates berlin, seit 2014 mitglied der expertengruppe des internatio-

nalen wissenschaftlichen komitees zum erbe des 20. Jahrhunderts 

(iComos isC20). seit 2016 mitglied des Wissenschaftlichen beirates 

der Wüstenrot stiftung. Zahlreiche Veröffentlichungen zur architektur-

geschichte der moderne, u. a. zum kirchenbau der nachkriegsmoderne.
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Bildquellen

Umschlag, Frontcover: Roman Weis (links), Arne Fentzloff (rechts)

Another Believer / CC BY SA 3.0: 42 links

Architekturbüro Fischer, Dresden: 202 unten

Architekturbüro Jäcklein: 214 oben, 215 rechts oben

Architekturbüro Veit Ruser + Partner: 126, 128 links

Architekturfotografie Steffen Spitzner: 200 / 201, 202 oben, 202 / 203

Architekten Nedelykov und Moreira, Berlin: 45 oben

Archiv Kulturforum Sankt Michael: 224 / 225, 227

ARGE Bayer Uhrig + Modersohn & Freiesleben, Kaiserslautern: 155

Atelier Altenkirch: 124 / 125, 127, 128 unten rechts, 129, 130 / 131

Atelier Le Balto: 163 oben

Barnstone and Aubrey Architects: 42 rechts

bayer | uhrig Architekten: 154 links

Karin Berkermann: 75

Roland Borgmann: 256 / 257, 258 oben, 259

Brandlhuber + Emde, Burlon / Riegler Riewe Architekten: 

250 oben rechts

Alexander Brodski / Ilja Utkin: 71 links unten

Sigrid Bühring / Architekturmuseum TU München: 218

Sacha Dauphin: 101 

Digital cat / CC BY SA 3.0.de: 74

Dreibund Architekten BDA, Bochum: 174 unten

Alfred Englert: 25 unten, 28 rechts 

EMCO Group Erwin Müller GmbH: 226, 227 rechts unten

Thomas Erne: 48, 49

Thomas Erne / VG Bild-Kunst: 47

Armin von Eynern, Dinslaken: 83

Erzbischöfliches Bauamt Freiburg: 140 unten, 141 unten

Arne Fentzloff / ARCHITEKTUR 109: 106 links unten, 120 oben rechts, 

158 – 159, 162, unten Mitte, 175, 191 unten links, 196 / 197, 

199 unten

Jens Fischer: 201 unten

Thomas Fischer / Atelier 30 Architekten: 132 / 133, 134 links, 

135, 136 / 137

Tobias Fleckner: 199 oben

Terry Foss / James Turrell: 44 unten 

Foto Schafft, Hannover: 173 Mitte

Franke Rössel Rieger Architekten: 219 rechts

future documentation / eo: 90 oben

Markus Gehring, Neuenkirchen: 76

Patrycja German: 40 rechts

Tino Grisi: 71

Heinz Hackstein, Gelsenkirchen-Buer: 78

Max Hampel / pinkarchitektur, Düsseldorf: 176 – 179 

Hahn Helten + Assoziierte Architekten: 87 links oben, unten, 168 – 171

René Hartmann: 19 unten, 106 unten rechts, 128 oben rechts

Michael Heinrich: 51, 152 / 153, 154, 156 links

Jörg Hempel: 164 / 165, 167 

Hickey-Robertson: 43 oben

hirner & riehl architekten und stadtplaner, München: 182 oben links

Florian Holzherr: 45 unten, 46

Werner Huthmacher: 89 unten, 220 / 221, 222 links, 223

Ibish, Yusuf and Markulescu, Ilena: The Rothko Chapel.  

Houston / Texas 1979, 11: 43 unten

Islamisches Zentrum Al-Nour e. V.: 35 unten

J.-H. Janßen  / CC BY SA 3.0: 73

Bert Kaufmann: 92

Jocelyn Kinghorn / CC BY SA 2.0: 72

Jens Kirchner: 252 / 253, 254 oben, 255

Kleon3 / CC BY SA 3.0: 93

Klodwig & Partner Architekten: 238 links, 239 rechts unten

Stefan Krämer: 9 – 14, 17, 19 oben, 100

Christoph Kraneburg: 146 / 147, 149, 150 oben, 151

Peter Lammsfuß: 198 oben links

Heinrich Lessing Architekt BDA: 242 rechts, 243 unten

Lepel & Lepel: 254 unten rechts

Fabian Linden: 85 unten, 172 / 173, 173 oben, 174 oben

Christoph Lison Fotodesign: 240 / 241, 242 links, 243 oben

Michael Maas (Maas & Partner): 258 unten

Tino Mager: 85 oben, 121 oben 

Tobias Manger: 232 / 233, 234 unten

Wolfgang Mayer: 84 oben

christian meisner architekturbuero, Nürnberg: 234 oben, 235 unten

Evelyne Meissner: 235 oben

Stefan Meyer: 212 / 213, 214 unten, 215

Meixner Schlüter Wendt Architekten, Frankfurt am Main: 148, 

150 unten

Frank-Heinrich Müller: 208 / 209, 210 – 211

Stefan Müller-Naumann Fotodesign, München: 89 oben, 204 – 207, 

216 / 217, 219 links

Nationalgalerie Berlin: 69 links

netzwerkarchitekten GmbH, Darmstadt: 166, rechts

Newrocys at en.wikipedia / CC-BY-SA-3.0: 42 unten

Hedwig Nieland / LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur 

in Westfalen: 222 links

Peter Palm: 81, 98

Yuri Palmin: 71 rechts unten

Frans Parthesius: 35 links

Bernward Paulick, Bauhütte Volkenroda: 86

Sven Paustian: 156 / 157

PGS Projektmanagement GmbH: 188 – 191

Ursula Quester, Leipzig: 161 rechts

Robert Rechenauer Architekt BDA, München: 207 oben rechts

Michael Reisch: 35 rechts, 248 / 249, 250 links, unten rechts, 251

Otto Rheinländer: 230 

Christian Richters, Berlin: 87 rechts, 102 / 103, 104 Mitte rechts,  

106 oben, 107, 108 unten, 109, 244 / 245, 246, 247 oben

Pfarrer Frank W. Rudolph, Niederweidbach: 77

Dorothee Schäfer: 115 rechts 

Reinhold Schäfer: 138 / 139, 140 oben, 141 oben, 142 / 143

Schilling Architekten, Köln: 247 unten, 104 links, oben rechts, 

105, 108

Peter Schmelzle: 84 unten

Ulrich Schwarz: 29 rechts

Heike Sichting: 160 oben, 161 oben links, 162 Mitte links und rechts, 

163 unten

soan architekten boländer hülsmann gbr: 112 unten, 113 rechts, 

192 / 193, 194, 195 oben

Elmar Paul Sommer: 184 – 187

Philippe Souchard Photo Art: 22

Staab Architekten: 221

Josh von Staudach: 39

Steinblock Architekten: 209 Mitte, 210 unten

Andreas Steinhoff: 69 rechts

Peter Stockhausen: 198 unten links

Stölken Schmidt Architekten BDA: 231 links oben, links Mitte

Michael Strohmeyer: 160 oben rechts, 161 unten rechts

Stefan Strumbel / VG Bild-Kunst: 38

Jochen Stüber: 90 unten, 228 / 229, 231 links unten, rechts

Joël Tettamanti: 94 / 95

Andreas Treptke / CC BY SA 2.5: 28 links

Carmen Voxbrunner: 68

Frank Vinken / Zentrum für internationale Lichtkunst Unna: 44 oben

Hartwig Wachsmann: 116 / 117, 118 oben rechts, 119, 120 unten, 

121 unten, 236 / 237, 238 rechts, 239 oben, unten links, 122 / 123

Roman Weis: 18, 110 / 111, 112, 113 links, 114, 115 links

Elke Wetzig (elya) / CC BY SA 3.0: 33 

Jürgen Wiener: 70

Eckart Wittmann: 27

Kerstin Wittmann-Englert: 24, 29, 31 links, 34

Thomas Wolf: 8, 16, 54 / 55, 60 – 63

Wüstenrot Stiftung: 15, 100 / 101

Michael Zalewski: 40 links

Thomas Zwillinger: 180 / 181, 182, oben rechts, unten, 183

zwo+ architekten, Bochum: 199 unten rechts

Alle nicht extra aufgeführten Abbildungen stammen aus den Archiven 

der Kirchengemeinden bzw. der Autoren.
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