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Vorwort 

Vor knapp fünf Jahren haben sich die Mitglieder des Deut-
schen Bundestages und das Bundesbauministerium für 
das Auflegen eines besonderen Programms des Bundes 
stark gemacht – das Programm Nationale Projekte des 
Städtebaus. Neben der regulären Städtebauförderung 
sollte ein Instrument geschaffen werden, um besonders 
herausragende Bau- und Stadtentwicklungsprojekte in 
ganz Deutschland zu unterstützen. Seit 2014 fördert das 
Bundesbauministerium nunmehr Projekte der Baukultur 
und des Städtebaus, welche sich durch folgende Merkmale 
auszeichnen: überdurchschnittliche nationale Bedeutung 
und internationale Wahrnehmung, hohes Innovations-
potenzial und Investitionsvolumen, als Projekt und Ent-
wicklungsprozess beispielgebend für andere Städte und 
Gemeinden in Deutschland. 

2018 können wir mit Stolz behaupten: Das Programm hat 
sich bewährt, die überwältigende Resonanz auf die Aus-
schreibungen hat dem Bund mit dem Auflegen des Bun-
desprogramms Recht gegeben. Auf die Projektaufrufe des 
Bundes in den vergangenen vier Jahren sind insgesamt 
rund 650 Anträge von Städten und Gemeinden in ganz 
Deutschland eingegangen. Inzwischen haben wir mehr 
als 100 Projekte in 86 Kommunen mit einem Bundeszu-
schuss von rund 300 Millionen Euro in das Programm 
aufgenommen. Hinzu kommen die Eigenmittel der Kom-
munen und – bei einigen Projekten – zusätzliche Mittel 
der Länder oder Dritter. 

Das große Interesse macht deutlich: Es gibt in Städten und 
Gemeinden in Deutschland ein großes Potenzial an her-
ausragenden Maßnahmen, die weit über die Region hinaus 
wahrgenommen werden und Impulskraft für die Städte-
bauförderung insgesamt besitzen. Unter den jährlich von 
der Jury vorgeschlagenen Förderprojekten sind neben 

historischen Werkssiedlungen, Konversionsprojekten, 
denkmalwerten Industrieanlagen und bedeutenden 
Denkmalensembles auch Wettbewerbe und vorbereitende 
Maßnahmen zur Entwicklung alter und neuer Quartiere. 
Unser Ziel ist, das Potenzial, das wir mit national und 
international bedeutenden Projekten haben, auszuschöp-
fen und nutzbar zu machen für die drängenden Fragen 
der Stadtentwicklung genauso wie bei der Suche nach 
beispielhaften Lösungen. 

Nationale Projekte sind immer auch ein Stück Baukultur 
in und für Deutschland. Gute Gestaltung öffentlicher 
Räume stärkt soziale Gemeinschaft und Beteiligung. Bau-
kultur muss auch in schwierigen, herausfordernden Zeiten 
ein Thema bleiben. Was heute ge- oder umgebaut, saniert 
oder rekonstruiert wird, bestimmt maßgeblich unsere 
gebaute Umwelt und somit die Lebensqualität künftiger 
Generationen. Deshalb müssen wir baukulturelle Aspekte 
bei der Stadt- und Ortsentwicklung, bei der Städtebauför-
derung und beim Wohnungsbau im Fokus behalten. 

Die Regierungsparteien haben sich im aktuellen Koaliti-
onsvertrag auf die Fortführung des Bundesprogramms 
verständigt. Nach den Erfolgen in den vergangenen Jahren 
unterstützen wir die Kommunen auch in dieser Legisla-
turperiode bei der Umsetzung städtebaulicher Aufgaben 
mit nationaler Relevanz. Im Regierungsentwurf für den 
Bundeshaushalt 2019 haben wird dafür rund 145 Mio. Euro 
eingeplant. Ich bin überzeugt – die Mittel sind in heraus-
ragende und beispielhafte Projekte des Städtebaus in 
Deutschland gut investiert. 

Marco Wanderwitz 
Parl. Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, 
für Bau und Heimat
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2014 stockte die Bundesregierung die Bundesmittel für den 
Städtebau von 455 Millionen Euro auf 700 Millionen Euro 
auf und legte innerhalb dieses Rahmens – als Ergänzung 
zur Städtebauförderung – ein neues Bundesprogramm  
zur „Förderung von Investitionen in Nationale Projekte des 
Städtebaus“ im Umfang von 50 Millionen Euro auf.

Im Gegensatz zu den Bundesfinanzhilfen der Städtebauför-
derung ist das Bundesprogramm als Investitionsprogramm 
konzipiert, mit dem das Bundesbauministerium Städten 
und Gemeinden unmittelbar projektbezogene Zuwen-
dungen gewährt und damit herausragende Projekte der 
Baukultur und des Städtebaus in Deutschland unterstützt. 

Inhaltlich verfolgt das Bundesprogramm einen umfassen-
den Ansatz, mit dem herausragende städtebauliche Pro-
jekte von nationaler Bedeutung gefördert werden sollen. 
Dies sind in der Regel Projekte mit nationaler und inter-
nationaler Wahrnehmbarkeit und Wirkung sowie einem 
überdurchschnittlichen Qualitätsanspruch hinsichtlich 
Bürgerbeteiligung, Städtebau und Baukultur. Damit sollen 
die zu fördernden Projekte auch die großen Herausforde-
rungen deutlich machen, vor denen Städte und Gemeinden 
in Deutschland derzeit stehen.

Wie 2014 standen auch im Bundeshaushalt 2015 50 Mil-
lionen Euro für das Programm zur Verfügung, die durch 
das Zukunftsinvestitionsprogramm der Bundesregierung 
für das Jahr 2015 um weitere 100 Millionen Euro ergänzt 
wurden. Im Bundeshaushalt 2016 standen wiederum 
50 Millionen Euro für die Fortführung des Programms 
bereit. 2017 wurde das Programmvolumen auf 75 Millio-
nen Euro erhöht.

Vier Jahre Nationale Projekte  
des Städtebaus

Förderziel und Programmstruktur haben sich bewährt.  
In den vergangenen vier Jahren ist es gelungen, heraus-
ragende Projekte des Städtebaus – sogenannte „Premium-
projekte“ – zu identifizieren und öffentlichkeitswirksam 
herauszustellen. Inzwischen sind mehr als 100 Projekte  
aus 86 Kommunen in ganz Deutschland in das Förder-
programm aufgenommen worden.

Das Programm hat wesentlich dazu beigetragen, die Rolle 
des Bundes sowie die Bedeutung des Städtebaus insgesamt 
noch deutlicher heraus zu stellen. Und es ist – neben den 
anderen Programmen der Städtebauförderung – ein wich-
tiges Instrument der nachhaltigen Stadtentwicklung.

Förderschwerpunkte
Über die allgemeinen Programmziele hinaus enthielt das 
Bundesprogramm in den Jahren 2014 bis 2017 besondere 
Förderschwerpunkte, die bereits im Zuge der Beratungen 
des Bundeshaushalts 2014 im parlamentarischen Raum 
festgelegt wurden. Für die Jahre 2014 und 2015 waren dies 
insbesondere Denkmalensembles von nationalem Rang, 
die energetische Erneuerung im Quartier sowie Grün in  
der Stadt. 

In den Jahren 2016 und 2017 wurden Konversion von Mili-
tärflächen, interkommunale städtebauliche Kooperationen 
sowie barrierefreier und demographiegerechter Umbau der 
Städte und Gemeinden schwerpunktmäßig gefördert.

Diese Förderschwerpunkte haben dazu beitragen, die aktu-
ellen Herausforderungen der Städte und Gemeinden mit 
ihren vielfältigen städtebaulichen und architektonischen 
Ansprüchen aufzuzeigen. 
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In Ergänzung zur Städtebauförderung ermöglicht das 
Bundesprogramm die Umsetzung von größeren Projekten, 
die im Rahmen einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme 
nicht zu finanzieren wären. Eine Laufzeit von bis zu fünf 
Jahren gibt den Kommunen dabei genügend Raum, um 
solche anspruchsvolleren Projekte zu realisieren. 

Die ersten Nationalen Projekte des Städtebaus werden in 
diesem Jahr fertiggestellt sein. 

Der mit dem Projektaufruf formulierte Anspruch an die 
Förderprojekte („Premiumqualität“) ermöglicht nicht nur 
die Hervorhebung beispielhafter und vorbildlicher Städte-
bauprojekte in Deutschland, er bietet auch die Möglich-
keit, im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
2020 ausgewählte Projekte in einem internationalen Rah-
men zu präsentieren, die Antworten auf die städtebau-
lichen Fragen von morgen geben können. 

Ausblick
Auch in dieser Legislaturperiode unterstützt die Bundesre-
gierung die Städte und Gemeinden bei der Realisierung 
städtebaulicher Aufgaben von nationaler Bedeutung. Da - 
für sind bis 2021 jährliche Programmmittel in Höhe von 
75 Millionen Euro vorgesehen, wobei die Programme 2018 
und 2019 im Haushalt 2019 zu einem Programm zusam-
mengefasst werden.

Städte und Gemeinden in Deutschland verfügen über viele 
signifikante Projekte, die die Vielfalt der aktuellen Heraus-
forderungen, vor denen die Kommunen derzeit stehen, 
 verdeutlichen und die Bedeutung des baukulturellen Erbes 
sichtbar machen.

Diese „Premiumprojekte“ sollen auch künftig ausge-
zeichnet und ihre Entwicklung und Umsetzung vom 
Bund unterstützt werden.

Verfahren/Jury
In jedem Programmjahr wurde ein bundesweiter Pro-
jektaufruf veröffentlicht, mit dem Städte und Gemeinden 
zur Einreichung geeigneter Projekte aufgefordert wur-
den. Die Resonanz auf diese Projektaufrufe war – insbe-
sondere in den ersten beiden Jahren – überwältigend;  
die Programme waren um ein Vielfaches überzeichnet.

Das mit der Umsetzung des Programms betraute Bundes-
institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat die ein-
gereichten Projektskizzen formal und auf inhaltliche 
Anforderungen hin geprüft, um sie mit Hilfe einer hierzu 
beauftragten Agentur für eine endgültige Bewertung und 
Auswahl aufzubereiten. 

Eine vom Bundesbauministerium berufene Jury aus Mit-
gliedern des Deutschen Bundestags und unabhängigen 
Fachleuten verschiedener Disziplinen hat unter der Lei-
tung des Parlamentarischen Staatssekretärs des Bau-
ministeriums in jedem Programmjahr alle eingereichten 
Arbeiten gesichtet und nach intensiver Beratung eine 
Förderempfehlung für das Ministerium abgegeben. 

Dabei waren die Schwerpunktsetzungen durch die Exper-
tenjury ebenso zu berücksichtigen wie die Aufteilung der 
Fördermittel gemäß den Vorgaben des Bundeshaushaltes. 
Oftmals bedeutete dies eine Teilförderung und die Not-
wendigkeit, die beantragten Einzelmaßnahmen in enger 
Abstimmung mit den antragstellenden Kommunen an  
die gewährte Förderung anzupassen. Bei der Verteilung  
der Fördermittel auf die Bundesländer hat sich die Jury 
zudem am sogenannten Königsteiner Schlüssel orientiert. 
Die Empfehlungen der Jury fanden ausnahmslos die Bil-
ligung des Bundesministeriums.

Als Gäste nahmen Vertreter der Länder und der kommu-
nalen Spitzenverbände an den Jurysitzungen teil. Länder- 
und Kommunale Spitzenverbände wurden im Vorfeld 
jeder Auslobungsrunde über Inhalt und Verfahren der 
Programme informiert; die Länder erhielten zudem die 
Gelegenheit, zu den Anträgen ihrer Kommunen Stellung 
zu nehmen.

Bei der Bewertung ebenso wie bei der Umsetzung der För-
derprojekte lag eine besondere Herausforderung darin,  
die städtebaulichen Ziele der Einzelprojekte ebenso wie  
die des Gesamtprogramms angemessen zu berücksichtigen. 
Als sehr hilfreich hat sich dabei auch die Einbeziehung  
der Bundesbauverwaltung in den Ländern im Hinblick  
auf baufachliche Fragen erwiesen. Weit über 100 Premium-
projekte haben innovative konzeptionelle Ansätze in der 
Stadtentwicklung verfolgt

Dabei ist auch von Vorteil, dass sowohl konzeptionelle  
wie auch investive Maßnahmen gefördert werden können. 
Dies schafft die Möglichkeit einer integrierten Herange-
hensweise − vom Konzept bis zur baulichen Umsetzung. 
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Mit dem Bundesprogramm Nationale Projekte des Städte-
baus eröffnet sich eine große Chance, weit über die Exper-
tenkreise der Architektur, Planung und Politik hinaus in 
den Städten und Gemeinden der Bundesrepublik den Bür-
gern und Bürgerinnen die Frage zu stellen: „Welche beson-
deren Orte sind aus Ihrer Sicht so bedeutsam und geeignet, 
mit Hilfe finanzieller Förderung durch den Bund eine über-
regionale, wenn möglich auch internationale Ausstrahlung 
zu gewinnen und wichtige Impulse für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung geben zu können?“ Das offene Bewer-
bungsverfahren mit konkreten Kriterien und Qualitäts-
ansprüchen gibt Anstoß zu einer bürgerschaftlichen Selbst-
verständigung über die Besonderheiten und Entwicklungs-
potenziale der räumlichen Umwelt, die im Wechsel der 
Perspektive – gleichsam im „Blick von außen“ – unter dem 
Aspekt nationaler und internationaler Relevanz neu ent-
deckt werden kann.

Die Vielfalt und Heterogenität der Bewerbungen der ver-
gangenen Jahre zeigt ein breites Spektrum von Projekten, 
von denen die Jury die herausragenden „Premiumpro-
jekte“ zur Förderung empfohlen hat. Doch gibt schon  
die Bewerbung selbst Anlass zur Erkundung des eigenen 
Umfelds. Die Diskussion der Kriterien und das Engage-
ment aller Beteiligten ist ein kultureller Lernprozess: Er 
hilft, das Bewusstsein für die örtlichen Besonderheiten  
zu schärfen und die bürgerschaftliche Verantwortung für 
ihre weitere Entwicklung als nationale Aufgabe zu stär-
ken. Umgekehrt wird aus der Perspektive der interdiszip-
linär besetzten Jury jedem Mitglied die Aufgabe gestellt, 
sich im Vergleich der eingereichten Bewerbungen mit 
dem darin formulierten Anspruch auf inter-/nationale 

Relevanz auseinander zu setzen. Dadurch gelingt es der 
Jury, ein Bild der kulturellen Vielfalt deutscher Städte und 
Gemeinden zu gewinnen, das ohne den Impuls dieses 
Programms nicht ständig aktualisiert und öffentlich zur 
Diskussion gestellt werden könnte.

In diesem Sinne dokumentieren die geförderten Projekte 
die mobilisierende Wirkung des Programms, da schon das 
Bewerbungsverfahren eine überzeugende Begründung des 

Notizen zum Programm  
Prof. Dr.-Ing. Werner Durth
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Projekts, eine präzise Formulierung des Verfahrens und 
eine hohe Identifikation mit dem Vorhaben vor Ort vor-
aussetzt. Wobei die Jury jedes einzelne Projekt an den Aus-
wahlkriterien messen, im Vergleich überprüfen und in 
engagierter Diskussion die unterschiedlichen Kenntnisse 
und Einschätzungen von Ort, Aufgabe und Projektverlauf 
kritisch erörtern muss. Die Wechselwirkung beider Lern-
prozesse, derer vor Ort und in der Jury, stärkt das Potenzial 
demokratischer Baukultur. Deren Qualität wird wesentlich 
auch durch die Transparenz der Entscheidungsprozesse 
und die Qualität der Verfahren bestimmt, die personell 
durch kompetente Begleitung von Seiten des Fördergebers 
gesichert wird. Die enge Verschränkung von konzeptionel-
len, bauvorbereitenden und investiven Maßnahmen ermög - 
licht eine integrative Vorgehensweise, in der auch bei kom-
plexen städtebaulichen Projekten kontinuierlich die über-
greifenden gesellschaftlichen Wertorientierungen, wie sie 
etwa in der Charta von Leipzig formuliert sind, diskursiv 
aktualisiert und in der Planungspraxis wirksam werden. 

Neben der Ermöglichung von Projekten, die ohne dieses 
Programm kaum Chancen zur Verwirklichung hätten, sind 
auch solche zu nennen, die in der nationalen und interna-
tionalen Dimension bereits latent verankert, aber in ihrer 
Bedeutung noch nicht angemessen zur Geltung gekommen 

sind. Dazu zählen beispielsweise Projekte, die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf die Gleichzeitigkeit historisch bedeut-
samer Ereignisse durch eine entsprechende Präsentation 
und Erläuterung der entscheidenden „Tatorte“ zu lenken 
versuchen. Mit Blick auf das Gründungsjahr der Weimarer 
Republik 1919 und die Gründung des Bauhaus im selben 
Jahr wurde beispielsweise das „Haus der Demokratie“ in 
Weimar 2016 zum Förderprojekt, in dem die enge Verbin-
dung von politischem und kulturellem Umbruch ab 1919 
dokumentiert wird. 2017 wurde als Projekt der Internatio-
nalen Bauausstellung Thüringen die Förderung des „Denk-
ortes der Demokratie“ im Schloss Schwarzburg beschlos-
sen, wo 1919 die Weimarer Verfassung unterzeichnet 
wurde. So ist dieses Projekt einerseits als Beitrag zur Stär-
kung der kulturellen Identität der Bundesrepublik, ande-
rerseits für ein internationales Publikum als Medium zur 
Vermittlung der Geschichte der Demokratie in Deutsch-
land zu verstehen, deren kulturelle Dimension weltweit mit 
der Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Bauhauses 
verbunden wird. 

Um die Vielfalt, auch die Kontroversen und Widersprüche 
in der Entwicklung des Bauhauses sinnfällig zu dokumen-
tieren und in der öffentlichen Wahrnehmung von der loka-
len Bindung an Weimar und Dessau zu lösen, wurde 2015 

Das zukünftige Haus der Weimarer Republik am Theaterplatz in Weimar
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Mathildenhöhe in Darmstadt
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und 2017 die ADGB-Bundesschule als „Premiumprojekt“ 
gefördert. Zudem zählt dieses Ensemble, 1930 gebaut nach 
einem Entwurf von Hannes Meyer, seit 1928 Nachfolger 
von Walter Gropius als Direktor des Bauhauses in Dessau, 
neben anderen Bauten im Umfeld des Bauhauses inzwi-
schen ebenfalls zum UNESCO-Welterbe. Um dem gegen-
über aber auch die Entstehungsgeschichte des Bauhauses 
und sein Programm mit Blick auf die europäische Lebens-
bewegung um 1900 im Übergang aus dem Historismus zur 
Neuen Sachlichkeit einem internationalen Publikum vor 
Ort präsentieren und erläutern zu können, wurde 2017 die 
Bestrebung der Stadt Darmstadt zur Aufnahme der 
Künstlerko lonie Mathildenhöhe auf die Liste des Weltkul-
turerbes der UNESCO unterstützt. 

Mit breitem bürgerschaftlichen Engagement und politi-
scher Priorität ist dieses Projekt bereits auf der deutschen 
Tentativliste platziert. Doch erst die Förderung durch den 
Bund erlaubt eine zügige Qualifizierung des Verfahrens 
mit Wettbewerben für ein Besucherzentrum und weitere 
kulturelle Einrichtungen. Damit wird der gesamten Stadt-
entwicklung ein neuer Impuls zur Entfaltung der bisher 
vernachlässigten Potenziale der östlichen Stadtgebiete  
im Übergang zur Landschaft des Odenwalds gegeben. Mit 
der Anlage eines Grünzugs als Kulturpromenade von der 
Stadtmitte bis zum Ensemble der Künstlerkolonie und der 

östlich anschließenden Parklandschaft wird eine enge 
 Verknüpfung der Stadtstruktur mit den naturräumlichen 
Qualitäten der Topografie möglich, die von der Stadtgesell-
schaft hoch geschätzt und für Freizeit, Sport und Naher-
holung intensiv genutzt werden können. Durch diese Ver-
bindung von Denkmalpflege, Stadt- und Freiraumplanung 
wird zugleich die internationale Bedeutung dieses histo-
risch einmaligen Denkmalensembles als Gesamtkunst-
werk unterstrichen: Die Künstlerkolonie Mathildenhöhe 
gilt als die erste Internationale Bauausstellung im Jahr 
1901, die den weiteren IBA bis heute gültige Qualitätsmaß-
stäbe gesetzt hat.

Doch spätestens seit der Jahrtausendwende sind zudem 
neue Einsichten und Erfahrungen prägend. Angesichts der 
aktuellen Tendenz zu höherer baulicher Dichte in urbanen 
Gebieten ist im Zeichen des Klimawandels umso mehr der 
sorgsame Umgang mit städtischen Freiräumen und der 
umgebenden Landschaft erforderlich. Durch eine integ-
rierte Entwicklungsplanung mit differenzierter Freiraum-
gestaltung ist unter sozialen Aspekten die Nutzungsvielfalt 
öffentlicher Räume zu stärken, andererseits deren öko-
logische Ausgleichsfunktion zu sichern. Unter diesem 
Anspruch plant die Stadt Heidelberg, eine Großstadt ohne 
Stadtpark, nach dem Abzug amerikanischer Truppen aus 
ehemaligen Kasernen der Deutschen Wehrmacht durch 
Erschließung und Verflechtung von Freiräumen einen 
Park neuen Typs, der als grünes Netz verschiedene Stadt-
quartiere übergreift. So wird das Gelände der ehemaligen 
Großdeutschland-Kaserne im Zuge anspruchsvoller Pla-
nungsverfahren und breiter Beteiligung der Öffentlichkeit 
für die Umwidmung des Bestands und Neubauten mit 
großer Nutzungsvielfalt verfügbar. Diese erhalten durch 
eine entsprechend differenzierte Gestaltung der ehemali-
gen Appell-, Aufmarsch- und Grünflächen ein attraktives 
Umfeld. Darüber hinaus soll – die verschiedenen Quartiere 
übergreifend – im Rahmen der Internationalen Bauaus-
stellung „Wissen schafft Stadt“ durch die sinnfällige Prä-
gung öffentlicher Räume durch Bauten der Bildung, Kul-
tur und Wissenschaft eine je besondere Atmosphäre für 
das künftige Leben und Arbeiten, Forschen und Lehren   
in dieser Stadt geschaffen werden. Wobei durch Sicherung 
der historischen Spuren auch der gesellschaftliche Wandel 
lesbar bleibt. 

An vielen Projekten städtebaulichen Denkmalschutzes 
ließe sich zeigen, dass hier ein besonderer Schwerpunkt 
dieses Förderprogramms liegt, das sich in seinem 
Anspruch durchaus mit anderen Formaten, Themen und 
Traditionen vergleichen lässt, die seit Jahrzehnten schon 
zur weltweiten Anerkennung deutscher Baukultur bei-
tragen. Als Beispiele seien hier nur schlaglichtartig die 
Öffnung des Hafenbeckens für Wassertourismus im his-
torischen Herzen der barocken Planstadt Bad Karlshafen, 
die Inwertsetzung und Revitalisierung der ehemaligen 

Torhaus der ehemaligen Campbell Barracks in Heidelberg

 Notizen zum Programm  11



ERBA-Baumwollspinnerei in Wangen als Beitrag zur In- 
dustriekultur oder die Sanierung prägender Denkmäler 
im international bedeutenden städtebaulichen Ensemble 
der Interbau 1957 im Hansaviertel in Berlin erwähnt.

Die Auswahl der Nationalen Projekte des Städtebaus 
berücksichtigt, dass seit über einem Jahrhundert die natio-
nale und internationale Ausstrahlung der Internationalen 
Bauausstellungen sowie des Bauhauses bis heute für die 
kulturelle Profilierung der Bundesrepublik auch in der 
internationalen Wahrnehmung von hoher Bedeutung sind. 
Doch auch der für die politisch-moralische Dimension der 
seit 1945 in Deutschland erarbeiteten Erinnerungskultur 
durch die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und die 
Anlage signifikanter Gedenkstätten wird über die Förde-
rung aus dem Programm Rechnung getragen. Sie ist wich-
tiger Beitrag zur nationalen Identität mit internationaler 
Wirkung, wie durch die Förderung der Erweiterung des 
Informations zentrums auf dem ehemaligen Reichspartei-
tagsgelände in Nürnberg zum Ausdruck kommt. Damit 
wird ein erweitertes Angebot politischer Bildung geschaf-
fen, die gerade in diesen Tagen zur Auseinandersetzung 

mit aktuellen  Tendenzen rassistischer und rechtsradikaler 
Propaganda dringend erforderlich ist. Mit diesen kurzen 
Hinweisen sind nur einige Beispiele für die Wirksamkeit 
des Bundesprogramms genannt, für das ich mich als Mit-
glied der Jury stets gerne engagiert habe.

Akademie der Künste im Hansaviertel in Berlin

Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg
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Vorsitz

Florian Pronold
Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

Fachexperten

Prof. Dr. phil. Dipl.-Ing. Jörg Haspel
Präsident Deutsches Nationalkomitee von ICOMOS; 
Landeskonservator und Direktor des Landesdenkmalamtes 
Berlin

Andrea Gebhard
Mahl-Gebhard-Konzepte München, ehem. Präsidentin  
des Bundes Deutscher Landschaftsarchitekten

Prof. Dipl.-Ing. Christa Reicher
Architektin + Stadtplanerin; Leiterin des Fachgebietes 
Städtebau, Stadtgestaltung und Bauleitplanung, Fakultät 
Raumplanung der TU Dortmund

Ulli Hellweg (2014)/Karen Pein (ab 2015)
Geschäftsführer/in IBA Hamburg GmbH

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Werner Durth
Architekt + Stadtplaner; Leiter des Fachgebietes Geschichte 
und Theorie der Architektur der Technischen Universität 
Darmstadt

Prof. Dr. (I) Elisabeth Merk
Stadtbaurätin der Landeshauptstadt München

Prof. Dipl.-Ing. Martin zur Nedden
Wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer  
des Deutschen Institutes für Urbanistik

Expertenjury
Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus 2014 – 2017*

Experten aus den Reihen  
des Deutschen Bundestages

Christian Haase MdB
Fraktion CDU/CSU

Kai Wegner MdB
Fraktion CDU/CSU

Dr. Anja Weisgerber MdB
Fraktion CDU/CSU 

Michael Peter Groß MdB
Fraktion SPD

Hiltrud Lotze MdB
Fraktion SPD

Kerstin Kassner MdB
Fraktion DIE LINKE

Christian Kühn MdB
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

*  Alle Angaben zu Personen und deren Tätigkeiten  
beziehen sich auf den Zeitraum der 18. Legislaturperiode.
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Die Projekte „Entwicklung des historischen Olym-
pischen Dorfs von 1936“ und „Umbau des Luft-
schutzbunkers Ochsenpferch zum Sitz des Mann-
heimer Stadtarchivs“ wurden 2014 und 2015 in 
das Bundesprogramm aufgenommen. Sie stehen 
stellvertretend für viele Projekte, die in ihrer erfolg-
reichen Umsetzung bereits weit fortgeschritten  
sind oder diese abgeschlossen haben. 

Holger Schreiber, Bürgermeister der Gemeinde 
 Wustermark, und Prof. Dr. Ulrich Nieß, Leiter des 
 MARCHIVUM in Mannheim, berichten über ihre 
Erfahrungen bei der Entwicklung und Umsetzung 
der Vorhaben.

Interviews



Ein historischer Ort  
im neuen Gewand
Interview mit Holger Schreiber, Bürgermeister der Gemeinde Wustermark,  
zur Entwicklung des historischen Olympischen Dorfs von 1936 | S. 124

Wie sah das ehemalige Olympische Dorf im Jahr 2014 aus? 
Zu diesem Zeitpunkt war das 55 Hektar große Flächen-
denkmal mit seinen imposanten und historisch bedeutsa-
men Bauwerken akut gefährdet. Die verschiedenen militä-
rischen Nutzungsphasen nach den Olympischen Spielen 
1936 sowie der Jahrzehnte lange Leerstand und der hiermit 
einhergehende Vandalismus hatten tiefe Wunden in die 
gestalterische Gesamtidee des Ortes gerissen. Trotz des 
desolaten Zustandes waren die besondere Aura und die 
hohe gestalterische Qualität der ursprünglichen Planung 
immer noch erlebbar. 

Welche Ziele verfolgen Sie als Kommune bei der  
Entwicklung des Quartiers und welche Schritte sind  
Sie dabei gegangen? 
Wir möchten diesen besonderen Ort als Zeitzeuge der 
Geschichte für die kommenden Generationen sichern und 
erhalten. 

Bereits 2005 hat die DKB Stiftung für gesellschaftliches 
Engagement das Areal erworben und sich seitdem sehr für 
die Sicherung des Bestandes eingesetzt. Doch es zeigte sich, 
dass dies auf Dauer nur mit einem wirtschaftlich tragfähi-
gen Konzept möglich sein würde. 2013 meldete sich die 
Terraplan Baudenkmalsanierungsgesellschaft bei der 
Gemeinde und stellte einen überzeugenden Ansatz für 
einen ersten Entwicklungsabschnitt vor. Sowohl das zent-
rale Speisehaus der Nationen als auch dessen Umfeld soll-
ten demnach für Wohnungsbau genutzt werden. Um das 
Ganze jedoch aus einer Gesamtstrategie heraus entwickeln 
zu können, benötigten wir ein integriertes Quartiersent-
wicklungskonzept.

Die Aufnahme in das Bundesprogramm Nationale Projekte 
des Städtebaus sicherte die Finanzierung dieses Vorhabens. 
Mit unseren Projektpartnern DKB Stiftung und Terraplan 
sowie einem Planer-Team entwickelten wir ein Konzept, 
das die volle Unterstützung aus der Kommunalpolitik 
erhielt. Grundlage dafür waren mehrere Informationsver-
anstaltungen, ein Bürger- und Expertenworkshop, zahlrei-
che Abstimmungen mit Fachbehörden und natürlich Bera-
tungen der kommunalen Gremien.
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Entwicklung des olympischen Dorfes von 1936 in Elstal, städtebaulicher Entwurf 

Anschließend mussten wir die planungsrechtlichen Rah-
menbedingungen für den ersten konkreten Bauabschnitt 
schaffen. Dazu musste der Flächennutzungsplan geändert 
und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Auch hier be -
zogen wir viele Akteure ein. Im gesamten Prozess ging es 
darum, Wirtschaftlichkeit, städtebauliche Qualität und As - 
pekte der Denkmalpfege ausgewogen zu berücksichtigen. 
Am Ende konnten sich alle Beteiligten auf einen meiner 
Meinung nach sehr gelungen Kompromiss verständigen. 

Welche Maßnahmen können im Rahmen des Bundespro-
gramms umgesetzt werden, und wie soll es mit der Entwick-
lung weitergehen?  
Zunächst wurden konzeptionelle Arbeiten und verbindli-
che Planungen angegangen, um eine planerische Grund-
lage zu haben und Baurecht zu schaffen. Im vergangenen 
Jahr starteten die ersten bauvorbereitenden Maßnahmen 
sowie natur- und artenschutzrechtliche Kompensations-
maßnahmen. Wir gehen davon aus, dass bereits im kom-
menden Jahr, nach Abschluss der Erschließungsarbeiten, 
der Hochbau durch die privaten Bauherren Fahrt auf-
nimmt. Dann wird erst richtig sichtbar, was an diesem tol-
len Ort passiert. 

Für die Zukunft wünsche ich mir natürlich, dass sich der 
gute Start in den weiteren Bauabschnitten fortsetzt. Ich 
erwarte, dass vielseitige Nutzungsmöglichkeiten, attraktive 
Freifächen und eine hochwertige museale Aufereitung 
des historischen Ortes einen großen Mehrwert für unsere 
Bürger schaffen. Bei der Entwicklung des Wohnungsbaus 
ist mir besonders wichtig, dass Wohnungen für Menschen 
mit unterschiedlichem Einkommen entstehen, denn das ist 
Voraussetzung für ein vielfältiges und lebendiges Quartier. 

Das durchgeführte Projekt hat eine wahre Welle losgetre-
ten. Alleine im ersten Bauabschnitt rechnen wir mit einem 
privaten Investitionsvolumen von mindestens 60 Millionen 
Euro. Es ist schon beeindruckend, was die Gesamtförde-
rung in Höhe von 3,9 Millionen Euro alles angeschoben hat. 
Ich bin zuversichtlich, dass bereits in einigen Jahren das 
gesamte Olympische Dorf im neuen Gewand erscheint. 
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Neue Nutzung eingezogen:  
Ein ehemaliger Luftschutzbunker 
speichert die Mannheimer  
Stadtgeschichte 
Interview mit Prof. Dr. Ulrich Nieß, Direktor des MARCHIVUM in Mannheim | S. 91

Können Sie etwas zur Ausgangslage des Projektes sagen? 
Das alte Stadtarchiv hatte seinen Sitz im Technischen 
Rathaus der Stadt Mannheim, dem Bürotrakt des Collini-
Centers. Dieser Gebäudeteil aus den 1970er-Jahren war in 
die Jahre gekommen. Eine Generalsanierung erwies sich 
als unwirtschaftlich, weshalb eine Grundsatzentscheidung 
für einen neuen Standort anstand. Zugegebenermaßen 
fiel die Entscheidung, in den größten Weltkriegsbunker 
Mannheims zu ziehen, anfangs nicht leicht, obwohl die 
Bunkergeschosse für Archivmagazine ideale Bedingungen 
bieten. Wir kannten den Bunker bereits. Er hatte uns über 
mehrere Jahre als Außendepot gedient. Nun aber sollte 
er zum  MARCHIVUM umgebaut werden, das neben den 
Magazinen auch die Lesesäle, den großen Veranstaltungs-
saal, die Büros der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
nicht zuletzt die beiden Ausstellungen beherbergen sollte. 
War das der richtige Ort für eine ambitionierte Kulturinsti-
tution? Diese Frage wurde durchaus kontrovers diskutiert. 
Außerdem musste das Denkmalreferat des Regierungs-
präsidiums Karlsruhe seine Zustimmung zum Umbau des 
denkmalgeschützten Bunkers geben. Von Anfang an war 
klar, dass das Projekt MARCHIVUM nur dann erfolgreich 
sein würde, wenn wir in die Planung auch die städtebauli-
che Umgebung einbeziehen: Der Vorplatz musste aufge-
wertet und die wenig fußgängerfreundliche Wegführung 
im Bereich der Jungbuschbrücke verbessert werden. 

Was bedeutet das MARCHIVUM für die Stadt- und 
 Quartiersentwicklung in Mannheim?  
Das MARCHIVUM bildet einen zentralen Baustein für die 
Entwicklung der Neckarstadt-West in Mannheim. Die Ent-
scheidung, für das MARCHIVUM einen monumentalen 

Weltkriegsbunker in der bis dahin wenig beachteten Rand-
lage des Stadtteils umzubauen, hat einen nachhaltigen und 
positiven Impuls gesetzt. In diesem über Jahre mit proble-
matischen Entwicklungen behafteten Stadtteil trägt das 
Gebäude mit seiner neuen Nutzung erheblich zur Aufwer-
tung des Umfelds bei und steigert stadtintern die Wahrneh-
mung der Neckarstadt-West. Zugleich ist es eine überzeu-
gende Antwort darauf, wie historisch „belastete“ Gebäude, 
die noch dazu unter Denkmalschutz stehen, sinnvoll 
genutzt werden können. 

Kunstinstallation „Das ist meine Geschichte“ von Sabine Kammerl 
am Baugerüst während des Umbaus



Das MARCHIVUM dient nun als Speicher der Stadtge-
schichte und steht mit seinen Angeboten auf vielfältige 
Art und Weise der Öffentlichkeit zur Verfügung. Dabei hat 
sich das Erscheinungsbild vor Ort komplett gewandelt. Der 
NS-Bunker bleibt zwar als solcher erkennbar, insgesamt 
aber wirkt er nun durch seinen attraktiven gläsernen Auf-
bau gleichermaßen „demokratisiert“ und offen. Es ist eine 
Metamorphose der besonderen Art. Dies ist nicht zuletzt 
auch dem neu gestalteten Vorplatz zu verdanken, der mit 
seinen Bänken und den Schatten spendenden Bäumen 
zum Aufenthalt und zur Begegnung einlädt. Begünstigt 
durch seine topographische Lage direkt am Neckarufer und 
am Brückenkopf kann der Bunker als Bindeglied zwischen 
den beiden Stadtteilen Neckarstadt-West und dem benach-
barten Jungbusch dienen. Er fügt sich damit in die Achse 
der öffentlichen Einrichtungen beider Stadtteile ein.

Wie wurde die Öffentlichkeit in den Projektverlauf  
eingebunden? 
Zu Beginn der Baumaßnahmen wurde eine Ideenwerkstatt 
durchgeführt, an der Bürger, Schüler, das Quartiersma-
nagement der Neckarstadt-West und die Polizei mitwirk-
ten. Sie haben gemeinsam Ideen zur Gestaltung des städte-
baulichen Umfelds des Hochbunkers entwickelt. Diese 
Überlegungen flossen in die Auslobung eines städtebau-
lich-künstlerischen Wettbewerbs ein, der im November 

2016 stattfand. Zum Tag der Städtebauförderung im Mai 
2017 entstand dann die Kunstinstallation „Das ist meine 
Geschichte“ von der Künstlerin Sabine Kammerl: Nachts 
leuchteten Augenpaare von Mannheimer Persönlichkeiten 
und ein Schriftzug über den Neckar und waren bis zum 
Musikpark im Jungbusch zu erkennen. Ein besonderes 
Highlight im Zusammenhang mit der Einbindung der 
Öffentlichkeit war der MARCHIVUM-Blog, der über zwei 
Jahre hinweg in mehr als 153 Beiträgen den Umbau beglei-
tete. Die Beiträge des Blogs dienten dann auch als Grund-
lage für unsere Festschrift. Sie hat in Wort und Bild die 
Geschichte des Bunkers und anderer Luftschutzbauten in 
Mannheim sowie den Umbau zum MARCHIVUM doku-
mentiert. Die bereits vergriffene Festschrift kann auf unse-
rer Website www.marchivum.de kostenlos heruntergeladen 
werden. Zur Eröffnung haben wir außerdem eine Ausstel-
lung zum Thema präsentiert; Presse und Medien haben 
ausgiebig über Planung und Bau informiert. Die gezielte 
Einbindung der Öffentlichkeit in den Projektverlauf führte 
dazu, dass das MARCHIVUM als neues Haus sofort ange-
nommen wurde. Am Eröffnungstag, dem 18. März 2018, 
kamen über 13.000 Gäste. Begleitend dazu haben wir schon 
während des Umbaus begonnen, Führungen durch das 
Gebäude anzubieten, die sich auch nach der Eröffnung des 
MARCHIVUM größter Beliebtheit erfreuen.

Welche Impulswirkungen sind bereits jetzt spürbar,  
und wie wird es weiter gehen? 
Schon während der Planungs- und Bauphase stieß das 
 Projekt gerade auch im Stadtteil auf sehr positive Resonanz. 
Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurde deutlich, dass  
die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers das 
 MARCHIVUM als positiven Impuls für den Stadtteil begrü-
ßen. Sie haben uns Ideen und Anregungen zur Aufwertung 
des Quartiers gegeben, die wir bei der Umgestaltung des 
Außenbereichs des Bunkers zu berücksichtigen versucht 
haben. Der Vorplatz wurde vergrößert und hat nun auch 
dank seiner großzügigen Sitzgelegenheiten eine Aufent-
haltsqualität, von der auch die Nachbarschaft profitiert. 
Zugleich wurde die anliegende Straße auf eine Spur ver-
engt, die Gehwege wurden verbreitert. 

Gemeinsam mit dem Fachbereich Stadtplanung regen 
wir nun eine städtebauliche Projektstudie zur weiteren 
Belebung des Ortes an. Grundgedanke dabei ist, vis-à-vis 
zum MARCHIVUM ein gastronomisches Angebot bereit 
zustellen und vielleicht auch Einrichtungen für die Kreativ-
szene Mannheims anzusiedeln. Parallel dazu werden Pläne 
zur Belebung des nahen Neckarufers entwickelt. Die Stadt 
Mannheim beabsichtigt, Teile des Stadtteils als städtebau-
liches Sanierungsgebiet auszuweisen. Eine stadtinterne 
Steuerungsgruppe leistet hier eine hoch engagierte Arbeit 
für die Weiterentwicklung, und wir sind eingebunden.  
Ziel ist es, auch weiterhin Impulsgeber für die städtebau-
liche Entwicklung der Neckarstadt-West zu bleiben. 
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Das Forum Wissen wird in einzigartiger Weise 
Stadt und Universität miteinander verbinden: 
in einem offenen Forum, das das interdis-
ziplinäre Forschen und Lehren mit unseren 
Sammlungen ermöglicht und diesen Prozess 
des Wissen-Schaffens für die Öffentlichkeit 
sichtbar macht. Der innovative Wissenstrans-
fer in einem histo rischen Gebäude geschieht 
durch attraktive Ausstellungen und öffent-
liche Debatten.

Prof. Dr. Ulrike Beisiegel 
Präsidentin der Georg-August-Universität Göttingen  
zu dem Projekt „Forum Wissen“ | Seite 63

Die Nationalen Projekte des Städtebaus 
eröffnen allen Partnern der Stadtentwick-
lung in Bund, Ländern und Kommunen  
eine Vielzahl an Chancen, um überregional 
bedeutsame Projekte umzusetzen: Das 
Programm stärkt baukulturell heraus-
ragende oder denkmalgeschützte Objekte, 
fördert experimentelle Vorhaben und 
 unterstützt innovative Planungskonzepte 
und Verfahren – ein umfassender Ansatz.

Anne Katrin Bohle 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG)

Mit der Auszeichnung als Premiumprojekt 
der Nationalen Projekte des Städtebaus 
entwickelte dieses für die IBA Heidelberg  
so wichtige Projekt eine unglaubliche 
Dynamik. Allen am Projekt Beteiligten  
ist die Bundesförderung ein Ansporn, um  
zu zeigen, wie die NEXT PRACTICE einer 
Freiraumgestaltung aussehen wird.  
Wir sind auf einem ausgezeichneten Weg.

Prof. Michael Braum 
Geschäftsführer IBA Heidelberg zu dem Projekt  
„Der andere Park – Grünes Band des Wissens für  
die Campbell Barracks“ | Seite 72

Der Ideenwettbewerb Hafenquartier Cott-
bus ist ein wichtiger Baustein für die Umset-
zung des IBA-Projektes „Cottbuser Ostsee“. 
Die fünf prämierten Beiträge des europa-
weit ausgelobten Verfahrens sind Maßstab 
für die weitere städtebauliche und gestal-
terische Entwicklung des künftig größten 
Gewässers Brandenburgs. Es entsteht ein 
urbaner Stadthafen, der für eine nachhaltige 
Entwicklung der Tagebaufolgelandschaft 
steht und dem Cottbuser Ostsee einen ganz 
eigenen Charakter verleiht.

Prof. Dr. Rolf Kuhn 
ehemaliger Geschäftsführer IBA Fürst-Pückler-Land  
2000–2010 zu dem Projekt „Städtebaulicher Wettbewerb 
Hafenquartier Cottbus“ | Seite 47

Die beiden Projekte „Neue Mitte ERBA“  
und „Ein Platz für die Jugend und Begeg-
nung der Generationen“ ermöglichen es uns, 
das Gelände der ehemaligen Spinnerei und 
Weberei ERBA zu neuem Leben zu erwecken. 
Bereits jetzt ist erkennbar, welche Wirkung 
von dem Gesamtprojekt ausgeht: So ist bei-
spielsweise der Platz der Neuen Mitte samt 
Schornstein und Comptoir-Gebäude schon 
heute ein beliebter Treffpunkt, nicht nur  
für Liebhaber des ERBA-Areals.

Michael Lang  
Oberbürgermeister der Stadt Wangen im Allgäu zu den  
Projekten „Entwicklung des Kulturdenkmals Baumwoll-
spinnerei“ und „Erhalt, Wiedernutzung und Entwicklung 
des Kulturdenkmals Baumwollspinnerei“ | Seite 115 – 116

Stimmen zum
Programm
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Das Flussbad Berlin ist ein einzigartiges 
und innovatives Stadtentwicklungsprojekt, 
entstanden aus bürgerschaftlichem Enga-
gement, auf das wir im Land Berlin sehr stolz 
sind. Durch die Visionen und tatkräftige 
Unterstützung vieler Beteiligter wird die 
lange geplante Umgestaltung des Spreearms 
nun Wirklichkeit. So entsteht im Herzen des 
historischen Berlins ein neuer, attraktiver 
Lebensraum mit verbesserter Wasserqualität 
und positiven Auswirkungen auf das Stadt-
klima.

Katrin Lompscher 
Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Berlin 
zu dem Projekt „Flussbad Berlin“ | Seite 35

Der Mitwirkungsprozess „Deine Geest“ 
hat einen Schatz an Bürgerprojekten gene-
riert, welche die Landschaftsachse Horner 
Geest nach und nach zum Leben erwecken. 
Weitere sichtbare Zeichen zur Aufwertung 
der Grünen Infrastruktur sind erste Initial-
flächen für Blühwiesen sowie Schlüsselpro-
jekte, die Freiräume erstmalig öffentlich 
nutzbar und durchgängig machen. Schon 
heute sind deutliche Impulse spürbar –  
in benachbarten Stadtentwicklungsprojek-
ten aber auch in den Köpfen der Menschen.

Dr. Cornelia Peters 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt der Hansestadt 
Hamburg zu dem Projekt „Stadt trifft Landschaft:  
Entwicklung der Landschaftsachse Horner Geest“ | Seite 67

Viele Menschen, die sich das Kultur- und 
Initiativenhaus in Greifswald anschauen, 
finden das zivilgesellschaftliche Engage-
ment und die öffentliche Anteilnahme am 
Projekt beeindruckend. Ohne die Förderung 
durch das Programm Nationale Projekte  
des Städtebaus hätte das Projekt so nicht 
umgesetzt werden können.

Thomas Schmidt 
Geschäftsführer Straze zu dem Projekt  
„Kultur- und Initiativenhaus ‚Zum Greif‘“ | Seite 65

Das Dachgewächshaus steht für eine nach-
haltige städtische Produktion: Was oben auf 
dem Dach angepflanzt wird, wird unten auf 
dem Altmarkt konsumiert. Da das Dachge-
wächshaus zudem komplett in dem Gebäu-
dekreislauf eingebunden ist, nutzen wir alle 
Ressourcen bestmöglich: Wasser, Wärme, 
Abwärme und Energie.

Sabine Lauxen 
Beigeordnete der Stadt Oberhausen zu dem Projekt  
„Altmarktgarten – ein gebäudeintegriertes Dachge wächshaus 
zur nachhaltigen Pflanzenproduktion“ | Seite 95

Die Fördergelder des Bundes geben uns  
die Möglichkeit, die Wilhelmsburg aus 
ihrem Dornröschenschlaf zu erwecken und 
zu beleben. Das Interesse an der Burg ist  
mit den umgesetzten Maßnahmen stetig 
gestiegen. Die Fördermittel haben somit 
entscheidende Impulse für die Zukunft der 
Burg gesetzt und darüber hinaus die städte-
bauliche und kulturelle Entwicklung Ulms 
erheblich bereichert. Die Vergangenheit  
hat damit wieder eine spannende Zukunft.

Tim von Winning 
Bürgermeister Stadtentwicklung, Bau und Umwelt,  
Stadt Ulm zu dem Projekt „Entwicklung der Zitadelle 
Wilhelmsburg“ | Seite 113

 Stimmen zum Programm  21



Förderprojekte
2014 – 2017



100 km

Wuster-
mark | 124

Gelsenkirchen | 56
Bochum | 42

Duderstadt | 50

Stralsund | 109

Fürth | 55 

Flensburg | 53

Bad 
Franken-
hausen | 26

Bad 
Muskau
28

Aalen | 24

Höxter | 76

Freiburg im 
Breisgau | 54

Berching | 34

Burghausen | 45

Thurnau | 111

Bebra | 31

Bottrop | 43

Köln
83–84

Ober-
hausen | 95

Koblenz | 82

Leipzig | 86

Dessau-Roßlau | 49

Gotha | 61

Mannheim | 91

Ulm | 113

Herrieden | 75

Mölln
92

Kempten | 80

Regensburg
101–102

Rüdersdorf
bei Berlin | 104

Kassel
78–79

Rostock
103

Alfeld (Leine) | 25

Goslar | 59–60

Lüneburg | 90

Kerpen
81

Porta Westfalica | 97

VG Loreley | 87

Paderborn | 96

Lübeck | 89

Saarbrücken | 105

Hoyers-
werda | 77

Lutherstadt
Wittenberg | 123

Göttingen | 62–63
Bad Karlshafen

27

Bremen | 44

Gera | 57

Wismar | 122

Essen | 52

Gießen | 58

Grasellen-
bach | 64

Heidelberg | 72

Schweinfurt
108

Weimar
117–118

Cottbus
47

Eggenfelden | 51

Amt 
Wachsen-
burg | 114

Wilhelms-
haven | 121

Quedlinburg | 99–100
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im Allgäu
115–116

Herford
73–74

Berlin
35–39

Nürnberg | 94

Bamberg
29–30

Darmstadt | 48

Stuttgart | 110 Weinstadt | 119

Lörrach | 88

München | 93

Bernau
bei Berlin
40–41

Greifswald | 65

Hannover | 70

Castrop-Rauxel | 46

Überherrn
112

Krefeld | 85

Havixbeck | 71

Probstzella | 98

Saarburg | 106

Hamburg
66–69

Weißenfels | 120

Schwarzburg | 107

Bendorf | 32–33

Projekte 2014 

Projekte 2015 

Projekte 2016 

Projekte 2017 
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In direkter Nachbarschaft zur Stadthalle Aalen wird das 
Limesmuseum als ein wichtiger Baustein des kulturhisto
rischen Angebotes der Region saniert und städtebaulich  
aufgewertet.

Das Römerkastell Aalen ist Bestandteil des UNESCO-
Welterbes Obergermanisch-Raetischer Limes. Umgeben 
von Wohnbebauung befindet sich auf der Fläche des ehe-
maligen Kastells Deutschlands größtes Römermuseum.  
Es besteht aus dem Limesmuseum und dem Archäologie-
park mit freigelegten Grundmauern. 

Projektlaufzeit 2014 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 5.044.700 Euro

Bundesmittel 2.400.000 Euro

Kommunale Mittel 2.644.700 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

AALEN / Baden-Württemberg

Limesmuseum –  
Aktivierung des Stadtquartiers

Das Limesmuseum wurde 1964 errichtet und 1980 
wesentlich erweitert. Mit dem Bundesprogramm wird 
die notwendige energetische und technische Sanierung 
der Gebäudehülle gefördert. In diesem Zuge wird auch 
der Eingangsbereich des Museums an die Bedürfnisse der 
stetig steigenden Besucherzahlen und die Vermittlungs-
angebote des Museums angepasst. Der Bund unterstützt 
die Stadt Aalen darüber hinaus bei der Entwicklung einer 
Strategie, um das städtebauliche Umfeld aufzuwerten 
und das Museum an die Altstadt anzubinden. Dazu zählt 
eine sichtbare Vernetzung der Grün- und Freiflächen des 
Limesmuseums mit der Innenstadt. 

Die Maßnahmen stellen die Weichen für die Zukunft dieser 
einzigartigen Einrichtung im süddeutschen Raum: Das 
Museum soll als Anlaufpunkt für die römische Geschichte 
langfristig gestärkt werden und das Stadtquartier beleben.
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Die touristische Zugänglichkeit der von Walter Gropius im 
Stil der klassischen Moderne gestalteten Fabrikanlage wird 
verbessert und mit dem laufenden Produktionsbetrieb in 
 Einklang gebracht. 

Das Fagus-Werk ist als Ursprungsbau der modernen Indus-
triearchitektur seit vielen Jahren ein attraktives Ziel für 
Fachbesucher sowie kultur- und architekturinteressierte 
Gäste. Der Gebäudekomplex wurde ab 1911 nach Plänen 
von Walter Gropius errichtet und zeichnet sich besonders 
durch die Produktionshalle mit ihren stützenlosen und 
vollständig verglasten Ecken aus. Diese Bauweise wurde 

Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Kleinstadt

Förderfähige Kosten 1.433.521 Euro

Bundesmittel 1.290.169 Euro

Kommunale Mittel 144.444 Euro

Themenschwerpunkt  Denkmalensembles und 
bauliche Kulturgüter

ALFELD (LEINE) / Niedersachsen

Restaurierung und Modernisierung  
des UNESCO-Weltkulturerbes Fagus-Werk

später zu einem Markenzeichen der Bauhausarchitektur. 
Das Fagus-Werk ist seit 2011 UNESCO-Weltkulturerbe und 
wird bis heute als Produktionsstätte für Schuhleisten, Elek-
tronik und Maschinenbau genutzt. Im ehemaligen Lager-
haus des Komplexes befindet sich die Fagus-Gropius-Aus-
stellung, die bereits im Jahr 2000 als öffentliche Ausstellung 
eingerichtet wurde. 

Mit Hilfe des Bundesprogramms wird die Erschließung 
des Gebäudes und des Außengeländes für Besucher ver-
bessert und mit dem laufenden Produktionsbetrieb in 
 Einklang gebracht. Das Erscheinungsbild der Anlage wird 
angesichts des Bauhaus-Jubiläums 2019 verbessert, und 
bisher nicht touristisch erschlossene Bereiche werden 
 barrierefrei zugänglich gemacht. Außerdem werden Maß-
nahmen zur Verbesserung des Brandschutzes und zur 
Energieeinsparung realisiert. 

In der Stadtentwicklungsplanung der Stadt Alfeld (Leine) 
bilden Altstadt und Fagus-Werk zwei Pole, die über den 
Bahnhof als „Eingangstor zur Stadt“ miteinander verbun-
den sind. Diese städtebauliche Achse soll mithilfe des Pro-
jekts weiter gestärkt werden. 
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Der Schiefe Turm von Bad Frankenhausen wird als stadt
bildprägendes Gebäude und als eine Hauptattraktion der 
Kyffhäuserregion gesichert und vor dem Abbruch bewahrt.

Bei dem heute als Schiefer Turm von Bad Frankenhausen 
bekannten Wahrzeichen der Stadt handelt es sich um den 
Kirchturm der heute lediglich als Ruine erhaltenen Kirche 
„Unser Lieben Frauen am Berge“. Sie wurde auf den Funda-
menten eines romanischen Bauwerks im gotischen Stil 
1382 fertig gestellt. Der Turm hat eine Gesamthöhe von 
55 Metern und ist um 5,14 Grad geneigt. Die Schiefstellung 
des Turmes und des massiven Turmschaftes ist im interna-
tionalen Maßstab einmalig. Da die Ursachen hierfür nicht 

Projektlaufzeit 2014 – 2016

Stadt-/Gemeindetyp Kleine Kleinstadt

Förderfähige Kosten 1.055.555 Euro

Bundesmittel 703.707 Euro

Kommunale Mittel 351.848 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

BAD FRANKENHAUSEN / Thüringen

Oberkirche Bad Frankenhausen –  
Der Schiefe Turm 

in üblichen Baugrundschwächen, sondern in permanent 
ablaufenden geologischen Prozessen liegen, hat der Turm 
auch in der Wissenschaft großes Interesse geweckt. 

Im Vorfeld konnten auf Grundlage von großem bürger-
schaftlichen Engagements und Spenden bereits mehrere 
geologische Untersuchungen durchgeführt und erste 
Maßnahmen für die Sicherung umgesetzt werden. 

Das Bundesprogramm förderte Maßnahmen für die dauer-
hafte Standsicherung des Turmes. Sie sollen verhindern, 
dass der Turm sich immer weiter neigt und einstürzt. Dazu 
gehören unter anderem die Stabilisierung durch Außen-
fundamente und Maßnahmen an der Mauerwerkssubstanz. 

Das Projekt wurde von 2014 bis 2016 realisiert. Der Turm 
wurde im Sommer 2016 feierlich eingeweiht.
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Durch Reaktivierung und Umbau einer Schleuse kann das 
städtebaulich prägende Hafenbecken der Stadt Bad Karls
hafen wieder in Betrieb genommen werden. Die Öffnung des 
Hafenbeckens zur Weser ist Ausgangspunkt für die künftige 
städtebauliche und touristische Aufwertung der Stadt.

Das historische Hafenbecken der barocken Planstadt   
Bad Karlshafen ist seit den 1930er-Jahren von der Weser 
abgeschnitten und versandet. Galt damals der Hafen als 
nicht mehr benötigter Umschlagplatz für Güter, so fehlt 
er heute als Anziehungspunkt für Wasser-, Tages- und 
Ferientouristen.

Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Landgemeinde

Förderfähige Kosten 6.111.111 Euro

Bundesmittel 5.500.000 Euro

Kommunale Mittel 680.993 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

BAD KARLSHAFEN / Hessen

Wiederanbindung des  
historischen Hafens an die Weser

Damit der schiffbare Anschluss an die Weser wieder her-
gestellt werden kann, müssen die Schleuse reaktiviert und 
bauliche Maßnahmen im Umfeld des Hafenbeckens umge-
setzt werden. Im Einzelnen geht es um die Unterquerung 
der Bundesstraße B 80 sowie die Wiederherstellung des 
Kanals zwischen der historischen Schleuse und einer neuen 
Vorschleuse im Hafenbecken. Diese Maßnahmen werden 
mit Hilfe des Bundesprogramms umgesetzt. Darüber hin-
aus gilt es insbesondere die unterschiedlichen Akteure und 
Eigentümer – Bund, Land, Kommune und Bürgerschaft – in 
diesen langfristigen und komplexen Prozess einzubeziehen.

Flankierend zu den Privatmaßnahmen im Altstadtbereich 
im Rahmen des Programms Städtebaulicher Denkmal-
schutz sowie der Hafenmauersanierung durch das Land 
Hessen möchte die Stadt Bad Karlshafen ihre historisch-
baukulturelle Bedeutung wieder zur Geltung bringen. Sie 
will dadurch der demografischen Entwicklung und dem 
damit verbundenen unübersehbaren Leerstand entgegen-
wirken. Die Planungen beruhen auf einem Stadtmarke-
tingprozess und -konzept für Bad Karlshafen/Helmars-
hausen und werden durch ein regionalwirtschaftliches 
Gutachten gestützt.
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Der Bereich des ehemaligen Grenzvorplatzes in Bad Muskau 
wird in Form eines Hybriden zwischen Platz und Garten neu 
definiert. Die städtebaulichen Wunden der Vergangenheit 
werden somit beseitigt. 

Der ehemalige Grenzvorplatz in Bad Muskau befindet sich 
an der Schnittstelle von Stadtraum und Parklandschaft der 
UNESCO-Welterbestätte Muskauer Park. Er ist zugleich 
Eingangsbereich für Besucher der Welterbestätte Muskauer 
Park und Zugang für Besucher aus Polen.

Projektlaufzeit 2014 – 2017

Stadt-/Gemeindetyp Landgemeinde

Förderfähige Kosten 1.666.700 Euro

Bundesmittel 1.500.000 Euro

Kommunale Mittel 166.700 Euro

Planungswettbewerb nicht Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt  Grün in der Stadt

BAD MUSKAU / Sachsen

Umgestaltung des ehemaligen Grenzvorplatzes

Mit der Einstellung der stationären Grenzkontrollen 
zur Republik Polen wurden die Gebäude der Grenzab-
fertigungsanlagen rückgebaut. Eine Neugestaltung der 
Flächen erfolgte dabei nicht. 

Bereits 2011 führte die Stadt Bad Muskau einen städtebau-
lichen Wettbewerb durch, dessen Ergebnis bis zur Geneh-
migungsplanung weiterentwickelt wurde. Mit Mitteln des 
Bundesprogramms wurde die bauliche Umsetzung dieses 
Entwurfs gefördert. Zum Projektumfang gehören die 
Platzflächen am Brückenkopf (Verbindung nach Polen), 
die Übergänge in den Schloss- und Badepark entlang der 
Neiße sowie der angrenzende Straßenzug der Görlitzer 
Straße. Der neue, mit Naturstein belegte Platz erschließt 
Besuchern den Park und schafft Raum für Veranstaltun-
gen. Der gegenüberliegende Bereich wird zum städtischen 
Garten mit großzügig abgesetzten Pflanzinseln mit integ-
rierten Sitzgelegenheiten . 

Das Projekt wurde zwischen 2014 bis 2016 realisiert.  
Der neue Grenzvorplatz wurde im Frühjahr 2017 feier-
lich eingeweiht.
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Die Klosteranlage St. Michael wird nachhaltig saniert und  
die aus statischen Gründen für die Öffentlichkeit gesperrte 
Klosterkirche wieder zugänglich gemacht. Die zum UNESCO 
Welterbe gehörende Anlage kann auf eine über 1000jährige 
Geschichte zurückblicken und so für künftige Generationen 
bewahrt werden.

Mit der Klosterkirche St. Michael und dem international 
bekannten Deckengemälde Himmelsgarten zählt die ehe-
malige Benediktinerabtei auf dem Michaelsberg zu einem 
der wichtigsten Denkmäler in der UNESCO-Welterbestadt 

Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 10.939.000 Euro

Bundesmittel 5.400.000 Euro

Kommunale Mittel 1.230.000 Euro

Weitere Mittel 1.714.500 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

BAMBERG / Bayern

Sanierung der Klosteranlage St. Michael  
und Errichtung eines Informationszentrums

Bamberg. Zum Kloster gehören eine barocke Gartenan- 
lage und mehrere Wirtschaftsgebäude mit Weinberg und 
Streuobstwiesen. Sie markieren den Übergang von der  
Altstadt in die historische Kulturlandschaft. Die Kloster-
anlage feiert 2015 ihr 1000-jähriges Bestehen. 

Grundlegende Untersuchungen hatten ergeben, dass  
die Klosterkirche akut einsturzgefährdet war, sodass sie 
2012 geschlossen werden musste. Weitere Schäden an  
Fassaden, Stützmauern und Außenanlagen des Klosters 
machten den akuten Handlungsbedarf deutlich. Die Stadt 
Bamberg erhält für die Sanierung der gesamten Klosteran-
lage neben der Förderung durch den Bund weitere Mittel 
von Land und von Dritten. Mit finanzieller Unterstützung 
aus dem Bundesprogramm werden die Sanierung der Fas-
saden von Abtei-, Konvent- und Wirtschaftsgebäude, die 
Stabilisierung der Klosterkirche und die Einrichtung eines 
Informationszentrums mit Stiftsladen umgesetzt, um dem 
großen öffentlichen Interesse während der Sanierungs-
arbeiten Rechnung zu tragen und eine Anlaufstelle für 
Touristen zu schaffen. 

 2015 / Bayern  29

 2
01

5 



Projektlaufzeit 2017 – 2021

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 2.503.000 Euro

Bundesmittel 2.000.000 Euro

Kommunale Mittel 503.000 Euro

Planungswettbewerb  Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Konversion von Militärflächen

BAMBERG / Bayern

Kulturquartier Lagarde

Die Lagarde-Kaserne soll sich zu einem urbanen, gemischt 
genutzten Stadtquartier entwickeln. Neben Wohnange-
boten für unterschiedliche Nutzergruppen und einem IT-
Quartier mit dem Digitalen Gründerzentrum als Anzie-
hungspunkt soll mit einem Kultur- und Kreativquartier 
eine attraktive und lebendige Mitte im neuen Stadtteil 
entstehen. Mit Mitteln des Bundesprogramms wird der 
Vorplatz im Süden der denkmalgeschützten „Reithalle“ als 
städtebauliches Entrée für das Gelände gestaltet. Ein städte-
baulich-freiraumplanerischer Wettbewerb soll die Basis 
für eine möglichst hohe gestalterische Qualität schaffen. 

Der „Kulturhof“ nördlich der Reithalle wird parallel mit 
Mitteln der Städtebauförderung zu einem öffentlichen 
Quartiersplatz mit hoher Aufenthaltsqualität entwickelt. 
Er deckt mit der unterhalb des Platzes geplanten Quar-
tiersgarage den Parkraumbedarf für die vorgesehenen 
angrenzenden öffentlichen Veranstaltungsgebäude.
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Mit dem Projekt „Kulturquartier Lagarde“ entsteht eine 
attraktive Quartiersmitte für den LagardeCampus –  
ein Anziehungspunkt für den Osten der Stadt.

Die Lagarde-Kaserne liegt im Bamberger Osten. Sie ver-
fügt über einen attraktiven historischen Gebäudebestand 
sowie große Potenziale für Neubau. Als Konversionspro-
jekt kommt der Kaserne eine bedeutende Rolle in der 
Stadtentwicklung zu. In einem beispielgebenden Pla-
nungsverfahren hat die Stadt Bamberg unter umfassen-
der Einbindung der Öffentlichkeit einen Rahmenplan  
für die städtebauliche Entwicklung bis 2035 erarbeitet. 



Nach dem Verlust seiner Funktion als Grenzbahnhof wird 
der Bahnhof Bebra als lebendiger Ort der Erinnerung an 
Technik, Eisenbahnhistorie und deutschdeutsche Geschichte 
revitalisiert.

Seit dem 19. Jahrhundert stellte der Bahnhof Bebra einen 
der herausragenden und größten Bahnknotenpunkte 
Deutschlands dar. Während der deutschen Teilung war  
er einer der wenigen Transitbahnhöfe zur DDR und nach 
West-Berlin. Er prägte das Stadtbild von Bebra, das als 
Eisenbahner-Stadt bekannt war. Nach der Wiedervereini-
gung und den Veränderungen von Verkehrsströmen ist 

Projektlaufzeit 2015 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Größere Kleinstadt

Förderfähige Kosten 3.888.889 Euro

Bundesmittel 3.500.000 Euro

Kommunale Mittel 388.889 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

BEBRA / Hessen

Bahnhof Bebra – Neunutzung des Denkmals  
der Industriekultur und Zeitgeschichte
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die Bedeutung des als Industriedenkmal eingetragenen 
Bahnhofs heute weitgehend auf den Güterverkehr be -
schränkt. Wesentliche Bereiche wie zum Beispiel das 
Empfangsgebäude in Insellage sind als Folge davon brach 
gefallen.

Im Rahmen des Bundesprogramms wird der Bahnhof 
Bebra als Teil des städtischen Selbstverständnisses und 
als Identifikationspunkt gestärkt. Charakteristische 
Gebäude werden instandgesetzt und erhalten neue Nut-
zungen. Im Empfangsgebäude werden Ausstellungsbe-
reiche, Dienstleistungsangebote und Büros unterge-
bracht. Der Lokschuppen wird samt Drehscheibe und 
Gleisfächer zu einem eindrucksvollen Veranstaltungs-
raum umgestaltet. So entstehen Orte, die die Erinnerung 
an Technik, Eisenbahnhistorie und deutsche-deutsche 
Geschichte lebendig halten. 

Neben den technischen Anforderungen des Industrie-
denkmals stehen hier auch die gesellschaftlichen Aspekte 
der deutschen Nachkriegsgeschichte und des Kalten 
Krieges im Vordergrund. Die Revitalisierung des Bahn-
hofs soll dazu beitragen, das Gedenken an die deutsche 
Teilung wachzuhalten.



Projektlaufzeit 2014 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Kleinstadt

Förderfähige Kosten 2.780.000 Euro

Bundesmittel 2.500.000 Euro

Kommunale Mittel 280.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

BENDORF / Rheinland-Pfalz

Entwicklung der historischen Gießhalle  
Sayner Hütte
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herausragendes Beispiel der frühen Industriekultur und 
zugleich ein wichtiger Bestandteil der Sayner Kultur-
landschaft.

2003 erwarb die Stadt Bendorf das Denkmalareal Sayner 
Hütte, um das einmalige Ensemble aus frühindustrieller 
Zeit für die Öffentlichkeit zu erhalten und in eine stabile 
Zukunft zu führen. Mit der Neuausrichtung des kultur-
touristischen Betriebes entwickelt die Stadt die Sayner 
Hütte zu einem Vermittlungs- und Erlebnisort, aber auch 
zu einem Ort der Innovation im Bereich Metallhandwerk 
und -design. Es entsteht ein Zentrum für die Darstellung 
und Erforschung des europäischen Eisenkunstgusses in 
Kooperation mit Hochschulen und Wirtschaftsverbänden. 
Industrie- und baugeschichtliche Untersuchunge, die  
im Rahmen des ersten Förderabschnitts mit Mitteln des 
 Bundesprogramms gefördert werden, brachten wertvolle 
Erkenntnisse über die Bedeutung des Hochofens und der 
Gießhalle, die bei der Restaurierung und Inszenierung 
berücksichtigt werden.

Die Sayner Hütte ist eine der bedeutendsten preußischen 
Eisenhütten des 19. Jahrhunderts. Das Denkmalensemble 
wird nachhaltig entwickelt und in ein touristisches Gesamt
konzept der Kulturlandschaft Sayn eingebettet. 

Aufgrund ihres Eisenkunstgusses ist die Sayner Hütte in 
Bendorf seit dem 19. Jahrhundert international bekannt. 
Diese Fertigkeit wurde bereits beim Bau der Gießhalle 
selbst sichtbar. Ihre Tragkonstruktion aus vorgefertigten 
Eisenguss-Bauelementen ist einer dreischiffigen Basilika 
nachempfunden. Im Umfeld der Gießhalle hat sich ein 
Ensemble von Bauten und Relikten erhalten. Es ist ein 



Projektlaufzeit 2017 – 2021

Stadt-/Gemeindetyp Größere Kleinstadt

Förderfähige Kosten 1.670.000 Euro

Bundesmittel 1.500.000 Euro

Kommunale Mittel 170.000 Euro

Themenschwerpunkt  Sonstiger

BENDORF / Rheinland-Pfalz

Sayner Hütte
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Auf Grundlage des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
und der für den Ortsteil Sayn formulierten Entwicklungsziele 
wird das Umfeld der ehemaligen preußischen Eisenhütte 
aufgewertet und barrierefrei erschlossen. 

Für eine langfristige und nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung der Sayner Hütte sind die Gestaltung des Denk-
malareals und die städtebauliche Verknüpfung mit dem 
Ortsteil Sayn notwendig. Der bestehende städtebauliche 
Entwicklungsplan soll im Rahmen der Förderung für die-
sen Ortsteil fortgeschrieben werden. Er dient der Stadt 
Bendorf als Grundlage, um die Hütte mit der einmaligen 
Denkmallandschaft Sayn zu verbinden sowie touristische 
und wirtschaftliche Potenziale für den gesamten Ort zu 
erschließen. Damit werden sowohl für die Sayner Hütte,   

die 2010 als Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbau-
kunst ausgezeichnet wurde, für das gesamte Denkmal areal 
als auch für die Stadtteilentwicklung wichtige Impulse 
gesetzt.

Zunächst ist in diesem zweiten Förderabschnitt die Siche-
rung des unmittelbar östlich ansteigenden Hanges und 
der Stützmauern notwendig. Daran anschließend sorgt 
die Aufwertung des direkten Umfeldes des Hochofenge-
bäudes und der Gießhalle zugleich auch für eine denk-
malverträgliche barrierefreie Erschließung des Hoch - 
ofens selbst sowie des Hütten- und Erzplatzes mit ihren 
unterschied lichen Niveaus. Im angrenzenden Arkaden-
gebäude werden nach der Sanierung Servicebereiche für 
die Gießhalle und Ausstellungsflächen für die europaweit 
bedeutende Sammlung von Kunstguss entstehen.



Projektlaufzeit 2015 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Kleine Kleinstadt

Förderfähige Kosten 2.100.000 Euro

Bundesmittel 1.400.000 Euro

Kommunale Mittel 210.000 Euro

Weitere Mittel 490.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

BERCHING / Bayern

Sanierung der Benediktinerabtei Plankstetten

34  Bayern /2015 
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ökonomischen und sozialen Ausrichtung als „grünes“ 
Kloster Plankstetten bekannt. Seit 1998 wird die Abtei in 
mehreren Bauabschnitten umfassend saniert. 

Die im Zuge der Sanierung geplante Errichtung eines Mehr-
zweckgebäudes mit Pfarr- und Verwaltungsräumen sowie 
Gästezimmern wird durch das Bundesprogramm gefördert. 
Bei dem Neubau werden innovative bauliche Techniken 
mit althergebrachten Baumaterialien kombiniert. Er dient 
zudem der topographischen Sicherung des Westhangs  
und somit des gesamten historischen Gebäudebestands  
der Benediktinerabtei an der Westseite des Klosters.

Langfristig soll die Sanierung der historisch und architek-
tonisch bedeutenden Klosteranlage zu einer Belebung  
der Stadt Berching und des Tourismus vor Ort im Sinne 
des aktuellen Stadtentwicklungskonzeptes beitragen. 

Als eine der größten aktiven Klosteranlagen Deutschlands 
wird die Benediktinerabtei Plankstetten saniert und an eine 
zeitgemäße Nutzung herangeführt. Schwerpunkte der Um 
setzung sind Energieeffizienz, Brandschutz und Barriere
freiheit im Baudenkmal sowie die Weiterentwicklung der 
Klosterbetriebe.

Die Benediktinerabtei Plankstetten besteht seit Mitte des 
12. Jahrhunderts und hat die wirtschaftliche, kulturelle 
und geistliche Ausrichtung der Gemeinden des Sulz- und 
Altmühltals seit jeher mitgeprägt. Neben ihrer historischen 
Bausubstanz ist die Abtei aufgrund ihrer ökologischen, 



Projektlaufzeit 2014 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 4.000.000 Euro

Bundesmittel 2.600.000 Euro

Kommunale Mittel 1.400.000 Euro

Themenschwerpunkt   Grün in der Stadt

BERLIN / Berlin

Flussbad Berlin
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Der Spreekanal im historischen Zentrum Berlins soll auf 
Basis eines breiten bürgerschaftlichen Engagements eine 
neue städtebauliche Funktion erhalten und zu einem einzig
artigen Flussbad mit hohem ökologischen Anspruch werden.

Das „Flussbad Berlin“ ist ein dreiteilig angelegtes Stadtent-
wicklungsprojekt entlang des Spreekanals in der Stadtmitte 
von Berlin: Im unteren Bereich soll sich dieser Seitenkanal 
der Spree im historischen Zentrum auf 750 Metern in eines 
der größten frei zugänglichen Schwimmbäder verwandeln. 
Zur natürlichen Reinigung des Flusswassers sind eine Bio-
top-Landschaft im oberen Bereich des insgesamt 1,6 Kilo-
meter langen Wasserlaufs und ein Schilfbecken im mittle-
ren Bereich vorgesehen. Es entstehen neue Stadträume  
und ein grünes Band durch den historischen Kern der Stadt 
Berlin. Die bereits 1998 entwickelte Idee eines Flussbades 
ist mittlerweile als Bürgerinitiative in der Berliner Stadtge-
sellschaft angekommen.

Der Bund fördert Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
des städtebaulichen Konzepts unter Berücksichtigung der 
besonderen Rahmenbedingungen, die unter anderem 
durch den UNESCO-Welterbestatus der Museumsinsel 
bestehen. Darüber hinaus wird auch die technische Reali-
sierbarkeit, beispielsweise durch die Errichtung eines Ver-
suchsfilters im Kanal, als wesentliche Voraussetzung für 
eine zukünftige Umsetzung geprüft. Alle Schritte erfolgen 
unter Einbeziehung einer breiten Öffentlichkeit, wodurch 
die gegenwärtige zivilgesellschaftliche Trägerschaft und 
die Prinzipien einer partizipativen Arbeitsweise bei der 
Planung und baulichen Umsetzung gestärkt werden.



Projektlaufzeit 2015 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 3.800.000 Euro

Bundesmittel 2.500.000 Euro

Kommunale Mittel 1.300.000 Euro

Weitere Mittel 620.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

BERLIN / Berlin

Hansaviertel Berlin – Stadt von Morgen

36  Berlin /2015 
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Ziel des Projektes ist die behutsame InWertSetzung und 
Stärkung der städtebaulichen und architektonischen Quali
täten des Hansaviertels als herausragendes Zeugnis der 
Architektur der Nachkriegsmoderne durch bauliche Maß
nahmen an denkmalgeschützten Gebäuden und Freiflächen. 

Das heutige Hansaviertel entstand im Rahmen der „Inter-
bau – Internationale Bauausstellung Berlin 1957“ und ist 
eines der bedeutendsten und für seine Zeit innovativsten 
Beispiele des Städtebaus der Nachkriegszeit in Deutsch-
land. Unter dem Schlagwort „Stadt von Morgen“ wurde die 
Ausstellung zu einem Prestigeobjekt für die Selbstdarstel-
lung der westlichen Moderne. Das als Gesamtanlage in die 

Denkmalliste des Landes Berlin eingetragene Areal vereint 
Bauten verschiedener Gattungen, deren Architektur und 
Vielfalt von herausragender Bedeutung sind. 

Das Bundesprogramm fördert mit der Grundsanierung 
der Hansabücherei und ihrem Atriumgarten, der stati-
schen Sicherung und baulich innovativen Sanierung der 
Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche aus rohem Beton 
sowie der denkmalgerechten Erneuerung des Vorplatzes 
der Akademie der Künste wesentliche Orte des öffentli-
chen Lebens im Hansaviertel. Zum langfristigen Abbau 
von funktionalen, baulichen und städtebaulichen Defi-
ziten wurde ein Konzept zu Revitalisierung des Hansa-
platzes gefördert. 

Das Projekt wird durch zahlreiche Akteure und eine brei-
tes bürgerschaftliches Engagement für das Hansaviertel 
getragen. Die Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche wurde 
im Juni 2018 nach ihrer Sanierung mit einem Festgottes-
dienst wieder eröffnet.
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Die Öffnung des weltbekannten ehemaligen Flughafengebäu
des Tempelhof für Veranstaltungen und touristische Nutzun
gen ist Teil der Gesamtstrategie zur Neuordnung der Gebäude 
und des Flugfeldes. Die Sanierung des Kopfbaus West und des 
Towers bilden einen wichtigen Meilenstein in diesem Prozess.

Das denkmalgeschützte Flughafengebäude aus den 1930er-
Jahren gehört mit einer Gesamtfläche von 300.000 Quadrat-
metern noch immer zu den größten Bauwerken der Welt. 
Bis heute kann der 1,2 Kilometer lange Gebäuderiegel mit 
seiner einzigartigen wie vielschichtigen Geschichte nur 

Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 7.783.000 Euro

Bundesmittel 4.000.000 Euro

Kommunale Mittel 3.783.000 Euro

Planungswettbewerb Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

BERLIN / Berlin

Öffnung des Flughafengebäudes  
Tempelhof – Tower THF

durch Besucherführungen oder in exklusiven Veranstal-
tungen erlebt werden. Seit dem Ende des Flugbetriebs 2008 
wird das Gebäude behutsam saniert, um es zu öffnen und 
lebendig zu gestalten. Gebäude und Flugfeld erfahren dabei 
eine inhaltliche Neuordnung. 

Das Projekt „Tower THF“ ist ein wichtiger Baustein in 
diesem Prozess. Im Rahmen des Förderprojektes werden 
Teile des westlichen Kopfbaus mit dem Tower des ein-
stigen Zentralflughafens Tempelhof statisch ertüchtigt, 
denkmalgerecht saniert, barrierefrei umgebaut und als 
Erlebnisraum öffentlich erfahrbar macht. Die sensible 
architektonische Inszenierung basiert auf einem Pla-
nungswettbewerb. Der Höhepunkt der Neugestaltung ist 
ein eindrucksvoller Rundumblick vom Tower und der 
zukünftigen Dachterrasse auf das Tempelhofer Feld und 
seine städtische Um gebung.

Langfristiges Ziel der Sanierung ist es, die Einbindung des 
Gebäudes in die Stadt zu befördern sowie die prägende 
Wirkung auf das Tempelhofer Feld erfahrbar zu machen. 



Projektlaufzeit 2016 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 3.450.000 Euro

Bundesmittel 2.200.000 Euro

Kommunale Mittel 1.150.000 Euro

Weitere Mittel 100.000 Euro

Planungswettbewerb nicht Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt  Sonstiger

BERLIN / Berlin

House of One –  
Haus des interreligiösen Dialogs 

38  Berlin /2016 
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Das House of One entsteht als Haus des interreligiösen Dia
logs in der Stadtmitte Berlins. Es soll zugleich der interdiszip
linären Lehre über die Religionen, ihrer Geschichte und ihrer 
gegenwärtigen Rolle in unserer Gesellschaft dienen.

Als Gründungsort der Stadt hat der Petriplatz in Berlin-
Mitte eine herausragende historische und stadträumliche 
Bedeutung. Mit der Neuinterpretation des Platzes durch 
das House of One entsteht ein neuer, zukunftweisender 
städtebaulicher Ankerpunkt: ein architekturtypologisch 
neuer Sakralbau, der eine Synagoge, eine Kirche und eine 

Moschee unter einem Dach vereint. In dem öffentlich 
zugänglichen Haus sollen Juden, Christen und Muslime 
gemäß ihrer religiösen Praxis beten, ihre Feste begehen  
und den Dialog so miteinander leben, dass die mehrheitlich 
säkulare Stadtgesellschaft ausdrücklich einbezogen wird. 
Geplant ist eine großflächige Stadtloggia, die wie das Erd-
geschoss und die archäologische Halle im Untergeschoss 
zugänglich und nutzbar sein wird. Temporär einzurich-
tende liturgische Räume sollen das Gebäude im Sinne der 
Projektidee sowohl für getrennte als auch für gemeinsame 
Veranstaltungen der Religionen nutzbar machen.

Die Förderung umfasst die Planungsleistungen auf der 
Grundlage eines zuvor durchgeführten Planungswettbe-
werbs, während der eigentliche Bau über Spenden finan-
ziert wird. Ein erster Bauabschnitt wird die Gründung des 
Hauses in der archäologischen Zone sowie die Errichtung 
des Erd- und Zwischengeschosses mit dem Haupteingang 
von der Brüderstraße umfassen. 

Langfristiges Ziel ist die städtebauliche Wiedergewinnung 
und Weiterentwicklung der Spreeinsel, die mit der archi-
tektonischen Erneuerung der Museumsinsel und dem Bau 
des Humboldtforums begonnen hat.
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Projektlaufzeit 2017 – 2021

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 5.366.500 Euro

Bundesmittel 2.700.000 Euro

Kommunale Mittel 2.666.500 Euro

Planungswettbewerb Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt  Sonstiger

BERLIN / Berlin

Öffentliches Zentrum für Sprache  
und Bewegung am Campus Efeuweg 

Die Gropiusstadt im Stadtbezirk Neukölln erhält am Campus 
Efeuweg ein neues Zentrum für Sprache und Bewegung,  
mit dem soziale Barrieren städtebaulich überwunden werden 
sollen. 

Die Großwohnsiedlung Gropiusstadt wurde als reine 
Wohnstadt erbaut und entsprach der damaligen Idee einer 
funktional getrennten Stadt. Heute setzt sich der Campus 
Efeuweg mit den Auswirkungen der Großsiedlungen der 
1960er- und 1970er-Jahre und den damit verbundenen 
Entwicklungs- und Integrationsaufgaben auseinander. 
2014 hat der Stadtbezirk Neukölln einen Masterplan für 

die Entwicklung des Campus Efeuweg als ganzheitliche 
Bildungs-, Sport- und Freizeitlandschaft verabschiedet. 
Der komplexe Campus entwickelt pädagogische und 
 bauliche Lösungen, um mangelnde Urbanität und Erleb-
nisvielfalt für die Bewohnerschaft aufzufangen. 

Als Meilenstein in der Campusentwicklung wird der Bau 
des Zentrums für Sprache und Bewegung mit Mitteln des 
Bundesprogramms gefördert. Die geplante Bildungs- und 
Begegnungsstätte wird nicht einfach in die bestehende 
Infrastruktur integriert, vielmehr soll sie ein städtebau-
liches Bindeglied zwischen der gewachsenen „gutbürger-
lichen“ Bebauung auf der einen und den später entstande-
nen Großsiedlungen auf der anderen Seite sein. Das Zent-
rum soll als Scharnier des umgebenden Quartiers zum 
Campus dienen. Bei einem Planungswettbewerb wurden 
hierfür Lösungen entwickelt. 

Langfristiges Ziel ist es, mit der Stärkung des Bildungs-
standortes Efeuweg Impulse für die Entwicklung und  
Aufwertung des Wohnumfeldes und die Verbesserung der 
Lebensqualität in der gesamten Gropiusstadt zu setzen.



Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Mittelstadt

Förderfähige Kosten 1.800.000 Euro

Bundesmittel 1.200.000 Euro

Kommunale Mittel 600.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

BERNAU BEI BERLIN / Brandenburg

Entwicklung der ehemaligen Bundesschule des 
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes

40  Brandenburg /2015 
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2019 wird das 100jährige BauhausJubiläum begangen. 
Pünktlich dazu werden die ursprünglichen räumlichstäd
tebaulichen Zusammenhänge der ehemaligen Bundesschule 
mit einer denkmalgerechten Entwicklung des Freiraums 
und der Wiedereinbindung der Baukörper in den Land
schaftsraum wiederhergestellt und die Wahrnehmbarkeit 
der Gesamtanlage erhöht. 

Die 1928–1930 vom damaligen Direktor des Bauhauses 
in Dessau, Hannes Meyer, zusammen mit Hans Wittwer 
errichtete Bundesschule des Allgemeinen Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (ADGB) in Bernau gilt als eines der 

wichtigsten Baudenkmäler der klassischen Moderne in 
Deutschland. Sie steht seit 1977 unter Denkmalschutz. 
Die Außenanlagen der Bundessschule wurden seit ihrer 
Entstehung vielfach verändert – mit teilweise schwer-
wiegenden Konsequenzen für das Gesamtensemble aus 
Bauten und Landschaft. 

Die Wiederherstellung der ursprünglichen räumlich- 
städtebaulichen Zusammenhänge und die Entwicklung 
der Außenanlagen bilden den Abschluss einer umfassen-
den Sanierung der Bundesschule, die seit 2002 auf Grund-
lage eines Masterplans realisiert wird. Die durch das 
 Bundesprogramm in diesem Abschnitt geförderten Maß-
nahmen beziehen sich auf die Zufahrt, den eigentlichen 
Vorplatz, den nutzbaren Freibereich sowie den angrenzen-
den See, der teilweise schon saniert und als kommunales 
Schwimmbad genutzt wird. Damit gelingt es, ein qualitäts-
volles und angemessenes Umfeld und Entree der Bauten 
zu gestalten sowie eine Verzahnung mit der angrenzenden 
Siedlung Waldfrieden zu erreichen.

Seit Sommer 2017 gehört die Bundesschule Bernau zusam-
men mit ihren Außenanlagen zum UNESCO-Welterbe „Das 
Bauhaus und seine Stätten in Weimar, Dessau und Bernau“. 



Projektlaufzeit 2017 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Mittelstadt

Förderfähige Kosten 1.254.928 Euro

Bundesmittel 667.276 Euro

Kommunale Mittel 587.652 Euro

Planungswettbewerb Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt  Sonstiger

BERNAU BEI BERLIN / Brandenburg

Besucher- und Begegnungszentrum  
Bundesschule Bernau 

 2017 / Brandenburg  41
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Mit einem neuen Begegnungs und Besucherzentrum wird 
das UNESCOWelterbe Bundesschule Bernau als touristisches 
Ziel qualifiziert und zugleich den Bürgern Bernaus als gemein
schaftlicher Ort zur Verfügung stehen.

Die 1930 fertig gestellte Bundesschule des Allgemeinen 
Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) in Bernau bei 
Berlin ist ein bedeutender Vertreter der Bauhausarchitek-
tur und gehört seit 2017 zum UNESCO-Welterbe „Das 
 Bauhaus und seine Stätten in Weimar, Dessau und Bernau“. 
Die denkmalgeschützten Bauten und ihr Umfeld wurden 
seit 2002 grundlegend restauriert und denkmalgerecht 

 entwickelt. Mit der Fertigstellung der Außenanlagen, der 
Zuwegung und des Vorplatzes im Rahmen des Bundespro-
gramms wird diese Sanierung erfolgreich abgeschlossen. 

Nach der Aufnahme in die Welterbeliste der UNESCO und 
angesichts des bevorstehenden Bauhausjubiläums 2019 
rechnet die Stadt mit einem Anstieg der Besucherzahlen. 
Ein neues, multifunktional nutzbares Gebäude soll Aus-
gangspunkt für geführte Touren sowie für individuelle 
Rundgänge werden und zugleich Bürger- und Begeg-
nungsstätte für den Ortsteil Waldfrieden sein. Der Neu-
bau wird gegenüber des Mayer-Wittwer-Baus am neuge-
stalteten Vorplatz entstehen. Die Stadt setzt Mittel aus 
dem Bundesprogramm für die Planung und Umsetzung 
des Besucherzentrums ein. Bei einem Planungswettbe-
werb entstanden Lösungen für ein Gebäude, das sich 
einerseits dem Denkmalensemble unterordnet und sich 
andererseits als hochwertiges städtebaulich-architekto-
nisches Bauwerk behauptet. 

Ziel ist es, den Service und die Informationen für die 
 Besucherinnen und Besucher des Bauhaus-Denkmals zu 
sichern. Der Bekanntheitsgrad der Stadt Bernau und der 
Region soll insgesamt gesteigert werden. 



Projektlaufzeit 2014 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 4.500.000 Euro

Bundesmittel 3.000.000 Euro

Kommunale Mittel 875.000 Euro

Weitere Mittel 625.000 Euro

Planungswettbewerb Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

BOCHUM / Nordrhein-Westfalen

Eisenbahnmuseum:  
Vom Depot zum Erlebnisraum

42  Nordrhein-Westfalen /2014 
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Das ehemalige Bahnbetriebswerk wird saniert und als ver
kehrshistorischer, musealer und sozialer Erlebnisraum im 
Stadtteil Dahlhausen qualifiziert. Damit wird seine über
regionale Bedeutung als Ort der Industriekultur langfristig 
gesichert.

Das Eisenbahnmuseum im denkmalgeschützten Bahn-
betriebswerk von Bochum-Dahlhausen ist das größte ver-
kehrstechnische Museum zur Eisenbahngeschichte in 
Deutschland. Es zählt mit seinen 150 Exponaten aus der 

Zeit von 1853 bis zur Gegenwart heute zu den großen 
Ankerpunkten der Route der Industriekultur im Ruhrgebiet. 

Mit großem bürgerschaftlichen Engagement wird das 
Museum saniert und städtebaulich besser angebunden. Der 
Eingangsbereich des Museums erfährt durch den Neubau 
eine funktionale und bauliche Aufwertung. Das Bundes-
programm fördert den dafür erforderlichen Erwerb von 
Grundstücksflächen, Gleisanlagen und Gebäuden sowie das 
neue Eingangsgebäude. Grundlage dafür ist ein Planungs-
wettbewerb, der ebenfalls mit Mitteln des Bundespro-
gramms umgesetzt wurde. 

Das Eisenbahnmuseum wird damit langfristig nicht nur als 
verkehrshistorischer, sondern auch musealer und sozialer 
Erlebnisraum im Stadtteil Dahlhausen entwickelt. Es trägt 
mit der Aufwertung des Museumsgeländes sowie des 
umliegenden Stadtteils zur Umsetzung des integrierten 
Handlungskonzepts für das Sanierungsgebiet bei. 



Projektlaufzeit 2015 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 2.222.222 Euro

Bundesmittel 2.000.000 Euro

Kommunale Mittel 222.222 Euro

Themenschwerpunkt   Altersgerechte und energetische 
Erneuerung im Quartier

BOTTROP / Nordrhein-Westfalen

NachbarschaftsWerk – Gemeinsam Stadtbild  
und Klima schützen im Quartier Rheinbaben

 2015 / Nordrhein-Westfalen  43
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Die Stadt Bottrop realisiert in der Siedlung Rheinbaben Maß
nahmen für einen klimagerechten Stadtumbau, die das denk
malgeschützte Siedlungsbild stärken und die Entstehungsge
schichte sowie den Siedlungszusammenhang anhand archi
tektonischer Gemeinsamkeiten ablesbar machen. 

Die Stadt Bottrop befindet sich seit 2010 im Prozess „Inno-
vationCity Ruhr, Modellstadt Bottrop“. Bis 2020 möchte sie 
ihren CO2-Ausstoß gegenüber 2010 halbieren und die 
Lebensqualität im Stadtraum verbessern. Dafür setzt sie 
eine Vielzahl an Projekten und Maßnahmen um.

In diesem Zusammenhang soll das Stadtbild der Zechen-
siedlung Rheinbaben erhalten und dennoch etwas für den 
Klimaschutz getan werden. Der Stadtteil weist eine für das 
Ruhrgebiet typische Siedlungsstruktur auf. Charakteristisch 
sind Doppel- und Reihenhäuser aus dem frühen 20. Jahr-
hundert, die zum großen Teil unter Denkmalschutz stehen 
und hohe energetische Modernisierungspotenziale aufwei-
sen. Die energetische Sanierung von denkmalgeschützten 
und stadtbildprägenden Wohnhäusern und die Installation 
gemeinschaftlich genutzter Energieversorgungssysteme – 
kleine Blockheizkraftwerke – werden mit Mitteln des Bun-
des gefördert. Um das Erscheinungsbild der Gebäude mit 
mehreren Wohneinheiten bei der Sanierung zu wahren, ist 
die Aktivierung und Mitwirkung der Einzeleigentümer für 
die Umsetzung der Maßnahmen entscheidend. Die Stadt 
hat deshalb mit Hilfe der Förderung umfassende Beteili-
gungs- und Informationsformate entwickelt, die von Pro-
jektmanagern umgesetzt werden. 



Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 3.670.000 Euro

Bundesmittel 3.300.000 Euro

Kommunale Mittel 370.000 Euro

Weitere Mittel 5.577.000 Euro

Planungswettbewerb Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt  Grün in der Stadt

BREMEN / Freie Hansestadt Bremen

Leben mit der Weser – innovativer Hochwasser- 
schutz im historischen Stadt- und Hafengebiet

44  Freie Hansestadt Bremen /2015 
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Die Hansestadt Bremen begreift Hochwasserschutz nicht nur 
als wasserbauliche und technische Maßnahme, sondern auch 
als Anlass für eine freiräumliche und städtebauliche Aufwer
tung des Weserufers. Der historische Kontext wird dabei 
besonders berücksichtigt. 

Die Weser prägt die historische Altstadt Bremens seit meh-
reren hundert Jahren. Bis heute ist sie Standort der Häfen 
sowie Grundlage der Handels- und Wirtschaftstradition 
und der Identität der Hansestadt. Mit über vier Metern 
 verzeichnet die Weser im Bereich der Bremer Altstadt den 
höchsten Tidenhub in der norddeutschen Bucht. 

Aktuell sind in den historischen Stadt- und Hafengebieten 
Bremens zwei zentrale Bereiche nicht mehr nachhaltig 
gegen Hochwasser geschützt: So müssen am linken Wese-
rufer in der Neustadt – der „Stadtstrecke“ – und am rechten 
Ufer am sogenannten Wendebecken in der Überseestadt – 
der „Weichen Kante“ – die Deichanlagen ausgebaut und neu 
gestaltet werden. Die notwendigen Umbauten eröffnen 
Möglichkeiten, die Weserufer an diesen Stellen als attrak-
tive Freiräume neu zu gestalten.

Die Mittel des Bundesprogramms werden im Bereich „Wei-
che Kante“ für die die bauliche Umsetzung eines Entwurfs 
eingesetzt, der die Neugestaltung des Uferbereichs am 
Wendebecken des Überseehafens als Strandpark vorsieht. 
Der Entwurf ist aus einem landschaftsarchitektonischen 
Wettbewerb hervorgegangen. Im Teilprojekt „Stadtstrecke“ 
wurden ein Planungswettbewerb und die Qualifizierung 
der Prozessbegleitung als Grundlage für die langfristige 
Umsetzung unterstützt.

Das Projekt ist Beispiel dafür, wie eine notwendige Anpas-
sung von Infrastruktur mit baukulturellen Belangen ver-
knüpft werden kann. 
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Revitalisierung des ehemaligen Zisterzienser-
klosters Raitenhaslach zum Science Center 
der TU München

BURGHAUSEN / Bayern 

Projektlaufzeit 2015–2018 

Stadt-/Gemeindetyp Größere Kleinstadt 

Förderfähige Kosten 4.155.000 Euro 

Bundesmittel 2.000.000 Euro 

Kommunale Mittel 2.155.000 Euro 

Themenschwerpunkt Denkmalensembles und 
bauliche Kulturgüter 

Der ehemals geschlossene Hof der Klosteranlage Raitenhas
lach wird in seiner ursprünglichen Funktion als Ortskern wie
der erlebbar gemacht und bietet Anwohnern, Besuchern sowie 
Gästen des angrenzenden Studien und Wissenschaftszent
rums einen öffentlichen Platz mit hoher Aufenthaltsqualität. 

Das Kloster Raitenhaslach ist mit seinen Gebäuden aus 
dem 16. bis 18. Jahrhundert ein herausragendes Kulturgut 
und eine der ältesten Siedlungsstätten der Zisterzienser im 
altbayerischen Raum. Das Hauptgebäude, der sogenannte 
„Prälatenstock“, hat bis heute seinen baulichen Urzustand 

erhalten und ist von großem wissenschaftlichen und tou-
ristischen Interesse. Die städtebauliche Gesamtanlage 
ermöglicht ein nahezu ursprüngliches Erlebnis der damali-
gen Klosteranlage, auch wenn nach der Säkularisation 1803 
Teilbereiche verloren gingen. 

Im Rahmen des Förderprojektes im Bundesprogramm wird 
der ehemals geschlossene Hof der Klosteranlage Raitenhas-
lach in seiner ursprünglichen Funktion als Ortskern wieder 
erlebbar gemacht. Dafür werden die historischen Garten-
anlagen des Klosters wiederhergestellt und Erschließungs-
maßnahmen umgesetzt. Die Förderung umfasst außerdem 
die denkmalverträgliche technische Ausstattung des soge-
nannten Steinernen Saals im Prälatenstock der Anlage. 

Diese Maßnahmen sind Teil eines Gesamtprojektes zur 
Revitalisierung des ehemaligen Zisterzienserklosters, in 
dessen Zuge unter anderem der Prälatenstock zu einem 
Studien- und Seminarzentrum der TU München sowie 
zum öffentlichen Veranstaltungsort umgestaltet wird. 

2015 / Bayern 45



Projektlaufzeit 2017 – 2021

Stadt-/Gemeindetyp Mittelstadt

Förderfähige Kosten 8.888.500 Euro

Bundesmittel 8.000.000 Euro

Kommunale Mittel 888.500 Euro

Planungswettbewerb Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Interkommunale städtebauliche 
Kooperationen

CASTROP-RAUXEL / Nordrhein-Westfalen

Sprung über die Emscher

46  Nordrhein-Westfalen /2017 
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Am Wasserstraßenkreuz Emscher und RheinHerneKanal 
entsteht mit dem Bau einer neuen Brücke eine weit über die 
Region hinaus wahrnehmbare Landmarke und damit ein 
prägnantes Zeichen für den Abschluss des Emscherumbaus. 

Der ökologische Umbau des Emschersystems war eines der 
Hauptprojekte der Internationalen Bauausstellung 
Emscher Park von 1989 bis 1999 im Ruhrgebiet. Der Umbau 
begann 1992 und soll bis 2020 abgeschlossen sein. Als deut-
lich sichtbares Zeichen und gleichsam als Schlussstein soll 
an der Kreuzung von Rhein-Herne-Kanal, Emscher und 
dem Abwasserkanal Emscher ein attraktives Brückenbau-
werk entstehen. 

Der Bund fördert einen interdisziplinären Planungswettbe-
werb sowie die anschließende Umsetzung des Vorhabens. 
Der Brückenschlag soll als neue Fuß- und Radwegeverbin-
dung den stärker werdenden Freizeitverkehr an diesem in 
Westdeutschland einmaligen Wasserkreuz aufnehmen. 
Neben dem Brückenneubau ist ein gläserner Besucher-
schacht vorgesehen, der durch Licht, Klang und farbliche 
Gestaltung die unterirdische Infrastruktur des neuen 
Abwasserkanals sichtbar und erlebbar macht. Am angren-
zenden „Platz der Schichten“, der als touristischer Orientie-
rungs- und Informationspunkt dient, werden die Besucher 
auf spielerische Weise an die Themen Wasser und Abwasser 
herangeführt. 

Die Brücke wird eine Vielzahl von Projekten in der Em-
scher region vernetzen und eine positive Wirkung auf die 
umliegenden Quartiere sowie die gesamte Region entfal-
ten. Mit diesem Hauptprojekt eines gemeinsamen integ-
rierten Handlungskonzepts von Castrop-Rauxel, Reckling-
hausen, Herten und Herne soll das Wasserkreuz zu einem 
einzigartigen Ort von nationaler Wahrnehmbarkeit ent-
wickelt werden.



Projektlaufzeit 2016 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 200.000 Euro

Bundesmittel 180.000 Euro

Kommunale Mittel 20.000 Euro

Planungswettbewerb Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt  Sonstiger

COTTBUS / Brandenburg

Städtebaulicher Wettbewerb  
Hafenquartier Cottbus

 2016 / Brandenburg  47
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Im Zuge der Rekultivierung des Braunkohletagebaus Cottbus
Nord entsteht im Osten der Stadt der größte künstliche See 
Deutschlands. Zwischen den Ortsteilen Dissenchen und Merz
dorf ist ein Hafen geplant, der Cottbus an dieser Stelle ein 
neues Gesicht geben wird. 

Mit dem neuen Hafenquartier möchte die Stadt Cottbus 
naturräumliche Perspektiven ausschöpfen, innovative 
Lösungen zur Landschafts- und Seegestaltung umsetzen 
und eine neue Kulturlandschaft schaffen. Gleichzeitig soll 
das Quartier die Stadt Cottbus als Wirtschafts- und Techno-
logiestandort stärken. 

Neben Gastronomie, Hotel-, Handels- und Dienstleistungs-
einrichtungen sind Gesundheits-, Sport- und Freizeitein-
richtungen sowie Wohnungen vorgesehen. 

Das Bundesprogramm fördert einen städtebaulich-land-
schaftsgestalterischen Planungswettbewerb, der als Grund-
lage für den Bebauungsplan des etwa neun Hektar großen 
Gebietes entlang der Kaimauer dienen soll. Der Wettbe-
werb setzt den seit über 20 Jahren laufenden Planungs- und 
Beteiligungsprozess mit den unterschiedlichen Planungs- 
und Interessensträgern sowie der Öffentlichkeit intensiv 
fort. Damit wird während der etwa zehn Jahre andauern-
den Flutung des Tagebaus. eine langfristige Perspektive für 
die städtebauliche Entwicklung gegeben.

Das Projekt baut auf mehrere konzeptionelle Untersuchun-
gen auf, die in den letzten Jahren zur Gestaltung des „Cott-
buser Ostsees“ sowie des Hafenquartiers als wichtiges Teil-
gebiet am zukünftigen See durchgeführt wurden. Das neue 
Quartier ist Bestandteil des derzeit von der Stadt entwickel-
ten Leitbildes Cottbus 2035. 



Projektlaufzeit 2017 – 2021

Stadt-/Gemeindetyp Großstadt

Förderfähige Kosten 8.600.000 Euro

Bundesmittel 5.000.000 Euro

Kommunale Mittel 3.600.000 Euro

Planungswettbewerb Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt  Sonstiger

DARMSTADT / Hessen

Entwicklung Mathildenhöhe

48  Hessen /2017 
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Im Zuge der städtebaulichen Weiterentwicklung des Darm
städter Ostens werden die baulichen Anlagen und die Frei
anlagen im Ensemble der Künstlerkolonie Mathildenhöhe 
Darmstadt saniert und aufgewertet. 

Die Anfang des 20. Jahrhunderts entstandene Künstlerkolo-
nie auf der Mathildenhöhe in Darmstadt, die eng mit dem 
Jugendstil-Architekten Joseph Maria Olbrich verknüpft ist, 
gilt als erste Internationale Bauausstellung. Die Stadt Darm-
stadt unternimmt große Anstrengungen für die Pflege und 
zukunftsorientierte Entwicklung dieses einzigartigen städ-
tebaulichen und architektonischen Denkmals. Ziel ist es, in 
den kommenden Jahren dessen Aufnahme in das Welterbe 
der UNESCO zu erreichen.

Die Mittel des Bundesprogramms fließen in die Sanierung 
von Freianlagen, drei Künstlerhäusern, die sich im städti-
schen Eigentum befinden, sowie in die städtebauliche Ent-
wicklung und Realisierung eines Besucherzentrums am 
Osthang der Mathildenhöhe. Grundlage ist ein städtebauli-
cher und hochbaulicher Planungswettbewerb. Damit soll 
zugleich auch die Verknüpfung mit der städtebaulichen 
Entwicklung des östlichen Stadtgebiets von Darmstadt in 
Vorbereitung auf die Landesgartenschau 2022 gelingen. Die 
Bürgerschaft wird von der Stadt eng in diesen Entwick-
lungsprozess einbezogen. 

Langfristiges Ziel ist es, die Mathildenhöhe als kulturellen 
Anziehungspunkt aufzuwerten und durch eine enge Ver-
knüpfung der Stadtstruktur mit den natürräumlichen Qua-
litäten der Topografie neue Qualitäten für Wohnen, Bildung 
und Erholung zu schaffen.



Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 2.555.556 Euro

Bundesmittel 2.300.000 Euro

Kommunale Mittel 255.556 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

DESSAU-ROSSLAU / Sachsen-Anhalt

Instandsetzung der Galerie der Alten Meister  
im Schloss Georgium

 2015 / Sachsen-Anhalt  49
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Das Schloss Georgium wird im Rahmen einer denkmalge
rechten Sanierung instandgesetzt und als international 
bedeutsame Gemäldegalerie im Zentrum zweier UNESCO
Welterbestätten, den Bauhausstätten und dem Gartenreich 
DessauWörlitz, wiedereröffnet. 

Der Landschaftspark Georgium mit seinem Schlossensem-
ble ist neben dem Wörlitzer Park wesentlicher Bestandteil 
des UNESCO-Welterbes Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Bis 
2011 befand sich die Anhaltische Gemäldegalerie Dessau 
mit Sachsen-Anhalts umfangreichster Sammlung altdeut-
scher und niederländischer Malerei sowie der hochrangi-

gen Graphischen Sammlung im Schloss Georgium. Wegen 
umfassender Sanierungsarbeiten am Gebäude wurde die 
Galerie geschlossen.

Die Rekonstruktion der Fenster, die Vervollständigung der 
Haus-, Klima- und Sicherheitstechnik sowie die Sanierung 
und Wiederherstellung der Oberflächen nach Kriterien der 
Denkmalpflege im Inneren des Schlosses werden im Zuge 
der Generalsanierung mit Unterstützung des Bundespro-
gramms gefördert. 

Ein späterer Bauabschnitt soll die Wiederinbetriebnahme 
der Anhaltischen Gemäldegalerie als nationale und inter-
national bedeutsame Erweiterung des Kunst- und Kultur-
angebots Sachsen-Anhalts ermöglichen. Die Maßnahme 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung der Welt-
erbestätten Dessau-Wörlitzer Gartenreich und Bauhaus-
stätten im Hinblick auf das Bauhausjubiläum 2019. 



Projektlaufzeit 2014 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 837.751 Euro

Bundesmittel 745.476 Euro

Kommunale Mittel 92.275 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

DUDERSTADT, EINBECK, HANN. MÜNDEN,  
NORTHEIM & OSTERODE AM HARZ / Niedersachsen

Das Fachwerk-Fünfeck

50  Niedersachsen /2014 

 2
01

4 

Fünf Städte in der Region Südniedersachsen entwickeln im 
Rahmen einer interkommunalen und landkreisübergreifen
den Kooperation eine Strategie zur Standort und Wirt
schaftsbelebung ihrer historischen Stadtkerne im regionalen 
und überregionalen Kontext.

Die Mittelzentren Duderstadt, Einbeck, Hann. Münden, 
Northeim und Osterode am Harz sind Bezugsorte für über 
400.000 Menschen in der Region Südniedersachsen. 
Gemeinsam repräsentieren diese Städte eine der vielfältigs-
ten Fachwerklandschaften in Europa und stehen für über 
800 Jahre Fachwerk- und Stadtbaukunst. 

Der Bund fördert die Erstellung eines integrierten Manage-
mentplans zur Stärkung der historischen Stadtkerne im 
Rahmen dieses regionalen Projekts zur Fachwerklandschaft 
Südniedersachsens „Das Fachwerk-Fünfeck“. Darüber hin-
aus werden mit ausgewählten Konzeptimmobilien in allen 
fünf Kommunen erste beispielgebende Impulsprojekte 
 realisiert. Kern des Projektes bildet die neu eingerichtete 
Geschäftsstelle des Fachwerk-Fünfecks. Sie setzt unter-
schiedliche Beteiligungs- und Informationsformate um, 
initiiert Fachkongresse, Kulturveranstaltungen und Bürger-
foren und vertritt das Fachwerk-Fünfeck in der Öffentlich-
keit. 

Langfristig wollen die fünf Partnerstädte die regionale, 
nationale und internationale Wahrnehmung des herausra-
genden Fachwerk-Kulturerbes der Region verbessern. Der 
Fachwerk-Bestand soll zum Wohnen, Arbeiten und Leben 
attraktiv und zukunftsfähig gestaltet werden, um regionale 
Identität und Wirtschaftskraft zu stärken.



Projektlaufzeit 2016 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Größere Kleinstadt

Förderfähige Kosten 2.777.778 Euro

Bundesmittel 2.500.000 Euro

Kommunale Mittel 277.778 Euro

Themenschwerpunkt  Sonstiger

EGGENFELDEN / Bayern

DUDERSTADT, EINBECK, HANN. MÜNDEN,  
NORTHEIM & OSTERODE AM HARZ / Niedersachsen

Revitalisierung der historischen Hofmark Gern  
durch ein digitales Innovationszentrum

 2016 / Bayern  51
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Das Projekt schafft die Grundlagen für eine neue Nutzung des 
denkmalgeschützten Gebäudeensembles der Hofmark Gern. 
Es soll künftig das Innovationszentrum RegioLab beheimaten. 

Die Schlossökonomie Gern ist eines der wenigen Ensemb-
les, in denen sich die seit dem Mittelalter weit verbreitete 
bayerische Hofmark heute noch ablesen lässt. Einige der 
historischen Wirtschaftsgebäude konnten bereits saniert 
und einer neuen Nutzung zugeführt werden. Zu den letzten 
ungenutzten und sanierungsbedürftigen Gebäuden zählt 
die mitten in der Hofmark liegende Alte Brauerei mit Mäl-
zerei aus dem 17. und 18. Jahrhundert. 

Im Rahmen des Bundesprogramms wird die bauliche 
 Revitalisierung der Alten Brauerei – ein Meilenstein in der 

Wiederherstellung des einmaligen denkmalgeschützten 
Ensembles – gefördert. In einem ersten Bauabschnitt soll 
die ehemalige Mälzerei saniert werden, um damit die 
Grundvoraussetzung für die neue Nutzung zu schaffen.  
Das Gebäudeensemble soll künftig das Innovations-
zentrum RegioLab beheimaten. Es wird neuartige Angebote 
im digitalen Kreativbereich eröffnen. Neben den MiniLabs 
einer 3D-Erlebniswelt soll mit dem 3D-LAB eine Technik 
zur Vermittlung, Erprobung und Erforschung von Proto-
typen und Planungen aus unterschiedlichen Anwendungs-
bereichen und Fachdisziplinen angeboten werden. 

Das Projekt ist Leitprojekt der „Rottaler Hofmarken“, einem 
durch den Europäischen Strukturfonds geförderten 
Gemeinschaftsvorhaben der Stadt Eggenfelden mit neun 
weiteren Kommunen. Das RegioLab wird als räumlicher 
Kristallisationspunkt und Impulsgeber für Innovations-
projekte der lokalen Betriebe gesehen. Erhalt und Entwick-
lung des historischen Ensembles tragen zusätzlich zur 
 Stärkung der regionalen Identität bei.



Projektlaufzeit 2016 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 3.900.000 Euro

Bundesmittel 3.500.000 Euro

Kommunale Mittel 400.000 Euro

Themenschwerpunkt  Sonstiger

ESSEN / Nordrhein-Westfalen

Salzfabrik der Kokerei Zollverein wird zum  
Zentral- und Schaudepot des Ruhr Museums

52  Nordrhein-Westfalen /2016 
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Mit dem Umbau der ehemaligen Salzfabrik der Kokerei Zoll
verein zum Schaudepot des Ruhr Museums wird die vorhan
dene Ausstellungsstruktur um ein besonderes Element von 
internationaler Bedeutung ergänzt. 

Die 1958 erbaute Salzfabrik steht seit dem Jahr 2000 auf  
der Denkmalliste der Stadt Essen. Das Ruhr Museum im 
UNESCO-Welterbe Zollverein verfügt über umfangreiche 
Sammlungen von internationaler Bedeutung zur Archäolo-
gie, Geologie, Fotografie und Geschichte. Diese sind zurzeit 
unter konservatorisch schwierigen Bedingungen in mehre-
ren Außendepots im Essener Stadtgebiet untergebracht. 

Der Umbau der Salzfabrik gehört zu einer Reihe von Maß-
nahmen, mit denen die Kokerei mit ihren vielfältigen 
Gebäuden und Anlagen wieder in Wert gesetzt wird. Im 
Rahmen des Förderprojekts werden die Sammlungen in 
einem museumsnahen Zentraldepot zusammengeführt 
und in Szene gesetzt. Gefördert werden die Sanierung der 
Gebäudehülle sowie der Umbau und der nutzungsspezifi-
sche Ausbau zum Schaudepot. Der denkmalgerechte 
Umgang mit der Bausubstanz ist dabei besonders wichtig. 
Ziel ist es, die Sammlungen für die interessierte Öffentlich-
keit zugänglich zu machen und langfristig den Standort 
Zollverein als Kultur- und Bildungsstätte zu stärken. 



Projektlaufzeit 2014 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 1.778.000 Euro

Bundesmittel 1.600.000 Euro

Kommunale Mittel 178.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

FLENSBURG / Schleswig-Holstein

Flensburger Altstadt:  
Deutsch-Dänische Kulturachse 

 2014 / Schleswig-Holstein  53
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Anlässlich der Jubiläen „60 Jahre BonnKopenhagener Erklä
rungen“ und „100 Jahre Volksabstimmung“ wird in der Flens
burger Altstadt die „DeutschDänische Kulturachse“ einge
richtet.

Die Kulturachse wird in der Flensburger Altstadt maßgeb-
lich durch den Bautypus des Flensburger Kaufmannshofs 
geprägt. Er zeugt von der Jahrhunderte währenden wirt-
schaftlichen sowie sozialen und politischen Entwicklung 
der Stadt und spiegelt sowohl dänische als auch deutsche 
Baukultur wider. Viele der historischen Höfe, die aus Vor-
derhäusern, repräsentativen Wohnräumen sowie Lager- 
bzw. Speicherräumen bestehen, sind heute von Leerstand 
und Verfall bedroht.

Mit dem Bundesprogram wird die Instandsetzung und 
Revitalisierung von historischen Kaufmannshöfen unter-
stützt. Dazu konnten sich Eigentümer bei der Stadt um 
Unterstützung für Modernisierungsgutachten bewerben. 
Diese Gutachten bildeten die Grundlage für den Abschluss 
von Modernisierungsverträgen zwischen Privateigentü-
mern und der Stadt Flensburg. Damit konnten Anreize  
für weitere Investitionen in die denkmalgerechte energe-
tische Sanierung und Modernisierung der Kaufmannshöfe 
gesetzt werden.

Das Projekt ist Teil einer gesamtstädtischen Strategie 
(„Flensburg-Strategie“) und wird durch eine intensive 
Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Flensburg möchte so öffent-
liches Interesse für die Bewahrung von Bausubstanz sowie 
geschichtlicher und baukultureller Zeugnisse schaffen und 
gleichzeitig die Idee der Deutsch-Dänischen Kulturachse 
im öffentlichen Bewusstsein verankern. 



Projektlaufzeit 2015 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 26.081.342 Euro

Bundesmittel 6.700.000 Euro

Kommunale Mittel 18.981.342 Euro

Weitere Mittel 400.000 Euro

Planungswettbewerb   nicht Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

FREIBURG IM BREISGAU / Baden-Württemberg

Sanierung Konventgebäude  
des Augustinermuseums

54  Baden-Württemberg / 2015 
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Mit der Sanierung des im ehemaligen Augustinerkloster 
untergebrachten kulturhistorischen Museums der Stadt Frei
burg wird eine Reaktivierung, strukturelle Belebung und 
nachhaltige Aufwertung des Wohn und Geschäftsumfeldes 
im Quartier angestrebt.

Das Augustinermuseum wurde 1923 im ehemaligen Klos-
ter-Ensemble des Augustinereremitenordens eingerichtet. 
Als kunst- und kulturgeschichtliches Museum verfügt es 
über herausragende Sammlungsbestände und gehört daher 

zu den bedeutendsten Museen am Oberrhein. Seit 2004 
saniert die Stadt Freiburg das stadtbildprägende Kultur-
denkmal, das der Öffentlichkeit 2020 zum 900-jährigen 
Stadtjubiläum übergeben werden soll.

Die Sanierung des Augustinermuseums wird in drei Bau-
abschnitten durchgeführt. Bei deren Umsetzung soll das 
Baudenkmal weitgehend im Originalzustand erhalten blei-
ben und gleichzeitig den komplexen Anforderungen an ein 
modernes Museumskonzept mit flexibler Nutzung gerecht 
werden. Mit Mitteln des Bundesprogramms wird der dritte 
und letzte Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme gefördert. 
Er umfasst die Fertigstellung des Museums durch die denk-
malgerechte Sanierung des Konventgebäudes, die Öffnung 
der Klosterhöfe und deren Verknüpfung mit dem öffentli-
chen Raum sowie die Neuanlage des Zinnengartens.

Die Maßnahme zeichnet sich durch eine intensive und 
qualitätsvolle Auseinandersetzung mit Städtebau, Architek-
tur und Nutzeranforderungen aus, durch die eine hohe 
Projektqualität erzielt wurde. 



Projektlaufzeit 2014 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 6.643.800 Euro

Bundesmittel 5.978.700 Euro

Kommunale Mittel 665.100 Euro

Planungswettbewerb   nicht Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

FÜRTH / Bayern

Ludwig-Erhard-Zentrum 

 2014 / Bayern  55
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Gegenüber dem Geburtshaus des ehemaligen Bundeskanzlers 
und Bundeswirtschaftsministers entsteht ein deutschlandweit 
einmaliges Zentrum für Dokumentation, Begegnung und 
Forschung zu Ludwig Erhard und zur Sozialen Marktwirt
schaft.

Für den Neubau mit Ausstellungsflächen, modernen Semi-
nar- und Veranstaltungsräumen und museumspädagogi-
schem Zentrum ist ein Grundstück gegenüber dem 
Geburtshaus Ludwig Erhards vorgesehen. Das Grundstück 
liegt in einem unter Ensembleschutz stehenden Teil der 
Fürther Altstadt. Zur städtebaulichen Konzeption und Ein-
bindung des Baukörpers wurden eine Machbarkeitsstudie 

sowie ein städtebaulicher Planungswettbewerb durchge-
führt. Der prämierte Entwurf spiegelt mit einer modernen 
und durchdachten Architektursprache die besondere 
Bedeutung des Hauses sowohl im kulturellen als auch im 
städtebaulichen Zusammenhang wider und schließt eine 
jahrzehntealte Baulücke. 

Das Gesamtprojekt erfährt eine breite Unterstützung von 
Politik und Gesellschaft. Mit Hilfe des Bundesprogramms 
wird der erste Bauabschnitt des Neubaus als Teilmaßnahme 
umgesetzt. 

Mit dem Ludwig-Erhard-Zentrum entsteht ein Forum der 
lebendigen Auseinandersetzung mit der Person und Politik 
Ludwig Erhards sowie mit der deutschen Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte. Von dem Zentrum sollen regional und 
überregional wesentliche Impulse zur historischen, politi-
schen und ökonomischen Allgemeinbildung ausgehen. Der 
Neubau macht die als Sanierungsgebiet ausgewiesene 
Innenstadt attraktiver und verfolgt damit ein wichtiges Ziel 
des integrierten Handlungskonzeptes zur Stadtsanierung 
und -erneuerung der Stadt Fürth.



Projektlaufzeit 2014 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 4.571.700 Euro

Bundesmittel 4.000.000 Euro

Kommunale Mittel 457.200 Euro

Weitere Mittel 114.500 Euro

Themenschwerpunkt   Energetische Erneuerung  
im Quartier

GELSENKIRCHEN & HERTEN / Nordrhein-Westfalen

Energielabor Ruhr 

56  Nordrhein-Westfalen / 2014 
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Die denkmalgeschützte Gartenstadtsiedlung der Zeche Wes
terholt wird in ihrem städtebaulichen und sozioökonomi
schen Zusammenhang als „Energielabor Ruhr“ ressourcen 
und energieeffizient aufgewertet. 

Das Gesamtprojekt „Energielabor Ruhr“ basiert auf einem 
Kooperationsnetzwerk der Städte Gelsenkirchen und Her-
ten zusammen mit Wirtschaft, Wissenschaft und Bürger-
schaft. Das Netzwerk verfolgt das Ziel, die stark vom Struk-
turwandel betroffene, denkmalgeschützte Gartenstadt im 
Norden von Gelsenkirchen und Herten nachhaltig zu ent-
wickeln. Der stadtübergreifende Siedlungsraum ist geprägt 
durch eine 30 Hektar große Bergwerkfläche, eine ehemalige 
Kokereifläche und eine brachliegende Zechenbahnstrecke.

Das Bundesprogramm fördert Impulsmaßnahmen des 
Gesamtprojektes, so beispielsweise die Nahwärmeversor-
gung von Wohngebäuden durch ein Grubengas-Blockheiz-
kraftwerk sowie die energetische Sanierung der Zechen-
häuser durch ihre Eigentümer. Mit dem Bau der „Allee des 
Wandels“ ist eine landschaftsarchitektonische Aufwertung 
zentraler Grünflächen verbunden – ein Beispiel dafür, wel-
che Möglichkeiten eine ressourcen- und energieeffiziente 
Stadtentwicklung bieten kann.

Das Gesamtprojekt lässt sich nur durch einen breit ange-
legten Entwicklungs- und Beteiligungsprozess realisieren, 
der verschiedene Akteure einbezieht. In den letzten Jahren 
sind dafür wesentliche konzeptionelle Grundlagen entstan-
den, aus denen Handlungsfelder und Maßnahmen abgelei-
tet werden konnten, die mit Hilfe des Bundesprogramms 
nun umgesetzt werden.



Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 3.002.250 Euro

Bundesmittel 2.700.000 Euro

Kommunale Mittel 302.250 Euro

Planungswettbewerb   nicht Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

GERA / Thüringen

Campus Goethe-Gymnasium Rutheneum 

 2015 / Thüringen  57
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Am Westrand der historischen Altstadt von Gera entsteht ein 
campusähnlicher Schulstandort für ein modernes Gymna
sium. Das Schulgebäude von 1884 wird unter Einbeziehung 
benachbarter Grundstücke erweitert. 

Das „Goethe-Gymnasium/Rutheneum seit 1608“ ist das 
älteste Gymnasium Geras. Zur Konzentration der auf die 
Stadt verteilten Schulstandorte an einem „Campus Ruthe-
neum“ wurde 2011 ein Planungswettbewerb durchgeführt, 
dessen Konzept vier, nach dem Campusprinzip angeord-
nete Gebäudeteile vorsieht. So soll eine neue Bildungs- und 
Kulturstätte am traditionsreichen Standort in der Altstadt 
von Gera entstehen, die zur Belebung des Stadtbildes 
 beiträgt und die Stadt als Bildungsstandort stärkt. 

Das Raumprogramm wird zum Teil in dem denkmalge-
schützten Gebäude des 1720 bis 1722 errichteten ehemali-
gen Reußischen Regierungsgebäudes sowie in einem 
ergänzenden Neubau untergebracht. Darüber hinaus 
umfasst das Gesamtprojekt den Neubau einer Sporthalle 
sowie die städtebauliche und gestalterische Einbindung  
in den Stadtraum.

Der Bund fördert die denkmalgerechte Grundsanierung 
des seit vielen Jahren leer stehenden ehemaligen Reußi-
schen Regierungsgebäudes als ersten Baustein der Gesamt-
maßnahme. Weitergehende Sanierungsarbeiten sowie der 
Ausbau des Gebäudes werden in einem zweiten Bauab-
schnitt über Mittel der Städtebauförderung finanziert. 

Das Gesamtprojekt erhält nicht zuletzt über den regen För-
derverein des Gymnasiums, der bereits den Planungswett-
bewerb finanziell ermöglicht hatte, eine breite bürger-
schaftliche Unterstützung. Es vereint in vorbildlicher Weise 
Stadtumbau, Denkmalpflege und den Ausbau von Bildungs-
infrastruktur in Verbindung mit bürgerschaftlichem Enga-
gement.



Projektlaufzeit 2016 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 2.450.809 Euro

Bundesmittel 970.000 Euro

Kommunale Mittel 107.780 Euro

Weitere Mittel 1.373.029 Euro

Planungswettbewerb   nicht Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Barrierefreier und demografie-
gerechter Umbau

GIESSEN / Hessen

Mustersanierung Werkssiedlung Gummiinsel

58  Hessen / 2016 
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An Musterhäusern der denkmalgeschützten Rotklinker
siedlung „Gummiinsel“ wird beispielhaft gezeigt, wie eine 
substanzverträgliche Sanierung entlang sozialer, denkmal
pflegerischer und energetischer Gesichtspunkte gemeinsam 
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern möglich ist.

Die „Gummiinsel“, eine ehemalige Werksiedlung aus den 
1930er-Jahren, ist für Gießen eine Art der kollektiven Erin-
nerung an die eigene Industriegeschichte mit den zugehö-
rigen „Fremdarbeitern“. Der Name „Gummiinsel“ entstand 
aufgrund der Insellage auf der Stadt abgewandten Seite der 
Lahn und weil viele Bewohnerinnen und Bewohner der 

Siedlung in Heimarbeit Gummiringe für eine nahgelegene 
Fabrik sortierten. Die stark sanierungsbedürftige Siedlung 
wurde 2015 in das Gebiet der Sozialen Stadterneuerung 
„Nördliche Weststadt“ aufgenommen. 

Neben der Mustersanierung von zwei Häuserzeilen werden 
durch das Bundesprogramm auch konzeptionelle Maßnah-
men gefördert. Sie sollen eine Grundlage für die abschlie-
ßende Sanierung der restlichen Siedlung und für die 
zukünftige Organisation und Bewirtschaftung schaffen. 
Dabei soll der Charakter der Siedlung als überregional be-
deutendes Kulturdenkmal, in dem sich in einmaliger Weise 
Sozialgeschichte bis in die Gegenwart fortsetzt, erhalten 
bleiben. 

Langfristiges Ziel ist die weitere soziale und städtebauliche 
Einbindung des Quartiers in das Stadtgefüge und die 
Gesellschaft Gießens und somit die Aufhebung des „Insel-
charakters“. 



Projektlaufzeit 2014 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 1.110.000 Euro

Bundesmittel 1.000.000 Euro

Kommunale Mittel 204.017 Euro

Planungswettbewerb   Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

GOSLAR / Niedersachsen

Historische Befestigungs- und Wallanlagen 

 2014 / Niedersachsen  59
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Die historischen Wallanlagen der Welterbestadt Goslar wer
den saniert und mit den vorhandenen geschichtlichen Zeug
nissen der mittelalterlichen Stadtbefestigung zu einem Nah
erholungsgebiet für Bürger und Touristen entwickelt. 

Die Wallanlagen von Goslar sind wesentlicher Bestandteil 
des UNESCO-Welterbes „Bergwerk Rammelsberg, Altstadt 
von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“ und damit 
ein Denkmal von nationaler und internationaler Bedeu-
tung. Die bestehenden Teile der Stadtbefestigung mit Stadt-
toren, Zwingern und vier Kilometern Stadt- und Feldmau-
ern wurden bereits im 19. Jahrhundert von der preußischen 
Denkmalpflege als herausragendes Baudenkmal erkannt 
und inventarisiert. 

Mit Hilfe des Bundesprogramms wird im Rahmen eines 
landschaftsarchitektonischen Planungswettbewerbs ein 
einheitliches Konzept für die Sanierung der Stadt- und 
Feldmauern erstellt. Erste Maßnahmen setzt die Stadt Gos-
lar an einem Teilstück der Wallanlagen – im Bereich des 
sogenannten Judenteichs – modellhaft um. Darüber hinaus 
realisiert sie erste Sanierungsarbeiten von Teilen der vorge-
lagerten Feldmauer und entwickelt ein Besucherleitsystem 
für den südlichen Teil der Wallanlagen. 

In die Umsetzung des Projektes fließen Forschungsergeb-
nisse zur Sanierung historischer Stadtmauern ein. Zudem 
wird der Wissensaustausch gefördert – etwa mit einem 
nationalen Fachkolloquium, zu dessen Ergebnissen inzwi-
schen eine Publikation vorliegt.



Projektlaufzeit 2015 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 8.583.000 Euro

Bundesmittel 5.000.000 Euro

Kommunale Mittel 3.583.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

GOSLAR / Niedersachsen

Umnutzung des historischen Rathauses  
zum „Welterbe-Info-Zentrum“

60  Niedersachsen / 2015 
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Die Stadt Goslar entwickelt das historische Rathaus in der 
Innenstadt als kulturellen Kristallisationspunkt mit einem 
WelterbeInformationszentrum. 

Das historische Goslarer Rathaus ist selbst Teil der 
UNESCO-Welterbestätte „Bergwerk Rammelsberg und Alt-
stadt von Goslar“ und damit ein wichtiger Bestandteil der 
Präsentation der historischen und kulturellen Bedeutung 
des Welterbes am Rande des Harzes. Das Gebäude ist proto-
typisch für den norddeutschen Rathausbau des 15. und 16. 
Jahrhunderts. Insbesondere die Raumstruktur und Teile der 
Ausstattungen dieser Zeit sind noch erhalten beziehungs-
weise nachweisbar. 

Am touristisch stark frequentierten Marktplatz gelegen, 
soll das Rathaus, das bisher als Verwaltungsstandort 
genutzt wurde, zum Anlaufpunkt für Besucher der Welter-
bestätte werden. Die Mittel des Bundesprogramms werden 
für die Sanierung des historischen Gebäudes und dessen 
bauliche Anpassung an die neuen Nutzungen eingesetzt. 
Neben einer Touristen-Information und einem dezentralen 
Welterbe-Informationszentrum entstehen Räume für Ver-
anstaltungen, Vorträge und wechselnde Ausstellungen. Die 
Ratsdiele bleibt für Ratssitzungen und Empfänge in ihrer 
historischen Nutzung erhalten. 

Mit der Sanierung und Umnutzung des historischen Rat-
hauses sollen Stadt und Region als touristisches Ziel ge-
stärkt werden.



Projektlaufzeit 2015 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 1.050.000 Euro

Bundesmittel 700.000 Euro

Kommunale Mittel 350.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

GOTHA / Thüringen

Denkmalpflegerische Sanierung  
der Gartenstadt „Am Schmalen Rain“ 

 2015 / Thüringen  61
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Die in ihrer Substanz originalgetreu erhaltene Gartenstadt
siedlung „Am Schmalen Rain“ in Gotha ist ein wertvolles Bei
spiel des Reformwohnungsbaus außerhalb von Großstädten 
und wird seit 1997 in mehreren Bauabschnitten saniert. 

Das hufeisenförmig angeordnete Denkmalensemble ist ein 
Beispiel für den von der Gartenstadtbewegung beeinfluss-
ten Siedlungsbau der 1920er-Jahre. Die Anlage mit ihren 
zwei Plätzen – Friedensplatz und Geschwister-Scholl-
Platz – überzeugt durch seine städtebauliche Geschlossen-
heit, die Definition der öffentlichen Räume und die Kombi-
nation von vormodernen und expressionistischen Elemen-
ten in der architektonischen Gestaltung. 

Im Rahmen der Bundesförderung werden zwei Bauab-
schnitte (Häuser Friedensplatz 1–6, 8–17 und 19–24) der 
Gesamtmaßnahme umgesetzt. Sie umfassen die denkmal-
gerechte Sanierung der Gebäudehülle inklusive der Wie-
derherstellung der historischen Farbgebung, der Erneue-
rung des Fassadenschmucks, der Ergänzung von Fenster-
läden und der Rekonstruktion von Balkonen, Lampen, 
Treppen, Geländer, Türen, Fenster und Kellerabgängen. 
Gefördert wird auch Kunst am Bau. Gemeinsam mit dem 
Förderverein der Gartenstadtsiedlung werden Ideen für  
ein oder mehrere Kunstwerke entwickelt.

Dem Gartenstadt-Gedanken entsprechend ist die Ende der 
1920er gebaute Anlage im Besitz einer Genossenschaft, 
deren großes Engagement für die Siedlung für die über 
100-jährige Tradition im Wohnungsbau mit sozialem An-
spruch steht und von einem besonderen baukulturellen 
Ansatz geprägt ist.
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Projektlaufzeit 2014 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 5.000.000 Euro

Bundesmittel 4.500.000 Euro

Kommunale Mittel 500.000 Euro

Planungswettbewerb   Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

GÖTTINGEN / Niedersachsen

Kunstquartier (KuQua) 

Innerhalb des historischen Altstadtkerns von Göttingen ent
steht ein neues Kunstquartier – das KuQua. Mit seinem An
satz verbindet es die Bereicherung der Göttinger Museums
landschaft mit der Aufwertung des Altstadtquartiers.

Das Kunstquartier befindet sich in dem von Fachwerkar-
chitektur geprägten Nikolaiviertel im Süden der Göttinger 
Innenstadt. In der öffentlichen Wahrnehmung ist das Areal 
bislang unterrepräsentiert. Das liegt unter anderem am 
derzeitigen Erscheinungsbild und der unzureichenden An-
knüpfung an die A-Lagen der Innenstadt. 

Das Bundesprogramm fördert die Errichtung eines neuen 
Ausstellungsgebäudes auf Grundlage eines Planungswett-
bewerbs. 

Der Neubau soll mit seiner exponierten und innovativen 
Architektur zum Herzstück des künftigen Kunstquartiers 
werden. Die Stadt möchte vor allem Privateigentümer dazu 
bewegen, in die energetische und denkmalgerechte Sanie-
rung sowie die Aufwertung der historischen Gebäude im 
Kunstquartier zu investieren. Dazu werden zum einen der 
Innenraum des Quartiers durch die Neuanlage eines Quar-
tiersplatzes aufgewertet und zum anderen private Fassa-
den- und Dachsanierungen anteilig gefördert. 

Gleichzeitig verbessert die Stadt Göttingen mit verschiede-
nen städtebaulichen Maßnahmen die Vernetzung des 
KuQua mit der Innenstadt. Hierzu wird ein Konzept zur 
Umgestaltung der angrenzenden Straßen und Plätze 
erstellt. 

Mit dem Kunstquartier soll das historische Innenstadtquar-
tier langfristig stabilisiert und dessen kulturelle Potenziale 
entwickelt werden. 



Projektlaufzeit 2015 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 5.560.000 Euro

Bundesmittel 5.000.000 Euro

Kommunale Mittel 560.000 Euro

Weitere Mittel 8.068.000 Euro

Planungswettbewerb   nicht Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

GÖTTINGEN / Niedersachsen

Forum Wissen 
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Das im ehemaligen Zoologischen Institut entstehende 
 Wissensmuseum vernetzt die 42 wissenschaftlichen Samm
lungen der Göttinger Universität. Es ist ein wichtiger Beitrag 
zur Profilierung Göttingens als Wissensstadt, mit dem bislang 
verborgenes Kulturgut für die Öffentlichkeit erlebbar und im 
Stadtbild sichtbar gemacht wird.

In der Universitätsstadt Göttingen entsteht im Rahmen 
einer Kooperation von Universität und Stadt ein Museum, 
in dem drei miteinander verzahnte programmatische 
Schwerpunkte umgesetzt werden: Sammlungsmanage-
ment, Wissensforschung und Ausstellung. 

Basis des Konzeptes sind die rund 42 über die Stadt verteil-
ten akademischen Sammlungen der Universität. Das 
Forum Wissen dient als Knotenpunkt des über die Stadt 
verteilten Sammlungsnetzwerkes, das bisher größtenteils 
verborgenes wertvolles Kulturgut im Stadtbild sichtbar und 
erlebbar macht. Während die Ausstellung im Haupthaus 
interdisziplinär gestaltet ist, bieten die weiteren Sammlun-
gen dem Besucher profunde Einblicke in einzelne Fachge-
biete. Mit Mitteln des Bundesprogramms werden Maßnah-
men in den Bereichen Planung, Bau, Freiraumgestaltung, 
Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung sowie ein 
Konzept zur Visualisierung und Vernetzung der Sammlun-
gen im Stadtraum gefördert.

Das Forum Wissen entsteht in attraktiver Lage unweit des 
Hauptbahnhofs, am Rande der Göttinger Altstadt. Dem 
Projekt ging eine mehrjährige Planungsphase eines über-
greifenden Entwicklungskonzeptes für das Stadtquartier 
am Groner Tor voraus, dessen zentraler Bestandteil der 
Umbau des Zoologischen Instituts zum Wissensmuseum 
ist.



Projektlaufzeit 2016 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Landgemeinde

Förderfähige Kosten 3.180.008 Euro

Bundesmittel 2.500.000 Euro

Kommunale Mittel 680.008 Euro

Themenschwerpunkt   Interkommunale städtebauliche 
Kooperationen

Geozentrum und Geopark

64  Hessen / 2016 
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Durch die Umsetzung einzelner Maßnahmen im UNESCO
Geopark BergstraßeOdenwald und deren Verbindung durch 
überregionale Ausflugsachsen wird das Gebiet funktional in 
Wert gesetzt. Die Zusammenarbeit der Gemeinden stärkt die 
regionale Identität im ländlichen Raum.

Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald ist eine von 
sechs deutschen Regionen im Netz der UNESCO Global 
Geoparks. Die Gemeinden Grasellenbach, Rimbach und 
Wald-Michelbach bauen gemeinsam mit Mitteln des Bun-
desprogramms das Geozentrum Tromm im UNESCO-Geo-
park auf. Der Themenschwerpunkt Geologie stellt mittels 

ökologischer und soziokultureller Bezugspunkte eine 
Beziehung zwischen den einzelnen Gemeinden im Zent-
rum des Vorderen Odenwaldes her. 

Zu den geförderten Maßnahmen gehören der Ersatz des 
baufälligen Ireneturms auf der Tromm als Aussichtsturm, 
der Naturspielort Tromm als Erlebnis- und Spielfläche, 
sowie die Erschließung und Herrichtung der Steinbrüche 
in Mengelbach und Litzelbach. 

Die Gemeinden legen bei der Umsetzung der Projekte gro-
ßen Wert auf die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger. 

GRASELLENBACH MIT RIMBACH  
UND WALD-MICHELBACH / Hessen



Projektlaufzeit 2017 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Mittelstadt

Förderfähige Kosten 901.530 Euro

Bundesmittel 600.000 Euro

Kommunale Mittel 300.000 Euro

Weitere Mittel 1.530 Euro

Themenschwerpunkt  Sonstiger

HANSESTADT GREIFSWALD / Mecklenburg-Vorpommern

Kultur- und Initiativenhaus „Zum Greif“ 

 2017 / Mecklenburg-Vorpommern  65
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Mit der Sanierung und baulichen Erweiterung des stadtbild
prägenden und kulturhistorisch bedeutsamen Gebäudes 
„Zum Greif“ entsteht ein modernes Zentrum für Kultur, Bil
dung und Teilhabe – eine Plattform für künstlerische und 
soziokulturelle Projekte für die Hansestadt Greifswald und  
die Region.

Als Vertreter der fast verschwundenen Gesellschaftshaus-
Architektur Nordostdeutschlands ist das 1846–1849 
erbaute und denkmalgeschützte Gebäude „Zum Greif“ die 
älteste erhaltene Spielstätte des Greifswalder Konzert- und 
Theaterwesens. Nach jahrzehntelangem Leerstand und 
drohendem Verfall, erwarb die aus der Bürgerschaft ent-
standene Initiative „Stralsunder Straße 10 GmbH“ 2014 das 
Baudenkmal, um es vor dem Verfall zu bewahren. 

Nun wird es denkmalgerecht saniert und zu einem barriere-
freien Kultur- und Initiativenhaus umgebaut. Darüber hin-
aus entsteht ein Erweiterungsbau für den denkmalge-
schützten Gebäudebestand. Die Umsetzung dieser Maß-
nahmen wird mit Mitteln des Bundesprogramms unter-
stützt.

Das bereits jetzt über die Stadtgrenzen hinaus wahrgenom-
mene Projekt kombiniert Immobilienentwicklung,Gemein-
wesenarbeit sowie zivilgesellschaftliches Engagement in 
besonderer Weise. Darüber hinaus leistet das Projekt einen 
wesentlichen Beitrag für eine nachhaltige Stadtentwick-
lung durch die städtebauliche Integration des historischen 
Gebäudes und zeichnet sich durch den aus der Bevölkerung 
initiierten Entwicklungsprozess aus.

GRASELLENBACH MIT RIMBACH  
UND WALD-MICHELBACH / Hessen



Projektlaufzeit 2014 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 3.000.000 Euro

Bundesmittel 2.000.000 Euro

Kommunale Mittel 1.000.000 Euro

Planungswettbewerb   Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Grün in der Stadt

HAMBURG / Freie und Hansestadt Hamburg

Ohlsdorfer Parkfriedhof 

66  Freie und Hansestadt Hamburg / 2014 
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Der weltgrößte Parkfriedhof wird als bedeutende, denkmal
geschützte Gartenanlage der Stadt Hamburg nachhaltig 
 gesichert. Seine spezifischen Qualitäten werden sensibel und 
mit Respekt auf den Bestand für neue Nutzungen als Park 
und Erholungsflächen weiterentwickelt. 

Der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg ist als größter deut-
scher Friedhof und größter Parkfriedhof der Welt nicht nur 
ein Kultur- und Gartendenkmal von internationalem Rang, 
sondern auch ein geschichtsträchtiger und identitätsstif-
tender Ort der Hamburger Stadtgesellschaft. 

Angesichts rückläufiger Nachfrage nach Grabflächen und 
eines Wandels in der Bestattungskultur steht die Stadt vor 
der Herausforderung, den Charakter des Parkfriedhofs als 

Gartendenkmal zu sichern, und gleichzeitig in einem sen-
siblen Einklang die Chancen zu nutzen, die sich aus frei 
werdenden Flächen ergeben. Mit Mitteln des Bundepro-
gramms wurde dafür eine umfassende städtebauliche Ent-
wicklungs- und Nachhaltigkeitsstrategie für den Friedhof 
erarbeitet. Im Rahmen eines breit angelegten Kommunika-
tions- und Beteiligungsprozesses konnten Bürger ihre 
Ideen einbringen. Es wurden Initialprojekte skizziert und 
mehrere Projekte für die Umsetzung durch die Bundes-
förderung definiert. Hierzu zählen beispielsweise die denk-
malgerechte Wiederherstellung wesentlicher Parkbereiche, 
bauliche Maßnahmen für neue Nutzungsmöglichkeiten in 
den nicht mehr genutzten Kapellen und die Erstellung 
eines Masterplans für den Eingangsbereich im Rahmen 
eines Wettbewerbs. 

Das Vorgehen ist so angelegt, dass es sich zukünftig auch 
auf andere Friedhöfe übertragen lässt. Dazu wird das Pro-
jekt durch intensive Öffentlichkeitsarbeit und fachlichen 
Austausch begleitet.



 2015 / Freie und Hansestadt Hamburg  67

 2
01

5 

Projektlaufzeit 2015 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 4.950.000 Euro

Bundesmittel 3.300.000 Euro

Kommunale Mittel 1.650.000 Euro

Planungswettbewerb   Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Grün in der Stadt

HAMBURG / Freie und Hansestadt Hamburg

Stadt trifft Landschaft – Entwicklung der 
Landschaftsachse Horner Geest

Im Hamburger Osten entsteht auf rund neun Kilometern 
Länge eine durchgängige Grün, Biotop, Erlebnis und Mobi
litätsverbindung von der Innenstadt in die Peripherie. 

Die Landschaftsachse Horner Geest ist eine von insgesamt 
zwölf Landschaftsachsen innerhalb des „Grünen Netzes“, 
dem gesamtstädtischen Freiraumstrukturkonzept der 
Freien und Hansestadt Hamburg. Die Landschaftsachse 
verläuft auf rund neun Kilometern Länge entlang der 
natürlichen Geest-Kante vom Hauptbahnhof in Richtung 
Osten. Sie trennt die hochliegende Geest von der niedrige-
ren Marsch und verläuft durch fünf Stadtteile.

Die Entwicklung der Landschaftsachse Horner Geest ist  
ein Pilotvorhaben zur Realisierung des Grünen Netzes. Mit 
einer innovativen städtebaulichen und ressortübergreifen-
den Herangehensweise sowie unter großer Bürgerbeteili-
gung werden mit Hilfe des Bundesprogramms Konzept 
und Baumaßnahmen erarbeitet und umgesetzt. Im Zent-
rum stehen dabei die Themen Leitsystem/Durchgängigkeit, 
Stadt/Natur und Identitäten/Topographie. Zu allen 
Themen feldern werden im Rahmen der Förderung erste 
bauliche Maßnahmen als Leitprojekte realisiert. 

Das Projekt wird von einem umfassend moderierten Kom-
munikations- und Qualifizierungsprozess begleitet. Im 
Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens konnten Interes-
sierte ihre eigenen Projektideen in die Planung einbringen. 
Von mobilen Grillstationen über Kletterfelsen bis zu Urban 
Gardening und Naturerlebnisorten ist so eine Vielzahl  
von bürgerschaftlich getragenen Nutzungsangeboten ent-
standen.



Projektlaufzeit 2016 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 3.462.900 Euro

Bundesmittel 1.900.000 Euro

Kommunale Mittel 1.562.900 Euro

Planungswettbewerb   Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Barrierefreier und demografie-
gerechter Umbau

HAMBURG / Freie und Hansestadt Hamburg

Bürgerhaus Eidelstedt
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Das Eidelstedter Bürgerhaus wird zu einem Stadtteilkultur
zentrum neuen Typs entwickelt. Dies geschieht durch ein 
neues inhaltliches Konzept in Verbindung mit Sanierung, 
Umbau und Erweiterung des alten Gebäudes.

Eidelstedt ist ein am nordwestlichen Rand Hamburgs gele-
gener Stadtteil, mit unterdurchschnittlicher Wirtschafts-
kraft. Als Bildungs- und Kulturzentrum ist das Bürgerhaus 
eine wichtige Gemeinschaftseinrichtung für die Bewohne-
rinnen und Bewohner des Stadtteils. 

Mit den Mitteln des Bundesprogramms werden die kon-
zeptionelle Weiterentwicklung des Stadtteilkulturzentrums 
und der Umbau des Hauses gefördert. 

Ein Planungswettbewerb diente dazu, Lösungen für die 
architektonische Qualität des Erweiterungsbaus und seiner 
Anbindung an den Altbau sowie die Einbindung des 
Gebäudes in sein Umfeld zu entwickeln. Auf dieser Grund-
lage werden die baulichen Maßnahmen realisiert. Dazu 
gehören eine Vergrößerung und bessere Ausgestaltung des 
Veranstaltungssaals, eine neue Bücherhalle, neue Gastro-
nomieflächen und die Umgestaltung des Außenbereiches 
am Eidelstedter Marktplatz. 

Die Neuausrichtung des Bürgerhauses wird von einem 
weitreichenden Partizipationsprozess begleitet, der eben-
falls Teil der Förderung ist. Das Projekt ist zugleich ein 
Schlüsselvorhaben für die Stadtteilentwicklung und soll zu 
einem übertragbaren Modell für die Anpassung der sozia-
len Infrastruktureinrichtungen Hamburgs werden. 
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Projektlaufzeit 2017 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 5.780.000 Euro

Bundesmittel 3.800.000 Euro

Kommunale Mittel 1.900.000 Euro

Weitere Mittel 80.000 Euro

Themenschwerpunkt   Barrierefreier und demografie-
gerechter Umbau

HAMBURG / Freie und Hansestadt Hamburg

Bürgerhaus Wilhelmsburg

Die Sanierung und bauliche Qualifizierung des Bürgerhauses 
HamburgWilhelmsburg steht für wirkungsvolle Partizipation 
in der demokratischen Zivilgesellschaft. 

Das in den 1980er-Jahren errichtete Bürgerhaus spielte für 
die Entwicklung des Stadtteils Wilhelmsburg von Beginn 
an eine besondere Rolle: Die Internationale Bauausstellung 
in Hamburg, die von 2007 bis 2013 stattfand, wirkte wie ein 
Zeitraffer für die Entwicklung der Elbinseln. Das Bürger-
haus wurde zu einem Kristallisationspunkt für vorbildliche 
Beteiligungsprozesse („Perspektiven!“). Für den Stadtteil 
übernahm es damit eine wichtige Integrationsfunktion. 

Die Hansestadt Hamburg greift die anstehenden dynami-
schen städtebaulichen Veränderungen im direkten Umfeld 
auf, um mit Mitteln des Bundesprogramms die Sanierung 
des Bürgerhauses mit heutigen baulich-räumlichen Anfor-
derungen und zukünftigen Perspektiven zu verknüpfen. 
Das Bürgerhaus kann dadurch die Aufgabe übernehmen, 
zwischen jetzt ansässiger und neuer Wohnbevölkerung 
Brücken zu schlagen und ein aktives Gemeinwesen mit zu 
entwickeln.

Mit der überregionalen Wahrnehmung als Tagungsort der 
Zivilgesellschaft wird die Wirkung des qualitätsvollen, städ-
tebaulichen Ansatzes weit über Hamburg hinaus transpor-
tiert. Dieser Effekt soll genutzt werden, um die besonderen 
Qualitäten und Optionen barrierefreier Standortentwick-
lung beispielhaft in dem Projekt abzubilden – als lebendige 
Baukultur für eine inklusive Gesellschaft, die jede Bürgerin 
und jeden Bürger zur demokratischen Mitgestaltung ein-
lädt. 



Projektlaufzeit 2017 – 2021

Stadt-/Gemeindetyp Großstadt

Förderfähige Kosten 3.000.000 Euro

Bundesmittel 2.000.000 Euro

Kommunale Mittel 1.000.000 Euro

Planungswettbewerb   Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt  Sonstiger

HANNOVER / Niedersachsen

Revitalisierung des Ihme-Zentrums 
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Durch eine verbesserte Anbindung und die Revitalisierung der 
Basisgeschosse des IhmeZentrums wird die Barrierewirkung 
des großen Baukörpers zwischen Linden und IhmeFluss 
gemindert, und es entstehen Räume für gemeinschaftliche 
Nutzungen. 

Das Ihme-Zentrum ist wahrscheinlich Deutschlands mar-
kantester Gebäudekomplex, der in den 1970er-Jahren nach 
dem Leitbild „Urbanität durch Dichte“ im zentrumsnahem 
Stadtteil Linden errichtet wurde. Die Geschäfte im zweige-
schossigen Sockelbereich des Ihme-Zentrums liegen seit 
fast einer Dekade brach und beeinträchtigen das Gesamt-
ensemble sowie das Umfeld. Die Wohnungen – überwiegend 
im Einzeleigentum – sind dagegen sehr beliebt. Mieter der 
Büroflächen sind die Kommune und die Stadtwerke.

Im Zuge der Revitalisierung der Sockelgeschosse durch 
einen privaten Investor, soll auch die städtebauliche Situa-
tion verbessert werden. Ziel der Transformation ist es, das 
Ihme-Zentrum besser in sein Umfeld einzubetten, indem 
vor allem die Fuß- und Radwege durch das Ihme-Zentrum 
hindurch attraktiv und sicher gestaltet und besser an das 
umliegende Wegenetz angebunden werden. Neben konzep-
tionellen Leistungen werden mit Mitteln des Bundespro-
gramms die Realisierung der Wege und deren Anbindung 
sowie die Schaffung eines nicht kommerziellen Raumes für 
stadtteilbezogene Nutzungen gefördert. Das Ihme-Zentrum 
soll damit zu einem Pilotprojekt für eine zukunftsfähige 
Transformation der hybriden „Stadt in der Stadt“-Komplexe 
werden.

70  Niedersachsen / 2017 



Projektlaufzeit 2017 – 2021

Stadt-/Gemeindetyp Größere Kleinstadt

Förderfähige Kosten 7.000.000 Euro

Bundesmittel 4.600.000 Euro

Kommunale Mittel 690.000 Euro

Weitere Mittel 1.710.000 Euro

Planungswettbewerb   Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt  Sonstiger

HAVIXBECK / Nordrhein-Westfalen

Droste-Kulturzentrum als Zukunftsort Literatur 
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Die Burg Hülshoff wird zu einem Veranstaltungs, Lern, 
Denk und Kommunikationszentrum umgebaut. Das Zen
trum soll die Aktivitäten zur Dichterin Anette von Droste
Hülshoff im Besonderen und zur Literatur im Allgemeinen 
zusammenführen.

Die Burg Hülshoff und das Haus Rüschhaus sind authen-
tisch erhaltene Wohnsitze der Autorin Anette von Droste-
Hülshoff am Rand von Münster. Seit 2012 sind sie im Besitz 
der Droste-Stiftung, um sie auszubauen und dauerhaft der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die einzigartige 
 Konstellation birgt außergewöhnliches, national bedeuten-
des Potenzial: eine erstrangige Schriftstellerin der deutschen 

Literatur, deren Leben und Werk bislang an keinem Ort 
umfassend, anschaulich und wissenschaftlich fundiert prä-
sentiert wird, sowie hochkarätige Baudenkmäler mit lite-
ratur- und baugeschichtlicher Bedeutung. 

Mithilfe des Bundesprogramms wird die Vorburg zu einer 
Veranstaltungs-, Ausstellungs- und Begegnungsstätte aus-
gebaut. Eine neue Droste-Forschungsstelle und ein Droste-
Institut werden im Gebäude der Neuen Ökonomie einge-
richtet. Ein architektonischer Planungswettbewerb soll 
Lösungen hervorbringen, die aus denkmalpflegerischer, 
baukultureller und städtebaulicher Sicht eine nutzungsge-
rechte Unterbringung der Funktionsbereiche ermöglichen. 

Das Projekt leistet auch einen Beitrag zur Stärkung ländli-
cher Räume. Es wird unterstützt durch das Land Nordrhein-
Westfalen, die Regionale 2016, Universitäten und den inter-
kommunalen Verbund der Nachbarkreise. 
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Projektlaufzeit 2016 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 8.850.000 Euro

Bundesmittel 5.900.000 Euro

Kommunale Mittel 2.950.000 Euro

Planungswettbewerb   Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Konversion von Militärflächen

HEIDELBERG / Baden-Württemberg

Der andere Park – Grünes Band des Wissens  
für die Campbell Barracks 
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„Der andere Park“ soll als identitätsstiftender und attraktiver 
Freiraum neuen Typs die Campbell Barracks durchziehen.  
Er ist verbindendes Element des Stadtquartiers, das auf dem 
Konversionsgelände im Kontext der Internationalen Bauaus
stellung (IBA) Heidelberg entsteht.

Die historische Kasernenanlage der Campbell Barracks ist 
Kernbereich der bis vor wenigen Jahren von der US-Army 
und der NATO genutzten Flächen in der Heidelberger Süd-
stadt und hat eine hohe symbolische Bedeutung für die 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Hier soll ein 
Freiraum anderer Art entstehen, der „Wissensorte“ in den 
ehemaligen Campbell Barracks klug miteinander vernetzt 
und die Identität des Stadtteils neu prägt.

Das Projekt umfasst die städtebauliche Neuordnung, Sanie-
rung und Umnutzung zentraler Bereiche der historischen 
Kasernenanlage. Über ein innovatives, partizipatives und 
der Bedeutung des Vorhabens angemessenes Planungsver-
fahren werden gestalterische Lösungen gefunden, welche 
die Campbell Barracks neu definieren. Entscheidend ist 
dabei der Ansatz, Stadt über ihre zentralen öffentlichen 
Freiräume im Verflechtungsraum der Baudenkmale – die 
Sequenz von Torhausplatz, Paradeplatz und Reitplatz – so-
wie den Park an der Kommandantur zu entwickeln. Hier 
wird zudem das Kommandanturgebäude selbst saniert und 
für eine Nachnutzung als kulturelle und wissenschaftliche 
Einrichtung, die sich mit der Geschichte der transatlanti-
schen Beziehungen beschäftigt, vorbereitet.

Die Stadt Heidelberg realisiert das Projekt in enger Zusam-
menarbeit mit der IBA Heidelberg WISSEN | SCHAFFT | 
STADT als Teil eines dialogischen Planungsprozesses. 
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Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 4.810.000 Euro

Bundesmittel 3.198.000 Euro

Kommunale Mittel 1.600.000 Euro

Weitere Mittel 12.000 Euro

Planungswettbewerb  nicht  Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

HANSESTADT HERFORD / Nordrhein-Westfalen

genießen & begegnen –  
Modernisierung der neobarocken Markthalle
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Mit einem behutsamen Umbau und einer Ausrichtung auf 
regionale Produkte wird die neobarocke Markthalle Herfords 
in ihrer traditionsreichen Funktion gestärkt.

Die historische Markhalle steht in einem neobarocken 
Ensemble mit Rathaus und Rathausplatz in zentraler Lage 
der Herforder Innenstadt. Im Rahmen einer umfassenden 
Aufwertung der Innenstadt werden die architektonischen 
und städtebaulichen Qualitäten des denkmalgeschützten 
Ensembles in seiner ursprünglichen Funktion gesichert 
und das Umfeld der Markthalle umgestaltet. 

Das Projekt wird geprägt von der hohen städtebaulichen 
und architektonischen Qualität der Markthalle sowie ihrer 
starken Präsenz im öffentlichen Leben der Stadt.

Die Sanierung der Gebäudehülle sowie der Umbau und die 
verbesserte Ausstattung des Innenraums mit fest eingebau-
ten Marktständen und zusätzlichen Dachöffnungen wer-
den mit einer finanziellen Unterstützung aus dem Bundes-
programm umgesetzt. Ein neues Konzept für die Markt-
halle dient als Grundlage für eine zeitgemäße Nutzung. 
Neben einem Wochenmarkt mit regionalen Produkten 
sind ergänzende gastronomische Angebote, Räume für Ver-
anstaltungen und eine Touristen-Information vorgesehen. 
In einem weiteren Schritt realisiert die Stadt auf Grundlage 
eines freiraumplanerischen Wettbewerbes Maßnahmen zur 
Umgestaltung des engeren Markthallenumfeldes. 

Die Sanierung der Markthalle ist ein Schlüsselprojekt für 
die städtebauliche Erneuerung der Herforder Innenstadt. 
Langfristig soll die Sanierung zur Stärkung des Einzelhan-
dels sowie des Dienstleistungs- und Kulturangebotes im 
Stadtzentrum beitragen. 
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Projektlaufzeit 2016 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 8.282.450 Euro

Bundesmittel 3.400.000 Euro

Kommunale Mittel 4.882.450 Euro

Planungswettbewerb  Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Konversion von Militärflächen

HANSESTADT HERFORD / Nordrhein-Westfalen

Kasernengelände  
wird BildungsCampus
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Als Auftakt für die Entwicklung der ehemaligen Wentworth 
Kaserne zum BildungsCampus Herford wird das stadtbild
prägende Entree der Anlage städtebaulich aufgewertet und 
einer neuen Nutzung zugeführt. 

Die Wentworth Kaserne liegt etwa zwei Kilometer östlich 
des Herforder Stadtzentrums. Die Stadt Herford möchte 
das bislang unzugängliche, 9,6 Hektar große Gelände für 
die Bevölkerung öffnen und in das umliegende Quartier 
integrieren. Langfristige Entwicklungsperspektive ist ein 
Bildungscampus.

Im Rahmen der Förderung werden das Stabshaus A, das 
Offizierscasino, das Division Conference Center und die 
ehemalige Kita der Anlage barrierefrei, technisch und 
 energetisch hergerichtet, um Raum für Nutzer aus dem Bil-
dungs- und Forschungsbereich zu schaffen. Zusätzlich wird 
der öffentliche Raum gestaltet und an die neuen Anforde-
rungen angepasst. Hierzu führt die Stadt im weiteren Pro-
jektverlauf einen freiraumplanerischen Wettbewerb durch. 
Das Projekt wird durch einen umfangreichen Kommunika-
tionsprozess mit Workshops, Radtouren, Wirtschaftsge-
sprächen, Tagungen und Bürgerforen begleitet. Die Maß-
nahmen bilden den Auftakt für die Entwicklung der Kon-
versionsfläche zu einem zukunftsfähigen Innovations- und 
Bildungsstandort.

74  Nordrhein-Westfalen / 2016 
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Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleine Kleinstadt

Förderfähige Kosten 6.750.000 Euro

Bundesmittel 4.500.000 Euro

Kommunale Mittel 2.250.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

HERRIEDEN / Bayern

Denkmalgerechte Sanierung des Stadtschlosses  
mit einem stadtgeschichtlichen Museum

Das im Ortskern liegende historische Stadtschloss wird  
nach umfassender Sanierung und Neugestaltung der Außen
anlagen für die Öffentlichkeit zugängig gemacht. 

2009 erwarb die Stadt Herrieden das wahrscheinlich im 
frühen 14. Jahrhundert erbaute und durch Kriegswirren 
und Brände wiederholt beschädigte Objekt. Das Stadt-
schloss wurde mehrmals umgebaut und ist, nachdem es 
lange Jahre dem Verfall preisgegeben war, in weiten Teilen 
stark sanierungsbedürftig. 

Um das Schloss zu erhalten und in den Mittelpunkt des 
städtischen Gemeinschaftslebens zu stellen, saniert 

 Herrieden im Rahmen des Förderprojektes das leer-
stehen de, denkmalgeschützte Objekt. Die neue Nutzungs-
konzeption berücksichtigt die Anforderungen des Denk-
malschutzes und sichert damit den dauerhaften Erhalt des 
Objekts für künftige Generationen, gewährleistet aber auch 
die öffentliche Zugänglichkeit. Neben Gewerbe-, Wohn- 
und Gastronomieflächen entstehen Tagungsräume, zwei 
größere Säle (Bürgersaal, Ratssitzungssaal) sowie Räume für 
Kunst und Kultur. Zudem entsteht im Außenbereich eine 
hochwertige Grünfläche. Teile des Areals werden in das 
„Museum auf dem Weg“ integriert. Planung und Baumaß-
nahmen an Teilbereichen des Stadtschlosses und seiner 
Freianlagen werden mit Mitteln des Bundesprogramms 
gefördert.

Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept der Stadt Her-
rieden nimmt die Revitalisierung des Stadtschlosses eine 
zentrale Rolle ein. Der Planungs- und Realisierungsprozess 
findet unter breiter Beteiligung der Bevölkerung statt. 



Projektlaufzeit 2014 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 4.557.777 Euro

Bundesmittel 4.000.000 Euro

Kommunale Mittel 557.777 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

HÖXTER / Nordrhein-Westfalen

UNESCO-Welterbe Corvey
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Die historische Bausubstanz der Welterbestätte Corvey in 
Höxter wird gesichert, um das noch junge Welterbe als touris
tisches Ziel und im Hinblick auf seine nationale Ausstrahlung 
für Kultur und Wissenschaft in Wert zu setzen. 

Die ehemalige Benediktinerabtei Corvey ist seit dem Jahr 
2014 UNESCO-Welterbestätte. Das Welterbe umfasst die 
ummauerte, mittelalterliche Klosterstadt Civitas Corvey, 
auf deren Fläche die heutige barocke Klosteranlage errich-
tet wurde. Das karolingische Westwerk, als Zentrum der 
Civitas Corvey, ist eines der wenigen in wesentlichen Teilen 
erhaltenen karolingischen Bauwerke und das einzige erhal-
tene Zeugnis dieses Bautyps aus jener Zeit. Städtebaulich 
wie historisch steht das Welterbe Corvey in engem Bezug 
zur Altstadt von Höxter und prägt im Weserbogen eine her-
ausragende, unverwechselbare Kulturlandschaft. 

Die mit Mitteln des Bundesprogramms realisierten Maß-
nahmen sind im integrierten Planungs- und Handlungs-
konzept des Managementplans für das Welterbe Covey ver-
ankert. Als Initialmaßnahmen setzen sie Impulse für die 
langfristige städtebauliche Entwicklung des Areals. Diese 
Maßnahmen umfassen neben der baulichen Substanz-
sicherung insbesondere von Dächern und Fassaden auch 
die Steigerung der touristischen Attraktivität durch die 
denkmalverträgliche Ertüchtigung des Westwerks. Mit 
innovativen Visualisierungstechniken werden zudem die 
Geschichte und Bedeutung des Welterbes vor Ort anschau-
lich sichtbar gemacht. Langfristig soll somit eine ökono-
mische Basis für den dauerhaften Erhalt des Welterbes 
geschaffen werden.

76  Nordrhein-Westfalen / 2014 
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Die ehemalige Brikettfabrik Knappenrode entwickelt sich zu 
einem kulturellen Ankerpunkt im Lausitzer Seenland. Dafür 
sorgen die schrittweise Öffnung der Fläche, die Nutzung des 
Objektes als Industriemuseum, die Errichtung eines Besucher
zentrums und begleitende energetische Maßnahmen.

Die Brikettfabrik Knappenrode im gleichnamigen Ortsteil 
der Stadt Hoyerswerda ist eine 1993 stillgelegte Produk-
tionsanlage in der Lausitz. Auf etwa 25 Hektar Fläche wurde 
das bauliche und technische Ensemble im Originalzustand 
zum Zeitpunkt seiner Stilllegung erhalten. Seit 1994 betreibt 
das Sächsische Industriemuseum das gesamte Industrie-

Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 2.777.777 Euro

Bundesmittel 2.500.000 Euro

Kommunale Mittel 277.777 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

HOYERSWERDA / Sachsen

Objekt Extrem – städtebauliche, denkmal- 
gerechte Standortstärkung der Brikettfabrik 
Knappenrode

denkmal als museale Einrichtung. Es gilt als das größte 
Bergbaumuseum des deutschen Braunkohlebergbaus und 
gehört zur europäischen Route der Industriekultur.

Nun soll das bedeutende Industrieensemble von 1914 
durch verschiedene Maßnahmen städtebaulich und denk-
malgerecht gestärkt und in den Kontext der benachbarten 
Werkssiedlung und der Stadt Hoyerswerda eingeordnet 
werden. Die Neuordnung der Museumsbereiche durch eine 
räumliche Konzentration, die Fortschreibung des Stadtent-
wicklungskonzeptes und die Entwicklung eines Besucher-
leitsystems werden mit finanzieller Unterstützung aus dem 
Bundesprogramm umgesetzt. Das Vorhaben wird durch 
eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit begleitet. 

Die inhaltliche und räumliche Verbindung der Brikett-
fabrik und Siedlung Knappenrode zur Stadt Hoyerswerda 
und zum Lausitzer Seenland unterstreichen die Rolle der 
regionalen Industriekultur als das kulturelle Rückgrat des 
Lausitzer Seenlandes, das durch die Internationale Bauaus-
stellung IBA See (2000–2010) entstanden ist.



Projektlaufzeit 2014 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 9.000.000 Euro

Bundesmittel 3.000.000 Euro

Landesmittel 6.000.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

KASSEL / Hessen

UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe

 2
01

4 

Im UNESCOWelterbe Bergpark Wilhelmshöhe werden Maß
nahmen zur Sicherung und Instandsetzung der historischen 
Gartenarchitekturen durchgeführt, um Authentizität und 
Integrität des Gartendenkmals als wichtigen Bezugspunkt für 
die Stadtentwicklung Kassels zu bewahren. 

Das 254 Hektar große und über 300 Jahre alte Gartendenk-
mal Bergpark Wilhelmshöhe ist eine einzigartige Kultur-
landschaft und seit dem Jahr 2013 UNESCO-Welterbe. Das 
Ensemble aus der Sichtachse der Wilhelmshöher Allee, dem 
Schloss Wilhelmshöhe, den 350 Meter langen Kaskaden 
und dem bekrönenden Herkules besitzt für die Stadt Kassel 
eine herausragende städtebauliche, touristische und identi-
tätsstiftende Bedeutung. 

Neben seiner landschaftsarchitektonischen Gestaltung prä-
gen vor allem die Wasserkünste den Bergpark Wilhelms-
höhe. 

Aus Mitteln des Bundesprogramms werden verschiedene 
Maßnahmen zur denkmalgerechten Sanierung und lang-
fristigen Sicherung einzelner Bereiche des Bergparks geför-
dert. Hierzu gehören neben der Instandsetzung von zwei 
Gebäuden des artifiziellen chinesischen Dorfes Mulang 
auch die Sanierung der barocken Kaskaden, des Neptun-
bassins, des Wasserfalls an der Teufelsbrücke sowie weiterer 
Bereiche der Wasserbauarchitektur.

Die Maßnahmen ergeben sich aus dem Managementplan 
zur Erhaltung der Authentizität und Integrität des Garten-
denkmals. Sie sind Teil eines größeren Maßnahmenkata-
logs, den das Land Hessen als Eigentümer des Bergparks 
seit 2005 umsetzt. 

78  Hessen / 2014 
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Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 2.111.111 Euro

Bundesmittel 1.900.000 Euro

Kommunale Mittel 211.111 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

KASSEL / Hessen

Wilhelmshöher Allee

Die lineare Allee wird durch eine gestalterische Aufwertung 
des öffentlichen Raums als prägnante Sichtachse der Stadt 
und direkte Verbindung zwischen der Innenstadt und dem 
UNESCOWelterbe Bergpark Wilhelmshöhe qualifiziert.

Die Wilhelmshöher Allee ist eine 4,6 Kilometer lange, 
gerade Achse. Sie verbindet die Kasseler Innenstadt mit 
dem UNESCO-Weltkulturerbe Bergpark Wilhelmshöhe 
und ist für das gesamtstädtische Gefüge von besonderer 
Bedeutung. In den letzten 230 Jahren hat sie sich von einer 
durch den Landschaftsraum führenden, durchgängigen 
Allee zu einer der wichtigsten Verkehrsachsen entwickelt, 
die von einer Bebauung aus unterschiedlichen Epochen 
gesäumt wird. 

2012 erarbeitete die Stadt Kassel den Rahmenplan Wil-
helmshöher Allee. Dessen Ziel ist es, die städtebaulichen 
Potenziale der als Pufferzone des UNESCO-Weltkulturer-
bes ausgewiesenen Verbindungsachse zu stärken und als 
Einheit neu erlebbar zu machen. Ein Maßnahmenpaket aus 
diesem Rahmenplan ist das Begrünungskonzept, dessen 
Umsetzung mit Mitteln des Bundesprogramms gefördert 
wird. Die Maßnahmen umfassen die Sanierung des Baum-
bestandes und die Wiederherstellung der Geh- und Fahr-
flächen, Neupflanzungen und Begrünung des Rasengleises 
und der Stahlmasten der Straßenbahn sowie die Möblie-
rung und Ausstattung des öffentlichen Raums. 

Das Projekt knüpft städtebaulich an die Förderung des 
Bergparks Wilhelmshöhe im Bundesprogramm an. 
Zu gleich soll es als Vorbild für die Qualifizierung inner-
städtischen Grüns dienen – ein wichtiger Baustein für 
Stadtentwicklung und Baukultur in Kassel.

 2
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Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 3.851.000 Euro

Bundesmittel 2.200.000 Euro

Kommunale Mittel 1.100.000 Euro

Weitere Mittel 551.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

KEMPTEN / Bayern

Sanierung der historischen  
König-Ludwig-Brücke

 2
01
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Als eine der weltweit ältesten erhaltenen Eisenbahnbrücken 
aus Holz ist die KönigLudwigBrücke ein herausragendes 
technisches Denkmal. Nach der Sanierung kann sie dauerhaft 
ihre gewandelte Bedeutung als Rad und Fußwegeverbindung 
in der Innenstadt erfüllen.

Die 1847–1852 erbaute König-Ludwig-Brücke ist europa-
weit die älteste als Howe’scher Träger realisierte Brücke und 
wurde 2012 von der Bundesingenieurkammer als „Histori-
sches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ 
ausgezeichnet. Sie wurde als Eisenbahnbrücke errichtet, 

doch wegen des zunehmenden Gewichts von Lokomotiven 
und Wagen bereits 1905 für Züge gesperrt. Zusammen mit 
der weltgrößten Stampfbetonbrücke bildet sie ein Brücken-
ensemble über die Iller, das die Baukunst des ausgehenden 
19. Jahrhunderts und des beginnenden 20. Jahrhunderts 
eindrucksvoll dokumentiert. Ab 1970 wurde die König-
Ludwig-Brücke für Fußgänger und Radfahrer freigegeben, 
doch seit Oktober 2013 ist die Nutzung der Brücke auf-
grund von Schäden untersagt. 

Die Fördermaßnahme umfasst die denkmalgerechte 
Instandsetzung der Brücke sowie die landschaftsgestal te-
rische Aufwertung ihres Umfeldes. Hierzu werden Fuß- 
und Radwegeverbindungen über die Brücke und Naherho-
lungsbereiche wieder hergestellt beziehungsweise aufge-
wertet. Das Ingenieurbauwerk von internationaler Strahl-
kraft wird im Bestand gesichert und in seiner beeindru-
ckenden Ästhetik wieder erlebbar gemacht.

Die König-Ludwig-Brücke bildet den südlichen Abschluss 
des über mehrere Jahre angelegten Projektes „Iller erleben“. 
Der dabei erarbeitete Masterplan hat das Ziel, die Stadt 
näher an den Fluss heranzubringen und den Flusslauf als 
Naherholungsbereich zu entwickeln.

80  Bayern / 2015 
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Projektlaufzeit 2015 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 4.241.533 Euro

Bundesmittel 1.110.828 Euro

Kommunale Mittel 123.425 Euro

Planungswettbewerb   Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

KERPEN / Nordrhein-Westfalen

Zukunftsensemble Schloß Türnich

Das barocke Schloss Türnich wird in seiner Gesamtheit 
erfahrbar gemacht und bildet die Grundlage für ein wirt
schaftliches und nachhaltig genutztes Denkmalensemble  
in einer vom Braunkohlebergbau gezeichneten Region.

Das barocke Wasserschlossensemble Türnich besteht aus 
Herrenhaus, Schlosskapelle, Vorburg, Schlosspark, Teichan-
lage und Französischem Garten. Es ist in die Denkmalliste 
der Stadt Kerpen eingetragen und seit 2012 als Denkmal 
von nationaler Bedeutung ausgewiesen. Die auf Grund von 
Bergbaufolgeschäden dringend notwendige Sanierung des 
Ensembles symbolisiert mit einer modellhaften energe-
tischen Erneuerung und als Erfahrungs- und Hochschul-

standort für nachhaltige Kreislaufprozesse den Struktur-
wandel der Braunkohleregion westlich von Köln.

Im Rahmen des Bundesprogramms wird der städtebauliche 
Bezug des Schlossensembles in die Region, den Stadtteil 
Türnich und den Landschaftsraum der Erftaue hergestellt 
und entwickelt. Der Bund förderte im Programm Nationale 
Projekte des Städtebaus einen städtebaulich-freiraum-
planerischen Wettbewerb. Dessen Ergebnis – ein Master-
plan – soll die Rahmenbedingungen für das Erreichen der 
langfristigen Förderziele schaffen. Als „Impulsvorhaben“ 
werden anschließend einzelne Teilmaßnahmen des Mas-
terplans umgesetzt. Zudem werden dringend notwendige 
Sanierungsmaßnahmen zur Bestandssicherung realisiert. 
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Projektlaufzeit 2015 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 2.666.667 Euro

Bundesmittel 2.400.000 Euro

Kommunale Mittel 266.667 Euro

Planungswettbewerb   Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Grün in der Stadt

KOBLENZ / Rheinland-Pfalz

Großfestung Koblenz – Freiraumgestaltung  
und Öffnung der Festungsanlagen

 2
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Die über die Stadt verteilten Bauwerke der Großfestung 
 Koblenz bilden ein zusammenhängendes Befestigungssystem, 
das Bestandteil des UNESCOWelterbes Oberes Mittelrheintal 
ist. Mit einer gezielten Freiraumgestaltung steigert die Stadt 
Koblenz die Wahrnehmbarkeit der Denkmäler und erschließt 
deren Potenziale für den öffentlichen Raum.

Die Festung Koblenz wurde zwischen 1815 und 1834 zu 
einer der bedeutendsten Festungsanlagen Europas ausge-
baut, um den strategisch wichtigen Zusammenfluss von 
Rhein und Mosel zu sichern. Ziel des Fördervorhabens im 
Bundesprogramm ist die Reintegration der Großfestung 

Koblenz mit den erhalten gebliebenen Festungsbauwerken 
Fort Asterstein, Feste Kaiser Franz und Fort Konstantin in 
die Entwicklung der Stadt. Das unterstützt das langfristige 
Ziel der Stadt Koblenz, das Festungssystem in seiner 
Gesamtheit zu erhalten, die Festungsteile in den öffent-
lichen Freiraum und den städtebaulichen Kontext zu inte-
grieren und wieder erlebbar zu machen. Wege und ein 
eigenständiges Leitsystem sollen die Festungsteile unter-
einander, mit den umliegenden Stadtquartieren und mit 
den touristisch intensiv genutzten Innenstadteilen und 
Flussufern verbinden. Zusätzlich werden die sie umgeben-
den Freiräume neu gestaltet. 

Mit Bundesmitteln wurde ein Planungswettbewerb durch-
geführt, der als Grundlage für die Projektumsetzung dient. 
Ebenfalls gefördert werden die ersten landschaftsarchitek-
tonischen Maßnahmen an Fort Asterstein und der Feste 
Kaiser Franz. Eine intensive Bürgerbeteiligung und Öffent-
lichkeitsarbeit begleiten das Projekt. 

82  Rheinland-Pfalz / 2015 
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Der Stadtteil Chorweiler in Köln ist ein Symbol für den oft 
unterschätzten Städtebau der 1970erJahre. Mit einem ambi
tionierten Weiterbau des Stadtteilzentrums wertet die Stadt 
den öffentlichen Raum auf und leitet damit einen Image
wandel ein.

Köln-Chorweiler ist als Großwohnsiedlung ein typisches 
Beispiel der Städte- und Wohnungsbaupolitik der 1970er-
Jahre. Die einseitige Ausrichtung des Wohnungsangebotes 
auf öffentlich geförderten Geschosswohnungsbau hat dem 
Stadtteil ein negatives Image beschert und zu einer sozial 
unausgewogenen Bewohnerstruktur geführt. 

Um den Stadtteil zu stabilisieren, ist ein breit angelegter 
Lösungsansatz erforderlich. Neben der Sanierung und qua-
litätvollen Umgestaltung der Wohngebäude und ihres 
Umfelds kommt der Neugestaltung zentraler Platzbereiche 
eine herausragende Bedeutung zu.

Mit Hilfe der Bundesförderung setzt die Stadt erste städte-
bauliche Impulse zur Verbesserung des öffentlichen Raums 
für drei zentrale Plätze um. Dafür wurde ein innovatives 
Vorgehen gewählt: Auf Basis einer breit angelegten Analyse 
entstand ein Platzkonzept, bei dem die Bewohner durch  
ein moderiertes Mitwirkungsverfahren aktiv einbezogen 
wurden. Die dabei aufgenommenen Perspektiven von 
Chorweiler wurden kontinuierlich in die Planung zur Um-
gestaltung einbezogen und immer wieder in den Beteili-
gungsprozess rückgekoppelt. Durch ein interdisziplinäres 
Planungsteam konnte eine umfassend hohe Qualität der 
Planung erreicht werden. Der gesamte Prozess wird beglei-
tend evaluiert, um übertragbare Ansätze für vergleichbare 
Siedlungstypen zu gewinnen.
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Projektlaufzeit 2015 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 8.800.000 Euro

Bundesmittel 5.000.000 Euro

Kommunale Mittel 3.800.000 Euro

Themenschwerpunkt   Grün in der Stadt

KÖLN / Nordrhein-Westfalen

Lebenswertes Chorweiler – ein Zentrum im  
Wandel durch eine umfassende städtebauliche 
Neuordnung der Quartiersplätze 



Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 7.624.000 Euro

Bundesmittel 4.800.000 Euro

Kommunale Mittel 2.824.000 Euro

Planungswettbewerb   Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

KÖLN / Nordrhein-Westfalen

Weiterentwicklung des öffentlichen Raums  
der „Via Culturalis“

 2
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Über einen zusammenhängenden und als Ganzes erfahr
baren Stadtraum werden die Zeitebenen und Zeitspuren von 
zwei Jahrtausenden Kölner Stadt und Kulturgeschichte im 
öffentlichen Raum sichtbar und begreifbar gemacht. 

In der Kölner Innenstadt spannt sich zwischen dem 
UNESCO-Weltkulturerbe Kölner Dom im Norden und der 
romanischen Kirche St. Maria im Kapitol im Süden ein 
Stadtquartier auf, das in seiner Dichte an bemerkenswerten 
Kulturbausteinen sowie bedeutenden archäologischen 
Fundstücken einzigartig ist. 

Gleichzeitig wird dieser Stadtraum aufgrund der heteroge-
nen Nutzungsstruktur kaum wahrgenommen. Hinsichtlich 
seiner Gestaltung und Aufenthaltsqualität weist er Defizite 
auf. Über einen zusammenhängenden öffentlichen Raum 
sollen die vielen kulturellen Einzelbausteine, Gebäude und 
Räume als „Via Culturalis“ gefasst werden und sich gegen-
seitig ergänzen und verstärken. 

Im Rahmen des Bundesprogramms und auf Grundlage 
eines 2013 unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchge-
führten, interdisziplinären Workshopverfahrens gestaltet 
die Stadt Köln den öffentlichen Raum neu und verbindet 
ihn mit den umliegenden Quartieren. Die Maßnahme 
besteht aus mehreren Teilprojekten, die sowohl die gestal-
terische und bauliche Aufwertung von Stadträumen wie 
auch die planerische Gesamtbetrachtung der Via Culturalis 
umfassen. 

Insbesondere das Zusammenspiel von Stadt, Privaten, Kul-
turinstitutionen und einer interessierten und gut infor-
mierten Öffentlichkeit ist für das Projekt Herausforderung 
und Potenzial zugleich. Um das Vorhaben wirkungsvoll im 
öffentlichen Bewusstsein zu verankern, testet die Stadt 
Köln neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit. 

84  Nordrhein-Westfalen / 2015 
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Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 1.047.000 Euro

Bundesmittel 698.000 Euro

Kommunale Mittel 349.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

KREFELD / Nordrhein-Westfalen

Renovierung des Denkmalensembles  
Häuser Esters und Lange

Aus Anlass des Bauhausjubiläums 2019 werden bei den bei
den von Mies van der Rohe errichteten Villen und den dazu
gehörenden Gärten notwendige Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt, um den dauerhaften Erhalt der größtenteils 
bauzeitlichen Gebäudesubstanz für die Nachwelt zu sichern. 

Mit den Häusern Esters und Lange verfügt die Stadt Krefeld 
über zwei herausragende Denkmäler der Klassischen 
Moderne, die zu den wenigen erhaltenen Bauten Ludwig 
Mies van der Rohes – dem letzten Direktor des Bauhauses – 
in Europa zählen. Das Villenpaar, das inmitten einer groß-
zügig angelegten Gartenanlage liegt, verbindet Aspekte 

klassischer Villen mit Elementen moderner Industriearchi-
tektur, harmonisch gegliederter Raumfolgen und der Ver-
schmelzung von Innen und Außen durch sorgfältig insze-
nierte Übergänge. Viele bauzeitliche Details aus den Errich-
tungsjahren von 1927 bis 1930 belegen eindrucksvoll die 
internationale Bedeutung der beiden Bauten. In der durch 
starke Kriegszerstörungen reduzierten historischen Bau-
substanz der Stadt sind die Villen, die vom Kunstmuseum 
Krefeld für Ausstellungszwecke genutzt werden, identitäts-
stiftende Monumente.

Mit Mitteln des Bundesprogramms werden Maßnahmen 
gefördert, mit denen die zum größten Teil originale Bau-
substanz gesichert und langfristig erhalten wird. Die Häu-
ser und ihre Gärten werden in einen Zustand versetzt, der 
ihrer Bedeutung angemessen ist und zugleich die Zugäng-
lichkeit für Besucher verbessert. Das Bauhausjubiläum 2019 
wird zum Anlass genommen, um mit der Wiedereröffnung 
des Denkmalensembles die vielschichtige historische Ver-
bindung der Stadt Krefeld zum Bauhaus und seiner Künst-
ler zu verdeutlichen. 



Projektlaufzeit 2015 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 4.950.000 Euro

Bundesmittel 3.300.000 Euro

Kommunale Mittel 1.650.000 Euro

Planungswettbewerb   Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Grün in der Stadt

LEIPZIG / Sachsen

Parkbogen Ost – Umwandlung einer stillgelegten 
Bahntrasse im Leipziger Osten

 2
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Eine stillgelegte Bahntrasse wird als Fuß und Radweg mit 
daran anschließenden Aktivflächen und Wegeverbindungen 
zwischen verschiedenen Wohnquartieren neu gestaltet und 
damit zu einem verbindenden Freiraumelement entwickelt.

Hinter der Idee zum „Parkbogen Ost“, die von engagierten 
Leipziger Bürgern entwickelt wurde, steht die Vision, eine 
etwa fünf Kilometer lange, stillgelegte S-Bahntrasse im 
Osten der Stadt in ein grünes Band aus Fuß- und Radwegen 
sowie Aktivflächen umzuwandeln. Der Parkbogen Ost ver-
knüpft mehrere Stadtteile, bereits bestehende wie auch 
neue Grünräume und eine Vielzahl unterschiedlicher, 

vielfach von bürgerschaftlicher Initiative getragener Vor-
haben miteinander. Er ist bedeutsamer Baustein einer zeit-
lich abgestuften und nachhaltigen Entwicklungsstrategie 
für die östlichen Stadtteile. Die Weiterentwicklung der 
Kooperationsqualität mit bürgerlichen Akteuren unter Ein-
beziehung von Arbeits- und Finanzleistungen ist wichtiges 
Projektziel.

Die Stadt Leipzig hat die Idee aufgegriffen und zu einem 
„Masterplan Parkbogen Ost“ weiterentwickelt. Mit Hilfe der 
Bundesförderung realisiert die Stadt erste Maßnahmen auf 
Basis des Masterplans sowie eines Planungswettbewerbes. 
Dazu gehören die Sanierung und die Neugestaltung des 
Sellerhäuser Bogens. Die Stadt setzt in diesem Projekt stark 
auf die Beteiligung der Akteure und der Stadtöffentlichkeit. 
Es soll Impulsgeber für eine behutsame Aufwertung der 
Quartiere werden, die sich weiterhin auf das Engagement 
lokaler Akteure stützt.

86  Sachsen / 2015 
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Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Kleinstadt

Förderfähige Kosten 5.592.257 Euro

Bundesmittel 5.000.000 Euro

Kommunale Mittel 592.257 Euro

Planungswettbewerb   nicht Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Grün in der Stadt

VERBANDSGEMEINDE LORELEY / Rheinland-Pfalz

Neugestaltung des Loreleyplateaus im  
Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal

Mit dem Rückbau bestehender Gebäude und der Schaffung 
eines Landschafts und Kulturparks wird der weltberühmte 
Felsen im Rheintal in Wert gesetzt und ein Bezug zu der 
Geschichte des Ortes hergestellt.

Die Loreley ist der zentrale Ort des UNESCO-Welterbes 
Oberes Mittelrheintal. Ein imposanter Fels im Fluss, der 
durch Legenden, Sagen und Überlieferungen zu einem 
mythischen Ort stilisiert wurde. Dieser Mythos prägt die 
Wahrnehmung der Loreley national wie international und 
macht sie zu einem der wichtigsten touristischen Ziele 
Deutschlands. Dazu hat nicht zuletzt das berühmte Lore-
leylied von Heinrich Heine beigetragen.

Derzeit präsentiert sich das Loreleyplateau jedoch als unge-
staltetes Areal mit vielen Nutzungskonflikten. Die Förder-
maßnahme ist Teil eines umfassenden Vorhabens, welches 
das gesamte Plateau einschließt. Ziel ist es, die Welterbe-
stätte in ihrer Besonderheit und als Symbol für Kultur, 
Geschichte, Kunst und Mythologie wieder erfahrbar zu 
machen. Der Kern des Fördervorhabens ist die Gestaltung 
eines Landschafts- und Kulturparks auf dem Loreleyfelsen. 
Das Vorhaben knüpft an einen internationalen Planungs-
wettbewerb an, der im Jahr 2014 durchgeführt wurde. Der 
Bund unterstützt die Umsetzung des Siegerentwurfs für die 
Gestaltung des Freiraums. Er inszeniert den „Mythos Lore-
ley“ auf spannende und phantasievolle Weise, zeigt aber 
dort Sensibilität und Zurückhaltung, wo es notwendig ist. 

Das innovative Potenzial des Vorhabens liegt in der land-
schaftlichen Rekultivierung und Renaturierung des vor-
deren Plateaubereiches mit städtebaulichen und hochbau-
lichen Mitteln. 



Projektlaufzeit 2017 – 2021

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 7.939.000 Euro

Bundesmittel 5.292.645 Euro

Kommunale Mittel 2.646.355 Euro

Planungswettbewerb   Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Interkommunale städtebauliche 
Kooperationen

LÖRRACH / Baden-Württemberg

Zollquartier Lörrach
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Das Zollquartier an der deutschschweizer Grenze in Lörrach 
und Riehen wird städtebaulich aufgewertet und setzt Impulse 
für eine nachhaltige Entwicklung des grenzüberschreitenden 
Stadtraums.

„Gemeinsam über Grenzen wachsen“ ist das Motto der 
Internationalen Bauausstellung in Basel, die sich auf den 
trinationalen Agglomerationsraum um Basel erstreckt. Für 
die Projektpartner Lörrach, Riehen und Basel gilt das Motto 
in besonderer Weise. Da viele Arbeitsplätze in der Region 
entstehen und immer mehr Beschäftigte über die Grenzen 
pendeln, kommen dem Ausbau der grenzüberschreitenden 
S-Bahn von der Schweiz nach Deutschland und einer inte-

grierten städtebaulichen Entwicklung bei diesem IBA-Pro-
jekt eine besondere Bedeutung zu.

Konzeptionelle und bauvorbereitende Arbeiten sowie die 
Realisierung mehrerer Projektbausteine bilden den Aus-
gangspunkt des Gesamtprojektes. Sie werden mit Mitteln 
des Bundesprogramms gefördert Ein internationaler Ideen-
wettbewerb dient als Grundlage, um die städtebaulichen 
und verkehrsplanerischen Projektbausteine auf unternutz-
ten Flächen des Zolls sowie entlang der Bahn und Straßen-
räume auf Lörracher Seite modellhaft umzusetzen. 

Aufbauend auf der Konzeption einer Mobilitätsdrehscheibe 
durch die Errichtung eines neuen S-Bahn-Halts, ist für die 
Stadt Lörrach inzwischen die Entwicklung des gesamten 
Quartiers ins Blickfeld gerückt. Die Stadt verknüpft ihre 
eigenen Entwicklungsziele bezüglich Prozess- und Gestalt-
qualität, Nachhaltigkeit und Modellcharakter mit den Qua-
litätsansätzen der IBA.
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Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 4.353.322 Euro

Bundesmittel 3.400.000 Euro

Kommunale Mittel 953.322 Euro

Planungswettbewerb   nicht Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

HANSESTADT LÜBECK / Schleswig-Hostein

Neugestaltung der Freiflächen  
„An der Untertrave“

Durch eine umfassende Umgestaltung der bisherigen Ver
kehrsflächen wertet die Hansestadt Lübeck ihre innerstäd
tischen Uferlagen an der Untertrave auf und setzt Impulse  
für die ortsansässige Wirtschaft.

Besucher der Hansestadt Lübeck, die sich vom Holstentor 
kommend dem UNESCO-Welterbe „Lübecker Altstadt“ 
nähern, passieren zunächst den westlichen Rand der Alt-
stadt. Im Rahmen der Gesamtmaßnahme „Umgestaltung 
Westlicher Altstadtrand Lübeck – An der Untertrave“ sollen 
die Flächen am Wasser künftig als aufgewertete Hafen-

promenade zum Flanieren und Verweilen mit Hafenatmo-
sphäre am Wasser einladen. Der Drehbrückenplatz als 
Abschluss der Promenade hat dabei eine besondere städte-
bauliche Bedeutung. 

Er soll sich von einer Verkehrsinsel ohne Aufenthaltsqua-
lität zu einem großzügigen Platz am Hafen wandeln. Mit 
Mitteln des Bundes werden der Rückbau einer Fahrspur 
und der Bau einer barrierefrei begehbaren Wassertreppe 
gefördert. Das macht den öffentlichen Raum entlang der 
Untertrave attraktiver. Auf dem Platz entsteht zudem ein 
neues Servicegebäude mit Gastronomie sowie öffentlichen 
Toiletten. Die Planung hierfür ist bereits 2003 aus einem 
kooperativen Planungswettbewerb hervorgegangen. Das 
Servicegebäude wird auf mehrfachen Wunsch der Bürger-
schaft aus der Öffentlichkeitsbeteiligung umgesetzt.

Vom Projekt soll ein Impuls für die weitere städtebauliche 
Aufwertung der südlich anschließenden Uferpromenade 
ausgehen.



Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 3.566.000 Euro

Bundesmittel 3.000.000 Euro

Kommunale Mittel 566.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

LÜNEBURG / Niedersachsen

Sanierung des Gebäudeensembles  
Lüneburger Rathaus und Franziskanerkloster
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Durch behutsame Ertüchtigung und denkmalgerechte 
 Nutzung wird das Denkmalensemble aus Rathaus und Klos
ter erhalten und in seiner öffentlichen Funktion als Verwal
tungszentrum und Besucherattraktion optimiert. 

Das Lüneburger Rathaus zählt zu den größten mittelalter-
lichen Rathäusern Deutschlands und macht zusammen mit 
dem benachbarten ehemaligen Franziskaner-Kloster in 
einzigartiger Weise die Geschichte weltlicher und geistlicher 
Macht in den Städten des Mittelalters nachvollziehbar.  
Das historische Rathaus mit seinen zum Teil wertvoll aus-
gestatteten Räumen ist heute Sitz der Stadtverwaltung. 

Es wird aber auch für öffentliche Veranstaltungen, Tagun-
gen und touristische Führungen zugänglich gemacht.  
Teile des Franziskanerklosters beherbergen eine Kinder- 
und Jugendbibliothek. 

Im Zuge einer langfristig angelegten, denkmalgerechten 
Sanierung des Rathauses führt die Stadt Lüneburg mit Hilfe 
der Bundesförderung bisher unzugängliche, architektonisch 
und bauhistorisch bedeutende Räume neuen Nutzungen 
zu: Neben Veranstaltungs- und Ausstellungsräumen ist 
eine Erweiterung der Kinder- und Jugendbücherei vorge-
sehen. Die Räume sollen der Sprach- und Leseförderung 
dienen und für Ausstellungen und weitere Veranstaltungen 
flexibel genutzt werden. Rathaus und Franziskanerkloster 
werden so zu belebten Orten der Stadtöffentlichkeit.

Das Projekt trägt dazu bei, dem integrierten Stadtentwick-
lungskonzept entsprechend, die wertvolle historische Bau-
substanz der Lüneburger Altstadt zu erhalten. 
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Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 9.900.000 Euro

Bundesmittel 6.600.000 Euro

Kommunale Mittel 3.300.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

MANNHEIM / Baden-Württemberg

Umbau des Luftschutzbunkers Ochsenpferch  
zum Sitz des Mannheimer Stadtarchivs

Das unbequeme Denkmal aus der NSZeit bekommt mit dem 
Umbau zum Stadtarchiv nicht nur eine neue Nutzung, es wird 
vielmehr Speicher Mannheimer Geschichte und eine Kultur
einrichtung mit Strahlkraft und Impulswirkung für das 
umliegende Quartier.

Mit dem Umzug des Mannheimer Stadtarchivs in den 
„Ochsenpferchbunker“ wird ein bislang städtebaulich im 
Schatten stehendes „unbequemes“ Mahnmal in den Fokus 
der Stadtentwicklung gerückt und gleichzeitig dauerhaft in 
seiner Substanz gesichert und aufgewertet. Der Hochbun-
ker aus dem 2. Weltkrieg bietet in Bezug auf Raumklima 
und Statik ideale Voraussetzungen für die funktionalen 

und baulichen Anforderungen des Stadtarchivs, dessen 
aktueller Standort aufgrund baulich-technischer Mängel 
aufgegeben werden musste.

Das Gesamtprojekt umfasst den gesamten Bunkerkomplex 
mit seinen Außenanlagen. Neben Ausstellungsflächen, 
einem NS-Dokumentationszentrum und Magazinflächen 
entstand auch ein neuer, zweigeschossiger Kubus auf dem 
Dach des Bunkers mit Büros, Digitalisierungszentrum 
sowie Lese- und Vortragssaal. Die Bundeszuschüsse fließen 
in die Aufstockung, den Umbau des NS-Dokumentations-
zentrums und die begleitende Öffentlichkeitsarbeit.

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten konnte das nunmehr 
als MARCHIVUM bezeichnete Stadtarchiv im März 2018 
eröffnet werden. Langfristig soll der umgebaute Bunker zur 
Aufwertung des Quartiers Neckarstadt-West und der 
angrenzenden Flusslandschaft am Neckar beitragen. Betei-
ligungsprozesse sollen neue städtebauliche, architektoni-
sche und soziokulturelle Impulse für die weitere Entwick-
lung bringen. 



Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Kleinstadt

Förderfähige Kosten 1.155.373 Euro

Bundesmittel 594.434 Euro

Kommunale Mittel 297.217 Euro

Weitere Mittel 263.722 Euro

Themenschwerpunkt   altersgerechte und  
energetische Erneuerung 

MÖLLN / Schleswig-Hostein

Innovative energetische Sanierung  
des Stadthauptmannshofes
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Das historische Ensemble des Stadthauptmannshofes in 
Mölln wird denkmalgerecht energetisch saniert und somit  
der Kultur und Verwaltungsbetrieb langfristig gesichert. 

Der Stadthauptmannshof mit Bauten aus dem 15. und 16. 
Jahrhundert gehört neben dem Rathaus und der St. Nico-
lai-Kirche zu den bau- und kulturhistorisch bedeutsamen 
Gebäuden im Stadtdenkmal Möllner Altstadt. Er liegt an 
städtebaulich exponierter Stelle zwischen der historischen 
Stadtmitte und dem Schulsee. Das denkmalgeschützte 
Ensemble besteht aus vier Gebäuden verschiedener Bau-

epochen mit Kultur-, Verwaltungs- und Wohnnutzung, die 
sich um einen Innenhof gruppieren. 

Die Sanierung des wertvollen Baudenkmals stützt sich auf 
ein Energiekonzept, das denkmalpflegerische Belange und 
innovativen Technologieeinsatz in besonderem Maße 
berücksichtigt. Mit Mitteln aus dem Bundesprogramm ver-
bessert die Stadt Mölln den baulichen Wärmeschutz und 
realisiert die Versorgung mit erneuerbaren Energien. Dazu 
gehören Wärmedämmmaßnahmen und eine geothermi-
sche Heizzentrale mit Wasser-Wasser-Wärmepumpe aus 
dem angrenzenden See.

Das Projekt basiert auf einem im Rahmen des Städte-
bauförderungsprogramms Städtebaulicher Denkmalschutz 
erarbeiteten integrierten städtebaulichen Entwicklungs-
konzept, das die Herausforderungen an historische 
Gebäude durch heutige energetische und Nutzungsanfor-
derungen bestimmt. Mit dieser zukunftsgerichteten Sanie-
rung wird der wirtschaftliche Betrieb des Ensembles lang-
fristig gesichert. 
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Projektlaufzeit 2017 – 2021

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 3.573.000 Euro

Bundesmittel 2.382.000 Euro

Kommunale Mittel 1.191.000 Euro

Themenschwerpunkt  Sonstiger

MÜNCHEN / Bayern

Planung der Untertunnelung  
des Englischen Gartens

Mit der Tieferlegung und Untertunnelung des Mittleren  
Rings im Bereich des Englischen Gartens in München wächst 
die historische Parklandschaft wieder zusammen, wodurch 
wertvolle Natur und Erholungsflächen in zentraler Lage 
 entstehen.

Der Englische Garten in München ist ein Gartendenkmal 
von internationaler Strahlkraft. Mit einer Fläche von 375 
Hektar zählt er zu den weltweit größten Parkanlagen. 
Durch den Bau des vierspurigen Mittleren Rings in den 
1960er-Jahren wurde der Englische Garten in den stadt-
näheren, von Touristen wie Bewohnern hoch frequentier-
ten Südteil und einen weniger besuchten Nordteil zer-
schnitten. Das hohe Verkehrsaufkommen auf dem Ring 

und dessen Lärm- und Schadstoffemissionen beeinträchti-
gen derzeit die Aufenthaltsqualität und Erholungsfunktion 
erheblich. 

Die zivilgesellschaftliche Initiative „Ein Englischer Garten“, 
die sich seit 2010 der Behebung dieses Missstands ver-
schrie ben hat, konnte die Stadt München von der Wieder-
vereinigung der beiden Parkbereiche überzeugen. Neue 
Fuß- und Radwege sollen die Nutzungsdichte des südlichen 
Parkbereichs verringern und es soll eine barrierefreie Ver-
bindung der beiden Parkbereiche entstehen. Zudem sollen 
die Wasserläufe in der Isaraue wieder freigelegt werden. 
Weitere Grünflächen sollen sich positiv auf das Stadtklima 
im Bereich des Isarrings auswirken.

Nachdem durch die Mittel des Bundesprogramms die Pla-
nung finanziert werden konnte, geht es nun an die bauliche 
Umsetzung. Sie wird durch die Stadt, das Land sowie Spen-
den finanziert.



Projektlaufzeit 2017 – 2021

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 14.156.300 Euro

Bundesmittel 7.000.000 Euro

Kommunale Mittel 3.156.300 Euro

Weitere Mittel 4.000.000 Euro

Themenschwerpunkt  Sonstiger

NÜRNBERG / Bayern

Dokumentationszentrum  
Reichsparteitagsgelände
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Das Dokumentationszentrum des Reichparteitaggeländes in 
Nürnberg wird erweitert und an die aktuellen technischen 
Standards angepasst. Es entsteht ein generationenverbinden
des, didaktisch innovatives und inklusives Museumsangebot 
für den wachsenden Besucherzustrom aus aller Welt.

Das Nürnberger Reichsparteitagsgelände besitzt als größtes 
erhaltenes Ensemble nationalsozialistischer Staats- und 
Parteiarchitektur Deutschlands nationalen und internatio-
nalen Symbolcharakter. Seit 2001 befasst sich das Doku-
mentationszentrum Reichsparteitagsgelände mit dem his-
torischen Erbe dieses Ortes. Die moderne Konstruktion aus 

Glas und Stahl des Architekten Günther Domenig bildet 
einen markanten Kontrapunkt zu der im Rohbau gebliebe-
nen Kongresshalle, die als Sinnbild für das Scheitern der 
NS-Ideologie gilt. 

Das Dokumentationszentrum Reichparteitagsgelände zählt 
zu den attraktiven und besucherstarken historischen Lern-
orten Europas. Aufgrund der steigenden Besucherzahl ist 
ein Ausbau der allgemeinen Publikumszonen und Ausstel-
lungsflächen erforderlich. Die Förderung im Bundespro-
gramm umfasst die Erweiterung des Lern- und Veranstal-
tungsbereichs, die Einrichtung von Funktionsflächen für 
wissenschaftliches Arbeiten sowie die Ertüchtigung und 
Erweiterung der Ausstellungsflächen und des allgemeinen 
Besucherbereichs . Die Maßnahmen werden unter beson-
derer Berücksichtigung von Barrierefreiheit durchgeführt.

Der Nürnberger Südosten mit dem Reichsparteitags-
gelände nimmt auch im Hinblick auf die Siedlungs- und 
Freiraumstruktur eine besondere Rolle für die gesamte 
Stadt ein. So ist die Weiterentwicklung des Dokumenta-
tionszentrums als Lernort der historisch-politischen Bil-
dungsarbeit als ein Schwerpunkt im integrierten Stadtent-
wicklungskonzept Nürnberg Südost verankert.
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Die Stadt Oberhausen beschreitet mit einem Dachgewächs
haus europaweit städtebauliches Neuland. Das wissenschaft
lich begleitete Modellprojekt zeigt innovative Wege zur Inte
gration von Landwirtschaft in die Stadt und deren Bebauung. 

Das Projekt soll am Altmarkt in der Stadt Oberhausen ver-
wirklicht werden. In diesem zentralen Innenstadtbereich 
von Alt-Oberhausen standen seit vielen Jahren Gebäude 
leer. Der „Altmarktgarten“ entsteht auf dem Neubau eines 
öffentlichen Verwaltungsgebäudes, das als Jobcenter 

genutzt werden soll. In das Verwaltungsgebäude wird ein 
Dachgewächshaus integriert, das zu einem Anlaufpunkt für 
innovativen Städtebau und urbanen Gartenbau werden 
soll. Im Zentrum des Projektes stehen Aspekte urbaner 
Pflanzenzucht einschließlich der Erprobung nachhaltiger 
Produktionsweisen mit wissenschaftlicher Begleitung. 
Nach Fertigstellung soll der Altmarktgarten von der Öffent- 
lichkeit besucht werden können und somit den  Altmarkt 
zusätzlich beleben. 

Die Stadt Oberhausen realisiert das Gesamtgebäude (Ver-
waltungsbau und Dachgewächshaus), dessen ansprechende 
und innovative Architektur auf der Grundlage eines 
 Planungswettbewerbs entwickelt wurde. Sie verbindet die 
Möglichkeiten urbanen Gartenbaus mit innovativer 
Gebäudetechnik und Baukultur. Das Bundesprogramm för-
dert neben dem Planungswettbewerb die Planung und 
bauliche Umsetzung des Altmarktgartens sowie konzeptio-
nelle Maßnahmen wie Bürgerbeteiligung und begleitende 
wissenschaftliche Studien. 

Projektlaufzeit 2015 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 2.555.800 Euro

Bundesmittel 2.300.000 Euro

Kommunale Mittel 255.800 Euro

Planungswettbewerb   Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Grün in der Stadt

OBERHAUSEN / Nordrhein-Westfalen

Altmarktgarten – Gebäudeintegriertes 
Dachgewächshaus zur nachhaltigen 
Pflanzenproduktion



Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 3.300.000 Euro

Bundesmittel 2.200.000 Euro

Kommunale Mittel 1.100.000 Euro

Themenschwerpunkt Grün in der Stadt

PADERBORN / Nordrhein-Westfalen

Flusslandschaft Pader
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Mit der multifunktionalen Entwicklung der innerstädtischen 
Paderbereiche entstehen Stadtfreiräume von hoher ökologi
scher, sozialer und denkmalpflegerischer Qualität.

Mit dem Gesamtentwicklungskonzept „Flusslandschaft 
Pader“ wurde im Jahr 2014 eine Zukunftsperspektive für 
diesen Raum entwickelt. Das Konzept identifizierte Defizite 
wie fehlende Wahrnehmbarkeit, Unzugänglichkeit der 
Quellen und Wasserläufe, lückenhafte Wegevernetzung 
und Orientierung sowie mangelnde ökologische Durch-
gängigkeit.

Im gleichnamigen Förderprojekt werden nun aus dem 
Gesamtentwicklungskonzept abgeleitete Teilprojekte ver-
tiefend geplant und baulich umgesetzt. Im Fokus steht das 
mittlere Quellgebiet der Pader, das als Scharnier zwischen 

den eher urban geprägten sowie den stärker landschaftlich 
geprägten Flussabschnitten wirk. Mit Hilfe der Bundesför-
derung wird die Gestaltung der Freiräume in diesem 
Bereich realisiert. So kann das einzigartige innerstädtische 
Quellgebiet von Deutschlands kürzestem Fluss stadträum-
lich qualifiziert werden. Ein durchgängiger Gewässer- und 
Freiraumzusammenhang von der Innenstadt bis zum Über-
gang in die Landschaft wird herausgearbeitet. 

Die Umsetzung des Leitbildes „Flusslandschaft Pader“  
wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Innenstadt und 
der an grenzenden Quartiere aus und fördert Identität und 
Lebensqualität in der Stadt. 
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Das landschaftsprägende KaiserWilhelmDenkmal am 
Witte kindsberg wurde instandgesetzt. Durch den Einbau 
 touristischer Infrastruktur, neue Wanderwege und die frei
räumliche Gestaltung gewinnt es an Attraktivität.

Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal liegt als Solitär oberhalb des 
Weserdurchbruchs am Rand des Stadtgebiets von Porta 
Westfalica. Es ist im Flächennutzungsplan als „Einzelanlage 
unter Denkmalschutz“ ausgewiesen. 

Das landschaftsprägende Nationalmonument am Witte-
kindsberg ist aufgrund seiner Lage an Weser und überregi-
onalen Verkehrsachsen weithin bekannt. Umgeben von 
Wald- und Naturschutzgebieten, ist das Denkmal als Aus-
flugs- und Naherholungsziel sehr beliebt. Infolge nicht 
behobener Kriegsschäden war die Anlage in ihrer Stand-
sicherheit gefährdet und stark sanierungsbedürftig. 

Im Zuge der statisch notwendigen Instandsetzung wurden 
mit Hilfe des Bundesprogramms Maßnahmen zur funktio-
nalen und gestalterischen Verbesserung des Denkmals und 
seines Umfeldes realisiert. Dazu gehören eine barrierefreie 
Zugänglichkeit, der Einbau eines Besucherzentrums mit 
Gastronomie in den Sockel des Denkmals sowie ein Neu-
bau für weitere Nutzungen. Nach dem Umbau wurde das 
Denkmal im Juli 2018 feierlich eröffnet. 

Langfristiges Ziel des Projektes ist es, die touristische und 
städtebauliche Entwicklung der angrenzenden Ortsteile 
sowie der gesamten Stadt Porta Westfalica voran zu brin-
gen. 

Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 6.111.111 Euro

Bundesmittel 5.500.000 Euro

Kommunale Mittel 611.111 Euro

Planungswettbewerb   nicht Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

PORTA WESTFALICA / Nordrhein-Westfalen

Rekonstruktion der Ringmauer und  
Einrichtung eines Besucherzentrums am  
Kaiser-Wilhelm-Denkmal



Projektlaufzeit 2017 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Landgemeinde

Förderfähige Kosten 540.989 Euro

Bundesmittel 414.180 Euro

Kommunale Mittel 96.573 Euro

Weitere Mittel 30.236 Euro

Themenschwerpunkt  Sonstiger

PROBSTZELLA / Thüringen

Itting-Garagen 
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Anlässlich des BauhausJubiläums versetzt die Gemeinde 
Probstzella die IttingGaragen wieder in ihren bauhistori
schen Zustand von 1934. Damit werden der architektonisch
städtebauliche Zusammenhang zum „Haus des Volkes“ 
 wiederhergestellt und die städtebauliche Relevanz der Gara
gen als Ortseingang betont.

Die Itting-Garagen sind Teil des vom Bauhausmeister 
 Alfred Arndt im Auftrag des Unternehmers Franz Itting 
1927/28 errichteten Ensembles „Haus des Volkes“ in 
Probstzella. Das Gebäude stellt mit einer Kombination aus 
Garagen, Werkstätten und Wohnungen einen zur dama-
ligen Zeit besonders modernen und innovativen Bautypus 
dar. Das Baudenkmal ist eines der wenigen realisierten 

 Projekte der Bauhausarchitektur in Thüringen. Als einer 
der Ersten setzte Arndt seinerzeit die Gestaltungsprinzipien 
des Bauhauses in der Region um und sorgte somit für einen 
Kontrast in der Architekturlandschaft.

Mit Hilfe des Bundesprogramms kann der ursprüngliche 
Gesamteindruck des Ensembles wieder hergestellt werden. 
Die Gemeinde Probstzella realisiert Maßnahmen zur Wie-
derherstellung des bauzeitlichen Erscheinungsbildes der 
Garagen und zur Weiterführung ihrer bestehenden Nut-
zung. Auch spätere Zeitschichten des erweiterten und 
umgenutzten Gebäudes werden angemessen berücksich-
tigt. So werden der an die Südost-Fassade grenzende Anbau 
aus der DDR-Zeit als historisches Zeugnis saniert und somit 
die Funktion der Garagen als Teil des DDR-Grenzbahnhofes 
zum Ausdruck gebracht. Die denkmalpflegerischen Ziel-
stellungen für das Gebäude wurden aus einer Bestandsana-
lyse zu Baualter, Schäden und Nutzung abgeleitet. 
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Mit der Sicherung und Gestaltung des Nordhanges am 
Schlossberg in Quedlinburg wird die Präsentation der 
UNESCOWelterbestätte langfristig verbessert. Damit wird sie 
als touristisches Ziel gestärkt. 

Das Ensemble aus Schlossberg und Stiftskirche in Quedlin-
burg ist einer der wichtigsten authentischen Orte der mit-
telalterlichen Geschichte aus der Zeit der Ottonen und der 
Reichstage und somit auch ehemalige Machtzentrale euro-
päischer Politik. Die über der Stadt thronende Anlage prägt 
mit ihren imposanten Bauwerken, den Stützmauern und 
den Hanggärten auch heute noch die städtebauliche Struk-
tur und das Bild der Stadt. Das Ensemble von Schlossberg 
mit Stiftskirche und Schloss wurde daher 1994 zusammen 
mit der Altstadt von Quedlinburg in die Welterbeliste der 
UNESCO aufgenommen.

Im Rahmen des Bundesprogramms wurde in diesem ersten 
Förderabschnitt der Hang an der Nordseite des Schlossber-
ges gesichert. Die für die Sicherheit der Bürger und des 
Denkmals dringliche Mauerwerkssanierung bildet zugleich 
die Basis für künftige Instandsetzungsarbeiten an den 
Stiftsgebäuden und die Umsetzung eines neuen Museums-
konzeptes. Die Gartenanlagen am Nordhang wurden auf 
der Grundlage eines übergeordneten Konzepts neu gestal-
tet und an Anwohner und Bürger verpachtet. Eine neue 
Beleuchtung sorgt dafür, dass das Ensemble nun auch 
nachts besser in Szene gesetzt wird. 

Die Umsetzung der Maßnahmen wurde durch eine breite 
Bürgerinformation und -kommunikation begleitet, aus  
der heraus ein Kinderbuch über die Sanierung des Schloss-
berges und die Entstehung der Gärten entstanden ist.  
Im Sommer 2017 wurden die fertiggestellten Bereiche zur 
Nutzung übergeben.

Projektlaufzeit 2014 – 2017

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 2.263.000 Euro

Bundesmittel 2.000.000 Euro

Kommunale Mittel 263.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

QUEDLINBURG / Sachsen-Anhalt

Entwicklung des Quedlinburger Schlossberges 



 2
01

5 /
20

16
 

100  Sachsen-Anhalt / 2015 / 2016 

Mit der Sanierung des substanzgefährdeten Residenzbaus 
wird ein weiterer Meilenstein der langfristigen Sicherung und 
Entwicklung des Welterbes auf dem Quedlinburger Schloss
berg für Bewohner und Touristen umgesetzt. Sie schafft die 
Grundlage für eine Neuorientierung der musealen und tou
ristischen Nutzung der historischen Räume.

Der Schlossberg mit seinem Renaissanceschloss und der 
romanischen Stiftskirche prägt weithin die UNESCO-Welt-
erbestadt Quedlinburg. Derzeit sind aufgrund von Bau-
grundproblemen, unzureichendem Brandschutz und 
Schädlingsbefall einzelne Bereiche des Gebäudeensembles 

für den Besucherverkehr gesperrt. Ziel dieses Projektes ist 
neben der Substanzsicherung und denkmalgerechten 
Sanierung auch eine Neuorientierung der musealen und 
touristischen Nutzung zur nachhaltigen Steigerung der 
Attraktivität. Unzugängliche Bereiche des Ensembles sollen 
dazu wieder für eine museale Nutzung geöffnet werden. 

Mit Hilfe der Bundesmittel werden in zwei Bauabschnitten 
Teilbereiche der Gebäudehülle von Ost- und Westflügel des 
Residenzbaus mit Dächern, Decken, Fassaden, Fenstern  
und Türen sowie der anschließende Jägergarten saniert. 
Dabei sollen die Sanierungstechniken und der behutsame 
Umgang mit der Bausubstanz sowie die weitgehende Wie-
derverwendung historischer Baustoffe vorbildgebend  
für die Sanierung anderer bedeutsamer Objekte ähnlicher 
 Bauart sein. 

Nach Abschluss des Projektes sollen attraktive Ausstel-
lungsräume für die reichhaltigen Sammlungen des 
 Museums an authentischem Ort zur Verfügung stehen.

Projektlaufzeit 2015 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 3.445.097 Euro

Bundesmittel 3.100.000 Euro

Kommunale Mittel 344.697 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

QUEDLINBURG / Sachsen-Anhalt

Quedlinburger Schlossberg –  
Sicherung und Sanierung Residenzbau
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Mit der Porta Praetoria wird die antike Bausubstanz der 
weltweit einzig erhaltenen Toranlage eines Legionslagers 
saniert und als römisches Erbe im Kerngebiet der Regens
burger Altstadt in Wert gesetzt. 

Die Altstadt von Regensburg mit ihrer über 2.000 Jahre alten 
römischen Vergangenheit zählt seit dem Jahr 2006 zu den 
UNESCO-Welterbestätten in Deutschland. In der histori-
schen Altstadt finden sich viele Spuren und bauliche Über-
reste der ehemaligen Befestigungsanlage des römischen 
Legionslagers. Ungeachtet der stetigen baulichen Verände-
rung sind bis heute große Teile von einem der vier Haupt-
tore erhalten geblieben. Bei der Porta Praetoria an der ehe-

mals nördlichen Lagerflanke handelt es sich um das welt-
weit einzige erhaltene Tor eines römischen Legionslagers.

Trotz Pflege sind über die Jahre an einem der Türme der 
Porta Praetoria Schäden aufgetreten, die eine Sanierung 
des historisch und städtebaulich bedeutsamen Bauwerks 
besonders dringlich machten. Das Bundesprogramm 
unterstützt die denkmalgerechte Sanierung und Inszenie-
rung. 

Die Stadt Regensburg integriert die Porta Praetria in die 
Gesamtstruktur „Römisches Welterbe Regensburg“. Analog 
zu den bestehenden Fundorten der Legionslagermauer,  
die bereits der Öffentlichkeit zugänglich sind, wird die 
Porta Praetoria Fixpunkt der städtebaulichen Entwicklung 
sowie baukulturell bedeutender Ort der Stadt. Die Porta 
Praetoria bestimmt als Ausgangspunkt der Via Praetoria bis 
heute die Morphologie Regensburgs und das architektoni-
sche Erscheinungsbild der heutigen Nutzung. 

Projektlaufzeit 2014 – 2017

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 3.000.000 Euro

Bundesmittel 2.000.000 Euro

Kommunale Mittel 300.000 Euro

Weitere Mittel 700.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

REGENSBURG / Bayern

Porta Praetoria 



Der markante Neubau symbolisiert die reiche jüdische 
Geschichte der Stadt und setzt einen besonderen architek
tonischen Akzent in der Regensburger Altstadt. 

Die jüdische Gemeinde in Regensburg ist eine der ältesten 
Deutschlands und untrennbar mit der Geschichte der Stadt 
verbunden. Von ihr gingen zahlreiche Impulse aus, die die 
Regensburger Stadtgesellschaft prägten und bereicherten. 
Daneben ereigneten sich jedoch wiederholt auch Äch-
tungen und Vertreibungen von Angehörigen der Glaubens-
gemeinschaft sowie Zerstörungen von Synagogen in 
Regensburg. 

Seit 1994 verzeichnet die jüdische Gemeinde wieder  
einen starken Zulauf. Die Räumlichkeiten ihres Gemeinde-
zen trums müssen deshalb erweitert werden. 

Neben der stadtgeschichtlichen und -kulturellen Bedeu-
tung jüdischen Lebens stellt auch die Lage des jüdischen 
Gemeindezentrums in der Regensburger Altstadt höchste 
Anforderungen an die Qualität der Planung. Deshalb ging 
dem Projekt ein Planungswettbewerb voraus, für den sich 
private Spender engagiert haben. Der Siegerentwurf schafft 
es, einen zeitgemäßen architektonischen Ausdruck mit 
dem angebrachten Respekt für das UNESCO-Welterbe der 
Regensburger Altstadt zu verknüpfen. Das Konzept sieht 
vor, den Neubau an der Straße mit dem unter Denkmal-
schutz stehenden Gebäude zu verbinden. Das Bauprojekt 
wird mit Mitteln des Bundesprogramms realisiert. Außer-
dem sieht die Förderung die Erstellung und Umsetzung 
eines Kommunikations- und Marketingkonzeptes vor.  
Es soll zur Vermittlung des Projektes beitragen und die 
Bürgerschaft weiterhin einbinden.

Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 5.000.000 Euro

Bundesmittel 3.300.000 Euro

Kommunale Mittel 1.700.000 Euro

Planungswettbewerb   nicht Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

REGENSBURG / Bayern

Neubau einer Synagoge mit Integration  
des alten Gemeindehauses
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Die ursprüngliche städtebauliche und funktionale Konzep
tion der Kunsthalle Rostock wird nun vollständig umgesetzt 
und das Museum als Kulturstandort der Hansestadt somit 
gestärkt.

Als einziger Neubau eines Kunstmuseums der DDR ist die 
Kunsthalle Rostock eines der wichtigsten Architektur-
Denkmäler der DDR-Moderne. Seit ihrer Eröffnung 1969 
entwickelte sie sich zum größten Ausstellungshaus für zeit-
genössische Kunst im heutigen Mecklenburg-Vorpommern 
mit eigenem, großem Sammlungsbestand. Die Stadt Ros-
tock erweitert die Kunsthalle um ein Schaudepot, um 
damit den aktuellen Raumbedarf zu decken. 

Ziel ist es, die nationale Wahrnehmung der Kunsthalle vor-
anzubringen, attraktive Ausstellungen durch Leihgaben 
anzubieten und die internationale Vernetzung auszubauen. 

Der Depotanbau wurde bereits in den Entwürfen des 
Architekten Hans Fleischhauer vorgesehen, konnte aber 
nie umgesetzt werden. Mit der aktuellen Planung des 
Depotanbaus kann das Gesamtkonzept nun erstmals voll-
ständig verwirklicht werden. Im Rahmen der Förderung 
erfolgt die konzentrierte Erweiterung der Kunsthalle mit 
einen Schaudepot, das sich harmonisch in das Park-Denk-
mal am Schwanenteich einfügt und gleichzeitig die Wahr-
nehmung des Gebäudes für Besucher steigert. Während der 
anschließend vorgesehenen Grundsanierung des Bestands-
gebäudes kann das Schaudepot für Ausstellungszwecke 
genutzt werden.

Durch die Maßnahme wird eine langfristige Entwicklungs-
perspektive für diesen Standort ermöglicht, die einen bes-
seren Betrieb der Kunsthalle Rostock für die kommenden 
Jahre sicherstellt. 

Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 4.691.571 Euro

Bundesmittel 4.000.000 Euro

Kommunale Mittel 691.571 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

HANSESTADT ROSTOCK / Mecklenburg-Vorpommern

Erweiterung der Kunsthalle  
in Rostock um ein Schaudepot



Zur Steigerung der Attraktivität der Berg und Kalkwerke im 
Museumspark der Baustoffindustrie werden Maßnahmen 
zum touristischen Ausbau und zur städtebaulichen Anbin
dung der Denkmallandschaft durchgeführt. 

In Rüdersdorf bei Berlin wird seit der Wiedervereinigung 
ein weltweit einzigartiges Ensemble historischer Zeugnisse 
der Baustoffindustrie präsentiert. Das 17 Hektar große 
Gelände des Museumsparks der Baustoffindustrie mit sei-
nen Profan- und Industriedenkmalen grenzt unmittelbar 

an den Kalksteintagebau an. Es verbindet das Industriege-
biet im Norden mit dem nahegelegenen neuen Zentrum 
der Gemeinde Rüdersdorf. Bisher ist der Museumspark 
unzureichend an das Zentrum angebunden. Darüber hin-
aus sind zahlreiche Industriedenkmäler stark sanierungs-
bedürftig.

Das durch den Bund geförderte Projekt wird in zwei Schrit-
ten umgesetzt: Der erste Schritt umfasst einen landschafts-
architektonischen Planungswettbewerb für den Eingangs-
bereich des Museumsparks sowie eine Ideenwerkstatt.  
In einem zweiten Schritt werden verschiedene Baumaß-
nahmen umgesetzt, die den Park als touristisches Ziel 
attraktiver machen. Im Fokus stehen der Eingangsbereich 
mit neuen Parkmöglichkeiten sowie Service- und Eingang-
scenter, die Sicherung und Inszenierung einzelner Indus-
triedenkmäler sowie die Schaffung neuer Aufenthalts- und 
Spielflächen im Park und entlang der Tagebaukante. Mit 
einem Beteiligungsverfahren wird die Öffentlichkeit über 
den Förderzeitraum hinaus in die Weiterentwicklung des 
Museumparks eingebunden.
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Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Kleinstadt

Förderfähige Kosten 3.000.000 Euro

Bundesmittel 2.700.000 Euro

Kommunale Mittel 300.000 Euro

Planungswettbewerb   Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

RÜDERSDORF BEI BERLIN / Brandenburg

Denkmalensemble  
 „Historisches Berg- und Kalkwerk“  
Museumspark der Baustoffindustrie Rüdersdorf
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Das Projekt verzahnt die städtebaulich prägenden Phasen der 
Saarbrücker Stadtentwicklung: die barocke Residenzstadt mit 
dem Barockensemble um die Ludwigskirche sowie die Wieder
aufbauphase der Nachkriegszeit mit der Eisenbahnstraße und 
der Stengelanlage.

Im Stadtteil Alt-Saarbrücken treffen herausragende archi-
tektonische Zeugnisse aus der Zeit des Barock und der 
Nachkriegsmoderne auf kleinem Raum unmittelbar auf-
einander. Das baukulturelle Erbe beider Phasen weist deut-
liche funktionale und gestalterische Probleme auf, die mit 
dem Projekt gelöst werden sollen. 

Die Stadt Saarbrücken nutzt die Förderung durch das Bun-
desprogramm, um die touristischen Anziehungspunkte des 

Stadtteils herauszustellen. Hierzu werden zunächst die bei-
den Barockkirchen funktional ertüchtigt, indem Sanierun-
gen und substanzverbessernde Maßnahmen durchgeführt 
werden. Neben der von der 2 €-Münze europaweit bekann-
ten Ludwigskirche handelt es sich hierbei um die etwa zeit-
gleich erbaute Friedenskirche. Das Vorhaben bezieht darü-
ber hinaus auch das städtebauliche Umfeld der Kirchen ein: 
Straßen werden zurückgebaut, Kolonnaden modernisiert 
und die Stengelanlage als gartenarchitektonisches Kleinod 
der 1950er-Jahre erneuert. 

Das Förderprojekt ist räumlich und inhaltlich mit dem 
städtebaulichen Gesamtprojekt „Stadtmitte am Fluss“ ver-
knüpft, mit dem die Stadt Saarbrücken seit 2004 eine 
umfassende Aufwertungsstrategie für die Innenstadt ver-
folgt. Der Bund zeichnete es im Jahr 2009 mit dem nationa-
len Preis für integrierte Stadtentwicklung und Baukultur 
„Stadt bauen. Stadt leben.“ aus.

Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 4.000.000 Euro

Bundesmittel 3.600.000 Euro

Kommunale Mittel 400.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

SAARBRÜCKEN / Saarland

Barock trifft Moderne



Für die prosperierende Kleinstadt Saarburg stellt die Nach
nutzung und Integration der „SaarburgTerrassen“ – einem 
rund ein Achtel des städtischen Siedlungsgebiets umfassen
den Konversionsareals – in das städtische Gesamtgefüge eine 
große Herausforderung dar. 

Seit Abzug der französischen Streitkräfte im Herbst 2010 
hat die Stadt Saarburg etwa ein Drittel der bebauten Kon-
versionsflächen einer neuen Nutzung zugeführt. Die rest-
lichen Flächen der ehemaligen Garnison sollen nun mit der 
Entwicklung der „Saarburg-Terrassen“ wiederbelebt wer-
den. Neben der Schaffung neuen Wohnraums für die wach-
sende Bevölkerung umfasst das Gesamtkonzept auch ver-
bindende Grünzüge, identitätsstiftende Plätze sowie einen 
gestalteten Übergang zur freien Landschaft mittels der so 
genannten „Gärten von Saarburg“ als dauerhaftes Ausstel-
lungsgelände für Gartenkultur. 

Als ersten Baustein des Gesamtkonzepts realisiert die Stadt 
mithilfe der Bundesförderung den Grünzug als zentralen 
öffentlichen Raum. Gefördert werden auch die Entwick-
lung eines Betreiberkonzepts der Gärten von Saarburg 
sowie Pläne für den Umbau eines Küchenhauses, das als 
öffentlicher Ort Gastronomie, Seminar- und Veranstal-
tungsräume vereinen soll. Das Küchenhaus liegt an promi-
nenter Stelle zwischen den geplanten Gärten von Saarburg 
und dem zukünftigen Grünzug.

Das Projekt ist im Stadtentwicklungskonzept 2020 veran-
kert. Die Saarburg-Terrassen sind Teil der Grünen Achse 
Saarburgs, einer geplanten gesamtstädtischen Verbindung 
von der Altstadt über die Saar bis zu den Konversions-
flächen des ehemaligen Kasernengeländes de Lattre und 
dem Kammerforst. 

Projektlaufzeit 2017 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Kleinstadt

Förderfähige Kosten 645.000 Euro

Bundesmittel 430.000 Euro

Kommunale Mittel 215.000 Euro

Themenschwerpunkt   Konversion von Militärflächen

SAARBURG / Rheinland-Pfalz

Saarburg-Terrassen
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Im Schloss Schwarzburg, das seit vielen Jahren durch die 
 Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten in kleinen Schritten 
saniert und restauriert wird, entsteht auf Grundlage eines 
architektonischen Gesamtkonzepts ein „Denkort der Demo
kratie“.

2019 jährt sich nicht nur die Gründung des Bauhauses zum 
100. Mal, sondern auch die Unterzeichnung der Weimarer 
Verfassung durch den Reichspräsidenten Friedrich Ebert 
im Ort Schwarzburg. Unter der nationalsozialistischen Dik-
tatur sollte das Schloss Schwarzburg in prominenter Lage 
über der Schwarza zum repräsentativen Reichsgästehaus 
umgebaut werden. Durch den Kriegsausbruch wurde der 

Bau unterbrochen, und die Baustellenruine blieb über viele 
Jahrzehnte Mahnmal der zurückliegenden Zeiten.

Mit dem Projekt Schloss Schwarzburg – Denkort der Demo-
kratie sollen diese historischen Stränge in Bildungs- und 
Kulturarbeit verknüpft werden. Zusammen mit der Inter-
nationalen Bauausstellung Thüringen werden mit finanzi-
eller Unterstützung aus dem Bundesprogramm Veranstal-
tungs- und Ausstellungsformate zum Thema Demokratie 
und Demokratiebildung in ländlichen Räumen erarbeitet 
und umgesetzt. Auch die Ausbau- und Sicherungsmaßnah-
men werden gefördert. 

Das Projekt stützt sich auf eine Machbarkeitsstudie, die auf 
den Ergebnissen eines 2012 durchgeführten Planungswett-
bewerbs aufbaut. Unter Beteiligung der Bürger wurde ein 
Drehbuch erarbeitet, das die Entwicklung von Schloss 
Schwarzburg als Denkort der Demokratie vorsieht. Zudem 
soll eine Verbindung zu dem 2016 in das Bundesprogramm 
aufgenommenen Haus der Weimarer Republik hergestellt 
werden, indem das Schloss zum Korrespondenzort der 
 Forschungs- und Bildungseinrichtung in Weimar gemacht 
wird. 

Projektlaufzeit 2017 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Landgemeinde

Förderfähige Kosten 2.254.500 Euro

Bundesmittel 751.500 Euro

Landesmittel 1.503.000 Euro

Planungswettbewerb   nicht Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt  Sonstiger

SCHWARZBURG / Thüringen

Schloss Schwarzburg –  
Denkort der Demokratie



Die hochwertige Gestaltung der Carusallee bildet die räum
liche Mitte für die künftige Nutzung der Konversionsfläche 
Ledward Barracks und schließt eine Lücke im Freiraum
system der Stadt Schweinfurt.

Das ehemalige, rund 26 Hektar große, US-amerikanische 
Kasernengelände liegt nur knapp 1,5 Kilometer vom histo-
rischen Stadtzentrum Schweinfurts entfernt. Umfang wie 
auch die Lage des Konversionsstandortes sind Herausfor-
derung und Potenzial zugleich. Die ca. 600 Meter lange 
Carusallee soll nach ihrem Umbau neue Nutzungen wie 
den Bürgerpark und die neue Stadthalle erschließen und 
gleichzeitig einen attraktiven öffentlichen Raum im neuen 
Quartier definieren. 

Ein zweistufiger freiraumplanerischer Realisierungswett-
bewerb für die Carusallee bildet den Auftakt für die aus 
dem Bundesprogramm geförderten Maßnahmen. Die bau-
liche Umgestaltung der Allee selbst und des begleitenden 
öffentlichen Raums vervollständigen die Maßnahmen. 
Darüber hinaus entsteht ein landschaftsarchitektonischer 
Rahmen für die Gestaltung der restlichen Kasernenfläche. 
Das gesamte Projekt wird durch aktive Kommunikation 
und Beteiligung begleitet. 

Das Projekt „Carusallee“ legt die Grundlage für die Ent-
wicklung eines lebendigen neuen Stadtquartiers, das durch 
die Mischung von Wohnen, Arbeiten, Studieren und Kultur 
zur Lebensqualität im Stadtteil beitragen wird. 

Projektlaufzeit 2016 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 6.000.000 Euro

Bundesmittel 4.000.000 Euro

Kommunale Mittel 2.000.000 Euro

Planungswettbewerb  Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Konversion von Militärflächen

SCHWEINFURT / Bayern

Konversion der Ledward Barracks
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Die Kirche St. Jakobi ist ein herausragendes Denkmal der 
Backsteingotik aus dem frühen 14. Jahrhundert. Sie wird als 
Kulturkirche betrieben und zu einer ganzjährig nutzbaren 
multifunktionalen Veranstaltungsstätte umgestaltet.

Die Stadtsilhouette der Hansestadt Stralsund wird wesent-
lich durch die drei hoch aufragenden Pfarrkirchen St. Niko-
lai, St. Marien und St. Jakobi geprägt. Die dreischiffige Pfei-
lerbasilika St. Jakobi liegt mitten im UNESCO-Welterbe 
„Historische Altstädte Stralsund und Wismar“ und ist 
unverzichtbarer Bestandteil des Stadtraums. Seit den 
1990er-Jahren wird sie grundlegend saniert und mit stets 
wachsendem Zuspruch als Kulturkirche betrieben. 

Im Rahmen des Projekts wird die ganzjährige Nutzung der 
Kirche als multifunktionale Veranstaltungsstätte für bis zu 
1.000 Besucher ermöglicht. In Ergänzung zu zuvor mit 
Hilfe von Bundes- und Landesmitteln durchgeführten 
Maßnahmen an Wänden, Gewölben, Fußböden und Kunst-
objekten umfassen die mit Mitteln des Bundesprogramms 
umgesetzten Maßnahmen die abschließenden Sanierungs-, 
Rück- und Umbauarbeiten im Langhaus der Kirche. Dabei 
werden scheinbare Gegensätze zwischen technischen und 
sakralen Elementen durch sorgfältigen Umgang mit Details 
hervorgehoben und erlebbar gemacht.

Nach der erfolgreichen Umsetzung wurde die Kulturkirche 
St. Jakobi im Januar 2017 feierlich eingeweiht. 

Projektlaufzeit 2014 – 2016

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 1.111.110 Euro

Bundesmittel 1.000.000 Euro

Kommunale Mittel 111.110 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

HANSESTADT STRALSUND / Mecklenburg-Vorpommern

Kulturkirche St. Jakobi 



Die Wiederherstellung der historischen Parkanlagen der  
Villa Berg in Stuttgart ist ein wesentlicher Beitrag zur Nah
erholung und zum Erleben von außergewöhnlicher Archi
tektur und Kunstgeschichte. 

Die Villa Berg und die dazugehörigen historischen Parkan-
lagen spielen eine wichtige Rolle für die Aufwertung des 
Stuttgarter Ostens und gehören zum baukulturellen Erbe 
der Württembergischen Könige. Sie sind sowohl städtebau-
lich als auch denkmalhistorisch bedeutsam, so dass die 
beabsichtigte behutsame Restaurierung und Sanierung  
zur Bewahrung europäischer Architektur- und Kultur-
geschichte beitragen wird. Der große Park wurde im 
 gemischten Stil mit symmetrischen Blumenparterres und 
Aussichtsterrassen in der Nähe der Villa konzipiert. 

Es entstand ein Bau- und Gartenensemble, das aufgrund 
seiner innovativen und hochwertigen Ausführung als  
eine bedeutende große Schloss- und Parkschöpfung des  
19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum angesehen 
wird. 

Die Stadt Stuttgart führt die Sanierung des Ensembles 
unter Einbindung ihrer Bürger durch. Im Rahmen des Bun-
desprogramms werden die Parkanlagen wiederhergestellt 
und für die Öffentlichkeit zuganglich gemacht, um ein 
Gesamtensemble mit der Villa Berg zu bilden. 

Als Teil des acht Kilometer langen Grünzugs „Grünes U“ 
trägt der Park der Villa Berg dazu bei, die Auswirkungen 
des Klimawandels in Stuttgart zu verringern. Das groß-
zügige Grün hat nicht nur Erholungscharakter, sondern 
befördert kühle und sauerstoffangereicherte Luft in die 
umliegenden Stadtquartiere und hilft dabei, den Feinstaub-
gehalt in der Luft zu reduzieren.

Projektlaufzeit 2017 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Große Großstadt

Förderfähige Kosten 1.499.000 Euro

Bundesmittel 999.333 Euro

Kommunale Mittel 499.667 Euro

Themenschwerpunkt  Sonstiger

STUTTGART / Baden-Württemberg

Villa Berg
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Mit der Sanierung und Umnutzung des Schlosses mitten  
im Ortskern von Thurnau wird es zu einem gemeinsamen 
Forschungsstandort der Universitäten Bamberg und 
 Bayreuth und zum zentralen Anlaufpunkt der Fränkischen 
Landesgeschichte.

Schloss Thurnau geht auf eine mittelalterliche, im Jahr 
1239 erstmals erwähnte, Burganlage zurück. Es bestimmt 
mit seiner hochragenden, wehrhaft erscheinenden und 
vielfältig gegliederten Baumasse das Ortsbild. Der Schloss-
komplex gehört zu den größten und bedeutendsten 
Schlossanlagen in Nordbayern. Über die Jahre haben sich 

Schäden am Bauwerk gebildet, die eine Generalsanierung 
erforderlich gemacht haben. Hinzu kam, dass die Anlage 
nicht barrierefrei war, was eine dauerhafte und zukunfts-
fähige Nutzung erschwert hat.

In einem dritten Abschnitt des Gesamtvorhabens werden 
mit Mitteln des Bundesprogramms die Sanierung, energe-
tische Ertüchtigung sowie barrierefreie Erschließung des 
Nordflügels als Voraussetzung für eine neue Nutzung des 
Bauwerks als Forschungsstandort für Fränkische Landes-
geschichte der Universitäten Bamberg und Bayreuth geför-
dert. Für die im Schloss vorgesehenen kulturellen Nutzun-
gen wie das Schlosstheater und weitere Veranstaltungen 
werden attraktive Räume geschaffen und ein gläserner 
Erschließungskern an den Nordflügel angebaut.

Das Vorhaben setzt langfristige Impulse für die weitere 
Stadtentwicklung und die Sicherung dieses identitäts-
stiftenden Bauwerks. 

Projektlaufzeit 2015 – 2019

Stadt-/Gemeindetyp Landgemeinde

Förderfähige Kosten 4.556.000 Euro

Bundesmittel 4.100.000 Euro

Kommunale Mittel 456.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

THURNAU / Bayern

Schloss Thurnau – Umnutzung zum Standort  
des Insitutes für Fränkische Landesgeschichte 



Die denkmalgeschützte Sendehalle des französischen Radio
senders Europe 1 bleibt als weithin wahrnehmbare „Kathe
drale der Wellen“ der Nachwelt erhalten und wird in ange
messener Weise für den Ort und die Großregion SaarLorLux 
nutzbar gemacht.

Die 1954/55 errichtete Sendehalle im saarländischen 
 Überherrn liegt nur wenige hundert Meter von der franzö-
sischen Grenze entfernt und ist ein einzigartiges Beispiel 
einer Symbiose aus avantgardistischer Architektur und 
damals modernster Technik. Mit ihrem markanten Spann-
betondach ist die Sendehalle zusammen mit dem Fernseh-
turm, dem Kühlteich und den Nebengebäuden ein attrakti-
ves und weitgehend originales Ensemble der 1950er-Jahre-
Architektur, das eine bewegte Entstehungsgeschichte 

besitzt. Nachdem der Sender 2015 vom Netz genommen 
worden war, übernahm die Gemeinde Überherrn das denk-
malgeschützte Gebäude. 

Mithilfe der Mittel aus dem Bundesprogramm erarbeitet 
die Gemeinde konkrete Szenarien für eine denkmalver-
trägliche Nutzung des Senders, um sinnvolle Nutzungen zu 
prüfen und weiterführende Betreiberkonzepte zu entwi-
ckeln. Langfristiges Ziel ist die Etablierung einer künftigen 
Nutzung, die zugleich die historische Bedeutung des Ortes 
herausstellt und als Leitprojekt in die länderübergreifende 
Großregion wirken kann. Erste kulturelle Nutzungen fin-
den im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres 2018 
statt und zeigen beispielhaft, wie sich Gemeinde und Zivil-
gesellschaft der gemeinsamen Verantwortung für Pflege 
und Entwicklung des baulichen Erbes stellen.

Projektlaufzeit 2017 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Kleinstadt

Förderfähige Kosten 74.161 Euro

Bundesmittel 66.745 Euro

Kommunale Mittel 7.416 Euro

Themenschwerpunkt  Sonstiger

ÜBERHERRN / Saarland

Sendehalle Europe 1
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Die bislang kaum zugängliche Festungsanlage Wilhelmsburg 
wird mit kulturellen und kreativwirtschaftlichen Nachnut
zungen wieder stärker in das städtische Bewusstsein gebracht 
und in die Stadt integriert.

Die Bundesfestung mit der dazugehörigen Wilhelmsburg 
gehört zu den größten erhaltenden Festungsanlagen Euro-
pas. Das Bauwerk umschließt die beiden Städte Ulm und 
Neu-Ulm und prägt die Stadtstruktur bis heute. Mit der 
Weiterentwicklung der Militärtechnik verlor die Bundes-
festung zunächst an Bedeutung. In den Nachkriegsjahren 
diente sie lange Zeit als Lager für Flüchtlinge und Vertrie-
bene. Nach Auflösung des Lagers geriet die Wilhelmsburg 

zunehmend in Vergessenheit. Heute findet hier alljährlich 
der Ulmer Theatersommer statt. Außerdem wird ein Teil-
bereich gewerblich genutzt. 

Im Mittelpunkt des Förderprojekts stehen bauliche Maß-
nahmen und die Erprobung von Veranstaltungsformaten. 
Sie sind Voraussetzung für eine dauerhafte kulturelle Nut-
zung der Anlage. Um den besonderen Herausforderungen 
im Umgang mit der Architektur und den Dimensionen des 
Festungsbaus gerecht zu werden, werden zwei Planungs-
wettbewerbe durchgeführt. Dabei werden Lösungen für die 
Gestaltung von Eingangs- und Innenbereich des denkmal-
geschützten Festungsbaus entwickelt. Neben Sofortmaß-
nahmen wie dem Bau einer zusätzlichen Brückenzufahrt in 
die Festung umfasst das Projekt auch die Umsetzung von 
Teilbereichen der Siegerentwürfe. 

Das Projekt zeichnet sich besonders durch einen breiten 
Aktivierungs- und Mitwirkungsprozess aus, dessen Ergeb-
nisse in die Entwicklung des Nutzungskonzeptes einflie-
ßen.

Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Großstadt

Förderfähige Kosten 6.948.000 Euro

Bundesmittel 4.300.000 Euro

Kommunale Mittel 2.648.000 Euro

Planungswettbewerb  Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

ULM / Baden-Württemberg

Entwicklung der Zitadelle Wilhelmsburg 



Die ehemalige Jugendstrafanstalt in Ichtershausen wird  
unter Einbindung denkmalgeschützter Bausubstanz zu  
einem integrativen und generationsübergreifenden Wohn 
und Lebensprojekt umgestaltet.

Bis Sommer 2014 war die ehemalige Jugendstrafanstalt, in 
einem früheren Kloster in Betrieb. Sie umfasst eine drei 
Hektar große Fläche mit zahlreichen Einzeldenkmalen. 
Eines der historisch wertvollsten Gebäude des Geländes, 
das über 130 Jahre nicht öffentlich zugänglich war, ist das 
Schloss Marienburg, eine dreiflügelige barocke Schloss-
anlage aus dem 17. Jahrhundert. 

Das Bundesprogramm fördert die Sanierung der denkmal-
geschützten Schlossanlage sowie ihre Entwicklung für eine 
zeitgemäße soziale Nutzung. So wird das Gebäude von An- 
und Umbauten befreit und damit seine denkmalwerten 
Bestandteile herausgestellt. Die Umsetzung der denkmal-
schutzrechtlichen Anforderungen in Verbindung mit einer 
zeitgemäßen technischen Realisierung und Ausstattung  
sind dabei besondere Herausforderungen. 

Das Gesamtprojekt „Neues Kloster Ichtershausen“ mit der 
Idee eines generationsübergreifenden und integrativen Woh-
nens und Lebens wird als Innovationsprojekt der Luther-
dekade umgesetzt. Langfristiges Ziel ist die Vernetzung mit 
dem Gesamtort und der umgebenden Landschaft durch 
Sanierung, Umnutzung und Neubau in hoher Qualität. 

Projektlaufzeit 2016 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Kleine Kleinstadt

Förderfähige Kosten 5.600.000 Euro

Bundesmittel 1.000.000 Euro

Kommunale Mittel 500.000 Euro

Weitere Mittel 4.100.000 Euro

Themenschwerpunkt  Sonstiger

AMT WACHSENBURG / Thüringen

Neues Kloster Ichtershausen
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Die Stadt Wangen entwickelt eine leerstehende Industriean
lage der Baumwollspinnerei für neue Nutzungen – ein Schritt, 
um den Strukturwandel der Stadt zu bewältigen. Die Umset
zung eines ersten Teilprojektes initiiert die künftige Entwick
lung des Bereiches als integraler Ort der Arbeit, des Wohnens 
und der Kultur.

1863 als Exklave außerhalb der Stadt gegründet, hatte die 
Baumwollspinnerei seit ihrer Gründung eine Sonderrolle 
in der Stadt. 1992 meldete die Baumwollspinnerei Erlan-
gen-Bamberg (ERBA) Konkurs an. Seither steht ein Großteil 

der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude leer. Wangen 
möchte als langfristiges Ziel der Stadtentwicklung das 
ERBA-Quartier an die Innenstadt anbinden und neu bele-
ben. Der Rahmenplan dazu ergab sich aus einem städte-
baulichen und landschaftsarchitektonischen Wettbewerb 
zur Planung der Landesgartenschau, die 2024 in diesem 
Bereich stattfinden soll.

Durch das Förderprojekt werden erste wichtige Impulse zur 
Entwicklung des Quartiers gesetzt. Dessen Ziel ist es, eine 
attraktive „Neue Mitte“ als Ausgangspunkt für die weitere 
Entwicklung zu schaffen. Verschiedene Maßnahmen sollen 
die Attraktivität steigern: eine verbesserte Erschließung, die 
Freistellung von städtebaulichen und industriekulturellen 
Wahrzeichen und die Einrichtung eines Dokumentations-
zentrums. Das Projekt stützt sich auf ein breites bürger-
schaftliches Engagement. Am 12. Mai 2018 wurde die 
 Fertigstellung der Neuen Mitte zusammen mit den Bürgern 
gefeiert und die Förderplakette enthüllt.

Projektlaufzeit 2015 – 2017

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 1.682.716 Euro

Bundesmittel 1.000.000 Euro

Kommunale Mittel 682.716 Euro

Planungswettbewerb  Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

WANGEN IM ALLGÄU / Baden-Württemberg

Entwicklung des Kulturdenkmals  
Baumwollspinnerei



Mit der Neuordnung und Umgestaltung des Kernbereichs der 
ehemaligen Baumwollspinnerei in Wangen zu einem „Platz 
für die Jugend und Begegnung der Generationen“ wird ein 
wichtiger Beitrag zur Revitalisierung des in großen Teilen 
leerstehenden Industriedenkmals geleistet.

Die ERBA-Baumwollspinnerei beschäftigte bis zu ihrem 
Konkurs auf dem neun Hektar großen Gelände bis zu 2.000 
Menschen. Leerstand und Randlage der Anlage führten zu 
einem negativen Image des Gebietes. Die Revitalisierung 
und künftige Entwicklung des Areals für Arbeit, Wohnen 
und Kultur im Zuge der Landesgartenschau 2024 ist ein 
wichtiges Ziel der Stadtentwicklung. 

Auf den Maßnahmen des ersten Teilprojektes aufbauend, 
werden im Rahmen dieses zweiten Förderabschnitts im 
Bundesprogramm die Gestaltung einer Festwiese als „Platz 
für die Jugend und Begegnung der Generationen“, der Bau 
einer Unterführung unterhalb des Hochkanals der Wasser-
kraftanlage sowie die Sanierung der ehemaligen Pförtner-
loge mit angrenzender Lagerhalle gefördert. Die neue 
Unterführung sorgt für eine bessere Verbindung des Gelän-
des mit dem südlichen Stadtquartier. Die ehemalige Pfört-
nerloge wird auf Grundlage eines Planungswettbewerbs 
zum prägnanten Haupteingang mit Räumen für Bildung 
und Kultur ausgebildet. Um ein bürgernahes Gestaltungs- 
und Nutzungskonzept für das Gebäude und die angren-
zende Freianlage zu entwickeln, bezieht die Stadt die 
Öffentlichkeit intensiv in das Projekt ein. „Bürgerprojekte“ 
sollen es Ideengebern ermöglichen, sich – etwa durch 
Übernahme von Pflege-Patenschaften – langfristig für 
 einzelne Vorhaben verantwortlich zu zeigen.

Projektlaufzeit 2016 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 4.157.178 Euro

Bundesmittel 2.500.000 Euro

Kommunale Mittel 1.657.178 Euro

Planungswettbewerb  Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt  Sonstiger

WANGEN IM ALLGÄU / Baden-Württemberg

Erhalt, Wiedernutzung und Entwicklung  
des Kulturdenkmals Baumwollspinnerei
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In Vorbereitung auf das BauhausJubiläum 2019 wird der 
Vorplatz der Weimarer BauhausUniversität seiner städte
baulichen Bedeutung und Funktion als UNESCOWelterbe
stätte entsprechend neu gestaltet.

Die zwei Hochschulbauten von Henry van de Velde prägen 
den Hauptzugang der Weimarer Bauhaus-Universität. Das 
in den vergangenen Jahren behutsam sanierte Gebäudeen-
semble verfügt als Gründungsort des Bauhauses und Wir-
kungsstätte zahlreicher berühmter Künstler, Architekten 
und Hochschullehrer über eine weitreichende internatio-
nale Bedeutung. Sowohl Studierende als auch Touristen 

nutzen die Freianlagen zwischen den Gebäuden als Aufent-
haltsfläche und Treffpunkt. Daher wird dieser Bereich 
anlässlich der 100-jährigen Gründung des Bauhauses im 
Jahr 2019 seiner städtebaulichen Funktion und Bedeutung 
als UNESCO-Welterbestätte entsprechend neu gestaltet. 

Das Bundesprogramm förderte den Planungswettbewerb 
und die bauliche Umsetzung der Freianlagen durch den 
Freistaat Thüringen als Eigentümer. Das Projekt entspringt 
der engen Zusammenarbeit von Stadt, Bauhaus-Universität 
und Freistaat unter Einbeziehung von Studierenden und 
Bürgern. Es berücksichtigt ebenso die Ansprüche des Tou-
rismus wie die räumliche Beziehung zwischen den beiden 
Welterbestätten „Klassisches Weimar“ mit dem Histori-
schen Friedhof und „Das Bauhaus und seine Stätten in Wei-
mar, Dessau und Bernau.“.

In städtebaulicher Hinsicht entsteht durch das Projekt ein 
gestalteter Grünzug. Dieser gestaltete Grünzug verbindet 
den Historischen Friedhof und Park an der Ilm mit seinen 
unterschiedlichen Welterbestätten am südlichen Rand der 
Weimarer Innenstadt. 

Projektlaufzeit 2014 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 2.100.000 Euro

Bundesmittel 450.000 Euro

Landesmittel 1.650.000 Euro

Planungswettbewerb  Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Grün in der Stadt

WEIMAR / Thüringen

Freianlagengestaltung ehemalige  
Kunstgewerbeschule (van-de-Velde-Bau)



Gegenüber dem Deutschen Nationaltheater, dem Gründungs
ort der ersten deutschen Demokratie, entsteht das „Haus der 
Weimarer Republik“ als Ort der Forschung und Bildung.

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Gründung der 
Weimarer Republik 1919 wird das bislang als Bauhaus-
Museum genutzte Gebäude am östlichen Rand des Theater-
platzes saniert und um einen Erweiterungsbau ergänzt.  
So entstehen ein Ort für Forschung und Projektarbeit zu 
Fragen der Demokratieentwicklung sowie ein Treffpunkt 
für politische und geschichtliche Bildungsangebote. Unter 
Einsatz moderner Medien ist zudem eine museale Präsen-
tation zur Geschichte der Weimarer Republik in Verbin-
dung mit einzelnen Ausstellungsstücken vorgesehen.

Mit dem Bundesprogramm wird die Stadt Weimar bei der 
Planung und Umsetzung dieser Bauaufgabe unterstützt.  
Im Rahmen eines Planungswettbewerbes wurden Lösun-
gen für den Bestand, den Erweiterungsbau und das unmit-
telbare Umfeld des Gebäudes entwickelt. Die bauliche 
Umsetzung der Wettbewerbsergebnisse erfolgt in zwei 
Abschnitten. Der erste Bauabschnitt umfasst die Sanierung 
des Altbaus, der bereits im Jubiläumsjahr 2019 genutzt wer-
den soll. Der zweite Bauabschnitt betrifft den Ergänzungs-
neubau, der das Vorhaben bis 2020 zum Abschluss bringt.

Das Projekt soll auf Basis der städtebaulichen Konzeption 
„Haus der Demokratie“ die weitere Entwicklung und städ-
tebauliche Neuordnung des Quartiers Zeughof im Umfeld 
des UNESCO-Welterbes „Klassisches Weimar“ voranbringen.

Projektlaufzeit 2016 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 3.333.330 Euro

Bundesmittel 3.000.000 Euro

Kommunale Mittel 333.330 Euro

Planungswettbewerb  Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt  Sonstiger

WEIMAR / Thüringen

Haus der Weimarer Republik
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Mit dem Bürgerpark soll Weinstadt eine grüne Mitte gegeben 
werden. Es entsteht ein neuer Parktypus, der auf den länd
lichen Raum zugeschnitten ist und sowohl private als auch 
öffentliche Flächen einbezieht.

Die wachsende Stadt Weinstadt wurde in den 1970er-Jah-
ren aus fünf Orten gebildet. Ein zehn Hektar großes Areal 
ist bislang unbebaut geblieben. Darauf soll im Rahmen der 
interkommunalen Remstal Gartenschau der generationen-
übergreifende Mitmach-Park entstehen – als neues, grünes 
Zentrum von Weinstadt. Der Park steht exemplarisch für 
Freiflächenentwicklungen im ländlichen Raum, für Teil-
habe und bürgerschaftliches Engagement, integrative 
 Freiräume und barrierefreie Stadtentwicklung. Ziel ist ein 
hochwertiger Park, dessen Teilflächen und ein neu zu 

errichtendes Bürgerforum von einer zivilgesellschaftlich 
unterstützten Trägerschaft organisiert und koordiniert 
werden. Ein gebauter Rahmen als Grundgerüst nimmt 
bestehende Nutzungen auf und soll für ein einheitliches 
Erleben des Parks sorgen. Andere Parkinhalte sind flexibel 
und werden von der Stadtgesellschaft stets neu ausgehan-
delt.

Die im Rahmen des Bundesprogramms geförderten Maß-
nahmen umfassen Wege und Eingangsbereiche, das Park-
forum und die Aufwertung eines Bachlaufs. Hinzu kom-
men Kinder- und Jugendspielbereiche, Sportfelder, Wiesen 
und Picknickflächen. Sie werden begleitet von einem breit 
angelegten Partizipationsprozess und Öffentlichkeitsarbeit. 

Der Mitmach-Park ist ein wichtiger städtebaulicher Bau-
stein des integrierten Stadtentwicklungskonzepts. Dessen 
Ziel ist es, eine neue gemeinsame Mitte für die stark in Ein-
zelbereiche zerteilte Stadt zu schaffen, um die Identität der 
Gesamtstadt zu stärken.

Projektlaufzeit 2017 – 2021

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 5.183.997 Euro

Bundesmittel 3.455.998 Euro

Kommunale Mittel 1.727.999 Euro

Themenschwerpunkt Sonstiger

WEINSTADT / Baden-Württemberg

Bürgerpark Grüne Mitte



Das Schloss NeuAugustusburg in Weißenfels thront als 
 größtes historisches Gebäude über der Altstadt und ist Mar
kenzeichen der Stadt. Um die Schlossanlage in ihrer Gesamt
heit zu erhalten, wird der Südflügel gesichert und für den  
Ausbau künftiger Nutzungen vorbereitet. 

Das Schloss Neu-Augustusburg wurde zwischen 1660 und 
1694 erbaut und gilt als eine der bedeutendsten und größ-
ten frühbarocken Schlossanlagen Mitteldeutschlands. Der 
Residenzzeit schlossen sich bis heute verschiedene Nutzun-
gen, unter anderem als Kaserne, an. Heute befinden sich im 
bereits denkmalgerecht sanierten Nordflügel des Schlosses 
das Schuhmuseum, das städtische Museum, die Schlosskir-
che und das kirchliche Gemeindezentrum. Der Südflügel 
des Schlosses steht leer und ist auf Grund des baulichen 
Zustandes nicht nutzbar. 

Das langfristige Ziel der Stadt ist es, die stadtbildprägende 
Schlossanlage als Schwerpunkt der städtebaulichen 
 Erhaltungsmaßnahme „Altstadt mit Schloss“ in ihrer 
Gesamtheit zu erhalten und aufzuwerten. Das Förderpro-
jekt „verSCHLOSSene Räume öffnen“ im Bundesprogramm 
umfasst statisch-konstruktive Maßnahmen zur Sicherung 
und zur Erhaltung des Südflügels als Voraussetzung für 
weiterführende Sanierungsmaßnahmen. Die vorgesehene 
Umsetzung eröffnet vielfältige Optionen für die historische 
Raum- und Baustruktur, die denkmalpflegerischen Belange 
genauso berücksichtigen wie die Nachfragebedürfnisse 
potenzieller künftiger Nutzer, Mieter und verschiedener 
Altersgruppen, Generationen und Kulturen.

Projektlaufzeit 2017 – 2021

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 2.100.000 Euro

Bundesmittel 1.400.000 Euro

Kommunale Mittel 700.000 Euro

Themenschwerpunkt  Sonstiger

WEISSENFELS / Sachsen-Anhalt

Schloss Neu-Augustusburg
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Auf der ehemaligen Militärfläche „BanterSeePark“ entsteht 
ein internationales Kooperationszentrum zum Schutz des 
UNESCOWeltnaturerbes Wattenmeer. 

Das Gemeinsame Wattenmeersekretariat in Wilhelmsha-
ven koordiniert seit 1987 die Trilaterale Wattenmeer-
Zusammenarbeit zwischen Dänemark, Deutschland und 
den Niederlanden. Mit dem Bau des Trilateralen Weltnatur-
erbe Wattenmeer Partnerschaftszentrums (TWWP) erhält 
das Sekretariat nun zusammen mit der künftigen trilatera-
len Wattenmeerstiftung und der Nationalparkverwaltung 
Niedersächsisches Wattenmeer eine neue Adresse. 

Sie soll die Vernetzung internationaler Interessen mit 
Umweltverbänden, Wirtschaft, Tourismus und maritimer 
Meeresforschung fördern. 

Das Bundesprogramm fördert einen EU-weiten Planungs-
wettbewerb und den Bau des TWWP. Dabei werden hohe 
Ansprüche an die städtebauliche Anbindung, die Gestal-
tung sowie die Nachhaltigkeit gestellt. Eine besondere Her-
ausforderung ist die Integration eines noch vorhandenen 
Hochbunkers aus dem zweiten Weltkrieg in das neue 
Gebäude. 

Neben dem Entwurf für den Bau liefert das Wettbewerbs-
ergebnis auch Grundlagen für die Weiterentwicklung der 
städtebaulichen Gesamtplanung. Das Projekt ist somit zen-
traler Baustein zur weiteren Stadtentwicklung im Leitpro-
jekt „Vitale Südseite“ der Stadt Wilhelmshaven. Dessen 
langfristiges Ziel ist die Revitalisierung der Konversionsflä-
che BanterSeePark durch Ansiedelung von Dienstleistungs-
betrieben, Gemeinbedarfs- und Forschungseinrichtungen.

Projektlaufzeit 2016 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Größere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 7.623.000 Euro

Bundesmittel 4.000.000 Euro

Kommunale Mittel 3.623.000 Euro

Planungswettbewerb  Bestandteil der Förderung

Themenschwerpunkt   Konversion von Militärflächen

WILHELMSHAVEN / Niedersachsen

Trilateral Wadden Sea World Heritage  
Partnership Centre



Das ehemalige Kirchenschiff von St. Marien wurde während 
des zweiten Weltkrieges stark zerstört. Der Bereich wird nun 
zu einem archäologischen Garten mit hoher Aufenthalts
qualität umgestaltet.

Die historische Altstadt von Wismar mit ihren giebelständi-
gen Häusern, engen Straßen und stadtbildprägenden 
Kathedralen ist seit 2002 UNESCO-Weltkulturerbe. Im Zen-
trum der Altstadt gelegen, ist der Turm der St. Marienkirche 
eines der Wahrzeichen der Hansestadt. Das Kirchenschiff 
der gotischen Backsteinkathedrale und die umliegende 
Bebauung wurden während des Zweiten Weltkrieges stark 
beschädigt und infolge dessen teilweise abgetragen. 

Das Bundesprogramm fördert die Umgestaltung des ehe-
maligen Kirchenschiffs von St. Marien zu einem integrier-
ten Stadtraum. Vorgesehen sind unter anderem die restau-
ratorische Aufarbeitung und Ausstellung von Grabplatten 
und die Schaffung von Sitzmöglichkeiten. 

Die Umgestaltung ist Teil einer Gesamtmaßnahme, mit der 
die Stadt Wismar die Kultur und Geschichte des Stadtrau-
mes um die St. Marienkirche im Zentrum des UNESCO-
Welterbes wieder erlebbar macht und den städtebaulichen 
Missstand beseitigt. Langfristig sollen so Synergieeffekte 
zwischen der belebten Altstadt und den historischen Berei-
chen um die St. Marienkirche und dann weitergehend zur 
St. Georgenkirche erzielt werden. Ein Beteiligungs- und 
Mitwirkungsverfahren hat dafür unter großem öffentli-
chen Interesse dafür die Basis geschaffen. 

Projektlaufzeit 2016 – 2020

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 1.111.111 Euro

Bundesmittel 1.000.000 Euro

Kommunale Mittel 111.111 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

HANSESTADT WISMAR / Mecklenburg-Vorpommern

Forum St. Marien Wismar
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Die grünen Wallanlagen im unmittelbaren Umfeld der 
LutherGedenkstätten wurden einerseits zeitgemäßen 
Ansprüchen an Barrierefreiheit und Zugänglichkeit ange
passt, zum anderen welterbegerecht gestaltet und anlässlich 
des Lutherjubiläums 2017 für die Nutzung freigegeben.

Die östlichen Wallanlagen sind integraler Bestandteil des 
Umfeldes der UNESCO-Weltkulturerbestätte „Lutherge-
denkstätten“. Das Ensemble aus Lutherhaus und Augus-
teum flankiert den östlichen Stadteingang in die histori-
sche Innenstadt der Lutherstadt Wittenberg. 

Als Denkmal der Gartenkunst besitzen die davor liegenden 
Wallanlagen einen besonderen kulturhistorischen, städte-
baulichen und künstlerischen Wert, wurden aber aufgrund 
ihrer geringen Aufenthalts- und Gestaltungsqualität bisher 
kaum genutzt und wahrgenommen. 

Mit Mitteln des Bundesprogramms wird die Neugestaltung 
der östlichen Wallanlagen gefördert. Die historischen 
Strukturen werden dabei wiederhergestellt und der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. Dazu werden Maßnahmen im 
ehemaligen Universitätspark und dem Bunkerberg mit den 
angrenzenden Parkanlagen umgesetzt. Darüber hinaus 
wird der Innenhof zwischen Lutherhaus und Augusteum 
neugestaltet und barrierefrei zugänglich gemacht. 

Grundlage des Projektes ist ein bereits 2010 beauftragtes 
denkmalpflegerisches und grünplanerisches Entwicklungs-
konzept, das in einen umfangreichen öffentlichen Beteili-
gungsprozess eingebunden ist. 

Projektlaufzeit 2015 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleinere Mittelstadt

Förderfähige Kosten 1.555.500 Euro

Bundesmittel 1.399.950 Euro

Kommunale Mittel 853.328 Euro

Weitere Mittel  237.700 Euro

Themenschwerpunkt   Grün in der Stadt

LUTHERSTADT WITTENBERG / Sachsen-Anhalt

Qualitative Aufwertung der östlichen  
Wallanlagen im Umfeld von Lutherhaus  
und Augusteum



Das ehemalige Olympische Dorf von 1936 wird zu einem 
vitalen Quartier in Wustermark entwickelt, das die histo
rische Bedeutung des Ortes mit heutigen Anforderungen  
an Stadtentwicklung im Umland von Berlin verbindet. 

Das Dorf der Olympischen Sommerspiele von 1936 in Ber-
lin wurde in Elstal auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde 
Wustermark errichtet. Im Anschluss an die Olympischen 
Spiele wurde das Gelände zuerst von der Wehrmacht und 
nach dem Zweiten Weltkrieg von der sowjetischen Armee 
genutzt. Nach deren Abzug im Jahr 1992 fiel das Gelände 
mit den noch bestehenden historischen Gebäuden der 

heute denkmalgeschützten Anlage brach. Die DKB Stiftung 
erwarb das Areal Anfang der 2000er-Jahre und kümmerte 
sich um Landschaftspflege und Sicherung des historischen 
Baubestands.

Seit 2014 entwickelt die Gemeinde Wustermark das 
Gelände zusammen mit ihren privaten Partnern schritt-
weise. Zum ersten Abschnitt dieser Quartiersentwicklung 
zählen die Erschließung für Wohnbaugrundstücke sowie 
notwendige Natur- und Schallschutzmaßnahmen. Dieser 
Abschnitt wird mit dem Bundesprogramm unterstützt.  
Die denkmalgerechte Sanierung des signifikanten Speise-
hauses der Nationen im Zentrum der Anlage erfolgt paral-
lel durch einen privaten Bauherrn. Planungsgrundlage war 
ein integriertes Quartiersentwicklungskonzept, an dem  
die Bürger intensiv beteiligt waren. Mit der Erstellung von 
Gutachten, der Änderung des Flächennutzungsplans sowie 
der Erarbeitung des Bebauungsplans hat die Stadt die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des 
Konzeptes geschaffen. 

Langfristig soll ein belebter Raum entstehen, der die Wohn- 
und Lebensqualität in der Gemeinde erhöht und das neue 
Quartier mit seiner Umgebung eng verknüpft.

Projektlaufzeit 2014 – 2018

Stadt-/Gemeindetyp Kleine Kleinstadt

Förderfähige Kosten 3.900.000 Euro

Bundesmittel 2.600.000 Euro

Kommunale Mittel 390.000 Euro

Weitere Mittel  910.000 Euro

Themenschwerpunkt   Denkmalensembles und  
bauliche Kulturgüter

WUSTERMARK / Brandenburg

Entwicklung des historischen Olympischen Dorfs  
von 1936 
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 2014 
Baden-Württemberg | Aalen | S. 24

Limesmuseum – Aktivierung des Stadtquartiers

Bayern | Fürth | S. 55

Ludwig-Erhard-Zentrum 

Bayern | Regensburg | S. 101

Porta Praetoria 

Berlin | S. 35

Flussbad Berlin 

Brandenburg | Gemeinde Wustermark | S. 124

Entwicklung des historischen Olympischen Dorfs 

von 1936 

Freie und Hansestadt Hamburg | S. 66

Ohlsdorfer Parkfriedhof 

Hessen | Kassel | S. 78

UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe

Mecklenburg-Vorpommern | 

Hansestadt Stralsund | S. 109

Kulturkirche St. Jakobi 

Niedersachsen | Duderstadt, Einbeck, Hann.  

Münden, Northeim & Osterode am Harz | S. 50

Das Fachwerk-Fünfeck

Niedersachsen | Goslar | S. 59

Historische Befestigungs- und Wallanlagen 

Niedersachsen | Göttingen | S. 62

Kunstquartier (KuQua) 

Nordrhein-Westfalen | Bochum | S. 42

Eisenbahnmuseum: Vom Depot zum Erlebnisraum

Nordrhein-Westfalen |  

Gelsenkirchen & Herten | S. 56

Energielabor Ruhr 

Nordrhein-Westfalen | Höxter | S. 76

UNESCO-Welterbe Corvey

Rheinland-Pfalz | Bendorf | S. 32

Entwicklung historische Gießhalle Sayner Hütte

Sachsen | Bad Muskau | S. 28

Umgestaltung des ehemaligen Grenzvorplatzes 

Sachsen-Anhalt | Quedlinburg | S. 99

Entwicklung des Quedlinburger Schlossberges 

Schleswig-Holstein | Flensburg | S. 53

Flensburger Altstadt:  

Deutsch-Dänische Kulturachse 

Thüringen | Bad Frankenhausen | S. 26

Oberkirche – Der Schiefe Turm 

Thüringen | Weimar | S. 117

Freianlagengestaltung ehemalige  

Kunstgewerbeschule (van-de-Velde-Bau)

 2015 
Baden-Württemberg | Freiburg im Breisgau | S. 54

Sanierung Konventgebäude  

des Augustinermuseums

Baden-Württemberg | Mannheim | S. 91

Umbau des Luftschutzbunkers Ochsenpferch zum 

Sitz des Mannheimer Stadtarchivs

Baden-Württemberg | Ulm | S. 113

Entwicklung der Zitadelle Wilhelmsburg

Baden-Württemberg | Wangen im Allgäu | S. 115

Entwicklung des Kulturdenkmals  

Baumwollspinnerei

Bayern | Bamberg | S. 29

Sanierung der Klosteranlage St. Michael und 

Errichtung eines Informationszentrums

Bayern | Berching | S. 34

Sanierung der Benediktinerabtei Plankstetten

Bayern | Burghausen | S. 45

Revitalisierung des ehemaligen  

Zisterzienserklosters Raitenhaslach  

zum Science Center der TU München

Bayern | Herrieden | S. 75

Denkmalgerechte Sanierung des Stadtschlosses 

mit einem stadtgeschichtlichen Museum

Bayern | Kempten | S. 80

Sanierung der historischen  

König-Ludwig-Brücke

Bayern | Regensburg | S. 102

Neubau einer Synagoge mit Integration des alten 

Gemeindehauses

Bayern | Thurnau | S. 111

Schloss Thurnau – Umnutzung zum Standort  

des Insitutes für Fränkische Landesgeschichte

Berlin | S. 36

Hansaviertel Berlin – Stadt von Morgen

Berlin | S. 37

Öffnung des Flughafengebäudes  

Tempelhof – Tower THF

Brandenburg | Bernau bei Berlin | S. 41

Entwicklung der ehemaligen Bundesschule des 

Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes

Brandenburg | Rüdersdorf bei Berlin | S. 104

Denkmalensemble „Historisches Berg- und 

Kalkwerk“ – Museumspark der Baustoffindustrie 

Rüdersdorf

Freie Hansestadt Bremen | Bremen | S. 44

Leben mit der Weser – innovativer Hochwasser-

schutz im historischen Stadt- und Hafengebiet

Freie und Hansestadt Hamburg | S. 67

Stadt trifft Landschaft –  

Entwicklung der Landschaftsachse Horner Geest

Hessen | Bad Karlshafen | S. 27

Wiederanbindung des historischen Hafens  

an die Weser

Hessen | Bebra | S. 31

Bahnhof Bebra – Neunutzung des Denkmals  

der Industriekultur und Zeitgeschichte

Hessen | Kassel | S. 79

Wilhelmshöher Allee

Mecklenburg-Vorpommern | 

Hansestadt Rostock | S. 103

Erweiterung der Kunsthalle in Rostock  

um ein Schaudepot

Niedersachsen | Alfeld (Leine) | S. 25

Restaurierung und Modernisierung  

des UNESCO-Weltkulturerbes Fagus-Werk

Niedersachsen | Goslar | S. 60

Umnutzung des historischen Rathauses  

zum „Welterbe-Info-Zentrum“

Niedersachsen | Göttingen | S. 63

Forum Wissen 

Niedersachsen | Lüneburg | S. 90

Sanierung des Gebäudeensembles Lüneburger 

Rathaus und Franziskanerkloster

Nordrhein-Westfalen | Bottrop | S. 43

NachbarschaftsWerk – Gemeinsam Stadtbild und 

Klima schützen im Quartier Rheinbaben

Nordrhein-Westfalen | Hansestadt Herford | S. 73

genießen & begegnen –  

Modernisierung der neobarocken Markthalle

Nordrhein-Westfalen | Kerpen | S. 81

Zukunftsensemble Schloß Türnich

Nordrhein-Westfalen | Köln | S. 83

Lebenswertes Chorweiler – ein Zentrum im 

Wandel durch eine umfassende städtebauliche 

Neuordnung der Quartiersplätze 

Nordrhein-Westfalen | Köln | S. 84

Weiterentwicklung des öffentlichen Raums der 

„Via Culturalis“

Nordrhein-Westfalen | Krefeld | S. 85

Renovierung des Denkmalensembles Häuser 

Esters und Lange

Nordrhein-Westfalen | Oberhausen | S. 95

Altmarktgarten – Gebäudeintegriertes Dachge-

wächshaus zur nachhaltigen Pflanzenproduktion
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Nordrhein-Westfalen | Paderborn | S. 96

Flusslandschaft Pader

Nordrhein-Westfalen | Porta Westfalica | S. 97

Rekonstruktion der Ringmauer und  

Einrichtung eines Besucherzentrums am  

Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Rheinland-Pfalz | Koblenz | S. 82

Großfestung Koblenz – Freiraumgestaltung  

und Öffnung der Festungsanlagen

Rheinland-Pfalz | 

Verbandsgemeinde Loreley | S. 87

Neugestaltung des Loreleyplateaus im  

Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal

Saarland | Saarbrücken | S. 105

Barock trifft Moderne

Sachsen | Hoyerswerda | S. 77

Objekt Extrem – städtebauliche, denkmalgerechte 

Standortstärkung der Brikettfabrik Knappenrode

Sachsen | Leipzig | S. 86

Parkbogen Ost – Umwandlung einer  

stillgelegten Bahntrasse im Leipziger Osten

Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau | S. 49

Instandsetzung der Galerie der Alten Meister  

im Schloss Georgium

Sachsen-Anhalt | Lutherstadt Wittenberg | S. 123

Qualitative Aufwertung der östlichen Wallanlagen 

im Umfeld von Lutherhaus und Augusteum

Sachsen-Anhalt | Quedlinburg | S. 100

Quedlinburger Schlossberg –  

Sicherung und Sanierung Residenzbau

Schleswig-Hostein | Hansestadt Lübeck | S. 89

Neugestaltung der  

Freiflächen „An der Untertrave“

Schleswig-Hostein | Mölln | S. 92

Innovative energetische Sanierung  

des Stadthauptmannshofes

Thüringen | Gera | S. 57

Campus Goethe-Gymnasium Rutheneum

Thüringen | Gotha | S. 61

Denkmalpflegerische Sanierung der Gartenstadt 

„Am Schmalen Rain“

 2016 
Baden-Württemberg | Heidelberg | S. 72

Der andere Park – Grünes Band des Wissens  

für die Campbell Barracks

Baden-Württemberg | Wangen im Allgäu | S. 116

Erhalt, Wiedernutzung und Entwicklung  

des Kulturdenkmals Baumwollspinnerei

Bayern | Eggenfelden | S. 51

Revitalisierung der historischen Hofmark Gern 

durch ein digitales Innovationszentrum

Bayern | Schweinfurt | S. 108

Konversion der Ledward Barracks

Berlin | S. 38

House of One – Haus des interreligiösen Dialogs

Brandenburg | Cottbus | S. 47

Städtebaulicher Wettbewerb Hafenquartier 

Cottbus

Freie und Hansestadt Hamburg | S. 68

Bürgerhaus Eidelstedt 

Hessen | Gießen | S. 58

Mustersanierung Werkssiedlung Gummiinsel

Hessen | Grasellenbach mit Rimbach und  

Wald-Michelbach | S. 64

Geozentrum und Geopark

Mecklenburg-Vorpommern | 

Hansestadt Wismar | S. 122

Forum St. Marien Wismar

Niedersachsen | Wilhelmshaven | S. 121

Trilateral Wadden Sea World Heritage  

Partnership Centre

Nordrhein-Westfalen | Essen | S. 52

Salzfabrik der Kokerei Zollverein wird zum  

Zentral- und Schaudepot des Ruhr Museums

Nordrhein-Westfalen | Hansestadt Herford | S. 74

Kasernengelände wird BildungsCampus

Sachsen-Anhalt | Quedlinburg | S. 100

Quedlinburger Schlossberg –  

Sicherung und Sanierung Residenzbau

Thüringen | Amt Wachsenburg | S. 114

Neues Kloster Ichtershausen

Thüringen | Weimar | S. 118

Haus der Weimarer Republik

 2017 
Baden-Württemberg | Lörrach | S. 88

Zollquartier Lörrach

Baden-Württemberg | Stuttgart | S. 110

Villa Berg

Baden-Württemberg | Weinstadt | S. 119

Bürgerpark Grüne Mitte

Bayern | Bamberg | S. 30

Kulturquartier Lagarde

Bayern | München | S. 93

Planung der Untertunnelung  

des Englischen Gartens

Bayern | Nürnberg | S. 94

Dokumentationszentrum  

Reichsparteitagsgelände

Berlin | S. 39

Öffentliches Zentrum für Sprache und  

Bewegung am Campus Efeuweg 

Brandenburg | Bernau bei Berlin | S. 41

Besucher- und Begegnungszentrum  

Bundesschule Bernau 

Freie und Hansestadt Hamburg | S. 69

Bürgerhaus Wilhelmsburg

Hessen | Darmstadt | S. 48

Entwicklung Mathildenhöhe

Mecklenburg-Vorpommern 

Hansestadt Greifswald | S. 65

Kultur- und Initiativenhaus „Zum Greif“

Niedersachsen | Hannover | S. 70

Revitalisierung des Ihme-Zentrums 

Nordrhein-Westfalen | Castrop-Rauxel | S. 46

Sprung über die Emscher

Nordrhein-Westfalen | Havixbeck | S. 71

Droste-Kulturzentrum als Zukunftsort Literatur 

Rheinland-Pfalz | Bendorf | S. 33

Sayner Hütte

Rheinland-Pfalz | Saarburg | S. 106

Saarburg-Terrassen

Saarland | Überherrn | S. 112

Sendehalle Europe 1

Sachsen-Anhalt | Weißenfels | S. 120

Schloss Neu-Augustusburg

Thüringen | Probstzella | S. 98

Itting-Garagen 

Thüringen | Schwarzburg | S. 107

Schloss Schwarzburg – Denkort der Demokratie
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staubach, (117) / MUFFLER-ARCHITEKTEN (118) / A24 Landschaft, 
Stadt Weinstadt (119) / Stadt Weißenfels, SCHAU! Multimedia (120) 
/ Dorte Mandrup A/S, GGS Stadt Wilhelmshaven (121) / Hansestadt 
Wismar, Jungebauer (122l) / Hansestadt Wismar (122r) / Lutherstadt 
Wittenberg (123) / Lars-Christian Uhlig, BBSR (124)
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