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Vorwort
themen, fragen, Probleme
Die zukunft der baubranche und damit auch der bauberufe ist – trotz 

der konjunkturprogramme der letzten Jahre – ungewisser denn je. Drei 

wichtige Parameter prägen die zukunft im Planen und bauen: die demogra-

phische Entwicklung, die auswirkungen der finanz-, Wirtschafts- und immo-

bilienkrise und die notwendige Energieeffizienz-          steigerung im bauen.

 Welche rolle können und müssen in dieser Phase „neuer   

  unübersichtlichkeit“ die maßgeblichen akteure des Planungs-  

  und baugeschehens sowie der immobilienwirtschaft spielen  

  bzw. übernehmen?

 Wie können Politik und gesellschaft, bürger und bauherren,  

  medien und öffentlichkeit für die belange der am Planen und  

  bauen beteiligten gewonnen werden?

 Wie kann der positive begriff „baukultur“ konkreter und besser  

  als bisher durch herausragende objekte in der öffentlichkeit  

  kommuniziert werden?

 Wie kann vermittelt werden, dass bauen eine ganzheitliche  

  aufgabe für alle teile der gesellschaft ist? Wie kann erreicht  

  werden, dass im bauen das ganze wieder mehr sein muss als  

  die Summe seiner teile?

fragen und Probleme, denen sich das 2. Ettersburger gespräch mit 

namhaften referenten/innen und mit der Präsentation guter beispiele wid-

mete, deren auswahl nach folgenden kriterien getroffen wurde:

 ausdruck innovativer unternehmensstrategien,

 beispielhafte Vernetzung aller Prozessbeteiligten,

 gestalterische, technische, ökologische und ökonomische   

  nachhaltigkeit,

 zeitgemäße unternehmenskultur,

 unternehmerischer mehrwert durch bessere Prozesse und  

  Produkte.
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18.00 uhr 

Schlosskapelle

b E g r Ü S S u n g  i n  D E r  S c h l o S S k a P E l l E

Eckart Drosse, Wiesbaden / Ettersburg

hauptgeschäftsführer, bauindustrieverband hessen-thüringen e.V.

18.30 uhr

gewehrsaal

S c h l o S S r u n D g a n g

E r ö f f n u n g

Prof. michael braum, Potsdam

 Vorstandvorsitzender bundesstiftung baukultur

18.40 uhr

19.00 uhr

i .  D a S  n a c h h a l t i g k E i t S P r i n z i P  i m  P l a n E n  u n D  b a u E n

D i E  V E r a n t W o r t u n g  D E r  P o l i t i k

minDirìn. oda Scheibelhuber, berlin

bundesministerium für Verkehr, bau und Stadtentwicklung

D i E  V E r a n t W o r t u n g  D E r  W i r t S c h a f t

Dr. ulrich köstlin, berlin

Vorstandsmitglied, bayer Schering Pharma ag

Programm
Donnerstag,
16. September 2010

19.20 uhr

19.40 uhr

20.00 uhr

neues Schloss

D i E  V E r a n t W o r t u n g  D E r  P r o J E k t E n t W i c k l u n g

Paul bauwens-adenauer, köln

geschäftsführender gesellschafter, bauwens real Estate group

f r a g E n  u n D  D i S k u S S i o n

g E m E i n S a m E S  a b E n D E S S E n

tischrede Prof. manfred hegger, kassel

Präsident, Deutsche gesellschaft für nachhaltiges bauen e.V.
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08.45 uhr 

9.30 uhr

gewehrsaal

09.45 uhr

10.30 uhr

S P a z i E r g a n g  z u m  P Ü c k l E r - S c h l a g

E r ö f f n u n g

moderation: carl zillich, Potsdam

bundesstiftung baukultur

i i .  i m  b a u E n  m u S S  D a S  g a n z E  m E h r  S E i n  a l S  D i E  S u m m E  S E i n E r  t E i l E : 

P r ä S E n t a t i o n  g u t E r  b E i S P i E l E  u n D  h E r a u S r a g E n D E r  b a u W E r k E

fragen und Diskussion mit Eingangsstatement: Prof. michael braum, Potsdam

P r o z E S S  u n D  g E S t a l t u n g

Reederei China Shipping, HafenCity Hamburg
 frank holst, hamburg

 geschäftsführer, aug. Prien immobilien

 kai richter, hamburg

 architekt bDa, brt architekten bothe richter teherani

W o h n u n g S b a u  m i t  Q u a l i t ä t S a n S P r u c h

Wohnungsbauprojekte der SüdHausBau München
Dr. matthias ottmann, münchen

geschäftsführer, ottmann gmbh & co. Südhausbau kg

Victoria von gaudecker, gauting

architektin

freitag,
17. September 2010
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12.00 uhr

12.45 uhr

12.45 uhr

13.30 uhr

15.30 - 18.00 uhr

E n E r g i E E f f i z i E n z  z W i S c h E n  W E l t a n S c h a u u n g  u n D  u m S E t z u n g

Klimahaus Bremerhaven 8° Ost
Dr. Wolfgang kessling, münchen 

transsolar Energietechnik gmbh 

P r o f i t  D u r c h  m a r k E n -  u n D  a r c h i t E k t u r i n n o V a t i o n

Abhol und Liefermärkte FRISCHEPARADIES, bundesweit
Dietmar mükusch, frankfurt am main

geschäftsführer der friSchEParaDiES gmbh

nils buschmann, berlin

robErtnEun architekten

a u S b l i c k  u n D  a n r E g u n g E n  D E r  t E i l n E h m E r

S t a D t S P a z i E r g a n g  i n  W E i m a r



Vor einem Jahr hat die bundesstiftung baukultur 

das erste mal zum Ettersburger gespräch eingeladen. ich 

wünsche mir, dass es sich perspektivisch zu einer festen 

Einrichtung in unserem lande entwickelt, in dessen rah-

men sich ausgewählte an der baukultur interessierte 

Persönlichkeiten zusammenfinden, um gemeinsam darü-

ber nachzudenken, was wir dazu beitragen können, damit 

mehr baukultur in unser alltägliches bauen einzieht.

baukultur ist nicht voraussetzungslos. Sie hat 

eine tradition, in denen über Jahrhunderte hinweg Stan-

dards für die Qualität der gebauten umwelt gesetzt wur-

den. Diese Standards werden zunehmend verlassen. Das 

gebaute scheint sich ausschließlich an der kurzfristigen 

ökonomischen Verwertbarkeit und der anspruchslosen 

benutzbarkeit zu orientieren. anstelle identität prägender 

gemischt genutzter Stadtquartiere entstehen Verkehrs-

infrastrukturen, Wohnsiedlungen und gewerbeparks, die 

häufig „nachgerüstet“ energetisch optimiert erscheinen, 

aber in der regel wenig mit baukultur zu tun haben.

 als „in beton gegossenes millimeterpapier“ be-

zeichnete sie martin mosebach vor einiger zeit im feuil-

leton der faz. bei aller mosebach eigenen und einer dif-

ferenzierten betrachtung der nachkriegsmoderne wenig 

dienlichen Polemik in der auseinandersetzung mit der 

Sache, muss ich ihm in einem zustimmen. 

mit baukultur in ihrem komplexen Verständnis 

hat das meiste wenig zu tun, was der ökonomie geschul-

det bautechnisch in Serie ging.

Verantwortlich für diese Situation waren die bau-

herrn ebenso wie die architekten und ingenieure, alle am 

bauprozess beteiligten, die bauindustrie ebenso wie die 

bauwirtschaft und das bauhandwerk. ließ sich doch da-

mals im bauen schnelles geld verdienen, da ansprüche 

der Qualität deutlich hinter denen der Quantität rangier-

ten.

Das Ergebnis kennen und beklagen wir alle; nicht 

nur miserable bauten sondern auch eine ganze branche, 

deren ruf auf dem Spiel steht. Sie erlauben mir diese 

zuspitzung, bei der die ausnahmen natürlich die regel 

bestätigen.

in der bundesstiftung baukultur und ihren or-

ganen: Stiftungsrat, beirat und konvent versammeln sich 

seit nunmehr zwei Jahren Persönlichkeiten, die bei aller 

Verschiedenheit im Detail ein ziel einigen sollte: 

alles zu tun, damit baukultur wieder in un-

seren alltag einzieht.

baukultur ist mehr als ökonomie und öko-

logie. baukultur ist auch mehr als baukunst. Sie ist 

Baukultur ist nicht 
voraussetzungslos
P r o f .  m i c h a E l  b r a u m

„BAUKULTUR muss sich dem Neuen aussetzen, um ihre Vitalität 
zu sichern. Das Neue ist aber nur überlebensfähig, wenn es sich 
als gesellschaftsfähig erweist.“

m i c h a E l  b r a u m  1 1



nicht nur „atemberaubend schön“. Sie erfüllt darü-

ber hinaus eine gesamtqualität, die die gestalterischen, 

funktionalen, technischen, ökologische und ökono-

mischen anforderungen mit den soziokulturellen in ein 

verträgliches miteinander zu bringen sucht.

Sie stellt das zusammenspiel zwischen dem be-

wahren des alten und des neuem her, das heißt auch, 

finanzielle, ökologische und kulturelle Werte gegenseitig 

angemessen auszutarieren um auf dieser basis nachhal-

tig und anspruchsvoll zu bauen.

baukultur ist sinnlich. Sie beinhaltet Einzigar-

tigkeit, auch und gerade im alltäglichen.

Sie ist, vergleichbar einem mobile, ein gesamt-

kunstwerk. Sie ist eine Vereinbarung, deren bestandteile 

es auszutarieren gilt, so dass diese als ganzes eine Qua-

lität entfalten können. zu diesen einzelnen teilen gehört 

neben der gebrauchsfähigkeit, dem verantwortlichen 

umgang mit unseren ressourcen, der Wirtschaftlichkeit 

auch die gestaltqualität.

baukultur braucht auf allen Ebenen Quali-

tätsstandards. Die kriterien für diese Qualitäten lassen 

sich jedoch nicht normieren oder gar reglementieren. Sie 

müssen im Dialog, im produktiven Streit immer wieder 

neu erarbeitet und im konkreten fall abgewogen werden; 

hier helfen uns keine standardisierten bewertungstabel-

len und keine Excellisten; hier brauchen wir einen tief in 

unserer gesellschaft verankerten konsens darüber, uns 

nur mit dem besten zu begnügen, wenn es um unsere 

gestaltete umwelt geht. hier haben wir noch einen lan-

gen Weg vor uns.

Dies bedeutet notwendigerweise, dass ich es 

als eine der zentralen aufgaben der bundesstiftung 

sehe, denen, die sich für baukultur verantwortlich zei-

gen, eine Plattform für ihren Diskurs über Standards der          

baukultur zu geben. 

Das ist ein wesentlicher grund für unser heutiges 

zusammentreffen. 

baukultur muss sich dem neuen aussetzen, 

um ihre Vitalität zu sichern. Das neue ist aber nur über-

lebensfähig, wenn es sich als gesellschaftsfähig erweist. 

bedeutung ist jedoch nur bedingt kalkulierbar, sie entwi-

ckelt sich eher evolutionär durch verantwortungsvolles 

handeln und Weiterdenken.

aus diesem grund brauchen wir Vertreter aus 

der bauindustrie, der bauwirtschaft, dem bauhandwerk, 

bauherren, architekten, Städtebauer und ingenieure, mit 

der festen Überzeugung nur das beste zu schaffen und 

mit dem unbequemen anliegen, gewohnheiten durchaus 

2 Prof. michael braum 
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in frage zu stellen und wir brauchen eine          

administration und eine Politik, die bereit ist, die damit 

verbundenen chancen zu ergreifen, indem sie die per-

sönliche Verantwortung an die Stelle der richtlinienerfül-

lung setzt.

Wir brauchen Persönlichkeiten mit dem mut zum 

baukulturellen Experiment. Dabei muss selbstverständ-

lich sein, dass sich das Experiment an den bedürfnissen 

der nutzer bzw. der gesellschaft orientiert und nicht zu 

einer ästhetisierten oder ökonomisierenden Selbstver-

wirklichung verkommt. 

kernfragen, denen sich das 2. Ettersburger ge-

spräch mit namhaften referenten und mit der Präsentati-

on guter beispiele widmen möchte, sind folgende:

 Wie erreichen wir es, die besten der bau-  

  schaffenden für unsere idee zu gewinnen?

 Wie können Politik und gesellschaft, 

 bürger und bauherren, medien und

 öffentlichkeit für die belange dieser 

 bauschaffenden gewonnen werden?

 Wie kann beispielhafte baukultur in     

            der öffentlichkeit besser vermarktet   

  werden?

 Wie erreichen wir, dass das bauen als eine  

  ganzheitliche aufgabe für alle teile der   

  gesellschaft angesehen wird? 

 Wie erreichen wir, dass im bauen das gan- 

  ze wieder mehr ist zur Summe seiner teile   

  avanciert?

Während unseres letzten zusammentreffens ha-

ben wir das leitbild bau diskutiert. Es stand im anspruch 

für den von mir oben beschriebenen ansatz, wenngleich 

es zugegebener maßen ein wenig sperrig daherkam. 

Die Vision war eine kompetente und lernende 

Wertschöpfungskette bau mit innovativen unternehmen 

und qualifiziertem Personal, die in unterschiedlichen ko-

operationsformen und netzwerken ihren kunden maß-

geschneiderte und umfassende leistungen mit hoher 

Qualität liefert. 

Die akteure dieser Wertschöpfungskette sollten 

nicht nur Verantwortung für Einzellösungen, sondern für 

komplexe aufgaben bis hin zum betreiben von gebäu-

den übernehmen. Die zukunft des bauens wurde in der 

optimierung der zusammenarbeit entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette gesehen. grundlage dieser zu-

sammenarbeit sind Partnerschaft auf augenhöhe, fair-

ness und Sicherung auskömmlicher Preise und löhne.

Der vielleicht zentralste aspekt der Debatten aus 

dem vergangenen Jahr war die Überzeugung, dass bau-

qualität sich auf den gesamten lebenszyklus eines bau-

werkes beziehen muss.

als zentrale aspekte einer zeitgemäßen unter-

nehmenskultur wurden Werte wie Ehrlichkeit, integrität 

und Vertrauenswürdigkeit gesehen.

ich denke, daran gilt es anzuknüpfen.





i. Das nachhaltigkeits-Prinzip im Planen und bauen

3 
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Der bund und hier vor allem das bundesministe-

rium für Verkehr, bau und Stadtentwicklung übernimmt 

Verantwortung für ein breites und gesellschaftlich veran-

kertes Verständnis von baukultur in diesem land. nicht 

nur die eigenen bauten, auch die fördermittel für den 

Stadtumbau und die Stadterneuerung sind zeichen dafür, 

dass der bund das thema „nachhaltigkeit“ sehr ernst 

nimmt. unser haus steht jedoch bei Weitem nicht allein 

da. Es gibt eine Vielzahl von akteuren, die am bauen und 

gestalten unserer umwelt in den Städten und kultur-

landschaften beteiligt sind. 

„Demokratie beginnt zu hause“ hat theodor 

heuss einst formuliert. Dieser Satz passt hervorragend 

zur Stadtpolitik der bundesregierung. fast alle aktuell 

diskutierten gesellschaftlichen themen, sei es die bil-

dung oder das gesundheitswesen, die frage der Ein-

sparung von ressourcen und co2-Emmissionen, der 

demografische Wandel oder die integrationsaufgaben 

der gesellschaft, entscheiden sich an diesen konkreten 

orten, entscheiden sich zu hause. Die drei aufgaben-

bereiche unseres ministeriums, Verkehr, bau und Stadt-

entwicklung, sind vor diesem hintergrund einfach zu be-

schreiben: wir wollen dabei helfen, Städte und regionen 

ausgewogen und gesund zu entwickeln, für unterneh-

men und fachkräfte günstige Entwicklungsbedingungen 

und attraktive Standorte zu schaffen und dazu beitragen, 

dass die menschen den ort, wo sie leben, als ihre heimat 

empfinden. 

Ein lebenswertes Wohngebiet, ein attraktiveres 

zentrum und ein ansprechendes Erscheinungsbild sind 

Voraussetzungen für ein „sich heimischfühlen“. baukultur 

kann dazu sehr viel beitragen. Die forderung nach einer 

schönen Stadt entspringt der ursehnsucht der menschen 

nach heimat und identität. angesichts der durch klima-

wandel, Demografie, soziale Prozesse und wirtschaftliche 

Entwicklungen verursachten Veränderungen unserer 

Städte und regionen drehen sich die Debatten vor allem 

darum, die bleibenden und dauerhaften Qualitäten der 

europäischen Stadt für das leben der menschen zu be-

haupten und weiter zu entwickeln. Dabei geht es nicht 

um eine definitive antwort, was die Schönheit einer Stadt 

letzten Endes ausmacht, oder gar, was schön sei. Sie ist 

keine konvention des guten geschmacks der mehrheit, 

sondern als kulturelle kategorie das Ergebnis öffent-

licher Diskussionen, in die die bürgerschaft sich zuneh-

mend stärker einbringt. heimatliebe und moderne Stadt-

entwicklung müssen sich überhaupt nicht widersprechen. 

Es kann gelingen, den geist der moderne und den geist 

des ortes zusammenzubringen. Dafür ist es aber nötig, 

die menschen vor ort in den Prozess der Veränderung

Die Verantwortung der Politik
m D i r `  i n  o D a  S c h E i b E l h u b E r

Der Staat entfaltet Wirksamkeit in erster Linie durch sein politi-
sches Handeln. Sichtbarkeit und Präsenz und damit Wirkung im 
Sinne eines Qualitätsanspruchs erlangt er aber ganz wesentlich 
auch durch seine Bauten. 

1 6  P r o z E S S - P r o D u k t - P r o f i t



o D a  S c h E i b E l h u b E r  1 7

einzubinden. Die meisten fragen werden am Ende 

im pragmatischen, nichtideologischen umgang vor ort 

entschieden. Stadtentwicklungspolitik muss daher vom 

Vertrauen in die menschen ausgehen. Jeder bürger ist 

zunächst Experte für sein eigenes lebensumfeld. Das ist 

für Politik, Verwaltung und auch die privaten bauherren 

manchmal anstrengend, aber es ist notwendig für die ak-

zeptanz einer maßnahme. Verfolgt man die öffentlichen 

Debatten und nimmt die kritik der bürgerschaft ernst, 

kommt man zu einer politisch und nicht ästhetisch ver-

standenen baukultur.

Die fortentwicklung einer Stadt wird vor allem von 

den privaten Eigentümern, den Wirtschafts- und immobi-

lienunternehmen und Entwicklern betrieben. nur stellen 

wir fest, dass der traditionsbewusste, mittelständische, 

ortsansässige Eigentümer mit bindung an seine gemein-

de, seinen Stadtteil, der mit geld und gutem geschmack 

ausgestattet ist, leider in der minderheit ist. Überwie-

gend agieren professionelle immobilienentwickler und 

investoren mit konsequent ökonomischen kalkül. globa-

lisierung und internationalisierung schreiten auch in der 

bau- und immobilienwirtschaft stetig voran. Die öffnung 

ehemals unzugänglicher märkte, die kontinuierliche De-

regulierung Europas sowie die sich verstärkende globale 

Vernetzung aller lebens- und Wirtschaftsbereiche be-

dingen einen stetig wachsenden Einfluss internationaler 

Entwicklungen. Die bedeutung insbesondere der kapi-

talmärkte für die initiierung von immobilienprojekten, die 

transaktion von immobilien und unternehmen sowie die 

wachsende bedeutung neuer akteure in der bau- und 

immobilienwirtschaft hat stetig zugenommen. 

Diese Struktur- und Prozessveränderungen ha-

ben erhebliche konsequenzen für die baukultur. Daher 

müssen wir die frage nach dem zusammenhang von 

investoreninteresse und baukultur stellen. generell fällt 

auf, dass es unter den beteiligten an der baukulturde-

batte eine große Übereinstimmung bei den allgemeingül-

tigen, normativen zielen der baukultur gibt. Je konkreter 

jedoch baukulturelle anforderungen an eine spezifische 

Planungs- oder bauaufgabe ausfallen, desto weniger 

kriterien scheint es zu geben, auf die sich die akteure 

berufen können. nicht immer ist es einfach zu entschei-

den, was das gute, richtige, angemessene und Schö-

ne an einem Standort für eine bauaufgabe ist. Darum 

kommt der planenden Verwaltung vor ort eine besondere 

Verantwortung für die baukultur zu. Der bund wird daher 

einen Schwerpunkt seiner baukulturpolitik in der unter-

stützung der kommunalen kompetenz in Sachen

4 mDir´ in oda Scheibelhuber



baukultur setzen. Wir möchten erreichen, dass 

wir weg von der reinen Symbolpolitik stärker zum prak-

tischen handeln kommen. Der bund steht zu seiner poli-

tischen Verantwortung als ein bauherr mit baukultur. zu 

einem erheblichen teil aber entscheidet sich das baukul-

turelle Erscheinungsbild Deutschlands in den kommunen 

– im positiven wie negativen Sinne. Wir wollen Prozesse 

unterstützen, mit denen Spielräume für mehr baukultur 

ausgelotet werden können. im Sinne einer Qualitätssi-

cherung soll baukultur konkret und praktisch unterstützt 

werden. hier geht es um einen kommunikationsprozess 

mit den kommunalen Spitzenverbänden und den kom-

munen. und natürlich, mit den bauherren und investoren. 

unsere baukulturpolitik, ob auf bundes-, landes- oder 

der kommunalen Ebene, muss verständlich sein, sie soll 

überzeugen, mut machen und sie muss Verbesserungen 

erreichen. Deutschland soll sich als ein land der baukul-

tur verstehen und präsentieren. 

Wir brauchen baukultur und Stadtentwicklung als 

aktive Politikfelder auf allen föderalen Ebenen, um ein 

qualitätvollen lebensumfeld in unseren Städten, Dörfern 

und kulturlandschaften zu schaffen. aufgabe der Ver-

kehrs-, bau- und Stadtentwicklungspolitik ist, gemeinsam 

mit den ländern und kommunen zur Verbesserung der 

lebensqualität und Wirtschaftskraft in unseren Städten 

und regionen beizutragen. Wir müssen die wirtschaft-

liche leistungsfähigkeit und den sozialen zusammenhalt 

stärken. Derzeit stehen wir immer noch in einem haus-

haltspolitischen Spannungsfeld. in den vergangenen zwei 

Jahren waren wir mit der schwersten Wirtschaftskrise 

seit dem zweiten Weltkrieg konfrontiert. mit einer kon-

sequenten Politik der Stabilisierung und antizyklischer 

Wachstumsimpulse ist es gelungen, das abgleiten in 

eine Depression zu verhindern. inzwischen befindet sich 

die Wirtschaft wieder auf dem Erholungspfad, an den fi-

nanziellen anstrengungen tragen wir jedoch schwer. Wir 

müssen den Staatshaushalt konsolidieren und die neu-

verschuldung so schnell wie möglich stoppen. alles an-

dere würde das Vertrauen in die wirtschaftliche Erholung 

untergraben und damit auch den Erfolg der bisherigen 

anstrengungen gefährden. 

Deswegen kommen wir an vielen, auch schmerz-

haften Einschnitten nicht herum. Das gilt auch für die 

Städtebauförderung. Seit vierzig Jahren trägt sie zu ei-

ner sozial, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogenen 

Stadtentwicklung bei. Die volkswirtschaftlichen Effekte 

der Städtebauförderung ist in zahlreichen Studien und 

gutachten belegt. gleiches gilt für die verschiedenen 

fördertöpfe oder zum beispiel beim unESco-Welterbe. 

Wir werden die Entwicklung der Städte, gemeinden und 

ländlichen regionen weiter unterstützen. herr bundes-

minister ramsauer setzt sich intensiv dafür ein, in den 

parlamentarischen Verfahren die haushaltskürzungen 

für die Städtebauförderung abzumildern und damit eine 

förderung auf angemessenem niveau für 2011 zu si-

chern. Die Städtebauförderung wird eine tragende Säule 

bleiben. Stadtpolitik ist und bleibt auf bundesebene ein 

eigenständiger politischer handlungsbereich. Die kom-

menden Jahre werden noch stark von der haushaltskon-

solidierung geprägt sein. aber ich kann ihnen versichern, 

wir verengen das thema nachhaltigkeit nicht auf die not-

wendige konsolidierung der öffentlichen haushalte. 

Wir alle sind aufgerufen, in unserem bereich ernst 

zu machen mit dem hochwertigen und nachhaltigen 

bauen und mit der baukultur. baukultur bedeutet eine 

qualitätvolle baulich-räumliche umwelt, und sie meint vor 

allem auch eine gesellschaftliche Übereinkunft, in der 

genau diese Qualität gedeihen kann. Die akteure kom-

men aus der Politik, sind fachleute aus planenden be-

rufen, aus der Wohnungswirtschaft, sind investoren und 

bauherren, die nutzer und die bürgerschaft. Die motiva-

tionen dieser gruppen sich mit baukultur auseinanderzu-

setzen, rühren aus deren unterschiedlichen zielen. zwi-

schen diesen akteuren müssen enge bündnisse für die 

baukultur geschmiedet werden. baukultur liegt im ge-

meinsamen, öffentlichen interesse unserer gesellschaft. 

baukultur braucht Einbindung, einen kritischen blick und 

offene Diskurse. ich freue mich vor diesem hintergrund 

darauf, die zusammenarbeit mit ihnen zu intensivieren. 

1 8  P r o z E S S - P r o D u k t - P r o f i t



„80 % der gebauten 
Umwelt sind keine Bau-
kultur, darum müssen 
wir uns kümmern! Des-
halb sind wir bestrebt, 
das Ettersburger Ge-
spräch als wiederkeh-
rende, jährliche Einrich-
tung zu etablieren.“
m i c h a E l  b r a u m

„Baukultur ist 
Brot und But-
ter unseres Le-
bensumfeldes“
o D a  S c h E i b E l h u b E r

5 

6 gewehrsaal, Schloss Ettersburg
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Dabei definiert er nachhaltigkeit über die Einbin-

dung der architekten, ingenieure und der bauwirtschaft 

hinaus: nachhaltigkeit im Einklang mit der natur, aber 

auch mit der ökonomie, der gesellschaft und der Politik.

Der nach einjähriger Entwicklungsphase im märz 

2010 beschlossene Site master Plan des berliner archi-

tekturbüros barkow leibinger sieht die Entwicklung des 

berliner Standortes in einen attraktiven „Pharmacam-

pus“ vor, der auf neue Weise die funktionen forschung, 

Entwicklung, Produktion und Verwaltung vereinen soll. 

Dabei werden die städtebaulichen Entwicklungen im un-

mittelbaren umfeld aufgenommen.

„mit der Entscheidung über die Weiterentwicklung 

unserer unternehmenszentrale legen wir den grund-

stein für eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit unseres 

Standortes in berlin. unsere Planungen sind ein klares 

bekenntnis zu berlin und seinem Potenzial, sich zu einem 

wichtigen Pharmastandort zu entwickeln“, so ulrich köst-

lin.

Der Site master Plan ist die Planungsgrundlage 

für alle künftigen baulichen aktivitäten auf dem rund    

18 hektar großen areal des berliner Werkgeländes. Die 

Entwicklung zum Pharmacampus erfolgt nach einem 

langfristigen konzept für die attraktive neugestaltung 

des Standortes in mehreren aufeinander folgenden Pla-

nungsphasen.

7           bayer-Schering

Die Verantwortung der Wirtschaft

D r .  u l r i c h  k ö S t l i n

Dr. Ulrich Köstlin, Mitglied des Vorstands der Bayer Schering 
Pharma AG, stellte den Masterplan für die Neuausrichtung des 
Berliner Standortes seines Unternehmens vor, der bis 2040 nach-
haltig entwickelt werden wird.

7 
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Start der ersten Phase ist die jetzt getroffene Ent-

scheidung für ein neues hauptgebäude und die öffnung 

des Standortes hin zum nordhafen.

neu ist auch das konzept der öffnung des Standortes 

zu zwei Seiten – sowohl zum nordhafen als auch zum 

Stadtbezirk Wedding mit einer langfristigen neugestal-

tung des bisherigen Schwerpunkts in der müllerstraße. 

Die umsetzung beginnt mit dem auswahlverfahren eines 

architekturbüros für die Planung des neuen hauptge-

bäudes.

Wichtige impulse für die Entwicklung zum Site 

master Plan hatte der Pharmakonzern über einen stu-

dentischen Wettbewerb gewonnen, den der kulturkreis 

der deutschen Wirtschaft in kooperation mit bayer Sche-

ring und dem land berlin 2009 ausgeschrieben hat. 

2010 schloss ein zweiter studentischer architekturwett-

bewerb des kulturkreises an das thema an: aufgabe des 

Wettbewerbs 2010 war, das Quartier am nordhafen mit 

der umgebung zu verbinden, eine beziehung zum bayer 

Schering-areal auf der anderen Seite des nordhafens 

herzustellen und eine anbindung an die geplante bebau-

ung des gesamtareals heidestraße zu entwickeln.  

 

Der geplante Pharmacampus zeichnet sich durch 

eine ausgewogene balance von bau- und landschafts-

feldern aus und soll mit zahlreichen grünflächen für eine 

hohe aufenthaltsqualität sorgen. campus steht hier als 

inbegriff für offene, kommunikative und vernetzte Struk-

turen. So sollen teile des areals künftig auch für die öf-

fentlichkeit zugänglich sein.

 

8 Dr. ulrich köstlin



Die Stadt hat vor Jahr und tag einen aufstel-

lungsbeschluss für Einzelhandel gefasst.

So ist es die absicht von bauwens, ein Einkaufs-

center mit einer Verkaufsfläche von 20.000 qm sowie 

Wohnungen zu errichten. Von der Stadt beauftragte 

gutachten bestätigen eine solche nutzung als für den 

Standort richtig, auch im Sinne des Einzelhandelskon-

zeptes der gesamtstadt köln. bei der umsetzung erge-

ben sich Schwierigkeiten, da unterschiedliche gruppie-

rungen hiergegen mobil machen. 

zum einen eine bürgerinitiative, die grundsätz-

lich gegen Einkaufscenter ist und mehr oder weniger 

eine Entwicklung im Sinne der „europäischen Stadt“ 

befürwortet. Darüber hinaus fordern sie grün und auch 

öffentliche Einrichtungen. auf der anderen Seite gibt es 

massiven Einspruch seitens einer musik- und clubszene, 

die in diesem teil Ehrenfelds die nächte durch aktiv ist. 

an Wochenenden sind stets 20 bis 30.000 menschen in   

14 clubs und Veranstaltungshallen unterwegs mit den 

entsprechenden begleiterscheinungen.Diese 

Szene möchte ihrerseits nicht gestört werden und sieht 

jede Veränderung der momentanen nicht- oder minder-

nutzung des geländes hin zur normalität als angriff auf 

ihre Existenz. 

Die Verantwortung der 
Projektentwicklung
P a u l  b a u W E n S - a D E n a u E r

Paul Bauwens-Adenauer aus Köln entwickelt im Stadtteil Ehren-
feld eine Industriebrache, das „Helios“Areal, ursprünglich eine 
Leuchtmittelfabrik.

9 köln - Ehrenfeld
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Dabei hat man nichts gegen kommerzielle inte-

ressen, allerdings ist eine tankstelle eher willkommen 

als klassischer Einzelhandel oder gar Wohnen. Darüber 

hinaus gibt es verständlicherweise eine Verunsicherung 

bei den Einzelhändlern, die bereits jetzt vor ort aktiv sind.

Seitens der Politik hat vorher keiner mit einer der-

art starken reaktion, insbesondere der „musikszene“ ge-

rechnet. Eine erste bürgerversammlung hatte immerhin 

700 besucher.

bauwens nimmt die Einwände ernst und ist be-

reit, mittels einer vertieften bürgerbeteiligung einen 

Planungskonsens zu erarbeiten. hierbei ist allerdings 

wichtig, dass alle Seiten bereit sind ohne Vorbehalte ei-

nen solchen Prozess zu starten. Das bedeutet auch, dass 

keine der Parteien für sich in anspruch nehmen darf, die 

interessen Ehrenfelds zu vertreten und somit moralisch 

höher stehend, als der andere zu sein.

 

10 Paul bauwens-adenauer





ii. im bauen muss das ganze mehr sein als die Sum-
me seiner teile: Präsentation guter beispiele und 
herausragender bauwerke

©  b u n D E S S t i f t u n g  b a u k u l t u r  2 5
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Seit vielen Jahren agiert die aug.PriEn bauun-

ternehmung gmbh & co. kg auf dem feld der Projekt-

entwicklung. ziel ist, als klassisches, in hamburg und 

norddeutschland vernetztes bauunternehmen, die Pro-

jektentwicklung mit dem know-how einer traditionellen 

baufirma zu kombinieren.

Eine anspruchsvolle aufgabe hat sich geschäfts-

führer frank holst dabei in der hamburger hafencity 

ausgesucht: „Wir hatten es mit acht baufeldern und 

acht unterschiedlichen bauherren zu tun, eine heraus-

forderung in der abstimmung und kommunikation mit 

allen beteiligten, architekten wie bauherren, bauunter-

nehmern wie fachplanern.“

Ein besonders herausragendes gebäude in die-

sem Sinne ist dort wegen einer dialogorientierten Vor-

gehensweise zwischen Projektentwickler und architekt 

entstanden: Ein Verwaltungsgebäude, für das die chine-

sische reederei „china Shipping“ schon auf basis der 

Wettbewerbsplanung die Verträge unterschrieb.

  

Den Wettbewerb für das objekt im ersten bau-

abschnitt der hafencity gewann das hamburger ar-

chitekturbüro brt architekten bothe richter teherani. 

brt-architekt kai richter setzte es um. Die architektur 

korrespondiert mit dem hafen, gestaltungsparallelen 

               Verwaltungsgebäude der china Shipping

Prozess und Gestaltung

f r a n k  h o l S t

k a i  r i c h t E r

„Ziel ist, als klassisches, in Hamburg und Norddeutschland ver-
netztes Bauunternehmen, die Projektentwicklung mit dem Know-
how einer traditionellen Baufirma zu kombinieren.“

12
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zu kränen und zu containerterminals wurden be-

wusst aufgenommen. Einen wichtigen Erfolgsfaktor sieht 

richter genauso wie Projektentwickler holst: „70 Prozent 

meines geschäfts ist die koordination. Vom Eisenbieger 

bis zum bauherrn.“

Der käufer ist gleichzeitig der nutzer, eine kon-

stellation, die langfristige investitionen leichter macht. 

Die „china Shipping“ reederei brachte frühzeitig ihre 

anforderungen an ihr eigenes Verwaltungsgebäude als 

hochwertige, repräsentative und gleichermaßen funktio-

nale büroimmobilie in den Prozess ein.

umgesetzt wurde diese hochwertige architektur, 

die eine identifikation mit der nutzung herstellt, und die 

eine corporate identity bewirkt von einem unternehmen, 

das Projektentwicklung und bauunternehmung in sich 

vereint.

Projektentwickler und bauherr:

aug.Prien bauunternehmehmung gmbh & co.kg

architekten:

brt architekten bothe richter teherani

fertigstellung: 2005

grundstückfläche: ca. 1.120 m²

bürofläche: ca. 4.000 m²

investitionsvolumen: 15 mio. €

13  kai richter und frank holst 



klassischer Wohnungsbau bietet wirtschaftliche 

und baukulturelle chancen, wenn im Vorfeld gemeinsam 

konzipiert und geplant wird. beispielhaft führen dies die 

architektin Viktoria von gaudecker und immobilienent-

wickler Dr. matthias ottmann, geschäftsführer der Süd-

hausbau kg, münchen vor.

Das raumbuch und die umsetzung in gebaute 

räume sind solide architekturleistung. unterschiedliche 

grundrisse in verschiedenen größen sorgen für eine he-

terogene bewohnerstruktur. Penthäuser, appartements, 

mehr-zimmer-Wohnungen ziehen Pärchen, „loha’s“ und 

familien gleichermaßen an.

besonders ist die fassade, gestaltet von den 

architekten gemeinsam mit der künstlerin Sabrina hoh-

mann. Die horizontalen brüstungsbänder sind mit kiesel-

steinen aus dem flussbett der benachbarten isar bear-

beitet worden. Diese regionale Verankerung wird durch 

im umfeld vorhandene Waschbetonfassaden mit ihren 

kieselsteinoberflächen verstärkt.

neben der Wirkung, die die fassade für das 

gebäude erzeugt, war die ausführung besonders an-

spruchsvoll. anstatt wie üblich eine Platte neben die an-

dere zu kleben, gab es Werkpläne im maßstab 1:20, auf 

denen exakt verzeichnet war, wo jede einzelne der vier

Wohnungbau mit Qualitätsanspruch
D r .  m a t t h i a S  o t t m a n n

V i c t o r i a  V o n  g a u D E c k E r

„Interessant zu beobachten war, wie die anfängliche Skepsis der 
Handwerker peu à peu einer Identifikation mit dem Projekt, pro-
fessionellem Ehrgeiz und Stolz auf die geleistete Arbeit wich.“ 

14 Wohngebäude der Südhausbau, münchen, urbanstraße
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unterschiedlichen Platten anzubringen war, 

und ob um 180 grad gedreht oder nicht. interessant              

zu beobachten war, wie die anfängliche Skepsis der 

handwerker peu à peu einer identifikation mit dem     

Projekt, professionellem Ehrgeiz und Stolz auf die ge-

leistete arbeit wich. 

Dieser Qualitätsanspruch wird von den immo-

bilienentwicklern der Südhausbau kg auch in anderen 

bereichen großgeschrieben. Dr. ottmann dazu: „Qualität 

zeichnet sich nicht nur durch die ästhetische Wahrneh-

mung aus, sondern fordert eine stringente handlungs-

führung im gestaltungs- und Entstehungsprozess eines 

bauvorhabens. Der Wunsch nach dieser Profilschärfe 

zwingt uns, diese qualitativen ansprüche zu formulieren. 

und die umsetzung dieser ansprüche führt zu einer ab-

grenzung im Wettbewerb.“

bauherr: 

Südhausbau Verkaufs gmbh, münchen

architekten: 

Victoria von gaudecker und robert meyer

fertigstellung: 2009

grundstücksfläche: 3.244 m²

Wohnfläche gesamt: 7.124 m²

geschossfläche: 8.460 m²

baukosten: kg 3+4 = 9,6 mio. Euro / 

1.347 € / m² Wfl.

15 Dr. matthias ottmann und Victoria von gaudecker



„Der Bund übernimmt 
Verantwortung für die 
Baukultur. Deswegen 
brauchen wir die Bun-
desstiftung Baukultur 
und wir brauchen den 
regelmäßigen Aus-
tausch, so wie hier in 
Ettersburg.“
o D a  S c h E i b E l h u b E r

„Kommunika-
tion üben und 
ehrlich sein“
P a u l  b a u W E n S - a D E n a u E r

16 
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„Nachhaltigkeit im Ein-
klang mit der Natur, 
aber auch mit der Öko-
nomie und der Gesell-
schaft und der Politik“. 
“Nach meiner Beobach-
tung klappt das mit der 
Natur schon ganz gut.“
u l r i c h  k ö S t l i n

„Wir müssen 
die Komplexi-
tät aushalten 
und nicht ins 
Oberflächliche 
abgleiten“
m a n f r E D  h E g g E r

18 



ausgehend vom ideenentwurf der Petri & tie-

mann gmbh – Planung und konzeption: kunstraum gfk, 

hamburg – setzte sich in dem ausgeschriebenen Wett-

bewerb der bremer architekt thomas klumpp mit sei-

nem nicht alltäglichen gestaltungsentwurf durch.

Das gebäude ist in zwei körper geteilt. Ein äu-

ßerer körper – eine hülle aus glas mit aluminiumdach 

– umschließt die außenwände des innenkörpers. Diese 

bestehen aus metallständerwänden, beplankt mit zem-

entgebundenen bauplatten.

„klar braucht das klimahaus Energie“, so Dr. Wolf-

gang kessling, transsolar, die das energetische konzept 

geplant und umgesetzt haben. Wichtig ist dabei, mit der 

ressource Energie so sparsam wie möglich umzugehen, 

ohne die ausstellung und deren Wirkung zu beeinträchti-

gen. Das ist anspruchsvoll, denn im gebäude werden fünf 

unterschiedliche klimazonen auf der Welt, entlang des   

8. längengrades simuliert. bereiche mit unterschied-

licher lufttemperatur und feuchte vom trocken-heißen 

Wüstenklima bis zur arktischen zone mit Eisflä-

chen.

Das Energieproblem löst dabei nicht einer allein. 

Dies erfordert einen integralen, disziplinübergreifenden 

Planungsprozess und eine enge abstimmung aller betei-

ligten, vom architekt, bauherr, dem späteren betreiber

Energieeffizienz zwischen Weltan-
schauung und Umsetzung

D r .  W o l f g a n g  k E S S l i n g

Das Klima und der Klimawandel stehen im Mittelpunkt der rund 
12.000 m² großen Ausstellung im „Klimahaus Bremerhaven 8° 
Ost“.

klimahaus bremerhaven 8° ost
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und der haustechnik über den fassadenplaner bis 

hin zu den ausstellungs-, Exponat- und den medienpla-

nern. „Das ist die eigentliche revolution“, so der Physiker 

kessling.

beispielhaft erwähnt kessling, dass es zusammen 

mit den beteiligten ausstellungsplanern gelungen ist, die 

flächenspezifischen leistungen für medien und kunstlicht 

von typischerweise 65 W/m² auf ca. 40 W/m² zu reduzie-

ren, ohne das ausstellungskonzept zu beeinträchtigen.

Das Projekt soll Schule machen. Deswegen för-

dern die bremer Energie-konsens gmbh und die bun-

desstiftung umwelt das Vorhaben. „Erfahrungen, die 

wir hier sammeln, können durchaus auf andere ausstel-

lungsprojekte oder große museen übertragen werden“, so 

kessling.

bauherr:

bremerhavener Entwicklungsgesellschaft alter/  

 neuer hafen (bEan) mbh & co. kg

realisierungsbetreuung und ideenentwicklung:

Petri & tiemann gmbh, bremen

architekt: 

klumpp architekten, bremen

architekt ausführung: 

agn, niederberghaus & Partner gmbh, ibbenbüren

klimaEngineering: 

transsolar Energietechnik gmbh, münchen

haustechnik: 

Schmidt reuter gmbh, köln

tragwerksplanung: 

argE Prof. bellmer ingenieurgruppe gmbh,           

 bremen

ausstellungsplaner: 

kunstraum gfk, hamburg

fertigstellung: 2009

bruttogeschoßfläche: 18.800 m²

20 Dr. Wolfang kessling 



Ein frischeparadies ist ein Spezialmarkt und lie-

ferant für lebensmittel. lebensmittel im hochpreisseg-

ment, mit entsprechender Qualität. zielgruppe sind ne-

ben der gastronomie und den feinkostgeschäften immer 

mehr menschen, die gerne kochen und essen, für die die 

nahrungsaufnahme und herstellung lebensinhalt und 

hobby ist.

Die idee ist gut, sie funktioniert, und deshalb 

möchte der lebensmittelkonzern Dr. oetker, zu dessen 

Portfolio diese kette gehört, mehr. mehr Wohlfühlatmo-

sphäre für die kunden, somit eine höhere Verweildauer 

und damit mehr umsatz. Die architektur muss das be-

fördern. und nur die architektur, denn Werbung für das 

neue frischeparadies-konzept planten die in frankfurt 

ansässigen lebensmittelprofis des bielefelder mutter-

konzerns nicht. Die frischeparadiese sollen für sich ste-

hen und kunden durch mundpropaganda anziehen. nicht 

wirklich leicht die aufgabe, die den archi-

tekten robErtnEun, nils buschmann und kol-

legen gestellt wurde. Ein bauherr, mit einer klaren Vor-

stellung von diesem, eben beschriebenen ziel und einem 

klar und unmissverständlich definierten überschaubaren 

budget.

frischeparadies, berlin

Profit durch Marken- und             
Architekturinnovation

D i E t m a r  m Ü k u S c h

n i l S  b u S c h m a n n

„Das es so ausschaut, wie es ausschaut liegt daran, dass alle 
Beteiligten zusammen wirken: der Architekt, der Bauherr und die 
Genehmigungsbehörden.“

21 
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Die architekten sollten nicht mehr und nicht we-

niger leisten, als den geschäftserfolg. nils buschmann 

begann mit der innenausstattung und arbeitete sich 

langsam nach außen. holz spielte eine immer wichtigere 

rolle und wurde zum einzigen „markenzeichen“, den eine 

wirkliche corporate architecture gibt es nicht. So kann 

sich jeder markt in die lokalen gegebenheiten einfügen. 

hamburg, Essen, Stuttgart, frankfurt, köln, münchen, 

berlin und noch einmal berlin. Die jungen architekten 

von robErtnEun sind seit 2002 „an bord“ und auch 

ein den Erwartungen des bauherren nicht so ganz ent-

sprechender markt, bei dem auch in den umsatzerwar-

tungen des konzerns noch Phantasie steckt, führte nicht 

dazu, die architekten auszutauschen.

 nils buschmann war hochschulabsolvent, als er 

2002 den auftrag erhielt. in zeiten, in denen hauptsäch-

lich etablierte büros beauftragt werden, um mit netz 

und doppeltem boden, alle risiken und Eventuali-

täten abzusichern verdient dies besondere anerkennung. 

Dieser mut wurde belohnt, denn robErtnEun lieferte 

außergewöhnliches.

alleine geht das nicht, verrät nils buschmann mit 

einem augenzwinkern: „Das es so ausschaut, wie es aus-

schaut liegt daran, dass alle beteiligten zusammen wir-

ken: der architekt, der bauherr und die genehmigungs-

behörden.

Projekt: 

neubau frische Paradies lindenberg ost

bauherr: 

friSchEParaDiES gmbh

architekten: 

robErtnEun architekten, berlin

fertigstellung: 2009

grundstücksfläche: ca. 4.800 m²

gewerbefläche: ca. 4.000 m²

investitionsvolumen: ca. 10. mio. € 

( ohne grundstück )

22 Dietmar mükusch und nils buschmann 
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P a u l  b a u W E n S - a D E n a u E r

a r c h t i t E k t

Geschäftsführender Gesellschafter
Bauwens Unternehmensgruppe, Köln
geboren 1953 in köln, verheiratet, 3 kinder. 

Studium der architektur  an der tu braunschweig und 

der rWth aachen mit abschluss als Diplom-ingenieur. 

im anschluss daran mehrjährige tätigkeit als architekt 

im architekturbüro Schilling/Prof. kulka in köln sowie 

als trainee in der firmengruppe bauwens. Seit 1986 

geschäftsführender gesellschafter der bauwens unter-

nehmensgruppe. Seit vielen Jahren Übernahme von auf-

gaben im öffentlichen leben, vielfältige aufsichtsrats-, 

gesellschafts- bzw. Verwaltungsrats-mandate sowie eh-

renamtliches Engagement:

industrie- und handelskammer zu köln - Präsident

ihk nrW – Die industrie- und handelskammern in nor-

drhein-Westfalen e.V. - Präsident 

Dihk – Deutscher industrie- und handelskammertag 

e.V. – Vizepräsident

Wirtschaftsrat der cDu e.V. – landesverband nordrhein-

Westfalen, Vorsitzender.

www.bauwens.de

m i c h a E l  b r a u m ,  P r o f .

S t ä D t E b a u E r  u n D  S t a D t P l a n E r

Vorstandsvorsitzender
Bundesstiftung Baukultur, Potsdam
Seit 2008 Vorstandsvorsitzender der bundes-

stiftung baukultur. 2006 gründung des büros michael 

braum und Partner. Seit 1998 Professor am institut für 

Städtebau und Entwerfen der fakultät für architektur 

und landschaft an der leibniz universität hannover. 

1996 gründung des büros conradi, braum & bockhorst. 

1984 bis 1988 Wissenschaftlicher mitarbeiter an der tu 

berlin. 1980 bis 1996 mitarbeiter und gesellschafter der 

freien Planungsgruppe berlin. Veröffentlichungen zum 

Städtebau und zur Stadtentwicklung. 

www.bundesstiftung-baukultur.de

n i l S  b u S c h m a n n

a r c h i t E k t

ROBERTNEUN Architektenpartnerschaft, 
Berlin
nils buschmann wurde 1972 in frankfurt am 

main geboren. nach seinem architekturstudium von 

1993 bis 2000 an der technischen universität berlin und 

lebensläufe der referenten 
und moderatoren



hochschule der künste berlin arbeitete er in verschie-

denen architekturbüros, u.a. augustin und frank. nils 

buschmann war während seines Studiums zwei Jahre als 

tutor am lehrstuhl für Entwerfen und baukonstruktion 

bei Prof. tim heide tätig. Sein architekturdiplom erhielt 

er im Jahr 2000 an der technischen universität berlin 

bei Prof. christiaanse und Prof. krischanitz. im Jahr 2000 

gründete er gemeinsam mit thomas baecker und tom 

friedrich robErtnEun™.

www.robertneun.de

E c k a r t  D r o S S E

J u r i S t

Hauptgeschäftsführer, Bauindustrie-
verband Hessen-Thüringen, Wiesbaden

 rechtsanwalt Drosse arbeitet seit 1977 für den 

Verband und ist seit 2002 hauptgeschäftsführer sowie 

Vorsitzender des bildungswerkes bau hessen-thürin-

gen e.V. Seit Wintersemester 1977/78 lehrt er an der 

universität kassel bau- und arbeitsrecht. Eckart Drosse 

ist leiter des kompetenzzentrums Qualität, Präquali-

fikation, management und güteschutzsysteme sowie         

geschäftsführender Vorstand der Stiftung Schloss        

Ettersburg.

www.schlossettersburg.de
www.bauindustrie-mitte.de

m a n f r E D  h E g g E r ,  P r o f .

a r c h i t E k t

Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen, Kassel/Stuttgart

 geboren 1946 in korschenbroich. Von 1967 bis 

1974 studierte manfred hegger architektur in ulm, ber-

lin, Stuttgart und london. Von 1974 bis 1993 folgten 

lehraufträge in Stuttgart, hannover, kassel und belfast. 

Von 1974 bis 1990 war er Partner der ag nutzungs-

forschung. 1980 gründete er hhS Planer + architekten 

und ist seitdem Vorstandsvorsitzender der hhS ag. Seit 

1995 war er bDa-Sprecher und mitglied der arbeits-

gruppe kooP gdW-bDa-DSt. Von 1998 bis 2007 war 

er Director des uia Work Programme „Sustainable archi-

tecture of the future“. Seit 2001 ist er Professor an der 

tu Darmstadt im fg Entwerfen und Energie-effizientes 

bauen, seit 2008 mitglied des World Economic forum, 

global agenda council on the future of Sustainable 

construction und berater von unEP- und Eu-gremien 

in fragen der nachhaltigkeit. Seit 2007 ist manfred 

hegger mitglied des Präsidiums, seit 2010 Präsident der 

Dgnb.

www.dgnb.de

f r a n k  h o l S t

b a u i n g E n i E u r

Geschäftsführer der
AUG. PRIEN Immobilien, Hamburg

 frank holst wurde 1962 in hamburg geboren. 

nach dem abitur studierte er an der tu braunschweig 

bauingenieurwesen mit dem abschluss Dipl.-ing. von 

1987 bis 1998 war er für die Wayss + freytag ag in 

frankfurt am main tätig. Dort fungierte er als bauleiter, 

Projektleiter in der Projektentwicklung und leiter der 

niederlassung Projektentwicklung. Seit 1998 ist frank 

holst geschäftsführer der aug. PriEn immobilien, ge-

sellschaft für Projektentwicklung mbh in hamburg. Die 

tochtergesellschaft der traditionsreichen aug. PriEn 

bauunternehmung (gmbh co. kg) entwickelt und rea-

lisiert büro-, Wohn-, hotel- und logistikimmobilien. zu 

den bedeutendsten Projekten gehören in hamburg der 

Elbschloss-Park, die Europazentrale der reederei china 

Shipping, das brahmsQuartier, das Projekt grosse Elb-

strasse, das opern Plaza sowie das nh-hotel in Düssel-

dorf.

www.augprien.de

W o l f a n g  k E S S l i n g ,  D r

P h y S i k E r

Prokurist der Transsolar
Energietechnik GmbH, München

 Dr. Wolfgang kessling ist Physiker und arbeitet als 

im münchner transsolar büro. transsolar Energietechnik 

entwickelt seit 1992 innovative konzepte für energieeffi-

zientes bauen und nutzerkomfort in gebäuden mit zahl-

reichen Projekten in Europa, den uSa, dem mittleren os-

ten und asien. Wolfgang kessling war Projektleiter u.a. 
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in den Projekten: Experimental cloud (frankfurt, 2002), 

dem ersten zero Energy office in asien (kuala lumpur, 

2005) oder den cooled Prototype conservatories at the 

gardens by the bay (Singapur, seit 2005). 2009 wurden 

das klimahaus 8 °ost, bremerhaven sowie das gehry 

building für novartis, basel fertig gestellt. Seit einigen 

Jahren arbeitet sein münchner team an methoden zur 

klimabewertung und Verbesserung des außenkomforts 

insbesondere in feucht-heißen klimaten. Ein aktuelles 

Projekt ist die unterstützung der fifa World cup be-

werbung von Qatar mit innovativen komfort konzepten 

für offene fußballplätze und Stadien. Wolfgang kessling 

unterrichtet seit 1999 an der Donau universität in krems 

in den masterfächern Solare architektur und klima En-

gineering und ist mitglied des wissenschaftlichen beirats.

www.transsolar.com

u l r i c h  k ö S t l i n ,  D r .

J u r i S t

Vorstand Bayer Schering Pharma AG, Berlin
 ulrich köstlin wurde am 1952 in Stuttgart gebo-

ren und studierte rechtswissenschaften an den univer-

sitäten Erlangen und tübingen sowie an der universi-

tät genf/ Schweiz, und promovierte an der universität 

tübingen. zudem besitzt er einen master of laws der 

university of Pennsylvania law School. 1982 begann er 

seine laufbahn bei der Schering ag als management-

trainee. Von 1983 bis 1986 war er geschäftsführer ver-

schiedener tochtergesellschaften der Schering ag in 

lateinamerika und danach leiter des bereichs Pharma 

für lateinamerika und kanada. Von 1990 bis 1993 war 

Dr. köstlin als Vice President marketing und Sales und 

general manager Diagnostic imaging bei berlex labo-

ratories, inc., uSa und von 1993 bis 1994 als mitglied 

im Pharma Executive committee der Schering ag tätig. 

1994 wurde Dr. köstlin zum Vorstandsmitglied der ehe-

maligen Schering ag ernannt. Dr. köstlin ist seit Sep-

tember 2006 mitglied des Vorstands der bayer Schering 

Pharma ag. Er ist für das operative geschäft in den 

bSP-regionen Europa & kanada, asien Pazifik, lateina-

merika, Japan sowie den uSa verantwortlich.

www.bayerscheringpharma.de

D i E t m a r  m Ü k u S c h

k a u f m a n n

Geschäftsführer der
FRISCHEPARADIES GmbH, Frankfurt a.M.

 geboren 1952, absolvierte er eine lehre als 

bankkaufmann. Danach verbrachte Dietmar mükusch 

zwei Jahre als offizier bei der bundeswehr. im anschluss 

war er als Werbeleiter und Verkaufsleiter in zwei maschi-

nenbau- und handelsunternehmen tätig. Seit 1989 ist er 

als geschäftsführer für eine unternehmensgruppe inner-

halb des Dr. oetker nahrungsmittelkonzerns tätig. Diese 

umfasst zehn Standorte in Deutschland und österreich 

mit einem umsatz von 160 mio. und über 500 mitarbei-

ter.

www.frischeparadies.de

m a t t h i a S  o t t m a n ,  D r .

V o l k S W i r t

Geschäftsführer der
Ottmann GmbH & Co. Südhausbau KG, Mün-
chen

 Dr. matthias ottmann, geboren 1963 in münchen, 

studierte Volkswirtschaft in freiburg und münchen und 

promovierte1995 an der katholischen universität in Eich-

stätt-ingolstadt. Schwerpunkt seiner Dissertation bildete 

der „Städtebauliche Vertrag“. bereits seit 1994 leitet 

er das unternehmen Südhausbau münchen, seit 2004 

nimmt er die aufgabe des alleinigen geschäftsführenden 

gesellschafters wahr. neben dieser tätigkeit als ge-

schäftsführer hält Dr. ottmann regelmäßig Vorlesungen 

an der ludwig-maximilians-universität münchen, bis 

2005 auch an der universität augsburg. themenschwer-

punkte seiner Vorlesungen sind das immobilienmanage-

ment, strategisches controlling, Projektmanagement wie 

auch das Wertschöpfungsmanagement im rahmen der 

Portfoliobetrachtung. Seit 2005 ist matthias ottmann 

mitglied des deutschen beirats der Eurohypo ag und seit 

2008 mitglied der Deutschen akademie für Städtebau 

und landesplanung (DaSl). in 2010 wurde er zum Vize-

präsidenten des bfW bayern e.V. gewählt.

www.suedhausbau.de



k a i  r i c h t E r

a r c h i t E k t

BRT Architekten Bothe Richter Teherani, 
Hamburg
kai richter, 1958 in cuxhaven geboren, studierte 

von 1977 – 1985 architektur an der tu braunschweig. 

Von 1985 – 1987 arbeitete er als angestellter architekt 

in braunschweig, von 1987 – 1990 als mitarbeiter im 

Planungsbüro Professor Joachim Schürmann in köln. 

Seit 1990 ist er selbständiger architekt. 1991 gründete 

er gemeinsam mit Jens bothe und hadi teherani das 

büro brt architekten bothe richter teherani in ham-

burg. 2005 folgten die gründung brt Design group fz 

llc in Dubai und die beteiligung brt ruS in moskau.

www.brt.de

o D a  S c h E i b E l h u b E r ,  m D i r  i n .

J u r i S t i n

Abteilungsleiterin,
Abteilung Raumordnung, Stadtentwicklung 
und Wohnen im BMVBS, Berlin
oda Scheibelhuber wurde 1951 in triftern (ba-

yern) geboren. Sie hat Jura und Psychologie studiert und 

war anschließend referentin in zwei bundesministerien 

sowie persönliche referentin des damaligen Vorsitzen-

den der cDu/cSu-bundestagsfraktion, Dr. alfred Dreg-

ger. 1996 wurde frau Scheibelhuber zur bürgermeisterin 

der Stadt fulda gewählt, 1999 zur regierungspräsiden-

tin in kassel ernannt. Von 2003 bis 2009 war sie als 

Staatssekretärin im hessischen innenministerium tätig. 

Seit 2010 ist frau Scheibelhuber abteilungsleiterin der 

abteilung raumordnung, Stadtentwicklung und Wohnen 

im bundesministerium für Verkehr, bau und Stadtent-

wicklung.

www.bmvbs.de

V i c t o r i a  V o n  g a u D E c k E r

a r c h i t E k t i n

München
Victoria von gaudecker, 1968 geboren in han-

nover, studierte nach dem abschluss einer bauzeichner-

lehre architektur an der bauhaus universität Weimar, am 

Politecnico di milano bei Prof. grassi und an der Virginia 

tech university/alexandria, Washington Dc. 1997 grün-

dete sie ihr eigenes architekturbüro, von 2000 – 2005 

war sie als Projektleiterin bei Prof. adolf krischanitz in 

Wien tätig. Seit 2005 hat sie ein eigenes architekturbüro 

in münchen und ist wissenschaftliche mitarbeiterin an 

der universität Stuttgart bei Prof. arno lederer.

www.vongaudecker.de

c a r l  z i l l i c h

a r c h i t E k t

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Bundesstiftung Baukultur, Potsdam
 carl zillich wurde 1972 in Darmstadt ge-

boren und ist in oldenburg aufgewachsen. Seit 2008 ist 

er Wissenschaftlicher mitarbeiter der bundesstiftung 

baukultur. nach dem Studium der architektur und Stadt-

planung an der universität kassel und der columbia 

university, new york war er von 2002 bis 2008 Wis-

senschaftlicher mitarbeiter im institut für geschichte 

und theorie der architektur an der leibniz universität 

hannover. Seit 2004 hat carl zillich einzelne architektur-

projekte realisiert und ist, als kritiker oder Vortragender, 

gast an universitäten in Europa und nordamerika. Der 

Schwerpunkt seiner Publikationen liegt neben der bau-

kultur bei den Schnittstellen von architektur und kunst.

www.bundesstiftung-baukultur.de
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