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die Vortragsreihe des Kunst- und Kulturvereins Pappenheim e.V. will die uns 
betreffenden themen der entwicklung der stadt Pappenheim mit seinen dör-
fern näher betrachten und das Bewusstsein für das Miteinander fördern.
die Überalterung, die leerstände und der allgemeine Bevölkerungsrückgang 
sind tatsachen, die dazu führen, dass sich der ländliche raum weiter von den 
städten entfernt. der strukturwandel in der Bevölkerung wie auch der Kli-
mawandel sind längst tatsachen, die uns jeden tag betreffen. sie treffen be-
sonders den ländlichen Lebensraum, in dem sich auch Pappenheim befindet. 
Hinzu kommt, dass auf grund der Kostensteigerung in den städten, seien es 
Mieten aber auch Kosten für Kindertageseinrichtungen oder schlicht das täg-
liche essen, der trend aufs land zu ziehen, wieder zunimmt. aber wie Vital ist 
die „Provinz“? Was kann sie bieten? Wie ist ihr zustand und welches Potential 
steckt in ihr? es genügt nicht den status Quo zu belassen, sondern uns muss 
klar werden, dass in den Veränderungen auch Chancen stecken, die es zu nut-
zen gilt. 
Hierzu wollten wir mit unserer Vortragsreihe Vitalisierung der Provinz beitra-
gen. es geht uns nicht darum, fertige Konzepte vorzulegen, sondern zu analy-
sieren, wie ist der zustand wirklich und was müssen wir verändern oder wei-
terentwickeln. Wir wollen anregungen geben für den umbau unserer städte 
und dörfer mit sozial verträglichen, ökonomisch sinnvollen und ökologisch 
vertretbaren Konzepten.
Begonnen haben wir vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019. die Pandemie 
hat die reihe zwar unterbrochen, dennoch haben wir an den inhalten weiter 
gearbeitet und neue Vortragende für uns gewinnen können, um die reihe un-
mittelbar nach der Pandemie weiterführen zu können.
die vorliegende themensammlung ist eine zusammenfassung der bis 2024 
gehaltenen Vorträge. sie soll die bisher erarbeiteten analysen dokumentieren 
und anregungen für die weitere Bearbeitung dieses themenkreises geben. 
dank gilt allen Beteiligten, den Förderern, hier besonders der lag Monheimer 
alb für die Förderung dieser stoffsammlung, den Vortragenden, die meistens 
unentgeltlich tätig waren, all den Helfern im Verein und besonders albrecht 
Bedal der die texte verfasst und auch das layout dieser Broschüre gestaltet 
hat.

Clemens Frosch        uschi Kreißl
1. Vorstand 2013 bis 2024       1. Vorstand seit 2024

Vorwort zur Broschüre Vitalisierung der Provinz
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Das Haus Klosterstraße 14 in  
Pappenheim wurde vom  

Kunst- und Kulturverein Pappen-
heim e. V. zwischen 2006 und 

2012 denkmalgerecht „vitalisiert“ 
und dient seitdem der Kulturarbeit 

als Haus der Bürger. 
Das Bild oben zeigt den Zustand 

2004, darunter das Haus  
zwanzig Jahre später im heutigen 

Zustand. 
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Die beiden Vertreter des Kunst- und Kulturvereins, Clemens Frosch  
und Albrecht Bedal, erläutern die Ideen hinter dem Projekt

ausgelöst durch gesellschaftliche diskussionen um explodierende Woh-
nungskosten in den zentren, durch die unerträgliche zunahme des Verkehrs 
in den Ballungsgebieten, die luftproblematik in den großstädten gerät die 
fast vergessene Provinz langsam wieder in den Fokus. Von der großen Politik 
wird für die überlasteten Metropolen der ländliche raum als entwicklungs-
potential neu entdeckt. gleichzeitig existiert dort aber die sorge, nicht nur 
weitere einwohner und Betriebe, sondern demnächst auch die notwendigen 
infrastruktureinrichtungen wie läden, schulen und Krankenhäuser an die zen-
tren zu verlieren. 
Wie könnte es uns gelingen, leben und Wohnen in der bisher so gern verru-
fenen Provinz attraktiv zu gestalten, ohne deren Vorteile zu gefährden, nicht 
alles nach dem Vorbild der zentren zu modernisieren, sondern die individu-
alität zu bewahren sowie das überlieferte bauliche erbe unserer dörfer und 
Kleinstädte als positives element für die zukunft zu gestalten? dass sich ge-
rade Vertreter des Kunst- und Kulturvereins mit diesem themenschwerpunkt 
beschäftigen, liegt einerseits daran, dass es eben aufgabe einer Kulturarbeit 
im ländlichen raum genauso ist, neben der schaffung musikalischer, literari-
scher und künstlerischer angebote sich auch mit architektur und städtebau 
zu beschäftigen, die als gebaute und bewusst gestaltete umwelt unser tägli-
ches Leben stark beeinflussen. Andererseits sind die beiden Hauptakteure bei 
diesem Projekt architekten mit leib und seele, der eine (albrecht Bedal) seit 
einigen Jahren im ruhestand, der andere (Clemens Frosch) mit zwei Büros in 
der Bauplanung aktiv.  
der Kunst- und Kulturverein Pappenheim sieht es daher als seine aufgabe an, 
Vorschläge und Möglichkeiten zu diskutieren, wie wir künftig mit der über-
lieferten Bausubstanz als grundlage unseres Wohnumfelds umgehen wollen. 
der Verein möchte daraus gute ideen für die zukunft unserer stadt zusammen 
mit der Bevölkerung entwickeln. daher wurden kompetente gesprächspartner 
eingeladen, die aus ihrer erfahrung auf die zukunft der Provinz schauen – im-
mer im Fokus unseres baulichen erbes. aber es soll auch ganz konkret über 
Projekte und Möglichkeiten in und um Pappenheim selber gesprochen und 
diskutiert werden. 

Wie wir auf die Idee kamen, eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel
Vitalisierung der Provinz zu planen, zu organisieren und durchzuführen
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In mehreren Vorträgen und Diskussionen werden Archi-
tekten, Stadtplaner, Ökologen, Journalisten, Geografen 
und Denkmalpfleger über Ihre Erfolge und eventuell auch 
Misserfolge bei dem Versuch, den ländlichen Raum wieder 
in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu bringen, berichten. 
Die besonderen Potentiale eben dieses Lebensraumes 
sollen beleuchtet werden. Dabei werden sie praktische 
und auch theoretische Vorschläge aus ihren jahrelangen 
Erfahrungen präsentieren.
Wie gehen wir mit dem baulichen Erbe und dessen oft 
versteckten Stärken um? Was sind mögliche Handlungsbe-
reiche? Wie können bestehende Potentiale besser genutzt 
werden? Wie können sich Alt- und Neubürger in diese 
Fragen des gesellschaftlichen Lebens zum Wohle ihres 
Umfeldes einbringen?
Das alles sind Fragen, die häufig im Mittelpunkt der kom-
munalen Agenda stehen. Sie werden von den Referenten 
an gelebten Beispielen erörtert und kritisch hinterfragt.
Der Kunst- und Kulturverein Pappenheim möchte damit 
die interessierte Bürgerschaft anregen, sich mit den bau-
lichen und gesellschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten 
unserer Stadt und ihrer Ortsteile zu beschäftigen und sich 
selbst als mitbestimmende Akteure der Entwicklungen zu 
verstehen.

Vitalisierung der ProVinz

Veranstaltungsraum

Klosterstraße 14, 91788 Pappenheim

Die Veranstaltungen im Jahr 2019 und 2020 beginnen 
jeweils um 19 Uhr. Die genauen Termine 2020 werden im 
kommenden Herbst bekannt gegeben. Im Einzelfall kann 
eine Veranstaltung auch im Europäischen Haus in Pappen-
heim stattfinden, das sich am Marktplatz befindet. 
Pappenheim ist gut mit dem ÖPNV zu erreichen. Am 
Veranstaltungsort stehen auch ausreichend Parkplätze zur 
Verfügung. 

Weitere Informationen unter 
http://www.kunstundkulturverein.info
oder unter Tel. 09143/6055270 bei
Clemens Frosch, 1. Vorsitzender

K14

    Veranstaltungsreihe
  2019 und 2020

 Vitalisierung 
  der ProVinz
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P
P

Veranstaltungsraum

Klosterstraße 14, 
91788 Pappenheim

Die Veranstaltungen im Jahr 2020 beginnen jeweils um 
20 Uhr. Im Einzelfall kann eine Veranstaltung auch im 
Europäischen Haus in Pappenheim am Marktplatz statt-
finden.
Pappenheim ist gut mit dem ÖPNV zu erreichen. Am 
Veranstaltungsort stehen auch ausreichend Parkplätze 
zur Verfügung. 

Weitere Informationen unter 
http://www.kunstundkulturverein.info
oder unter Tel. 09143/6055270 bei
Clemens Frosch, 1. Vorsitzender

K14

       Fortsetzung der
   Veranstaltungsreihe

VITALISIERUNG 
  DER PROVINZ   
           Pappenheim                        

     2020
    

VITALISIERUNG DER 
PROVINZ

2019 Start der Veranstaltungsreihe 
Vitalisierung der Provinz

Planung einer Veranstaltungsreihe zum Umgang mit dem gebauten Erbe in einer 
kleinen Stadt unter dem Titel

VITALISIERUNG DER PROVINZ

der Kunst- und Kulturverein Pappenheim hat sich daher der aufgabe ge-
widmet, sich mit dem Potenzial des baulichen erbes unserer stadt für ihre 
zukünftige entwicklung zu beschäftigen und Vorschläge und Möglichkeiten 
auszuloten, wie wir künftig damit umgehen wollen. der Verein möchte da-
mit gute ideen für die zukunft unserer stadt zusammen mit der Bevölkerung 
entwickeln. die Planung im Herbst 2018 sah vor, dass in einem etwa zweimo-
natigen rhythmus in den beiden kommenden Jahren gesellschaftliche aspek-
te und Probleme rund um die überlieferte altbausubstanz in Vorträgen und 
diskussionsrunden erörtert werden sollen. dazu hat der Verein kompetente 
gesprächspartner gefunden, die aus ihrer erfahrung auf die zukunft der Pro-
vinz schauen – immer im Fokus unseres baulichen erbes. daneben soll aber 
auch ganz konkret über Projekte und Möglichkeiten in Pappenheim selber ge-
sprochen und diskutiert werden. es war geplant, die reihe im april 2019 mit 
einem impulsvortrag zu starten und im Frühsommer 2020 einen abschluss zu 
finden mit einer praktischen Übung am vereinseigenen Kleingebäude Klos-
terstraße 16. Wegen dem ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 
mussten dann die fest vorgesehenen abende und aktionen für dieses Jahr 
ersatzlos entfallen, der dazugehörige Veranstaltungsprospekt mit den zuge-
sagten Vorträgen lag auch schon gedruckt vor. 

Linke Seite:
Der Ankündigungsflyer für die 
erste Veranstaltungssession 2019 
mit Ausblick auf 2020.

Unten: Der Flyer für die exakt 
geplante Vortragsreihe im Frühjahr 
2020, die dann wegen Corona 
abgesagt werden musste.
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   Veranstaltungsreihe
  VITALISIERUNG 

  DER PROVINZ

    

  PETER 
LEUSchNER

  Freitag 
  26. April

    19 Uhr 
Pappenheim

Klosterstraße
      14

Leben in der Provinz
 chancen und   Probleme

der Journalist, schriftsteller und 
engagierte natur- und denkmal-
schützer Peter Leuschner lebt seit 
Jahrzehnten als geborener städter 
auf dem land in Hofstetten. Peter 
leuschner war jahrelang als Jour-
nalist für das Bayerische Fernsehen 
tätig und hat die Veränderungen im 
ländlichen und städtischen raum 
seit Jahrzehnten kritisch beobach-
tet. er hat sich immer wieder mit 
vielen Beiträgen darüber zu Wort 
gemeldet. er war jahrelang Vor-
sitzender des Jurahausvereins und 
lebt heute in Hofstetten bei eich-
stätt. er wird aus seiner langjäh-

rigen erfahrung von einem leben 
zwischen stadt und dorf berichten 
und natürlich von der Bedeutung 
des gebauten erbes für unsere zu-
kunft. 
Wem könnte es da besser gelingen, 
unsere Besucher und gäste in un-
ser Jahresthema „Vitalisierung der 
Provinz“ lebendig einzuführen? als 
realist mit klarer und kritischer 
rückschau und denkanstößen mit 
machbaren Visionen wird er uns 
einführen – nicht als ein Vertreter 
der vermeintlichen ländlichen idyl-
le die Provinz verklären. 
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Leben in der Provinz - Impulsvortrag

Zum Thema "Leben in der Provinz − Chancen und Probleme" spricht Peter Leu-
schner über seine ganz persönlichen erfahrungen. zu denen gehört auch sein 
35-jähriges Pendler-dasein täglich vom altmühltal mit dem zug nach Mün-
chen, die gründung 1984 des Jurahaus-Vereins an seinem Küchentisch und 
das daraus resultierende ehrenamtliche Engagement für die Denkmalpfle-
ge. geprägt war dieses leben „in der Provinz" aber auch von der schwierigen 
Rettung des eigenen Baudenkmals, einer 1694 zum fürstbischöflichen Jagd-
schloss umgewandelten Ministerialen-Burg, das die Familie 1974 erworben 
hatte. einer ersten generalsanierung ab 1978 war zwischen 2005 und 2009 
eine zweite gefolgt. er berichtet von seinen Bestrebungen, das alte Wasser-
schloss in Hofstetten bei eichstätt zu renovieren und es im dorf als wichtigen 
teil der ortsidentität zu etablieren. das schloss wird mittlerweile als Veran-
staltungsraum und Ferienhotel genutzt. er zeigt details der sanierung und 
erklärt den Umgang mit der Denkmalpflege. Bemerkenswert erscheint ihm 
hier, dass praktisch keine Handwerksfirmen aus Hofstetten an der Sanierung 
beteiligt waren − sie hatten offensichtlich schlicht kein interesse, das „alte 
glump“ herzurichten.
Seine Bemühungen, sich in das Dorfleben mit der Familie zu integrieren, wa-
ren nicht gerade von erfolg gekrönt und so sieht er sie heute sehr kritisch. 
Eine tatsächliche Einbindung in das Dorfleben erfolgte nach seiner Auffas-
sung nicht und war auch von seiten der einheimischen nicht gewollt. er sieht 
hier eher seine Bemühungen als gescheitert an. die Veränderungen im dorf 
durch die aufgabe kleiner landwirtschaftlicher Betriebe hin zur industriellen 
landwirtschaft führt zu einer deutlichen Mehrbelastung in Puncto lärm und 
umweltgifte im inneren dorf. dafür nahmen die siedlungen am rande zu, die 
Nähe zu Audi ermöglichte vielen Bewohnern dort Arbeit zu finden, aber führte 
gleichzeitig auch dazu, dass viele „Fremde“ ins dorf zogen, die hier keine echte 
Heimat suchten, sondern nur einen preiswerten Wohnplatz. 
seiner Meinung nach führt die orientierung zum nahen Ballungsraum zu ei-
nem Verlust für den sinn tradierter lebenssysteme im ländlichen raum. ne-
gative und sinnentleerte gestaltungen im privaten wie im öffentlichen raum 
(der Platz mit Brunnen an der dorfstraße, auf dem nie jemand sitzt) und um-
gangsformen, die nicht vereinbar sind mit einem gemeinsamen Miteinander 
(riesen-Maschinen der landwirtschaft mit extremen lärmemissionen, auto-
fetischismus, ablehnung ökologischer Konzepte etc.), sind für eine gemein-
schaft und deren eigenes selbstbewusstsein nicht förderlich.
zusammenfassend versucht Peter leuschner schon, die Qualität des lebens-
raumes als positiv einzuschätzen, sieht aber auch die Bemühungen, das reine 
nebeneinander zu überwinden − auf grund der ungleichen auffassungen und 
Haltungen zu diesem lebensraum − als schwer umsetzbar, wenn nicht gar 
unmöglich. Man konnte im Vortrag deutlich heraushören, dass eben fehlende 
toleranz und auch rücksichtnahme der alt- und neubewohner ihm und sei-
ner Familie mit ihrem denkmalpflegerischen Engagement das Leben durchaus 
schwer in Hofstetten gemacht haben. er war daher froh, nach München zur 
arbeit gehen zu können und sich nicht die ganze zeit im dorf aufhalten zu 
müssen.

Zusammenfassung des Vortrags nach Mitschrift

Das Schloss in Hofstetten, das 
Peter Leuschner mit seiner Familie 
saniert hat.
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  Marlene 
 HuscHik

    Freitag 
    5. Juli, 19 uhr

     Pappenheim
   klosterstraße

      14

Ortskerne stärken!
 Das Beispiel der Allianz   

Main-Haßberge.
  

Vortrag mit 
   Diskussion

Veranstaltungsreihe
ViTalisierunG  Der PrOVinZ

Marlene Huschik, gebürtige Pap-
penheimerin, hat Kulturgeografie 
mit schwerpunkt regionalentwick-
lung studiert und arbeitete seit an-
fang 2018 in theres bei schwein-
furt als allianz-Managerin. sie war 
2019 geschäftsführerin des Vereins 

allianz Main & Haßberge. Heute 
ist sie im amt für ländliche ent-
wicklung in ansbach als referentin 
für das Fachgebiet ile (integrierte 
ländliche entwicklung) zuständig.  
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Ortskerne stärken 
Das Beispiel der Allianz Main-Haßberge 
Vortrag von Marlene Huschik am 5. Juli 2019

Viele gemeinden im ländlichen raum stehen vor Problemen, die durch den 
demografischen Wandel verursacht werden. Leerstände in den Ortsmitten, 
fehlende oder veränderte infrastruktureinrichtungen wie schulen, gesund-
heitsvorsorge oder der öffentliche Personen nahverkehr müssen sich den ver-
änderten lebensbedingungen anpassen. Wie dies in zeiten des internets auf 
dem lande möglich ist und wie tourismus und Wirtschaft für neue impulse 
sorgen können, ist eine zentrale aufgabe unserer ländlichen gemeinden. der 
demografische Wandel der Provinz soll nicht als unabänderliches Schicksal 
hingenommen werden, sondern die gesellschaftlichen Veränderungen sollen 
aktiv gestaltet und auch gesteuert werden. 
das hier von Marlene Huschik beispielhaft vorgestellte Konzept der integ-
rierten ländlichen entwicklung in der allianz Main & Haßberge, ein zusam-
menschluss von fünf Kommunen im unterfränkischen landkreis Haßberge. 
neben einer reizvollen natur- und Kulturlandschaft verfügt das gebiet mit 
der Kreisstadt Haßfurt sowie der exzellenten anbindung an die benachbarten 
oberzentren Bamberg, schweinfurt und Würzburg über eine gute infrastruk-
tur. insgesamt erstreckt sich die allianz Main & Haßberge auf rund 172 km² 
und ist Heimat von knapp 23.000 einwohnern. gemeinsam beschreitet man 
nun  seit 2014 neue Wege der interkommunalen zusammenarbeit. oberstes 
ziel dabei: eine positive entwicklung der reizvollen region rund um den Main 
und die Haßberge.
Die Allianz definiert Handlungsfelder und setzt die darin formulierten Zie-
le auch in der Praxis um. dazu gehören ein gemeinsames Flächenmanage-
ment sowie die Vermarktung von ungenutzten gebäuden und Baulücken 
als Integriertes Ländliche Entwicklungskonzept (ILE). ein wesentlicher as-
pekt bei diesem Projekt beruht auf der einbeziehung der Bürgerinnen und 
Bürger, die an der zukunftsplanung ihres eigenen umfelds intensiv betei-
ligt werden. dazu gehört auch die unterstützung der eigentümer zur stär-
kung der ortskerne mit einem Förderprogramm zur nutzung vorhandener  
Bausubstanz.  als weitere wesentliche ziele werden dabei genannt:
•	 Vereine und Ehrenamt – unterstützung z. B. bei steuer- und rechtsfragen, 

Pressearbeit, also Vereine zukunftsfähig gestalten.
•	 Streuobst – die allianz kümmert sich um die Bestellung und Bezahlung, 

die Bewohner kümmern sich um den/die Bäume.
•	 Wassertourismus – das thema „Wasser“ soll in der region aufgegriffen 

und im einklang mit der umwelt besser erlebbar gemacht werden.
•	 Jugendpartizipation – Kids und Jugend checken ihre Kommune, Wie geht 

es den Kindern und Jugendlichen im allianz-gebiet?
•	 Regionalbudget – Förderung von Kleinprojekten zur schaffung gleich-

wertiger lebensbedingungen.
•	 Digitalisierung – smarte gemeinde - auf den Weg in die digitale zukunft.

Zusammenfassung des Vortrags nach Mitschrift
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   ANGEL 
  PANERO

   Freitag 
  27. September, 

  19 Uhr
     Pappenheim

   Europäisches
  Haus

 Historische  
Ortskerne  in  Europa
     wiederbeleben

Vortrag mit 
   Diskussion

Veranstaltungsreihe
VITALISIERUNG  
DER PROVINZ

Ángel Panero arbeitet als architekt 
und städteplaner. er ist seit den 
1990-er Jahren bei der Planungs-
gesellschaft zur entwicklung der 
stadt Santiago de Compostela be-
schäftigt, eine „kleine historische 
stadt und Weltkulturerbe“ (Pane-
ro). Heute ist er zusätzlich für die  
unesCo als Berater für städtebau-
liche entwicklungen in Mexiko tä-
tig. 
santiago hat die ähnlichen Proble-
me wie die städte in deutschland 
und versucht mit dieser Planungs- 
 

gesellschaft aus stadt, Provinzre-
gierung und staat (Consorcio), die 
entwicklung zu einer Vitalisierung 
der altstadt zu steuern. sie versucht 
Möglichkeiten für die einwohner zu 
schaffen, damit sie dort leben kön-
nen. 
Paneros auffassungen zur sanie-
rung haben sich aus langer Be-
schäftigung mit dem Problem erge-
ben, er vertritt hier keine ideologie, 
sondern seine erkenntnisse dazu 
sind aus der diskussion mit den Be-
troffenen entstanden. 



13

Zusammenfassung des Vortrags nach Mitschrift

Historische Ortskerne in Europa wiederbeleben
Vortrag Ángel Panero am 27. september 2019

er hat seinen Vortrag in zehn Kapitel gegliedert:
1) das scheitern des städtebaus
2) die Verwaltung des alltagslebens der Bewohner
3) die lebensraum in der stadt
4) denkmalschutz
5) Öffentlicher diskurs über die stadt und das leben darin
6) nachhaltigkeit und umweltschutz
7) einbindung des historischen lebensraumes in die moderne stadt
8) gestaltung allein ist nicht die lösung.
9) teilhabe der Bürger
10) optimismus und austerität

der lebensraum der stadt, der für die Bewohner da ist, bedarf des schutzes 
der öffentlichen Hand. die Verwaltungen müssen die Planungen steuern in 
Kooperation mit institutionen und den Bürgern und haben dabei vielfältigste 
aspekte zu berücksichtigen. letztendlich sind aber die Bürger, die Bewohner 
der stadt verantwortlich, wie sie ihren lebensraum gestalten wollen. 
dazu gehört der denkmalschutz als ein wichtiges, aber nicht als einziges Kri-
terium. Wenn wir denkmalschutz und Bewohner ernst nehmen, müssen wir 
anerkennen, dass wir nicht die ersten und nicht die letzten sind, die die stadt 
und ihre gebäude verändern. alte gebäude sind fähig, sich immer wieder an 
neue Bedingungen anzupassen. das müssen die Verantwortlichen erkennen 
und akzeptieren, dass die intelligenz des erhaltenden Bauens höher steht als 
die Erfindung neuer architektonischer Stile und Bauwerke. Architekten sind 
als „schöpfer“, als Kreatonisten ausgebildet, sie müssen aber in den städten 
evolutionisten sein mit dem Verständnis für den ständigen rhythmus des 
Wandels, der permanenten erneuerung und umwandlung. das starre system 
des heutigen denkmalschutzes hat uns gelähmt. die Menschen können in 
dessen engen Korsett ihr alltagsleben nicht mehr führen.  
Für ihn ist eine stadt nie eindimensional, sondern es sind immer „mehrere 
städte“, die betrachtet werden müssen. Für die Planung des lebensraums 
in ihr ist es das ziel der unesCo, gesundheit und Wohlstand zu organisie-
ren, dazu erfolgen in ihr erziehung und Bildung, zu ihr gehören bezahlbare 
energie, Wasser- und abwasser, arbeit, Klimaschutz, gentergleichheit und le-
bensqualität. um dies alles neben dem denkmalschutz zu berücksichtigen, 
empfiehlt er eine Strategie der Bürgerbeteiligung als eine Kooperation des 
öffentlichen wie privaten lebens. er möchte daher weniger vom gebauten 
erbe sprechen, also den historischen gebäuden, sondern mehr von deren Be-
wohnbarkeit und dem passenden lebensraum für die Bürger. daher sollten 
wir die großen restaurierungen des 20. Jahrhunderts vergessen und lieber 
von deren instandhaltung und transformation in die zukunft sprechen. dazu 
gehört in zeiten des Klimawandels die implantation des grünen in die stadt, 
die landwirtschaftliche Produktion soll wieder in oder nahe bei der stadt an-
gesiedelt sein. das bedeutet, wir müssen unser gebautes und menschliches 
Kapital erhalten und die natürlichen ressourcen erschließen. davon hängt die 
zukünftige lebensqualität in unseren städten ab. dafür müssen wir auch den 
öffentlichen raum wieder erobern und das auto verdrängen. 
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er möchte im sinne des italienischen architekten und stadtplaners giuseppe 
Campos Venuti, berühmt für seine arbeit zur erhaltung Bolognas, eine Kultur 
der Wandlung gegen die die bisherige Kultur der expansion, die bis jetzt un-
sere Wirtschaft und die Verwaltungen bestimmt hat, austauschen. er bringt in 
diesen zusammenhang den Begriff der „austerität“ ein, nämlich nur das zu tun, 
was absolut notwendig ist zur erhaltung unserer lebensräume unter Beteili-
gung der Bewohner. dazu schlägt er vier Punkte vor, die er als wesentlich zur 
erhaltung und Wiedergewinnung von lebensräumen in den altstädten sieht:
1) der öffentliche schutz: die öffentliche Hand muss zuständig bleiben für die 
Verwaltung des lebensraums in Kooperation mit den Bürgern
2) der soziale schutz der gesellschaft: den lebensraum für die Bewohner 
schützen
3) schutz der umwelt
4) Programmatischer schutz: das Vorhandene angemessen gestalten im Kon-
sens, einen gemeinsamen Plan für die zukunft erarbeiten.

Ángel Panero bei seinem Vortrag 
in Pappenheim, vorgestellt von 
Clemens Frosch.
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Ergänzung zum Vortrag in Pappenheim:

Der spanische Stadtplaner und Architekt Ángel Panero 
hat eine zufällige Entdeckung gemacht, die das Klima von 
Städten wesentlich beeinflussen kann: Er fand heraus, dass 
Unkraut zwischen Pflasterritzen die Temperatur des Bodens 
um bis zu 28 Grad Celsius senken kann.

Erst kürzlich waren Forschende in einer Studie zu dem 
Schluss gekommen, dass Stadtbäume die Zahl der Hitzetoten 
in Großstädten deutlich senken können. Der Grund: Die 
städtische grüne Infrastruktur kann die Temperaturen vor 
Ort senken. Dass aber auch Unkraut einen solchen Effekt 
haben kann, ist eine gänzlich neue Erkenntnis, wie der 
Architekt gegenüber dem Online-Magazin „Riffreporter“ 
erläuterte.

Zu dieser Einsicht kam der Architekt, als er während des 
Lockdowns einen Spaziergang durch Santiago de Compostela 
machte und feststellte, dass der gesamte Platz vor der 
Wallfahrtskathedrale grün bewachsen war. Überall auf 
dem großen Platz hatten Unkräuter sich in den Fugen der 
Granitplatten angesiedelt.
Die spanische Stadt Santiago de Compostela liegt am 
Endpunkt des berühmten Jakobswegs.

Der grüne Boden brachte den Architekten des technischen 
Büros des Konsortiums der Stadt ins Grübeln. Er fragte sich: 
Wie würde sich das Klima in der Stadt verändern, wenn die 
Fugen der 60.000 Quadratmeter Granitplatten in Santiago de 
Compostela von bestimmten Pflanzenarten besiedelt würden?

Panero kam schnell zu dem Schluss, dass eine Besiedlung der 
Fugen sowohl Vorteile für die biologische Vielfalt als auch für 
den Wasserhaushalt der Stadt haben würde.
Wasserhaushalt in Santiago de Compostela steckt in der Krise

In Santiago de Compostela gibt es keine getrennten 
Abwassersysteme. Regenwasser und die Abwässer der 
Haushalte gelangen gemeinsam in die Kläranlage. Die 
Aufbereitung des Wassers ist teuer. Jedes grüne Fleckchen 
in der Stadt trägt dazu bei, dass das Land Wasser 
zurückbekommt – und Geld spart.

www.watson.de/nachhaltigkeit/gute nachricht/536430738-
staedte-im-hitzestress-unkraut-hat-erstaunlichen-effekt
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  CLEMENS 
  FROSCH

   Freitag 
  25. Oktober

  19 Uhr
     Pappenheim

   Klosterstraße
      14

     Mitmachen und 
  Anregungen geben! 

Vortrag mit 
   Diskussion
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Projekt Pappenheim

Clemens Frosch ist im dörflichen 
umfeld aufgewachsen. er hat in 
München und Madrid architektur 
studiert und kennt dadurch bes-
tens beide aspekte von land und 
stadt. er ist seit 1990 selbständig 
tätig und hat viele öffentliche wie 
auch private aufträge im ländlichen 
Bereich bearbeitet. nach seiner tä-
tigkeit in München auch als lehrbe-
auftragter an der FH München eröff-
nete er 2003 sein architekturbüro 
bewusst im ländlichen raum in 
Pappenheim. seit 2012 ist er auch 

Vorsitzender des Kunst- und Kul-
turvereins Pappenheim. in seinem 
Vortrag widmete er sich der Frage, 
was Provinz und deren besondere 
lebensumstände für die Menschen 
hier bedeuten. Provinz, gesehen je 
nach Blickwinkel, hat einen etwas 
negativen Beigeschmack. Clemens 
Frosch konnte einige Projekte für 
die gemeinde und auch private 
Bauherren in Pappenheim und um-
gebung planen und realisieren. 
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Anregungen und Einmischungen
Vortrag Clemens Frosch am 27. September 2019 

Was bedeutet eigentlich Provinz? Für Clemens Forsch ist das persönliche an-
sichtssache, man versteht darunter im allgemeinen den „ländlichen raum“ 
mit viel grüner landschaft zwischen den siedlungen. er zitiert einen Bericht 
von Professor Chilla aus erlangen, in dem eine amerikanerin bei einem Blick 
von einem Mittelgebirgsgipfel auf die grüne landschaft gesagt habe, „es sei 
schon verrückt, in deutschland gebe es nirgendwo natur. Für sie war das alles 
erschlossenes land. und da hat sie in gewisser Weise recht. es gibt hierzu-
lande kaum gegenden mit sehr geringer Bevölkerungsdichte, in denen sich 
wirtschaftlich nichts tut.“ 
Bei uns in Süddeutschland befinden sich die meisten innovativen Mittel-
standsbetriebe aber im ländlichen raum, in der Provinz, die sich als benach-
teiligt gegenüber den Metropolen fühlt und die deutlich den sog in die groß-
städte als wirtschaftlich nachteilig empfindet. Trotz vieler positiver Aspekte 
wie preiswerter Wohnraum und saubere luft, die für den ländlichen raum 
sprechen, ist doch die anziehungskraft der Metropolen stark  mit den arbeits-
plätzen, den Bildungsangeboten und den Kulturveranstaltungen. 
um die lebensfähigkeit (oder Überlebensfähigkeit) der Provinz zu messen, 
hat die bayerische Verwaltung einen „Vitalitätscheck“ erarbeitet, der die ent-
wicklung der Bevölkerung, die Wohnmöglichkeiten, die siedlungsstruktur, den 
Flächenverbrauch, die Bodenpreise, die Versorgung, Beteiligung der Bürger-
schaft und die regionale Wirtschaft berücksichtigt. das ergebnis soll aktuelle 
entwicklungsmöglichkeiten im ländlichen raum aufzeigen und überregionale 
entwicklungstrends einbeziehen. 

Zusammenfassung des Vortrags nach Mitschrift und Präsentation

Aus der Luft kann man gut die 
Pappenheimer Altstadt mit der 
klaren und einfachen Struktur der 
Straßen und Gebäude erkennen.
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das ist für Clemens Frosch jedoch nur ein Baustein 
zum thema der Wiedererstarkung der Provinz. Für 
ihn ist wichtiger, dass sich die Bürgerschaft selber 
in der „Provinz“ wiederfindet, zu ihr steht und aktiv 
mit den heutigen Problemen des ländlichen rau-
mes umgeht. dazu zählen für ihn, die Qualitäten des 
eigenen umfeldes erkennen, Vernetzungen in der 
region herstellen, zukunftsvorstellungen gemein-
sam erarbeiten, die Jugend für den Verbleib im länd-
lichen raum gewinnen, die Bürgerschaft intensiv in 
die politischen diskussionen einbeziehen, akteure 
dafür finden und – ganz wichtig – von anderen ler-
nen. das führt dazu, dass die Bewohner selber ihren 
lebensraum für die zukunft mitgestalten können 
und sich nicht hilflos der Landes- oder Bundespoli-
tik ausgeliefert oder durch von der Verwaltung ver-
ordnetes Planen übergangen fühlen. 
die Probleme des ländlichen raumes fokussieren 
sich durch demografische Veränderungen in großen 
Bereichen auf leerstände in historischen zentren 
und gleichzeitig im höchsten Flächenverbrauch für 
Wohnen und gewerbe. andererseits besteht die ge-
fahr eines großen siedlungsdrucks durch die gro-
ßen städte auf das land und dass sich der ländliche 
raum mit seiner infrastruktur nur auf diese aufgabe 
konzentriert und die eigenen stärken übersieht und 
vernachlässigt. 
Pappenheim hat sich seit 150 Jahren einwohnermä-
ßig nicht vergrößert, sondern ist trotz zwischenzeit-
licher eingemeindungen auf dem stand von 1850 
stehen geblieben ganz im gegensatz zur entwick-
lung in Bayern. die Prognose sieht nur leichte zu-
gewinne für die nächsten Jahrzehnte. das macht 
die großen demografischen Probleme deutlich. 
der große anteil Jugendlicher verlässt die region, 
erst mit über 40 Jahren kehrt davon etwa wieder 
ein Viertel zurück. Junge Bürger mit ihren Familien 
haben häufig modernere Ansprüche, sie meinen, äl-
tere gebäude nicht an ihre Bedürfnisse anpassen zu 
können.  Ältere wünschen dagegen kleinere, barrie-
refreie Wohnungen. das Wohnziel kann dann nicht 
das freistehende einfamilienhaus sein. 
um alternative Wohnkonzepte durchführen zu kön-
nen, müssen leer stehende Bereiche neu geordnet 
und eventuell auch über die Kommune neu verteilt 
werden. großer immobilienbesitz bei einigen Weni-
gen und zufällige Vererbung können nicht die zu-
kunft unserer gemeinden allein bestimmen. immo-
bilienmanagement muss daher strategisch erfolgen, 
aber in unserer gesellschaftsstruktur kann dies nur 
über anregungen, Vorbilder und diskussionen um-
gesetzt werden, nicht über zwangsmaßnahmen. in 
Kleinstädten oder dörfern liegen oftmals noch ar-
beitsstätten und Wohnsiedlungen nahe beieinander 

In Osterdorf löst sich die überkommene Struktur des Angerdorfes 
durch die wie allerorten angelegten Siedlungsgebiete auf.

Wildes Durcheinander in einem 
beliebigen neuen Siedlungsgebiet.

Das Gemeindehaus in Osterdorf.

Bevölkerungsentwicklung in 
Pappenheim
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im gegensatz zu den funktional getrennten zentren. 
dieser Vorteil kleinerer einheiten darf für die zu-
künftige entwicklung nicht geopfert werden. 
im letzten Kapitel stellte Clemens Frosch einige 
Beispiele aus dem näheren umfeld vor, die als Vor-
bild für zukünftige Maßnahmen zur Vitalisierung 
gelten können und im regelfall dabei die altbau-
substanz erneuert haben: das Bürgerhaus K14 des 
Kunst- und Kulturvereins in Pappenheim, das ge-
meindehaus in osterdorf, die Modernisierung und 
Vergrößerung des gasthofs sonne in Pappenheim, 
Maritas art Café, die erneuerung der deisingerstra-
ße mit der neuen Platzgestaltung, das europäische 
Haus in Pappenheim, die ritterstube in Pappenheim 
und ein Mehrgenerationenhaus auf dem lande in 
göhren.

Ermöglicht neue Begegnungen: Maritas Art Café in der 
Klosterstraße in Pappenheim

Links: Die Ritterstube mit 
attraktiven Fachwerk vor der 
Sanierung in der Pappenhei-
mer Ortsmitte.

Oben: Das Europäische Haus mit 
der Tourist-Info am Pappenheimer 
Marktplatz

Rechts: Planung zur Erneuerung 
der Deisingerstraße in Pappenheim 
mit dem neuen Platz in der Mitte.

Mehrgene-
rationenhaus 
im dörflichen 
Umfeld in 
Göhren:
vorher – 
nachher.
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 Hans-HEInRICH
       HÄFFnER

    Freitag 
    29. november

    19 Uhr
     Pappenheim

   Klosterstraße
      14

     neues Leben 
  in alter architektur 

Vortrag mit 
   Diskussion
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Beispiele aus 
    der Region

nach seinem architekturstudium 
war der Weißenburger Hans-Hein-
rich Häffner mehrere Jahre als 
Bauforscher und Denkmalpfleger  
tätig. ihm war es wichtig, für die er-
haltung und Wiederbelebung leer-
stehender gebäude eine adäquate  
Nutzung zu finden und Bauherren 
für eine zukunftsträchtige lösung 
zu begeistern.
ehrenamtlich setzt er sich für die 
erforschung und Vermittlung his-
torischer architektur in der region 
ein und darüber hinaus. neben ei-

ner reihe von Veröffentlichungen 
hat er in der region mit seinen 
themenbezogenen architekturge- 
schichtlichen Führungen einen gro-
ßen Bekanntheitsgrad erreicht.
in seinem Vortrag geht es anhand 
praktischer Beispiele um die rah-
menbedingungen des Bauens in 
der region und die Möglichkeiten 
mit einfühlsamen revitalisierungen 
gewachsene ensembles nicht nur 
zu erhalten, sondern sie auch für 
die kommenden Generationen fit 
zu machen. 
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Zusammenfassung des Vortrags nach Mitschrift und Präsentation

Vitalisierung historischer Architektur in der Region 
Rahmenbedingungen, Wege und Ziele bei der Erneuerung historischer Bauten
Vortrag Hans-Heinrich Häffner am 29. november 2019

nicht allein der erhalt eines historischen gebäudes ist nachhaltig, sondern 
dazu gehört eine fundierte Konzeptidee, die lokale akzeptanz, die möglichen 
zielgruppen mit dem Bedarf vor ort und den Kosten-nutzen-rahmen abste-
cken. einen schwerpunkt für die mögliche zukunftsaufgabe eines Bauwerks 
bildet dabei die region selber mit der regionalplanung, der regionalpolitik 
und dem regionalmarketing. das gebiet altmühlfrankens oder das Jura gehört 
zu großen teilen zur region 8-Westmittelfranken mit dem zentrum ansbach, 
aber auch zur region 10-ingolstadt und zur region 7-nürnberg. diese heutige 
Verwaltungszuordnung entspricht nicht den historisch gewachsenen Verhält-
nissen, hier würde altmühlfranken sich eher insgesamt der nürnberger region 
zugeordnet fühlen. Immerhin gehört das Gebiet Altmühlfranken − zumindest 
mit seinen „fränkischen“ Anteilen − zur europäischen Metropolregion Nürn-
berg. Jedoch gehört der größere teil des naturparks altmühltal wegen der 
gebietsreform von 1973 nicht dazu. sein gebiet ist auf vier regierungsbezirke 
aufgeteilt und sieben landkreise. das wirkt sich auf die Verkehrsbeziehungen 
aus, Eichstätt gehört nicht zum Verkehrsverbund Nürnberg − ein großer stra-
tegischer nachteil für die raumschaft.
aber schon Jahrzehnte davor wurden 
für die wirtschaftliche entwicklung 
der region die Weichen anders ge-
stellt: die seit dem Mittelalter wich-
tige nord-süd-Verbindung von der 
ostsee nach italien führte jahrhunder-
telang über nürnberg und augsburg 
auf der heutigen Bundesstraße 2. seit 
dem Bau der autobahn (heute a9) seit 
1936 liegt unser gebiet eher im Ver-
kehrsschatten. Ähnlich hat sich das ei-
senbahnnetz entwickelt: zuerst liefen 
die Hauptbahnen nürnberg − augs-
burg und nürnberg − München durch 
treuchtlingen und den Jura, seit dem 
neuen Jahrtausend fahren praktisch 
alle schnellzüge auf der neubaustre-
cke über ingolstadt. daher haben viele 
der kleineren gemeinden wie dolln-
stein oder Heidenheim weder eine 
gewerbliche noch eine landwirtschaft-
liche zukunft vor sich. den ortschaften 
bleiben nur preiswertes und gesundes 
Wohnen und der sanfte tourismus als 
Potential.
am Beispiel der Burg dollnstein zeigt 
Hans-Heinrich Häffner auf, wie schwie-
rig es unter diesen rahmenbedingun-

Verwaltungsbezirksgliederung 1970
- Stadt Weißenburg
- Landkreis Weißenburg
- Landkreis Gunzenhausen

Landkreis Eichstätt bis 1973 Mfr

Historische Bezüge
- Fernstraßen (B2 – B13)
- Landesherrschaft

Gunzenhausen, Heidenheim 
bis 1792 Markgräfliche Ämter
Weißenburg Reichstadt mit Bezug
nach Nürnberg (u. Augsburg)

Für Weißenburg mit seiner industriellen Aus-
richtung wäre eine Zuordnung zur Planungs-
region 7 Nürnberg logischer. (Die PR 7 hieß bis 
2014 „Industrieregion Mittelfranken“)

Abbildungen von Hans-Heinrich 
Häffner, entnommen der Präsenta-
tion zum Vortrag.
Die untere Karte zeigt das Gebiet 
des Naturparks Altmühltal, das 
sich auf fünf Regierungsbezirke 
und acht Landkreise verteilt.
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gen für diese kleinen orte geworden 
ist, solche Bauwerke mit neuem leben 
zu erfüllen und damit auch langfristig 
zu erhalten. das im gemeindebesitz 
befindliches Gemäuer (Reste der alten 
Burg) galt als extremer sanierungsfall, 
eigentlich als heißer abbruchkandi-
dat. trotz großer Bauschäden und der 
negativen Haltung der einwohner zur 
Bewahrung konnte das aus dem spät-
mittelalter stammende Bauwerk erhal-
ten, einfühlsam restauriert und einer 
neuen Funktion zugeführt werden. 
ohne eine große Überzeugungsarbeit 
in den gremien durch Bürgermeister, 
denkmalamt, architekten und Planer 
wäre der erhaltungsversuch geschei-
tert. Heute ist das „altmühlzentrum“ in 
der Burg dollnstein ein wichtiger tou-
ristischer anlaufpunkt.
ein ähnliches Problem hatte der Markt 
Heidenheim auf dem Hahnenkamm. 
die Klostergebäude mussten mit neu-
em leben gefüllt werden. dazu musste 
mit den verschiedenen eigentümern 
über die ziele einigkeit erreicht wer-
den, eine Finanzierung nicht nur für 
den Bau, sondern auch für den Be-
trieb aufgestellt werden. es wurde ein 
zweckverband als träger gegründet, 
die gebäude vom Freistaat in erbpacht 
übernommen und damit die formelle 
Voraussetzung für den ausbau zu einer 
christlichen Begegnungs-, Bildungs- 
und dokumentationsstätte geschaffen.

Abriß oder Sanierung?

Altes Glump oder wertvolles Kulturgut ?

Burg Dollnstein – Die Ausgangslage 2004
5 vor oder 5 nach 12 ?

Altmühlzentrum Burg Dollnstein

Altmühlzentrum Burg Dollnstein
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Hans-Heinrich Häffner präsentierte in 
eindrucksvollen Bildern die einfühlsa-
me und schwierige sanierung dieser 
beiden Gemäuer. Ohne qualifizierte 
Handwerker wären seiner Meinung 
nach allerdings diese Vorhaben nicht 
zu verwirklichen, die handwerklich tä-
tigen Menschen sind ein wesentlicher 
Bestandteil dieser Vorhaben, ohne sie 
fällt jedes Konzept in sich zusammen. 
diese Projekte sind mit Mitarbeitern 
vor ort entstanden, mit Planern aus 
der region, aus Vertretern der Bürger-
schaft, häufig über Vereine. Sie stehen 
damit für ein regionales netzwerk im 
Bereich gebäudeerhaltung und gebäu-
denutzung. Über solch ein netzwerk 
wird die regionale außenwirkung ge-
stärkt, die im Bereich Wirtschaft, Kultur 
und tourismus über die einengenden 
Verwaltungsgrenzen hinausschauen 
kann und muss und dadurch verstetigt 
werden kann. eine zusammenarbeit 
über formale politische grenzen hin-
aus ist für die zukünftige integration 
dieser Projekte und damit für die zu-
kunft altmühlfrankens von fundamen-
taler Bedeutung. 

Kloster Heidenheim

Kloster Heidenheim

Handwerk

Abbildungen von Hans-Heinrich 
Häffner, entnommen der Präsenta-
tion zum Vortrag.
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VITALISIERUNG
  DER PROVINZ

    
 2023

In mehreren Vorträgen haben 2019 Architekten, Stadt-
planer, Ökologen, Journalisten und Geografen anlässlich 
dieser Reihe darüber berichtet, wie man den ländlichen 
Raum wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit brin-
gen kann. Dabei wurden praktische und auch theore-
tische Vorschläge aus ihren jahrelangen Erfahrungen 
präsentiert. 
Der große Publikumszuspruch hat den Kunst- und Kultur-
verein veranlasst, die Reihe nach dreijähriger Zwangspau-
se wieder aufleben zu lassen und fortzuführen. 
Dem Kunst- und Kulturverein geht es bei der Neu- und 
Wiederauflage der Veranstaltungsreihe vor allem darum, 
heraus zu kristallisieren,  wie wir verantwortungsvoll 
mit dem baulichen Erbe und dessen Vor- und Nachteilen 
umgehen können.  Wie können bestehende Potentiale in 
Kleinstädten und Dörfern besser nachhaltig genutzt wer-
den? Wie können sich Alt- und Neubürger in diese Fragen 
des gesellschaftlichen Lebens zum Wohle ihres Umfeldes 
einbringen?
Der Kunst- und Kulturverein Pappenheim möchte damit
die interessierte Bürgerschaft anregen, sich mit den bau-
lichen und gesellschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten
unserer Stadt und ihrer Ortsteile zu beschäftigen und 
sich selbst als mitbestimmende Akteure der Entwicklun-
gen zu verstehen.

Vitalisierung der Provinz

Klosterstraße 14, 91788 Pappenheim
Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 
19 Uhr. Im Einzelfall kann eine Veranstal-
tung auch im Europäischen Haus in Pap-
penheim stattfinden, das sich am Marktplatz 
befindet.

Pappenheim ist gut mit dem ÖPNV zu 
erreichen. Am Veranstaltungsort stehen auch 
ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Weitere Informationen unter
http://www.kunstundkulturverein.info
oder unter Tel. 09143/6055270 bei
Clemens Frosch, 1. Vorsitzender



25

Weiterführung einer Themenreihe
nachdem Corona die im Jahr 2019 gut angelaufene Vortragsreihe Vitalisie-
rung der Provinz mit den schon erfolgten Vorbereitungen für das Jahr 2020 
unterbrochen hatte und eine sinnvolle Weiterführung auch in den beiden 
kommenden Jahren nicht möglich war, setzte der Kunst- und Kulturverein 
Pappenheim diesen zyklus mit dem weiterhin aktuellen und brisanten thema 
im Jahr 2023 fort. inzwischen ist in der Welt viel geschehen, so dass wir die 
inhalte der einzelnen Vorträge und auch die art der Veranstaltung an neue ge-
gebenheiten anpassen möchten. nicht geändert hat sich die grundfrage nach 
der Zukunft des „flachen Landes“, sie ist sogar durch Corona und die Klima-
diskussionen noch mehr in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen diskurses 
gelangt. den Veranstaltern geht es dabei weiterhin um die Frage nach einer 
lebenswerten zukunft in den Kleinstädten und dörfern der region – leben, 
Wohnen, arbeiten in der Provinz. dabei sollen neben den harten themen der 
Bezahlbarkeit und umsetzungsmöglichkeiten auch weiter reichende ideen zur 
sprache kommen – nicht nur Pragmatismus zählt für uns, sondern auch freie, 
ungebundene ideen und Vorstellungen zu Qualität und gestaltung einer für 
uns alle besseren zukunft sollen diskutiert werden.

2023 Wiederaufnahme Veranstaltungsreihe 
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VITALISIERUNG   
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CLEMENS FROSCH
Rückblick und 

Einführung in das 
Problem unter dem 
Aspekt NACH-

HALTIGE 
GESTALTUNG

2023

der architekt Clemens Frosch kennt 
dörfliche, kleinstädtisdche wie 
großstädtische Milieus. er betreibt 
sein architekturbüro bewusst im 
ländlichen umfeld in Pappenheim, 
gleichzeitig aber besitzt er ein wei-
teres Büro in München. seine spe-
zialität ist die erneuerung und Vita-
lisierung maroder gebäude – ob sie 
nun unter denkmalschutz stehen 

oder nicht. als Vorsitzender des 
Kunst- und Kulturvereins Pappen-
heim e. V. von 2012 bis 2024 liegt 
es ihm am Herzen, die vermeintlich 
rückschrittliche Provinz weiter zu 
entwickeln und ihren Bewohnern 
aufzuzeigen, was es für hervorra-
gende lebensqualitäten im ländli-
chen raum geben kann.
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Zusammenfassung des Vortrags und Präsentation

Nachhaltige Gestaltung 
Einführung in den Diskurs um die „Vitalisierung der Provinz“ 2023
Freiraumgestaltung in unseren Dörfern und Kleinstädten 
Vortrag von Clemens Frosch am 3. Februar 2023 in Pappenheim

Clemens Frosch stellt am anfang seiner ausführungen die ideen vor, die zur 
2019 begonnenen Vortragsreihe geführt haben:
uns als Bewohner der Provinz sollen die Qualitäten unseres lebensraumes 
nahe gebracht werden, die lebensgrundlagen unserer region positiv erkannt 
werden. dazu müssen wir Vernetzungen in der region herstellen und darüber 
hinaus natürlich für entwicklungen offen sein. zukunftsvisionen für unsere 
raumschaft müssen wir gemeinsam erarbeiten, wir müssen die Jugend dafür 
gewinnen, sich hier dauerhaft zu engagieren. den lebensraum wollen wir mit 
neuen ideen gemeinsam gestalten, bürgerschaftliches engagement einbrin-
gen statt auf von oben verordnetes Verwalten warten. 
da die ersten Vorträge schon eine paar Jahre zurückliegen – die Pandemie hat 
uns für die Jahre 2020, 2021 und 2022 ausgebremst, nennt er zur erinnerung 
die damals gehaltenen Vorträge von:
• Peter leuschner, impulsvortrag – Chancen und Probleme
• Marlene Huschik, die gemeindeallianz Main & Haßberge
• Ángel Panero, Wiederbelebung historischer altstädte in europa
• Clemens Frosch, Bisherige und geplante Vitalisierungsprojekte
• Hans Heinrich Häffner, Vitalisierung historischer architektur  
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Clemens Frosch beschäftigt bei dem 
anschließenden Vortrag die Frage, wie 
in einem verträglichen Miteinander im 
öffentlichen und privaten raum um-
gegangen werden kann. diese Über-
legungen haben bei ihm dazu geführt, 
sich mit der gestaltung unseres un-
mittelbaren äußeren umfeldes zu be-
schäftigen. 
der umbau der gesellschaft, durch die 
drängenden Probleme der naturzer-
störung, der energieprobleme geht ra-
scher vor sich als gedacht. der Krieg in 
der ukraine, die Verknappung der roh-
stoffe, die energiepolitik fokussieren 
uns in allen Bereichen auf technische 
und politische lösungen. Was vorher 
tabus waren, sind nun auf grund der 
angst ohne strom zu leben zu müssen 
plötzlich „Musts“. diese Fokussierun-
gen schaffen aber auch Probleme auf 
anderen gebieten. Wie viel gestalt ist 
möglich? und wie viel gestaltverlust 
ist nötig? Wollen wir uns gemeinsam 
um die gestaltung unserer umwelt 
bemühen oder wollen wir uns nur zu-
rückziehen, also Kontaktaufnahme ver-
sus Vereinsamung?
an Hand von jüngeren und älteren au-
ßengestaltungen und nachbarlichen 
abgrenzungen erinnert er mit positi-
ven und nachhaltigen Beispielen an 
die Bedeutung der außenraumgestal-
tung für unser zusammenleben und 
Wohlfühlen in unserer gebauten um-
gebung. Warum benötigen wir zäune? 
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einst wohl als schutz vor wilden tieren 
oder gar Feinden. ist er heute der sich-
tabwehrer, der garant für Privatheit in 
einer zu engen gesellschaft? Wollen 
wir uns wirklich abschotten mit Mau-
ern?  Führt das zu einem verträglichen 
Miteinander? 
Eine Bepflanzung kann jedoch viel än-
dern, dazu gehört auch die anpassung 
an die Topografie. Die Gestaltung des 
außenumfeldes kann viel aussagen 
über die innere Haltung der Bewohner: 
Zaun, Garten, Zufahrt, Pflanzbereich, 
großer oder kleiner Pflasterbereich, 
Baum und strauch als gestaltendes 
element, Blumen, natürliche Hecken.

die allseits stark zunehmende solarbe-
stückung hat eine große auswirkung 
auf unsere gebaute umwelt. Wollen 
wir hier dem großen Wildwuchs alles 
opfern oder können wir uns auf eine 
verträgliche gestaltung einigen? da 
gibt es schon heute viele lösungen, 

Die Abbildungen stammen aus der 
Präsentation von Clemens Frosch.
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Maria Bruckbauer
Genossenschaftliches 
Bauen und Wohnen
im Alter

VITALISIERUNG 
DER PROVINZ
2023 Kunst- und

Kulturverein
PAPPenheim e.v.

aufnahme Fridolin ritter

die geborene Münchnerin Maria 
Bruckbauer war jahrzehntelang im 
Kulturbereich freischaffend tätig. 
nach ihrem lehramtsstudium und 
einer weiteren Vertiefung im Fach 
Volkskunde arbeitete sie bei ver-
schiedensten sozialprojekten in 
Berlin oder München, beriet Mu-
seen und erarbeitete Konzepte für 
ausstellungen und Präsentationen 
von historischen themen wie für 
das niederbayerische Freilichtmu-

seum Massing-Finsterau. Jahrelang 
leitete sie eine private Kulturver-
mittlung und organisation für Kon-
zerte und Veranstaltungen, bevor 
sie 2018 in den ruhestand ging.  
um ein geeignetes Wohnmilieu für 
sich und ihren Ehemann zu finden, 
gründete sie mit Mitstreitern die 
geWoschoen, ein genossenschaftli-
ches Wohnprojekt für Jung und alt, 
für gesunde und behinderte Men-
schen in landshut. 
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Zusammenfassung des Vortrags 

Genossenschaftliches Bauen und Wohnen 
Das Wohnprojekt GeWoSchoen in Landshut 
Vortrag von Maria Bruckbauer am 24. Februar 2023 in Pappenheim

die gewoschoen in landshut ist ein genossenschaftliche Wohnprojekt, das 
weder ein reines Mietverhältnis ist noch ein Wohnungseigentum beinhaltet. 
Vielmehr ist hier die genossenschaft Bauherr und Wohnungsverteiler in ei-
nem. spiritus rector war Maria Bruckbauer, die zusammen mit ihrem Mann 
siegfried ritter eine Wohnform suchte, die weder eigentumswohnung noch 
Mietobjekt sein sollte, aber auch kein eigenheim mit großem garten. es be-
gann alles 2012, 2014 wurde es dann konkret und 2017 fertig gestellt. 
allen genossen gehört zusammen die Wohnanlage, jeder davon ist mit be-
stimmten anteilen an der genossenschaft beteiligt und damit Mitbesitzer des 
gebäudes, jedoch nicht einer bestimmten Wohnung. grundüberlegung war, ein 
Wohnprojekt zu entwickeln, das kostengünstiges und langfristiges Wohnen in 
der gemeinschaft ermöglichen und dauerhaft der immobilienspekulation ent-
zogen sein soll. dazu gehört als zentrales anliegen eine aktive nachbarschaft, 
anders als in einem anonymen Mietshaus. ziel ist auch, unterschiedliche ge-
nerationen zusammenzuführen, Behinderte und nichtbehinderte zusammen 
leben zu lassen, freundschaftlichen umgang und gegenseitige unterstützung 
zu pflegen, ohne sie zur Pflicht werden zu lassen. 



32

die Bewohner müssen Mitglieder der 
genossenschaft sein, sind durch den er-
werb von genossenschaftsanteilen an 
der Projektfinanzierung beteiligt und 
zahlen nach einzug eine wirtschaft-
lich angemessenes, dauerhaft günsti-
ges nutzungsentgelt, das etwa einer 
Miete entspricht. Bei Kündigung wer-
den die genossenschaftsanteile aus- 
bezahlt, sie sind aber auch vererbbar. 
die Bewohner der Wohnungen beteili-
gen sich mit der zeichnung von woh-
nungsbezogenen anteilen am unter-
nehmen und an der Finanzierung des 
Projekts. so entstehen eine verstärkte 
Bindung an das Wohnprojekt und eine 
erhöhte selbstverantwortung für die 
Baulichkeiten. die Bewohner erhalten 
ein dauerhaftes nutzungsrecht und 
wohnen zu einer konstant günstigen 
„Miete“. die Wohnungen sollen dauer-
haft im Bestand der genossenschaft 
naBau gehalten werden.
das Projekt wird selbst verwaltet und 
erfordert von den genossen schon eine 
gewisse zeitliche einbringung mit mo-
natlichen sitzungen, mit diskussionen, 
gemeinsamen Pflegetagen wie im grü-
nen Bereich etc., für die sich aber im 
regelfall immer problemlos Menschen 
aus dem Bewohnerkreis finden. Den 
nutzern ist laut ihrer aussage wichtig, 
dass sie teil einer gemeinschaft sind, 
Kontakte untereinander sind ihnen              
wichtig.

auch die Bauplanung ist teil dieses Konzeptes. eine Planungs-gBr musste 
die Voraussetzungen schaffen wie das grundstück erwerben, erste Planungs-
überlegungen entwickeln und einen geeigneten Architekten finden. Danach 
begann der Planungsprozess mit einem in genossenschaftsbauten erfahre-
nem architekturbüro (roswitha näbauer und lurildo Meneses silva, zwischen-
räume architekten + stadtplaner gmbH aus München). Mit der Konkretisie-
rung im oktober 2015 hat die genossenschaft naBau eg aus regensburg das 
Projekt übernommen. die Bauleitung lag bei den architekten neumeister & 
Paringer, Landshut. Offizieller Bauherr war die Nabau eG, eine Genossenschaft 
in regensburg, die die abwicklung übernahm, denn die kleine gemeinschaft 
in Landshut wäre mit den vielen technischen, bürokratischen und finanziel-
len Fragen überfordert gewesen. alle Wohnungen wurden barrierefrei nach 
din und im Bedarfsfall rollstuhlgerecht ausgebildet. einige der Wohnungen 
werden als sozial geförderter Wohnraum errichtet. Bauausführung und ener-
giestandards sind gehoben. Beide gebäude sind durch einen laubengang er-
schlossen, was die gemeinschaftsbildung im Haus fördert. 
die einrichtung eines gemeinschaftsraumes ist grundvoraussetzung für ein 
solches integratives Wohnkonzept. auch die Planung der anlage mit den zwei 
Bauzeilen (einem dreigeschossigen und einen davor gelagerten zweigeschos-
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sigen Baukörper) und dem gemeinsamen innenhof be-
rücksichtigt diese grundmaximen der Vorstellung eines 
nahbaren Wohnens. 
eine gute Mischung der Bewohner ist Voraussetzung für 
ein gutes Miteinander. alleinstehende und Paare, Kinder, 
Berufstätige und rentner, selbständige und angestell-
te, gesunde Menschen und Menschen mit Behinderung, 
Menschen mit ausreichendem einkommen und Menschen 
mit Recht auf geförderten Wohnraum finden hier ihr Heim.  
in einer Bauzeit von eineinhalb Jahren entstanden 22 
Wohneinheiten zwischen 45 und 103 Quadratmetern. 
das nutzungsentgelt beträgt 2024 etwa 10 €/qm, dazu 
relativ geringe nebenkosten für Heizung und instand-
haltung von 150 € für eine 50 qm-Wohnung. allerdings 
muss ein genossenschaftsanteil von etwa 50.000 € dazu 
erworben werden, der bei auszug wieder erstattet wird. 
laut Mietspiegel der stadt landshut lag 2022 der Preis 
für eine vergleichbare neubauwohnung bei etwa 10,50 €, 
2024 voraussichtlich bei 12,50 €. 
das Projekt ist keine Wohnkommune, kein Verein, keine 
zwangsgemeinschaft, aber ein zusammenleben von über 
20 Wohnungsinhabern auf freiwilliger, konstruktiver Ba-
sis, durchaus auch mit finanzieller Belastung und Abhän-
gigkeit.
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Barbara Wunder
Ideen zur Nutzung und 
Belebung leerstehender 
Häuser im Ortskern

VITALISIERUNG 
DER PROVINZ

KuNst- uNd
KulturvereIN
PaPPeNHeIm e.v.

Donnerstag 9. März  
    19 Uhr

Vortragsreihe

Barbara Wunder ist langjährige 
regionalentwicklerin und exper-
tin für innenentwicklung. als Mit-
glied im stadtrat der stadt nörd-
lingen schöpft sie außerdem aus 
ihrem erfahrungsschatz im um-
gang mit politischen entschei-
dungsträgern und politischen 
entwicklungsstrategien. ihre 
schwerpunkte sind die Belebung 
der ortskerne und eine lösungs-
orientierte Herangehensweise im 
umgang mit dem thema inne-
nentwicklung. sie arbeitet beim 
donau-ries-Kreis an der umset-
zung eines Programmes, histori-

sche ortskerne aktiv und nach-
haltig weiter zu entwickeln und 
zu beleben. sie berät die dortigen 
Kommunen beim Flächensparen, 
bei der innenentwicklung und 
der nachhaltigen entwicklung 
der siedlungsgebiete, um einer 
umweltverträglichen nahversor-
gung wie Dorfläden mit regiona-
ler Versorgung etc. eine zukunft 
zu geben. ihre aktivitäten haben 
überregional aufmerksamkeit ge-
funden und sie wurde 2022 mit 
dem Bayerischen Heimatpreis 
für das Dorfladennetzwerk do-
nau-ries ausgezeichnet. 
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Zusammenfassung des Vortrags und Präsentation

Ideen zur Nutzung und Belebung leerstehender  
Häuser im Ortskern 
Beispiele aus dem Donau-Ries-Kreis
Vortrag Barbara Wunder am 9. März 2023 in Pappenheim

Ausgangssituation 
der landkreis donau-ries verfolgt das ziel, die Kom-
munen für eine sinnvolle innenentwicklung zu gewin-
nen nach dem Motto „innen vor außen!“ dafür wurde 
vom landratsamt 2014 eine spezielle einrichtung, 
das Konversionsmanagement geschaffen, das die Kom-
munen im landkreis dabei begleitet, unterstützt und 
berät. die direkt beim landrat angesiedelte stabsstel-
le ist ein wichtiger Baustein dafür, um die Kreisent-
wicklung als nachhaltige strategie im Bewusstsein 
der Bevölkerung zu verankern.  

dazu zählen nicht nur Beratungsgespräche, sondern 
„runde tische“ als Kommunikationsebene für alle Bür-
gerinnen und Bürger, um die Bedeutung dieser strate-
gie für die Belebung der alten ortskerne und der Ver-
meidung unnötigen landverbrauchs herauszustellen. 
Bei der umsetzung vieler ideen hat sich gezeigt, dass 
eines der größten Hemmnisse dabei die fehlende Ver-
kaufsbereitschaft der eigentümerinnen ist. die sog. 
„enkelesstückle“ werden von Familien bevorratet und 
machen das Flächensparen für Kommunen teilweise 
unmöglich. Kommunen mit Wachstumsdruck müssen 
daher häufig dennoch gegen ihren Willen neue Bau-
gebiete ausweisen, obwohl nachweislich innerörtli-
che Flächenpotentiale vorhanden wären.
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Umsetzung
in zwei Projektphasen wurden in der Hälfte der land-
kreiskommunen 2.400 innerörtliche Potentialflächen 
mit 356 ha ermittelt. Bei einer hohen rücklaufquo-
te zwischen 60-100% war die eigentümeransprache 
sehr erfolgreich. auf dieser grundlage konnten 100 
Brachflächen u. Leerstände zum Verkauf ausgeschrie-
ben werden. damit können in der region zwei große 
Baugebiete eingespart werden!

Bauberatungsgutscheine, Vortragsreihe und Fachbuch
Mit öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen für die 
Bürgerinnen soll die sensibilisierung für dieses wich-
tige ressourcenthema weiter intensiviert werden. 
regionale experten erläutern in Bürgerabenden die 
themen „energetisch sanieren“, „Barrierefrei umbau-
en“ und „(um)Bauen im Bestand“ in den Kommunen. 
durch die kostenlosen Bauberatungsgutscheine konn-
ten vierzig reaktivierungsmaßnahme in den ortsker-
nen fachlich begleitet werden. zukünftig soll eine 
Multi-Media-Kampagne die landkreisbevölkerung 
zum Flächensparen anspornen.
dazu wurde vom landkreis ein umfassendes Fach-
buch „ortskern aktiv! Wege zu einer nachhaltigen in-
nenentwicklung“ verfasst. es zeigt auf gut 150 seiten 
neben expertenbeiträgen strategische und rechtliche 
instrumente, sowie gute Beispiele der innenentwick-
lung. dieses ist seit 2021 kostenlos unter www.do-
nauries.bayern/wohnen erhältlich. 

Barbara Wunder bei ihrem Vortrag 
in Pappenheim

Schautafeln zur Verdeutlichung der 
Aktivitäten rund um das Thema 
„Ortskerne stärken!“.
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Am Beispiel einer sachgerechten 
Siedlungsplanung macht Barbara 
wunder deutlich, welche Flächen 
dabei eingespart werden können.

Beispiele einer positiven Innendor-
fentwicklung anhand zweier vorher 
leerstehender Gebäude

Die Abbildungen stammen aus der 
Präsentation von Barbara Wunder.
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Judith Sandmeier
Denkmalschutz und 
Erneuerung 
gehören zusammen

VITALISIERUNG 
DER PROVINZ

Kunst- und
Kulturverein
PaPPenheim e.v.

Freitag 24. März  
    19 Uhr

Vortragsreihe

Dr. Judith Sandmeier begann ihre 
berufliche Tätigkeit in der städte-
baulichen Denkmalpflege beim  
landschaftsverband Westfalen- 
lippe. seit 2016 arbeitet sie 
als oberkonservatorin am Bay-
erischen landesamt für denk-
malpflege. Mit der Leitung des 
referats Bürger Denkmal Gesell-
schaft liegt ein schwerpunkt ih-
rer tätigkeit in der Projektarbeit 
zur städtebaulichen einordnung 

denkmalpflegerisch bedeutsamer 
strukturen im stadtbild - dem 
sogenannten kommunalen denk-
malkonzept. 
seit 2017 ist sie daneben lehr-
beauftragte im Bereich städte-
bauliche Denkmalpflege für den 
Masterstudiengang architektur 
an der Hochschule augsburg und 
im Masterstudiengang denkmal-
pflege / Heritage Conservation an 
der universität Bamberg. 
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Stadt-finden.	
Der historische Ort als Aktionsraum im kommunalen Denkmalkonzept. 
Vortrag von Judith Sandmeier am 24. März 2023 in Pappenheim

die Bedeutung des baulichen erbes für eine gute zukunft unserer dörfer 
und Kleinstädte herauszustellen, ist eines der Hauptanliegen der referentin.  
Dabei geht es nicht darum, mit Vorschriften und Auflagen die Erhaltung 
historischer Bausubstanz zu erzwingen, sondern die unterschiedlichen ansätze 
und interessen bei der Weiterentwicklung unseres überlieferten umfeldes zu 
verstehen, einzuschätzen und an die Bedeutung der historischen Bausubstanz 
bei städtebaulichen entwicklungsmaßnahmen zu erinnern. 

Einführung
Die städtebauliche Denkmalpflege wird dabei als wichtiges Instrument gese-
hen. Städtebauliche Denkmalpflege bedeutet dabei nicht eine starre Erhal-
tungshaltung, sondern den ansatz, auf eine „behutsame Weiterentwicklung 
des baukulturellen erbes abzuzielen“.1 Wie dies im einzelnen geschehen soll 
und kann, haben in den vergangenen Jahren mehrere Veröffentlichungen dazu 
aufgearbeitet, so dass das instrumentarium dazu vorliegt. Mit seiner schrift 
„das kommunale denkmalkonzept“ von 2017 hat das Bayerische landesamt 
für Denkmalpflege gute Handlungsanweisungen für eine Ortskerngestaltung 
vorgelegt, dazu gibt es diverse Fachveröffentlichungen über Konzepte zur sa-
nierung von Klein- und Mittelstädten.2,3 Städtebauliche Denkmalpflege, um 

1 „die städtebauliche denkmalpflege ist ein integratives Verfahren, das auf 
die behutsame Weiterentwicklung des baukulturellen erbes abzielt, indem es 
denkmalpflegerische Belange und Kompetenzen in fachübergreifende Prozesse 
der stadtentwicklungsplanung einbezieht.“ zitat aus: gildner, Kenneth (2016), 
städtebauliche denkmalpflege als integratives Verfahren der städtebauförderung. 
am Beispiel von vier gründerzeitgebieten in Berlin und leipzig. dissertation. tu 
dortmund. s. 77.
2 uwe altrock, detlef Kurth, ronald Kunze, Holger schmidt, gisela schmitt 
[Hrsg.], stadterneuerung in Klein- und Mittelstädten, Wiesbaden 2020. text auf 
Verlag-seite: „die etwa 2.000 Klein- und Mittelstädte in der Bundesrepublik 
deutschland sind ein wichtiger Bestandteil unseres siedlungsnetzes. in ihnen 
lebt etwa die Hälfte der einwohner des landes. zentrale Herausforderungen 
der stadterneuerung in ihnen, wie der strukturwandel in Handel und gewerbe, 
der Verfall überkommener historischer substanz, die zunahme von leerständen 
und Problemimmobilien und die allgemein sinkende Vitalität, werden häufig 
nicht aktiv genug bearbeitet. Vielerorts gibt es zwar sehr aktive Bürger*innen, 
die sich in Vereinen und informellen zivilgesellschaftlichen netzwerken 
organisieren und intensiv in die stadtentwicklung einbezogen werden wollen, 
doch Perspektivlosigkeit, Überalterung und nachwuchsmangel und der Mangel an 
ressourcen begrenzen oft ihre Möglichkeiten deutlich. obwohl in den einzelnen 
Kommunen ein großer Wissens- und erfahrungsschatz über neue Verfahren und 
instrumente der stadterneuerung vorhanden ist, sind gute Beispiele aus Klein- 
und Mittelstädten häufig wenig bekannt und wurden bisher nur in ansätzen 
wissenschaftlich untersucht. Hier setzt der vorliegende Band mit seinem 
inhaltlichen schwerpunkt auf der situation der stadterneuerung in Klein- und 
Mittelstädten an. neben eher grundsätzlichen Beiträgen widmet er sich auch 
erfahrungen aus der Praxis in ganz unterschiedlichen Förderkontexten.“
3 lisa Maria selitz, sophia stackmann [Hsgb.], Wertzuschreibungen und 
Planungslogiken in historischen stadträumen, Bamberg 2019.text auf Verlag-
seite: städte sind zu allen zeiten dynamischen Wandlungsprozessen ausgesetzt. 
denkmalpflege ist hierbei ein ansatz, um bauliche und räumliche Kontinuitäten 

Text nach Mitschrift und Präsentation
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die es hier geht, lässt raum für ein „weitgefasstes wissenschaftliches Ver-
ständnis: Städtebauliche Denkmalpflege ist jegliche Tätigkeit, die historische 
Wertigkeiten, historisches erbe in die ortsentwicklungsplanung einbringt und 
einen bewussten, reflektierten und erhaltenden Umgang mit bedeutenden 
Bestandsstrukturen fördert“.4 

Kommunales Denkmalkonzept (KDK)
zentrales element  dabei ist der raum, der in dörfern, siedlungen und städten 
durch die Bebauung entsteht. und dieser neutrale raum wird durch den 
Menschen zum Ort, der Einfluss auf unser Leben hat. Erst der Ort differenziert 
und gibt raum inhalte und Bedeutung und gibt uns Menschen ordnungs- 
und orientierungssystem. das vom Bayerischen landesamt ausgearbeitete 
Kommunale denkmalschutzkonzept (KdK) berücksichtigt diese erkenntnisse 
bei der Festsetzung der denkmalwerte, gibt Hinweise für die Planungsebene 
bei der umsetzung und stellt verschiedene unterstützungswerkzeuge 
zur Verfügung mit dem zentralen instrument der Partizipation-teilhabe.  
das KdK kann dann nur erfolgreich sein, wenn es alle akteure bei der 
erstellung eines solchen Planes mit einbezieht wie auf der einen seite die 
„Betroffenen“ (Bürger, Vereine, investoren, initiativen) wie auf der anderen 
seite die Behörden, Fachleute und Planer (Kommunalverwaltung, staatliche 
Denkmalpflege, diverse Ämter, Fachkräfte wie Architekten, Bauforscher, 
statiker und restauratoren).5 als schon durchgeführte Beispiele für die 
gemeinsame entwicklung eines solchen KdK in der nähe Pappenheims werden 
Pyras (ortsteil von eysölden, landkreis roth) und Feuchtwangen (landkreis 
ansbach) erwähnt. Vor allem im ländlichen raum in ober- und unterfranken 
sind solche Prozesse durchgeführt worden, aber auch in niederbayern. 

Beispiel Viechtach
in Viechtach, einer ehemaligen Kreisstadt im landkreis regen, sahen die 
Verantwortlichen in der stadt  Handlungsbedarf. im Bericht KdK vom März 
2017 heißt es: „die städtische Perspektive wurde vollständig den diversen 
einzelbedürfnissen und planungsrechtlichen Vorgaben geopfert. die in diesem 
zuge erfolgte ansiedlung von einzelhandel rund um den historischen Kern war 
im ansatz richtig. Viechtach konnte durch das relativ frühzeitige Handeln die 
notwendigen größeren Einzelhandelsflächen vergleichsweise zentrumsnah 

durch selektion und Bewertung zu tradieren. in historischen stadträumen ist sie 
daran beteiligt, stadtentwicklung im sinne dieser Kontinuitäten zu gestalten. 
nicht nur der denkmalschutz, sondern auch die städte selbst unterliegen dabei 
Planungslogiken, die zwischen recht und divergierenden interessen changieren 
und in der interaktion verschiedenster akteure sowohl entwicklungsräume 
eröffnen als auch an grenzen stoßen. gerade die attraktivität historischer 
stadträume - seien es altstädte oder Wohnviertel - wirft die Frage auf, wie sich 
die denkmalpflege zu diesem Wandel positioniert und welche stellung sie 
in der Vergangenheit eingenommen hat. in dem vorliegenden sammelband 
wird in fünf Beiträgen die rolle der denkmalpflege im Beziehungsgeflecht 
von stadtentwicklungsprozessen anhand unterschiedlicher Beispielorte 
in deutschland sowohl in historischer Perspektive wie auch mit Blick auf 
aktuelle Prozesse untersucht. thematisiert werden die Bedeutung der 
schadenskartierung des zweiten Weltkriegs für die stadtplanung augsburgs, 
historisierend „präparierte“ stadtgebiete der 1970er Jahre, die in Hamburg 
einen „altstadtcharakter“ evozieren, die Bauhaus siedlung dessau-törten im 
spannungsfeld von ästhetischem Bildschutz, Bildproduktion und der anpassung 
an Wohnbedürfnisse, die Bedeutung der denkmalpflege für gentrifizierte Viertel 
in Berlin und die umwandlung des historischen Kurortes Bad Münstereifel zu 
einem städtischen outlet Center.
4 Folie 7
5 Folie 13

KDK | Aufbau und Idee

KDK | Aufbau und Inhalt

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, ZII/A7
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unterbringen, wobei die städtebaulichen lösungen bis heute unbefriedigend 
sind. gravierender ist allerdings die entwicklung, dass gleichzeitig sehr 
wenig Wiederbelebung bzw. nachverdichtung der innenstadt erfolgt ist. der 
beschriebene ring von einfamilienhäusern um die Kernstadt blieb in dieser 
Wachstumsphase leider die einzige städtebauliche entwicklung. die stadt 
entwickelte sich großflächig zur Vorstadt, die Kernstadt wird seit Jahrzehnten 
abgewertet und zerstört.“ aus dieser Betrachtung der ist-Verhältnisse heraus 
entstand das zukünftige Konzept im Mai 2017: „das stadtzentrum ist das 
aushängeschild Viechtachs. als zentrum funktionieren und erhalten bleiben 
kann der es allerdings nur, wenn auch die Funktionen des stadtkerns erhalten 
bleiben. Öffentliche einrichtungen, kleine und größere Versammlungsorte 
und eine funktionierende belebte erdgeschosszone sind wichtige garanten 
für die zentrumswirkung und die Belebung der öffentlichen straßen 
und Plätze. In diesem Zusammenhang ist auch die (Neu-)Definition des 
stadtzentrums als lebenswerte Wohnumgebung von entscheidender 
Bedeutung. das neubaugebiet mit einfamilienhaus muss als sehnsuchtsort 
abgelöst werden und sollte im Vertrauen auf die innenstadtentwicklung nicht 
weiter aktiv durch Bebauungspläne und erschließungen unterstützt werden. 
auch wenn es vielleicht in manchen zeiträumen schwankungen gibt, wird die 
demografische Entwicklung langfristig dazu führen, dass das zur Verfügung 
stehende Bauvolumen die nachfrage übersteigt. deshalb muss schon jetzt ein 
dauerhaft nachhaltiges, flexibles und breit gefächertes Immobilienangebot 
angestrebt werden. diese kann nicht vorwiegend aus homogenen 
einfamilienhäusern an den stadträndern bestehen, da neue zielgruppen 
wie junge erst-Haushaltsgründer, kinderlose Paare, alleinerziehende und 
vor allem ältere Menschen nach einem anderen angebot verlangen. dieses 
kann schon jetzt nicht bereitgestellt werden und wird in der zukunft einen 
noch höheren stellenwert besitzen.“ und zum denkmalschutz wird ausgesagt: 
„der erhalt steht dabei zunächst im Vordergrund und ist für die jeweiligen 
Eigentümer grundsätzlich verpflichtend. Wenn die bestehenden Strukturen 
funktionieren, sollte in das städtebauliche system so wenig wie möglich 
eingegriffen werden. notwendige eingriffe sollten im öffentlichen interesse 

KDK | Prozess: Beispiel Velden

Architekturbüro Conn und Giersch, Fürth, in: Kommunales Denkmalkonzept Velden 
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einen Mehrwert für die stadtgesellschaft darstellen und der eingriff sollte 
sich am Bestehenden messen lassen können. neben dem bloßen erhalt soll 
aber ein möglichst hoher nutzungsgrad erreicht werden, um auch hierdurch 
den Bestand zu stärken. dies bedeutet, dass anpassungen hierfür möglich 
sein müssen, solange sie einzelbauwerk und ensemble nicht schädigen. 
Vorhandene gestalterische Mängel sollten im rahmen von umbaumaßnahmen 
selbstverständlich beseitigt werden. die angebotene fachliche Beratung 
(s.u.) wirkt dabei unterstützend mit. architektonisch müssen sie um- und 
neubauten an den vorhandenen baukulturellen Qualitätsmaßstäben des 
stadtdenkmals messen lassen. … Mit einer art ‚Beratungssatzung‘ sollten alle 
bauwillige Hausbesitzer mindestens innerhalb des KdK-gebietes, besser noch 
in einem größeren Umgriff dazu verpflichtet werden, ihr Bauvorhaben mit 
fachkundiger unterstützung durchzuführen. diese „Fachkundigkeit“ muss über 
die einfache Bauvorlagenberechtigung hinausgehen. das komplexe gefüge 
der historischen stadt verlangt nach Planern, die gewillt sind, sich mit dem 
Kontext auseinanderzusetzen und sich auf die Herausforderungen gestalterisch 
und konstruktiv einzulassen“. in mehreren leitlinien wurden die grundzüge 
der zukünftigen entwicklung beschrieben und Handlungsempfehlungen 
ausgesprochen. 

Beispiel Neuhof an der Zenn
Hier wurde kein langes schriftliches Konzept wie in Viechtach ausgearbeitet. 
es geht dabei vor allem um die erhaltung der charakteristischen Marktmauer, 
die häufig in Privatbesitz ist. Über eine Auftaktveranstaltung ging es zur 
Bürgerbeteiligung, die hier natürlich wegen der besonderen Spezifika zentral 
ist. die Mauer war früher der stolz der Bürgerschaft, die erst im 19. Jahr-
hundert ihre praktische Bedeutung verlor. Heute ist sie der wesentliche 
Faktor des stadtbildes der gemeinde, hat also eher emotionale Bedeutung 
statt nutzwert. durch Bauaufnahme und historische aufarbeitung wurde die 
Mauer in ihrer Bedeutung für das heutige stadtgefüge herausgearbeitet und 
der jeweilige Handlungsbedarf bei den einzelnen abschnitten festgelegt. 
Wichtig war dabei, die Bürger in Workshops  mitzunehmen, es wurde ein 
„Mauerworkshop“ initiiert, eine Bürgerwerkstatt eingerichtet, dein rundweg 
beschriftet und markiert und als Höhepunkt das einzig überbliebene torhaus 
für die Öffentlichkeit begehbar gemacht.

Architekturbüro Connund Giersch, Fürth,in: Kommunales Denkmalkonzept Neuhof a.d.Zenn

Gemeins - finden | KDK Neuhof a.d.Zenn, Lkr. Neustadt-Aisch/Bad Windsheim, Mittelfranken
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Beispiel Bodenwöhr
die gemeinde in der oberpfalz hat kaum historische ausstrahlung und nur 
einige wenige Baudenkmäler. Hier bestand die aufgabe darin, erst einmal 
den sinn für die Besonderheit der siedlung zu wecken. in der gegend wurde 
seit dem Mittelalter eisenerz abgebaut und verarbeitet. der ort entwickelte 
sich erst langsam im 19. Jahrhundert entlang des Hammersees. im rahmen 
der integrierten stadtentwicklung (inseK) wurde auch ein KdK entwickelt. 
zentrales element war auch hier die Bürgerbeteiligung, die von einem 
außenstehenden Büro moderiert wurde. „der Blick in die Vergangenheit 
zeigt, dass sich die spuren der geschichte - vergleichbar mit Puzzlesteinen 
- zu einem größeren ganzen vereinen lassen. auf diese Weise entsteht ein 
Bild vom leben und Wirken der vorausgegangenen generationen, das bis 
heute die landschaft prägt und die ortsteile Bodenwöhrs miteinander 
vernetzt. in ihrer Bedeutung erkannt, können diese Bausteine identität 
stiften und Potenziale für eine in die zukunft gerichtete entwicklung 
vermitteln. zur genaueren Betrachtung wurden im KdK-Verfahren die 
ortsmitte, die ortsbildprägenden bzw. denkmalgeschützten gebäude und die 
Kulturlandschaft untersucht“.6 erstaunlicherweise konnten nicht nur einige 
wenige geschützte denkmäler erfasst werden, sondern thomas Büttner (Büro 
für Heimat- und Kulturlandschaftspflege, Morschen/München) gelang es für 
das KdK bedeutende elemente des historischen ortes zu bestimmen und dazu 
historische Kulturlandschaftsmerkmale herauszufiltern, die üblicherweise 
bei Planungen übersehen werden. im als wichtig eingestuften historischen 
gasthof schießl wurde Bauforschung betrieben und die grundlagen für eine 
sachgerechte sanierung geliefert. 

Resümee
ein Kommunales denkmalkonzept, das mit fachlicher unterstützung durch 
das denkmalamt von geeigneten Büros unter der Mitwirkung der Bürgerschaft 
erarbeitet wird, hat eine deutlich bessere akzeptanz als die obrigkeitlich 
einseitige umsetzung des denkmalrechts. in allen drei Beispielen war die 
Beteiligung der Bürger ausschlaggebend, um ein nachhaltiges und auf breiter 
zustimmung stehendes denkmalkonzept erstellen zu können und dann auch 
in die Praxis umzusetzen, wie es schon den drei Beispielorten praktisch 
geschehen ist. 

6 2022_02_25_finales_Konzept_inseK__002_.pdf, s. 22

Geschichte - finden | KDK Bodenwöhr, Lkr. Schwandorf, Oberpfalz

Dr. Thomas Büttner, Büro für Heimat-und Kulturlandschaftspflege, Morschen/Münchenin: Kommunales Denkmalkonzept Bodenwöhr

Die Abbildungen stammen aus der 
Präsentation von Judith Sandmeier.
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Albrecht Bedal
Gedankenspiele 
über Pappenheims Potentiale aus der Sicht 
eines Zugezogenen

VITALISIERUNG 
DER PROVINZ

Kunst- und
Kulturverein
PAPPenheim e.v.

Freitag 14. April  
    19 Uhr

Vortragsreihe

Albrecht Bedal wohnt seit 2015 
in Pappenheim. nach seinem ar-
chitekturstudium und ausbildung 
zum regierungsbaumeister war er 
bei der stadt schwäbisch Hall als 
leiter des dortigen Hochbauamtes 
und parallel dazu als leiter des 
Hohenloher Freilandmuseums tä-
tig. seit 2002 verantwortete er die 
Kulturarbeit neben der Museums-
leitung des Freilandmuseums  bei 
der stadt. 
er beschäftigte sich schon seit sei-
nem studium mit historischer Bau-
substanz, Bauforschung und denk-
malpflege. Mit seiner Arbeit bei 

der stadt schwäbisch Hall konnte 
er bei mehreren erneuerungsmaß-
nahmen in der großen altstadt 
beim zusammenspiel von alter und 
moderner architektur mitwirken 
und gestalterischen Einfluss neh-
men. 
Viel erfahrung sammelte er bei der 
privaten sanierung dreier denkmal-
geschützter Wohnhäuser, zuletzt 
hier in Pappenheim beim Haus Balz 
aus den 1960-er Jahren.
seit seinem ruhestand lebt al-
brecht Bedal mit seiner Frau in 
Pappenheim und arbeitet im Kunst- 
und Kulturverein aktiv mit.
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Gedankenspiele über Pappenheims Potentiale 
aus der Sicht eines Zugezogenen
Vortrag von Albrecht Bedal am 14. April 2023 in Pappenheim

unser Pappenheim – ein städtchen in einer schleife der altmühl – hat eine 
recht ansehnliche altstadt, die auf ihre frühere Bedeutung als residenzstadt 
hindeutet. aber diese Bedeutung hat sie schon lange nicht mehr. Heute ist 
sie eher ein Wohn- und industriestandort mit etlichen infrastrukturresten aus 
ihrer früheren Vergangenheit wie z. B. dem evangelischen dekanat, das evan-
gelische Bildungs- und tagungszentrum oder der Behindertenhilfe der rum-
melsberger diakonie in der früheren lungenheilanstalt.  

Entwicklung der Bevölkerungszahlen
die einwohnerzahlen Pappenheims haben sich im 
laufe der letzten fast 180 Jahre kaum verändert. ein 
Vergleich mit  dem Jahr 1840 zeigt, dass seitdem die 
einwohnerzahlen stabil geblieben sind im gegensatz 
zur allgemeinen entwicklung. 1840 wurden 3943 
Personen erfasst, im Jahr 2022 in der letzten zugäng-
lichen statistik 3969 (immer bezogen auf die heutige 
Bestandsgröße). Vergleicht man diese zahlen mit der 
Bevölkerungsentwicklung in Bayern, sieht man deut-
lich, dass sich der landesweite trend vollkommen an-
ders darstellt: 1840 wurden 3,8 Millionen Bayern im 
heutigen gebietszuschnitt erfasst, 2022 waren es etwa 
13,4 Millionen – eine steigerung von 350 Prozent. auf 
Pappenheim angewendet, müsste heute die einwoh-
nerzahl 14.000 Personen betragen – so groß wie treuchtlingen. schon in den 
hundert Jahren bis 1940 haben die regionen in Bayern außerhalb von Mün-
chen und nürnberg um etwa 120 bis 150 Prozent an einwohnern zugelegt 
– Pappenheim müsste demnach bei der zählung 1939 auf mehr als 5.000 
Personen kommen. es hatte jedoch nur noch 3.500, verzeichnete also damals 
schon entgegen dem allgemeinen trend eine abnahme.  
die Jahre nach dem zweiten Weltkrieg bis 1961 sind von kriegsbedingten 
Wanderungsströmen geprägt. im gesamten Bundesgebiet wie in Bayern aber 
auch im regierungsbezirk Mittelfranken sind für die 15 Jahre nach dem Krieg 
etwa 30 Prozent Wachstum zu verzeichnen. Wiederum hochgerechnet auf 
Pappenheim würde das für 1961 4.546 einwohner bedeuten und tatsäch-
lich wurden 1961 4607 Personen gezählt. Hier war also Pappenheim ziem-
lich exakt im trend und hat wie andere Kommunen auch die Flüchtlinge aus 
den früheren deutschsprachigen gebieten in den üblichen größenordnungen 
aufgenommen. nimmt in den Folgejahren die Bevölkerung in Bayern bis zur 
Jahrtausendwende noch um knapp 30 Prozent zu (bedingt durch Bevölke-
rungswanderungen von norden nach süden und durch ausländische arbeit-
nehmer), beträgt dieses Wachstum in dieser zeitspanne im Kreis Weißen-
burg-gunzenhausen nur 10 Prozent (und dieser Wert liegt in Franken schon 
ziemlich an letzter stelle), in Pappenheim nimmt die Bevölkerung dagegen ab 
auf nur noch 4.300 Personen. das statistische landesamt Bayern kalkuliert 
bis 2036, also für die kommenden 15 Jahre, mit einem stillstand der Bevölke-
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rungszahlen in Westmittelfranken. es prognostiziert je 
nach Kommune eine leichte zunahme von maximal 2 
Prozent oder eine weitere geringe abnahme in dersel-
ben Höhe – für Pappenheim wäre nach den bisherigen 
erfahrungen daher mit einem weiteren rückgang auf 
etwa 3700 Personen zu rechnen – und das wäre schon 
positiv kalkuliert. Wenn die stadt nicht attraktiver für 
neubürger werden kann, ist eine umkehr dieses ab-
wärtstrends kaum denkbar. und noch bedenklicher ist, 
dass in Bezug auf die alterszusammensetzung auch der 
anteil der über 65-jährigen deutlich steigend prognos-
tiziert wird von derzeit knapp 16 Prozent auf über 20 
Prozent für das Jahr 2036. 
Wie diese zahlen leicht erkennen lassen, würde der 
Pappenheimer oder die Pappenheimerin langsam 
aussterben, wenn es keinen zuzug von außen gäbe. 
um neubürger anzuziehen, muss die stadt für dieses  
„Klientel“ attraktiv sein oder werden. da für die zukunft 
keine weitere industrie- oder gewerbliche ansiedlung 
mit einem großen arbeitsplatzangebot erkennbar ist, 

kann Pappenheim nur mit seinem stadtbild, seiner noch einigermaßen „in-
takten“ infrastruktur, seiner waldreichen umgebung, seiner lage am altmühl-
radweg und seiner guten Bahnanbindung an die großen zentren München, 
ingolstadt, nürnberg und augsburg punkten. 

Erste Erfahrungen  in Pappenheim
Wir sind seit zwanzig Jahren mit der Pappenheimer gegend verbunden und 
beobachten seitdem interessiert das gesellschaftliche leben in der region, 
vor allem seit unserem einzug in Pappenheim 2015. die seitdem stattgefun-
denen problematischen Veränderungen wie überall haben auch an Pappen-
heim nicht Halt gemacht – geschäftsaufgaben, Wirtshausschließungen, abzug 
des altersheimes, leerstände in der innenstadt etc. Hier einige Beispiele aus 
meiner erinnerung: 2015 gab es noch 3 läden in der altstadt mit Backwa-
ren, 2022 nur noch einen. 2015 haben wir noch an Wirtshäusern gezählt: 
grüner Baum, löwe, Bräustüberl, Krone, Hirsch (zumindest als Hotel garni), 
Klosterbäckerei-Café, Sonne, Raffi, Linde und i-Punkt. Ende 2022 sind es Grü-
ner Baum, Bräustüberl, imbiss, sonne und linde, im sommer Maritas art-Café, 
ein schwund um 50 Prozent. die Hausleerstände sind mir nicht direkt be-
kannt, man kann nur ahnen, welche Häuser noch bewohnt sind und welche 
leer stehen. das kann man manchmal am äußeren zustand ablesen. immer-
hin gehört zur stadt ein edeka-Markt an der umgehungsstraße, der die not-
wendige Versorgung mit lebensmitteln sicher stellt. Wenn diese entwicklung 
weiter fortschreitet – und nichts spricht dagegen –, wird die Versorgungslage 
langsam kritisch und entspricht dann den Verhältnissen in vielen dörfern der 
umgebung. 
dazu ein zitat aus der zeit vor 20 Jahren: im Februar 2004 wurde vom Pap-
penheimer skribenten berichtet: „Beide supermärkte in Pappenheim werden 
von edeKa-neukauf geschlossen. Während man den Markt an der Beckstra-
ße vollkommen schließt, wird der Markt am lachgartenweg weitergeführt. 
… Man wird davon ausgehen können, dass die grundversorgung in Pap-
penheim gewährleistet bleibt. Wie lange sich der Marktbetreiber aber über 
Wasser halten kann, dürfte eine Frage der zeit sein. es ist kein geheimnis 
und auch keine schande, dass sich selbst Pappenheimer geschäftsleute, 
amts- und Würdenträger in den supermärkten in Weißenburg und treucht-

Infrastruktur braucht Menschen
Bevölkerungsschwund bedeutet 
Reduzierung des Angebotes
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lingen versorgen. Wieder einmal wird es die armen, alten und schwachen 
treffen, wenn in Pappenheim auch der letzte Verbrauchermarkt aufgibt, weil 
die, die es sich leisten könnten nicht mehr in Pappenheim einkaufen wollen.“  
die attraktivität als Wohnstadt und als Wirtschaftsstandort schwindet wei-
ter, die Menschen werden gezwungen ein, entweder in die größeren sied-
lungen wie nach treuchtlingen, eichstätt oder Weißenburg zu ziehen oder 
vermehrt auch für kleine einkäufe das auto für weitere Fahrten zu benutzen. 
es ist offensichtlich ein nicht aufzuhaltender Wandel, denn die supermärkte 
an den ortsrändern werden immer größer und kleine einrichtungen wie der 
Pappenheimer könnten unter die räder kommen. diese Veränderungen aus 
ökonomischen gründen können offensichtlich nur mit einem gewissen Be-
völkerungswachstum gebremst werden, denn nur da, wo Menschen wohnen, 
leben und arbeiten, kann es auch die nötige infrastruktur geben. das sind alles 
Binsenweisheiten und seit Jahrzehnten bekannt. 
trotz aller unterstützungsprogramme für dörfer und Kleinstädte hat sich die-
se aus unserer sicht eher negative entwicklung beschleunigt. im zentrum der 
aufmerksamkeit in den vergangenen Jahrzehnten standen die Metropolen. die 
Versicherungen der Politiker, sich für das flache Land einzusetzen, müssen da 
als halbherzig und teils auch unwillig bezeichnet werden. allein die investiti-
onen in die großstädtischen Verkehrsanlagen wie in München mit der zweiten 
stammstrecke oder dem stuttgarter neuen Hauptbahnhof gehen in die Milli-
arden, die dann natürlich dem flachen Land fehlen. 
also: Was könnte getan werden, um diese sich ständig verstärkenden negati-
ven elemente abzufedern und für die Provinz ins Positive zu wandeln? nicht 
nur lamentieren und fordern, sondern selber aktiv werden und die Bürgerin-
nen (ob alteingesessen oder als neuzuzügler) mitnehmen an der zukunfts-
gestaltung, sie stolz auf ihre Kommune und ihr engagement dafür machen. 
natürlich muss das eine gemeinde auch wollen und sich nicht ihrem schicksal 
einfach ergeben und auf anstöße von außen warten – auf die wird man ver-
geblich warten können. Hier muss auch deutlich formuliert werden: es geht 
nicht darum, dass in Pappenheim in zukunft weitere große siedlungs- und 
Gewerbeflächen ausgewiesen werden sollen, sondern dass die Stadt ihre mo-
mentane größenordnung beibehalten kann, wenn nicht sogar geringfügig zu 
steigern, um ihre diversen angebote für die Bürgerinnen und Bürger mit ge-
schäften, gaststätten, Besucherangeboten und arbeitsplätzen halten zu kön-
nen - sprich, um attraktiv zu bleiben oder zu werden.
also: gibt es dafür schon jetzt instrumente, ideen und praktische Beispiele aus 
anderen gegenden? Was können in Pappenheim und seiner umgebung be-
sondere stärken sein, die diesen ländlichen raum attraktiv für einheimische, 
zuzügler, touristen und Beschäftige halten oder besser machen könnten? Was 
können wir selber tun, ohne auf Hilfe von außen angewiesen zu sein? Welche 
zukunftsvisionen könnten wir selber initiieren und auch anpacken, um unse-
ren Wohnort für uns und unsere nachkommen attraktiv zu halten?

Handlungsvorschläge
1) Stadtbild Altstadt mit seinen Häusern
die altstadt Pappenheim steht unter ensembleschutz, dazu gibt es eine gro-
ße anzahl denkmalgeschützter gebäude. denkmalschutz wird von vielen 
als großer Hemmschuh betrachtet, weil er vermeintlich eine moderne ent-
wicklung verhindere. Denkmalschutz heißt häufig: Viel Geld, viel Arbeit, viel 
zeit und viele einschränkungen. Man kann aber es genauso anders herum 
sehen: denkmalschutz besitzt ein großes Potential, denn Pappenheim kann 
hier gerade eine seiner stärken ausspielen. denkmalschutz bedeutet näm-
lich auch: viel Freude, viel Fördergeld, viel abschreibung, viel unterstützung 
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und besondere, individuelle Wohn- und lebensqualität. 
Überall wird der Verlust der ortsmitte beklagt, hier in 
Pappenheim gibt es sie noch – auf jeden Fall als gebau-
te ortsmitte, wenn auch langsam als wirtschaftliches 
Zentrum auslaufend. Aber gerade in der Altstadt finden 
die sozialen Kontakte statt, hier sind die – wenn auch 
inzwischen weniger gewordenen – Wirtshäuser, hier ist 
das rathaus, hier sind apotheke und Plätze. gerade seit 
der aufkommenden diskussion um mehr Klimaschutz 
und Co2-einsparung ist die bauliche erhaltung der 
ortsmitte geradezu ohne alternative. in den histori-
schen innenstädten entscheidet es sich, ob ein ort als 
individuum wahrgenommen wird oder als seelenlose 
Ansammlung von Siedlungsflächen. 

2) Wie mit der alten Bausubstanz umgehen?
gebäude und grundstücke sind im persönlichen oder 
geschäftlichen eigentum. sie gehören also Menschen, 
die diese stadt lieben, sie vielleicht ablehnen, damit 
geld verdienen wollen, die die jeweiligen nach- und 
Vorteile ihrer Häuser sehr unterschiedlich sehen. aber 
sie können auch gesellschaften gehören, die mit Pap-
penheim überhaupt keine Vorstellungen verbinden, 
sondern nur als reine anlagen gesehen werden. das 
eigentumsrecht wird vererbt oder verkauft und die Ver-
fügungsgewalt über ein grundstück mit seiner Bebau-
ung kann daher hier direkt vor ort liegen, aber auch 
weit entfernt in landstrichen sein, die mit Pappen-
heim nichts zu tun haben. spekulationen können da-
her nicht verhindert werden, niemand ist verpflichtet, 
sein gebäude zur Verfügung zu stellen, zu vermieten 
oder zu nutzen. leerstände und Verfall sind problemlos 
möglich. Eine Mindest-Erhaltungspflicht lässt sich nur 
schwer umsetzen. im schlimmsten Falle, wenn gefahr 
für leib und leben besteht, kann eine ersatzvornahme 
greifen – aber wann ist das schon vorgekommen? ich 
kenne aus meiner 20-jährigen Praxis aus schwäbisch 
Hall nur einen einzigen Fall, dass die Kommune ein 
denkmalgeschütztes Privathaus gesichert hat, um es 
vor dem einsturz zu bewahren. 
Bei uns werden dann häufig solche problematischen 
gebäude gerne als „schrottimmobilien“ bezeichnet, da 
sie als heruntergekommene Häuser als unnutzbar gel-
ten. Meist hat diese Verwahrlosung die ursache darin, 
dass es ältere oder finanzschwache Eigentümer sind 
ohne Bezug zum gebäude oder der Kommune. aufgabe 
muss es daher sein, eigentümer, die mit ihrer immo-
bilie überfordert sind, mit Menschen zusammenzubrin-
gen, die an günstigen raum interessiert sind und bereit 
sind, sich für kreative lösungen einzubringen. 
initiativen in italien und den niederlanden machen 
es vor, wie so etwas gehen könnte: leerstehende und 
dem Verfall preisgegeben gebäude werden von der 
öffentlichen Hand übernommen, vielleicht sogar quasi 

Das Herz der Stadt: Historische Bauten

Denkmal bedeutet: 
viel Geld, Behörden reden mit,
hoher Aufwand

Denkmal bedeutet: 
Identifizierung, individuelle 
Wohnsituation, viel Unterstützung, 
Identitätsstiftendes Stadtbild

Architektur ist immer sichtbar

Städte und Dörfer zeigen Geschichte
und sollen sie zeigen

„Die Orte des 21. Jahrhunderts in Europa 
werden immer auch die Stadt des 
Mittelalters enthalten“

Architektur – Muss das Gegeneinander sein?
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enteignet. die Kommunen treten dann selber als Ver-
mittler auf und geben die gebäude nur auf zeit aus der 
Hand. in mehreren dörfern süditaliens verkaufen dann 
die Kommunen die maroden gebäude für einen klei-
nen Betrag an interessenten, die ein sanierungs- und 
nutzungskonzept vorlegen müssen, das vertraglich 
vereinbart wird (initiative „Case ad 1 euro“ - /www.bel-
levue.de/stories-und-ratgeber/italien-1-euro-haeuser.
html). in den niederlanden gibt es die Bewegung der 
sogenannten Klushuizen, das man als „Bastelhaus“ 
übersetzen kann. dort richtet die Kommune die his-
torischen Gebäude im Rohbau nach denkmalpflege-
rischen gesichtspunkten wieder her und vergibt sie 
dann zum eigenen innenausbau an die jeweiligen in-
teressenten. Ähnliches geschieht bei einer initiative in 
Brandenburg, dem Häuserretter-Projekt in Bruchhagen 
bei angermünde: Marode objekte, die sonst keine zu-
kunft mehr haben, werden von der privaten initiative 
erworben, handwerklich im rohbau saniert. das ge-
schieht teilweise auf eigenes risiko. ist ein Bauherr 
für das grundsanierte alte Haus gefunden, wird ein 
erweitertes sanierungskonzept erarbeitet und Förder-
geld akquiriert, um die arbeit zu verstetigen. Je nach 
Bewilligungszeitraum und Höhe der eigenmittel wird 
repariert und restauriert. das ziel: einen intakten roh-
bau übergeben (dab, 28.4.2022). einen anderen Weg 
geht die stadt Wanfried in Hessen (ja, die gibt’s wirk-
lich): 2006 formierte sich dort die „Bürgergruppe für 
den erhalt Wanfrieder Häuser“, die sich mit unterstüt-
zung durch den Bürgermeister und der stadtverwal-
tung seitdem aktiv für die Bekämpfung von leerstän-
den einsetzt. das Fachwerkmusterhaus Wohnen bietet 
dort den richtigen rahmen: potenzielle Käufer, die sich 
für immobilien in der stadt und in den stadtteilen in-
teressieren, können sich direkt vor ort, zusammen mit 
kompetenten Beratern, ein Bild von einem beispielhaft 
modernisierten Fachwerkgebäude machen (https://
nachhaltige-stadtentwicklung-hessen.de/media/gute_
bsp_wanfried_musterhaus.pdf). in görlitz oder leipzig 
nennt man ein ähnliches Projekt Wächterhaus: dort 
verzichten Besitzer auf die Miete und geben ihr Haus in 
sanierende Hände, die dann für die nutzung nur die Be-
triebskosten zahlen – aber die Modernisierung auf ei-
gene rechnung mit eigenen Handwerkern durchführen 
– organisiert und betreut vom Verein Haushalten e. V.. 
allen initiativen zusammen ist gemein, dass der erhalt 
Vorrang vor der nutzung hat, es vor allem keine falsche 
nutzung sein darf, die die Häuser meist sogar eher ver-
nichtet als deren sanierung ermöglicht. der seit einiger 
zeit immer mehr aufkommende slogan von der nach-
haltigkeit ist hier ebenfalls ein wichtiger Baustein, um 
vorhandene Bausubstanz zu erhalten und weiter zu ver-
wenden. in der Fachwelt der architekten und Bauver-
waltungen wird immer deutlicher betont, wie wichtig 

Initiativen geben Anstöße

Niederlande: Klushuizen

„Mach hier was Schönes“

Initiativen geben Anstöße

Wanfried in Hessen: 
Bürgergruppe Fachwerkmusterhaus

Architektur – Qualität auch bei Gewerbebau
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die instandsetzung und nutzung leerstehender gebäu-
de und Flächen ist. stichworte wie Kreislaufwirtschaft, 
Vermeidung der zersiedelung, Minimierung des Materi-
aleinsatzes, einbeziehung von nutzern und das Verbin-
den von „privat“ und „öffentlich“ beherrschen heute die 
diskussionen. Manche Vordenker gehen sogar davon 
aus, dass unter diesen Prämissen in zukunft kaum mehr 
neu gebaut werden wird, weil genug Bauvolumen vor-
handen ist – nur eben häufig falsch genutzt. 
Wie die erfahrung gelehrt hat, sind zu radikale sa-
nierungen mit entkernungen unter weitgehender 
Verwendung moderner Baustoffe keine nachhaltigen 
lösungen. Wir heute bedauern oft die radikalen ein-
griffe der siebziger und achtziger Jahre und streben 
einen deutlich sensibleren umgang mit der altsub- 

stanz an. so können auch die nächsten generationen Freude an den sanierten 
objekten haben und ihre eigenen Vorstellungen verwirklichen. 

3) Neue Arbeitswelt
Jahrzehntelang war ein steter rückgang der arbeitsplätze auf dem land zu 
beklagen. die großen und innovativen Firmen, die in den letzten beiden Jahr-
zehnten in der Wirtschaft den trend setzten, sitzen in den großstädten – ja 
sogar eher in den großen großstädten. Bei ihnen arbeiten viele jüngere Men-
schen, gut ausgebildet, großstadtaffin. In der Provinz wurden zusätzlich noch 
durch die gebietsreform Verwaltungen zentralisiert, arbeitsplätze in Kommu-
nalverwaltungen wurden verringert. Wer ein studium gewagt hat, ist meist 
für die Provinz verloren. schon vor Jahrzehnten wurde z. B. von den schulver-
waltungen beklagt, dass in den städten ausgebildete lehrerinnen und lehrer 
ihre erste stelle bevorzugt in einer größeren stadt – am besten in der ihrer 
ausbildung – antreten wollen. eine Versetzung auf das land wird geradezu als 
Verbannung gewertet. an eine Veränderung war hier kaum zu denken. 
schon vor Corona hatte sich jedoch eine neue tendenz gezeigt: Vielen Fa-
milien sind die Preise fürs Wohnen in den großstädten, auch in deren nä-
herem umfeld, einfach zu teuer geworden. und durch die isolierung in der 
Corona-Pandemie wurde das landleben plötzlich wieder entdeckt: Hier gibt 
es größere Wohnflächen für weniger Geld, hier gibt es Freiflächen, hier gibt 
es nachbarschaft, hier gibt es grün um die Häuser. und wenn dann noch in 
der nähe eine autobahn da ist oder ein guter eisenbahnanschluss, geraten 
plötzlich landgemeinden weitab von den Metropolen in den Blickwinkel 
für mögliche zuzügler. insbesondere der unbeabsichtigte großversuch mit  
Home-Office hat hier einen weiteren Schub ausgelöst. Auch das heute bei Vie-
len zu findende Lebensmotto „Arbeiten und feiern, genießen und das Leben 
frei gestalten“ hat dazu geführt, dass sich solch eine Vorstellung eher außer-
halb enger und teurer großstadtwände verwirklichen lässt. da wird das große 
geldverdienen zweitrangiger, das leben außerhalb der arbeitswelt wichtiger 
empfunden. Work-life-Balance ist zum lebensmotto geworden – am besten 
mit einer ausgeglichenen Öko-Bilanz und nachhaltigkeit, dazu Wachsamkeit 
gegen ungerechtigkeiten und umweltzerstörungen.
diese neue sicht auf die dinge, was einem wichtig fürs leben ist, ließ sich in 
den letzten beiden Jahren auch in Pappenheim beobachten, erstaunlich viele 
Familien mit jüngeren Kindern hielten sich hier im urlaub auf. und die idee 
des Home-Office macht es nun möglich, im ländlichen Umfeld beide Vorteile 
der heutigen arbeitswelt zu genießen: Frische luft, Platz, Freiheit und trotz-
dem über ein Kabel mit dem arbeitgeber in der weiter entfernten großstadt 

Flexibel wohnen

Wohnungsbörse –
Tausch groß gegen klein, Garten gegen 
Balkon, Dusche gegen Badewanne
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verbunden. notwendige Fahrten in ein Büro sind mit 
der Bahn nach München, ingolstadt, augsburg und 
nürnberg jederzeit möglich.

4) Was ist für die neue Arbeitswelt zu tun?
in etlichen regionen hat sich seit kurzem für Büroar-
beiten eine neue arbeitsteilung etabliert: einige tage 
außerhalb des eigentlichen Büros arbeiten, einige 
tage am geschäftssitz verbringen, zwischendurch mal 
pendeln mit Bahn oder Car-sharing. dafür haben sich 
besondere Formen der lebenswelt herauskristallisiert 
wie das bekannte objekt Coconut in Brandenburg süd-
lich von Berlin. Coworking oder spaceworking nennen 
sich diese einrichtungen. es sind meistens mietbare 
Kleinbüros oder ein arbeitsplatz in einem großraum, 
dazu Betreuung mit internet, Kaffee, drucker, reini-
gung, Möglichkeit eines Besprechungsraumes etc.. 
Wichtig und allgemein hervorgehoben wird dabei eine 
besondere arbeitsatmosphäre, die Kommunikation, die 
unabhängigkeit von einem festen arbeitsplatz, zufälli-
ge Kontakte, die Kreativität freisetzen, und – ganz wich-
tig – dort arbeiten, wo urlaubsfeeling ist. eine steige-
rung bieten die sogenannten Workation-retreats – auf 
deutsch arbeiten, Wohnen, urlauben in einem. solche 
angebote auf dem lande können natürlich nicht das 
schicke interieur und großstadtfeeling bieten wie in 
Berlin oder München, sondern gerade hier wird eher 
das ruhige umfeld, die abgeschiedenheit und natur ge-
sucht, um, wie man es neudeutsch ausdrückt, zu einem 
kreativen Flow zu kommen. um nürnberg haben sich 
zwei solcher stationen gebildet, die sich neue Höfe 
nennen: in neuhof an der zenn in einem Barockgut und 
in ottensoos, ein ehemaliger lebensmittelmarkt.
solche einrichtungen können allein auf Privatinitiati-
ve entstehen, sie können aber auch bewusst von einer 
Kommune mit getragen und unterstützt werden. Vor-
aussetzung für ein Funktionieren ist das zusammen-
spiel mehrerer akteure in der gemeinde: räumlichkei-
ten für die arbeitsplätze mit der richtigen infrastruktur, 
besondere Übernachtungsmöglichkeiten (kein übliches 
Hotel) wie ein albergo diffuso incl. kleiner apartments, 
individuelle Wohnmöglichkeiten im historischem Kon-
text, gastronomisches angebot für dieses Klientel wie 
z. B. ein gutes Café am Marktplatz.

5) Tourismus
Pappenheim zieht mit seiner lage im seit Jahren er-
schlossenen altmühltal den Fremdenverkehr – heute 
als tourismus bekannt – in den sommermonaten an. 
dass sich viel verändert hat in der gesellschaft bei der 
einschätzung, was einem fürs leben wichtig ist, kann 
man auch in Pappenheim beobachten: nicht nur rent-
ner kommen als touristen nach Pappenheim, sondern 
inzwischen vermehrt viele Familien mit jüngeren Kin-
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dern halten sich hier im urlaub auf. in den Jahren vor 
Corona konnte man dagegen befürchten, dass sich jün-
gere leute kaum noch für einen längeren aufenthalt 
im altmühltal interessierten, zu langweilig und zu alt-
backen schien das angebot – Wandern, radfahren und 
Paddeln, daneben noch ein bisschen Kultur und frän-
kische gasthausgemütlichkeit – das waren eigentlich 
alles auslaufmodelle. das, was die alten Pappenheimer 
schon immer wussten und an ihrer region schätzten, ist 
plötzlich wieder nachgefragt – die ruhe, die besondere 
attraktivität des Jura mit seinen Wacholderheiden und 
Felsen, die weitgehend noch intakte siedlungsstruktur, 
die Überschaubarkeit. Und Home-Office macht es nun 
möglich, auch die heutige arbeitswelt dabei zu integ-
rieren. diesen trend, dass auswärtige die Provinz mit 
ihrer Qualität auch im urlaub entdecken und dann ger-
ne auch im alltag genießen wollen, müssen wir verstär-
ken, aber auch ermöglichen, dass ein solcher tourismus 
in Pappenheim ganzjährig überhaupt denkbar wird. 
dazu braucht es ein entsprechendes unterkunftsange-
bot, ein Fremdenzimmer wie in den sechziger Jahren 
reicht nicht. die idee der Albergi diffusi, die aus italien 
stammt, passt hervorragend in die kleine stadt: alte 
Häuser werden saniert und darin Wohnungen in über-
schaubarer größe eingerichtet, die als Ferienwohnun-
gen oder auf zeit als Work-station zentral vermarktet 
und betreut werden. dazu gehört natürlich auch eine 
aufenthaltsqualität in der stadt selber, schöne Plätze 
mit Cafés, mit Biergärten und ruhezonen. Vorstellbar 
ist, den schönsten Platz der stadt, den Marktplatz vom 
Verkehr zu befreien und eine Bewirtschaftung auf der 
Freifläche zwischen Schloss, Rathaus und Gasthaus Hir-
schen zu ermöglichen. neu entstanden ist schon der 
lämmermannplatz, der den rastsuchenden einen an-
genehmen aufenthalt ermöglicht.

6) Umwelt
Betrachten wir die altstadt als Potential für eine ganz-
jährige nutzung, muss auch eine dazu passende Be-
wirtschaftung gefunden werden, insbesondere eine 
zukunftsfähige Heizungsform. einzelöfen, zentral-
heizungen mit Öl oder gas dürften nicht die zukunft 
darstellen, wenn wir die entwicklungen durch die 
energiekrise auf grund des ukrainekrieges und der 
Klimaveränderung ernst nehmen und versuchen wol-
len, ihnen auszuweichen. eine sanierung der altbau-
substanz zu null-energie-Häusern dürfte auch nicht 
realistisch sein, denn dann hätten wir auch unser ei-
gentliches Potenzial, die altstadt, gleich mit entsorgt. 
andererseits besitzen gerade altbauten eine besondere 
Art der Wärmeeffizienz, die allerdings leider von den 
derzeitigen Wärmedämmvorschriften und Berechnun-
gen nicht berücksichtigt wird. in der heutigen zeit wer-
den leichte dämmmaterialien bevorzugt, die zwar den 
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Wärmedurchgang bremsen, aber wenig zur Wärmespeicherung beitragen und 
mit ihren sperrfolien auch kein gesundes Wohnklima mehr zulassen. Hierher 
passt der spruch eines international hochangesehenen architekten, der über-
rascht festgestellt hat, dass man Fenster im sommer selbst öffnen kann und 
im Winter schließen – ganz ohne elektronische Haustechnik.
es zeigt sich, dass einzelanlagen für jedes Haus oder jede Wohnung viel zu 
ineffizient sind. Fernwärme, die von einer zentralen Anlage aus in die Gebäu-
de gespeist wird, gehört offensichtlich die zukunft, auch wenn diese art von 
Heizung durch unsere erfahrungen mit dem früheren ostblock sehr negativ 
belegt ist. nennen wir so eine struktur lieber nahwärme.
in Pappenheim gibt es schon eine große zentrale Heizanlage, die der Plas-
tik-omnium. Wenn in der nähe des Bahnhofs eine weitere Wärmefabrik ge-
baut würde, die mit Hackschnitzeln, mit erdwärme, mit solarenergie, Wasser-
stoff und sonstigen, eventuell in der zukunft noch zu entdeckenden techniken 
versehen wird, profitiert jeder Einwohner der Stadt, da kann dabei gleich auch 
noch mit strom gewonnen werden. zentral gewartet, zentral gesteuert, zent-
ral bewirtschaftet muss sich niemand mehr der Bewohnerschaft um lieferun-
gen, ausfälle, Wartungsarbeiten und dgl. mehr kümmern. solch eine anlage 
darf jedoch nicht an einen fremden investor gehen, sondern hier bieten sich 
bürgerschaftliche lösungen an mit genossenschaftlichen Beteiligungen aller 
Hauseigentümer an der energieproduktion, z. B. organisiert über die stadtwer-
ke. in einigen altstädten der Bundesrepublik funktioniert eine solche technik 
schon lange, da gibt es kein Problem mehr mit emissionen, mit hässlichen 
schornsteinen oder schwierigen anfahrten der lKW. Wenn diese „Wärmefa-
brik“ genossenschaftlich organisiert wird, also jeder grundstückseigentümer 
und sogar Bewohner wie Mieter auch teilhaber daran ist, kann auch dem 
argument entgegnet werden, dass jeder auf seinem Haus eine solaranlage 
installieren können muss, mit oder ohne denkmalschutz. so würde jeder am 
Stromgewinn aus der gemeinschaftlichen Anlage profitieren, ohne dass das 
historische Stadtbild durch Solarzellen entstellt werden muss – effizienter 
sind große solaranlagen allemal auf Flachdächern im gewerbegebiet oder 
im außenbereich. eingezwängte, unwirtschaftliche anlagen wegen falscher 
Himmelsrichtung oder dachneigung entfallen dann.
 
7) Verkehr
Pappenheim hat den großen Vorteil, einen direkten Bahnanschluss nach 
München, ingolstadt und nürnberg, mit umsteigen auch nach augsburg zu 
besitzen. der momentan stündlich angebotene zug wird wohl in zukunft zu 
einem Halbstundentakt ausgeweitet, so zumindest ist es im deutschland-
takt geplant. das Problem ist nur, dass der Bahnhof recht weit außerhalb 
der innenstadt liegt, für senioren oder gehbehinderte etwas zu weit ent-
fernt. Vom Marktplatz sind es 1,3 Kilometer, zu Fuß für viele zu weit. Hier 
müsste zu der jeweiligen zugabfahrt vom Marktplatz aus bis zum Bahn-
hof ein kleiner elektrobus rollen, der unterwegs mit einer zwischenstation 
in 3 Minuten beim Bahnhof ankommt. dieser service müsste im Fahrpreis 
der Bahn eingeschlossen sein und für Pappenheimer kostenlos sein. in na-
her zukunft kann so ein angebot fahrer- und führerlos erfolgen, es würden 
also auch keine Personalkosten anfallen. templin in Brandenburg macht 
es vor, dort beinhaltet die Kurkarte das kostenlose Fahren mit dem Bus. 
um einen der schönsten kleinen Marktplätze deutschlands wieder für Fuß-
gänger erlebbar zu machen, müsste er verkehrsfrei gestaltet werden. das 
würde auch bedeuten, dass die deisingerstraße verkehrsberuhigt wird und 
der durchgangsverkehr auf die Prinz-Carl-straße verlegt und die engstelle am 
gräflichen Bauhof mit einer Ampel geregelt wird wie es während der Bauzeit 
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des umbaues der deisingerstraße problemlos funkti-
oniert hat. die Klosterstraße ist heute schon „spiel-
straße“ und damit nicht mehr als durchfahrtsstraße 
gedacht. allerdings halten sich wohl die wenigsten 
FahrerInnen an die damit verbundene Auflage, Schritt-
geschwindigkeit einhalten zu müssen, wie Beobach-
tungen vor ort deutlich machen.
Mit der Führung des Verkehrs in beide richtungen 
über die graf-Carl-straße würde der nicht notwendi-
ge überörtliche durchgangsverkehr erschwert und der 
wird sich eine ausweichroute über die gut ausgebaute 
umgehungsstraße von Bieswang über das Wolfstal su-
chen. das solche eine Verkehrsberuhigung in altstäd-
ten möglich ist, macht uns italien seit Jahren vor: dort 
gibt es strenge einfahrbeschränkungen, sondergeneh-
migungen für anwohner und dgl. und das funktioniert 
selbst im für uns so chaotisch empfundenen italien. 
Über leere innenstädte beklagt man sich dort trotz 
dieser Behinderungen nicht – eher umgekehrt, jetzt 
kommt die stadtqualität erst wieder zur geltung, Plät-
ze können im sommer gastronomisch genutzt werden, 
das Leben kann dann im Freien stattfinden – ein enor-
mer attraktivitätsgewinn für einheimische und urlau-
ber. denn auch bei uns ändern sich die Vorstellungen 
– tempo 30 ist heute in den siedlungsgebieten weit-
gehend Konsens, auch auf Hauptverkehrsstraßen setzt 
sich diese geschwindigkeitsbeschränkung langsam 
durch, auch wenn die Vorschriften momentan eine sol-
che reduzierung noch nicht für Hauptverkehrsstraßen 
vorsehen. sinnvoll ist es unabhängig davon, in einer 
Kleinstadt wie Pappenheim trotzdem eine gebremste 
durchfahrt zu ermöglichen und den Verkehr nicht völ-
lig zum stillstand zu bringen, sondern die durchfahrt 
zu erschweren. großräumige umfahrungen des en-
gen altstadtbereichs sind für alle Fahrzeuge möglich 
und zumutbar, eine Verlangsamung ist daher vernünf-
tig. dabei muss selbst die deisingerstraße keine rei-
ne Fußgängerzone werden, sondern könnte dann wie 
heute schon die Klosterstraße als „spielstraße“ einge-
richtet werden, d. h. mit der gleichberechtigung von 
Fußgängern, radfahrern und autofahrern. Parken zum 
einkaufen ist dann zum teil erlaubt, die straße ist nicht 
gesperrt, eine ein- und durchfahrt ist für alle möglich.

8) Besuchs- und Wohnattraktivität steigern  
Pappenheim mit altstadt und Burg ist eines der touris-
tischen Highlights im altmühltal. ein rundgang durch 
die stadt dauert allerdings nur ein paar Minuten, ein 
längerer Aufenthalt findet bei Besuchern meist in der 
Burg statt. dort allerdings wiederum fehlt es an Be-
wirtungsmöglichkeiten. Halten sich die Besucher in der 
altstadt selber auf, gibt es dort zwar im sommer drei 
außenbewirtschaftungen, aber keine weiteren Besich-
tigungsmöglichkeiten – außer der stadtkirche. dabei 

Durchgangsverkehr erschweren 

 Deisingerstraße entschleunigen
 Räume zum Aufenthalt schaffen
 Kurzparker erlauben
 Fahrradverkehr in beide Richtungen

P

E
T

Anwohner
P

B
P

P

P

Pappenheim-Nord



55

besitzt die altstadt weitere kapitale denkmäler von 
überregionaler Bedeutung, so z. B. das neue schloss. 
der Bau ist ein unikat und ist mit dem international 
bekannten namen des Baumeisters Klenze verbunden, 
dem schöpfer der weltbekannten Walhalla und kö-
niglich-bayerischer Hofarchitekt. leider ist das neue 
schloss in Pappenheim nicht zugänglich, allerdings 
steht es offensichtlich weitgehend leer. eine behut-
same renovierung wäre wünschenswert, eine innen-
begehung mit Besichtigung des Festsaals im ersten 
obergeschoss mit seiner ausstattung wäre für jeden 
Besucher ein besonderes erlebnis. das schloss ist nun 
zweihundert Jahre alt geworden, es war 1822 baulich 
fertiggestellt. es gehört zu den frühesten Vertretern ei-
ner neuen klassizistischen epoche, die gerne als „rund-
bogenstil“ bezeichnet wird und erst in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts zur Blüte gelangt. die zweite große at-
traktion in der altstadt ist das augustinerkloster, aber 
ebenfalls wie das neue schloss nicht zugänglich oder nur zu ganz wenigen 
Veranstaltungen. als bisher wenig bekanntes Kleinod kann die katholische 
Kirche Maria Himmelfahrt gelten, die 1890 entstand und ihre originale innen-
ausstattung weitgehend beibehalten hat. ganz weit oben in der Bedeutung 
steht die galluskirche, von einigen als eine der ältesten erhaltenen Kirchen 
in ganz Bayern eingeschätzt. im Kern könnte sie auf die zeit Karl des großen 
zurückgehen. Leider ist sie nur für Kenner auffindbar und liegt versteckt neben 
der Hauptstraße. Kein schild weist auf dieses Kleinod hin.  

WAS MÜSSTE MAN TUN? 
BürgerInnen mitnehmen in die Zukunftsgestaltung
Sie begeistern für Mitmachaktionen zum Wohl ihres Ortes

Wir haben gehört von 
 Leerstandsmangement
 Nachhaltigen Konzepten beim Resourcenverbrauch
 Neuen Modellen von Arbeit und Wohnen
 Bedeutung der Erhaltung alter Ortskerne
 Kommunalen Denkmalkonzepten
Genossenschaftlichen Formen
 Bedeutung der Gemeinschaftsräume, auch im öffentlichen Raum
 Veränderungen im Freizeit und Kulturverhalten
Große Investitionen in ÖPNV Parkplätze für Anwohner und 
BesucherDas alles könnte zu einem neuen STADTLEITBILD führen als 

Grundlage zukünftiger Entscheidungen von Gemeinderat und 
Verwaltung PAPPENHEIM als Vorbildkommune für zukunftsfeste 

Kleinstädte im ländlichen Raum sehen

Aufenthaltsqualität steigern

mit touristischen Highlights
wie der

Galluskirche
Sie gilt als ältester Kirchenbau
Frankens

Die Abbildungen stammen aus der 
Präsentation von Albrecht Bedal.
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2024 Fortsetzung Veranstaltungsreihe 

Fragen nach der praktischen Umsetzung
 
die vom Kunst- und Kulturverein Pappenheim initiierte Veranstaltungsreihe 
„Vitalisierung der Provinz“ wurde im Jahr 2024 mit mehreren informationsan-
geboten auf vielfachen Wunsch hin weitergeführt. im Vor-Corona-Jahr 2019 
begonnen, musste der Verein die auf längere sicht angelegte reihe leider aus-
setzen und konnte sie erst 2023 weiterführen. dabei waren die Veranstalter 
erstaunt, auf welche resonanz das thema beim Publikum schon im ersten Jahr 
gestoßen ist. und auch 2023 hat uns der zuspruch positiv überrascht. 
offensichtlich ist das thema der „sterbenden Provinz“ von großer relevanz 
sowohl bei den Betroffenen in den kleineren gemeinden in unserer südmit-
telfränkischen Provinz als auch bei den politisch Verantwortlichen. daher 
will der Kunst- und Kulturverein Pappenheim weiter problembewusst mit 
den themen rund um unsere historischen zentren und ihrer altbausubstanz 
umgehen und anregungen und diskussionsbeiträge liefern, um ein gute zu-
kunft für die Bewohner in den dörfern und Kleinstädten weitab der Metro-
polen zu ermöglichen. 
nach den im letzten Jahr eher theoretischen Beiträgen zu dorfplanung, leer-
standmanagement, neuen energiesystemen, kommunalen denkmalkonzept, 
zukunftsvisionen und Planungsideen wollen wir in diesem Jahr uns mehr mit 
der praktischen seite beschäftigen. Wie geht das überhaupt – ein altes Haus 
erhalten unter den neuen Vorgaben der Klimawende? Wie kann man alte 
Bausubstanz aktivieren, sie modern beheizen und dennoch die Vorteile des 
individuellen Wohnens und lebens in den alten gemäuern nutzen? Wie funk-
tionieren neue Wohn- und arbeitsformen? Können uns genossenschaftliche 
Modelle auch in einer Kleinstadt weiterhelfen? Können wir damit leerstand 
vermeiden oder müssen wir uns einfach nur neuen entwicklungen anpassen 
und uns von den alten Vorstellungen der stadt als einkaufszone lösen? Wie 
kann der öffentliche nahverkehr in der Provinz funktionieren? Kann oder muss 
das soziale leben in zukunft anders organisiert werden als bisher?
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Wie sollen wir 
im Altbau heizen? 

Biogas, Fernwärme, Hack-
schnitzel, Wärmepumpe 

oder Pellets? Oder gibt es  
weitere Alternativen?

Karl-Heinz Geiß 
Landwirt und Energielieferant
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Der Bürgersaal befindet sich im 
Dachgeschoss des Hinterhauses 
an der Ecke Deisingerstraße 
− Stadtvogteigasse, gut zu 
erreichen mit Aufzug über die 
Passage an der Deisingerstraße. 

Karl-Heinz Geiß ist landwirt bei 
nördlingen und hat den Bauernhof 
von seinen eltern übernommen. er 
bewirtschaftet seinen Hof in reim-
lingen mit 900 ha Fläche. in Koope-
ration mit vier anderen landwirten 
betreibt er die Bioenergie reimlin-
gen gmbH & Co. Kg. 

diese art der zusammenarbeit ist 
für alle Beteiligten deutlich effizi-
enter, als wenn sie Konkurrenten 
wären. seine empfehlung lautet: 
auch bei der landbestellung auf 
mehr solidarität setzen.
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Zukunft der Wärmeversorgung in Stadt und Land − 
Praktisches Beispiel und Aussicht auf die Zukunft
Vortrag von Karl-Heinz Geiß am 8. März 2024 in Pappenheim

Karl-Heinz geiß hat das angekündigte thema etwas verändert und sieht sei-
nen Vortrag allgemein als Beitrag zum thema „energieerzeugung und -ver-
marktung“ − nicht nur die Wärme, sondern auch die stromerzeugung mit Bio-
gas, Wind oder solar ist sein anliegen. 
Wichtig war für ihn die erkenntnis, dass die sonnenenergie auf der erde un-
endlich verfügbar ist und dazu noch preiswert − „die sonne schickt uns keine 
rechnung“, wie schon Franz alt vor Jahrzehnten festgestellt hat. sowohl für 
die direkte erzeugung über Photovoltaik-anlagen als auch für die Biomasse 
über die Pflanzen- und Tierabfälle zur Gasherstellung ist die Sonne der ent-
scheidende Faktor.
regenerative energien aus „nachwachsenden“ rohstoffen bekommen schon 
mittelfristig eine enorme Bedeutung im energiemarkt. das liegt auch daran, 
dass sie mittlerweile schon deutlich günstiger in der erzeugung sind als noch 
vor einem oder zwei Jahrzehnten. Vor 20 Jahren kostete die erzeugung einer 
Kilowattstunde mit einer Photovoltaikanlage 4.000 €, heute liegt sie etwa 
bei 400 €. Wenn man dies weiter hochrechnet, werden sie in wenigen Jahren 
unter 200 € betragen. seine Firma, die Bioenergie reimlingen, kann heute 
den strom aus seiner Biogas-anlage mit Vollkosten für 4,7 Ct/KW erzeugen, 
bei Kernkraft rechnet man mit 12 Ct, also etwa das 2,5-fache, ohne dass die 
Brennstabendlagerung und die dafür eigentlich notwendigen riesigen Versi-
cherungsprämien eingerechnet sind. Fossile energieträger können da sowieso 
nicht mithalten, sie sind dazu sicherlich mit die großen Verursacher des Kli-
mawandels, den wir heute schon auch bei der landwirtschaft in reimlingen 
deutlich erleben: Bei ihm beginnt die ernte heute etwa 10 tage früher als 
vor 20 Jahren, als er mit dem ökologischen landbau begann. die Menschheit 
emittiert jährlich 500.000 mal mehr Co² als die erde aufnehmen kann, das 
soll zeigen, wie wichtig die reduzierung des Co²-ausstoßes ist.
deutschland hat einen hohen energie-import-Bedarf , etwa 75 Prozent unserer 
energieträger führen wir ein. rechnerisch können wir uns natürlich problem-
los mit sonnenenergie versorgen, sie steht überausreichend auch für deutlich 

Text nach Mitschrift
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Karl-Heinz Geiß mit Lorenz Baur, 
Projektleiter der Landwärme 
GmbH, auf dem Dach seiner Bio-
gas-Trockenfermenteranlage

Mit der Silozange wird das Futter 
in die Einbringtechnik für die 
Biogas-Trockenfermenteranlage 
gekippt.

Das Blockheizkraftwerk der Bio-
gasanlage produziert jährlich 2,5 
Mio. kWh Wärme für das Kran-
kenhaus Nördlingen und 4 Mio. 
kWh Strom, was dem Bedarf von 
1300 Vier-Personen-Haushalten 
entspricht.
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mehr Menschen, als heute auf der erde leben, zur Verfügung. Man rechnet 
damit, dass die sonne 15.000 erden wie unsere mit energie versorgen kann. 
Für die Versorgung mit regenerativen energie brauchen wir in zukunft vie-
le einrichtungen in deutschland, neben den Kleinbetreibern wie seine Bio-
gas-Firma können wir aber auf die großen Player am energiemarkt wie z. B. 
shell nicht verzichten, denn diese haben die Kapitalreserven, um die hohen 
investitionen zu tätigen, die noch notwendig sind. 
in reimlingen werden mit Biogas sowohl 2.100 KW elektrische leistung (etwa 
1.000 Haushalte) wie auch 2.300 KW thermische leistung jährlich erzeugt, 
das entspricht etwa der Menge von 6 Millionen litern Benzin. Vorteil des ga-
ses ist, es kann im netz für 4 Monate gespeichert werden, es benötigt keine 
teuren Batteriespeicher. Von Vorteil ist, wenn sich mehrere landwirte zu so 
einer Biogasherstellung im Vergärungsprozesss zusammenschließen wie sie  
es in reimlingen gemacht haben, denn das bedeutet nur eine, wenn auch 
etwas größere anlage, aber dafür eine größere Betreuungssicherheit, arbeits-
teilung und ein höherer Wirkungsgrad. sie betreiben mit ihrem Biogas zwei 
verschiedene technische anlagen: ein Blockheizkraftwerk (BHKW) und eine 
gasaufarbeitungsanlage. das BHKW erzeugt Wärme und strom und wird daher 
im sommer abgestellt, kann aber bei Bedarf wie in einem kühlen sommer je-
derzeit hochfahren. Über eine Wärmeleitung wird das Krankenhaus im nahen 
nördlingen von ihnen mit Wärme und strom versorgt. eine solche unterirdi-
sche leitung ist im freien land recht preiswert zu erstellen, teuer wird sie 
eher in dicht bebauten gebieten, weil sie mit anderen leitungssträngen in 
den straßen konkurriert. 
Für den Vergärungsprozess und den damit verbundenen Pflanzenanbau hat 
sich Kleegras als am geeignetsten herausgestellt. Kleegras ist für die Frucht-
folge notwendig als Basis für den getreideanbau. Mais sollte für das Vergären 
durch Kleegras ersetzt werden. Das in den Pflanzen gespeicherte CO² wird 
bei dem Vergärungsprozess herausgefiltert und kann in der Getränkeindustrie 
eingesetzt werden. Für den transport der Biomasse und der gülle, der heute 
mit dieselfahrzeugen erfolgt, wird mit einem Fremdenergieeinsatz von etwa 5 
Prozent gerechnet. die „entgaste“ Biomasse erhält der landwirt zurück, sie hat 
nichts von ihren nährstoffen verloren und dient als dünger für den erneuten 
Pflanzenanbau.
derzeit werden neue speichertechniken ausprobiert und werden auch dem-
nächst von ihnen eingesetzt: die sogenannte elektrolyse. aus dem Über-
schuss-strom in den sommer-Mittagsstunden wird gas erzeugt, das dann im 
öffentlichen gasnetz gespeichert wird. Wenn die stromerzeugung in der soge-
nannten dunkelperiode bei PV-anlagen oder bei Windstille in der nacht hoch-
gefahren werden muss, kann aus dem gas wieder strom gewonnen werden 
mit einem Wirkungsrad von 80 Prozent. dieser über elektrolyseure gewonne-
ne strom kostet derzeit etwa 20 Ct/KWh und ist damit nicht teurer als aus den 
großkraftwerken mit Kohle und gas, wird aber bei größerer Verbreitung der 
technik deutlich preiswerter werden und kann die aufwendigen, teuren und 
nicht allzu langlebigen Batteriespeicher in großer Zahl überflüssig machen.
in reimlingen soll zusätzlich zum Biogas-Betrieb eine große Photovoltaik-an-
lage in Bürgerbeteiligung entstehen, die mit etwa 50 MW leistung über einen 
Pufferspeicher (Power to heat) Wärme erzeugt. er sieht bei der strom- und 
Wärmeerzeugung über die Biogas-anlage und die PV-anlage auch große Vor-
teile für die heimische Wirtschaft und Bevölkerung: sichere arbeitsplätze in 
der region und weniger importbedarf teurer energie, damit auch Verhinde-
rung von Verteilungskriegen. und viele dieser dezentralen anlagen wie bei 
ihnen in reimlingen sind weniger anfällig als ein großkraftwerk von einem 
einzigen Betreiber, natürlich auch im Krisenfall. 
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 VITALISIERUNG

      DER PROVINZ

       2024

Wie bekommt man  
einen Altbau energetisch 

in den Griff ?
PODIUMSGESPRäch

mit
 Anna Bedal

Oskar Wolf 
Fachleute für Energieberatung

Energietechnik  
Solarberatung

Der Bürgersaal befindet sich 
im Dachgeschoss des Hauses 
Ecke Deisingerstraße  /
Stadtvogteigasse, gut zu  
erreichen mit Aufzug  
über die Passage  
Deisingerstraße. 

die beiden energiefachleute sind 
nicht nur inhaber ihres gemeinsa-
men solarbüros Fischbach (stadt-
teil von nürnberg), sondern auch 
ehepartner. 
Anna Bedal hat nach ihrer 
steinmetzlehre in regensburg 
architektur studiert und sich zur 
Fachberaterin für energetische 
gebäudeoptimierung - insbeson-
dere für denkmalgeschützte ge-
bäude - weitergebildet. Oskar Wolf 

hat als gelernter Werkzeugmacher 
und stahlformenbauer als Maschi-
nenbautechniker gearbeitet und 
zusätzlich den Fachwirt für dezent-
rale energietechnik abgeschlossen 
und ist seitdem ein gesuchter so-
larfachberater.
Beiden ist die Verwendung ökolo-
gischer Baustoffe und die nutzung 
nachwachsender rohstoffe für 
die gebäudeenergie ein zentrales 
anliegen. 
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Welche Wärmedämmung und Heizung ist beim Altbau nötig 
und sinnvoll?
Vortrag und Podiumsgespräch von und mit Anna Bedal und Oskar Wolf am 
22. März 2024 in Pappenheim

Clemens Frosch führt in den abend ein und merkt an, dass wir im rahmen 
der aktuellen Vorschriften wie dem neuen gebäudeenergiegesetz (geg) viele 
Fragen haben, denn es besteht die Befürchtung, dass den architekten kaum 
gestaltungsmöglichkeiten mehr bleiben. Wir müssen uns zu diesem thema 
aufklären lassen, um eine vernünftige Planung gerade bei denkmälern zu er-
möglichen. Wozu brauchen wir denn überhaupt energieberater, ist die Frage, 
die sich viele stellen, wenn doch sowieso alles vorgeschrieben sei.

Wichtig: Gesamtbetrachtung
als Fachleute sprechen heute anna Bedal, architektin und oskar Wolf, Ma-
schinenbautechniker, weiter ausgebildet als Fachberater für dezentrale ener-
gietechnik, die das solarbüro in nürnberg-Fischbach führen und sich mit der 
Ertüchtigung alter Bausubstanz beschäftigen, beide sind zu Energieeffizien-
zexperten geworden. sie beschäftigen sich mit allen möglichen gebäuden, 
so wie sie heute in deutschland überall stehen, nicht nur denkmalgeschützte 
Bauten. auch viele neue gebäude müssen ertüchtigt werden, damit sie bei 
steigenden Kosten im Betrieb effizienter werden. Sie beraten bei Wärme und 
stromverbrauch, dabei gibt es eine Vielzahl von „hybriden“ lösungsmöglich-
keiten mit der nutzung regenerativer energien, auch um die gebäude wei-
terhin sinnvoll nutzen zu können. nicht nur die kostspielige dämmung ist 
dabei entscheidend, sondern die kluge gesamtbetrachtung mit dem Blick von 
außen auf das zu begutachtende objekt. Wichtig ist, unvoreingenommen an 
die aufgabe heranzugehen und das gesamte umfeld zu betrachten. es gibt 
daher nicht nur den einen Weg, sondern mit sicherheit immer mehrere lö-
sungsansätze, wie eine sanierung wirtschaftlich tragfähig für die nächsten 30 
Jahre ausschauen könnte.

Beispiel: Fachwerkscheune
sie veranschaulichen an einem konkreten objekt ihre Vorgehensweise, der 
sanierung und dem umbau einer denkmalgeschützten Fachwerkscheune zum 
Wohnhaus in Wendelstein. dabei stellte sich Frage nach einer sinnvollen Hei-
zung des bisher ungeheizten gebäudes. der Besitzer war der Meinung, dass 
eine Wärmepumpe der beste Vorschlag sei. eine Wärmepumpe an diesem 
standort ist jedoch schon allein ästhetisch ein Problem, dazu müsste es hoch 
wärmedämmend ausgestattet werden mit viel Kunststoffverkleidung. es soll-
te jedoch auch bei den neuen Überlegungen die Bauweise aus Holz, natur-
stein und lehm berücksichtigt werden, die einen anderen ansatz begründen. 

Natürliche Baustoffe bei Dämmung bevorzugen
lehmboden, lehmwände, strohlehm und lehmziegel sollten daher zum ein-
satz kommen. die dämmtechnik wurde auf der innenseite der historischen 
Fachwerkwand aufgebracht. lehm als Material kann eben noch mehr als 
dämmen, er nimmt Wasserdampf auf, speichert ihn und gibt ihn wieder ab. 
im dach wurde Holzwolle verwendet um bei einem natürlich funktionieren-

Text nach Mitschrift und Präsentation
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den Baustoff zu bleibe. auf der dachinnenseite 
wurde die Fläche mit lehm verputzt. da braucht 
man keine zwangslüftung. damit erhält man ei-
nem sehr geringen Wärmedurchgangswert, jedoch 
kein Passivhaus – das war hier auch nicht das ziel. 
auch mit den neuen, dichten Fenstern gibt es kein 
Feuchtigkeitsproblem, das Haus wird schon seit 
2 Jahren aktiv bewohnt. der lehm „managt“ das 
Feuchteverhalten von sich aus, er nimmt Wasser 
auf und lässt es auch wieder los, besser noch als 
Holz. auf dem lehmputz ist eine Wandheizung ver-
legt. auf den sparren liegen 6 cm Pavatex, dann 
Holzfaserplatte, dann 24 cm zellulose, 3 cm schilf-
rohr und dann der lehmputz, anschließend mit 
einer offenporigen Farbe (Kalk) gestrichen. das er-
gibt einen u-Wert von 0,20. die Kosten dafür sind 
nicht höher als bei den Kunststoffdämmungen, sie 
sind gleich. Bei diesem aufbau braucht man keine 
Feuchtigkeitssperre, keine Kunststofffolie, um eine 
durchfeuchtung des Bauteils zu verhindern, das 
wäre hier sogar kontraproduktiv. der üblicherweise 
verwendete gipskarton kann nämlich keine Feuch-
tigkeit aufnehmen, so entsteht dann das gesund-
heitsschädliche „Barackenklima“, dass ohne Puffer 
auskommen muss.

Unterschiede in der Behandlung von denkmalge-
schützten und nicht geschützten Gebäuden
das entspricht den aktuellen Vorgaben für denk-
malgeschützte gebäude. Bei einem nichtdenkmal 
muss noch mehr getan werden, um diese Vorgaben 
zu erfüllen. Beim denkmalgeschützten gebäude 
hat man mehr spielraum. und man kann mit der 
technischen gebäudeausrüstung darauf reagieren. 
Wenn man höheren regenerativen anteil bei der 
Heizung einsetzt, kann man wegen diverser ande-
rer anforderungen auf einen geringeren Wärme-
dämmwert gehen. 

Graue Energie berücksichtigen
die Fachwerkwände wurden mit lehmbausteinen 
ausgemauert, nicht mit ziegeln, die einen deutlich 
höheren energieeintrag bei der Herstellung besit-
zen und der dämmwert und die Feuchtigkeitsregu-
lierung sind ebenfalls besser. leider spielt dieser 
vorher eingesetzte energieaufwand bei der Berech-
nung keine rolle, die nachhaltigkeit von Baustoffen 
wird bei der Förderung nicht berücksichtigt, auch 

Beispielhaftes Projekt: 
Fachwerkscheune, vorher und 
nachher mit ausgetüftelter Wärme-
dämmung und Energiegewinnung.
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wenn sie in der gesamtenergiebilanz auftaucht. in 
altbauten steckt z. B. viel sogenannte „graue ener-
gie“ drin, die schon mal aufgewendet wurde, um ein 
Haus zu erstellen. Bei einem schnellen abriss wird 
diese energie vernichtet und das ist kontrapro-
duktiv zum heutigen nachhaltigen ansatz. Bei den 
gesetzlichen anforderungen, auf denen auch der 
energieausweis ausgestellt wird, wird nicht einkal-
kuliert, ob mit styropor oder mit lehm gedämmt 
wird. Ökologische dämmstoffe benötigen deutlich 
weniger graue energie beim erzeugen im gegen-
satz zu Kunststoffen, besitzen aber auch weniger 
gute Werte. es gibt erstmals nun immerhin einen 
nachhaltigkeitssiegel Qng bei neubauten mit der 
„lebensbilanzanalyse“.

Stroh, Holzwolle und Lehm statt Kunststoff
Probleme bereiten die modernen dämmtechniken 
auch dadurch, dass sie in verschiedenen schichten 
aufgebracht werden und nie ganz sauber anschlie-
ßen, da funktioniert oftmals ein einziger Baustoff, 
zwar mit schlechteren Werten, bauphysikalisch 
und in der Praxis besser. dazu kommt als positi-
ver effekt, dass ökologische Baustoffe auch besser 
Wärme speichern können. auch über senkrechte 
Fenster auf der südseite kann gerade im Winter 
über die sonne zusätzlich passive Wärme gewon-
nen werden. der neubauteil in diesem Beispiel 
darunter besteht aus Beton (Wunsch der Bauherrn, 
ihn innen sichtbar zu zeigen), darauf 24 cm styro-
durdämmung. die alternative, geschäumtes glas 
zu einzusetzen, war unverhältnismäßig teuer. die 
Fußbodenheizung sorgt für ein hervorragendes 
Klimamanagement im neubauteil. der aufbau hier 
erfolgte konventionell über einen Putz, über die 
Bodenfläche wird die Feuchtigkeit gesteuert.

Solarthermie für die Heizung
die Heizung des Hauses besteht aus einer Pellets- 
heizung in Kombination mit einer solar-thermie. 
Mit 54 Quadratmeter solar-Paneel-Fläche bei ei-
ner Wohnfläche von 170 Quadratmetern werden 
mehr als 50 Prozent der gebäudeenergie erzeugt. 
das Haus hält damit sommers wie winters eine 
grundtemperatur von 20 bis 21 grad bei Vor-
lauftemperaturen von max. 30 grad und Flächen-
heizungen. das funktioniert nur im zusammenspiel 
mit einem großen Pufferspeicher (Wärmeweiche), 

Über dem Betonunterboden wurde 
zuerst eine Glasschaumdämmung 
eingebracht, dann darauf 10 Zenti-
meter Stampflehm.
Solarpaneele auf dem gedämmten 
Dach.
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hier mit 6600 litern. die solaranlage hält die grundtemperatur von 20 bis 21 
grad, nur bei kalten tagen wird die Pelletsheizung als spitzenlast angeworfen. 
Mit stromerzeugung über Photovoltaik und dem einbringen der Wärme über 
einen Heizstab würde das nicht gelingen, der Effizienzfaktor beträgt nämlich 
1:40. Mit einer Photovoltaik-anlage braucht man dann etwa das 10 bis 12-fa-
che an Fläche wie mit solar-thermie, für die man dann nur eine Pumpe für den 
Kreislauf braucht, sonst ist die energiegewinnung kostenfrei. solche Flachkol-
lektoren haben eine lebensdauer von gut 50 Jahren. eine Überhitzung des 
speichers im sommer ist ausgeschlossen bei dieser größe, dazu wird ständig 
Wärme auch im sommer abgezapft. da gehört auch dazu, dass die Kollektoren 
auf die beste Wirkung im Winter ausgelegt werden, also möglichst steil nach 
süden. in dem Fall der umgebauten scheune beträgt die neigung 56 grad – 
ideal für den Winterbetrieb. Wegen der steilheit und der orientierung nach 
süden wird im sommer nicht extrem viel energie gewonnen – anders als bei 
Photovoltaik, aber man braucht sie hier auch nicht.
das system läuft auch mit herkömmlichen Heizkörpern, denn man kann die 
Wärme ständig durchlaufen lassen, die solarenergie kostet nichts. damit 
bleibt die gebäudehülle wärmer, kühlt nicht so aus und benötigt in der lang-
zeitwirkung weniger energie. Mit Flachkollektoren ist es heute möglich, auch 
mit deutlich größeren Vorlauftemperaturen (bis zu 80 grad) die Heizung zu 
betreiben, damit also auch herkömmliche kleine Heizkörper zu verwenden. 

Speichermasse berücksichtigen
das bedeutet, dass man in diesem Fall keine absenkungen einstellt, sondern 
grundsätzlich die Heizung immer auf einem niveau durchlaufen lässt. Wenn 
die außenwände die Kälte nicht mehr so stark nach innen abstrahlen, ist auch 
eine geringere lufttemperatur im raum möglich. das gebäude selber ist ein 
großer Wärmespeicher, das sollten wir nutzen. schwere Baustoffe wie ziegel, 
naturstein oder Beton sind hervorragende speicher für Wärme. auch bei älte-
ren Bauten mit schlechten dämmwerten kann es durchaus sinn machen, mit 
solarthermie zu heizen, natürlich nicht ausschließlich.

Pellets sind nachwachsender Rohstoff
die Frage, ob grundsätzlich eine Pelletsheizung empfohlen wird, kann nur 
dahingehend beantwortet werden, dass natürlich alle Heizarten wie Wärme-
pumpe, Fernwärme, Biogas etc. in Frage kommen. die Pelletsheizung hat den 
Vorteil, dass sie nur nachwachsende Hölzer verbraucht. so wächst in deutsch-
land jedes Jahr mehr Holz nach, als verbraucht wird (etwa 3 bis 4 Prozent) und 
das jährlich neu befallene Käferholz muss aus den Wäldern entfernt werden, 
von daher ist eine Pelletsheizung eine vernünftige lösung. die Pellets, die 
in deutschland als norm angeboten werden, sind abfälle aus der Holzverar-
beitung. Pellets werden nah verarbeitet und in einem umkreis von etwa 50 
Kilometern ausgeliefert – also auch recht nachhaltig. der Feinstaubausstoß 
der Pelletsheizungen, die heute mit Filtern ausgestattet werden, liegt auch 
nach dem neuen Bundesimmissionsschutzgesetz weit unter den zulässigen 
grenzwerten – um Faktor 12. der meiste Feinstaub kommt in die umwelt 
durch den abrieb, die Verbrennungsmotoren und die schlecht eingestellten 
Öl- und gasheizungen. 
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Unabhängige Beratung auf den Einzelfall abgestimmt
Beide beraten unabhängig und wollen in jedem Einzelfall herausfinden, wie 
kann vernünftig die Heizung weiter betrieben werden und welche neuerun-
gen sind nötig. sie berücksichtigen die graue energie und man muss nicht 
alles neu einrichten, da in den meisten Fällen schon etwas da ist, was man 
nach den neuen Vorstellungen auch nutzen kann. 

Planungen und Beratungen im städtebaulichen Zusammenhang
am Beispiel einer über hundert Jahre alten siedlung in röthenbach an der 
Pegnitz zeigen sie auf, dass diese untersuchungen gerade in größeren zusam-
menhängen von Bedeutung sind - denkmalpflegerische Ansätze und Wärme-
dämmung in einem kommunalen denkmalkonzept zusammenbringen ist eine 
aufgabe für die zukunft. in röthenbach begann die Firma Conradty 1892 mit 
dem Bau von Werkswohnungen. Bis zu Beginn des ersten Weltkriegs entstan-
den 180 Häuser mit über 700 Wohneinheiten für die arbeiter in der nähe 
der Fabrikgebäude. nach dem abschluss der sanierung der Conradty sied-
lung wurde das gebiet 2010 nach einer Vorbereitenden untersuchung um 
den Bereich der rückersdorfer straße ausgeweitet. im Jahr 2012 wurde von 
verschiedenen Fachbüros gemeinsam mit der Bevölkerung und Vertretern der 
stadt ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept erarbeitet.

Eindrücke aus der Siedlung:
Zustand um 1980, Sanierungsbe-
ginn, saniertes Objekt 2004.

Die Abbildungen stammen aus der 
Präsentation von Bedal-Wolf.
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Wie kann man 
alte Häuser retten?
 Karl-Heinz Enderle 

Altstadtfreunde  
Nürnberg

Der Bürgersaal befindet 
sich im Dachgeschoss 
des Eckhauses Deisinger-
straße - Stadtvogteigasse, 
gut zu erreichen mit 
Aufzug über die Passage  
Deisingerstraße. 

der Verein altstadtfreunde nürn-
berg steht seit Jahrzehnten für eine 
überaus erfolgreiche Bürgeriniti-
ative, die sich vorbildlich um das 
stadtbild und wertvolle historische 
gebäude in nürnberg kümmert. 
Karl-Heinz Enderle ist ihr langjäh-
riger Vorsitzender und begeisterter 
Mentor alter Fachwerkarchitektur. 
Karl-Heinz enderle, geboren in arz-
berg, gilt inzwischen als „ur-nürn-
berger“, er lebt dort seit seiner Ju-
gendzeit. seit 2010 führt er nun 

den Verein altstadtfreunde. als 
gymnasiallehrer hat er sich schon 
immer für die reste alter Bausub-
stanz in der großflächig kriegs-
zerstörten nürnberger altstadt 
interessiert. Für ihn gehört es als 
Pädagoge dazu, an die Öffentlich-
keit zu gehen, aktiv und real etwas 
zu bewegen und Zweifler zu über-
zeugen. seit seinem ruhestand vor 
acht Jahren ist seine Vorstandsar-
beit zu seinem Hauptberuf gewor-
den.
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Wie kann man alte Häuser retten?
Vortrag von Karl-Heinz Enderle am 13. April 2024 in Pappenheim

die altstadtfreunde feierten letztes Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum, obwohl der 
Verein eigentlich viel älter ist. denn es gibt zwei gründungsdaten: 1950 war 
die erste gründung, damals bei der streitfrage um den neubau des Kaufhofes 
an der Königstraße. Heute steht der Bau unter denkmalschutz und ist ab-
bruchgefährdet. 

Sprachrohr für den Wert des Alten in einer total zerstörten Stadt
Man wollte damals keinen Fremdkörper neben der lorenzkirche dulden. die-
ses anliegen konnte nicht durchgesetzt werden, der Verein war dann relativ 
schwach und ist als Honoratiorenverein vor sich „hingedümpelt“. erich Mulzer 
hat diesen Verein dann 1973 erneuert, er ist an die Öffentlichkeit gegangen, 
hat artikel geschrieben und auf drohende Verluste hingewiesen. er hat die 
„altstadtspaziergänge“ einmal im Monat eingeführt. diese aktivitäten ha-
ben die leute angezogen. Mulzer hat bewusst gemacht, dass zwar das alte 
nürnberg zu 90 Prozent im Krieg untergegangen ist, aber immer noch etli-
che gebäude stehen geblieben sind. Von den ehemals über 3000 meist mit-
telalterlichen Bürgerhäusern haben gerade mal 300 überlebt. in den Jahren 
des Wiederaufbaus bis Mitte der 1970er Jahre wurden davon immer noch 80 
abgerissen. die 60er-Jahre waren die zeit der abbruchbegeisterung. alt ist 
schlecht, modern ist gut war das Credo. durch diese 
neuen aktivitäten stieg die Mitgliederzahl schnell auf 
über 2000. das war zwar ein starker Verein, aber er hat-
te keine eigenen Veranstaltungsräume, kein Museum, 
keinen Identifikations- und Treffpunkt. 

Initialzündung Unschlittplatz 
das Jahr 1976 war ein wichtiger Meilenstein bei der 
Vereinsentwicklung. die stadt wollte im rahmen der 
Verkehrsverbesserung drei den Krieg überdauerte, in-
zwischen heruntergekommene mittelalterliche Häuser 
am unschlittplatz abreißen. das denkmalamt hatte die 
gebäude aufgegeben ebenso wie die regierung von 
Mittelfranken. Eine Abbruchfirma war schon beauf-
tragt. dann sind aktivisten über die rückseite nachts 
eingestiegen und haben mit großen transparenten zur 
rettung der Häuser aufgerufen. das hat die Meinung 
im stadtrat gekippt. die altstadtfreunde konnten die 
drei Häuser erwerben, waren aber nicht in der lage, sie 
selbst zu sanieren. es wurden daher sanierungswillige 
eigentümer gesucht und auch schnell gefunden. der 
Verein hat diese dann  bei den umbauarbeiten beraten. 
damals hat man allerdings darauf Wert gelegt, die Häu-
ser wieder in ihrem älteren Habitus, fast ursprungszu-
stand zurückzuversetzen, das würde heute nicht mehr 
geschehen. Mit dem freigelegten Fachwerk wollte 
man das alter der Häuser demonstrieren und atmo-

Text nach Mitschrift und Präsentation

Die Häuser am Unschlittplatz −
vorher und nachher.
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sphäre schaffen. damit ist seit 1981 wieder ein stück 
alt-nürnberg erstanden und die altstadtfreunde haben 
eine Hausmadonna mit dazu gegeben. aus diesen er-
fahrungen heraus bemühte sich seitdem der Verein um 
Fachwerkfreilegungen von verputzten Fassaden, die er 
auch an etwa 40 Gebäuden in der Altstadt mitfinanziert 
hat. diese farbigen tupfer in der weitgehend zerstörten 
altstadt waren eminent wichtig, um  bei der Bevölke-
rung für die Häusererhaltung zuspruch zu bekommen. 
das war einer der gründe für den erfolg des Vereins 
altstadtfreunde und hat den Verein in die lage versetzt, 
danach auch eigene Häuser zu retten. auch wenn sich 
damals schon abgezeichnet hat, dass sichtbares Fach-
werk nicht allein seligmachend ist, hat sich der Verein 
mit seinen Freilegungen zum Wohle der akzeptanz ge-
gen das Landesamt für Denkmalpflege durchgesetzt. 

das amt spricht sich eher für die erhaltung aller historischen, auch jüngeren 
zustände aus, unabhängig, ob das dem Publikum gefällt oder nicht. 

Ein Verein, getragen nur von Spenden und Ehrenamt
andere ähnlich konstruierte Vereine wie die altstadtfreunde in regensburg 
haben kaum eigene Mittel im gegensatz zu den nürnbergern, die viele Mil-
lionen in den letzten Jahrzehnten investiert haben. Warum ist das in nürn-
berg gelungen? eine entscheidende antwort ist, dass die Mitglieder und die 
am stadtbild interessierten den erfolg sehen wollen, dass etwas passiert und 
nicht nur geredet wird, dann kamen spenden. so ein Verein kann allerdings 
bei einem Projekt vorher nie wissen, ob alles gelingt, aber er muss ins risiko 
gehen, sonst können auch kaum geldmittel eingeworben werden. es gibt viele 
leute, die für diese gute sache spendabel sind, die ohne nachkommen etwas 
zu vererben haben. die altstadtfreunde haben eine liste von Menschen ohne 
erben, die schon dem Verein zugesagt haben, dass er nach ihrem tod Mittel für 
sanierungen oder ihre Häuser selbst erhalten wird. diese leute haben großes 
Vertrauen in die Aktivitäten des Vereins. Sie finden es positiv, wenn damit 
ein stück von ihnen in der altstadt erhalten bleibt. auf dieser Basis gibt es 
ähnliche Vereinigungen wie die in gräfenberg, die in dem kleinen ort sehr 
rührig sind und auch viele arbeiten selbst übernehmen, im gegensatz zu den 
nürnbergern, die alle arbeiten „teuer“ an Firmen vergeben müssen.
die Häuser in nürnberg können nicht ehrenamtlich saniert werden, sondern 
der Verein beauftragt professionelle Handwerker damit. eine arbeitsgruppe 
beim Verein räumt immerhin die Häuser und macht zumindest viele abbruch-

arbeiten, das sind etwa 20 Personen, alle anderen 
arbeiten werden vergeben. insgesamt sind etwa 200 
Mitglieder ehrenamtlich aktiv. auch für die ehrenamtli-
chen ist es wichtig, dass im Verein aktivitäten gesche-
hen, dass etwas passiert. dazu gehört eben auch eine 
intensive Betreuung. so eine persönliche Beziehung 
kann z. B. der Verein Kulturerbe Bayern kaum bieten 
und wenn, dann dauert das lang. enderle betont mehr-
mals, dass vor allem auch Mut dazu gehört, dass die 
Vorstände wirklich Vorhaben konkret anpacken wollen 
und dass über Projekte gesprochen und die Öffentlich-
keit informiert wird. der elektronische newsletter hat 
zurzeit über 3000 abonnenten.

Am Unschlittplatz hängt noch ein 
Transparent − Öffentlichkeitsarbeit.

Auswahl der vom Verein gestifte-
ten Figuren als Hausschmuck.

Eine erhaltene Bohlenstube im 
Haus Albrecht-Dürer-Straße 30.
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Reale Aktionen machen die Altstadtfreunde bekannt und beliebt
an der ecke untere und obere Krämergasse begann das erste eigene Pro-
jekt, anfangs sollte nur das Fachwerk am eckhaus freigelegt werden. damit 
entstand ein positiver „Hingucker“. das daneben stehende schmale Haus war 
dann das erste Haus, das die altstadtfreunde in eigenregie saniert haben. es 
war 1977 fertig. danach kaum auch das eckhaus selber dazu. das setzen von 
akzenten wie dem einbau von aufzugs- oder schmuckerkern hat sich nicht 
nur auf die Fassaden beschränkt, sondern auch im innern wird Wert darauf 
gelegt, die atmosphäre zu erhalten oder wieder herzustellen. daher hat der 
Verein auch dazu beigetragen, dass wieder etliche „Chörlein“ an den Haus-
fassaden entstehen konnten – manchmal waren diese meist jüngeren, aber 
so wichtigen altstadt-accessoires im Kriegsschutt entdeckt und eingelagert 
worden. die altstadtfreunde bringen sie so ins altstadtbild zurück. auch bei 
den Heiligenfiguren oder Madonnen agiert der Verein ähnlich, der damit die 
nüchterne nachkriegsstadt aufbessert, hier allerdings im regelfall mit Kopien. 
durch diese vielen positiv aufgenommenen aktionen sind die altstadtfreunde 
in nürnberg bekannt geworden, bei altstadtspaziergängen kamen zur Blüte-
zeit an Samstagen 3 bis 4000 Gäste. Er empfiehlt auch in Pappenheim, einen 
solchen gezielten rundgang unter einem thema anzubieten und in einem 
Haus, das gefährdet ist, enden zu lassen. auch heute noch kommen im Mini-
mum um die 500 leute zu diesen kostenlosen angeboten in nürnberg. Kin-
derführungen, Fahrradführungen, Führungen für gehörlose, Führungen für 
nichtdeutschsprachige wie den deutschrussen oder ukrainern mit dolmet-
scher, denn viele haben Migrationshintergrund, haben sie in ihrem angebot. 
ziel ist, auch diese zugezogenen zu gewinnen, viele davon sind sogar inzwi-
schen Mitglied. als neuere entwicklung ist festzustellen, dass auch erstmals 
eine ganze Menge an türkischen namen bei den Mitgliedern auftaucht. 

Häuserretten aus Leidenschaft
er zeigt ein weiteres Beispiel für die sanierung: obere Krämergasse 16, das in 
einem unglaublich schlechten zustand war. das Haus wurde in den achtziger 
Jahren saniert und nahm von 1989 bis 2009 das Büro der altstadtfreunde 
auf. dabei sind die innenhofgalerien wieder entstanden, die typisch für das 
alte nürnberg waren. schwierig war es, in nürnberg geeignete zimmerleute 
zu finden, sie kamen dann häufig aus der Altmühlgegend. Ein weiteres ge-
lungenes Beispiel sind die zwei Häuser gegenüber vom albrecht-dürer-Haus, 
albrecht-dürer-straße 30/32. Hier gelang es erstmals, die Förderung einer 
großen Firma einzuwerben, sonst waren es immer eher kleine Mittelständler, 
die sich engagierten. Hier förderte Karl diehl anlässlich seines 90. geburtsta-
ges. die Firma diehl hat die sanierung übernommen mit damals etwa 2 Mil-
lionen Mark. auch im innern wurde hier sorgfältig res-
tauriert, obwohl sich die altstadtfreunde in erster linie 
als Stadtbildpfleger verstehen. In diesem schmalen 
Haus ist nur der laden im eg und darüber eine Woh-
nung vermietet, mehr geht hier wegen der enge nicht. 
insgesamt besitzen die altstadtfreunde 60 Wohnun-
gen. der Verein darf keinen gewinn machen, deswegen 
wird wieder weiter investiert und die immobilien sind 
spenden. auch das nachbarhaus wurde inzwischen von 
den altstadtfreunden übernommen. es wird nach dem 
Pilatushaus das nächste Projekt sein. 
das Haus Weißgerbergasse 10 von 1390 ist heute das 
Büro der altstadtfreunde mit Bibliothek und Bespre-
chungszimmer, Hausverwaltung und Museumsverwal-

Haus am Beginn der Oberen Krä-
mergasse − vorher und nachher. 

Die beliebten Stadtführungen in 
den 1980er Jahren.
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tung. es sollte ursprünglich abgebrochen werden. die Weißgerbergasse ist 
der am besten erhalten straßenzug, dort hat lange ein notbau gestört. nach 
2000 hat das Haus irrergasse 1 wieder seinen giebel und sein dach nach 
den alten Fotos bekommen. es war eines der 14 nürnberger Badehäuser. 
in der westlichen lorenzerstadt am Plärrer hat sich auch noch einige sub-
stanz erhalten wie die gaststätte zum goldenen Kleeblatt, eine historische 
Bratwurstküche (Pfeifergasse 6, 7, 8, 9, 10) mit einem stadel daneben, für 
nürnberg eher ungewöhnlich. ihn hat am schluss ein Kohlenhändler genutzt. 
diese scheune in der zirkelschmiedgasse wurde von den altstadtfreunden in 
den 1990er Jahren saniert und als Kulturscheune hergerichtet und ist heute 
ein zentraler raum in der altstadt für Kunstausstellungen, Konzerte, Veran-
staltungen, Vermietungen etc. gerade moderne Kunst verträgt sich mit altem 
gemäuer ganz hervorragend. dem Haus gegenüber hat sich dann später der 
Verein auch erbarmt und hier dafür erstmals zuschüsse aus der städtebauför-
derung bekommen. 
Hinter der lorenzkirche verrottete ein kleines ensemble in der Kühnertsgas-
se, das Dach fiel schon ein. Hier sollte in Hotel errichtet werden, das jedoch 
nicht genehmigt wurde. die erben haben diese Häuser dann für 1 euro an 
den Verein abgegeben. die gruppe beinhaltet heute das kleine Museum des 
Vereins. innen waren die Häuser sehr ausgeräubert und kaputt, da war nichts 
mehr vom alten Handwerk erkennbar. Mit Hilfe des Fränkischen Freilandmu-
seums Bad Windsheim wurde hier eine originale schmiede eingebaut. so ein 
Museum ist dennoch kein Besuchermagnet, hier belaufen sich bei etwa 5000 
Besuchern pro Jahr die Kosten für den Verein mindestens auf ca. 50000 euro. 
das kann sich der große Verein leisten, um damit in der Öffentlichkeit präsent 
zu sein. auch hier wird kein eintritt verlangt, sondern ein spende. 
ein Haus beim Plärrer dürfte heute wohl nach den Prinzipien der denkmal-
pflege nicht mehr so saniert werden – dennoch ist es gelungen. Das Haus 
Hintere ledergasse 43 beim Weißen turm hatte 2002 einen großen Wasser-
schaden erlitten, darauf hin wurde das Haus geräumt wegen Baufälligkeit. die 
stadt hat dann die abbruchgenehmigung erteilt, das denkmalamt hat dage-
gen protestiert, weil  es ein wichtiges zeugnis als gerberhaus darstellt. dann 
wurde der Verein genötigt, das heruntergekommene Haus eines jüdischen 
Geflügelzüchters und -händlers zu übernehmen. 2018 begannen dann die Ar-
beiten und 2021 wurde das Haus fertig mit einer gewerbeeinheit (laden) im 

Obere Krämergasse 16.

Weißgerbergasse 10.

Museum in der Kühnertsgasse.

Kulturscheune und Bratwurstküche.
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erdgeschoss und sieben Wohnungen im obergeschoss. dabei sollten die für 
ein gerberhaus notwendigen galerien wieder hervorgeholt werden, was das 
denkmalamt abgelehnt hatte und daher auch seine zuschüsse zurückgezogen 
hat. das hat natürlich bei den Mitgliedern zu unmut geführt. 

Pellerhaus und Pilatushaus sorgen für Furore
ein zentrales Vorhaben nach der Jahrtausendwende war die Wiederherstel-
lung des Pellerhofes am egidienplatz. die neue Fassade zum Platz hin aus der 
Wiederaufbauzeit (1957) ist schon wieder denkmalgeschützt, daher kommt 
eine Wiederherstellung der bedeutenden renaissancefassade nicht in Be-
tracht. die altstadtfreunde haben aber die rekonstruktion des prächtigsten 
nürnberger innenhofs übernommen – ohne städtische und sonstige zuschüs-
se, allein mit spendengeldern. 
der neue leuchtturm der altstadtfreunde wird das Pilatushaus unterhalb der 
Burg am tiergärtnertorplatz. Vor 10 Jahren wurde es im städtischen eigen-
tum als einsturzgefährdet erklärt, die stadt war nicht willens, das Haus zu 
sanieren, sie sah nicht ihre aufgabe darin, Wohnungen einzurichten. dieses 
tolle Projekt an einem attraktiven Platz bringt dem Verein neue Mitglieder 
und renommee. im innern ist das Haus weitgehend ausgehöhlt, mit stützen 
gesichert. ehrenamtliche des Vereins arbeiten hier am Wochenende. Hier fühlt 
man sich ins alte nürnberg zurückversetzt. es wird mit gesamtkosten von 5 
Millionen euro gerechnet, trotzdem macht sich der Verein keine sorgen um 
die Finanzierung. 

Karl-Heinz enderle sieht weitere sanierungsaufgaben für den Verein, sie könn-
ten problemlos weitere Gebäude finanzieren. Das müsste auch im kleineren 
Maßstab wie hier in Pappenheim funktionieren. ihr Verein hat über 5000 Mit-
glieder, betreut etwa 200 objekte, hat davon 20 altstadthäuser in eigenregie 
saniert und 9 Häuser durch zwischenkauf gerettet. der Mitgliedsbeitrag ist 
eine spende – sie erwarten jährlich mindestens 30 euro. die stadt nürnberg 
weiß, was sie an den altstadtfreunden hat und wird wohl weitere aufgaben 
übertragen. Vereine springen heute wie bei der tafel ein und schließen eine 
„Versorgungslücke“ bei der sozialen Betreuung oder wie hier bei der denkmal-
pflege. Privatinitiativen sind daher von großer Bedeutung für das soziale und 
kulturelle Miteinander.  

Pellerhof mit dem rekonstruierten 
Rückgiebel. Pilatushaus.

Hintere Ledergasse 43 − vorher 
und nachher mit den Galerien.

Die Abbildungen stammen aus der 
Präsentation von Karl-Heinz Enderle
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Raus aufs Land 
Neue Arbeitsmodelle 

 Sabine Sauber
 Neue Höfe  

Campus GmbH

Der Bürgersaal befindet 
sich im Dachgeschoss 
des Eckhauses Deisinger-
straße - Stadtvogteigasse, 
gut zu erreichen mit 
Aufzug über die Passage  
Deisingerstraße. 

Co-Working oder Work-space – dazu 
gibt es konträre Meinungen. die ei-
nen wollen wissen, was das ist, die 
anderen sagen, so modernes zeug, 
damit wollen wir nichts zu tun ha-
ben. da können uns nur Kenner der 
Materie weiterhelfen.
Sabine Sauber ist gelernte Kommu-
nikationsdesignerin und sammelte 
viele Jahre erfahrung im Bereich 
Werbung und Markenführung, be-
vor sie mit dem thema New Work in 
Berührung kam. Über acht Jahre hat 

sie die Firma Design Offices mit auf-
gebaut und das unternehmen als 
Marktführer für Corporate Cowor-
king in deutschland positioniert.
ihr Know How im Bereich transfor-
mation der arbeitswelt und die Be-
geisterung dafür, Macher und inno-
vative Menschen an einem ‚echten‘ 
ort zusammenzuführen, bringt sie 
nun bei Neue Höfe in neuhof an der 
zenn ein. ihr Herz schlägt dabei für 
gutes design und Ästhetik. 
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Raus aufs Land − neue Arbeitsmodelle
Vortrag von Sabine Sauber am 10. Mai 2024 in Pappenheim

sie spricht hier in Pappenheim über die Veränderung in der arbeitswelt, über 
neue arbeitsorte und -angebote auf dem land. städter sehen das landleben 
oftmals ganz anders als wir, die wir dort selbst leben. Für die städter verbin-
det sich mit land: lagerfeuer, romantik, wie sabine sauber es nennt. damit 
meint sie: ins gespräch kommen, sich austauschen, eine persönliche Begeg-
nung haben, nicht nur hinterm Bildschirm verschwinden. Je mehr wir auf der 
einen seite von digitalisierung sprechen, desto mehr nehmen diese dinge 
an Bedeutung zu. Wie kann man diese lagerfeuermomente auch in den ar-
beitsalltag integrieren? nicht für wenige auserwählte, es betrifft die gesamte 
arbeitswelt. zusammenkommen, zusammensitzen und ins gespräch kommen 
ist die eigentliche Kreativarbeit. Wenn die künstliche intelligenz immer in-
telligenter wird,  wenn die Maschinen immer besser werden, da müssen wir 
Menschen immer besser dabei werden, Mensch zu sein. all die emotionalen 
elemente, die Mensch sein ausmachen, müssen also gestärkt werden. so kön-
nen innovative ideen unterm apfelbaum oder am lagerfeuer eher entstehen.

Neue Höfe
die neue Höfe Campus gmbH betreiben sie und ihr 
Bruder Michael schmutzer. Beide sind experten auf 
dem gebiet des „new-Work“. Michael schmutzer hat 
vor 15 Jahren Design-Office gegründet, das größte un-
ternehmen in Deutschland, das diese neuen flexiblen 
arbeitswelten an über 50 standorten anbietet und 
vermarktet, z. B. auch in nürnberg. da kann man Co-
Working-arbeitsplätze tageweise oder für länger mie-
ten, auch Konferenzen abhalten und Veranstaltungen 
durchführen. Firmen können also ihre anforderungen 
an neue arbeitsmodelle gegen Bezahlung an einen 
dienstleister auslagern und brauchen sie nicht stän-
dig vorhalten. sie beide haben das unternehmen 2020 
verlassen, denn beide wollten ihre ideen weiter ent-
wickeln und umsetzen und nicht verwalten. Michael 
schmutzer hat dann den Hammerhof in neuselings-
bach bei neuhof, ein altes gasthaus, gekauft und hat 
dann dort räume „wachgeküsst“, räume geschaffen, 
wo sich Menschen gerne aufhalten. der ausbau fand 
bei manch alten Kunden von Design-Office begeistert 
anklang, auch deswegen, weil es eben das land mit 
einbezieht und ein starker gegensatz zum großstädti-
schen umfeld darstellt. inzwischen gehören zum Cam-
pus 4 Häuser, die sie selbst betreiben. 

Firmen suchen anregende Stationen
Was treibt große und kleine Firmen dazu, an andere 
orte zu gehen, warum möchten sie mit ihren teams in 
eine andere umgebung? sie suchen eine „Heimat für 

Text nach Mitschrift und Präsentation

Clemens Frosch stellt Sabine 
Sauber als Referentin vor.
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gute ideen“, also weg vom geschäftsbüro, raus in eine 
andere umgebung, um neue Begegnungen zwischen 
den eigenen Mitarbeitern anzustoßen, die oftmals an 
unterschiedlichen orten arbeiten und sich selbst noch 
nie gesehen haben. dabei wird eine andere atmosphä-
re gesucht, als es ein tagungshotel bieten kann. der 
ländliche raum mit seinem anderen umfeld bietet eine 
andere arbeitsqualität als es man vom durchgestylten 
städtischen Bereich kennt. der effekt eines solchen an-
deren Umfelds kann enorm sein, Gruppen finden sich 
anschließend oftmals neu und viel intensiver. es gibt 
seit Corona dazu auch die erkenntnis, dass es inzwi-
schen drei unterschiedliche arbeitsorte gibt: der erste 
arbeitsort ist das Büro, der zweite arbeitsort ist das Ho-
me-Office, der dritte Arbeitsort zeigt einen völlig ande-
ren Kontext, z. B. eine Bibliothek, räume mit anderen 
Menschen, die zum nachdenken anregen – eben solche 
Möglichkeiten wie beim neue Höfe Campus in neuhof. 

Neue und andere Arbeitsorte
neuhof an der zenn ist solch ein dritter arbeitsort. im 
näheren umfeld liegen nürnberg, Würzburg, Bamberg, 
ansbach. so können Firmen ihre Mitarbeiter, die an 
unterschiedlichen standorten arbeiten, hier zusam-
menbringen, mehr als 2 stunden muss kaum jemand 
fahren, um aus süddeutschland hier zu landen, auch 
ein grund für die attraktivität des standortes. dieses 
angebot nehmen nicht nur Firmen aus den Metropolen 
wahr, sondern auch unternehmen in der näheren regi-
on. teamevents, Workshops und seminare sind die am 
meisten gebuchten angebote, weniger das Work-space 
für den einzelnen. Bei jungen leuten hat sich der neue 
trend des „Workation“ breit gemacht, sich also an einen 
urlaubsort zu begeben und dort sowohl zu arbeiten als 
auch zu entspannen, genießen und Ferienatmosphäre 
zu genießen. Man muss dafür jedoch eigentlich nicht 
nach Mallorca fliegen, sondern unter dem Aspekt der 
nachhaltigkeit auch orte in Bayern dafür nutzen – wie 
z. B. neuhof.

Diverse Projekte
sie sind auch teil eines Pilotprojektes der Firma datev, 
die ihren Mitarbeitern neue arbeitsformen anbieten 
will. denn in den städten bieten die kleineren Woh-
nungen weniger Möglichkeiten für Home-Office oder 
Work-spaces. datev möchte im gürtel um nürnberg 
verschiedene Co-working-stationen anbieten. Hier in 
neuhof hat die datev dafür spezielle räume angemie-
tet, in denen die Mitarbeiter, die in der näheren um-
gebung wohnen, sich hier tageweise einbuchen, einen 
voll ausgestatteten Arbeitsplatz vorfinden und mit der 
firmeneigenen Technik angeschlossen sind. Die dort 
arbeitenden Beschäftigten der Firma datev sind von 
diesem angebot sehr begeistert.
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New Look bei New Work
Bei der Herstellung ihrer räume verwenden sie alt-
bauten und modernisieren sie zurückhaltend, so dass 
immer eine struktur von alt und neu entsteht. sie 
kombinieren auch alte Möbel mit neuen designerstü-
cken immer mit hohem niveau. diesen modernen look 
findet man in den üblichen Tagungshotels nicht. Ihre 
gebäude sind:
1) der Hammerhof in neuselingsbach. die scheune im 
Hammerhof ist geeignet für gruppenarbeit und Vorträ-
ge und events. das Wirtshaus des Hammerhofes selber 
mit der teamküche, einer lounch in der ehemaligen 
Wirtsstube, ein nebenzimmer, mit grillmöglichkeiten 
im außenbereich, alles geeignet für Workshops
2) Gutshof Neun, denkmalgeschützter barocker Bauern-
hof mit scheunen in neuhof selber. im Hauptbau haben 
sie studioappartments eingebaut.
3) ehemaliges Gasthaus Schwarzer Adler in neuhof mit 
Festsaal, der saniert wurde nach den oben genannten 
Kriterien. neu-ausstattung mit modernster Medien-
technik im saal. Hier kümmert sich der Hotelier um den 
Betrieb. Positiv war, dass bei Corona der große saal für 
Meetings zur Verfügung stand, wo großer abstand ein-
gehalten werden konnte.
4) Hof Zehn, freistehendes Haus im nachbarort trauts-
kirchen, das als team für 12 Personen komplett auch 
mit Übernachtung angemietet werden kann, speziell 
für Co-Workation geeignet.
Betrieben wird das von einem organisationsteam, 
selbst gekocht wird nicht, das kommt als Catering. die 
gäste erhalten eine rundumversorgung von früh bis in 
den abend. es arbeiten Halbtagskräfte aus dem ort für 
sie. Bei Übernachtung und beim essen arbeiten sie mit 
dem Hotelier des ortes zusammen.
die Begeisterung mit den studioappartments hat sich 
nach der ersten euphorie gelegt, die Firmen, die bu-
chen, wollen in erster linie sitzungen abhalten. die 
teams wollen nicht im arbeitsbereich übernachten, sie 
wollen getrennt sein von arbeit und Freizeit. das ist 
also eher etwas für Freiberufler, nicht für Mitarbeiter 
einer größeren Firma.
Firmen, die hier sich eingemietet haben, können mess-
bar höhere recruitingserfolge melden bei der anwer-
bung von Fachpersonal, weil sich diese art von arbeits-
möglichkeiten herumgesprochen hat. 

Weiterentwicklung
um die idee der neuen arbeitsmöglichkeiten weiter zu 
entwickeln, bauen sie jetzt im Hammerhof die Ham-
merhof-Akademie auf. Hier sollen themen zur neuen 
arbeitswelt behandelt werden. Hier passen dazu auch 
tatsächlich einzelne arbeitsplätze. sie bieten dafür ex-
tra den sog. „Freutag“ an, an dem man sich mit anderen 
gleichgesinnten zum abschluss der Woche treffen kann.

Die Abbildungen stammen bis auf 
die erste und letzte aus der Präsen-
tation von Sabine Sauber.
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KUNST- UND 
KULTURVEREIN
PAPPENHEIM E.V.

VITALISIERUNG  
DER PROVINZ

STÄDTE FÜR 
MENSCHEN
Freitag, 25. Oktober 2024, 20:00 Uhr
K14 Pappenheim,  
Klosterstraße 14

Eintritt frei, Spenden erwünscht 
Mehr Informationen im Internet unter 
www.kunstundkulturverein.info

Andreas Haller, geboren in ober-
franken, lebt seit 2020 in Pap-
penheim. nach seinem studium 
zum diplom-sozialwissenschaft-
ler arbeitete er an verschiedenen 
Museums- und ausstellungspro-
jekten, wobei er in neuenbürg im 
schwarzwald erstmals stadtmar-
ketingansätze für den struktur-
schwachen ländlichen raum ken-
nenlernte. 
auf zahlreichen reisen im in- und 
ausland machte er überdies Be-
kanntschaft mit diversen stadt-
planerischen ansätzen: von tota-

litär-sozialistischen Planstädten 
Chinas bis zum scheinbar regello-
sen Wildwuchs indiens. Besonders 
beeindruckt zeigte er sich von den 
stadtplanerischen innovationen, 
die in Kopenhagen ihren ursprung 
und im Begriff „Copenhagenise“ ih-
ren ausdruck gefunden haben. die 
Beschäftigung mit den rezepten 
für lebenswerte urbane zentren 
hat andreas Haller, der hauptbe-
ruflich als Reisebuchautor arbeitet, 
als thema seither nicht mehr los-
gelassen.
Website: www.kunst-des-reisens.com
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Vortrag von Andreas Haller am 25. Oktober 2024 in Pappenheim

anders als bei den referaten im Frühjahr standen an diesem abend keine kon-
kreten technischen lösungen zur Bewältigung der leerstände im Vordergrund, 
sondern eher grundsätzliches zur lebensqualität unserer städte (oder auch 
dörfer). grundlage dafür, so lässt der referent andreas Haller den dänischen 
städteplaner Jan gehl sprechen, sei das „menschliche Maß“. dass daher schon 
lange die entwicklung der modernen stadt mit den groß dimensionierten Ver-
kehrsachsen und den monotonen großbauten in der Kritik stand, muss nicht 
verwundern, denn das wird schon seit über einem halben Jahrhundert disku-
tiert. zwei namen stehen dafür: alexander Mitscherlich mit seinem essay „die 
unwirtlichkeit unserer städte“ und Wolf Jobst siedler mit seinem Buch „die 
gemordete stadt“.
andreas Haller war es nun ein anliegen, diese und aktuelle denkanstöße auf 
die sogenannte Provinz zu übertragen. er fragte, wie kann man den gegenwär-
tigen trends der Überalterung und des rückgangs der geschäfte auch in den 
Kleinstädten altmühlfranken etwas innovatives entgegensetzen. er hat dafür 
acht thesen für die stadt der zukunft formuliert, die damit sicher, lebendig, 
gesund und nachhaltig werden soll – also lebenswert gleichermaßen für Jung 
und alt. 

Text nach Mitschrift und Präsentation

Städte für Menschen –
Rezepte für mehr Lebensqualität in urbanen Zentren

Beispiel für eine typische eu-
ropäische Stadt: Ausblick vom 
Weinberg auf Pappenheim
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seine erste these lautet, den Verkehr 
zu reduzieren und zu verlangsamen, 
den Fußgänger als zentralen Verkehr-
steilnehmer zu akzeptieren. das ist für 
ihn die grundregel alles städtebauli-
chen Veränderns. erst damit kann auch 
die zweite grundregel greifen: Öf-
fentliche Räume wie Plätze und Stra-
ßen einladend gestalten, wieder am 
menschlichen Maß ausrichten, ein si-
cheres und heimeliges umfeld für Jung 
und alt schaffen. und nach deren er-
füllung folgt die nächste these: Städte 
benötigen interessante Lebensräume 
– sie brauchen individuelle, langsam 
gewachsene straßenzüge und keine 
schnell hingerotzte investorenarchi-
tektur! Menschen sollen nicht hasten 
und eilen, sondern verweilen, also 
brauchen städte ein erlebnisorientier-
tes angebot. 
städte sind nicht in sich geschlossen, 
sie bestehen aus unterschiedlichen zo-
nen mit unterschiedlicher Bebauung. 
dafür benötigen sie intelligent ge-
staltete Übergänge und Ränder, keine 
ausgefransten Bereiche, so seine vierte 
these. diese Übergänge sind nicht nur 
am stadtrand wichtig, sondern auch 
zwischen öffentlichen und privaten 
Flächen. die nächsten beiden thesen 
sind kaum voneinander zu trennen 
und machen ihren jeweiligen Vertre-
tern ständig Probleme: Sichere und 
bequeme Fußwege und  Fahrradwege 
sollen sich nicht gegenseitig stören. in 
der Konsequenz bedeutet das, dass wie 
in der dänischen Kapitale Kopenhagen 
radler und Fußgänger auf verschiede-
nen trassen unterwegs sein müssen 
und dem auto dafür Platz genommen 
werden muss. 

Köln: Breite Verkehrsader mit horizontal 
strukturierter „Investorenarchitektur“

Pappenheim: Der autogerecht gestaltete 
Marktplatz wirkt zugig und ungemütlich



81

als neuen trend (und damit seine 
siebte these) hat andreas Haller das 
Schwammstadtprinzip ausgemacht. 
darunter wird eine siedlung verstan-
den, die das regenwasser nicht ein-
fach in die Kanalisation abführt, son-
dern Parks, gärten und teiche wässert, 
dass keine vollständige Versiegelung 
wie bei geteerten straßen ausgeführt 
wird. das stichwort dazu nennt er 
ebenfalls: urban gardening mit eige-
nen gemüsebeeten in grünanlagen 
etc. und zum schluss und achten Punkt 
geht es um die körperliche gesundheit 
von uns Menschen im städtischen um-
feld: sportive Betätigung ermöglichen, 
Open-Air-Fitness-Studios anbieten mit 
geselligem austausch, keine Clubs mit 
zutrittsregeln.
eine große zuhörerschaft füllte den 
stilvollen barocken Vortragssaal im 
K14 in der altstadt von Pappenheim, 
die nicht nur aus der altmühlstadt 
kam, sondern auch aus umliegenden 
gemeinden und städten wie Weißen-
burg, um neue Konzepte zum leben 
in der stadt zu hören – und auch zu 
diskutieren! die lebhafte debatte zeig-
te, dass in einer zukunftsorientierten 
stadtplanung eine angemessene Bür-
gerbeteiligung grundlage für alle wei-
teren Überlegungen sein sollte – ganz 
nach dem Motto des abends: Mehr le-
bensqualität schaffen für alle mit allen 
in den großen und kleinen orten der 
region.

Canosa di Puglia (Italien): Fußgänger bele-
ben den autofreien Altstadt-Boulevard

Martina Franca (Italien): Beispiel für eine 
lebendige, sichere und gesunde Stadt

Die Abbildungen stammen aus der 
Präsentation von Andreas Haller.
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in diesen drei Jahren mit insgesamt 15 Vorträgen und 2 exkursionen wurde 
das thema von vielen referentinnen und referenten aus nah und Fern in 
vielen aspekten durchleuchtet und diskutiert. die Veranstalter, der Kunst- 
und Kulturverein Pappenheim e. V., haben damit für weitere Planungen an-
stöße gegeben und das thema im landkreis wie in der eigenen stadt selbst  
in den Vordergrund gebracht. es freut uns, dass die stadt Pappenheim unter 
Bürgermeister Florian gallus sich seit diesem Jahr mit der innenentwicklung 
der stadt und ihrer dörfer befasst. Mit der durchführung eines Vitalitäts-
checks soll die grundlage für eine nachhaltige und zukunftsfähige entwick-
lung der gemeinde geschaffen werden. ziel ist es, die baulichen, sozialen 
und funktionalen strukturen zu analysieren und gezielte Maßnahmen abzu-
leiten, um die lebensqualität in der Kernstadt und den ortsteilen langfristig 
zu sichern und zu verbessern.
der Kunst- und Kulturverein Pappenheim möchte dennoch die seit Jahren 
erfolgreiche Veranstaltungsreihe zum thema „Vitalisierung der Provinz“ in 
den kommenden Jahren fortsetzen. Während in Vorträgen, Workshops und 
auf Bildungsfahrten zuletzt theoretische aspekte den ton angaben, rücken 
zunehmend praktische Fragen in den Vordergrund: Welche Konzepte bewe-
gen und beleben den ländlichen raum? Wie lässt sich der leerstand in den 
kleinen zentren reduzieren? und wie lassen sich Menschen davon überzeu-
gen, dass es sich lohnt, an der entwicklung ihres Wohn- und arbeitsumfelds 
gemeinsam mit anderen aktiv mitzuwirken?

Weiterführung der Reihe Vitalisierung der Provinz geplant
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Kunst- und Kulturverein Pappenheim e. V. 

2002
2022

20 Jahre

Pappenheim
Klosterstraẞe 1
Kleine Bau- und Hausgeschichte

4

KUNST- UND
KULTURVEREIN
PAPPENHEIM E. V.

Weitere Schriften des Vereins

Schrift zum Jubiläum des 
Kunst- und Kulturvereins 
Pappenheim mit den 
vielen Aktivitäten über 20 
Jahre von 2002 bis 2022.
54 Seiten, durchgängig 
farbig

Die Haus-, Bau- und 
Sanierungsgeschichte des 
Hauses Klosterstraße 14 
in Pappenheim, dem Haus 
der Bürger.
22 Seiten, durchgängig 
farbig
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1) abgebildete Plakate und Flyer
die auf den anfangsseiten der Beiträge abgebildeten Plakate ebenso wie die 
jeweiligen Flyer wurden von albrecht Bedal für den Kunst- und Kulturverein 
gestaltet mit ausnahme des Plakates zum Vortrag von andreas Haller, den 
Christine Köhnlein entwarf.

2) Bilder zu den Beiträgen
dankenswerter Weise haben weitgehend alle referenten und referentinnen 
ihre Präsentationen für ihren Vortrag dem Kunst- und Kulturverein zur wei-
teren Verwendung kostenlos überlassen. daher stammen fast alle abbildun-
gen von den jeweiligen Vortragenden selbst – entweder aus ihrer Präsentati-
on oder als eigenes Bild von ihnen für die Broschüre zur Verfügung gestellt. 
in manchen Fällen wurden weitere Bilder verwendet, deren ursprung hier 
angegeben ist:

albrecht Bedal  
s. 4 unten, s. 9, s. 14, s. 27, s. 31, s. 32, s. 33, s. 36 unten, s. 75, s. 77 unten

Kunst- und Kulturverein Pappenheim
s. 4 oben

Maria Bruckbauer
s. 33 unten

Bayerisches landwirtschaftliches Wochenblatt
s. 59, s. 60 mitte

rouven zietz/zauberfunken.de 
s. 60 oben und unten

limes-luftbild
s. 17, s. 18 oben

Bildnachweis


