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Kontakdaten
Eröffnung, Grußworte und  Fachvorträge

Prof. Dr. Pötzl, Michael
Präsident der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Coburg
Friedrich-Streib-Straße 2
96450 Coburg
Email: poetzl@hs-coburg.de

Dr. Köster, Monika
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Ostmerheimer Straße 220
51109 Köln
Web: www.bzga.de

Prof. Dr. Gröne, Susanne
Dekanin der Fakultät Soziale Arbeit und 
Gesundheit, Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Coburg
Friedrich-Streib-Straße 2
96450 Coburg
Email: groene@hs-coburg.de

Prof. Dr. Lang, Frieder R.
Institut für Psychogerontologie, 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Nägelsbachstraße 25
91052 Erlangen
Email: fl ang@geronto.uni-erlangen.de

Kurzinterviews, Expertise

Berger, Martina
Planungsstab Landkreisentwicklung- Soziales 
Bildung und Kultur, Landratsamt Coburg
Lauterer Straße 60
96450 Coburg
Email: martina.berger@landratsamt-coburg.de

Ledermann, Bernhard
Geschäftsführung und Architekturplanung, 
Grünfl ächenamt Coburg
Glockenberg 27
96450 Coburg
Email: Bernhard.Ledermann@coburg.de

Lippmann, Gabriele
Geschäftsleitung Kurbetrieb Therme Natur 
Bad Rodach
Thermalbadstraße 18
96476 Bad Rodach
Email: gabriele.lippmann@bad-rodach.de

Strube, Helga
BIPS - Institut für Epidemiologie und 
Präventionsforschung GmbH, Universität Bremen
Achterstr. 30
28359 Bremen
Email: strube@bips.uni-bremen.de

Prof. Dr. Wagner, Maria
CDU- Kommunalpolitik im Main-Kinzig-Kreis 
Biebergemünd
Hirschbachstraße 5
63599 Biebergemünd
Email: mail@maria-wagner.net

Zinoni-Peschel, Christiane
Planung Kinderspielplätze, Parkanlagen, 
Grünfl ächen, Grünfl ächenamt Coburg
Glockenberg 27
96450 Coburg
Email: christiane.zinoni-peschel@coburg.de

Veranstalter und Moderation

Prof. Dr. Axt-Gadermann, Michaela
Prof. Dr. Hassel, Holger
Institut für angewandte Gesundheitswissen-
schaften (IaG), Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Coburg
Friedrich-Streib-Straße 2
96450 Coburg
Email: IaG@hs-coburg.de

Kontaktdaten
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Ausstellerverzeichnis
„Markt der Möglichkeiten“

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA)

Die BZgA förderte die Tagung „Miteinander aktiv 
älter werden“ und stellte verschiedene Arbeitsmate-
rialien zur Verfügung.

Kontakt 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
Ostmerheimer Str. 220 51109 Köln

www.bzga.de

In Form

Am Stand der In Form konnten Sie sich über deren 
Arbeit und Projekte informieren.

Kontakt 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE)
Deichmanns Aue 29 53179 Bonn

www.in-form.de

AWO - Treff am Bürglaßschlösschen

Die Ausstellung „Alternde Gesichter“ war im 
Zeichen- und Malkursen der AWO Coburg ent-
standen. 
Am Stand konnte man sich außerdem über weitere 
Angebote sowie das Haus „Sozial aktiv“, welches 
eine wichtige Vernetzung regionaler Akteure dar-
stellt, informieren.

Kontakt 
Mehr Generationen Haus AWO Treff am Bürglaß-
schlösschen Oberer Bürglaß 3 96450 Coburg

www.awo-treff-coburg.de

GourmetGroup

Die GourmetGroup umrahmte als Caterer mit 
ihrem kulinarischen Angebot die Tagung. Infor-
mationsmaterialien erhielten Sie am Stand der 
GourmetGroup.

Kontakt 
Gourmet Menü-Service GmbH & Co KG Zdarsky-
straße 3 3106 St. Pölten

www.gourmet.at

Ausstellerverzeichnis
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