
24. April 2024, Studienleistung der Module 2 und 3 (B.Sc. 2024)

technische universität
dortmund

Fakultät Raumplanung



InhaltInhalt

Impressum
Dekant | Studien- und Projektzentrum  
Fakultät Raumplanung

GB III R. 3.207 
August-Schmidt-Str. 10 
44147 Dortmund

E-Mail: spz.rp@tu-dortmund.de

Layout: Sophie Weidig, Dekanat

Programm 3-7

A-Projekte 8-23

F-Projekte 24-34

02

01

03



01

ProgrammProgramm



0201 03

Programm
Uhrzeit Thematische Blöcke

Block I – Wohnen 
(Raum 3.103)

Block I – Freiraum 
(Raum 3.516)

09:00-9:25 Uhr F 01 
Grund zum Wohnen – wem gehört er, wer bekommt ihn?

A 05  
Zukunftsfähige Freiraumerneuerung von Geschoßwohnungsbausiedlungen  

aus den 1960-70er Jahren in Zeiten von Klimawandel und  
durch Corona veränderter Arbeits- und Wohnformen

09:30-09:55 Uhr A 09  
Offen für neue Ideen: Strategien für Bezahlbares Wohnen am Beispiel Helsinki

A 07 
Emscher für alle – Genossenschaftliche Flächenbewirtschaftung im Ruhrgebiet

10:00-10:25 Uhr A 12  
Soziale und ökologische Fragen des Wohnens:  

Quartiersentwicklung in Dortmund-Eving

A 16 
Barrierefreiheit und Inklusion im Zeichen des Klimawandels – Ein Barrierefreiheitscheck 

von Revierparks in der Metropole Ruhr
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Uhrzeit Thematische Blöcke
Block II – Energie- und Wärmeplanung 

(Raum 3.103)
Block II – Stadtentwicklung 

(Raum 3.516)

10:40-11:05 Uhr
A 06  

Ohne Daten keine Energiewende – Wie können die relevanten Daten gefunden,  
geordnet und bewertet werden?

A 03  
Städte zwischen Ideal und Realität: Segregation, Teilhabe und Infrastruktur(mangel)

11:10-11:35 Uhr
A 08  

Mehr Raum für die Windenergie! – Herausforderungen für die Regionalplanung
A 04  

Explosive Nachbarschaften – Störfallbetriebe in der Stadt

11:40-12:05 Uhr
F 07  

Kommunale Wärmeplanung als planerisches Instrument klimaneutraler 
Stadtentwicklung – nationale und internationale Erfahrungen

A 15 
 Städtebauliche Entwicklung, dargestellt am Fallbeispiel  

„Südlich der Krone“ in Düsseldorf

Programm
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Uhrzeit Thematische Blöcke
Block III – Digitalisierung

(Raum 3.103)
Block III – Innovative Stadtkonzepte 

(Raum 3.516)

12:45-13:10 Uhr
A 02  

Die Entstehung eines Quartiers – Digitale Werkzeuge und aktuelle Herausforderungen in 
der Projektentwicklung am Beispiel der „Düssel-Terrassen“

A 14  
Innovative Lernorte als Impulsträger für ein nachhaltiges Leben in der Stadt

13:15-13:40 Uhr
F 06  

Wir planen digital – aber wie planen wir Digitales?
F 03 

Planung und Dreck: Eine Untersuchung impliziter Annahmen von Planung

13:45-14:10 Uhr
F 09 

Mit Maschinen die Zukunft der Städte planen: Künstliche Intelligenz und 
Stadtentwicklung

F 08 
Auf den Dächern der Stadt. Neue Möglichkeiten gemeinschaftlicher Dachnutzung und 

gesellschaftliche Aushandlungsprozesse um ambivalente Effekte

Programm
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Uhrzeit Thematische Blöcke
Block IV – Mobilität

(Raum 3.103)
Block IV – Klimaanpassung

(Raum 3.516)

14:25-14:50 Uhr
F 11 

Urban logistics – sustainable logistic concept
A 01 

They don‘t care about us: Land Policy in the era of climate change

14:55-15:20 Uhr
A 11 

Erreichbarkeit für alle – Mobilitätbedürfnisse von Menschen mit Behinderung
F 10 

Städte in der Heißzeit – Hitzeaktionsplanung für Gesundheit und Lebensqualität

15:25-15:50 Uhr
A 10  

Ein Schritt in Richtung Zukunft – Die 15-Minuten Stadt als Leitbild für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung in Dortmund?

F 04 
Natural and Man-made causes of urban floodings. Options for planning interventions 

towards mitigation and support livelihoods of informal settlers in Metro Manila

15:55-16:20 Uhr
F 12  

Veränderung des Autobesitzes und Folgen für die Raumplanung

Programm
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Research aim:
To examine the use of land policy on a municipal level for flood 

adaptation on different private land uses

 

What land policy strategies
do municipalities employ

when applying flood
mitigation and adaptation

programs in NRW?

What (land policy)
instruments do they use to

get there?

 A01: LAND POLICY IN THE ERA OF CLIMATE CHANGE

EU level

National level
Federal Water Act (WHG)

forwards responsibility to the states (except for
federal water ways) 

State level (Highest Water Authority) 
State water law

MULNV = highest water authority, supervisor for
administrative levels underneath

Regional level (Higher Water Authorities) 
govermental districts 

create flood risk maps and determine floodplains

District level (Lower Water Authorities)

Municipal level
implement plans and decisions of higher-level

authorities (concrete measures) 
obligation to include flood protection in urban land-

use planning

Which types of land users 
do they have to deal with?

Policy document 
analysis 

Expert
interviews

Literature
research

Qualitative
content analysis 

Municipalities’ importance for 
flood risk management

Brainstorm

Responsibilities
 can be 

transferred

Regional
 water
boards

Municipality

Land policy Flood mitigation

on private land

Conceptualizing the problem

legal
framework

concrete measures

NRW

Project Market 2024
A01 - They don’t care about us: Land Policy in the Era of Climate Change
Supervisor: Ayca Atac, Advisor: Isabel Post, Tutor: Sherin Rechid

Clemens Blumberg
Acelya Kekec
Louisa Dertnig
Finn Möller

Till-Jannis Rehfeldt
Malte Sauer
Katharina Schwerdt

Research design

Interviews with spatial planners from municipalities all across
NRW
Requirement: Municipality must be located by a notably big
body of water
Four interviews already conducted, several more planned              
-> see map

First results: municipalities...

Over the last few years, more frequent fatal floods have shown: Europe and Germany are also heavily impacted by the
effects of climate change. Authorities limit the adverse effects of floods on people and property through measures of flood

risk management, which are often implemented on privately-owned land. This can lead to conflicts in the distribution of
land. Municipalities can use different strategies of land policy to find the right balance between the interests of private

landowners and the public.

Bibliography

Outlook

Further interviews
Analyzing the

interviews

Writing the final report Disputation

see landowners as
important partners

use different land 
policy instruments

use traditional passive 
land policy strategies

prefer active market 
participation

see implementation of
measures for new building

projects as easier 

Expert interviews
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Abstract A01
Land policy in the era of climatechange

Climate change has led to an increase in severe flooding 
events because of changes in rainfall patterns. Authorities 
mitigate and reduce the adverse impacts of floods through 
technical measures and nature-based solutions. The land 
that is needed to implement these measures is often privat-
ely-owned and thus subject to the strong protection of pri-
vate property defined in Article 14 GG, stating that “Property 
[…] is guaranteed.” This limits authorities’ abilities to imple-
ment measures on that land. The responsible stakeholders 
for implementing measures of flood risk management are 
the municipalities. They can interact with landowners and 
bring forward measures on private land, e.g. building re-
quirements or limitations to the owner’s use of their land, 
through cooperation or regulative instruments, such as tho-
se of land policy.

Land policy is a set of rules that determines access to land 
and who gets to make decisions about land use. Municipa-
lities follow multiple strategies of land policy, for example 
participating actively in the land market, cooperating with 
landowners on building projects, or, in very rare cases, le-
gally taking away their property rights. How municipalities 
engage with landowners depends on their legal claim on the 
land. For example, owners of single plots of land, tenants, or 
industrial manufacturers have different interests, responsi-
bilities, and resources available to them. Therefore, munici-
palities tailor their strategies to each specific situation.

The central aim of this research project is to examine the 
use of land policy on a municipal level for flood adaptation 
on different private land uses. Three research questions are 
raised:

1st: “What land policy strategies do municipalities employ 
when applying flood mitigation and adaptation programs in 
NRW?” It is answered by analyzing policy documents and re-
searching literature.

2nd: “What (land policy) instruments do they use to get the-
re?” This question is answered through literature research, 
and also the information gathered in expert interviews with 
people working in the spatial planning departments of mu-
nicipalities. 

3rd: “Which types of land users do they have to deal with?” 
The question is answered with the information gained in the 
expert interviews and, due to the lack of reliable data about 
the differences between landowners regarding land policy, 
by brainstorming in the project group.

The project’s focus on North Rhine-Westphalia comes from 
the combination of very densely populated areas and many 
big rivers and water bodies.

The results to date show that municipalities see landowners 
as important partners for cooperation who are, however, 
more likely to act in their personal than the public interest. 
They use a wide range of land policy instruments to require 
landowners to comply with building regulations, mainly as-
signable to two main land policy strategies. The “traditional”, 
rather passive strategy is used a lot more often, among other 
reasons due to municipal budget restraints. Often though, 
municipalities prefer an approach based on active market 
participation, because they see it as more likely to produce 
positive outcomes for flood risk management.



Die Entstehung eines Quartiers - „Düssel- Terrassen“A02

Anfänger:innen Projekt A02
SoSe 2024 
Betreuerin Miriam Bretz
Berater Tim Schneider 
Tutor Lars Borcherding 

Teilnehmer:innen 
Kateline Isbrecht, Stella Kiskemper, Julia Mamich, 
Eric Mattheis, Aya Nasser Allah, Luna Piel,
Lennard Jo Radtke, Katharina Ramm, Jan- Ole Ritz,
Felina Schippel und Jakob Schneider 

  soziale Nachhaltigkeit 

  ökologische Nachhaltigkeit 

Wohnraum für Alle 
(soziale Schichten,Altersgruppen,
barrierefreies Wohnen) Treffpunkt für 

Erkrather:innen
Freizeit- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Begrünung (Fokus auf Grüne Mitte)

Nachhaltiges Mobilitätskonzept 
(kurze Wege z.B.: Bürgerbus, Ange-
bundenheit)

Nachhaltiges Energiekonzept

   IDEALE ABGLEITET VON DEN DÜSSEL- TERRASSEN

Inwiefern kann die Quartiersentwicklung der Düssel- Terrassen als 
Modellprojekt dienen und wie lässt sich dieses - durch die Partizipation der be-
teiligten Akteure:innen und den Einsatz digitaler Hilfsmittel- verwirklichen?

Wie kann das Projekt als Vorreiter für 
andere Projekte dienen und wie kann 
es diesen Status erlangen?

Welche unterschiedlichen Interessen 
vertreten die verschiedenen Akteu-
re:innen, die am Projekt partizipieren? 

M e t h o d e n

Expert:inneninterviews 

Akteur:innenanalyse Standort- und Marktanalyse 

Vergleich mit anderen Projekten 

SWOT - Analyse 

Z i e l

Ziel des Projektes ist es, den Modellcharakter der Düssel-Terrassen sowie den Einfluss von Ak-
teur:inneninteressen und digitalen Hilfsmitteln auf die Planung zu untersuchen. In diesem Zusam-
menhang sollen Handlungsempfehlungen in Rahmen eines Leifadens zur modelhaften Umsetzung 
der DT-Ideale entwickelt werden. 

Leitfaden zur Handlungsempfehlung 
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 Die Düssel-Terrassen sind eine Quartiersentwicklung der Catella Group in Erkrath. Auf dem Gelände eines ehmaligen Gewerbegebiets soll 
aus einer Brachfläche ein neues Wohnquartier entstehen. Das Projekt A02 untersucht hierbei, wie ein Quartier entsteht, wer daran beteiligt 
ist und wie es als Vorreiter für zukünftige Immobilienprojektentwicklungen dienen kann.

Das Ziel des A-Projekts ist es, am Ende eine Handlungsempfehlung im Rahmen eines Leitfadens zu erstellen. Beim Leitfaden liegt der 
Fokus auf den Modellcharakter. Die Beurteilung des Modellcharakters erfolgt durch die von der Catella Group abgeleiteten Ideale „Um-
weltfreundlichkeit“ und „hohe Lebensqualität“ der Düssel-Terrassen. Außerdem werden im Leitfaden die Thematiken digitale Hilfsmittel 
und Akteure:innen aufgegriffen. Die digitalen Hilfsmittel beinhalten im Leitfaden Vorschläge zur Verwendung von bestimmten Hilfsmit-
teln und die Akteure:innen befasst sich im Leitfaden mit Vorschlägen zu einer guten Einbindung von Akteuren:innen in der Planung.
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Stadtgebiet Alt Erkrath

Bauplan der Düssel- Terrassen laut Catella Group 
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ut
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Quellen
Karte: eigene Darstellung
Bilder: eigene Darstellung 
Bauplan: Catella Group 
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Abstract A02
Die Entstehung eines Quartiers – Düssel-

Terrassen“
Die Düssel-Terrassen sind eine Quartiersentwicklung der 
Catella Group, welche ein Unternehmen für Immobilienpro-
jekte ist. Die Catella Group möchte mit der Quartiersent-
wicklung der Düssel-Terrassen in Erkrath ein nachhaltiges 
Quartier für alle Einkommens- und Altersklassen entwi-
ckeln. Dabei soll besonders Wert auf klimaneutrale Mobili-
tät und Grünflächen gelegt werden, die für alle Generationen 
attraktiv gestaltet werden sollen. Damit auch einkommens-
schwachen Menschen die Möglichkeit nicht verwehrt bleibt, 
in dem Quartier der Düssel-Terrassen zu leben, soll es unter 
anderem auch geförderten Wohnraum geben. 

Das Projekt A02 – Die Entstehung eines Quartiers: Digitale 
Werkzeuge und aktuelle Herausforderungen in der Projekt-
entwicklung am Beispiel der Düssel-Terrassen behandelt 
den potentiellen Modellcharakter der genannten Quar-
tiersentwicklung. Das vorrangige Ziel besteht in der Erstel-
lung eines Leitfadens sowie von Handlungsempfehlungen. 
Für diese werden Ergebnisse aus den Methoden, die eine 
Standort- und Marktanalyse, Expert*inneninterviews, eine 
Akteur*innenanalyse sowie den Vergleich mit anderen Pro-
jekten umfassen, verwendet. Die durchgeführten Untersu-
chungen werden in einer SWOT-Analyse zusammengefasst, 
sodass eine abschließende Bewertung vorgenommen wer-
den kann. Mittels dieser Methoden wird untersucht, in wel-
chem Maße Akteur*innen und digitale Hilfsmittel zur Ge-
staltung des Modellcharakters beitragen. 

In den Handlungsempfehlungen des Leitfadens liegt der Fo-
kus auf der Beurteilung des Modellcharakters. Hierbei wird 
besonders Wert auf den möglichen Modellcharakter für zu-
künftige Immobilienprojekte gelegt. Sowohl den digitalen 
Hilfsmitteln als auch den Akteur*innen wird jeweils eine 
spezifische Untersuchung gewidmet. 

In den nächsten Wochen wird sich innerhalb der Projekt-
gruppe mit dem Vergleich mit anderen bereits bestehenden 
Projekten befasst, der unter anderem als Grundlage für den 
Leitfaden dient. Was setzen die Düssel-Terrassen modell-
haft um und welche Verbesserungsmaßnahmen könnten 
ergriffen werden, die bei Vergleichsprojekten möglicherwei-
se schon umgesetzt wurden? Dies geschieht vor allem im 
Hinblick auf die von der Webseite der Catella Group abge-
leiteten „Düssel-Terrassen-Ideale“, „Umweltfreundlichkeit“ 
und „hohe Lebensqualität“, die die Voraussetzung für ein zu-
kunftsfähiges und modellhaftes Quartier darstellen können. 

Ausgehend vom aufgestellten Forschungsziel wurden sich 
folgende Forschungsfragen überlegt: 

1. Inwiefern kann die Quartiersentwicklung der Düssel-Ter-
rassen als Modellprojekt dienen und wie lässt sich die-
ses – durch die Partizipation der beteiligten Akteur*in-
nen und den Einsatz digitaler Hilfsmittel – verwirklichen? 

2. Welche unterschiedlichen Interessen vertreten die ver-
schiedenen Akteur*innen, die am Projekt partizipieren? 

3. Wie kann das Projekt als Vorreiter für andere Projekte 
dienen und wie kann es diesen Status erlangen 



Schulische Segregation wird 
definiert durch schlechte Bil-
dungsvorraussetzungen und 
-leistungen bei einer homo-
genen Zuammensetzung der 
Schüler:innen (Baur 2012).

Städte zwischen Ideal und Realität:

Forschungsfragen
Inwieweit beeinflusst die residentielle Segregation die Bildungs-
chancen in der Grundschule? Am Fallbeispiel Dortmund.
1. Inwiefern können außerschulische Bildungseinrichtungen Kinder un-
terstützen? 
2. Inwiefern können außerschulische Bildungseinrichtungen Schü-
ler:innen auf ihrem schulischen und sozialen Werdegang unterstützen, 
die negativ von residentieller Segregation betroffen sind?

Teilnehmer:innen 
Nicole Baude | Sarah Braune | Miguel Duda |
Greta Eberhard | Johanna Eger | Paige Nwosu | 
Lene Oldenhage | Ann-Cathrin Reuter | 
Joana Schäfers | Angelina Schulz | Abigail Tawiah

Betreuung: M. Sc. Simon Bohlen 
Beratung: Viktoria Allert 
Tutorin: Fanny Ella Spengler 

A-Projekt 03 
SoSe 2024 
TU Dortmund 

Fakultät Raumplanung 

Segregation, Teilhabe und Infrastruktur(mangel)
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Ausblick
In der finalen Phase der Projektarbeit analysiert die Grup-
pe A03 die bisherigen Ergebnisse des Exposés und des 
Zwischenberichts. Die gesammelten Informationen aus 
der Literaturrecherche sowie den neu gewonnenen Infor-
mationen aus den Interviews werden zukünftig verknüpft, 
um die Forschungsfrage zu beantworten und das For-
schungsthema abzuschließen.

A 03

Problemstellung
Das Projekt A 03 beschäftigt sich mit der Un-
tersuchung und von Bildungsungleichheiten 
bei Kindern als Folge residentieller Segrega-
tion. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkun-
gen der Segregation auf betroffene Grund-
schulen in Dortmund und dem Zusammenhang 
zwischen dem Wohnstandort und den Bil-
dungschancen der Schüler: innen. Insbeson-
dere spezialisierte sich das Projekt darauf, wie 
außerschulische Bildungseinrichtungen ver-
suchen, einen Beitrag gegen schulische Se-
gregation zu leisten und mögliche negative 
Auswirkungen auf schulische und soziale Wer-
degänge zu mildern.

Definition
Segregation bezeichnet eine räumliche Aufteilung, Tren-
nung oder Entmischung entlang bestimmter Merkmale. 
Viele Städte weisen z. B. deutlich unterscheidbare Wohn-
gebiete auf, d. h. sie sind nach bestimmten Merkmalen ih-
rer Einwohner/Einwohnerinnen (Einkommen, Alter, Ethnie, 
Religion etc.) segregiert. Eine Ghettobildung ist z. B. eine 
besonders ausgeprägte Form der Segregation (Schubert;  
Klein 2020).

Residentielle Segregation 
wird als sozialräumliche Ab-
grenzung bestimmter sozialer 
Gruppen definiert. Beobachtet 
wird es in Form von segregier-
ten Wohnquartieren in Städten. 
Dazu gehören beispielsweise 
Studentenviertel, Armutsviertel 
und Reichenviertel (Haas et al. 
2022).

Quellen
Baur, Christine (2012):Schule, Stadtteil, Bildungschancen.
Haas, Hans-Dieter; Neumair, Simon-Martin; Schlesinger, Dieter (2022): Definition: Segregation. In: Springer Fachmedien 
Wiesbaden GmbH.
Schubert, Klaus; Klein, Martina: Das Politiklexikon. 7., aktual. u. erw. Aufl. Bonn: Dietz 2020. Lizenzausgabe Bonn: Bundes-
zentrale für politische Bildung.
Bildquellen 
Abbildung 1 - Straßen - https://eslvault.com/printable-roads-pdf/  | Abbildung 2 - Gebäude - eigene Darstellung | Abbildung 
3 - Fahrzeuge - https://www.istockphoto.com/de/vektor/set-von-niedlichen-stadtverkehr-gm1411283572-461178492 | Abbil-
dung 4 - Methodik - eigene Darstellung | Abbildung 5 - Bäume - eigne Darstellung | Abbildung 6 - Fotos - eigene Aufnahmen 
(2024) | Abbildung 7 - Logo TU Dortmund - https://www.tu-dortmund.de | Abbildung 8 - Logo Fakultät Raumplanung - https://
raumplanung.tu-dortmund.de | Abbildung 9 - Schaubild Segregation - https://fre-ch.org/www/?page_id=2

    

Methodik 
Anfang des Jahres führte das Projekt A03 Expert:in-
neninterviews mit Sozialarbeiterinnen eines Ju-
gendzentrums, dem Quartiersmanager der Nordstadt 
und der Schulleitung einer Grundschule durch. Wäh-
rend der Befragung, welche die Gruppe zuvor mithil-
fe halbstrukturierter Leitfäden vorbereitete, brachten 
die Expert*innen für die zukünftige Forschung rele-
vante Aspekte und neue Erkenntnisse näher. 
Zur Auswertung der Ergebnisse einigten wir uns auf 
die Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz.

0201 03

Abstract A03
Städte zwischen Ideal und Realität

Bildung ist ein zentraler Aspekt für die individuelle Entwick-
lung und die gesellschaftliche

Teilhabe und hat starken Einfluss auf unsere Zukunft und 
den Job. Allerdings verfügt nicht jeder über dieselben Chan-
cen. Dies kann sich schon in der Grundschule manifestieren, 
zu Bildungsungleichheiten führen und sich negativ auf die 
persönliche Entwicklung auswirken. 

Das A-Projekt A03 „Städte zwischen Ideal und Realität: Se-
gregation, Teilhabe und Infrastruktur (Mangel)“ befasst sich 
mit residentieller Segregation. Die Forschung konzentriert 
sich insbesondere auf die Auswirkungen dieser Segregation 
auf die Bildungsungleichheit, die Kinder in den betroffenen 
Vierteln erfahren, und analysiert daher die Situation der 
Grundschulen in diesen Gebieten.

Unsere Forschung zielt darauf ab, zu untersuchen, in wel-
chem Zusammenhang der Wohnort und die Bildung ste-
hen, und herauszufinden, wie gegen Bildungsungleichheit 
vorgegangen wird. Wir haben eine Forschungsfrage entwi-
ckelt: „Inwieweit beeinflusst die residentielle Segregation 
die Bildungschancen in der Grundschule? Am Fallbeispiel 
Dortmund.“ und zwei Unterfragen: „Inwiefern können außer-
schulische Bildungseinrichtungen Schüler: innen auf ihrem 
schulischen und sozialen Werdegang unterstützen, die ne-
gativ von residentieller Segregation betroffen sind.“ und „In-
wiefern sehen Schulen/Bildungseinrichtungen sich in der 
Verantwortung, gegen negative Auswirkungen von schuli-
scher Segregation vorzugehen?“ Wir untersuchen, inwieweit 
Segregation ein Problem sein kann und inwieweit Kinder, die 
von Segregation betroffen sind, von ihrem schulischen und 
außerschulischen Umfeld unterstützt werden.

Wir haben uns für den Forschungsbereich Dortmund ent-
schieden, aufgrund der hohen sozialräumlichen Segregation 
und als eine der bundesweit bevölkerungsreichsten Städte. 
Im Fokus liegt die Dortmunder Nordstadt, die für ihre star-
ken sozioökonomischen Unterschiede bekannt ist. 

Um Antworten auf die Forschungsfragen zu finden, verwen-
den wir qualitative Methoden, um persönliche Erfahrungen, 
Meinungen und Perspektiven zu gewinnen, um tiefergehen-
de Einblicke in die komplexen sozialen, kulturellen und psy-
chologischen Dynamiken der Betroffenen zu erlangen. Wir 
haben Expert: inneninterviews durchgeführt, um konkrete 
Ergebnisse für unsere Forschung zu sammeln. Die Inter-
views haben wir mit einer Schulleiterin einer Grundschule in 
der Dortmunder Nordstadt, Sozialarbeiterinnen aus einem 

Jugendzentrum in der Dortmunder Nordstadt und mit einem 
Quartiersmanager geführt. Des Weiteren nutzten wir die Li-
teraturrechenreche, um vorhandenes Wissen, Theorien und 
empirische Studien zu sammeln. 

Im weiteren Verlauf werden wir uns damit beschäftigen, die 
Interviews mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse aus-
zuwerten, um weitere Erkenntnisse zu sammeln, um diese 
in unseren Endbericht mit einfließen zu lassen, um unsere 
Forschungsfragen zu beantworten. 

Mit unserer Forschung möchten wir Aufmerksamkeit auf die 
Probleme und negativen Konsequenzen für Grundschulkin-
der schaffen, die durch residentielle Segregation entstehen. 
Zudem wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass wenige 
Angebot an außerschulischen Bildungseinrichtungen zu 
verbessern. 
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Abstract A04
Explosive Nachbarschaften

Das Projekt A04 – Explosive Nachbarschaften – Störfallbe-
triebe in der Stadt beschäftigt sich mit den Gefahren, wel-
che durch Hochwasser infolge von Starkregen entstehen 
können, sowie deren Einfluss auf Störfallbetriebe. Zudem 
wird die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr im Katastrophen-
fall untersucht und welche Besonderheiten im Umgang mit 
Gefahrenstoffen gelten. Dabei stellen sich die Fragen, inwie-
weit ein Störfall die Einsatzfähigkeit und die Versorgungs-
sicherheit der Feuerwehr beeinträchtigt und inwiefern ver-
ursachte Hochwasserschäden das Risiko für Betroffene 
durch eine eingeschränkte Einsatzfähigkeit beeinflussen. 
Dadurch wurde folgende Hauptforschungsfrage und ergän-
zende Unterfrage formuliert: 

Inwiefern besteht durch Hochwasser infolge von Starkregen 
ein Risiko für den Störfallbetrieb Königswarter und Ebell in 
Hagen-Haspe? 

Welche Auswirkungen hat dieses Ereignis auf die Einsatz-
fähigkeit der Feuerwehr? 

Das Ziel des Projekts ist es Schutz- und Handlungsmaßnah-
men im Umgang mit Hochwasser und Störfällen herauszu-
arbeiten. Für die Beantwortung der Fragen werden unter-
schiedliche Methoden verwendet. Das Projekt beschränkt 
sich dabei auf vier verschiedene Methoden, welche Be-
standteile einer Risikoanalyse sind und als Hilfestellung zur 
Beantwortung der Forschungsfragen dienen. Neben der Ri-
sikoanalyse als Hauptmethodik, werden eine Ortsbegehung, 
sowie Experteninterviews durchgeführt und Karten erstellt. 
Hauptbestandteil der Methodik ist die Risikoanalyse, die als 
methodischer Schritt auch in die Kartierung eingebettet ist 
und ebenfalls mit der Ortsbegehung im Raum Hagen- Haspe 
ergänzt wird. Die Risikoanalyse dient zur Identifizierung und 
Bewertung raumrelevanter Risiken und ermöglicht eine Ge-
wichtung von Schutzbelangen. Die Ortsbegehung dient dazu 
Geländemerkmale, das Bevölkerungsaufkommen sowie die 
Infrastruktur zu untersuchen. Die Ortsbegehung hat sich mit 
dem Umfeld des Störfallbetriebes sowie der Feuerwehr, die 
Infrastruktur und der Ennepe beschäftigt. Der Störfallbetrieb 
lässt keine Einsicht auf das Betriebsgelände zu. In näherer 
Umgebung lassen sich keine Hochwasserschutzmaßnah-
men erkennen. Die Feuerwehr hat eine direkte Anbindung 
an die Hauptstraße und den Störfallbetrieb. Die Ennepe 
liegt tiefer als die angrenzenden Gebäude und Straßen und 
ist breit ausgebaut. Der Fluss fließt Richtung Hagen-Mitte. 
Im Umfeld befinden sich zwei Schulen und eine vierspurige 
Hauptstraße sowie viele Mehrfamilienhäuser, welche höher 
gelegen sind. Außerdem können durch die Ortsbegehung 

mögliche Risiken des Forschungsraums erkannt werden. Die 
Kartierung ermöglicht es, potenzielle Gefahren- und Risiko-
bereiche darzustellen. Die Karten werden erstellt, um stark 
betroffene Gebiete sowie kritische Infrastrukturen zu identi-
fizieren und dienen als Frühwarnsystem für Betroffene. Eine 
weitere Methodik stellen die Experteninterviews dar, welche 
Informationen zu Störfallbetrieben, der Stadt Hagen und zur 
Feuerwehr liefern. Die erarbeiteten Ergebnisse zielen darauf 
ab, Sachinformationen durch strukturierte Fragestellungen 
zu gewinnen. Außerdem wird die Forschungsqualität durch 
Expertenmeinungen verbessert. 

Weitere Ergebnisse werden aus der Auswertung und Inter-
pretation der Methoden gewonnen. Auf Basis dieser Ergeb-
nisse sollen Schutz- und Handlungsempfehlungen für den 
Forschungsraum Hagen-Haspe entstehen und der Öffent-
lichkeit zugänglich sei
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Der Klimawandel ist weltweit ein zentrales Problem, das Maßnahmen zur Anpas-
sung des urbanen Raums erfordert, um Schäden zu reduzieren und die Vorteile 
klimabedingter Folgen zu nutzen. Diese Maßnahmen müssen sicherstellen, dass 
die Menschen nicht beeinträchtigt werden und die alltägliche Sicherheit erhalten 
bleibt. Hohe Bodenversiegelung in städtischen Gebieten führt zu Hitzestauung und 
Überschwemmungsrisiken bei Starkregen, während grüne Flächen als Gegenmaß-
nahme dienen können. Es ist wichtig, auf zunehmende Starkregenereignisse vor-
bereitet zu sein und Lösungen zu finden, die die Auswirkungen im urbanen Raum 
minimieren. Darüber hinaus bieten Wasserressourcen aus Starkregen Potenzial für 
eine nachhaltige Wassernutzung im städtischen Raum. Es ist entscheidend, Frei-
räume barrierefrei und bedürfnisorientiert zu gestalten, um die gesellschaftliche 
Teilhabe zu gewährleisten. Die Folgen der Corona-Pandemie haben die Bedeu-
tung von fußläufig erreichbaren Aufenthaltsflächen und einer verbesserten Work-
Life-Balance hervorgehoben. Insgesamt erfordern klimatische und soziale Verän-
derungen die Neugestaltung von Freiräumen in Gemeinden und Wohngebieten, 
um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden.

Das Forschungsziel besteht darin, die Probleme von Wohngebieten aus den 1960er- 
und 70er-Jahren in Bezug auf Klimaanpassung und soziale Inklusion zu untersu-
chen. Dies geschieht durch einen deskriptiven Ansatz, gefolgt von einem explorativ-
gestaltenden Ansatz, um Lösungen zu entwickeln. Konkrete Maßnahmen werden 
für den Untersuchungsraum Schüren erarbeitet, die sowohl soziale Inklusion als 
auch Klimaanpassung berücksichtigen. Diese Maßnahmen sollen durch die Parti-
zipation der Anwohner*innen in einem Living Lab Ansatz präsentiert und diskutiert 
werden. Abschließend erfolgt die Erstellung eines Handlungskatalogs, der konkre-
te Ideen, Maßnahmen und Lösungen für die Erneuerung von Freiräumen in Wohn-
gebieten enthält.

 Anlass und Ziel der Forschung Untersuchungsraum Schüren
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in Geschosswohnungsbausiedlungen ?
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Abstract A05
Nachhaltige Freiraumerneuerung von 

Geschosswohnungsbausiedlungen  
der 1960er/-70er Jahre

Geschosswohnungsbausiedlungen (Gwbs) bilden einen 
Großteil des Wohnungsbestandes in Deutschland. Sie 
zeichnen sich durch Praktikabilität aus, sind aber nur in ge-
ringem Maße an den Klimawandel und an veränderte sozia-
le Ansprüche angepasst. Das größte Veränderungspotenzial 
weisen dabei die Freiräume zwischen den Bauten auf. Die 
dort auffindbaren Grünflächen sind meist monofunktional 
gestaltet. Für die Forschung werden typische Wohnsiedlun-
gen der 1960er/-70er Jahre in Dortmund Schüren als Unter-
suchungsraum herangezogen. Abschließend kann anhand 
dieses Beispiels die praktische Umsetzbarkeit von Anpas-
sungsmaßnahmen verdeutlicht werden. 

Im Zuge des Klimawandels stellen bspw. Hitzewellen zuneh-
mend ein Problem dar, welche mit wachsender Dringlichkeit 
eine Anpassung in urbanen Räumen erfordern. Darüber hi-
naus gibt es durch den demografischen Wandel vermehrt 
alleinstehende, und vor allem ältere Menschen, die ein er-
höhtes Bedürfnis nach sozialen Kontakten haben. Die Coro-
na Pandemie hat zudem auch die sozialen Bedürfnisse jün-
gerer Generationen verändert. Daher ist es ebenso wichtig, 
den Menschen Orte der Zusammenkunft zu bieten, um eine 
gemeinschaftliche Nachbarschaft zu ermöglichen, oder um 
Anwohner*innen die Möglichkeit zum Homeoffice zu geben. 
Um diesen Bedürfnissen nachzukommen, muss das direk-
te Wohnumfeld angepasst werden, sodass die Grundlage 
für sozialen Kontakt geschaffen wird. Daher ist das Ziel der 
Forschungsgruppe, Probleme von Gwbs der 1960er/-70er 
Jahre im Hinblick auf den Klimawandel und die veränderten 
Sozialstrukturen zu untersuchen, passende Lösungsansät-
ze zu identifizieren und festzustellen, ob diese im Untersu-
chungsraum umsetzbar sind. 

In der ersten Frage beschäftigt sich das Projekt mit den 
Problemen in Bezug auf Klimaanpassung und sozialräum-
liche Inklusion der öffentlichen Räume in Gwbs der 1960er/-
70er Jahre und stellt diese mittels einer Bestandsaufnah-
me und einer Bewohner*innen Umfrage heraus. Die erste 
Forschungsfrage wurde bereits beantwortet, wodurch ers-
te Erkenntnisse gewonnen wurden. So zeigt sich, dass die 
Freiflächen einseitig gestaltet sind und daher nicht zum 
gemeinschaftlichen Verweilen einladen. Des Weiteren er-
schwert die Beschaffenheit der Wege die Zugänglichkeit 
der Freiflächen und die mangelhafte Beleuchtung schafft 

Angsträume. Im klimatischen Kontext lässt sich feststellen, 
dass durch mangelnde Entwässerung Hochwassergefahr 
besteht und die monofunktional geprägten Freiflächen kei-
ne Biodiversität aufweisen. Somit lässt sich viel Verbesse-
rungspotenzial ableiten. Mit der zweiten Forschungsfrage 
werden Lösungsansätze für die Probleme der öffentlichen 
Räume von Gwbs in Bezug auf Klimaanpassung und sozial-
räumliche Inklusion anhand von Best-Practise-Beispielen 
und Expert*inneninterviews abgeleitet. In der letzten For-
schungsfrage prüft das Projekt mittels Interviews, inwiefern 
die Lösungsansätze im Untersuchungsgebiet Schüren an-
wendbar sind.
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Abstract A06
Ohne Daten keine Energiewende

Die Energiewende ist heutzutage von entscheidender Re-
levanz, da der Klimawandel zunehmend gravierende Aus-
wirkungen zeigt. Ohne Maßnahmen drohen erhebliche Kon-
sequenzen. Sowohl die Erreichung der Klimaneutralität als 
auch die Umstellung auf eine nachhaltige Wärmeversorgung 
sind daher von großer Bedeutung, um dem entgegenzuwir-
ken. 

Zu diesem Zweck wurde in der Bundesrepublik Deutsch-
land am 01.01.2024 das Wärmeplanungsgesetz eingeführt, 
und damit zeitgleich mit einer Überarbeitung des Gebäu-
deenergiegesetzes in Kraft trat. Die Gesetze sind Teil der 
Bemühungen Deutschlands, die Klimaneutralität zu errei-
chen. Allerdings stoßen die kommunalen Wärmeplanungs-
prozesse hierbei auf Herausforderungen, die vor allem in 
unzureichender Datenverfügbarkeit sowie vorhandenen 
Datenlücken bestehen. Dies erschwert die Erstellung ent-
sprechender Pläne erheblich. 

Aus diesem Grund liegt der Fokus des Projekts auf den Pro-
blemen, die bei der Erstellung von Wärmeplänen auftreten 
und der Frage danach, warum der Übergang zur Energie-
wende so komplex ist. 

Um zu untersuchen, welche Daten für die Erstellung von 
kommunalen Wärmeplänen erforderlich sind, werden ver-
schiedene Forschungsmethoden genutzt. 

Im Fokus der Forschung steht die Leitfrage „Wie können Da-
tensätze zur Energiewende sinnvoll kategorisiert und nach-
haltig genutzt werden?“, dessen Beantwortung durch die 
drei folgenden Teilfragen gewährleistet wird: 

1. Welche Daten wurden in Hannover für die kommunale 
Wärmeplanung verwendet, und wie wurden sie erhoben 
und aufbereitet? 

2. Welche Daten zur Umsetzung eines kommunalen Wär-
meplans stehen in Detmold zur Verfügung, und wo gibt 
es Datenlücken? 

3. Inwieweit können die Erkenntnisse aus dem Datenerhe-
bungsprozess in Hannover und die angewandte Strate-
gie auf Detmold übertragen werden, um die Wärmewen-
de voranzutreiben? 

Basierend auf den Forschungsfragen und den daraus resul-
tierenden Ergebnissen wird eine umfassende Datenmatrix 
erstellt, die die energierelevanten Datensätze kategorisiert 
und strukturiert, welche für die Erstellung von kommunalen 
Wärmeplänen essenziell sind.

Die bisherigen Forschungsfortschritte wurden, neben einge-
hender Literaturrecherche, maßgeblich durch Expert:inne-
ninterviews erzielt. Die Zwischenergebnisse der Forschung 
sollen dem NEED Projekt präsentiert werden, welches sich 
auf den Bereich der Datenontologien spezialisiert und in-
tensiv zu diesem Thema forscht.
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Fazit zur ersten Unterforschungsfrage

Regenerative Landwirtschaft und Klimaanpassungsmaßnahmen stehen in einem
wechselseitigen Verhältnis, womit sie gemeinsam eine effektive Strategie zur Bewältigung
des Klimawandels bieten. Durch die Förderung von regenerativen landwirtschaftlichen
Praktiken und der Nutzung von Ökosystemleistungen kann dazu beigetragen werden, dass
die Anfälligkeit der Gesellschaft gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels verringert
und die Resilienz von Ökosystemen gestärkt wird. Es ist entscheidend, dass die allgemeine
Landwirtschaft, die Politik und Organisationen die Bedeutung regenerativer Landwirtschaft
erkennen und gemeinsam abgestimmt unterstützen (Lamker 2016, S.132 ff.).
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Wie kann die Allmende EL eG durch die regenerative
Landwirtschaft zur Klimaanpassung beitragen?

Forschungsfragen

Welchen Beitrag kann regenerative 
Landwirtschaft zur Klimaanpassung leisten?

Welche Stärken und Schwächen beeinflussen die Allmende EL eG in
ihrer Handlungsfähigkeit, Flächen regenerativ zu bewirtschaften?

Mit welchen externen Chancen und Risiken wird die Allmende EL eG
bei der regenerativen Bewirtschaftung von Flächen konfrontiert?
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Ausblick der Projektarbeit

Bis zum Zwischenbericht hat sich die Projektgruppe auf die Beantwortung der ersten
Forschungsfrage fokusiert und darüber hinaus diverse Expert*innen-Intervies geführt. Im
weiteren Verlauf beschäftigt sich die Gruppe  mit der Auswertung der restlichen Interviews
und führt  teilnehmende Beobachtungungen bei Veranstaltungen  der Allmende Emscher-
Lippe eG durch. Erkenntnisse aus diesen Methoden sollen der Projektgruppe dabei helfen,
die zwei weiteren Forschungsfragen zu beantworten und so mit Hilfe einer SWOT-Analyse
Handlungsempfelungen für die Allmende Emscher-Lippe eG aufzustellen.

Der anthropogene Klimawandel stellt die größte globale Herausforderung unserer Zeit dar.
Durch die Verbrennung fossiler Energieträger steigt die Treibhausgaskonzentration in
unserer Atmosphäre und erwärmt diese. Unter anderem tragen auch die industrielle
Landwirtschaft und die geänderte Landnutzung zu diesem Anstieg bei. Diese erwärmte
Atmosphäre sorgt dafür, dass sich der Wasserkreislauf verändert und
Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Stürme und Starkregen zunehmen
(Umweltbundesamt 2022 E). Die veränderten klimatischen Bedingungen tragen schließlich
einen großen Teil zum Verlust der Biodiversität bei. Diese biologische Vielfalt spielt eine
entscheidende Rolle für die Erhaltung eines gesunden Ökosystems und die damit
verbundenen Ökosystemleistungen, welche als Basis für unsere grundlegenden Bedürfnisse
und unsere Gesundheit unverzichtbar sind. Schließlich kommt es zum Verlust von sauberer
Luft und Wasser sowie qualitativ hochwertigen Böden (Europäisches Parlament 2021). Um
diesen Entwicklungen entgegenzuwirken und die Böden im Ruhrgebiet aufzuwerten, setzt die
2023 gegründete Allmende Emscher-Lippe eG auf regenerative Landwirtschaft.

Im Jahr 2023 wurde die Allmende Emscher-Lippe, von
zahlreichen Akteur*innen der Emscherregion, als eingetragene
Genossenschaft (eG) gegründet. Einer dieser Akteure ist die
EGLV, welche die Allmende bei vielen Projekten unterstützt.
Die Allmende Emscher-Lippe eG steht für den Erhalt intakter
Lebensräume für Menschen und Biodiversität durch Boden-
und Gewässerschutz. Zu diesem Zweck lädt die
Genossenschaft dazu ein, funktionale Ökosysteme zu
schaffen, um die Naturflächen im Ruhrgebiet zu schützen. Bis
zum Jahr 2030 möchte die Allmende Emscher-Lippe eG dazu
beitragen, dass durch durch die genossenschaftliche
Bewirtschaftung 30% der Flächen an Emscher und Lippe im
Sinne der SDGs für mehr Klimaresilienz und Biodiversität
gestaltet werden (Allmende EL eG 2023 C).

Der Weinberg im Umweltkulturpark in Dortmund-
Barop wird von der Allmende EL eG nach dem
Modell der regenerativen Landwirtschaft
bewirtschaftet. Er entstand 2018 am Rüpingsbach
als Nachfolger des erfolgreichen Weinberges am
Phoenixsee und soll als “Mitmach-Weinberg” für
Hobbyanbau etablieren. Dieses Konzept setzt auf
ein interaktives Miteinander, wobei sich die
Bürger*innen zusammen mit Expert*innen auf
diesem Gebiet um die Pflege und Ernte der
Weinberge kümmern. In unserem
Forschungsprojekt dient der Weinberg als
Fallbeispiel für die Aktivitäten der Allmende
Emscher-Lippe eG. (EGLV 2023 D)

Fallbeispiel: Weinberg Dortmund-BaropAllmende Emscher-Lippe eGAnlass und Problemstellung
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Abstract A07
Emscher für alle

Genossenschaftliche Flächenbewirtschaftung im Ruhrgebiet
In einer Welt, die von den Auswirkungen des Klimawandels 
zunehmend beeinflusst wird, ist die Fähigkeit, sich an die 
veränderten Bedingungen anzupassen, von entscheidender 
Bedeutung. Folgen sind extreme Wetterereignisse, wie Hit-
zewellen, Starkregen und Stürme, diese sind bereits spür-
bar. Ohne Anpassungsmaßnahmen riskieren wir nicht nur 
irreparable Schäden an Ökosystemen und Infrastrukturen, 
sondern auch das Wohlergehen und die Lebensgrundlagen 
künftiger Generationen. Die Komplexität der Klimakrise er-
fordert kollektive Anstrengungen auf gesellschaftlicher und 
politischer Ebene, da individuelle Maßnahmen allein nicht 
ausreichen, um die erforderlichen systemischen Verände-
rungen herbeizuführen.

Im Ruhrgebiet spielt die Renaturierung der Emscher eine 
zentrale Rolle. Dabei handelt es sich um ein wegweisendes 
Projekt, durch welches innerhalb von 30 Jahren aus dem 
ehemaligen Abwasserkanal ein sauberer Fluss entstand. 
Durch die Wiederherstellung eines natürlichen Flusslaufs 
werden Überschwemmungsrisiken reduziert und die lokale 
Biodiversität gefördert. Darüber hinaus trägt das Projekt zur 
Aufwertung des städtischen Umfelds bei.

Ein neuer Akteur in der Emscher Region, der sich dieser Auf-
gabe annimmt, ist die Allmende Emscher Lippe (Allmende 
EL eG), eine eingetragene Genossenschaft, die sich der Be-
wältigung der Herausforderungen des Klimawandels und 
der Förderung nachhaltiger Entwicklung in der Region ver-
schrieben hat. Als Zusammenschluss lokaler Akteure dient 
sie als Plattform für den Austausch von Ideen und Ressour-
cen. Die Allmende EL eG bewirtschaftet Flächen entlang 
der Emscher, wie zum Beispiel den Mitmach-Weinberg im 
Umweltkulturpark – nur 10 Minuten vom Campus Süd ent-
fernt. Dabei setzt sie auf regenerative Landwirtschaft, eine 
nachhaltige Anbau- und Bewirtschaftungsmethode, welche 
die Gesundheit des Bodens verbessert und somit zur Klima-
anpassung beiträgt. Die natürliche Bodenstruktur bleibt in-
takt, da auf das Pflügen verzichtet wird und der Boden bei-
spielsweise durch ganzjährige Begrünung geschützt wird. 
Dies fördert den Aufbau von Humus, wodurch Kohlenstoff 
im Boden gebunden wird und dessen Fruchtbarkeit steigert. 
Die bewirtschafteten Flächen sind dadurch klimaresilienter, 
da sie eine verbesserte Wasserrückhaltekapazität aufwei-
sen und vor Erosion geschützt sind.

Die Hauptforschungsfrage lautet: „Wie kann die Allmende EL 
eG durch regenerative Landwirtschaft zur Klimaanpassung 
beitragen?”. Kern der Projektarbeit ist eine SWOT-Analyse 
(Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken). Auf deren Ba-
sis werden Handlungsempfehlungen für die Allmende EL eG 
abgeleitet.

Ihr Forschungsziel versucht die Gruppe zu erreichen, indem 
sie im ersten Schritt untersucht, inwiefern sich die regene-
rative Landwirtschaft positiv auf die Landschaft auswirken 
kann. Im zweiten Schritt wird die Allmende EL eG genauer 
betrachtet. Interne Stärken und Schwächen der Organisati-
onsform sollen herausgearbeitet werden, indem ihre Struk-
tur, Handlungsweise und die Beziehungen zwischen den 
Akteursgruppen analysiert werden. Danach werden externe 
Chancen und Risiken, welche die Allmende EL eG beeinflus-
sen können, identifiziert, um daraus die Handlungsempfeh-
lungen abzuleiten.



A08
Mehr Raum für die Windenergie! 

– Herausforderungen für die 
Regionalplanung

Grundsätzlich befürwortet ein Großteil der Bevölkerung die Wende zu erneuerbaren Energien und sind für den Ausbau

Trotzdem wollen viele die dafür benötigte Infrastruktur nicht in ihrer Nähe - Not in my Backyard!

Anlass & Problemstellung

Durch den menschengemachten Klimawandel werden Extremwetterereignisse immer häufiger, was zu 
erheblichen Schäden an Natur, Infrastruktur und menschlichen Siedlungen führt. Um das Pariser 
Klimaabkommen zu erreichen und die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken, muss unter 
anderem die Dekarbonisierung des Energiesektors von fossiler Stromerzeugung zu erneuerbaren 
Energien wie Wind stattfinden (vgl. Bundesgesetzblatt 2016). Damit die Energiewende in Deutschland 
funktioniert, hat die Bundesregierung die Bundesländer durch das Windenergieflächenbedarfsgesetz 
(WindBG) dazu verpflichtet, bis 2032 Flächen für die Windenergie auszuweisen (WindBG Anlage 1). 
In NRW sollen 1,8% der Landesfläche zur Verfügung gestellt werden, was durch die gering zur Verfügung 
stehende Fläche in NRW, aber auch im Regionalverband Ruhr (RVR) zu Problemen mit Anwohner*innen 
führt (Abb.1;2) Um die Planung von Windenergiegebieten zu beschleunigen, soll deshalb erforscht 
werden, inwieweit der NIMBY-Effekt die Planung der Windenergiegebiete gemäß §2 Nr.1 WindBG 
beeinflusst und wie man diesen Effekt minimieren kann.

Durch die marginale Fläche und die hohe Einwohnerdichte in NRW und im Gebiet 
des RVR (siehe Abb. 1) ist das Untersuchungsgebiet zur Erforschung des 
NIMBY-Effekts in Bezug auf die Windenergie geeignet. Durch die geringe Fläche, die 
der Windenergie zur Verfügung steht, kommt es zu geringen Abständen zu bebauten 
Wohnflächen und somit auch zu Konfliktpotenzial (siehe Abb. 2).

Methodik

Die Forschung zum NIMBY-Effekt im Bereich des RVR zielt darauf ab, die Beeinflussung durch den 
NIMBY-Effekt zu verstehen und mögliche Lösungsansätze zu untersuchen. Ein wichtiger Bestandteil 
der Forschungsarbeitdes ist das Durchführen von Interviews mit Expert*innen vom RVR und 
Betreiberfirmen. Mithilfe der Interviews sollen Strategien im Umgang mit dem NIMBY-Effekt erfasst 
werden und es soll herausgefunden werden, wie die Ausweisung der Flächen für Windenergie im RVR 
im Kontext des NIMBY-Effekts erfolgt. Bisher wurden zwei Interviews mit Experten vom RVR geführt, 
die erklärt haben, wie die Ausweisung der Fläche für Windenergie im Bereich des RVR erfolgt. Ein 
Interview wurde bereits mit einem Experten von einem Betreiberunternehmen geführt. Die Interviews 
werden nun transkribiert und ausgewertet, um sie für den Endbericht zu verwenden. Ein weiteres 
Interview ist mit einem*er Vertreter*in einer Kommune geplant, um die Positionen der Menschen vor 
Ort gegenüber Windenergie herauszufinden. Das Projekt hat sich für Recklinghausen als Kommune 
entschieden. Darüber hinaus ist ein wichtiger Aspekt unserer Forschungen die Recherche zur 
Ausweisung von Windenergieflächen. Dies umfasst u.a. regionale Entwicklungspläne,  
Windenergiekonzepte und relevante Gesetze. Des Weiteren liefert eine Bürgerbefragung Einblicke in 
das Wissen und die Meinungen der Menschen. Dabei soll zum einen herausgefunden werden, ob es 
einen Zusammenhang mit dem Wissen der Bürger über Windenergieanlagen und dem NIMBY-Effekt 
gibt. Zum anderen ist es notwendig, die Gründe für Positionen gegen Windenergieanlagen besser zu 
verstehen. Die Umfrage wird online durchgeführt.
Außerdem ist eine umfassende Literaturrecherche zum bereits vorhandenen Wissen zum NIMBY-Effekt 
erforderlich. Mithilfe dieser Methoden sollen unsere Forschungsfrage „Wie beeinflusst der NIMBY-Effekt 
die Planung von Windenergiegebieten?“ beantwortet werden und Strategien im Umgang mit dem 
NIMBY-Effekt entwickelt werden. 

Definition NIMBY

Bei dem Begriff NIMBY handelt es sich um ein Akronym, welches für 
„Not In My Backyard“ steht. Auf deutsch übersetzt bedeutet dies 
„nicht in meinem Hinterhof“. Damit wird das Verhalten von 
Personengruppen beschrieben, die grundsätzlich positiv gegenüber 
einem Infrastrukturprojekt gestimmt sind, den Bau aber in ihrer 
unmittelbaren Umgebung ablehnen. Die Ablehnung basiert meist 
darauf, dass die Menschen negative Konsequenzen aus dem Bau 
des Infrastrukturprojekts für sich selbst erwarten. Personen, die sich 
in dieser Weise verhalten, können als NIMBYs bezeichnet werden 
(Kropp 2023: 22). In Deutschland ist der Begriff auch unter dem 
Sankt-Florians-Prinzip bekannt. Der Begriff hat eine negative 
Konnotation, da den Gegnern egoistische und subjektive Gründe 
vorgeworfen werden. In dem Zusammenhang gibt es auch noch 
weitere Begriffe mit ähnlicher Bedeutung, wie LULU (Locally 
Unwanted Land Use), BANANA (Build Absolutely Nothing 
Anywhere Near Anything) oder CAVE (Citizens Against Virtually 
Everything). Auch im Bereich der Windenergie kann ein 
NIMBY-Verhalten beobachtet werden. Menschen befürworten die 
Energiewende und wollen auch erneuerbaren Strom nutzen, 
möchten aber keine Windenergieanlage in ihrer Umgebung haben.

Akzeptanz in der Bevölkerung 

Prinzipiell gibt es eine breite Unterstützung für erneuerbare Energien und die 
Reduzierung von CO2-Emissionen zur Bekämpfung des Klimawandels. Viele 
Menschen erkennen die Notwendigkeit von Windkraftanlagen als Teil einer 
nachhaltigen Energieversorgung an. Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch 
Widerstand gegen den Bau von Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe von 
Wohngebieten. Dieser Widerstand kann auf verschiedenen Faktoren basieren, 
darunter Bedenken hinsichtlich Lärm, Landschaftsverschmutzung, 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und mögliche Auswirkungen auf die lokale 
Tierwelt, insbesondere Vögel und Fledermäuse. Die Akzeptanz variiert je nach 
Standort und individuellen Umständen. In einigen Regionen gibt es eine starke 
Unterstützung für Windenergieprojekte, während in anderen Gebieten wiederum 
der Widerstand stärker ausgeprägt ist. Die Meinungen können auch durch lokale 
politische und wirtschaftliche Interessen beeinflusst werden. Für die Behörden, 
Betreiber*innen und Anwohner*innen von Windenergieanlagen ist es oft 
herausfordernd, einen Konsens zu finden und den NIMBY-Effekt zu überwinden. 
Eine transparente Kommunikation, frühzeitige Beteiligung der lokalen 
Gemeinschaften, sowie die Berücksichtigung von Umweltauswirkungen und lokalen 
Bedenken können dazu beitragen, die Akzeptanz für Windenergieprojekte zu 
verbessern.

Abb. 1: Karte des Regionalverband Ruhr (RVR 2024)

Abb. 2: Potenzialfläche für Windenergie in NRW (LANUV 2022)

Abb. 3: Akzeptanz der Windenergienutzung an Land    
   (FA Windenergie 2020)
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Abstract A08
„Mehr Raum für die 

Windenergie! – Herausforderungen für die 
Regionalplanung“

Der fortschreitende Klimawandel und die Verminderung der 
fossilen Brennstoffe machen einen Paradigmenwechsel in 
der Energiegewinnung unumgänglich. Den Folgen der Erd-
erwärmung und der Ressourcenknappheit muss durch die 
Weiterentwicklung des Ausbaus von erneuerbaren Ener-
gien entgegengewirkt werden. Doch auch die Expansion von 
nachhaltigen Infrastrukturprojekten birgt Problematiken, 
die einer sorgfältigen Planung bedürfen. Ein bedeutsames 
Problem ist der begrenzte verfügbare Platz, gerade im dicht 
besiedelten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die begrenz-
te Fläche stellt die Planung vor neue Herausforderungen. 
Eine davon sind die unterschiedlichen Nutzungsansprüche 
der Anwohner*innen und Nutzer*innen der Freiflächen. 

Das A-Projekt „Mehr Raum für die Windenergie! – Herausfor-
derungen für die Regionalplanung“ widmet sich der Thema-
tik der Ausweisung von Windenergiegebieten im Gebiet des 
Regionalverband Ruhr (RVR) und der Beeinflussung durch 
den NIMBY-Effekt (Not in my Backyard). Das übergeordnete 
Ziel dieser Forschungsarbeit besteht darin, Lösungsansät-
ze zu entwickeln, um die Akzeptanz für Windenergieprojekte 
zu erhöhen, die Kommunikation zwischen Anwohner*innen 
und Planer*innen zu verbessern und eine umfassende Auf-
klärung in diesem Bereich zu fördern.

Um diese Ziele zu erreichen, werden verschiedene For-
schungsmethoden angewendet. Dazu zählen eine umfas-
sende Literatur- und Fallstudienanalyse, Expert*inneninter-
views mit Planungsexperten*innen und Projektleiter*innen 
im Gebiet des RVR, sowie eine Befragung von betroffenen 
Bürger*innen in diesem Gebiet. Durch diese vielfältigen 
Methoden sollen neue Erkenntnisse und Perspektiven zum 
NIMBY-Effekt gewonnen werden, um innovative Lösungsan-
sätze zu identifizieren. Insbesondere wird untersucht, wie 
der NIMBY-Effekt die Planung von Windenergiegebieten be-
einflusst und welche spezifischen Beeinflussungen dabei 
eine Rolle spielen.

Die Forschungsergebnisse dieser Arbeit sollen dazu bei-
tragen, effektivere Planungsstrategien für die Windenergie-
entwicklung im Gebiet des Regionalverbandes Ruhr zu ent-
wickeln. Durch die Einbindung der Anwohner*innen in den 
Planungsprozess, die Berücksichtigung lokaler Bedenken 
und eine transparente Kommunikation wird angestrebt, die 
lokale Akzeptanz für Windenergieprojekte zu erhöhen und 
den Ausbau der Windenergie voranzutreiben.
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Strategien für bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnraum

Öffentlich geförderter Wohnungsbau

- unter den öffentlich geförderten Wohnungsbau fallen zwei Fördergegenstände
   1. die Schaffung neuen Wohnraums durch Neu,- Aus- oder Umbau
   2. auch die Modernisierung von bestehendem Wohnraum (MHKBD.NRW 2024)

- Belegungsbindungen oft 20 bis 30 Jahre, stets zeitlich begrenzt
  Folge: Starker Rückgang der Sozialwohnungen (Günther 2024, 5)

Bündnis bezahlbarer Wohnraum

- Maßnahmen des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum sind in drei aufeinander aufbauenden
   Kategorien eingeteilt, der Beförderung von Investitionen, darauffolgend das Beschleunigen von                
   und das Begrenzen von Baukosten. Diese drei Kategorien sollen gemeinsam zum bezahlbaren         
   Wohnraum führen (BMWSB 2023)

Ziel: 
- Schaffen von verlässlichen Rahmenbedingungen als Grundvoraussetzung für langfristige        
   Investitionen und die Beschleunigung von Planung, Genehmigung und Realisation von Bau    
   projekten

-Weitere Konzepte die betrachtet werden: Bundesinitiative „Zukunft Wohnen“, Neue Wohngemein- 
  nützigkeit, Genossenschaftliches Wohnen

Zwischenergebnisse aus Ortsbegehungen & Interviews

- viel Wert auf kollektiv genutztes Eigentum, z.B.: Innenhöfe,
   Gemeinschaftsräume
- viel Wert auf Instandhaltung, Renovierung und Modernisierung
- längere Bindungsfristen in HITAS Wohnungen
- Miteinander, geringe Segregation: 
   Grundsatz „Gleiche Chancen für jeden“
- Stadt als wichtiger Akteur; aktiver Bodenerwerb, mehr
   Steuerungsmöglichkeiten, um vorausschauend und
   bedarfsgerecht zu planen
- Bedeutung in der Politik (parteiübergreifend - bis jetzt)

- der Stadt Helsinki gehört 64% der Flächen in der Stadt (Dhalmann 2024)
- der Stadt gehören eigene Bau- und Wohnungsunternehmen, beispielsweise das Tochterunter         
   nehmen HEKA (Dhalmann 2024)
- jeder siebte Einwohner wohnt in einem dieser Mietobjekte
- durchnittliches Mietniveau für subventionierte Wohnungen in Helsinki 2023: 
   13,94€, 8,22€ geringer als auf dem freien Markt (Statistic Finland 2024)

Anlass und Problemstellung

Neben den Herausforderungen und Proble-
men des deutschen Wohnungsmarktes, ist
 die finnische Hauptstadt Helsinki, wie viele 
Orte der Welt, mit ähnlichen Hindernissen 
konfrontiert. Angesichts des hohen Anteils 
der Bevölkerung in Helsinki und einer konti-
nuierlichen Steigerung der Mietpreise um 27% seit 2011, untersuchen wir, wie Helsinki mit diesen 
Problemen umgeht und welche Ansätze und Instrumente zur Schaffung von bezahlbarem Wohn-
raum eingesetzt werden (Kurvinen 2020, 39f.; Housing Anywhere 2024). Durch den Fokus der Stadt 
auf die Förderung von bezahlbarem Wohnraum und innovative Maßnahmen zur Berücksichtigung 
einkommensschwacher Haushalte erwarten wir wertvolle Erkenntnisse für unsere Forschung, wo-
bei wir betonen, dass dies kein direkter Vergleich mit anderen Regionen ist.

Helsinki

Nordrhein-Westfalen

Quellen

Anlass und Problemstellung
Das Wohnen hat heutzutage einen erheblichen Stellenwert in der Gesellschaft –
„Wohnen bewegt uns Menschen und prägt unseren Alltag“(Hannemann, Milti, Reutinger 2022,10). 
Aus diesem Grund sollte Wohnraum, insbesondere bezahlbarer Wohnraum, für einkommensschwa-
che Haushalte geschaffen werden.

Die steigenden Wohnungspreise und -mieten in Deutschland haben seit 2010 zu einem gravierenden 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum geführt (BBSR 2023). Zudem trägt der steigende Wohnflächen-
bedarf der Bevölkerung zu dem Mangel bei (Amann et al.). Das Ziel der Bundesregierung bis 2023, 
400.000 neue Wohnungen zu bauen wurde verfehlt (BMWSB 2023). Politische Fehleinschätzungen 
seit den 1970er Jahren haben dazu beigetragen, dass öffentlich geförderter Wohnraum privatisiert 
wurde und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum vernachlässigt wurde (Kiehle 2021, 1034). Vor 
allem einkommensschwache Haushalte stehen vor der Herausforderung bezahlbaren
Wohnraum zu finden (Gründling, Grabka, 500).
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Abstract A09
Offen für neue Ideen – Strategien für 

bezahlbares Wohnen am Beispiel Helsinki
Das Wohnen hat heutzutage in der Gesellschaft einen er-
heblichen Stellenwert.

Besonders die Folgen der Covid-19-Pandemie haben ge-
zeigt, dass eine Wohnung mehr als eine Unterkunft für die 
Nacht ist – in einer Wohnung wird gelebt. Das bedeutet, dass 
viele Aspekte wie Arbeiten, Schlafen, Freizeitgestaltung, Hy-
giene, Privatsphäre und Sicherheit miteinander vereint wer-
den können – kurz: Wohnen bewahrt die Menschenwürde.

Aus diesem Grund stellt bedarfsgerechtes und bezahlbares 
Wohnen ein zentrales Bedürfnis für alle Menschen dar.

Menschenwürdiges Wohnen wird in Deutschland immer 
mehr zum Privileg. Die gestiegenen Mieten und Kaufpreise 
und das Angebotsdefizit bei steigendem Wohnflächenbe-
darf, machen den Wohnungsmarkt, besonders in Ballungs-
regionen, zu einem der profitabelsten und angespanntesten 
Märkten Deutschlands. Vor allem einkommensschwache 
Haushalte leiden unter dem Mangel an bezahlbarem Wohn-
raum, woraus sich eine besondere Relevanz ergibt, die Si-
tuation dieser Personengruppe auf dem Wohnungsmarkt 
genauer zu betrachten. Dabei richtet sich unser Fokus mit 
einem besonderen Schwerpunkt auf Städte in Nordrhein-
Westfalen, mit dem Ziel, die bestehenden Konzepte kritisch 
zu hinterfragen und mögliche Potenziale oder Verände-
rungsmöglichkeiten für die Entwicklung und Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum herauszuarbeiten.

Auch andere europäische Großstädte, wie Helsinki, kämp-
fen mit ähnlichen Herausforderungen am Wohnungsmarkt. 
So erfordert auch dort der Wohnungsmangel die Entwick-
lung wirksamer Strategien zur Schaffung und Förderung 
von bezahlbarem Wohnraum (Eskelä, Ronkainen 2022, 6). 
Helsinki bietet diesbezüglich innovative Konzepte, wie das 
sogenannte HITAS-System und das „right-of-occupancy 
housing“. Diese Best Practice Beispiele aus Helsinki sollen 
unter anderem dazu dienen, Impulse für den deutschen 
Wohnungsmarkt zu finden, um bezahlbaren und bedarfs-
gerechten Wohnraum zu schaffen. Aus diesen Gründen wer-
den sowohl Städte in NRW als auch die Stadt Helsinki als 
Fallbeispiele herangezogen, um wohnungspolitische Instru-
mente, Konzepte und Strategien für die Zukunft kennenzu-
lernen und zu analysieren.

Im Zentrum der methodischen Arbeit stehen leitfadenge-
stützte Interviews mit Expert:innen aus NRW und Helsinki, 
die erlauben, Informationen und Bewertungen aus erster 
Hand in die Forschung mit einfließen zu lassen. Neben Li-
teraturarbeit als Basis wurden außerdem Einschätzungen 
und Ergebnisse dieser Forschung durch Feldarbeit in Form 
von Ortsbegehungen und Führungen im konkreten Untersu-
chungsgebiet in Helsinki ergänzt.

Mithilfe der zuvor genannten Methoden möchten wir einen 
umfassenden Überblick über das bezahlbare und bedarfs-
gerechte Wohnen in NRW und Helsinki erlangen. Die gewon-
nenen Daten sind essentiell für unsere Projektarbeit, um 
herauszuarbeiten, welche Potenziale die Instrumente der 
beiden Untersuchungsräume bieten und welche neuen Er-
kenntnisse sich daraus für unser Projekt ergeben. Das For-
schungsziel ist es, Anregungen zu erarbeiten, die dabei hel-
fen, zukunftsfähige Strategien zu entwickeln, die die Lücke 
zwischen Angebot und Nachfrage am Wohnungsmarkt für 
bezahlbaren Wohnraum minimieren.

Quellenverzeichnis:

Eskelä, Elina; Ronkainen, Mika (2022): Helinki´s housing policy – A historical over-
view and the current situation. City of Helsinki, publication of the central adminis-
tration. Helsinki.



Sölde

Kaiserbrunnen

UNTERSUCHUNGSRÄUME
Die Stadt Dortmund wurde als Untersuchungsraum ausgewählt, da sie eine

Großstadt von regionaler Bedeutung und die einwohnerreichste Stadt im

Ruhrgebiet ist. Für den Vergleich werden zwei Untersuchungsräume in der Stadt

benötigt, die strukturelle Unterschiede aufweisen. Kaiserbrunnen lässt sich östlich

der Dortmunder City verorten, während Sölde südöstlich im Stadtbezirk Aplerbeck

liegt. Diese Stadtteile wurden aufgrund ihrer unterschiedlichen baulichen Struktur
und Bevölkerungsstruktur wie Einwohner*innenzahl und -dichte, Altersdurchschnitt

und Ausländer*innenanteil, und gleichzeitig vergleichbarer Fläche ausgewählt. 
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Die 15-Minuten-Stadt als
zukunftsfähiges Leitbild? — Vergleich

der Dortmunder Stadtteile
Kaiserbrunnen und Sölde.
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Abbildung 2: Schematische Darstellung des Forschungsdesigns.

FORSCHUNGSDESIGN
Die Leitfrage lautet „Die 15-Minuten-Stadt als zukunftsfähiges Leitbild? — Vergleich der

Dortmunder Stadtteile Kaiserbrunnen und Sölde“.

Zur Beantwortung dieser hat das Projekt vier arbeitsleitende Unterfragen aufgestellt (siehe

Abb. 2). Das Erlangen von Grundwissen bezüglich einer Definition des Konzepts, möglicher

Maßnahmen und realer Umsetzungsversuche erfolgt durch die Literaturanalyse. Zur

Erhebung der vorliegenden Auto-, Fahrrad- und Fußgänger*inneninfrastruktur dienen

Ortsbegehungen. Außerdem wird das Verkehrsverhalten sowie Akzeptanz und Bereitschaft

der Bewohner*innen zu Veränderungen durch einen standardisierten Fragebogen erfragt,

um die Interessen der Anwohnenden zu berücksichtigen. Schließlich werden sich ergebende

Informationen in Leitfäden der Interviews integriert, um ein Fazit von Expert*innen zur

Realisierbarkeit der Maßnahmen zu erlangen. Die Zusammenführung aller Ergebnisse führt

zur Beantwortung der übergeordneten Leitfrage.

PROBLEMSTELLUNG
Im aktuellen Stadtbild ist das Auto als ein weit verbreitetes Verkehrsmittel sehr dominant,

doch genau dieses verursacht Umweltprobleme wie Lärmbelästigung und

Luftverschmutzung. Außerdem nehmen sie unverhältnismäßig viel Platz im Straßenraum

ein. Um die Sicherheit und das Wohl der Bürger*innen zu verbessern, könnten die Fuß-

und Radinfrastruktur ausgebaut werden. Das Konzept der 15-Minuten-Stadt ist dabei eine

der prominentesten Lösungen, die aber bisher vor allem im Kontext von Millionenstädten

betrachtet wurde. Das Ziel des Projektes ist es, die Zukunftsfähigkeit des Konzeptes zu

erforschen und dessen Realisierbarkeit in einer weniger bevölkerungsreichen Stadt wie

Dortmund zu überprüfen.

DEFINITION
Das Konzept der 15-Minuten-Stadt wurde von Carlos Moreno entwickelt und basiert auf dem

Leitbild der Stadt der kurzen Wege. Dieser Ansatz wird mithilfe von Dimensionen, wie

Erreichbarkeit durch Nähe und Dichte sowie Diversität, verwirklicht. Es zielt auf eine

Umgestaltung urbaner Lebensräume ab, um das tägliche Leben der Bewohnenden effizienter,
nachhaltiger und angenehmer zu gestalten. Kernidee ist die Schaffung von Stadtquartieren, in

denen sämtliche wichtigen Einrichtungen und Dienstleistungen wie Einkaufen,

Freizeitaktivitäten, Gesundheitsvorsorge und idealerweise Arbeitsplätze, wie auf der Abbildung
1 dargestellt, innerhalb einer fünfzehnminütigen Geh- oder Fahrradentfernung erreichbar sind.

Dabei soll die Lebensqualität der Bewohnenden durch Sicherheit im Straßenverkehr,

Zeitersparnis durch kürzere Wege, mehr Bewegung durch das Gehen und Fahrradfahren und
weniger Lärm- und Abgasbelastung steigen.
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A 1 DIE 15-MINUTEN-STADT ALS ZUKUNFTSFÄHIGES
LEITBILD? 

— 
VERGLEICH DER DORTMUNDER STADTTEILE

KAISERBRUNNEN UND SÖLDE

BILDQUELLEN
Canva;
VCD Nordost, Mobilität für Menschen (o. J.): Mobilitätspioniere in Europa. Paris, die 15-
Minuten-Stadt.  Von: https://nordost.vcd.org/der-vcd-im-nordosten/mobilitaetspioniere-
in-europa-verkehr/die-15-minuten-stadt [abgerufen am 11.04.2024].

Abbildung 3: Prozentanteil jedes Fortbewegungsmittels benutzt zum Erreichen allen
befragten Alltagszielen in Kaiserbrunnen (links) und Sölde (rechts) (eigene

Darstellung).

Abbildung 1: Le Paris du
quart d’heure.
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Abstract A10
Die 15-Minuten-Stadt als Zukunftsfähiges 

Leitbild?
Vergleich der Dortmunder Stadtteile Kaiserbrunnen und Sölde

Mit der 15-Minuten-Stadt ist ein nachhaltiges Stadtpla-
nungskonzept immer mehr in den öffentlichen Fokus gera-
ten. Um die Fußgängerfreundlichkeit von der im Autoverkehr 
versinkenden Metropole Paris zu erhöhen und die Abgasbe-
lastung zu senken, entwickelte der Stadtplaner Carlos More-
no die 15-Minuten-Stadt als Fortführung des bestehenden 
Konzepts der Stadt der kurzen Wege. Die 15-Minuten-Stadt 
strebt eine gute Erreichbarkeit durch Nähe an, sodass ihre 
Bewohnenden innerhalb von einer Viertelstunde ihre All-
tagsziele wie Einkaufen, Arbeiten und Freizeitgestaltung zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen können. Die Umsetzung 
dieses Leitbildes zielt darauf ab, die Attraktivität des Autos 
zu verringern und stattdessen die emissionsarme und ge-
sundheitsfördernde Fortbewegung zu fördern.

Kommt es zu konkreten Räumen, in denen das Leitbild um-
gesetzt werden soll, dann fallen meistens Namen von Met-
ropolregionen wie Paris und Barcelona. Diese Projektgruppe 
stellt sich im Rahmen ihrer Arbeit die Frage, ob nicht auch 
in Dortmund eine Implementierung der 15-Minuten-Stadt 
sinnvoll umsetzbar wäre. Dortmund als einwohnerreichste 
Stadt im Ruhrgebiet zeichnet sich sowohl durch dichte und 
urbane Bezirke im Inneren als auch kleinere und ländliche 
Bezirke in der Peripherie aus, was Dortmund als Untersu-
chungsraum interessant macht. Ziel der Projektarbeit ist es, 
eine neue Perspektive auf das Leitbild zu eröffnen – weg von 
dem Ansatz, es nur in Millionenstädten umzusetzen und hin 
zu dem Versuch, es in weniger dicht bevölkerten Räumen zu 
etablieren.

Als exemplarische Dortmunder Stadtbezirke wurden Kai-
serbrunnen und Sölde aufgrund ihrer unterschiedlichen 
baulichen Struktur ausgewählt. So weist Kaiserbrunnen 
eine hohe Bevölkerungsdichte und -zahl auf, während Sölde 
eine mäßige Dichte und Bevölkerungszahl vorzuweisen hat. 
Außerdem bestehen in den beiden Stadtteilen leichte struk-
turelle Unterschiede. Dennoch sind die Untersuchungsräu-
me ähnlich groß und ihre Daten bewegen sich im Verhältnis 
zum Dortmunder Durchschnitt nur leicht über-/unterdurch-
schnittlich (Kaiserbrunnen/Sölde), sodass eine Vergleich-
barkeit gewährleistet ist.

Die Arbeit wird sich zur Beantwortung ihrer Leitfrage noch 
vier weiteren Unterfragen widmen und verschiedene Metho-
den nutzen, um umfangreiche und verlässliche Resultate zu 
erhalten. So etwa wird die Fachliteratur nach schon beste-
henden Umsetzungen der 15-Minuten-Stadt und Maßnah-
men gesichtet. Mit diesen Ergebnissen lässt sich erst sagen, 
was alles für Maßnahmen in Kaiserbrunnen/Sölde in Frage 
kämen. Um ein Bild von der bestehenden Infrastruktur der 
Untersuchungsräume zu erlangen, wurden Ortsbegehun-
gen durchgeführt und Daten kartographisch festgehalten. 
Da das Leitbild für die Anwohnende vorgesehen ist, ist es 
zudem sinnvoll, auf das aktuelle Verkehrsverhalten sowie 
die Akzeptanz seitens der Bewohnenden zu schauen. Dafür 
wurden Befragungen in den Untersuchungsräumen durch-
geführt. Zurzeit stehen noch die einzelnen Auswertungen 
der Ortsbegehungen und Befragungen aus – danach sind 
leitfadengestützte Experteninterviews geplant, die zu den 
Resultaten Stellung nehmen und mit ihrem Fachwissen Auf-
schluss über die Umsetzbarkeit des Leitbildes in Dortmund 
geben sollen.



400m Radius um das Diakoniewerk
Essen Haus Rüselstraße

Essen Altendorf 

Erreichbarkeit für Alle - 
Mobilitätsbedürfnisse von Menschen mit Behinderung

Für den zukünftigen Forschungsverlauf plant die Projektgruppe, unter anderem anhand der Ergebnisse aus den Ortsbegehungen und Selbstexperimenten, einen Plan des 
Ist-Zustandes des ÖPNV und öffentlichen Raum zu entwickeln. Nach weiterlaufender Auswertung ist vorgesehen, einen Maßnahmenkatalog zu erstellen, um Lösungen zu 
den aufgezeigten Problemen vorzustellen. Des Weiteren will die Projektgruppe mit der Auswertung von den Befragungen und Interviews einen Überblick über den Kennt-
nisstand der Barrierefreiheit von nicht-betroffenen Personen erhalten. Außerdem soll ein Meinungsbild der betroffenen Personen über den aktuellen Stand der Barriere-
freiheit entstehen.

Barrieren, wie hohe Bordsteine, defekte Aufzüge und blockierte Wege durch E-Scoo-
ter, erschweren mobilitätseingeschränkten Menschen den Alltag erheblich. Diese 
Hindernisse verursachen nicht nur physische, sondern auch emotionale Belastun-
gen und schränken die Selbstständigkeit ein. 

Ortsbegehung 

(Expert:innen-) Interview

Selbstexperiment 

Befragung

? Wie barrierefrei sind der ÖPNV in Altendorf und der 
öffentliche Raum im 400m Radius um das Wohnheim 
für Menschen mit Behinderung?

?
?

Durch welche Maßnahmen kann die Barrierefreiheit 
für mobilitätseingeschränkte Menschen in dem aus-
gesuchten Bereich von Altendorf verbessert werden, 
um die Mobilität für alle Bürger:innen zu gewähr-
leisten? 

Wie kann ein besseres Bewusstsein über Barriere-
freiheit in dem Untersuchungsraum und darüber hi-
naus geschaffen werden?

A-11
Durch eine Bestandsaufnahme der Barrierefreiheit 
soll ein Plan des Ist-Zustands entwickelt werden. 

Maßnahmenkatalog mit Handlungsempelungen für 
die Verbesserung der Barriereferiheit 

Auf Barrierefreiheit durch Aufklärungsvideos auf-
merksam machen 

Projekt A-11
Projektmarkt SoSe 2024
Fakultät Raumplanung 
Tu Dortmund 

Beteuung: Alexandra Schürcks 
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Es ist wichtig, nicht nur physische Zugänglichkeit zu schaffen, sondern 
auch das Bewusstsein und die Sensibilität für die Bedürfnisse von Men-
schen mit Behinderung in der Gesellschaft zu fördern.

Ausblick:
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Abstract A11
Erreichbarkeit für Alle – Mobilitätsbedürfnisse 

von Menschen mit Behinderung
Trotz rechtlich festgelegter Grundlagen für ein barrierefreies 
Miteinander gibt es temporäre, bebaute und soziale Hinder-
nisse, die den Alltag betroffener Personen beeinträchtigen. 
In Deutschland leben etwa 1,5 Millionen Rollstuhlfahrer:in-
nen und ca. 1,2 Millionen Menschen, die in ihrer Sicht ein-
geschränkt sind. Obwohl seit dem 01. Mai 2002 das Behin-
dertengleichstellungsgesetz, auch BGG genannt, in Kraft 
getreten ist, gibt es immer noch Hindernisse sowohl im 
ÖPNV als auch im öffentlichen Raum, welche zu Mobilitäts-
einschränkungen führen.   Die Forschung beschränkt sich 
auf einen 400m-Radius um das Behindertenwohnheim um 
das Diakoniewerk Essen Haus Rüselstraße in Altendorf. 

Um zu einer guten Erreichbarkeit für jeden beizutragen, 
setzt sich das Anfänger:innen-Projekt zum Ziel, einen Maß-
nahmenkatalog mit Hilfe eines Ist-Zustand-Plans jeweils 
für den öffentlichen Raum und den ÖPNV von Essen Alten-
dorf zu erstellen. Dieser wird veröffentlicht und enthält de-
taillierte Handlungsempfehlungen für die Verbesserung der 
Barrierefreiheit. Außerdem sollen Aufklärungsvideos im In-
ternet veröffentlicht werden, um das Bewusstsein der nicht-
Betroffenen zu stärken. 

Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit dem Stand 
der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum des Stadtteils Al-
tendorf, welche als Grundlage für die weiteren Forschungs-
fragen dient. Die erste Unterfrage bezieht sich auf den Soll-
Zustand des Untersuchungsraums, während sich die dritte 
Unterfrage mit der Bewusstseinsschaffung über Barriere-
freiheit befasst. So kann das Forschungsvorhaben detail-
liert untersucht, präzise Aussagen über den Untersuchungs-
raum, die dortige Barrierefreiheit sowie das generelle Wissen 
über Behinderungen und Barrieren getroffen werden. Um 
diese Forschungsfragen zu beantworten, werden (Expert:in-
nen-) Interviews, Befragungen, Ortsbegehungen und Selbst-
experimente durchgeführt. Die Interviews und Befragungen 
werden sowohl mit mobilitätseingeschränkten Personen als 
auch mit nicht-betroffenen Personen geführt. Das Ziel der 
Befragung der nicht-Betroffenen ist es herauszufinden, wie 
breit das Verständnis und die Aufklärung bezüglich Barrie-
refreiheit in der Allgemeinheit ist. Durch Interviews mit Be-
troffenen und Experten, werden Erfahrungen und Bedürf-
nisse von mobilitätseingeschränkten Personen in Altendorf 
deutlich. Die Ortsbegehungen werden außerdem mit einem 
Selbstexperiment verknüpft. Erste Zwischenergebnisse zei-
gen, dass sowohl der öffentliche Raum als auch der ÖPNV in 
Altendorf in Hinsicht auf Barrierefreiheit ausbaufähig sind. 
In dem ausgewählten Untersuchungsraum gibt es keine 
barrierefreie Haltestelle und einige Ampeln, welche zu kurz 
geschaltet sind.
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Abstract A12
Soziale und ökologische Fragen des Wohnens 

ins Dortmund-Eving
Das Thema Wohnen scheint momentan so akut wie nie zu 
sein. Insbesondere ökologische und soziale Problemstellun-
gen werden immer größer und relevanter. Gerade die öko-
logischen Aspekte sind im Kontext des Klimawandels nicht 
zu vernachlässigen. Dazu zählen vor allem die energetische 
Sanierung von Bestandsbauten, aber auch ökologische Qua-
litäten der öffentlichen und halböffentlichen Räume inner-
halb von Quartieren. Doch auch soziale Problemstellungen, 
wie z.B. die allgemeine Aufenthaltsqualität innerhalb eines 
Quartiers oder der momentane Wohnungsmangel, fordern 
eine möglichst zeitnahe Lösung. Denn bereits jetzt ist deut-
lich: Überall in den Städten und Gemeinden fehlen (bezahl-
bare) Wohnungen. 

Das Projekt A12 hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die-
se ökologischen und sozialen Aspekte möglichst miteinan-
der zu vereinen und aufzuzeigen, wie diese gefördert werden 
können. 

Als Untersuchungsgebiet dienen hierfür zwei Quartiere in 
Dortmund-Eving. Eving liegt am nördlichen Rande Dort-
munds und weist heute viele sozio-demographische Merk-
male benachteiligter Stadtteile, wie z.B. einen hohen An-
teil an Transferleistungsempfänger*innen, Migrant*innen, 
Alleinerziehenden sowie ein geringes Bildungsniveau, auf. 
Dennoch sind die untersuchten Siedlungen in vielerlei Hin-
sicht – angefangen beim Zustand der Gebäude, bis hin zu 
den Eigentümer*innen sowie den durchschnittlichen Be-
wohner*innen – durchaus sehr verschieden.

Die zentrale Forschungsfrage des Projekts lautet: „Wie kann 
eine soziale und ökologische Entwicklung in unterschiedli-
chen Quartieren in Dortmund-Eving erreicht werden?“

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden insbeson-
dere drei Themenblöcke mit jeweils eigenen Unterfragen 
untersucht. Dies sind die Folgenden:

1. Eigentümer*innenstrukturen

• „Wie agieren die unterschiedlichen Eigentümer*in-
nen in den Quartieren?“

• „Welches aktuelle Bild zeigt sich in den Quartieren?“

2. Energetische Sanierung

• „Welche Strategien zur energetischen Sanierung 
werden in den unterschiedlichen Quartieren ver-
folgt?“

3. Halböffentliche und öffentliche Räume

• „Welche Aufenthaltsqualitäten bieten der halböf-
fentliche und öffentliche Raum in den unterschied-
lichen Quartieren?“

• „Welche ökologischen Qualitäten sind vorhanden?“

4. „Wie lässt sich Bestandsentwicklung mit bezahlbarem 
Wohnen vereinbaren?“

Um diese Forschungsfragen zu beantworten, wurden be-
reits zu jedem Themenblock theoretische Grundlagen er-
arbeitet, welche im weiteren Verlauf durch Expert*innen-
interviews, informelle Gespräche und Dokumentenanalysen 
ergänzt werden sollen. Ebenso wurden in Hinblick auf die 
verschiedenen Fragestellungen bereits Ortsbegehungen in 
den Quartieren durchgeführt.

Ziel der Forschungsarbeit ist zum einen die Beantwortung 
der Forschungsfrage sowie der oben genannten Unterfra-
gen. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser gilt es zusätzlich, 
die abschließende Unterfrage, ob eine Vereinbarkeit zwi-
schen (bezahlbarem) Wohnen und Bestandsentwicklung 
allgemein möglich sei, zu beantworten. Zum anderen sollen 
Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Akteure, die 
maßgeblich die quartiersbezogene Bestandsentwicklung 
mitbeeinflussen, entwickelt werden.
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Kontext

Über das UNESCO Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) wird eine nachhaltige Entwicklung und die Um-
setzung der 17 Nachhaltigkeitsziele auf lokaler Ebene angestrebt. 
Das Projekt beschäftigt sich mit non-formalen Bildungsangeboten 
mit sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsbezug in der BNE-
Modellkommune Dortmund. Diese bieten eine wichtige Ergänzung 
zur formalen Bildung, weil sie anwendungsorientierte Kompetenzen 
fördern. Ziel der Projektgruppe ist es, erstens zu untersuchen, wie 
die Stadt Dortmund die non-formalen unterstützen kann und zwei-
tens Handlungsempfehlungen für die Stadt zu erarbeiten, sodass 
der Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele optimiert wird.

Bis dato konnte die Projektgruppe ca. 150 Bildungsanbieter in 
Dortmund identifizieren und teilweise verorten (siehe Abb. 1). Bei 
denen es sich größtenteils um Verein, Sozial-Verbände und Um-
weltbildungszentren handelt. Zu deren Klassifizierung hat die 
Gruppe ein Schema aus elf Kategorien erstellt (siehe Abb. 2).

Sowohl mit einer Onlineumfrage, als auch Ortsbegehungen und 
Interviews will die Gruppe herausfinden, was die hauptsächlichen 
Bedarfe der Anbieter sind, bei denen die Stadt Dortmund sie un-
terstützen kann. Als Forschungsoutput möchte die Projektgruppe 
Handlungsempfehlungen für die Stadt Dortmund formulieren, die 
dafür sorgen, dass die non-formalen Bildungsangebote unterstützt 
werden und zur Verfestigung von BNE in der Kommune beitragen. 

Wie kann die BNE Modellkommune Dortmund non-formale Bil-
dungsangebote im Bereich sozialer und ökologischer Nach-
haltigkeit unterstützen, sodass durch diese „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ in der Kommune verfestigt wird und einen 
Beitrag zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele leistet

Abb. 1: Standorte von non-formalen Bildungsangeboten in den Bereichen sozialer 
und ökologischer Nachhaltigkeit in der BNE-Modellkommune Dortmund

Abb. 2: Kategorien zur Klassifizierung der non-formalen Bildungsangebote

Erhebungsmethoden

Um die Forschungsfrage  zu beantworten, wurden von der Pro-
jektgruppe folgende Erhebungsmethoden ausgewählt:

1. Literaturrecherche

2. Internetrecherche

3. Online Umfrage

4. Ortsbegehung

5. Experteninterview

Hauptforschungsfrage

Bildquellen:
     Sustainable development goals:     https://www.google.com/imgres?q=sdg%C2%A0&im-
gurl=https%3A%2F%2Fwww.lpb-bw.de%2Ffileadmin%2Flpb_hauptportal%2Faktuell_dos-
siers%2FNachhaltigkeit%2F17-SDGs_UN_1200.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lpb-bw.
de%2F17-sdgs&docid=0XyCdpI_RYeFsM&tbnid=NmjrJhoEJYLjyM&vet=12ahUKEwiavoPAvbe-
FAxVHQ_EDHVJHA_oQM3oECB0QAA..i&w=1200&h=853&hcb=2&ved=2ahUKEwiavoPAvbe-
FAxVHQ_EDHVJHA_oQM3oECB0QAA
      

Ergebnisse und  Ausblick
Unter einem innovativen Lernort versteht die Projektgruppe
Innovative Lernorte sind neuartige, auf kreativen und vielfältigen An-
sätzen basierende Orte, die man sowohl physisch als auch digital be-
suchen kann. Diese haben das Ziel, Anstöße und Anreize für ein Ver-
ständnis über ein bestimmtes Thema zu verbreiten und zu vermitteln. 
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Abstract A14
Das A-Projekt A14 „Innovative Lernorte als Impulsträger für 
ein nachhaltiges Leben in der Stadt“ im Studienjahr 2023/24 
untersucht non-formale Bildungsangebote mit Nachhaltig-
keitsbezug in Dortmund.

Ziel des Projekts ergibt sich aus der Hauptforschungsfrage: 

Wie kann die BNE-Modellkommune Dortmund non-forma-
le Bildungsangebote im Bereich sozialer und ökologischer 
Nachhaltigkeit unterstützen, sodass durch diese „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“ in der Kommune verfestigt 
wird und einen Beitrag zur Erreichung der globalen Nach-
haltigkeitsziele leistet.

Die Agenda 2030 und die Neue Urbane Agenda der UN legen 
einen Grundstein für die Verankerung von Nachhaltigkeit 
im alltäglichen Leben weltweit. Die 17 Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs) der Agenda 2030 richten sich an die Weltbevölkerung 
und stellen den Rahmen für eine nachhaltige soziale, öko-
logische und ökonomische Entwicklung. Die Neue Urbane 
Agenda legt die Basis für die nachhaltige Entwicklung mo-
derner Städte. Das UNESCO Weltprogramm BNE (Bildung 
für nachhaltige Entwicklung) hat zum Ziel, die Weltbevöl-
kerung zu eigenständigem, zukunftsfähigen Denken und 
Handeln im Sinne der 17 SDGs zu befähigen. Der Nationale 
Aktionsplan BNE stellt den konzeptionellen und politischen 
Rahmen für die Umsetzung von BNE in deutschen Kommu-
nen. Letztere erhalten Unterstützung durch das BNE-Kom-
petenzzentrum.

Unter innovativen Lernorten versteht die Projektgruppe: In-
novative Lernorte sind neuartige, auf kreativen und vielfälti-
gen Ansätzen basierende Orte, die man sowohl physisch als 
auch digital besuchen kann. Diese haben das Ziel, Anstöße 
und Anreize für ein Verständnis über ein bestimmtes Thema 
zu verbreiten und zu vermitteln.

Aus den acht BNE-Modellkommunen in NRW wurde die 
Stadt Dortmund als Untersuchungsstandort unter Nutzung 
von Kriterien wie z.B.: Nähe zur TU Dortmund, Verlinkung zu 
BNE auf der Kommunenhomepage und Informationen zu 
non-formalen Angeboten auf der Homepage ausgewählt.

Das BMBF schätzt, dass 60-70% alles menschlichen Lern-
prozess im Alltag am Arbeitsplatz, in der Familie und in der 
Freizeit geschieht. Daher hat die Projektgruppe mit Hilfe ei-
ner Onlinerecherche alle bis jetzt auffindbaren non-forma-
len Bildungsanbieter mit Angeboten im Bereich soziale und 
ökologischer Nachhaltigkeit in Dortmund identifiziert (ins-
gesamt: 150). Bei den Bildungsanbietern handelt es sich z.B. 
um Vereine, Sozial-Verbände und Umweltbildungszentren. 
Laut Matthias Rhos bieten non-formale Bildungsangebote 

den Vorteil, dass sie außerhalb der formalen Norm arbeiten 
und auf Freiwilligkeit basieren, was die Motivation steigert 
und dadurch ein effizienteres und effektiveres Lernen nach 
sich zieht. Zur späteren Klassifizierung der Bildungsange-
bote stellte die Projektgruppe elf Kategorien auf: Organisati-
ons- und Aktionsform, Lernumgebung, Finanzierung, Nach-
haltigkeitsbereich, Zertifizierung, Personal, Zielgruppen, 
Lernziele, Erreichbarkeit und Partnerschaften.

Um die Bedarfe der Anbieter im Detail zu ermitteln, sind so-
wohl eine Onlineumfrage, sowie Ortsbegehungen und Inter-
views geplant. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wird die 
Projektgruppe Handlungsempfehlungen für die Stadt Dort-
mund ableiten.
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Abstract A15
Städtebauliche Entwicklung, dargestellt 

am Fallbeispiel „Südlich auf der Krone” in 
Düsseldorf

Die Wohnungsnot stellt aktuell eines der zentralsten The-
men in Deutschland dar. Im Jahr 2022 fehlten 700.000 Woh-
nungen, weswegen die Bundesregierung sich als Ziel setzte, 
jährlich 400.000 neue Wohnungen zu schaffen. Vorwiegend 
spitzt sich dieses Problem in dem bevölkerungsreichsten 
Bundesland, NRW und dessen Landeshauptstadt zu und 
wird vor viele verschiedene Herausforderungen gestellt. Eine 
dieser Herausforderungen ist die schnell wachsende Bevöl-
kerung und ihr steigender Wohnungsmangel, dem die Stadt 
Düsseldorf mit stärkerem Wohnungsbau entgegenwirken 
will. Düsseldorf besitzt nur wenige Freiflächen, die haupt-
sächlich im nördlich gelegenen Stadtbezirk fünf vorzufinden 
sind. In diesem plant die Stadt Düsseldorf viele Wohnbau-
projekte, zu denen auch das Projekt „Südlich auf der Krone“ 
in Angermund gehört.

Die Projektgruppe A15 beschäftigt sich mit einer möglichen 
Wohnbebauung, der Versorgungslage, Barrierefreiheit, der 
sozialen Disparität und der Lösung von Konflikten. Um ge-
naue Kenntnisse über den Untersuchungsraum Angermund 
zu gewinnen, hat sich das Projekt zu Beginn mit den Recher-
chen-Arbeiten befasst sowie mehrere Ortsbegehungen vor-
genommen, um genaue Kenntnisse über die gegenwärtige 
Situation hinsichtlich der unterschiedlichen Aspekte zu ge-
winnen, wie beispielsweise Grün- und Freiraum, städtebau-
liche Situation, Mobilität, soziale und ökologischen Kriteri-
en. Diese Arbeitsschritte waren sehr notwendig, um eigene 
analytische Ergebnisse zu erstellen.

Im Vordergrund der Untersuchungen steht der soziale Kon-
flikt mit den Bürger:innen, welche die Bebauung der Frei-
flächen kritisch betrachten. Daher hat sich das Projekt 
vorgenommen, die Wünsche und Bedürfnisse der Bewoh-
ner:innen zu berücksichtigen und eine angemessene, zu-
kunftsorientierte Planung zu erarbeiten. Es wird befürchtet, 
dass neue Wohnbauten und Veränderungen der Landschaft 
den dörflichen Charakter des Stadtteils Angermund in Mit-
leidenschaft gezogen werden könnten. Damit dieser erhal-
ten bleibt, hat sich die Gruppe als Ziel gesetzt, dass Anger-
mund als familienfreundlicher Ort bestehen bleibt, indem 
eine hohe Sicherheit und das Wohlbefinden gewährleistet 
wird. Außerdem sollen die kulturelle Vielfalt und naturräum-
liche Gegebenheiten erhalten bleiben sowie die Flora und 
Fauna geschützt werden. Ein weiteres Ziel des Projektes ist 
es, energieeffizient und klimaneutral zu planen. Es wird der 
Slogan „Angermund: Nachhaltig wachsen zwischen Stadt 
und Natur.” vertreten, welcher die Zielsetzung des Projekts 
verdeutlicht, ein nachhaltiges Wachstum und das städti-
sche Leben in einer von der Natur geprägten Umgebung zu 
fördern.

Als zukünftige Vorgehensweise ist geplant, eine Bürger:in-
nenbefragung durchzuführen, damit den Anwohner:innen 
eine Gelegenheit gegeben wird, ihre Meinungen zu äußern 
und diese zu sammeln. Parallel dazu wird eine SWOT-Ana-
lyse durchgeführt, um die Stärken, Schwächen, Risiken und 
Chancen des Plangebiets zu analysieren. Basierend auf den 
ausgewerteten Ergebnissen werden planerische Lösungen 
erarbeitet, um den Zielen des Projektes zu entsprechen. Es 
gibt derzeit mehrere Ideen und Vorschläge, die im Projekt 
diskutiert werden, um am Ende das bestmögliche städte-
bauliche Konzept zu kreieren.
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Thema

Forschungsfragen

Die Revierparks im Ruhrgebiet sind gute Beispiele
für Freiräume, die als Ausgleichsorte dienen. Das
Projekt zielt darauf ab, zu untersuchen, ob die Revierparks geeignete Freiräume
sind, die sowohl Inklusion und Barrierefreiheit fördern als auch eine Anpassung
an den Klimawandel ermöglichen. Das Projekt umfasst dabei eine Analyse
der Revierparks, die Entwicklung von Lösungsansätzen zur Förderung
der Barrierefreiheit sowie die Zusammenarbeit mit Interessengruppen und
Experten. Ziel ist es, konkrete Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, die zu
einer inklusiven und klimaresilienten Zukunft in den Revierparks beitragen.

Untersuchungsraum

Arten von Behinderungen
Unterteilungen nach der Definition des
Sozialgesetzbuchs in:
- Körperliche Behinderungen
- Sensorische Behinderungen
- Seelische Behinderungen
- Geistige Behinderungen
Fokus des Projektes: Menschen mit motorischen und
sensorischen Mobilitätseinschränkungen im Alter von
über 65 Jahren.

"eine barrierefrei zugängliche
Umwelt [ist] für etwa 10% der
Bevölkerung zwingend erforderlich,
für etwa 30 bis 40%notwendig
und für 100% komfortabel […]"
(Neumann; Reuber 2003: 13)

Barrierefreie
Revierparks?

A16

Bisherige
Methoden

Zukünftige
Methoden

1. Literaturrecherche

2. Auswahlverfahren
der Revierparks

3. Expert*Innen-
interviews

1. Erstellung von
Checklisten zur Über-
pürfbarkeit der
Barrierefreiheit

2. Ortsbegehungen und
Selbstversuch

4. Umfragen

Warum die Revierparks?

Demographie
Der demographische Wandel in Deutschland ist erkennbar durch einen
Geburtenrückgang, welcher eine Abnahme der Bevölkerungszahl der
jüngeren Bevölkerung verursacht. Gleichzeitig führt unter anderem der
medizinische Fortschritt zu einem Anstieg der Lebenserwartung und
dementsprechend einer Zunahme der Bevölkerungszahl im höheren
Alter. Diese große Gruppe an älteren
Menschen ist jedoch gegenüber
den gesundheitlichen Folgen der
Hitzebelastung wesentlich
vulnerabler. Zudem steigt die
Wahrscheinlichkeit im Alter an
körperlichen Beeinträchtigungen
zu erkranken. Dadurch ergibt
sich insbesondere in
Deutschland eine erhöhte
Dringlichkeit, Prävention von
Hitzebelastung sowie Barriere-
freiheit in den Fokus zu rücken.
Dementsprechend folgt
aus der Ausgleichsfunktion der
Revierparks als Grünräume
sowie dem allgemein hohen
Bedarf an Barrierefreiheit der
Kernanlass des Projekts. Die Revierparks

Der Klimawandel, welcher durch das menschliche
Handeln verstärkt wird, ist zunehmend spürbar.
Davon ausgehend ergeben sich verschiedene negative
Auswirkungen für Mensch und Natur, wie die Zunahme
von Extremwetterereignissen, der Anstieg der
gesundheitlichen Hitzebelastung oder die Bildung von
Hitzeinseln im urbanen Raum. Folglich rücken
Maßnahmen zur Abmilderung der gesundheitlichen
und sozialen Folgen des Klimawandels immer mehr in den Fokus.
Dazu zählt zum Beispiel die Schaffung von Frei- und
Grünflächen, wie die Revierparks im Ruhrgebiet. Diese dienen als
ökologische Ausgleichsflächen, Frisch- und Kaltluftproduzenten und
zur Abmilderung des Hitzeinseleffekts.

Der Untersuchungsraum des Projektes A16 sind die
Revierparks im Ruhrgebiet. Diese wurden in den
1970er Jahren als grüne Freizeitflächen gebaut, um
einen Ausgleich im damals stark industriell geprägten
Ruhrgebiet zu schaffen. Heute ist das Ruhrgebiet
einer der größten Ballungsräume Deutschlands,
weshalb die Revierparks eine große Bedeutung tragen.
Kürzlich wurden sie vom RVR umgebaut, mit Fokus
auf den Klimawandel und eine barrierefreie Gestaltung,
damit möglichst viele Menschen angesprochen werden.
Daher bieten sie sich als Untersuchungsraum für
Barrierefreiheit an. Das Projekt hat sich aufgrund des
gegebenen zeitlichen Rahmens dazu entschieden,
zwei der fünf Revierparks zu vergleichen. Diese
wurden anhand eines Auswahlverfahrens, das
verschiedene Kategorien zur Barrierefreiheit und
Erreichbarkeit der Parks beinhaltet, ausgewählt.
Dabei schnitt der Revierpark Wischlingen in Dortmund
am schlechtesten und der Revierpark Gysenberg in
Herne am besten ab, weshalb die Wahl auf diese
beiden Parks fiel, um möglichst große Unterschiede
zu erheben.
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Hauptforschungsfrage:
„Inwiefern sind die Revierparks geeignete Freiräume, die Inklusion und Barriere-
freiheit im Einklang einer Anpassung an den Klimawandel ermöglichen?"
„Welche Funktionen haben Freiräume vor dem Hintergrund des Klimawandels
und einer alternden Gesellschaft?”
„Wie kann die Barrierefreiheit messbar gemacht werden?“
„Wie ist der Ist-Zustand der Revierparks in Bezug auf die barrierefreie
Gestaltung?“

„Wie ist die Zufriedenheit von mobilitätseingeschränkten Nutzer*innen bezüglich
des Ist-Zustands?“
„Welche Barrieren gibt es noch nach dem Umbau und wie können die noch
bestehenden Barrieren beseitigt werden?“

Wischlingen

Gysenberg

Quelle Zitat:
Neumann; Reuber (Hrsg.) (2003):ökonomische Impulse eines barrierefreien Tourismus. In:Münstersche Geographische Arbeiten
(MGA).Heft 47. Seite 13.

Bildquellen:
1. Karte des Untersuchungsraums.
Verfügbar unter:https://www.ruhrgebiet-industriekultur.de/revierparks-im-ruhrgebiet/
2. Logo RVR.
Verfügbar unter: https://www.rvr.ruhr/themen/tourismus-freizeit/konzept-revierparks-2020/
3. Logo TU
Verfügbar unter:https://www.tu-dortmund.de/
4. Logo Raumplanung
Verfügbar unter: https://raumplanung.tu-dortmund.de
5.Statistik demographischer Wandel. (2022)
verfügbar unter:https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/_inhalt.html
6. Temperaturentwicklung 1881-2023.
Verfügbar unter:https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/trends-der-lufttemperatur#2023-das-bisher-warmste-jahr-in-deutschland
7. Parkplan Wischlingen.
Verfügbar unter:https://www.revierparks.rvr.ruhr/die-revierparks/wischlingen/
8. Parkplan Gysenberg.
Verfügbar unter:https://www.revierparks.rvr.ruhr/die-revierparks/gysenberg/
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Abstract A16
Barrierefreiheit und Inklusion im Zeichen des 

Klimawandels – Ein Barrierefreiheitscheck von 
Revierparks in der Metropole Ruhr

Aus den Folgen des Klimawandels entstehen für die zu-
künftigen Generationen zahlreiche Herausforderungen, ins-
besondere durch die steigende Durchschnittstemperatur. 
Diese hat Einfluss auf die Gesundheit von Menschen wie 
beispielsweise Beeinträchtigungen durch Hitze, Herz-Kreis-
lauf-Probleme, Atemwegserkrankungen oder Kopfschmer-
zen. Zusätzlich kommt es durch zu hohe und eng aneinander 
stehende Häuser zu Hitzeinseln, welche zu einem geringen 
Luftaustausch von Stadt und Umland führen. Diesbezüg-
lich ist die Erhaltung und Entwicklung von Frei- und Grün-
flächen besonders in Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet 
von großer Bedeutung. Außerdem kommt es durch den fort-
schreitenden demographischen Wandel zu einem Anstieg 
des Durchschnittsalters, wodurch die Anzahl der Menschen 
mit Beeinträchtigungen steigt. Daher wird die barrierefreie 
Umgestaltung immer bedeutender, weshalb sich das Pro-
jekt auf Menschen mit motorischen oder sensorischen Ein-
schränkungen, wie beispielsweise Senioren, bezieht.

Als Fallstudie wurden die Revierparks im Ruhrgebiet aus-
gewählt, welche im Zuge von Umbaumaßnahmen barriere-
freier gestaltet werden sollten. Durch ein Auswahlverfahren 
wurden die Revierparks Wischlingen und Gysenberg be-
stimmt, welche bezüglich ihrer Stärken und Schwächen mit-
einander verglichen werden sollen.

Basierend auf der Problemstellung wurden mehrere For-
schungsfragen aufgestellt. Die übergeordnete Forschungs-
frage lautet: “Inwiefern sind die Revierparks geeignete Frei-
räume, die Inklusion und Barrierefreiheit im Einklang einer 
Anpassung an den Klimawandel ermöglichen?” Die weiteren 
Unterforschungsfragen lauten:

• Welche Funktionen haben Freiräume vor dem Hin-
tergrund des demographischen Wandels und einer 
alternden Gesellschaft?

• Wie kann die Barrierefreiheit messbar gemacht wer-
den?

• Wie ist der Ist-Zustand der Revierparks in Bezug auf 
die barrierefreie Gestaltung?

• Wie ist die Zufriedenheit von mobilitätseinge-
schränkten Nutzer*innen bezüglich des Ist-Zu-
stands?

• Welche Barrieren gibt es noch nach dem Umbau und 
wie können die noch bestehenden Barrieren besei-
tigt werden?

Die erste Unterforschungsfrage konnte durch die Methode 
der Literaturrecherche bereits im Zwischenbericht beant-
wortet werden. Im weiteren Verlauf sollen weitere Methoden, 
wie Ortsbegehungen mit Selbstversuchen, evtl. Umfragen 
und Expert*innen-interviews. Letztere sollen mit Vertretern 
des Regionalverbands Ruhr und mit der Agentur Barriere-
frei NRW durchgeführt werden, um sowohl einen internen 
als auch einen externen Einblick auf den Umbau der Revier-
parks zu bekommen.

Ziel des Projektes ist es, kritisch zu prüfen, inwiefern eine 
barrierefreie Nutzung von Freiräumen in Zeiten des Klima-
wandels möglich ist. Hierzu soll am Beispiel der ausgewähl-
ten Revierparks die barrierefreie und inklusive Nutzbarkeit 
untersucht werden, um möglicherweise noch bestehende 
Defizite aufzuweisen. Anknüpfend an die Untersuchung der 
Barrierefreiheit ist eine Aufstellung eines Maßnahmenkata-
logs mit Handlungsempfehlungen vorgesehen.
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Ziel der Forschungsarbeit ist, eine Möglichkeit zur 
Überwindung der Diskrepanzen zwischen dem 
politischen Ziel der Innenentwicklung und un-
genutzten Entwicklungspotenzialen darzulegen.  
 
Die übergeordnete Hypothese ist, dass Eigen-
tumsdatenanalysen für eine effektive kommunale 
Bodenpolitik essenziell sind, die ihrerseits mittels  
wirksamer Strategien der Wohnraumknappheit  
entgegenwirken kann. Mithilfe dieser Hauptforschungs-
frage soll ermittelt werden, welchen Beitrag Eigentums-
datenanalysen zur effektiven Innenentwicklung konkret zu 
leisten imstande sind, und somit die aufgestellte Hypothese  
geprüft werden.

GRUND ZUM WOHNEN 

WEM GEHÖRT ER | WER BEKOMMT IHNF01
„Wir brauchen wahrscheinlich 20 neue Stadtteile in den meistgefragten Städten und Regionen – so wie 
in den Siebzigerjahren”, äußert Bundeskanzler Olaf Scholz zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in 
deutschen Städten. In Wachstumsregionen ist der Wohnraum knapp und die Mieten steigen. 

Aufgrund dieser Problematik ist in den Medien von einer „Wohnungskrise” oder „Wohnungsnot” die Rede. Die  
Ursache dieser Problematik liegt in den Wachstumsprozessen, in denen sich deutsche Großstädte und deren 
unmittelbare Umgebung befinden, während kleinere Städte und ländliche Regionen schrumpfen. Zudem 
steigt die Anzahl der Haushalte auf dem Wohnungsmarkt. Diese Wachstumsprozesse führen zusammen 
zu einer steigenden Nachfrage nach Wohnraum, wodurch es zu einem Nachfrageüberschuss und damit zu  
steigenden Mieten kommt. 

Um dieser steigenden Nachfrage nach Wohnraum gerecht zu werden, hat die Bundesregierung das Ziel  
verabschiedet, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Gleichzeitig bestehen jedoch bundespolitische 
Zielsetzungen zum Flächensparen. Zur Umsetzung beider Zielsetzungen sollten Neubauten auf der grünen 
Wiese vermieden und verstärkt auf Innenentwicklung gesetzt werden. 

Die Kommunen sind daher zwingend auf die Kooperation der Grundstückseigentümer*innen  
angewiesen und benötigen daher für eine gezielte Aktivierung eine bedarfsgerechte Ansprache der  
Eigentümer*innen. Diese ist wiederum nur auf Grundlage von geeigneten Informationen möglich, sodass die  
Analyse und Identifikation der Eigentümer*innen ein wesentlicher Bestandteil der  
Innenentwicklungsstrategie einer Kommune sein sollte.

Das Verständnis und die Transparenz bezüglich Eigentumsverhältnissen sind deswegen von  
grundlegender Bedeutung. Nur wenn bekannt ist, wer die Besitzer*innen von Landflächen sind, 
ist es möglich effektive Maßnahmen zu ergreifen, um eine gerechte und nachhaltige Nutzung des Bodens 
zu fördern. Ohne diese grundlegenden Datenbasis kann das Ziel zur Einsparung von Flächen, 
politische Entscheidungen zu treffen oder Ressourcen gerecht zu verteilen, nicht eingehalten werden.  

Daher ist der Zugang zu Eigentümer*innendaten eine unverzichtbare Voraussetzung für eine  
verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Bodenpolitik

Forschungsfrage 1.  Wie nutzen Kommunen Eigentumsdaten für die Bodenpolitik? 

Forschungsfrage 2. Wie lassen sich Eigentumsdaten systematisch analysieren?

In Folge der Interviews hat sich eine Zusammenarbeit 
mit der Stadt Mannheim ergeben. Das Projekt steht in re-
gelmäßigem Austausch mit Mannheim und hat Eigentums-
daten aus dem Stadtteil Neckarau und Sandhofen erhalten. 
Im Rahmen der Beantwortung der zweiten Unterfrage 
werden Möglichkeiten aufgezeigt, mittels GIS-gestützter 

Analyse mögliche Muster auf dem Bodenmarkt zu erken-
nen, die sich aus dem Eigentümer*innendaten offenbar-
en. Die zweite Unterfrage beruht auf der Hypothese, dass 
Kommunen die Innenentwicklungspotenziale wegen der 
nicht systematisch erfassten und analysierten Eigentums-
daten nicht geeignet aktivieren können.

Forschungsfrage 3.  Welche Kommunikationsstragien lassen sich zur Ansprache  
verschiedener Eigentumstypen entwickeln?

Methodik

Eigentümer*innen analysieren 
und Kategorisieren
- Privat-institutionell
- Öffentlich-institutionell
- Privat-natürlich

Potenziale erkennen
-  Wohn- oder Gewerbeeinheiten?
- Baurecht vorhanden?
- Größen- und Bodenpreisvergleich

Zur Beantwortung der ersten Unterfrage ist zunächst eine 
Bestandsaufnahme der bisherigen Verwendung von Eigen-
tumsdaten seitens der Kommunen notwendig. Einen be-
sonderen Fokus stellt hierbei die etwaige Durchführung 
von Eigentumsdatenanalysen durch die Kommunen dar. 

Die insofern zugrunde liegende Hypothese ist, dass die 
Kommunen nicht im größtmöglichen Umfang Eigentums-
daten für die Bodenpolitik nutzen und die tatsächlich ang-
ewandten Strategien nicht maximal effektiv sind.

In der dritten Unterfrage wird die Möglichkeit zur Entwick-
lung von Strategien zur Ansprache verschiedener Eigen-
tumstypen behandelt. Hintergrund ist die Annahme, dass 
verschiedene Eigentumstypen unterschiedlicher Kommu-
nikation bzw. Ansprache bedürfen. 
Die Entwicklung von Kommunikationsstrategien soll dabei 
helfen, die herausgearbeiteten unterschiedlichen Typen 
passgenauer ansprechen und mit höherer Wahrscheinlich-
keit aktivieren zu können.

Hierzu wird die vorangehende Typisierung der Ei-
gentümer*innen genutzt. Auf deren Basis bietet sich folglich 
für die Kommune die Möglichkeit, durch diese individuelle 
Kommunikation und die damit zu erreichende Aktivierung 
der Eigentümer*innen zu einer erhöhten Baulandaktiv-
ierung bzw. Nutzung /Umsetzung von Innenentwicklung-
spotenzialen beitragen zu können.

F-Projekt 01 2023 /2024 
Grund zum Wohnen - Wem gehört er | Wer bekommt Ihn
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“Alle sagen immer, wir wollen und brauchen Wohnungsbau,  
aber natürlich nicht bei mir im Grünen – not in my Backyard.”

“Und sicherlich kommt das auch mal vor, dass man dann 
denkt, ach du Schande, das gehört dem und dem Fond. ”

“Wir haben eine Bürgerversammlung gemacht, dass wir die 
überlebt haben, da kann man nur von Glück sprechen, weil 
die sich sehr aggressiv dagegen gewehrt haben, dass ihre 
Grundstücksflächen in Planung miteinbezogen werden.”

“Auf einmal werden die übelsten SUV-Fahrer zu den  
Riesenklimaschützern, wenn es darum geht, dass eben genau 
ihre hochwertigen Seiten bebaut werden sollen.”

“Aber insgesamt muss ich sagen, gerade mit der Einführung 
des Baulandkatasters sind wir sehr zufrieden. Gut, im letzten 
Jahr ging es sehr herunter mit den Anfragen, weil gleich-
zeitig ja die Zinsen so gestiegen sind. Aber das wird sich jetzt 
ein bisschen wieder regulieren...”

“Aber grundsätzlich in der Wohnraumentwicklung ist das größte 
Problem, glaube ich, letztendlich die Politik. Und  
letztendlich die Politik wiederum getrieben durch die Bürger.”

Wie tragen Eigentümer*innendatenanalysen zu einer effektiven kommunalen Bodenpolitik bei?

Mannheim

Sandhofen

Neckarau
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Abstract F01
Grund zum Wohnen

Wem gehört er? Wer bekommt ihn?
Die Wohnungskrise belastet Wohnungssuchende deutsch-
landweit. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, will 
die Bundesregierung jährlich 400.000 Wohnungen bau-
en. Gleichzeitig besteht die Zielsetzung, mit dem knappen 
Gut Boden sparsam umzugehen. Um diesem Zielkonflikt 
gerecht zu werden, soll Innenentwicklung betrieben wer-
den. Laut dem BBSR sei es auch möglich den angestrebten 
Wohnraum alleinig durch Innenentwicklung zu realisieren. 
Trotzdem wurden beide Zielsetzungen bisher deutlich ver-
fehlt. Eine Antwort könnte in der fehlenden Effektivität der 
Bodenpolitik liegen. Denn Planende beschäftigen sich oft zu 
wenig mit der Frage: Wem gehört der Boden?

Grundstückseigentümer*innen sind für den Erfolg von 
Stadtentwicklungsprozessen unverzichtbar. Nur mit einer 
gezielten Ansprache der Eigentümer*innen gelingt eine ef-
fektive Bodenpolitik. Dabei sind die Eigentumsstrukturen 
vielfältig: vom selbstgenutzten Privateigentum bis hin zum 
Eigentum der Kirchen, großen Erbengemeinschaften und In-
vestment Gesellschaften. Eine systematische Analyse findet 
jedoch aufgrund des starken Schutzes des Eigentums durch 
Art. 14 GG sowie Datenschutzvorgaben nur begrenzt statt.

Die Projektarbeit beruht auf der Hypothese, dass Kommunen 
mit Kenntnissen über Eigentumsstrukturen eine effektivere 
Innenentwicklung gestalten können. Die Forschungsfrage 
lautet daher: Wie tragen Eigentümer*innendatenanalysen 
zu einer effektiven kommunalen Bodenpolitik bei?

Dafür wurden in einer ersten Unterfrage leitfadengestütz-
te Interviews in deutschen Groß- und Mittelstädten durch-
geführt. Im Fokus steht, inwieweit Kommunen Eigentums-
daten systematisch nutzen und welche Hindernisse bei der 
Nutzung auftreten. Erste Ergebnisse zeigen: Strukturelle 
Analysen werden nur in den wenigsten Fällen durchgeführt. 
Genutzt werden Eigentumsdaten meist nur zur Vermittlung 
von Kaufinteressierten an Grundstückseigentümer*innen. 
Eine gezielte Ansprache von Eigentümer*innen, um sie zur 
Aktivierung ihrer Flächenpotenziale zu motivieren, findet 
kaum statt. Für die tatsächliche Anwendung von Instrumen-
ten, wie dem Baugebot, fehlt aber häufig der nötige Wille aus 
der Kommunalpolitik. Diese traut sich in vielen Fällen nicht 
das Eigentum ihrer Wähler*innen zu begrenzen.

In der zweiten Unterfrage wird eine GIS gestützte Analyse von 
Eigentumsdaten beispielhaft an zwei Mannheimer Stadttei-
len durchgeführt. Zunächst wird dafür die Eigentumsstruk-
tur kategorisiert. Dabei wird zwischen privaten, institutio-
nellen sowie öffentlichen Eigentümer*innen unterschieden. 
Anschließend werden die Eigentumsdaten mit dem Innen-
entwicklungskataster überlagert, so dass mögliche Struk-
turen erkennbar werden. Weitere Erkenntnisse könnten ein 
Vergleich der Eigentumsstrukturen nach Bautypologie oder 
zwischen den beiden Stadtteilen liefern. Ziel der Analyse ist 
es zu zeigen, wie vorhandene Daten analysiert und systema-
tisch ausgewertet werden könnten.

Mithilfe der Eigentumsanalysen werden im letzten Schritt 
exemplarische Kommunikationsstrategien entwickelt. Denn 
nur wenn Kommunen wissen wem der Boden gehört, können 
gezielte planerische Strategien entwickelt werden.
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Projekteilnehmer*innen:

Forschungsfragen

Eine Untersuchung impliziter Annahmen von  Planung

Welche urbanen Räume und Raumnutzungen nehmen 
Planungsakteur*innen als unerwünscht wahr und wodurch 
lässt sich das begründen?

Welche Auswirkungen hat diese Art der Wahrnehmung 
der Planer*innen auf die Planung?2.

3. Welche visuellen und kommunikativen Strategien nutzen 
Planer*innen, um die von ihnen erwünschten urbanen 
Räume und Raumnutzungen darzustellen und zu 
erwirken?

Welche Raumpraktiken werden durch diese Vorstellungen und 
Vorgehensweisen unterrepräsentiert und wie ließen sich diese 
besser berücksichtigen?

Umfrage
Planer*innen in der kommunalen Planung füllen die Online-Umfrage 
in der öffentliche Räume und Raumnutzungen bewertet werden 
müssen, eigenständig aus. Dadurch gewinnt das Projekt einen 
Einblick in die Wahrnehmungen und Handlungen dieser, um 
Räume zu identifizieren, die von ihnen als unerwünscht 
betrachtet werden. Außerdem dient die Umfrage 
als Grundlage für eine Analyse der visuellen und 
kommunikativen Strategien der Planer*innen.

Beobachtungen
Durch Beobachtungen verschiedener Bürgerbeteiligungs-
veranstaltungen in NRW identifiziert die Projektgruppe die 
kommunikativen und visuellen Strategien kommunaler Pla-

ner*innen. Dabei legt die Projektgruppe ein besonderes 
Augenmerk auf die jeweilige Präsentation, Auftreten der 

Planer*innen und die von ihnen verwendete Spra-
che, schriftlich, als auch sprachlich.

Dokumenten- und Bildanalyse
Durch die Analyse von Bildern und weiteren Dokumenten aus der Praxis, wie beispielsweise 
Renderings, Zeitungsartikeln und Wettbewerbsbeiträgen untersucht die Projektgruppe, 
ob und welche impliziten Annahmen hinter den visuellen Kommunikationsmitteln stecken. 
Anschließend verknüpfen sie die Ergebnisse mit jenen der Umfrage und arbeitet etwaige 
Unterschiede und Zusammenhänge aus.

Problemzentrierte Interviews
Um Lücken zu schließen und auffällige Ergebnisse 

der Umfrage und Dokumentenanalyse reflek-
tieren zu können, sind problemzentrier-

te Interviews geplant. Diese Interviews 
werden leifadengestützte Expert*in-

neninterviews mit kommunalen 
Planer*innen sein.

Ortsbegehung
Als zusätzliche qualitative 
Methode ist mindestens eine 
Ortsbegehung geplant. Hier 
wird ein Ort gewählt, welchen 
Planer*innen in der Umfrage 

als besonders gut/schlecht 
geplant bewerteten. Ziel ist es 

Gründe für diese Bewertung zu 
ermitteln.

Problemstellung und Anlass
Welche Bilder, Annahmen und Ideale haben kommunale 
Planer*innen, wenn sie Städte planen? Ob und inwieweit 
beeinflussen implizite Vorannahmen Planer*innen in den 
Planungsprozessen? Der Frage, welche Rolle Planer*innen in dem planerischen 
Gefüge aus Planungsleitbildern und Planungsidealen einnehmen, wie sie sich 
dieser Kritik stellen und sich ihrer eigenen Position bewusst werden können, 
widmet sich die Projektarbeit des F-Projekts 03. Durch eine kritische Reflexion der 
Wahrnehmungen und Handlungen der Planer*innen strebt die Gruppe eine gerechtere 
und inklusivere Raumgestaltung an.

1.

83 %
Stimmen zu, dass eine 

gute Stadt gut ge-
plant sein muss.

n = 93

44 %
Stimmen zu, dass eine 
gute Stadt so genutzt 
wird, wie sie geplant 

wurde.

n = 93

75 %
Stimmen zu, dass sie in 

ihren letzten 
Planungsprojekten die 

Visionen der Investor*innen 
umgesetzt haben.

n = 55

56 %
Stimmen nicht zu, dass 

sie gesetzlichen 
Vorgaben nach BauGB 

und BauNVO ihre 
Kreativität in der 

Planung einschränken.
n = 55

56 %
Stimmen nicht zu, dass für 
eine gute Planung weniger 

Gesetzesvorgaben 
notwendig wären.

n = 55

4.
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Abstract F03
Planung und Dreck

Eine Untersuchung impliziert Annahmen von Planung
Planung und Dreck | Eine Untersuchung impliziter Annah-
men von Planung

Eine gerechte Planung, die die vielfältigen Ansprüche der 
verschiedenen Nutzer*innen an den Raum umsetzt, ist 
komplex und anspruchsvoll. Die unterschiedlichsten Be-
teiligten im Planungsprozess haben allesamt ihre eigenen 
persönlichen Interessen, Schwerpunkte und Vorlieben, die 
in die Bewertung von Räumen und Raumnutzungen einflie-
ßen. Auf Grundlage derer werden Planungsentscheidungen 
getroffen, die von impliziten Vorannahmen beeinflusst sind.

Der Frage, welche Rolle Planer*innen in dem planerischen 
Gefüge aus Planungsleitbildern und Planungsidealen ein-
nehmen, wie sie sich dieser Kritik stellen und sich ihrer eige-
nen Position bewusst werden können, widmet sich die Pro-
jektarbeit der Projektgruppe F03.

Im Zentrum unserer Untersuchung stehen vier Forschungs-
fragen:

1. Welche urbanen Räume und Raumnutzungen nehmen 
Planungsakteur*innen als unerwünscht wahr und wo-
durch lässt sich das begründen?

2. Welche Auswirkungen hat diese Art der Wahrnehmung 
der Planer*innen auf die Planung?

3. Welche visuellen und kommunikativen Strategien nut-
zen Planer*innen, um die von ihnen erwünschten urba-
nen Räume und Raumnutzungen darzustellen und zu 
erwirken?

4. Welche Raumpraktiken werden durch diese Vorstellun-
gen und Vorgehensweisen unterrepräsentiert und wie 
ließen sich diese besser berücksichtigen?

Mittels einer Umfrage unter Planungsakteur*innen der 
kommunalen Planung werden Einblicke in die Wahrneh-
mungen und Handlungen der Planer*innen gesammelt. Die-
se sollen Aufschluss über die von Planungsakteur*innen 
als unerwünscht angesehenen Räume geben. Die Umfrage 
dient außerdem als Basis für eine Dokumentenanalyse, die 
beabsichtigt, visuelle und kommunikative Strategien von 
Planer*innen zu untersuchen. Im Zuge einer Vielzahl von 
Beobachtungen verschiedener Bürgerbeteiligungsveran-
staltungen in NRW betrachten wir diese Strategien der Pla-
ner*innen. Dabei identifizieren wir die Mittel, die Planer*in-
nen verwenden, um die Bevölkerung von einem Planvorhaben 
zu überzeugen. Auf diesem Weg soll eine kritische Reflexion 
der Wahrnehmungen und Handlungen der Planer*innen er-
folgen, um eine gerechtere und inklusivere Raumgestaltung 
zu erreichen.
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NATURAL AND MAN-MADE CAUSES OF URBAN FLOODINGS
Options for planning interventions in Kasiglahan Village, Philippines

“People are moved from danger zones to death zones“

- Vince Francisco Eugenio (Researcher WP 2)
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Vulnerability is defined as the “conditions determined by physical, 
social, economic and environmental factors or processes which 
increase the susceptibility of an individual, a community, assets 
or systems to the impacts of hazards”. 

Hazards are defined as a “process, phenomenon 
or human activity that may cause loss of life, 
injury or other health impacts, property 
damage, social and economic disruption or 
environmental degradation”.

Exposure is defined as the situation of people, infra-
structure, housing, production capacities and other 
tangible human assets located in hazard-prone areas.
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How is the risk of flooding as a result of exposure, 
vulnerability, and hazard in Kasiglahan influenced?

Which are existing 
geographical and 

climatological conditions?
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What is the 
socio-economic structure

 in the settlement?

Literature Research

Further Research for the Main Research Question

Evaluation of 
Excursion Data

How can planning interventions reduce 
vulnerability and exposure level?
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Construction of the Kasiglahan resettlement 
site began in the late 1990s and early 2000s 
and has been ongoing ever since. Situated 
in a valley surrounded by mountains, it's 
crossed by two rivers: the Marikina River 
from the south and the Montalban River 
from the west. Residents face challenges 
due to previous relocations, exacerbated by 
the Covid-19 crisis, and recurrent flooding, 
particularly in the southern area near a river 
junction that is 2 to 6 metres lower than sur-
rounding settlements, making it vulnerable 
to both rainwater run-off and rising river 
levels. In addition, the effects of the last 
major flooding caused by Typhoon Ulysses 
in November 2020 are still being felt.

Floods are a constant companion for the people 
of the Philippines. They can occur several times a 
year, but every few years there are major flooding 
disasters, such as Typhoon Ulysses in November 
2020. The lower part of the village of Kasiglahan 
was particularly affected. Floodwaters surprised 
residents during the night, and those who 
couldn't make it out were forced to take refuge on 
roofs. Poor planning and construction contributed 
to the situation. More disasters are likely in the 
future and the village needs to be prepared.

Figure 5: Kasiglahan during 
typhoon Ulysses (2020)

Figure 6: Research Design 
and Timeline

Figure 7: Second Storey on Stilts Concepts
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You can find further 
information here!  
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Prior to the excursion, Hon.-Prof. Dr.-Ing. Mathias Kaiser's 
flood simulation demonstrated that floods cannot be 
prevented. The only solution is to improve the quality of 
life in flood-prone areas. The project group aims to en-
hance the overall quality of life. One recommendation 
for action is to construct buildings in the area with at 
least two storeys. This will allow residents to remain in 
their homes during floods and protect their valuables 
from looting.

Figure 1: Map of Metro Manila and Important Rivers in 
Relation to the Study Area

References:
List of Illustrations: Figure 1: ArcGIS 2024 (own illustration), Figure 2: Area of Kasiglahan Open Street Map 2024, Figure 3: Open Street Map 2024 (own illustration), Figure 4: The IPCC Hazard and Risk Framework (IPCC 2014; modified), Figure 5: Kaiser engineers 
(own pictures), Figure 6: Research Design (own illustration), Figure 7: VektoWorks 2024 (own illustration)
Logos: https://service.tu-dortmund.de/group/intra/logo

Evaluation and Analysis of Results

Answering the Research Questions

Planning the Design of a Housing on Stilts

Recommendations for Actions to improve 
the socio-economic Situation in Kasiglahan

Developing Concepts for the Redesign of the Public 
Space and Traffic Connections in Kasiglahan 

Figure 2: Localisation Kasiglahan Village

Figure 3: Area of Kasiglahan

Figure 4: The IPCC Hazard and 
Risk Framework 

A joint workshop with architecture students from UST 
developed concepts for retrofitting residential buildings 
to protect them from flooding. The main objective was to 
retrofit residential buildings so that the upper floors could 
be inhabited in the event of flooding. This was achieved by 

using a cement stilted construction method, which is easy 
to assemble, adaptable to extensions and cost-effective.

The project addresses the risk of flooding 
in Metro Manila and surrounding areas, 
particularly in the village of Kasiglahan. 
Residents of Kasiglahan were relocated 
from other villages in Metro Manila in 
the 2000s due to flooding. However, 
the residents of this area continue to 

face flooding on a regular basis, exacerbated by various fac-
tors such as climate change and settlement structure. The 
problems are both social and infrastructural. The aim of the 
project is to reduce the risk of flooding for the people of Ka-
siglahan and make it easier for them to live with flooding.

The project group will focus on taking forward the innovative concepts formulated during our collaborati-
ve workshop sessions with architecture students from the University of Santo Tomas. This will include 

further research into the feasibility and practicality of stilted housing, with the aim of refining and develo-
ping this concept to better suit the needs of the Kasiglahan community.

During a field trip the project group conducted surveys including 
detailed mapping of land use, the road system and building 
heights. The village itself was surveyed, as well as the informal 
settlements that have sprung up on its outskirts. The settlers 
and the ISF of Kasiglahan were interviewed about life in the vil-
lage and the flood to get an impression. Interviews were also 
conducted with various people, including politicians and pro-
fessors from UP SURP. The project group also participated in 
activities such as a game simulation organised by UP SURP. 
Finally, the data collected was presented in a presentation at 
UP SURP and in a house building workshop with UST archi-
tecture students. Finally, the data collected was presented 
in a presentation at UP SURP.

Throughout this process, the group will continue to seek feedback from the community to ensure that our 
designs and initiatives are aligned with their needs and aspirations. This iterative approach will allow us to ite-

ratively refine and adapt our plans, ultimately leading to a more inclusive and impactful transformation of 
Kasiglahan.

Text Sources: Kaiser, Mathias.(2023): Expert Interview on Kasiglahan Village. 14 November 2023, TU-Dortmund, 14:45.
Lauer, Hannes (2023): Expert Interview on Kasiglahan Village. 21 November 2023, TU-Dortmund, 15:30.
Nasa earth observatory (2020): Vamco trashes the Philippines. Retrieved from: https://earthobservatory.nasa.gov/images/147525/vamco-thrashes-the-philippines [last accessed 01 December 2023].
Nicolas, Gerard (2021): Do not forget about Kasiglahan. Retrieved from: https://opinion.inquirer.net/137689/do-not-forget-kasiglahan-village#:~:text=Considered [last accessed 01December 2023].
UNDRR (2016a): Sendai Framework Terminology on Disaster Risk Reduction, Vulnerability. Retrieved from: https://www.undrr.org/terminology/vulnerability [last accessed 27 November 2023].
UNDRR (2016b): Sendai Framework Terminology on Disaster Risk Reduction, Hazard. Retrieved from: https://www.undrr.org/terminology/hazard [last accessed 22 November 2023].
UNDRR (2016c): Sendai Framework Terminology on Disaster Risk Reduction, Hazard. Retrieved from: https://www.undrr.org/terminology/exposure [last accessed 19 December 2023].
UNISDR (2017): Flood Hazards and Risk Assessment. Retrieved from: https://www.unisdr.org/files/52828_04floodhazardandriskassessment.pdf [last accessed 11 November 2023].
World Bank Group (2017): Promoting inclusive growth by creating opportunities for the urban poor (English). Philippines urbanization review policy note Washington, D.C. : World Bank Group. Retrieved from: https://documents.worldbank.org
/en/publication/documents-reports/documentdetail/904471495808486974/promoting-inclusive-growth-by-creating-opportunities-for-the- urban-poor [last accessed 25 November 2023].
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Abstract F04
Natural and man-made causes of urban 

floodings
Options for planning interventions towards mitigation and support 

livelihoods of informal settlers in Metro Manila
Because of their frequency and potential damage, floods 
are considered one of the greatest global risks. Large cities, 
particularly in developing countries, face a variety of prob-
lems due to the occurrence of massive flooding. In line with 
current trends, the risk of flooding is expected to increase in 
the future, especially due to climate change. Metro Manila, 
as one of the major megacities in Asia, is estimated to be 
the most vulnerable to climate impacts due to its geographi-
cal location and exposure to tropical cyclones and monsoon 
rains. In addition, the city and its environs are located on the 
banks of major river systems and are surrounded by moun-
tains, making it a natural target for flooding. Other man-
made factors, such as river encroachment, exacerbate the 
flooding problem.

Project F04, linked to the LIRLAPs research, focuses on un-
derstanding urban flooding risks and planning interventions, 
with a case study of Kasiglahan Village. The Village, located 
in the northeastern part of Metro Manila, was originally in-
tended as a new, safe place to live for Metro Manila‘s flood-
prone informal settlers. However, due to its location at a ri-
ver junction, the settlement has been regularly flooded for 
the past eight years. In addition, the residents are affected 
by the problems associated with the previous resettlement, 
such as the loss of their familiar social structure and envi-
ronment, and the risk of losing their source of income.

The aim of the project work is to find possible planning so-
lutions to reduce the risk of flooding for the inhabitants of 
Kasiglahan. Risk is understood as a combination of vulnera-
bility, hazards and exposure. The focus is on minimising risk 
without further resettlement, as this would be economically 
and socially unacceptable.

Two main research questions serve to approach the issue:

1. How is flood risk influenced by exposure, vulnerability 
and hazards in Kasiglahan?  

2. How can planning interventions reduce vulnerability and 
exposure?

While the first question mainly examines the anthropoge-
nic and natural factors influencing the existing flood risk, 
the second question goes beyond this and deals mainly with 
planning interventions to reduce this risk. Sub-questions of 
the first research question on geographical and climatolo-
gical conditions, institutional set-up, socio-economic struc-
ture and human interventions serve to differentiate the in-
vestigation.

To answer the research questions, we gathered information 
through expert interviews and literature research in Germa-
ny. A data collection trip to the Philippines has already taken 
place, during which we interviewed experts and residents 
and carried out on-site surveys. In addition, a workshop was 
held with architecture students from the University of Santo 
Tomas in Manila, during which we began to develop initial 
planning solutions.  

The planned outcomes of the research are, on the one hand, 
the planning design of a house on stilts at the neighbour-
hood level and the development of concepts for the redesign 
of the public space and traffic connections in Kasiglahan. 
On the other hand, recommendations for action will be made 
to improve the socio-economic situation.



Wir Planen Digital 
Aber Wie Planen Wir Digitales?

Thematische Einarbeitung 

Vorbeiereitung SLR Kodierung des finalen SLR-Korpus

Auswertung der qualitativen 
Inhaltsanalyse

Ergebnisse auf ausgewählte 
Planungstheorien anwenden 

Durchführung SLR

ProjektanlassProjektanlass
ForschungsdesignForschungsdesign

Was ist Digitalisierung?Was ist Digitalisierung?

Was ist Raum?Was ist Raum?

Was ist Strukturationstheorie?Was ist Strukturationstheorie?

ForschungsfragenForschungsfragenSystematic Literature Review (SLR) KorpusSystematic Literature Review (SLR) Korpus SLR SchritteSLR Schritte

• Auswahl von 
Gesellschaftstheorien erarbeiten 

• auf eine Theorie, die zugrunde 
gelegt wird einigen 

• Recherchefrage formulieren
• Suchstrings erstellen 
• Ein- & Ausschlusskriterien 

definieren
• SLR Protokoll erstellen 

• mit Suchstrings Literatur 
in Datenbanken suchen und 
Literaturkorpus zusammenstellen 

• gesamten Korpus mit Ein- und 
Ausschlusskriterien aussortieren

• nach vermehrtem Vorkommen 
von bestimmten Codes sortieren

• Typenbildung
• Zusammenhänge Herausarbeiten 

und Auffälligkeiten beschreiben

• qualitative Inhaltsanalyse 
durchführen

• Kodierleitfaden erstellen
• Kodierung mithilfe von MAXQDA 

aufbereiten

• herausstellen welche Alltagswelt die 
Planungstheorien reproduzieren

• Überprüfen, ob das mit den 
herausgestellten Mechanismen noch 
vereinbar ist

Für uns alle ist die Verwendung von digitalen Medien oder ähnlichem keine 
Neuheit mehr, dennoch schreiten die Digitalisierungsprozesse stetig weiter 
voran. In der Arbeitswelt, der Freizeit oder auch dem eigenen Wohnraum 
nehmen Digitalisierungsprozesse einen immer größeren Einfluss auf das 
Alltagsleben und verändern wie Raum wahrgenommen und beeinflusst 
wird. Vor diesem Hintergrund müssen auch die Planung von Raum 
und die zugrundeliegenden Raumtheorien anders betrachtet werden. 

Raumplanungstheorien

METHODIK
Gesellschaftstheorien

Humanistische
Geografie

Kritische
Geografie

Strukturations-
theorie

Post-
strukturalismus

systematische
Literaturrecherche

qualitative Inhaltsanalyse

Analyse & Überlegung
Raum-

verständnis

raumbildende Mecha
nism

en

ra
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bild

ende Mechanismen

sozial
konstituierter
Raum

Digitalisierung

F06:

Digitalisierung ist ein strukturgebendes 
Element der heutigen Gesellschaft, welches 
die soziale Wirklichkeit und Gesetzmäßigkeit, 
sowie ökonomische, politische und 
kulturelle Zusammenhänge neu formt.  

Raum ist ein soziales Konzept und ist sowohl  
von Handlungen in ihm geprägt, als auch von
Vorraussetzungen oder Betimmungen 
die diese Handlungen bedingen. 

Ist eine Sozialtheorie formuliert von Anthony Giddens 
und wird unserer Forschung als Grundkonzept 
und Erklärungsansatz zugrunde gelegt. Demnach 
ist eine Gesellschaft geprägt von unterliegenden 
Strukturen(z.B. Normen oder Regeln) und der Fähigkeit 
der Menschen diese zu reproduzieren oder zu verändern.

1. Welchen Einfluss hat die       
Digitalisierung auf die raumbildenden 
Mechanismen der Altagswelt?

2. Inwiefern sind die ausgewählten 
Planungstheorien   auf die 
veränderten Mechanismen 
anwendbar?
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Schritt 5 (inhaltlich, abschließend) 
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ausgeschlossen wegen Kriterium: 
Keine Wechselwirkung (n = 36) 
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Abstract F06
Wir Planen Digital

Aber Wie Planen Wir Digitales?
Im Zeitalter der Digitalisierung erlebt die Gesellschaft eine 
tiefgreifende Transformation des Alltagslebens. So verän-
dern beispielsweise standortbezogene Technologien die Art 
und Weise, wie Raum wahrgenommen wird und beeinflus-
sen sogar die Bewegungsmuster von Nutzern dieser Tech-
nologien. Darüber hinaus prägt das Digitale weitere geo-
graphische Phänomene wie Wirtschaftsbeziehungen oder 
Mobilität. 

Gleiches gilt für die Raumplanung, besonders in Bezug auf 
die Raumproduktion. Vor diesem Hintergrund muss auch die 
Planung von Raum im Hinblick auf die Digitalisierung des 
Alltagslebens näher betrachtet werden, um mehr Informa-
tionen über den Umgang der Planung mit diesem Phänomen 
zu erlangen. 

Planer konstruieren Räume immer neu, doch nach welchen 
zugrundeliegenden Mechanismen geschieht diese Konst-
ruktion und wie verändert sie sich durch die Digitalisierung? 
Damit beschäftigt sich diese Projektarbeit, wodurch folgen-
de Forschungsfrage formuliert wurde: 

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die raumbilden-
den Mechanismen der Alltagswelt? 

Durch die Beantwortung der ersten Forschungsfrage soll die 
tiefgreifende Verschränkung zwischen Raum und Digitali-
sierung unter der Anwendung der Strukturationstheorie von 
Anthony Giddens untersucht werden. Dafür wird die Metho-
de der Systematic Literature Review angewandt, wodurch 
der Forschungsgegenstand zielgerichtet analysiert werden 
kann und der Prozess reproduzierbarer wird. So kann wis-
senschaftlich untersucht werden, wie der Raum sozial kons-
truiert ist und durch welche Mechanismen Raum reprodu-
ziert wird. Die Ergebnisse der Systematic Literature Review 
dienen als Grundlage für die zweite Forschungsfrage, in der 
die Raumbildenden Mechanismen dann angewandt werden: 
Inwiefern sind die ausgewählten Planungstheorien auf die 
veränderten Mechanismen anwendbar? 

Mit diesen Ergebnissen leistet das Projekt einen Beitrag 
dazu, das tiefergehende Verständnis der Wechselwirkungen 
zwischen Digitalisierung, Raum und Raumplanung, in einem 
sozialtheoretischen Zusammenhang, zu analysieren. Dieses 
Themenfeld wurde in der bisherigen Forschung noch nicht 
hinreichend untersucht. Deshalb ist eine abstrakte Betrach-
tung notwendig, wie sich der Digitalisierungsprozess aus-
wirkt, welche zugrundeliegenden Mechanismen sich ändern 
und wie die Raumplanung diese Mechanismen implemen-
tiert. 
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Analyse und Durchführung der kommunalen Wärmeplanung 
am Beispiel der Städte Bad Bentheim und Neuenhaus unter 
Berücksichtigung dänischer Erfahrungen

1. Welche Methoden und Instrumente 
zur Durchführung einer Bestands- und 
Potenzialanalyse mit einem darauf 
aufbauenden Zielszenario stehen einer 
Kommune im ländlichen Raum am Beispiel der 
Stadt Neuenhaus in Vorbereitung auf eine 
kommunale Wärmeplanung zur Verfügung?

3. Welche Erfahrungen und Handlungs-
empfehlungen lassen sich aus Dänemark in 
die deutsche Wärmeplanung für Kommunen 
im ländlichen Raum einbringen?

Praxisorientierte Handlungsempfehlungen für Kommunen im 
ländlichen Raum 
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• Energiekrise durch Ukraine-Krieg
• Wärmewende als ein zentraler Baustein der Energiewende
• Umsetzung auf lokaler Ebene
• Kommunale Wärmeplanung: Strategische Koordinierung des Transfor-

mationsprozesses
• Wärmeplanungsgesetz (WPG) als gesetzliche Grundlage

Warum Dänemark?
• Internationaler Vorreiter
• Auslöser: Ölkrise in den 1970ern
• Überwiegend genossenschaftlich organisierte Wär-

meversorgung
• Verbot der Gewinnerzielung im Wärmesektor
• Ziel: klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2035

Was nehmen wir mit?
• Erfahrungssammlung durch Exkursion
• Identifizierung von Best-Practice-Beispielen
• Prüfung der Übertragbarkeit auf Deutschland

2. Wie kann der Umsetzungsprozess einer 
kommunalen Wärmeplanung unter Einbindung 
der relevanten Akteure und ihre langfristige 
Implementierung in die Stadtentwicklung im 
ländlichen Raum am Beispiel der Stadt Bad 
Bentheim gelingen?
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Abstract F07
Kommunale Wärmeplanung

als planerisches Instrument klimwaneutraler Stadtentwicklung –  
nationale und internationale Erfahrungen

Der Wärmesektor ist jährlich für etwa 40% der CO2-Emissio-
nen des Energiesektors verantwortlich. Vor dem Hintergrund 
der Klima- und Energiekrise hat der Bund im Jahr 2022 die 
Zielsetzung einer verpflichtenden kommunalen Wärmepla-
nung formuliert. Mit dem Beschluss zur Durchführung einer 
flächendeckenden kommunalen Wärmeplanung ist ein zen-
trales Koordinierungsinstrument für die lokale, effiziente 
und perspektivisch klimaneutrale Wärmenutzung geschaf-
fen worden. Diese neue kommunale Pflichtaufgabe ist bis-
her noch nicht in der kommunalen Planungspraxis etabliert, 
wird jedoch ein wichtiges Planungsinstrument für die kom-
munale Stadtentwicklungsplanung darstellen und in die 
tägliche Planungspraxis integriert werden müssen. Daher 
sollen Handlungsempfehlungen für Kommunen entwickelt 
werden, die sich der neuen Herausforderung der kommuna-
len Wärmeplanung stellen müssen.

Untersuchungsraum hierfür sind die Kommunen Neuen-
haus und Bad Bentheim in Niedersachsen, welche eine re-
präsentative Fallstudie für kommunale Wärmeplanung im 
ländlichen Raum darstellen. Dort werden die gesetzlich vor-
gegebenen Verfahrensschritte der kommunalen Wärmepla-
nung in Zusammenarbeit mit lokalen Vertreter:innen bei-
spielhaft durchgeführt.

Ein weiterer Fokus der Projektarbeit liegt auf den interna-
tionalen Erfahrungen von Ländern, die in der kommunalen 
Wärmeplanung bereits Erfahrungen gesammelt haben. Das 
Projekt untersucht in diesem Zusammenhang Dänemark, 
welches seit den 1970er Jahren die kommunale Wärmepla-
nung implementiert hat. Hierzu wurden zentrale Akteur:in-
nen interviewt und technische Anlagen der Wärmeversor-
gung in Dänemark besichtigt, um Erkenntnisse für deutsche 
Kommunen zu gewinnen.

Das Forschungsziel der Projektgruppe lautet: „Analyse und 
Durchführung des Prozesses der kommunalen Wärmepla-
nung am Beispiel der Städte Bad Bentheim und Neuenhaus 
unter Berücksichtigung dänischer Erfahrungen“. Um dieses 
Ziel zu erreichen, orientiert sich das Forschungsdesign am 
Ablauf der kommunalen Wärmeplanung. Dieser besteht 
gemäß dem Wärmeplanungsgesetz aus den Schritten Be-
standsanalyse, Potenzialanalyse, Zielszenario, welche in 
Neuenhaus durchgeführt werden, sowie Umsetzungsstra-
tegie, Akteursbeteiligung und Verstetigung und Controlling, 
welche in Bad Bentheim ausgeführt werden. Im Rahmen 
dessen wurden drei zentrale Fragestellungen formuliert:

1. Welche Methoden und Instrumente der Durchführung 
einer Bestands- und Potentialanalyse mit einem dar-
auf aufbauenden Zielszenario stehen einer Kommune 
im ländlichen Raum am Beispiel der Stadt Neuenhaus 
in Vorbereitung auf eine kommunale Wärmeplanung zur 
Verfügung?

2. Wie kann der Umsetzungsprozess einer kommunalen 
Wärmeplanung unter Einbindung der relevanten Akteu-
re und ihre langfristige Implementierung in die Stadtent-
wicklung im ländlichen Raum am Beispiel der Stadt Bad 
Bentheim gelingen? 

3. Welche Erfahrungen und Handlungsempfehlungen las-
sen sich aus Dänemark in die deutsche Wärmeplanung 
für Kommunen im ländlichen Raum einbringen?
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Rotterdam (NL)

De Groene Kaap
mehrere Gebäude werden mit begrünten
Wegen verbunden 
leichte Zugänglichkeit 

Luchtpark
ein begrünter Dachpark im Zentrum  
gute infrastrukturelle Anbindung 
Erweiterung zum längsten Dachpark der
Niederlande

Parking House Lüders
urbaner Treffpunkt auf dem Dach eines

Parkhauses
Spiel-, Sport- und Begnungsmöglichkeiten

für alle ohne Zugangsbeschränkungen

Kopenhagen (DK)

Bahnhofsvorplatz Wuppertal (DE)

Lage in der Innenstadt 
viel Laufkundschaft 
Überbrückung zum Warten von Reisenden

Unperkfekthaus Essen (DE)

soziale Diversiät 
Freiräume auf der Dachterasse bieten
Raum für Begegnungen und
Veranstaltungen

München (DE)

Kulturdachgarten
Dachgarten auf einem Parkhaus
 kulturelle Angebote auf Europas größtem
Kulturzentrum 
nachhaltige Ziele
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A U S B L I C K

Planungsprozess, Praxiserfahrung

 P L A N B U D E

W E L C H E  R A H M E N B E D I N G U N G E N
S I N D  B E I  D E R  P L A N U N G  V O N

G E M E I N S C H A F T L I C H  G E N U T Z T E N
D A C H F L Ä C H E N  I N  D E U T S C H L A N D

Z U  B E A C H T E N ?

W E L C H E  S Y N E R G I E N ,  K O N F L I K T E
U N D / O D E R

A U S H A N D L U N G S P R O Z E S S E
E N T S T E H E N  B E I  D E R  N U T Z U N G

D E R  D A C H F L Ä C H E N  D U R C H
V E R S C H I E D E N E

N U T Z E R * I N N E N G R U P P E N ?

W I E  S I E H T  E I N  I N K L U S I V E R
P L A N U N G S P R O Z E S S  A U S ?

W I E  K Ö N N E N
G E M E I N S C H A F T L I C H  G E N U T Z T E

D A C H F L Ä C H E N  G E S T A L T E T
S E I N ?

M U S S -
K R I T E R I E N

K A N N -
K R I T E R I E N

Z U G Ä N G -
L I C H K E I T N U T Z U N G D A U E R

III)

D Ü R F E N  N I C H T
E R F Ü L L T  W E R D E N  

barrierefrei
öffentlich 
zugänglich

Nutzung (nur
PV/Gründach, rein
kommerziell) 
Art des Daches
(geschlossener Raum
auf dem Dach) 
Zugänglichkeit
(geschlossener
Personenkreis)

R E G I O N A L E
T A G E S -

E X K U R S I O N

E X K U R S I O N S -
T O U R E N

Ü B E R R E G I O -
N A L E  T A G E S -

E X K U R S I O N

I)

E X P L O R A T I V E
F O R S C H U N G

II)

Direkt in der Um-
gebung zu finden

Bsp. Cafe Leye (Witten),
Dreieckswiese
(Düsseldorf)

in weiteren Teilen
von Deutschland zu
finden

Bsp. Park Fiction
(Hamburg) 

Einmalig Beobachtungen
ggf. Expert*inneninterviews

Bsp. CopenHill (Kopenhagen), 
KAP1 (Düsseldorf) 

Möglicherweise nach dem explorativen
Forschen
wenn: Erfüllung besonders vieler
Kriterien ODER besondere Ausprägung
eines Merkmals
größerer Umfang
Beobachtung, Nutzer*innengespräche,
Expert*inneninterviews

Bsp. Groene Kaap (Rotterdam),
Bahnhofsvorplatz (Wuppertal) 

K R I T E R I E N  F Ü R  D I E
I N D I V I D U E L L E

D A C H A U S W A H L

Größere Anzahl
an Dächern und
Begehungstagen

Rotterdam (NL),
München (DE),
Kopenhagen (DK)

M Ü S S E N
V O R L I E G E N

Nutzung
(Aufenthaltsort,
potentieller Treffpunkt) 
Art des Daches
(begehbar, Flachdach) 
umfangreichere
Kriterien müssen bei
den Fallstudien erfüllt
sein (Zugänglichkeit
und Dauer)

Vielfalt
Elemente zum
Verweilen

Zugänglichkeit
Nutzung 
Dauer 
Weiteres 

ganzjährig
geöffnet
lange Öff-
nungszeiten

F A L L S T U D I E N

K A N N -
K R I T E R I E N

Zugänglichkeit
Nutzung 
Dauer 
Weiteres 

W I E  K Ö N N E N  G E N U T Z T E  D A C H F L Ä C H E N  I M  U R B A N E N  R A U M  A L S  B E G E G N U N G S O R T E  G E S T Ä R K T  W E R D E N  U N D
W E L C H E N  B E I T R A G  K Ö N N E N  S I E  Z U R  S O Z I A L E N  V E R N E T Z U N G  L E I S T E N ?  

Begegnungsorte sind öffentliche Räume, die als Treffpunkte für verschiedene
Menschengruppen dienen. Sie ermöglichen Begegnungen und fördern den
sozialen Austausch in der Stadtgesellschaft. Die Qualität dieser Begegnungen
wird von der Gestaltung und den Angeboten der Orte beeinflusst.
Begegnungsorte sind zugänglich für alle und bieten die Möglichkeit, Kontakte
zwischen Mitgliedern verschiedener sozialer Gruppen zu knüpfen. Durch den
gemeinsamen Austausch an diesen Orten können Menschen unterschiedlicher
Hintergründe einander kennenlernen und Vertrauen aufbauen. Dies trägt dazu
bei, eine tolerantere und inklusivere Gesellschaft zu fördern.

F A L L S T U D I E N

In der nächsten Phase setzt
das Projekt den Fokus auf
die umfangreiche Analyse
der Fallstudien, welche dazu
dient, Erkenntnisse für die
Handlungsempfehlungen zu
erlangen. Im Zuge der
Exkursionstouren beschäftigt
sich die Projektgruppe neben
regionalen nun auch mit
überregionalen Dachflächen.

Begegnungsorte spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung
städtischer Herausforderungen, indem sie den Austausch zwischen verschiedenen
Bevölkerungsgruppen fördern. Insbesondere ungenutzte Dachflächen werden als
Potenzialflächen identifiziert, die effektiv genutzt werden können, um Flächen-
knappheit entgegenzuwirken. Die Bedeutung von Stadtentwicklungsprozessen
wie Reurbanisierung und nachhaltige Entwicklung nimmt zu, was Kommunen vor
komplexe Herausforderungen und Chancen stellt. Die Bewältigung sozialer
Ungleichheit im städtischen Kontext erfordert verstärkte Partizipation zur
Schaffung inklusiverer Städte. Begegnungsorte tragen somit nicht nur zur
Verbesserung der sozialen Interaktion bei, sondern auch zur Förderung einer
nachhaltigen und gerechten Stadtentwicklung.

F U N D A M E N T  D E R  D A C H P L A N U N G

Der hohe Flächendruck in Innenstädten als Folge der zunehmenden Anzahl der in
Städten lebenden Menschen stellt eine zentrale Herausforderung für viele
Großstädte dar, welche durch soziale Segregation verschärft wird. Genutzte
Dachflächen stehen hierbei im Fokus als Lösungsansatz und potentielle Ressource
für die Schaffung von Begegnungsorten und die Förderung des sozialen
Austauschs sowie daraus resultierender städtischer Lebensqualität.

U N G E N U T Z E  P O T E N T I A L E

B E G E G N U N G S O R T E

Aufstellen von Handlungsempfehlungen
zur Stärkung von Begegnungsorten
anhand einer Vielzahl von analysierten
Dachnutzungen 

P R O J E K T Z I E L

23.-26.05.2024 
Exkursionstour Rotterdam

03.-08.05.2024 
Exkursionstour München

und Kopenhagen

E X P E R T * I N N E N I N T E R V I E W S
P R O F E S S O R * I N  D E R
H O C H S C H U L E  O S N A B R Ü C K

A R C H I T E K T U R B Ü R O
K A D A W I T T F E L D

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Planungsprozess & Praxiserfahrung

C A F É  L E Y E  I N  W I T T E N
Praxis- & Nutzungserfahrung 

Praxis- & Nutzungserfahrung 

P R O J E K T B Ü R O  „ I N N E N S T A D T
B R E M E N “

Planungsprozess, Praxiserfahrung

 P R O J E K T S P E I C H E R  I N
D O R T M U N D

Praxis- & Nutzungserfahrung, Nutzer*innenkonflikte

F08F08 A U F  D E N  D Ä C H E R N  D E R  S T A D T
Potentiale gemeinschaftlicher Dachnutzungen zur 

Stärkung von Begegnungsorten

O R G A N I S A T O R * I N  D E R
H A M B U R G E R  &  R O T T E R D A M E R
D A C H T A G E

I M P R E S S U M Technische Universität Dortmund 
Fakultät Raumplanung 
SoSe 2024 
F-Projekt 08 - Auf den Dächern der Stadt
Projektbetreuung: Dr. Nina Schuste; M. Sc. Annika Guhl
Projektberatung: M. A. Susanne Priebs

Teilnehmer*innen: Lena Beinker; Alexander
Beyer; Ceyda Cetin; Helen Sophie Eßer; Merle
Dana Frankl; Niclas Hoffmann; Alina Kodde;
Jasmin Carolin Kowalski; Evelyn Maier; Lilian
Sophie Malsch; Marie Masitow; Sarah
Sondermann; Kaja Woitynek; Eylem Yilmaz

Bruns-Berentelg, Jürgen (2010): Hafen City Hamburg: Öffentliche Stadträume und das Enstehen
von Öffentlichkeit. In: Bruns-Berentelg, Jürgen; Eisinger, Ange- lus; Kohler, Martin; Menzl, Marcus
(Hrsg.): HafenCity Hamburg. Neue urbane Be- gegnungsorte zwischen Metropole und
Nachbarschaft. Springer Wien, Wien. S. 424–448. 
Fugmann, Friederike & Karow-Kluge, Daniela (2019): Öffentliche Räume als Begegnungsorte in
stadtgesellschaftlich vielfältigen Quartieren. In: Altrock, Uwe; Kurth, Detlef; Kunze, Ronald;
Schmidt, Holger; Schmitt, Gisela (Hrsg.): Programmatik der Stadterneuerung: Jahrbuch
Stadterneuerung 2019. Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden. S. 285–307. 

Harth, Annette; Scheuer, Gitta; Tessin, Wulf (2000): Soziale Ungleichheit als stadt- soziologisches
Thema. Ein Überblick. In: Harth, Annette; Scheuer, Gitta; Tessin, Wulf (Hrsg.): Stadt und Soziale
Ungleichheit. Springer Verlag, Wiesbaden. S. 16– 38. 
Jessen, Johann & Siedentop, Stefan (2018): Reurbanisierung. In: ARL - Akademie für
Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (Hrsg.): Handwörterbuch der Stadt- und
Raumentwicklung. Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hanno- ver. S. 2073–2084. 
Ritter, Martina (2008): Die Dynamik von Privatheit und Öffentlichkeit in modernen Gesellschaften.
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. 
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Abstract F08
Auf den Dächern der Stadt

Potentiale gemeinschaftlicher Dachnutzungen zur Stärkung von 
Begegnungsarten

Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von Flachdächern 
bieten großes Potential für die Stadtentwicklung. Dächer 
können durch Transformationen als soziale, inklusive Räu-
me für Begegnungen dienen. 

Sozialräumliche Segregation ist ein langjähriges Problem, 
das zu sozial benachteiligten Gebieten führen kann. Dabei 
könnten bisher ungenutzte Dächer als neue Begegnungsor-
te dienen und somit einen wertvollen Beitrag zur Stadtent-
wicklung leisten. Begegnungsorte sind öffentliche Räume, 
die als Treffpunkte für verschiedene soziale Gruppen dienen. 
Die Gestaltung dieser Orte sollte darauf abzielen, Interak-
tionen zu erleichtern und verschiedene Nutzer*innengrup-
pen anzusprechen. Zusätzlich haben Begegnungsorte das 
Potential, bedeutungsvolle Kontakte zu ermöglichen und 
eine tolerante Haltung zu fördern, wobei   ihre Wirkung von 
der Qualität der Begegnungen abhängt. Daher ist eine be-
wusste Gestaltung und Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der Nutzer*innen entscheidend. Die Planung und Nutzung 
der Dächer bietet die Möglichkeit, den begrenzten urbanen 
Raum effektiv zu nutzen und mögliche Begegnungsorte zu 
schaffen.

Jedoch müssen bei der Planung die Vielfalt der Interessen 
und Bedürfnisse verschiedener Bevölkerungsgruppen, ins-
besondere benachteiligter Gruppen berücksichtigt werden. 
Die gemeinschaftliche Dachnutzung kann dazu beitragen, 
neue gemeinsame Räume für diese Gruppen zu schaffen. 
Damit kann die Lebensqualität in der Stadt verbessert und 
die sozialräumliche Segregation reduziert werden.

In diesem Zusammenhang beschäftigt sich die Projekt-
arbeit mit den Begegnungsorten unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Zielgruppen und deren Teilhabe bei der 
Gestaltung. Daher besteht das Ziel darin, Handlungsemp-
fehlungen für bereits genutzte Dachflächen zu entwickeln, 
um sie in ihrer Funktion als Begegnungsort zu stärken. 

Mit der Beantwortung und den Ergebnissen der Hauptfor-
schungsfrage: „Wie können genutzte Dachflächen im urba-
nen Raum als Begegnungsorte gestärkt werden und wel-
chen Beitrag können sie zur sozialen Vernetzung leisten?“ 
soll das Ziel erreicht werden. Die Grundlage bildet die Un-
terfrage, welche Rahmenbedingungen für die Nutzung von 
Dächern prägend sind. Eine weitere Unterfrage beschäftigt 
sich mit den Interaktionen und Verhältnisse zwischen den 
Nutzer*innen und damit, wesentliche soziale Prozesse zu 
untersuchen. Es werden außerdem der Planungsprozess ei-
ner Dachnutzung und die verschiedenen Möglichkeiten der 
Ausgestaltung von Dächern erforscht.

Aufgeteilt ist die Projektforschung in eine explorative For-
schung und in Fallstudien. Divers genutzte Dächer werden 
sowohl in der Nähe von Dortmund, als auch durch Exkursi-
onstouren nach München, Kopenhagen und Rotterdam un-
tersucht. Bei der explorativen Forschung werden Beobach-
tungen und gegebenenfalls Expert*inneninterviews geführt. 
Die Fallstudien zeichnen sich dadurch aus, dass Beobach-
tungen, Expert*innen und Nutzer*innengespräche auf und 
von bereits bestehenden Dächern durchgeführt werden. 
Somit kann das Projekt verschiedene Perspektiven der Fall-
studien in die Forschung einbeziehen und Handlungsemp-
fehlungen für diese entwickeln. 
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Mit Maschinen die Zukunft der Städte planen

Fakultät Raumplanung

Fortgeschrittenen Projekt 09
Studienjahr 2023/2024

Betreuung: Prof. Dr. Dipl.-Ing. Frank Othengrafen

Prof. Dr. René Westerholt

Prof. Dr. Cornelius Schubert

Teilnehmer*innen:

Schirin Abu-Dayeh, IremAydogan,Johanna Bürvenich,Tasja-Fee
Dambon, Konrad Faber, Levin Gedik, Nico Görtz, Amelie
Hilbricht, Runa Lüke, Franzis Pengemann, Björn Plötz, Kevin
Prumbaum, Layla Raab, Fanny Spengler

Quellen:
BBSR (Hg.) (2020): Geoinformationen in der Raumplanung.
Haukeland, Håvard (2022): KI-Anwendungen in der Stadtplanung:Das ist
die Zukunft.
Heckmann, Dirk (2023): Künstliche Intelligenz: Chance oder Gefahr?Wie
verändert der Einsatz von KI unsere Gesellschaft? In: ifo Schnelldienst 76
(8), Artikel 6, S. 22–25.

Kugler, Florian; Radicke, Jan;Wissenberger-Eibl,Marion A. (2013):Map-
Set: Roadmapping und Netzwerkanalyse. In: Frank T. Piller und Dennis
Hilgers (Hg.): Praxishandbuch Technologietransfer. Innovative Methoden
zum Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse in die industrielle
Anwendung. Unter Mitarbeit von Daniel Appelhoff. 1. Auflage. Düsseldorf:
Symposion, S. 147–150.

Das Akteur*innen-Mapping zeigt die Beziehung zwischen
verschiedenen Akteur*innen(-gruppen) im Gebiet der KI in
der Stadtentwicklung auf und bietet einen Überblick und
eine Orientierung über komplexe Zusammenhänge zwischen
diesen (Kugler et al. 2013, S. 148). Diese werden
anschließend in Form einer grafischen Darstellung
zusammengefasst und fortlaufend ergänzt (ebd.).

Kommunalverwaltung

Politik

Bürger*innen

Tools

Private
Unternehmen

Forschungs
-einrichtungen

Akteur*innen-Mapping

Forschungsfragen

1

3

2
Welche Auswirkungen hat die Anwendung von Künstlicher Intelligenz auf

die Tätigkeiten und alltäglichen Aufgaben von Raumplaner*innen?

Über welche Kompetenzen und Fähigkeiten sollten Raumplaner*innen
zukünftig im Umgang mit Künstlicher Intelligenz verfügen?

Wo ergeben sich Chancen und Risiken für die Kommunen bei der Anwendung
von Künstlicher Intelligenz?

Welche Ressourcenwerden bei der Anwendung von Künstlicher Intelligenz in
den Kommunen benötigt?

Welche Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher
Intelligenz sind in der Kommunalverwaltung, im
Kontext der integrierten Stadtentwicklung, bereits
vorhanden und wie werden diese (potentiellen)

Anwendungen aktuell eingeschätzt?

Inwiefern wandelt sich das Arbeitsfeld von
Raumplaner*innen in der Kommunalverwaltung durch
die Anwendung von Künstlicher Intelligenz in der

integrierten Stadtentwicklung?

Was sollten Kommunalverwaltungen im Rahmen der
integrierten Stadtentwicklung bei der Anwendung von

Künstlicher Intelligenz berücksichtigen?

Trotz dieser Potenziale und der Innovationsförderung sollten jedoch auch
Herausforderungen, rechtliche Rahmenbedingungen und soziale bzw.
ethische Fragestellungen im Zusammenhang mit KI sowie
Datenschutzbedenken, algorithmische Verzerrungen und der potenzielle
Verlust von Arbeitsplätzen betrachtet werden (Heckmann 2023).

es ist abzusehen, dass KI auch in diesem Bereich eine immer bedeutsamere
Rolle einnehmen wird. Durch den Einsatz KI-gestützter Analysen könnten
Planer*innen in der Lage sein,menschliche und technologische Fähigkeiten zu
kombinieren, um den ständig wachsenden Herausorderungen zu begegnen
(Haukeland 2022).

Im Zuge der Digitalisierung wurden bereits zunehmend digitale Tools in der
Stadtplanung und -entwicklung eingesetzt (BBSR 2020). Jetzt könnte als „neue
Technologie” ebenfalls der Einsatz von KI in der Stadtplanung hinzukommen und
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Allgemeine Bezeichnung für Software und
Anwendungen, die in der Lage sind, digitale Daten
auszuwerten und zu analysieren, indem sie die
Arbeitsweise der menschlichen Intelligenz und des
menschlichen Handelns imitieren kann.

"

"

Künstliche
Intelligenz

Machine Learning/
Maschinelles Lernen

Deep Learning/
Tiefes Lernen

Schwache KI

Starke KI

423 ArtikelPhase 1 Analyse von Titel und
Abstract

Lesen der Texte

Auswertung mittels
Qualitative Inhaltsanalyse

nach Mayring

Phase 2

Ergebnis

87
Artikel

19
Artikel

Die Projektgruppe verwendet verschiedene wissen-
schaftliche Datenbanken und hat dahingehend bestimmte
Kriterien festlegt, anhand derer Suchergebnisse
entsprechend des Projektthemas eingrenzt werden (Heil
2021). Dies umfasst vorher gewählte Suchbegriffe und
Kombinationen dieser, ein Ausschluss von Quellen vor dem
Jahr 2018, um die Aktualität der Forschungsarbeit zu
gewährleisten, sowie eine Auswahl von Quellen aus dem
europäischen Raum, um eine bessere Übertragbarkeit auf
den deutschen Stadtraum zu ermöglichen.

Systematische Literaturrecherche

Ausblick
Die Projektgruppe beginnt nun mit der Auswertung der zweiten
Fragerunde der Delphi-Umfrage. Aus dieser sollen sich noch
einmal Kerninformationen für die Ableitung der
Handlungsleitlinien ergeben und sollen ebenso dazu dienen,
neue tiefgreifendere Fragen für die in der anstehenden
Exkursionswoche durchzuführenden Interviews mit
Raumplaner*innen aus der Praxis in Stadtplanungsämtern zu
erarbeiten.
Mittels der im gesamten Projektverlauf erhobenen Daten
beantwortet die Projektgruppe die Forschungsfragen und
erarbeitet abschließend Leitlinien als Handlungsempfehlung für
die Implementierung von KI in der planenden Stadtverwaltung.

Endbericht
+

Disputation

2. Frage- und
Auswertungs-
runde der

Delphi-Umfrage

Weitere
Expert*innen-
Interviews

Ableitung von
Handlungs-
leitlinien

Expert*innen-
Interviews
Die Projektgruppe führte bereits Interviewsmit Expert*innen
mit dem fachlichen Hintergrund aus Stadt- und Raum-
planung, Informatik, Digitalisierung sowie Betriebswirt-
schaft aus den Tätigkeitsfeldern öffentlicher Dienst, Privat-
wirtschaft,Wissenschaft und Lehre durch.

Durchführung
von

5 leitfaden-
gestützten

Expert*innen-
Interviews

Transkriptionmit
wörtlichen

Transkriptions-
modell nach

Dresing und Pehl

Kodierung
mittels

Qualitatitative
Inhalts-
analyse
nach

Mayring

Im klassischen Delphi-Verfahren werden die Urteile von
Expert*innen über mehrere Runden zu bestimmten Sach-
verhalten durch einen standardisierten und anonymen
Fragebogen erfasst.

Durch Expert*innenurteile und Konsens-
bildung kann der Korridor der zukünftigen
Entwicklung besser eingeschätzt werden.
Außerdem sollen persönliche Erfahrungen
der Expert*innen im Umgang mit KI bei der
Identifizierung von Stärken und Schwächen
helfen, damit die Projektgruppe
anschließend sinnvolle und lösungs-
orientierte Empfehlungen zur Handhabung
von KI in der Stadtentwicklung geben kann.

268
Expert*innen

42
komplette
Antworten

30
unvollständige
Antworten

Befragungs-
runde 1

Formation eines Expert*innen Panels:

Auswertungs-
runde 1

Befragungs-
runde 2

Auswertungs-
runde 2

Delphi- Umfrage

Quantitative Ergebnisse

„Bei Raumplaner*innen kommt es zukünftig vor allem auf ihre Schnitt-
stellenkompetenz an“

"Es gibt einen Mangel an spezifisch auf Raumplanung
zugeschnittenen KI-Angeboten.Wir brauchen eine sofortige Aufnahme von

KI-Lehre in die Studiengänge der Stadt- und Raumplanung"

„KI kann in der Stadtentwicklung vielfältige Anwendungsbereiche haben“:

„Es gibt einen großen Technologierückstand in der Planungs-
verwaltung“

„Die Nutzung von KI birgt das Risiko der Stigmatisierung, Verstärkung
bestehender Stereotypen, sozialer und kultureller

Segregation sowie Ausgrenzung und Untergrabung individueller
Entscheidungsfreiheit und Chancengleichheit“

Sortierung und Klassifizierung von Stellung-
nahmen in der Bürger*innenbeteiligung

- Experte aus dem Bereich XPlanung

- Politikanalyst für Ethik der künstlichen Intelligenz

- Stadtplaner im öffentlichem Dienst

Automatische Generierung von
textlichen Festsetzungen für B-Plan

Generierung von städtebaulichen Entwürfen
oder Simulation von vielen Planungsvarianten

Automatische Erkennung von
Nachverdichtungspotenzialen

Vorprüfung von digitalen Bauanträgen durch
Vergleichen von planungsrechtlichen Situationen

KI-gestützte
Analysetools

Schnelle erste
Themenrecherche

Qualitative Ergebnisse
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Abstract F09
Künstliche Intelligenz & Stadtentwicklung

Mit Maschinen die Zukunft der Städte planen
Im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung unserer Ge-
sellschaft nimmt auch Künstliche Intelligenz in unserem 
alltäglichen Leben eine immer größere Rolle ein. In vielen 
Bereichen wird sie heute bereits angewendet und auch zu-
künftig weiter an Bedeutung gewinnen. 

Künstliche Intelligenzen werden in unserem Forschungs-
kontext als “Allgemeine Bezeichnung für Software und An-
wendungen, die in der Lage sind, digitale Daten auszuwerten 
und zu analysieren, indem sie die Arbeitsweise der mensch-
lichen Intelligenz und des menschlichen Handelns imitieren 
können” verstanden.

Zunächst wird untersucht, welche Einsatzmöglichkeiten von 
Künstlicher Intelligenz im Kontext der Integrierten Stadt-
entwicklung bereits vorhanden sind. Insbesondere für die 
Stadtentwicklung können KI-basierte Anwendungen viel-
fältig eingesetzt werden. Das Sammeln und Auswerten von 
Daten kann von KI teilweise oder ganz übernommen werden 
und ermöglicht so weitergehende Analysen. Weiterhin kön-
nen beispielsweise digitale und von KI unterstützte Bürger-
beteiligungen Planungsprozesse erleichtern und verkürzen. 
Damit einher gehen Veränderungen im Arbeitsalltag und 
in gewohnten Verfahrensabläufen. Wie sich diese auf die 
Stadt- und Raumplanung auswirken, möchte das Projekt 
erforschen. Dabei liegt der Fokus auf der kommunalen Ver-
waltung. 

Eine systematische Literaturrecherche war maßgeblich zur 
Aufstellung der Forschungsfragen und wird die Forschungs-
arbeit weiterhin begleiten. Seit Beginn des Jahres führt das 
Projekt eine Delphi-Umfrage durch, bei welcher die zweite 
Fragerunde vor kurzem gestartet ist. Die Teilnehmer*innen 
kommen dabei aus vielen unterschiedlichen Bereichen der 
Stadt- und Raumplanung.

Im Zuge dieser sollen die aktuellen Entwicklungen und der 
aktuelle Fortschritt der Technologie sowie der zukünftige 
Einsatz von KI eingeschätzt und bewertet werden.

Daraus erarbeitet die Projektgruppe, welche Kompetenzen 
und Fähigkeiten Raumplaner*innen im Umgang mit KI be-
nötigen. Darüber hinaus lassen sich die Ressourcen, die 
Kommunen zur Implementierung benötigen, ableiten. 

Mithilfe der Expert*innenmeinungen und ihren Einschätzun-
gen, welche in der Delphi-Umfrage und Expert*inneninter-
views erhoben werden – sowie eigener Forschungen – sollen 
die Chancen und Risiken im Zusammenhang mit Künstli-
chen Intelligenzen in der Praxis konkretisiert werden.

Ein regelmäßiger Austausch und eine Kooperation mit ei-
nem weiteren Studierendenprojekt der Fakultät Sozialwis-
senschaften an der TU Dortmund erweitert die Forschungs-
arbeit um eine soziologische Perspektive.

Aktuell werden die Ergebnisse der Interviews mithilfe von 
Codierung im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse 
umfassend ausgewertet und unter anderem in Diagrammen 
visualisiert. Mit den Ergebnissen dieser sollen die Frage-
stellungen des Projekts beantwortet und die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse bis zum Semesterende in Form eines 
Endberichts dargestellt werden. Im Laufe des Projektes lei-
tet die Projektgruppe Handlungsempfehlungen ab, die unter 
anderem an Kommunen weitergeleitet werden können und 
eine Orientierung bei der Implementierung von KI in der In-
tegrierten Stadtplanung bilden.
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Qualitative Sekundäranalyse 

Scoring

Expert*inneninterviews

 Ortsbegehung

Fallstudie

RASANTE ZUNAHME 
DER HITZETAGE

STÄDTISCHE HITZEINSELN 
BIS ZU 10 GRAD WÄRMER 
ALS LÄNDLICHE REGIONEN

Das elfköpfige Studierendenprojekt F10 „Städte in der Heißzeit - Hitzeaktionsplanung für 
Gesundheit und Lebensqualität“ befasst sich im Studienjahr 2023/2024 mit der Praxis der 
Hitzeaktionsplanung. Der Fokus liegt auf der potentiellen Leistungsfähigkeit kommunaler 
Hitzeaktionsplanung und dem Beitrag zu gesundheitsbezogenem Hitzeschutz. 

Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung 
städtebaulicher Maßnahmen zur Verbes-
serun des gesundheitszogenen Hitze-
schutzes. Neben den Folgen wird auch 
ein besonderer Fokus auf die konkreten 
Ursachen der Hitze gesetzt. Die gewon-
nenen Erkenntnisse aus der qualitativen 
Sekundäranalyse und den Expert*innen-
interviews werden auf Quartiersebene 
für die Stadt Bochum in Form von Emp-
fehlungen zu städtebaulichen Maßnah-
men konkretisiert.

Die Hitzeaktionsplanung in Deutschland verknüpft verschiedene Konzepte, um Risikogruppen vor den 
Auswirkungen extremer Hitze zu schützen. Somit besteht ein Bedarf an akuten und langfristigen Maßnah-
men, um diesem Schutz gerecht zu werden. Allerdings zeigt sich ein unterschiedlicher Fortschritt in der 
Umsetzung dieser Pläne in verschiedenen Kommunen in Deutschland. Zudem ergibt sich, dass die Hitzak-
tionsplanung in Deutschland noch nicht auf dem gleichen Entwicklungsstand ist wie in anderen Ländern 
wie beispielsweise Frankreich, Österreich oder den Vereinigten Staaten. Derzeit befindet sich Deutschland 
in einem frühen Stadium dieses Prozesses. 

Diese Erkenntnisse spiegelten sich auch in der Analyse der Hitzaktionsplanung der Städte Wien, 
Würzburg und Boston wieder. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Akteur*innen 
und eine hinreichende Datengrundlage sind essentiell für die Umsetzung. Um die Effektivität der 
Hitzeaktionsplanung sicherzustellen, sind die Evaluation und das Monitoring von großer Bedeu-
tung.

In einem zweiten Schritt geht es nun darum, Empfehlun-
gen zu städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen der Hit-
zeaktionsplanung anhand eines Demonstrationsquartiers 
abzuleiten. Die Fallstudie Bochum umfasst neben einer 
Bestandsaufnahme Ortsbegehungen, Datenanalysen und 
Kartierungen. Aufbauend auf den Ergebnissen aus dem 
ersten Schritt werden Analysen, die sich sowohl auf öko-
logische als auch soziale Aspekte beziehen, durchgeführt, 
um Hitze-Hotspots sowie Risikogruppen zu identifizieren 
und geeignete städtebauliche Maßnahmen abzuleiten. 
Dabei werden auch Governanceprozesse der Hitzeakti-
onsplanung in Bochum reflektiert.

F10 - Städte in der Heißzeit
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Inwiefern kann die Hitzeaktionsplanung mit städtebaulichen Maßnahmen 
für gesundheitsbezogenen Hitzeschutz (weiter-)entwickelt werden?

Wie werden städtebauliche Maßnahmen in der Hitzeaktionsplanung 
hergeleitet, implementiert und evaluiert und welche Rolle spielen Hitzeaktionspläne dabei?

Welche Empfehlungen zu städtebaulichen Maßnahmen lassen sich im Rahmen 
der Hitzeaktionsplanung anhand eines Demonstrationsquartiers für die Stadt Bochum ableiten?

Urbanes GebietLändlicher Raum

Hauptforschungsfrage

1. Unterfrage

2. Unterfrage
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Abstract F10
Städte in der Heißzeit

Durch den fortschreitenden Klimawandel kommt es zuneh-
mend zu Hitzeperioden mit Temperaturen von mehr als 30 
°C sowie zu einem Anstieg der Anzahl tropischer Nächte. Vor 
allem der städtische Raum ist hiervon betroffen. Die ent-
stehenden Hitzebelastungen stellen eine dramatische Ge-
fährdung für die menschliche Gesundheit, insbesondere für 
Risikogruppen, dar.

Durch die Intensivierung von Hitzeinseln wird in den kom-
menden Jahren der Bedarf nach anpassender Planung und 
Maßnahmen für gesundheitsbezogenen Hitzeschutz stei-
gen. Als Strategie der Hitzeaktionsplanung sowie effektives 
Instrument der Exekutive arbeiten derzeit viele Kommunen 
an der Aufstellung von Hitzeaktionsplänen. Daneben exis-
tieren in der Hitzeaktionsplanung weitere Konzepte und 
Planwerke, um Hitze zu reduzieren und Hitzefolgen einzu-
dämmen. Für den zukünftigen Erhalt der Lebensqualität 
und den Gesundheitsschutz werden verschiedene Akut- und 
Präventivmaßnahmen vor, während und nach Hitzeperioden 
als Reaktion auf die erwarteten Klimafolgen verfolgt. Insbe-
sondere die Implementation von blau-grünen Infrastruktu-
ren wird als vorrangige Aufgabe betrachtet. Der Städtebau 
kann durch Verschattung der Straßenräume, energetische 
Sanierungen oder Veränderung des Versieglungsgrads enor-
men Einfluss auf städtische Hitzeinseln nehmen und das 
Wohlbefinden der Bevölkerung steigern. Eine hohe Relevanz 
stellt die Verschneidung von stadtklimatischen, sozialräum-
lichen und städtebaulichen Analysen dar, da auf diese Weise 
Zusammenhänge erkennbar werden, da Risikogruppen bes-
ser geschützt werden. Zudem unterstreicht diese Erkennt-
nis, wie wichtig eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Fachämtern und Akteur*innen ist.

Das Projekt F10 fragt vor diesem Hintergrund, wie städte-
bauliche Maßnahmen (weiter)entwickelt werden können, 
um den gesundheitsbezogenen Hitzeschutz zu fördern und 
somit vorhandenes Verbesserungspotenzial auszuschöp-
fen. Dabei sollen nicht nur die Folgen von Hitze eingedämmt, 
sondern auch die konkreten Ursachen bekämpft werden.

Aufbauend auf qualitativen Sekundäranalysen wurde in 
einem ersten Schritt zunächst betrachtet, wie städtebau-
liche Maßnahmen in der Hitzeaktionsplanung hergeleitet, 
implementiert und evaluiert werden und welche Rolle Hit-
zeaktionspläne dabei spielen. Im Rahmen eines Scoring-
verfahrens von städtischen Hitzeaktionsplänen im In- so-
wie Ausland zeigten die drei vertiefend betrachteten Städte 
Würzburg, Wien und Boston besonderes Innovationspotenti-
al. Anhand des Politikzyklus wurde die Hitzeaktionsplanung 
dieser Städte näher analysiert und miteinander verglichen. 
Ergänzend dazu wurden Expert*inneninterviews mit Mitwir-
kenden der Hitzeaktionspläne geführt.

In einem zweiten Schritt geht es nun darum, Empfehlun-
gen zu städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen der Hit-
zeaktionsplanung anhand eines Demonstrationsquartiers 
abzuleiten. Die Fallstudie Bochum umfasst neben einer 
Bestandsaufnahme Ortsbegehungen, Datenanalysen und 
Kartierungen. Aufbauend auf den Ergebnissen aus dem ers-
ten Schritt werden Analysen, die sich sowohl auf ökologi-
sche als auch soziale Aspekte beziehen, durchgeführt, um 
Hitze-Hotspots sowie Risikogruppen zu identifizieren und 
geeignete städtebauliche Maßnahmen abzuleiten. Dabei 
werden auch Governanceprozesse der Hitzeaktionsplanung 
in Bochum reflektiert.
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7 Third sub-question

F11 - Urban logistics in the city of Leiden
Sustainable urban logistics concept

Sustainability has become a crucial factor in city planning, particularly in the context of urban logistics. However, the 
transportation sector, notably dominated by trucking, produces carbon emissions that oppose the objective of achieving 
sustainability. Mitigating this issue is fundamental to attaining urban sustainability objectives.

This research aims to explore the possibility of integrating transport over water into Leiden’s existing logistics system, as well 
as examining the role of waterways in environmental sustainability and evaluate their compatibility with current logistics 
demands.

Project occasion Study area

Research aimMain research question

First sub-question Second sub-question

With a population of around 127,000 Leiden, located along the 
Oude Rijn waterway, is part of a dense, continuous urban 
network offering diverse living and working spaces. It's an 
educational and innovative hub with institutions like Leiden 
University and various companies. The region, abundant in 
green spaces and recreational facilities, will leverage its 
central position by 2040 to connect major regions like 
Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht. The historic 
city centre, the train station and Leiden Bio Science Park, 
interconnected by waterways, form the city's heart, attracting 
both residents and tourists.

A detailed plan is underway for the city 
of Leiden, encompassing specific action 
recommendations and a logistics 
concept. This plan involves optimising
the utilisation of waterways for delivery 
traffic, creating bicycle hubs for last-
mile delivery, and identifying potential 
hub sites. The overarching goal is to 
enhance the sustainability of delivery 
transportation in Leiden while 
alleviating strain on the city's 

infrastructure.

"To what extent can waterways 
contribute to sustainable urban 
logistics in the city of Leiden?"

"How suitable is the waterway 
infrastructure in Leiden for carrying 

out urban logistics and including last 
mile deliveries?"

"Which measures can be implemented in a sustainable 
urban logistics concept for the city of Leiden?"

"Which central components of 
sustainable urban logistics concepts 
led to a successful implementation, 

in cities comparable to Leiden?"

In support of the main research 
question, three sub-questions have 
been formulated to dissect the main 
research question into manageable 
parts, each focusing on different aspects 
of waterway utilisation. Answering the 
sub-questions one and two enhances 
the results of sub-question three.

        Methods

        Map/spatial analysis

        On-site visits

     Areas for hubs

Methods

      Survey  delivery practices

      SWOT  strengths, weaknesses, opportunities and risks in Leiden

 Logistics concept & recommendations for action

       Methods

       Comparative case study

       Expert interviews

 Suitable key components

Imprint
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Abstract F11
Urban logistics in the city of Leiden 

In a world that is increasingly facing the challenges of cli-
mate change, urbanisation and sustainability, the focus is 
on urban logistics. The project addresses this topic, which 
includes the supply of customers as well as delivery to retail 
shops and industrial or commercial enterprises within a city 
district. The main problems attributed to city logistics are 
traffic congestion, regulations and restrictions. Mitigating 
these issues is fundamental to attaining urban sustainabi-
lity objectives. 

This research group collaborates with the city of Leiden, 
which is addressing challenges like high population densi-
ty and congested roads through smart logistics strategies. 
Leiden implemented a zero-emission zone, characterised 
by regulations aiming to control emissions and enhance air 
quality. However, additional measures are required to fur-
ther reduce overall emissions, including promoting electro-
mobility, improving energy efficiency and offering alternative 
transportation options like bicycles and public transport. 

The project’s objective is a concept that shifts goods trans-
portation for facilities of the food consumption industry 
from roads to sustainable alternatives, such as waterways. 
Cargo bikes will handle the last-mile deliveries from desig-
nated drop-off points or micro-hubs to the end consumers, 
primarily the catering sector. The aim is to alleviate traffic 
congestion in Leiden and mitigate emissions by incorpora-
ting e-boats and cargo bikes by developing a logistic con-
cept. 

Collectively, the research questions aim to ascertain poten-
tial strategies for implementing inland waterway logistics in 
Leiden. The central research question: „To what extent can 
waterways contribute to sustainable urban logistics in the 
city of Leiden?“ is further dissected into three sub-questions 
to understand the different facets of waterway utilisation 
more thoroughly: 

1. How suitable is the waterway infrastructure in Leiden for 
carrying out urban logistics and including last mile de-
liveries? To answer this question, spatial analysis met-
hods were employed to gain a comprehensive unders-
tanding of logistics conditions and potential in Leiden, 
complemented by two on-site visits to identify potential 
hub areas and to conduct a survey on delivery behaviour 
at relevant facilities of food consumption. 

2. Which central components of sustainable urban lo-
gistics concepts led to a successful implementation, 
in cities comparable to Leiden? Addressing the second 
sub-question, a comparative case study was conducted 
to glean insights from urban logistics concepts and fea-
sibility studies, identifying their central components to 
assess their suitability for Leiden and conducting inter-
views to gain deeper insights into the topic and clarify 
any open questions while deepening previous findings. 

3. Which measures can be implemented in a sustainable 
urban logistics concept for the city of Leiden? The third 
sub-question includes a SWOT to pinpoint the strengths, 
weaknesses, opportunities and risks associated with 
implementing a water-based logistics concept in Leiden. 



Die Zahl der PKW-Nutzung auf deut-
schen Straßen wächst stetig. Gleich-
zeitig werden die Fahrzeuge immer 
größer. Die daraus resultierenden 
Probleme sind steigende CO2 Emissi-
onen und zunehmender Flächenver-
brauch. Da die Antriebswende zwar 
die CO2 Emissionen, nicht aber auch 
den Flächenverbrauch reduzieren 
kann, ist eine Reduzierung der Zahl 
der Fahrzeuge unumgänglich. Eine 
entscheidende, aber noch weitge-
hend unerforschte Rolle, spielt dabei 
die Gestaltung des Straßenraums.

Als  Untersuchungsraum wurde sich für die 
Stadt Dortmund entschieden. In Dortmund 
macht der PKW einen hohen Anteil am 
Modal Split aus. Durch den begrenzten öf-
fentlichen Raum und die hohen Bevölke-
rungsdichte entstehen größe Nutzungskon-
�ikte, die es zu lösen gilt. Das eingegrenzte 
Untersuchungsgebiet liegt im Saarland-, 
Klinik- und Kreuzviertel und somit in den 
Bezirken Innenstadt-Ost und-West. 
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In unserem Untersuchungsge-
biet haben wir vier Hauptstra-
ßen analysiert: die Hohe 
Straße, die Saarlandstraße, die 
Beurhausstraße und die Plaue-
ner Straße.

Zweirichtungsradweg in der Bergmannstraße in Berlin 
(Anwendungsbeispiel für die Saarlandstraße in Dort-
mund) 

Inwiefern kann eine neue Straßenraumgestaltung den privaten 
PKW-Besitz in Dortmund durch die Integration und Priorisierung

alternativer Verkehrsmodi reduzieren?
Um den PKW-Besitz durch die Straßenraumgestaltung zu reduzieren, 
muss man zunächst die PKW-Nutzung einschränken. Dies kann durch 
Push- und Pull-Maßnahmen erreicht werden. Push-Maßnahmen sind 
Einschränkungen für den PKW, welche die Nutzung unattraktiver 
machen sollen. Pull-Maßnahmen fördern andere Verkehrsmodi und 
machen somit die Alternativen zum PKW attraktiver. Die Umsetzung 
dieser Maßnahmen führt zu einer Reduzierung der PKW-Nutzung. 
Wenn diese Reduzierung über einen längeren Zeitraum bestehen 
bleibt, kann sie langfristig dazu führen, dass Menschen ihre PKW ver-
kaufen und somit der PKW-Besitz sinkt.

Reduktion des PKW durch die Umgestaltung des Straßenraums
im Klinik- und SaarlandstraßenviertelF12

Projektanlass
Forschungsfrage

Fallbeispiel

Stärken und Schwächen des Klinik- und 
Saarlandstraßenviertels

Best-Practice  Beispiele

Forschungsziel und Ausblick

Das Projekt verfolgt das Ziel, Maßnahmen zu entwickeln, 
die den steigenden PKW-Besitz  im Untersuchungsgebiet 
stoppen und reduzieren können. Nachdem ein klarer Zu-
sammenhang zwischen PKW-Besitz und Straßenraumge-
staltung nachgewiesen wurde, sollen Handlungsempfeh-
lungen für ausgewählte Straßen entwickelt werden. Dabei 
sollen Best-Practices auf die Situation vor Ort übertragen 
werden. Darüber hinaus sollen die Ergebnisse der aktuell 
noch laufenden Umfrage berücksichtigt werden, um die 
Bürger*innen in den Prozess der Veränderung ihres Viertels 
mit einzubeziehen. Dabei soll der Austausch mit Stadt ver-
stärkt und neue  Erkenntnisse durch Expert*inneninter-
views für eine optimale Straßenraumgestaltung in Dort-
mund gesammelt werden.

Literaturanalyse Expert:inneninterviewsLiteraturanalyse

Ortsbegehung

Beurhausstraße 
Die Beurhausstraße erstreckt sich über 560m und weist 
auf dem breiten Fußwegen einige Wurzelschäden auf. Ein 
zentraler Punkt ist das Krankenhaus mit vielen Sitzgele-
genheiten, einer Fahrradbox und einer Nextbike-Station. 
Es gibt Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomieangebote 
und Dienstleistungen sowie eine Stadtbahnstation. 

Hohestraße
Die Hohe Straße bietet einen breiten Gehweg sowie zahlrei-
che Einkaufsmöglichkeiten, was die Aufenthaltsqualität vor 
Ort erhöht. Mit vielen Gastronomieangeboten ist sie ein 
lebendiger Straße. Fahrradfahrer*innen pro�tieren von 
breiten Schutzstreifen und vielen Abstellmöglichkeiten,  
sowie zwei Bike-Sharing-Stationen. Die Geschwindigkeits-
begrenzung beträgt hauptsächlich 50 km/h und reduziert 
sich auf 30 km/h ab der Kreuzung zur Kreuzstraße.

Saarlandstraße
Die Saarlandstraße erstreckt sich über 450m, jedoch 
weist der Fußweg einen eher schlechten Zustand auf, 
zudem gibt es fehlende Überquerungshilfen. Auch 
Radfahrer*innen haben Unebenheiten und Unregel-
mäßigkeiten auf dem Radweg. Die Straße verfügt 
über viele Gastronomieangebote, mehr Sitzgelegen-
heiten als andere Straßen und einige Einkaufs- und 
Dienstleistungsmöglichkeiten. Es gibt viele Parkplät-
ze und qualitativ hochwertige Busstationen.

Die Plauener Straße erstreckt sich über 400m 
und wird geprägt von Parkplätze sowie eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Die 
Fahrbahn wird sich vom PKW- und Fahrradver-
kehr geteilt. Die Straße konzentriert sich stark 
auf Wohnen, während die Begrünung und 
Beleuchtung ausbaufähig sind.

Plaunerstraße

Expert:inneninterviews

Expert:inneninterviews

Befragung 

SWOT-Analyse

Reduzierung des PKW-Verkehrs am Jungfernstieg in 
Hamburg (Anwendungsbeispiel für die Hohe Straße in 
Dortmund) 

Goethestraße in Kassel ist ein Beispiel für eine Fahr-
radstraße (Anwendungsbeispiel für die Beu
rhausstraße in Dortmund) 

Baulichen Umgestaltung in der Pelzgasse (Wien) (An-
wendungsbeispiel für die Plaunerstraße in Dortmund) 

Beispiel 1: 

Beispiel 2: 

Beispiel 3: 

Beispiel 4: 

Technische Universität Dortmund
Fakultät Raumplanung SoSe 2024
F-Projekt 12
Zukunftsweisende Quartiersentwicklung - Ein systematischer Vergleich von
Strukturen, Akteur*innen und gebauter Realität in der Planung deutscher und
niederländischer Projektentwicklung

Projektbetreuung: 
Matthias Cremer-Schulte
Yashin Abdullah Ali
Projektberatung: 
Tanja Fleischhauer
Teilnehmer*innen: 
Julius Bischoª (233135), Luise Ehrich (236144), Felix Franke (233388), Melanie Han�and (226807), Sina Judee 
(234464), Sophie Krüger (233561), Leonard Meißner (233675), Stefan Mester (233559), Maria Pröpper (233697), 
Karoline Quast (233868), Daria Shvets (233404), Julian Sommer (233487), Clara Weber (234429), Katharina Wiese 
(234459)

Bildquellen: 
Abbildung 1: Jungfernstieg in Hamburg (Quelle: Berner 
2024)
Abbildung 2: Bergmannstraße in Berlin (Dartenne & Kretsch-
mann 2022)
Abbildung 3: Rot markierter Fahrradweg (Lohr 2021)
Abbildung 4: Pelzgasse in Wien (Stadt Wien 2022.)

Ajanovic, Amela & Glatt, Anne (2020): Wirtschaftliche und ökologische Aspekte der Elektromobilität. e & 
i Elektrotechnik und Informationstechnik, 137 (4-5). S. 136–146.
Bräuninger, Michael & Teuber, Mark-Oliver (2023): Die Entwicklung des Pkw-Bestands in Deutschland.
Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (2022): Jungfernstieg der Zukunft. Online-Beteiligung zur 
�nalen Gestaltung startet am 3. Juni, 17.03.2024 (letzte Aktualisierung). Verfügbar unter 
https://www.hamburg.de/bvm/medien/16229992/2022-06-02-bvm-jungfernstieg-zukunft/ [abgerufen 
am 17.03.2024].
(Kno�acher 2024: 123 - 125). 
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Abstract F12
Reduktion PKW durch die Umgestaltung 

des Straßenraums im Klinik- und 
Saarlandstraßenviertel

Das F-Projekt (F12) „Veränderung des PKW-Besitzes und 
Folgen für die Raumplanung“ untersucht, wie eine neue 
Straßenraumgestaltung den privaten PKW-Besitz in Dort-
mund reduzieren kann. Dabei stehen unter anderem die In-
tegration und Priorisierung alternativer Verkehrsmodi sowie 
restriktive Maßnahmen gegen den PKW im Fokus.

Aus dem kontinuierlichen Anstieg privater PKW resultie-
ren schwerwiegende Folgen, wie klimatische Auswirkungen 
durch steigende CO²-Emissionen im Verkehrssektor und zu-
nehmender Flächenverbrauch im öffentlichen Straßenraum 
durch parkende PKW. Hierdurch gehen wichtige städtische 
Räume verloren und die Verkehrsbelastungen steigen. 

Daher stellt die Projektgruppe die Umgestaltung des Stra-
ßenraums zur nachhaltigen Reduktion privater PKW als not-
wendige Maßnahme in den Fokus der Projektarbeit. Die Aus-
wirkungen gestalterischer Maßnahmen im Straßenraum auf 
den PKW-Besitz sind größtenteils unerforscht, da der Fokus 
der Forschung meistens auf regulativen politischen Maß-
nahmen zur PKW-Reduktion und auf der Förderung alterna-
tiver Mobilitätsoptionen liegt. Die Forschungsarbeit verfolgt 
den Ansatz, dem PKW durch restriktive Maßnahmen zuerst 
den Straßenraum wegzunehmen, woraus eine Reduktion 
des PKW-Besitzes folgen kann, anstatt den Straßenraum 
erst zu verändern, wenn durch andere Maßnahmen eine Re-
duktion des PKW-Besitzes erfolgt ist. Das Forschungsgebiet 
ist das Klinik- und Saarlandstraßenviertel in der Stadt Dort-
mund.

Das Vorgehen wurde durch Forschungsunterfragen geglie-
dert. Im ersten Schritt wurden durch eine Literaturanalyse 
und Expert*inneninterviews der Zusammenhang zwischen 
Straßenraumgestaltung und privatem PKW-Besitz unter-
sucht, um festzustellen, inwieweit die Straßenraumgestal-
tung den PKW-Besitz beeinflusst. Parallel wurde eine Orts-
begehung des Untersuchungsgebiets durchgeführt und 
so fünf charakteristische Siedlungs- und Verkehrsachsen 
im Dortmunder Klinik- und Saarlandstraßenviertel identi-
fiziert und analysiert, um die Stärken und Schwächen für 
die Grundlage einer SWOT-Analyse herauszuarbeiten. Ent-
sprechend der Charakterisierung der Straßen in dem Unter-
suchungsgebiet wurden Best-Practice-Beispiele für eine 
zukunftsgerichtete Straßenraumgestaltung durch eine Lite-
raturrecherche und Expert*inneninterviews gesucht, welche 
als Inspiration zur Konzepterstellung dienen sollen. Gleich-
zeitig wurde eine Befragung entwickelt, um Meinungen aus 
der Gesellschaft, vor allem aus dem Untersuchungsgebiet, 
mit in die Beantwortung der Forschungsfrage einfließen zu 
lassen. Die Zielsetzung der Projektarbeit ist die Entwicklung 
eines Konzeptes, das durch innovative Straßenraumgestal-
tungen in Dortmund den privaten PKW-Besitz reduzieren 
kann. Dieses Konzept soll Handlungsempfehlungen unter 
der Leitfrage „Wie können innovative Straßenraumgestal-
tungen in Dortmund angewandt werden, um den privaten 
PKW-Besitz zu reduzieren?“ bereitstellen.


