
Pianificare	  per	  	  le	  persone

	  

!
!
!
!
!
!
!!

 !    !
	   LEITLINIEN	  !
	   Entwicklung	  und	  Umsetzung	  eines	  
	   Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan	  
!

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Für	  Menschen	  planen	  
	  	  	  	  	  

Co-funded by the Intelligent Energy Europe  
Programme of the European Union



!
Gekürzte	  Textversion	  –	  deutsch	  (September	  2014)	  !
Dieses	   Dokument	   wurde	   von	   Andreas	   Beilein,	   InsKtut	   für	   Raumplanung,	   Technische	   Uni-‐	   versität	   Dortmund	   im	  
Rahmen	  des	  Projekts	  BUMP	  –	  BoosKng	  Urban	  Mobility	  Plans;	  www.bump-‐mobility.eu)	  bearbeitet	  und	  übersetzt.	  
Grundlage	  ist	  das	  Dokument	  “Guide-‐	  lines	  Developing	  and	  ImplemenKng	  a	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan”	  in	  der	  
Version	  von	  Januar	  2014	  (überarbeitetes	  Vorwort),	  welches	  für	  die	  Europäische	  Kommission	  erarbeitet	  wurde	  und	  
die	  ausschließlich	  anerkannte	  Version	  ist.	  Die	  Kommission	  kann	  nicht	  für	  die	  RichKgkeit	  des	  übersetzten	  Dokuments	  
oder	  jedwede	  Verwendung	  der	  in	  diesem	  Doku-‐	  ment	  enthaltenen	  InformaKonen	  verantwortlich	  gemacht	  werden.	  !
Für	  nähere	  Informa@onen	  !
European	  PlaBorm	  on	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plans	  www.mobilityplans.eu  
E-‐mail:	  info@mobilityplans.eu	  
European	  Commission	  
 
Directorate-‐General	  for	  Mobility	  and	  Transport 
Unit	  C.1	  -‐	  Clean	  transport	  &	  sustainable	  urban	  mobility	  Rue	  J.-‐A.	  Demot,	  24-‐28 
B-‐1040	  Brussels	  !
Dieses	  Dokument	  wurde	  für	  die	  Europäische	  Kommission	  erarbeitet,	  gibt	  nichtsdestotrotz	  nur	  die	  Sichtweise	  der	  
Autoren	  wieder	  und	  die	  Kommission	  kann	  nicht	  für	  die	  Nutzung	  der	  enthaltenen	  Informa@onen	  verantwortlich	  
gemacht	  werden.	  !
©	  Europäische	  Union,	  2013.	  !
Vertrag ELTISplus,	  EACI/IEE/2009/05/S12.558822

Titel Leitlinien.	  Entwicklung	  und	  Umsetzung	  eines	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan.

Version Dezember	  2013	  (endgül@ge	  Fassung)

Autoren	   Frank	  Wefering,	  Siegfried	  Rupprecht,	  Sebas@an	  Bührmann,	  Susanne	  Böhler-‐
Baedeker	  
Rupprecht	  Consult	  –	  Forschung	  und	  Beratung	  GmbH	  
Email:	  info@rupprecht-‐consult.eu	  
www.rupprecht-‐consult.eu

Beiträge	  zu	  Fallstudien	  und	  
Instrumenten	  !

BKK	  Centre	  for	  Budapest	  Transport:	  László	  Sándor	  Kerényi;	  Centro	  -‐	  West	  
Midlands	  Integrated	  Transport	  Authority:	  Steven	  Keeley;	  City	  of	  Helsinki:	  Mene	  
Granberg,	  Johanna	  Vilkuna,	  Sakari	  Saarinen;	  Environmental	  Studies	  Centre,	  
Vitoria-‐Gasteiz	  City	  Council:	  Juan	  Carlos	  Escudero,	  María	  de	  San@ago;	  European	  
Federa@on	  of	  Inland	  Ports:	  Isabelle	  Ryckbost;	  Inland	  Naviga@on	  Europe:	  Karin	  de	  
Schepper;	  Ins@tut	  d’Estudis	  Territorials,	  Barcelona:	  Kers@n	  Burckhart;	  Lund	  
University:	  Tom	  Rye;	  Mobiel	  21:	  Sarah	  Martens,	  Jan	  Chris@aens;	  Regional	  
Environmental	  Center	  for	  Central	  and	  Eastern	  Europe:	  Gábor	  Heves;	  Rupprecht	  
Consult:	  Wolfgang	  Backhaus,	  Sebas@an	  Bührmann,	  Michael	  Laubenheimer,	  
Miriam	  Lindenau,	  Siegfried	  Rupprecht,	  Patrick	  Vanegmond,	  Frank	  Wefering,	  Gabi	  
Wegeler;	  Stockholm	  Environment	  Ins@tute:	  John	  Forrester;	  TRT	  Traspor@	  e	  
Territorio:	  Simone	  Boseq,	  Patrizia	  Malgieri,	  Cosimo	  Chiffi.

Qualitätskontrolle	   Anthony	  D	  May,	  Ins@tute	  for	  Transport	  Studies	  /	  University	  of	  Leeds;	  Peter	  
Vansevenant,	  Head	  of	  Transport	  Department,	  City	  of	  Gent.

Layout FGM-‐AMOR

Titelbild www.el@s.org	  /	  Harry	  Schiffer

!
LEITLINIEN	  –	  ENTWICKLUNG	  UND	  UMSETZUNG	  EINES	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN	   	  �2

	  



INDICE	  

!
INHALT	  	  !
!

!!!!!!

!

INHALT	  	   3	  ........................................................................................................................................................................

VORWORT	   4	  ....................................................................................................................................................................

TEIL	  I	  –	  EINFÜHRUNG	   5	  ...................................................................................................................................................

WAS	  IST	  EIN	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN?	   7	  ..................................................................................................

VORTEILE	   10	  ...................................................................................................................................................................

WIE	  DIESE	  LEITLINIEN	  ERSTELLT	  WURDEN	   12	  .................................................................................................................

TEIL	  II	  –	  DER	  PROZESS	   13	  ................................................................................................................................................

SCHRITT	  1:	  POTENZIAL	  FÜR	  EINEN	  ERFOLGREICHEN	  SUMP	  BESTIMMEN	  	   16	  ................................................................

SCHRITT	  2:	  DEN	  ENTWICKLUNGSPROZESS	  UND	  DIE	  ABGRENZUNG	  DES	  PLANS	  FESTLEGEN	   31	  .....................................

SCHRITT	  3:	  MOBILITÄTSSITUATION	  ANALYSIEREN	  UND	  SZENARIEN	  ENTWICKELN	  	  	   41	  ..................................................

SCHRITT	  4:	  EINE	  GEMEINSAME	  VISION	  ENTWICKELN	   49	  ...............................................................................................

SCHRITT	  5:	  PRIORITÄTEN	  UND	  MESSBARE	  ZIELVORGABEN	  SETZEN	   54	  ..........................................................................

SCHRITT	  6:	  EFFEKTIVE	  MAßNAHMENPAKETE	  ENTWICKELN	   59	  ......................................................................................

SCHRITT	  7:	  KLARE	  VERANTWORTLICHKEITEN	  UND	  BUDGET	  VEREINBAREN	  	   69	  ............................................................

SCHRITT	  8:	  MONITORING	  UND	  EVALUATION	  ORGANISIEREN	  	   72	  ..................................................................................

SCHRITT	  9:	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN	  VERABSCHIEDEN	   76	  ........................................................................

SCHRITT	  10:	  KORREKTES	  MANAGEMENT	  UND	  KOMMUNIKATION	  SICHERSTELLEN	  (BEI	  DER	  PLANUMSETZUNG)	   80	  ...

SCHRITT	  11:	  DEN	  AKTUELLEN	  PLAN	  REGELMÄßIG	  FORTSCHREIBEN	  	   87	  ........................................................................

Annex	  A:	  Glossary	   91	  ......................................................................................................................................................

Annex	  B:	  Reference	  List	   93	  .............................................................................................................................................

Annex	  C:	  Good	  Prac@ce	  Examples	   96	  .............................................................................................................................

Annex	  D:	  Checklist	   97	  .....................................................................................................................................................

Annex	  E:	  Experts	  Consulted	  in	  Workshops	  and	  Expert	  Group	  Mee@ngs	   101.................................................................

!
LEITLINIEN	  –	  ENTWICKLUNG	  UND	  UMSETZUNG	  EINES	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN	  	   	   	   �3

	  



INDICE	  

VORWORT	  
!
Diese	  Leitlinien	  richten	  sich	  an	  Verkehrs-‐	  und	  Mobili-‐	  
tätsexperten	   und	   andere	   Stakeholder,	   die	   in	   die	  
Entwicklung	  und	  Umsetzung	  eines	  Sustainable	  Urban	  
Mobility	  Plan	  (SUMP)	  eingebunden	  sind.	  !
Städ@sche	   Verkehrs-‐	   und	  Mobilitätsplanung	   ist	   eine	  
herausfordernde	   und	   komplexe	   Aufgabe.	   Planer	  
müssen	  viele,	  o|	  konfligierende	  Ansprüche	  und	  For-‐	  
derungen	   auf	   lokaler	   Ebene	   und	   darüber	   hinaus	  
(Klimawandel,	   Energieeffizienz)	   managen.	   Die	   Kom-‐	  
plexität	   wächst	   im	   Rahmen	   poli@scher	   Veränderun-‐	  
gen	   und	   schwieriger	   finanzieller	   Bedingungen,	   wie	  
sie	  aktuell	   in	  vielen	  Europäischen	  Ländern	  zu	  finden	  
sind.	  !
Ein	   Sustainable	   Urban	  Mobility	   Plan	   trägt	   dazu	   bei,	  
die	   von	  der	   EU-‐Führung	  gesetzten	  Klima-‐	  und	  Ener-‐	  
gieziele	  zu	  erreichen.	  SUMPs	  wurden	  stark	  durch	  die	  
Europäische	   Kommission	   als	   neues	   Konzept,	   das	  
verkehrsbezogene	   Herausforderungen	   und	   Proble-‐	  
me	   in	   Städten	   integra@v	  und	  nachhal@g	  angeht,	   ge-‐	  
fördert	   –	   beispielsweise	   durch	   den	   Ac@on	   Plan	   on	  
Urban	  Mobility	   (2009)	  und	  das	  Weißbuch	  Transport	  
(2011).	  Es	  ist	  zu	  erwarten,	  dass	  SUMPs	  auf	  der	  poli@-‐	  
schen	  Agenda	  der	  Europäischen	  Kommission	  und	  der	  
EU-‐Mitgliedsstaaten	  bleiben.	  !
Im	   Gegensatz	   zur	   tradi@onellen	   Verkehrsplanung,	  
betont	   das	   neue	   Konzept	   die	   Beteiligung	   von	   Bür-‐	  
gern	  und	  Stakeholdern,	  die	  Koordina@on	  von	  Strate-‐	  
gien	  zwischen	  einzelnen	  Sektoren	  (Verkehrsplanung,	  
Flächennutzungsplanung,	   Umwelt,	   Wirtscha|,	   Sozi-‐	  
alpoli@k,	   Gesundheit,	   Sicherheit,	   Energie	   etc.),	   zwi-‐	  
schen	  behördlichen	  Ebenen	  und	  benachbarten	  Kom-‐	  
munen.	  !
SUMPS	  benö@gen	  eine	   langfris@ge,	  nachhal@ge	  Visi-‐	  
on	   und	   beziehen	   gesellscha|liche	   Kosten	   und	   Nut-‐	  
zen	  mit	  dem	  Ziel	  der	  Kosteninternalisierung	  ein	  und	  
betonen	  die	  Bedeutung	  von	  Evalua@onen.	  !!

!
Die	  Leitlinien	  sind	  das	  Resultat	  eines	   intensiven,	  eu-‐	  
ropaweiten	   Prozesses	   der	   Beratung	   von	   Experten	  
zwischen	  2010	  und	  2013	  als	  Teil	  eines	  Arbeitsau|ra-‐	  
ges	   für	   die	   Europäische	   Kommission.	   Sie	   definieren	  
einen	   Sustainable	   Urban	   Mobility	   Plan	   als	   strategi-‐	  
schen	   Plan,	   der	   dazu	   gedacht	   ist,	   die	  Mobilitätsbe-‐	  
dürfnisse	  von	  Bürgern	  und	  ‚Unternehmen	  in	  Städten	  
und	   deren	  Umgebung	   für	   eine	   höhere	   Lebensquali-‐	  
tät	   zu	   befriedigen.	   Ein	   solcher	   Plan	   sollte	   nicht	   als	  
„noch	  ein	  Plan“	  betrachtet	  werden.	  Standessen	  soll-‐	  
te	   ein	   Sustainable	   Urban	   Mobility	   Plan	   auf	   beste-‐	  
henden	  Planungen	  und	  Methodenau�auen	  und	  die	  
Prinzipien	   der	   Integra@on,	   Par@zipa@on	   und	   Evalua-‐	  
@on	  berücksich@gen.	  !
Die	  Leitlinien	  umfassen	  ein	  Konzept	  und	   zeigen	  den	  
Nutzen	  von	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plans	  als	  ein	  
neues	   Planungsparadigma	   auf	   (Teil	   I).	   Sie	   schlagen	  
die	   darüber	   hinaus	   die	   notwendigen	   Schrine	   und	  
Ak@vitäten	  für	  die	  Entwicklung	  und	  Umsetzung	  eines	  
solchen	  Plans	  vor	  (Teil	  II).	  Dieser	  Abschnin	  der	  Leitli-‐	  
nien	   umfasst	   Instrumente	   und	  Verweise	   auf	  weiter-‐	  
führende	   Informa@onen	   sowie	  über	  60	   Fallbeispiele	  
aus	   Europa,	   die	   aufzeigen,	  wie	   individuelle	  Ak@vitä-‐	  
ten	  zur	  Planentwicklung	  (und	  Planumsetzung)	  in	  der	  
Praxis	   durchgeführt	   wurden.	   Eine	   umfassende	   Zu-‐	  
sammenstellung	  der	  Beispiele	  findet	  sich	  im	  Anhang	  
C.	  Des	  Weiteren	  wird	   für	  kommunale	  Verkehrs-‐	  und	  
Mobilitätsplaner	   im	  Anhang	  D	  eine	  Checkliste	  für	  zu	  
erreichende	  Meilensteine	  angeboten.	  !
Wir	   hoffen,	   dass	   diese	   Leitlinien	   als	   nützlicher	   Bei-‐	  
trag	   zu	   lebenswerteren	   Städten	   –	   heute	   und	   in	   Zu-‐	  
kun|	  –	  dienen.	  !!
	  	  !!!!!
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TEIL	  I	  –	  
EINFÜHRUNG	  
!
!!!!!!!!!
Aber	  wie	   lässt	  sich	  diese	  Vision	  realisieren?	  Planung	  
ist	   einer	   immer	   komplexere	  Aufgabe	   geworden	  und	  
Planer	  und	  Poli@ker	  sehen	  sich	  mit	  vielen,	  o|	  wider-‐	  
sprüchlichen	  Anforderungen	  konfron@ert:	  Eine	  hohe	  
Lebensqualität	   und	   gleichzei@g	   ein	   anrak@ves	   Um-‐	  
feld	   für	   Unternehmen;	   Verkehrsberuhigung	   in	   sen-‐	  
siblen	  Räumen	  ohne	  die	  nö@gen	  Ströme	  von	  Gütern	  
und	   Menschen	   einzuschränken;	   Mobilität	   für	   alle	  
trotz	   finanzieller	   Einschränkungen.	   Darüber	   hinaus	  
gibt	  es	  globalere	  Themen,	  mit	  denen	  umzugehen	  ist:	  
Gesundheitswesen,	   Klimawandel,	   Ölabhängigkeit,	  
Lärm	   und	   Lu|verschmutzung	   etc.	   Besonders	   in	   ur-‐	  
banen	   Räumen	   –	   Zentren	   wirtscha|licher	   Ak@vität	  
und	  Wohnort	   für	  einen	   steigenden	  Anteil	   von	  Euro-‐	  
pas	   Bevölkerung	   –	   ist	   der	   Umgang	  mit	   diesen	   The-‐	  
men	  eine	  komplexe	  Angelegenheit.	  

Die	   Notwendigkeit	   nachhal@ger,	   integrierter	   Pla-‐	  
nungsprozesse	   als	  Möglichkeit	   sich	  mit	   dieser	   Kom-‐	  
plexität	   auseinanderzusetzen	   und	   adäquate	   Strate-‐	  
gien	   zu	   finden,	   ist	   auf	   breiter	   Basis	   anerkannt .	   Ein	  1

Sustainable	   Urban	   Mobility	   Plan	   (SUMP)	   schließt	  
diese	  Idee	  eines	  integrierten	  Ansatzes	  ein:	  Er	  fördert	  
die	   ausgewogene	   Entwicklung	   aller	   Verkehrsträger	  
und	   regt	   gleichzei@g	   eine	   Verlagerung	   in	   Richtung	  
nachhal@ger	  Verkehrsträger	  an.	  

!

Auf	   lokaler	   und	   na@onaler	   Ebene	   wurden	   bereits	  
Fortschrine	   zur	   Stärkung	   städ@scher	   Mobilitätspla-‐	  
nung	   einschließlich	   einer	   Defini@on	   von	   und/oder	  
Richtlinien	   zu	   Sustainable	   Urban	  Mobility	   Plans	   ge-‐	  
macht.	  Darunter	   das	   Vereinigte	   Königreich	  mit	   dem	  
Local	   Transport	   Plan	   (LTP),	   und	   Frankreich	  mit	   dem	  
Plan	   der	   Deplacements	   Urbains	   (PDU),	   die	   ersten	  
Länder,	   die	   einen	   gesetzlichen	   Rahmen	   geschaffen	  
haben,	   der	   lokale	   Behörden	   verpflichtet,	   einen	  
Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan	  zu	  entwickeln.	  

In	  Anerkennung	  der	  wich@gen	  Rolle,	  die	  SUMPs	  spie-‐	  
len	   können,	   hat	   die	   Europäische	   Kommission	   in	   ih-‐	  
rem	  Ac@on	  Plan	  on	  Urban	  Mobility 	  von	  2009	  vorge-‐	  2

schlagen,	   die	   Aufnahme	   von	   SUMPs	   durch	   die	   Be-‐	  
reitstellung	   von	   Leitlinien,	   Good-‐Prac@ce-‐Beispiele	  
und	   die	   Unterstützung	   von	   Bildungsak@vitäten,	   zu	  
beschleunigen.	  Im	  Juni	  2010	  hat	  der	  Rat	  der	  Europäi-‐	  
schen	  Union	  seine	  Unterstützung	  für	  die	  Entwicklung	  
von	  SUMPs	  für	  Städte	  und	  Metropolregionen	  erklärt	  
und	  regt	  die	  Entwicklung	  von	  Anreizen	  für	  die	  Erstel-‐	  
lung	  solcher	  Pläne	  an .	  3

� 	  

Die	   vorliegenden	   Leitlinien	   zur	   „Entwicklung	   und	  
Umsetzung	   eines	   Sustainable	   Urban	   Mobility	   Plan“	  
beschreibt	   einen	   systema@schen	   Prozess,	   Mobili-‐	  
tätsstrategien	  mit	  einer	  klaren	  Vision	  und	  messbaren	  
Zielen	  zu	  erarbeiten,	  um	  die	  langfris@gen	  Herausfor-‐	  
derungen	  städ@scher	  Mobilität	  anzugehen.	  Der	  Pro-‐	  
zess	   zielt	   darauf	   ab,	   die	   Einbindung	   relevanter	   Sta-‐	  
keholder	   an	   den	   rich@gen	   Stellen	   und	   die	   Zusam-‐	  
menarbeit	   relevanter	   Poli@kbereiche	   und	   Entschei-‐	  
dungsträger	  zu	  sichern.	  
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Stellen	   Sie	   sich	   ihre	   Stadt	   in	   20	   Jahren	   vor:	  
Wie	   sollte	   sie	   aussehen?	   Ein	   Ort	   an	   dem	  
Kinder	   sicher	   spielen	   können?	   Wo	   die	   LuM	  
sauber	   ist?	   Wo	   man	   zum	   Einkaufen	   laufen	  
kann?	  Mit	  vielen	  Parks	  und	  Grünflächen?	  Wo	  
die	  die	  WirtschaM	  blüht?

	   	  TEIL	  I	  –	  EINFÜHRUNG

	  Die	  Vereinten	  Na@onen	  erarbeiten	  über	  UN-‐HABITAT	  und	  in	  Koopera@on	  mit	  EMBARG	  Richtlinien	  für	  die	  Ein-‐	  führung	  eines	  1
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Gleichzei@g	   sollte	   die	   Entwicklung	   und	   Umsetzung	  
eines	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan	  keine	  zusätzli-‐	  
che	   Ebene	   der	   Verkehrsplanung	   sein,	   sondern	   auf-‐	  
bauend	   auf	   exis@erenden	   Plänen	   und	   Prozessen	  
sta�inden.	   Das	   Konzept	   des	   vorliegenden	   Doku-‐	  
ments	  wurde	  mit	  den	  besten	  europäischen	  Beispie-‐	  
len	  im	  Sinn	  erarbeitet	  und	  sollte	  Teil	  der	  alltäglichen	  
Planungspraxis	   in	   allen	   europäischen	   Städten	   und	  
Gemeinden	  werden.	  

Nicht	  zuletzt	  muss	  die	  Planung	  für	  die	  Zukun|	  unse-‐	  
rer	  Städte	  die	  Bürger	  in	  den	  Minelpunkt	  stellen	  –	  als	  
Reisende,	   Geschä|sleute,	   Konsumenten	   oder	   in	  
welcher	   Rolle	   auch	   immer.	   Bürger	   müssen	   Teil	   der	  
Lösung	  sein:	  Die	  Erarbeitung	  eines	  SUMP	  heißt	  „Pla-‐	  
nen	  für	  die	  Menschen“.	  

	    

!!
EIN	  NEUER	  WEG	  STÄDTISCHE	  MOBILITÄT	  ZU	  PLANEN	  
	   	  
Die	   Tabelle	   zeigt	   vereinfacht	   die	   wesentlichen	   Unterschiede	   zwischen	   dem	   Planungsprozess,	   den	   dieses	   Doku-‐	  
ment	  beschreibt	  und	  einem	  „tradi@onellen“	  Planungsprozess. 

!
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	   	  TEIL	  I	  –	  EINFÜHRUNG

Traditionelle Verkehrsplanung Sustainable Urban Mobility Planning

Fokus auf dem Verkehr → Fokus auf den Menschen

Primäres Ziel: 
Verkehrsfluss und ‐geschwindigkeit →

Primäre Ziele: Erreichbarkeit, Lebensquali‐ tät, 
Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, sozi‐ ale Gleichheit, 
Gesundheit, Umweltqualität

Fokus auf einzelnen Verkehrsträgern → Ausgeglichene Entwicklung aller Verkehrs‐ träger bei 
gleichzeitiger Verlagerung auf nachhaltige Verkehrsträger

Fokus auf Infrastruktur → Integrierter Ansatz für kosteneffiziente Lösungen

Sektorales Planungsdokument →
Sektorales Planungsdokument, das durch‐ gängig mit 
anderen Politikbereichen ver‐ flochten ist (z.B. 
Flächennutzung, Soziale Dienstleistungen, 
Gesundheitswesen etc.)

Kurz‐ bis mittelfristige Planung → Kurz‐ bis mittelfristige Planung, die in eine langfristige 
Vision und Strategie eingebun‐ den ist

Hohe Bedeutung administrativer Grenzen → Hohe Bedeutung funktionaler Abgrenzun‐ gen 
(Arbeitsmarktregionen)

Dominiert durch Verkehrsingenieure → Interdisziplinäre Planung

Expertenplanung → Partizipative, transparente Planung, die relevante 
Akteure einbindet

Begrenzte Bewertung der Auswirkungen → Intensive Evaluation der Auswirkungen und Gestaltung 
eines Lernprozesses



!

WAS	  IST	  EIN	  
SUSTAINABLE	  URBAN	  
MOBILITY	  PLAN?	  !
Diese	  Leitlinien	  basieren	  auf	  einem	   intensiven	  Bera-‐	  
tungsprozess	  mit	   professionellen	   Planern,	   Poli@kern	  
und	  Stakeholdern	  aus	  einem	  sehr	  breiten	  fachlichen	  
Spektrum	  und	  aus	  ganz	  Europa.	  Die	  folgende	  Defini-‐	  
@on	  wurde	  mit	  diesen	  Stakeholdern	  abges@mmt:	  	  	  !!!!!!!!
	  	  !!
!!!
ZIELE	  !
Was	  macht	  einen	  Plan	  zu	  einem	  „nachhal@gen“	  Mo-‐	  
bilitätsplan?	  Ein	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan	  zielt	  
drauf	  ab,	  ein	  städ@sches	  Verkehrssystem	  zu	  schaffen	  
indem	  er	  mindestens	  die	  folgenden	  Ziele	  verfolgt:	  

• Sicherstellen,	   dass	   allen	   Bürgern	   Transportmög-‐	  
lichkeiten	   geboten	   werden,	   die	   die	   Erreichbar-‐	  
keit	   von	   wich@gen	   Zielen	   und	   Dienstleistungen	  
ermöglichen	  	  

• Sicherheit	  und	  Schutz	  verbessern;	  	  

• Lu|verschmutzung,	   Lärmbeläs@gung,	   Treibhaus-‐	  
ga semi s s i onen	   und	   Ene rg i eve rb rauch	  
reduzieren;	  	  

• Effizienz	  und	  Kosteneffek@vität	  erhöhen;	  	  

• Zur	  Steigerung	  der	  Anrak@vität	  und	  Qualität	  der	  
ur-‐	   banen	   Umwelt	   und	   der	   Stadtgestalt	   zum	  
Nutzen	   der	   Bürger,	   der	   Wirtscha|	   und	   der	  
Gesellscha|	  als	  Gan-‐	  zes	  beitragen.	  	  !

HANDLUNGSFELDER	  	  !
Die	   in	   einem	   Sustainable	   Urban	   Mobility	   Plan	  
festgelegten	   Strategien	   und	   Maßnahmen	   umfassen	  
alle	   Modi	   und	   Formen	   von	   Verkehr	   im	   gesamten	  
städ@schen	   Agglomera@onsraum:	   öffentlicher	   und	  
privater	   Verkehr,	   Personen-‐und	   Güterverkehr,	  
motorisierter	   und	   nicht-‐motorisierter	   Verkehr,	  
Fahren	  und	  Parken.	  !
ZENTRALE	  MERKMALE	  !
Ein	   Sustainable	   Urban	   Mobility	   Plan	   ist	   ein	   Weg	  
verkehrsbezogene	  Probleme	  in	  städ@schen	  Gebieten	  
effizienter	  anzugehen.	  

Er	  ist	  das	  Ergebnis	  eines	  strukturierten	  Prozesses,	  der	  
eine	   Statusanalyse,	   die	   Entwicklung	   von	   Leitbildern	  
und	   Visionen,	   Zielsetzungen	   und	   Zielvorgaben,	   die	  
Auswahl	   von	   Strategien	   und	   Maßnahmen,	   ak@ve	  
Kommunika@on,	  Monitoring	  und	  Evalua@on	  umfasst	  
–	  und	  Lerneffekte	  mit	  sich	  bringt.	  

Auf	   bestehenden	   Methoden	   und	   Regelwerken	  
au�auend,	  sind	  seine	  grundlegenden	  Merkmale:	  !
• Langfris@ge	   Vision	   und	   eindeu@ger	   Plan	   für	   die	  
Umsetzung;	  	  

• Par@zipa@ver	  Ansatz;	  	  

• Ausgeglichene	   und	   integrierte	   Entwicklung	   aller	  
Verkehrsträger;	  	  

• Horizontale	  und	  ver@kale	  Integra@on;	  	  

• B ewe r t u n g	   a k t u e l l e r	   u n d	   z u k ü n| i g e r	  
Leistungsfähigkeit;	  	  

• Regelmäßiges	  Monitoring	  und	  Berichterstanung;	  	  

• Berücksich@gung	   externer	   Kosten	   für	   alle	   Ver-‐	  
kehrsträger.	  	  !

LANGFRISTIGE	  VISION	  UND	  EINDEUTIGER	  PLAN	  FÜR	  
DIE	  UMSETZUNG	  	  

Ein	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan	  basiert	  auf	  einer	  
langfris@ge	   Vision	   für	   die	   Entwicklung	   von	   Verkehr	  
und	  Mobilität	   für	  die	   gesamt	   städ@sche	  Agglomera-‐	  
@on,	   die	   alle	   Modi	   und	   Formen	   des	   Verkehrs	   um-‐	  
fasst:	   öffentlicher	   und	   privater	   Verkehr,	   Personen-‐	  
und	   Güterverkehr,	   motorisierter	   und	   nicht-‐	  
motorisierter	  Verkehr,	  Fahren	  und	  Parken.	   !!
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Ein	   Sustainable	   Urban	   Mobility	   Plan	   ist	   ein	  
s t r a t e g i s c h e r	   P l a n ,	   u m	   d i e	  
Mobilitätsbedürfnisse	   von	   Menschen	   und	  
Unternehmen	   in	   Städten	   und	   deren	   Um-‐	  
gebung	   für	   eine	   bessere	   Lebensqualität	   zu	  
befriedigen.	   Er	   baut	   auf	   bestehenden	  
Planungen	   auf	   und	   berücksich`gt	   integra`ve	  
P l a n u n g e n ,	   P a r ` z i p a ` o n	   u n d	  
Evalua`onsprinzipien.
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!
Er	   beinhaltet	   einen	   Plan	   für	   die	   kurzfris@ge	   Umset-‐	  
zung	   der	   Strategie,	   der	   einen	   Zeit-‐	   und	   Finanzie-‐	  
rungsplan	   sowie	   eine	   klare	   Verteilung	   der	   Verant-‐	  
wortlichkeiten	   und	   benö@gten	   Ressourcen	   für	   die	  
Umsetzung	   der	   formulierten	   Strategien	   und	  
Maßnahmen.	  

PARTIZIPATIVER	  ANSATZ	  	  

Ein	   Sustainable	  Urban	  Mobility	   Plan	   stellt	   die	  Men-‐	  
schen	   und	   deren	   grundlegenden	   Mobilitätsbedürf-‐	  
nisse	  in	  den	  Vordergrund.	  Er	  folgt	  einem	  transparen-‐	  
ten,	  par@zipa@ven	  Ansatz,	  der	  die	  Bürger	  und	  andere	  
Stakeholder	  von	  Beginn	  an	  während	  der	  Planerarbei-‐	  
tung	  und	  der	  Umsetzungsphase	  einbezieht.	  

Par@zipa@ve	   Planung	   ist	   eine	   Voraussetzung	   dafür,	  
dass	  Bürger	  und	  Stakeholder	  den	  Sustainable	  Urban	  
Mobility	   Plan	   und	   die	   darin	   enthaltenen	   Strategien	  
und	  Maßnahmen	  annehmen.	  Es	  erhöht	  die	  öffentli-‐	  
che	  Akzeptanz	  und	  Unterstützung	  und	  minimiert	   so	  
die	   Risiken	   der	   Entscheidungsträger	   und	   erleichtert	  
die	  Umsetzung.	  

AUSGEGLICHENE	  UND	   INTEGRIERTE	   ENTWICKLUNG	  
ALLER	  VERKEHRSTRÄGER	  

Ein	   Sustainable	   Urban	   Mobility	   Plan	   fördert	   eine	  
ausgeglichene	   Entwicklung	   aller	   Verkehrsträger,	  
während	  er	  gleichzei@g	  eine	  Verlagerung	  in	  Richtung	  
nachhal@ger	  Verkehrsträger	  anregt.	  Der	  Plan	  legt	  ein	  
integriertes	   Maßnahmenpaket	   vor,	   um	   die	   Leis-‐	  
tungsfähigkeit	  und	  Kosteneffizienz	  im	  Hinblick	  auf	  die	  
gesetzten	   Ziele	   und	   Vorgaben	   zu	   steigern.	   Diese	  
Maßnahmen	   schließen	   technische,	   fördernde	   und	  
markt-‐basierte	   Maßnahmen	   und	   Dienstleistungen	  
wie	  auch	  die	  Infrastruktur	  ein.	  

Typischerweise	   beschä|igt	   sich	   ein	   Sustainable	   Ur-‐	  
ban	   Mobility	   Plan	   mit	   folgenden	   Themen:	   Öffentli-‐	  
cher	   Verkehr,	   nicht-‐motorisierter	   Verkehr,	   Intermo-‐	  
dalität	   und	   Tür-‐zu-‐Tür-‐Mobilität,	   Verkehrssicherheit,	  
Straßengüter-‐verkehr,	   Logis@k,	   Mobilitätsmanage-‐	  
ment	  und	  intelligente	  Transportsysteme	  (ITS).	  

!
HORIZONTALE	  UND	  VERTIKALE	  INTEGRATION	  

Die	   Entwicklung	   und	   Umsetzung	   eines	   Sustainable	  
Urban	  Mobility	  Plan	   folgt	  einem	   integrierten	  Ansatz	  
mit	   einem	   hohen	   Anteil	   an	   Koopera@on	   und	   Bera-‐	  
tung	   zwischen	   den	   verschiedenen	   Planungsebenen	  
und	  -‐behörden.	  

!

Integrierte	  Planung	  und	  Umsetzung	  umfasst:	  !
a) Ein	   Zugeständnis	   zur	   Nachhal@gkeit,	   z.	   B.	   Aus-‐	  

gleich	  von	  wirtscha|licher	  Entwicklung,	  sozialer	  
Gleichheit	  und	  Umweltqualität.	  	  

b) Beratung	  und	  Koopera@on	  zwischen	  verschiede-‐	  
nen	  Abteilungen	  auf	   lokaler	  Ebene,	  um	  Einheit-‐	  
lichkeit	  und	  Komplementarität	  mit	  Strategien	  in	  
verwandten	   Poli@kfeldern	   zu	   gewährleisten	  
(Verkehr,	   Flächennutzung	   und	   Raumplanung,	  
Soziale	   Dienstleistungen,	   Gesundhit,	   Energie,	  
Bildung	  etc.).	  

c) Enger	   Austausch	   mit	   Behörden	   anderer	   Pla-‐	  
nungsebenen	   (z.B.:	   Bezirk,	   Kommune,	   Region,	  
Staat).	  

d) Koordina@on	  von	  Handlungen	  zwischen	  angren-‐	  
zenden	   städ@schen	   und	   peripheren	   Gebieten,	  
um	   die	   gesamte	   funk@onale	   Stadt	   –	   definiert	  
durch	  Pendlerbeziehungen	  –	  abzudecken.	  

��� 	
!
BEWERTUNG	  DER	  AKTUELLEN	  UND	  ZUKÜNFTIGEN	  
LEISTUNGSFÄHIGKEIT	  	  

Die	   Entwicklung	   eines	   Sustainable	   Urban	   Mobility	  
Plan	   konzentriert	   sich	   darauf,	   anspruchsvolle,	  mess-‐	  
bare	  Zielvorgaben,	  die	  aus	  kurzfris@gen	  Zielen	  abge-‐	  
leitet	  werden,	  zu	  erreichen.	  Ergänzt	  wird	  dies	  durch	  
eine	   langfris@ge	  Vision	   und	   ist	   eingebunden	   in	   eine	  
umfassende	  Strategie	  zur	  nachhal@gen	  Entwicklung.	  

Ein	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan	  basiert	  auf	  einer	  
gründlichen	   Bewertung	   der	   aktuellen	   und	   zukün|i-‐	  
gen	   Leistungsfähigkeit	   des	   städ@schen	   Verkehrssys-‐	  
tems.	  Er	  bietet	  eine	  umfassende	  Bewertung	  der	  ak-‐	  
tuellen	  Situa@on	  und	  definiert	  so	  eine	  Vergleichsba-‐	  
sis,	   anhand	   derer	   der	   Fortschrin	   gemessen	  werden	  
kann.	  

!
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!
Die	   Statusanalyse	   beinhaltet	   eine	   Bewertung	   der	  
aktuellen	   ins@tu@onellen	   Organisa@on	   für	   die	   Pla-‐	  
nung	  und	  Umsetzung.	  Angemessene	   Indikatoren	   für	  
die	   Beschreibung	   des	   Status-‐Quo	   sollten	   definiert	  
werden.	  

Ein	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan	  iden@fiziert	  spe-‐	  
zielle	  Leistungsziele,	  die	   in	  Anbetracht	  der	  aktuellen	  
Situa@on	   realis@sch	   und	   in	   Bezug	   auf	   die	   Ziele	   des	  
Plans	  ehrgeizig	  sind.	  

Ein	   Sustainable	  Urban	  Mobility	   Plan	   setzt	  messbare	  
Zielvorgaben,	   die	   auf	   einer	   realis@schen	   Bewertung	  
der	  Vergleichsbasis	  und	  der	  verfügbaren	  Ressourcen	  
basieren.	  

Für	  die	  Messung	  des	  Fortschrins	  anhand	  der	  Zielvor-‐	  
gaben	  werden	  eindeu@ge	  Indikatoren	  benutzt.	  

!
R E G E L M Ä S S I G E S	   M O N I T O R I N G	   U N D	  
BERICHTERSTATTUNG	  	  

Die	   Umsetzung	   eines	   Sustainable	   Urban	   Mobility	  
Plan	   wird	   eng	   überwacht.	   Die	   Zielerreichung	   wird	  
regelmäßig	   auf	  Basis	   des	   Indikatoren-‐sets	  bewertet.	  
Dafür	   sind	   angemessene	   Maßnahmen	   nö@g,	   die	  
rechtzei@gen	   Zugang	   zu	   den	   relevanten	   Daten	   und	  
Sta@s@ken	  sichern.	  

Die	  Bewertung	  des	   Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan	  
und	   seiner	   Umsetzung	   kann	   die	   Überprüfung	   und	  
ggfs.	  Korrektur	  der	  Zielvorgaben	  nö@g	  machen.	  

Ein	  Monitoringbericht	   informiert	   Bürger	   und	   Stake-‐	  
holder	   über	   den	   Fortschrin	   der	   Entwicklung	   und	  
Umsetzung	  des	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan.	  

!!

� 	  !!

BERÜCKSICHTUNG	  EXTERNER	  KOSTEN	  FÜR	  ALLE	  
VERKEHRSTRÄGER	  

Die	   Entwicklung	   eines	   Sustainable	   Urban	   Mobility	  
Plan	   sollte	   eine	   Übersicht	   der	   Kosten	   und	   Nutzen	  
aller	   Verkehrsträger	   beinhalten.	   Diese	   sollte	   die	   ex-‐	  
ternen	   Kosten	   und	   Nutzen	   auch	   sektorenübergrei-‐	  
fend	  berücksich@gen,	  um	  die	  Wahl	  der	  Maßnahmen	  
zu	  beeinflussen.	  !!!

!
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CHE	  COSA	  SI	  INTENDE	  PER	  PIANO	  URBANO	  DELLA	  MOBILITA’	  SOSTENIBILE	  	  

VORTEILE	  !
Es	  ist	  ein	  Herausforderung,	  Entscheidungsträger	  vom	  
Mehrwert	  eines	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plans	  zu	  
überzeugen.	   Im	  Folgenden	  sind	  10	  Hauptargumente	  
aufgeführt:	  

!
1.	  HÖHERE	  LEBENSQUALITÄT	  !
Es	   ist	   bewiesen,	   dass	   Sustainable	   Urban	   Mobility	  
Plans	   die	   Lebensqualität	   in	   Städten	   erhöht.	   Gut	   ko-‐	  
ordinierte	   Strategien	   resul@eren	   in	   vielfäl@gen	   Vor-‐	  
teilen,	   wie	   anrak@vere	   öffentliche	   Räume,	   verbes-‐	  
serte	   Verkehrssicherheit,	   verbesserte	   Gesundheit	  
und	   geringere	   Lärmbeläs@gung	   und	   Lu|verschmut-‐	  
zung.	  

2.	   KOSTEN	   SPAREN	   –	  WIRTSCHAFTLICHE	   VORTEILE	  
SCHAFFEN	  !
Mobilität	   ist	   ein	  wich@ger	   Faktor	   für	  die	  Wirtscha|.	  
Eine	  gesündere	  Umwelt	  und	  weniger	  Verkehrsbelas-‐	  
tung	   helfen	   die	   kommunalen	   Kosten	   zu	   reduzieren	  
und	   neue	   Unternehmen	   anzuwerben.	   Im	   globalen	  
und	   na@onalen	  Wenbewerb	   städ@scher	   Zentren	   ist	  
eine	   gut	   organisierte	   und	   nachhal@ge	   Stadt	   außer-‐	  
dem	   anrak@ver	   für	   Investoren.	   Eine	   nachhal@ge	  
Stadt	   hat	   einfach	   ein	   weitaus	   besseres	   Umfeld	   für	  
Unternehmen,	  als	  eine	  Stadt	  ohne	  eine	  zukun|swei-‐	  
sende	  Mobilitätsstrategie.	  

3.	  BEITRAG	  ZU	  GESUNDHEIT	  UND	  UMWELT	  LEISTEN	  !
Nachhal@ge	   Mobilität	   resul@ert	   in	   einer	   besseren	  
Lu|qualität	   und	   weniger	   Lärmbeläs@gung.	   Ak@vere	  
Mobilität	   (Laufen,	   Radfahren)	   steigert	   die	   Gesund-‐	  
heit	  der	  Bürger.	  Für	  eine	  Stadt	  zahlt	  es	  sich	  eindeu@g	  
aus	  in	  minel-‐	  bis	  langfris@g	  weniger	  Lärm	  und	  besse-‐	  
re	   Lu|	   zu	   inves@eren.	   Städte	  müssen	   ihren	   Teil	   zur	  
Reduzierung	   der	   Treibhausgase	   im	   Verkehr	   beitra-‐	  
gen.	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plans	  sind	  ein	  zent-‐	  
rales	  Element	  jeder	  Klimaschutzstrategie.	  

4.	   UNGEBROCHENE	   MOBILITÄT	   UND	   VERBESSERTE	  
ERREICHBARKEIT	  !
Sustainable	   Urban	   Mobility	   Plans	   sind	   ein	   Instru-‐	  
ment,	   um	   mul@-‐modale	   Mobilität	   von	   Haustür	   zu	  
Haustür	   zu	   ermöglichen.	   Das	   Zusammenbringen	  
verschiedener	   Akteure	   gewährleistet,	   dass	   spezielle	  
Erreichbarkeitsansprüche	   von	   Bürgern	   und	   Unter-‐	  
nehmen	  effek@v	  berücksich@gt	  werden.	  

5.	  BEGRENZTE	  RESSOURCEN	  EFFIZIENTER	  NUTZEN	  !
In	   einer	   Zeit,	   in	  der	  finanzielle	  Ressourcen	  begrenzt	  
sind,	   ist	   es	   noch	   entscheidender	   zu	   gewährleisten,	  
dass	   die	   getroffenen	   Maßnahmen	   die	   verfügbaren	  
Minel	   möglichst	   kosteneffizient	   ausnutzen.	  
Sustainable	  Urban	  Mobility	   Planning	   verschiebt	   den	  
Fokus	   von	   einer	   straßenbasierten	   Infrastruktur	   zu	  
einer	   ausgeglichenen	   Mischung	   von	   Maßnahmen,	  
einschließlich	  kostengüns@ger	  Maßnahmen	  des	  Mo-‐	  
bilitätmanagements.	  

Die	   Anwendung	   des	   Verursacherprinzips	   erzeugt	  
außerdem	  zusätzliche	  Einnahmen,	  die	   für	  die	  Finan-‐	  
zierung	  von	  Alterna@ven	  zur	  Autonutzung	  eingesetzt	  
werden	  können.	  

6.	  ÖFFENTLICHE	  UNTERSTÜTZUNG	  !
Die	  Beteiligung	  von	  Stakeholdern	  und	  Bürgern	  ist	  ein	  
grundlegendes	   Prinzip	   eines	   Sustainable	  Urban	  Mo-‐	  
bility	   Plans.	   Eine	   kommunale	   Regierung,	   die	   zeigt,	  
dass	   sie	   sich	   für	   die	   Bedürfnisse	   der	   Bevölkerung	  
interessiert	   und	   wich@ge	   Stakeholder	   angemessen	  
einbindet	   ist	   in	  einer	  sehr	  viel	  besseren	  Posi@on	  ein	  
hohes	   Level	   an	   öffentlicher	   Legi@mierung	   zu	   errei-‐	  
chen.	   Auf	   diese	  Wiese	   reduziert	   sich	   das	   Risiko	   des	  
Widerstandes	   gegen	   die	   Umsetzung	   innova@ver	  
Strategien.	  !
7.	  BESSERE	  PLÄNE	  	  !
Planer,	   insbesondere,	   wenn	   sie	   tradi@onell	   mit	   der	  
Entwicklung	   von	   Infrastrukturen	   befasst	   sind,	   kön-‐	  
nen	   die	   Mobilitätsansprüche	   verschiedener	   Nutzer-‐	  
gruppen	   besser	   verstehen,	   wenn	   sie	   frühzei@g	   eine	  
Rückmeldung	   erhalten.	   Stakeholder	   bringen	  
manchmal	   sehr	   effiziente	   Lösungen	   hervor,	   weil	   sie	  
mit	   einer	   speziellen	   Situa@on	   besser	   vertraut	   sind.	  
Ein	   integrierter,	   interdisziplinärer	   Planungsansatz	  
stellt	   einen	  Mobilitätsplan	   auf	   ein	   breiteres	   Funda-‐	  
ment.	  Er	  gewährleistet,	  dass	  der	  Plan	  eine	  ausgegli-‐	  
chene	   Entwicklung	   aller	   relevanten	   Verkehrsträger	  
fördert,	  während	  er	  eine	  Verlagerung	  auf	  nachhal@-‐	  
gere	   Verkehrsträger	   anregt.	   Dadurch	   ist	   er	   auf	   alle	  
Nutzer	  und	  deren	  Mobilitätsansprüche	  ausgerichtet.	  

8.	   GESETZLICHE	   VERPFLICHTUNGEN	   EFFIZIENT	  
ERFÜLLEN	  !
Städte	   müssen	   viele,	   manchmal	   konfligierende	   ge-‐	  
setzliche	   Anforderungen	   erfüllen.	   Die	   gesetzlichen	  
Verpflichtungen	   zur	   Verbesserung	   der	   Lu|qualität	  
und	   Lärmbekämpfung	   sind	   nur	   zwei	   Beispiele	   einer	  
ganzen	  Reihe	   von	   staatlichen	  und	   europäischen	  Re-‐	  

!
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gelungen.	  Ein	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan	  bietet	  
einen	   effizienten	  Weg,	   um	   darauf	  mit	   einer	   umfas-‐	  
senden	  Strategie	  zu	  reagieren.	  

9.	  SYNERGIEN	  NUTZEN,	  RELEVANZ	  STEIGERN	  

Städ@sche	   Mobilitätsprobleme	   überbrücken	   häufig	  
administra@ve	   Grenzen,	   sind	  mit	   vielfäl@gen	   Poli@k-‐	  
feldern	   verflochten	   oder	   betreffen	   verschiedene	  
Abteilungen	  und	  Ins@tu@onen.	  Ein	  Sustainable	  Urban	  
Mobility	   Plan	   sucht	   Lösungen	   für	   die	   „funk@onale	  
Stadt“,	   mit	   ihrer	   Vernetzung	   in	   die	   Umgebung	   und	  
na@onale	   und	   europäische	   Verkehrsnetzwerke.	   Ein	  
Sustainable	   Urban	   Mobility	   Plan	   regt	   ein	   gemein-‐	  
scha|liches	  Planungsverständnis	   verschiedener	  Poli-‐	  
@kbereiche	   und	   Sektoren	   und	   zwischen	   verschiede-‐	  
nen	   Regelungsebenen	   innerhalb	   der	   „funk@onalen	  

Stadt“	   an.	   Dieses	   koopera@ve	   Planungsverständnis	  
unterstützt	   Lösungen,	   die	   den	   vernetzten	   Charakter	  
städ@scher	  Mobilität	  widerspiegeln.	  !
10.	   ENTWICKLUNG	   IN	   RICHTUNG	   EINER	   NEUEN	  
MOBILITÄTSKULTUR	  !
Wie	   Beispiele	   vieler	   Städte	   zeigen,	   ist	   das	   Ergebnis	  
kon@nuierlicher	   nachhal@ger	   Verkehrsplanung	   eine	  
gemeinsame	   Vision	   einer	   neuen	   Mobilitätskultur:	  
Eine	  Vision,	  der	  wich@ge	  poli@sche	  Gruppen	  zus@m-‐	  
men	  und	  die	   von	  den	   Ins@tu@onen	  und	  Bürgern	   ei-‐	  
ner	  städ@schen	  Gesellscha|	  geteilt	  wird;	  eine	  Vision,	  
die	   über	  Wahlperioden	   hinaus	   reicht	   und	   die	  weni-‐	  
ger	   anrak@ve	   Elemente	   beinhalten	   kann,	   wenn	   sie	  
langfris@ge	  Nutzen	  bringen.  

!
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!
WIE	  DIESE	  LEITLINIEN	  
ERSTELLT	  WURDEN	  !
Die	   vorliegenden	   Leitlinien	   sind	   das	   Ergebnis	   der	  
Arbeit	  für	  die	  Europäische	  Kommission	  und	  der	  Exe-‐	  
cu@ve	   Agency	   for	   Compe@@veness	   and	   Innova@on	  
(EACI)	  zwischen	  Mai	  2010	  und	  August	  2013.	  Das	  Ziel	  
dieser	  Arbeit	  war	  es,	  die	  Aufnahme	  von	  Sustainable	  
Urban	   Mobility	   Plans	   in	   Europa	   auf	   breiter	   Ebene	  
mithilfe	   von	   Leitlinien,	   Bewusstseinsbildung	   und	  
Workshops	  zu	  beschleunigen,	  wie	  es	   im	  Ac@on	  Plan	  
on	  Urban	  Mobility	  gefordert	  wird.	  

Die	  vorliegenden	  Leitlinien	  basieren	  auf	  der	  Auswer-‐	  
tung	  bestehender	  Dokumente	  und	  von	  Expertenbei-‐	  
trägen:	  

• Sekundärforschung	   vorheriger	   Forschungspro-‐	  
jekte	   und	   Richtlinien	   (z.B.	   SUTP	   Bericht	   2004,	  
PILOT	  und	  BUSTRIP	  Projekte).	  	  

• Analyse	  na@onaler	  und	   regionaler	  Dokumente	   zur	  
Aufstellung	   lokaler	   Verkehrspläne,	   insbeson-‐	   dere	  
der	   UK	   Local	   Transport	   Plan	   Richtlinie	   (2.	   und	   3.	  
Auflage),	   und	   der	   französischen	   Plans	   de	  
Déplacements	   Urbains	   (PDU)	   Dokumente	   zur	   An-‐	  
leitung	   und	   Bewertung.	   Untersuchung	   der	   An-‐	  

sätze	   für	   Sustainable	   Urban	   Mobility	   Plans	   in	   31	  
europäischen	   Ländern,	   das	   heißt	   den	   28	   EU-‐	  
Mitgliedsstaaten	   sowie	   Island,	   Liechtenstein	   und	  
Norwegen.	  	  

• Eine	   Bewertung	   der	   Nutzungsansprüche,	   die	   49	  
Experteninterviews	  in	  26	  Ländern	  umfasst.	  	  

• Fünf	  Stakeholder-‐Workshops	  zu	  SUMPs	  zwi-‐	  schen	  
2010	   und	   2013	   (außerdem	   zusätzliche	   An-‐	  
hörungen,	   die	   vorher	   durch	   die	   SUMP	   Experten-‐	  
gruppe	   und	   das	   PILOT	   Projekt	   organisiert	   wur-‐	  
den),	   die	   von	   insgesamt	   168	   Beteiligten	   aus	   26	  
Ländern	  besucht	  wurden.	  	  

• Online-‐Befragung	   zur	   Überprüfung	   des	   Entwurfs	  
der	   Leitlinien	   von	   2011	   im	   Januar	   und	   Februar	  
2013.	  	  

• Zahlreiche	   Beiträge	   von	   Politkern,	   Planern	   und	  
anderen	   Prak@kern,	   Hochschulen	   und	   anderen	  
Stakeholdern	   während	   Präsenta@onen	   und	  
Workshops	   überall	   in	   Europa	   als	   Teil	   des	   Dienst-‐	  
leistungsvertrages	  zwischen	  2010	  und	  2013.	  	  

Zusammengefasst	  basieren	  die	  vorliegenden	  Leitli-‐	  
nien	  auf	  einem	  systemischen	  Prozess	  der	  Wissens-‐	  
verdichtung	  und	  -‐beschaffung.	  Anhang	  E	  enthält	  
eine	  Liste	  der	  hinzugezogenen	  Experten.	  

Diese	  Leitlinien	  und	  eine	  breite	  Vielfalt	  an	  begleiten-‐	  
dem	  Material	  sind	  auf	  www.mobilityplans.eu	  ver-‐	  
fügbar.  !
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TEIL	  II	  –	  DER	  
PROZESS	  
!
Diese	  Leitlinien	  richten	  sich	  an	  Verkehrs-‐	  und	  Mobili-‐	  
tätsexperten	   und	   andere	   Stakeholder,	   die	   in	   die	  
Entwicklung	  und	  Umsetzung	  eines	  Sustainable	  Urban	  
Mobility	  Plan	  (SUMP)	  eingebunden	  sind.	  

Die	  Leitlinien	  beschreiben	  den	  Prozess	  der	  Ausarbei-‐	  
tung	  eines	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan.	  Der	  Pro-‐	  
zess	   besteht	   aus	   elf	   Schrinen,	   die	   32	   Handlungen	  
umfassen.	  Sie	   sollte	  als	  Teil	  eines	  Planungszyklus	   im	  
Sinne	   eines	   kon@nuierlichen	   Verbesserungsprozes-‐	  
ses	  betrachtet	  werden.	  

Jeder	   Schrin	   und	   die	   zugeordneten	   Handlungen	  
werden	   in	   diesem	   Dokument	   detailliert	   dargestellt,	  
einschließlich	  Informa@onen	  über:	  

• Die	   Begründung	   der	   Aufgabe,	   d.h.	   die	   grundle-‐	  
genden	   Gründe	   für	   ihre	   Durch-‐führung,	   anzuge-‐	  
hende	   Angelegenheiten,	   zu	   beantwortende	   Fra-‐	  
gen;	  	  

• Konkrete	  Ziele	  der	  Aufgaben;	  	  

• Zu	  erfüllende	  Hauptak@vitäten;	  	  

• Maßnahmen,	   die	   über	   die	   wesentlichen	   Anfor-‐	  
derungen	   hinausgehen,	   für	   Städte	   und	   Regionen,	  
die	   bereits	   eine	   fortgeschrinene	   Stufe	   städ@scher	  
Mobilitätsplanung	  aufweisen;	  	  

• eitplanung	   und	   Koordinierung	   mit	   anderen	  
Handlungen;	  	  

• Eine	  Checkliste	  der	  zu	  erreichenden	  Meilensteine.	  	  

Es	  necesario	  hacer	  hincapié	  en	  que	  el	  calendario	  de	  
las	  dis@ntas	  ac@vidades	  que	  se	  ofrece	  es	  opcional.	  En	  
la	   prác@ca,	   las	   ac@vidades	   pueden	   funcionar	  
parcialmente	  en	  paralelo	  o	  incluir	  bucles.	  La	  sección	  
sobre	  "calendario	  y	  coordinación"	  destaca	  para	  cada	  
ac@vidad	  aspectos	  cruciales	  en	  este	  sen@do.	  

La	   siguiente	   página	   incluye	   un	   resumen	   gráfico	   del	  
ciclo	   de	   planificación	   seguido	   de	   una	   descripción	  
detallada	   de	   todos	   los	   pasos	   y	   las	   ac@vidades	   de	  
desarrollo	   e	   implementación	   de	   un	   Plan	   de	  
Movilidad	  Urbana	  Sostenible.	  

Es	   muss	   betont	   werden,	   dass	   die	   Abfolge	   der	   ver-‐	  
schiedenen	   Handlungen	   mehr	   eine	   logische	   und	  
nicht	   zwingend	   eine	   sequenzielle	   Struktur	   aufzeigt.	  
In	   der	   Praxis	   können	   Handlungen	   teilweise	   parallel	  
verlaufen	   oder	   Rückkopplungen	   enthalten.	   Der	   Ab-‐	  
schnin	   „Zeiteinteilung	   und	   Koordina@on“	   hebt	   die	  
zentralen	  Aspekte	  diesbezüglich	  hervor.	  

Die	   folgende	   Seite	   zeigt	   eine	   Übersicht	   des	   Pla-‐	  
nungszyklus,	   gefolgt	   von	   einer	   detaillierten	   Be-‐	  
schreibung	   aller	   Schrine	   und	   Handlungen	   zur	   Ent-‐	  
wicklung	   und	   Umsetzung	   eines	   Sustainable	   Urban	  
Mobility	  Plan.	  

Die	   Leitlinien	   beinhalten	   gute	   Beispiele,	   Hilfsminel	  
und	  Hinweise	   zu	  unterstützendem	  Material	   zur	   Ent-‐	  
wicklung	   und	   Umsetzung	   eines	   Sustainable	   Urban	  
Mobility	  Plan.	  

Good-‐Prac@ce-‐Beispiele	   stammen	   aus	   städ@schen	  
Mobilitätskonzepten	   aus	   ganz	   Europa.	   Sie	   erfüllen	  
nicht	  zwingend	  alle	  Anforderungen	  eines	  Sustainable	  
Urban	  Mobility	  Plan,	  wie	  sie	  in	  diesen	  Leitlinien	  vor-‐	  
gestellt	   werden.	   Nichtsdestotrotz	   sind	   sie	   nützlich,	  
um	  Ak@vität	  darzustellen,	  die	  Teil	  des	  Prozesses	  der	  
Entwicklung	  und	  Umsetzung	  eines	  Sustainable	  Urban	  
Mobility	   Plan	   sind	   (z.	   B.	   Bürgerbeteiligung	   bei	   der	  
Ausarbeitung	  von	  Maßnahmen).	  

Ziel	   ist	   es,	   ein	   PorBolio	   an	   Beispielen	   aus	   verschie-‐	  
denen	   europäischen	   Regionen	   anzubieten,	   um	   zu	  
zeigen,	  dass	   gute	  Planungsansätze	   in	   verschiedenen	  
Kontexten	   möglich	   sind.	   Viele	   der	   Good-‐Prac@ce-‐	  
Beispiele	   zeigen	   auch	   fortgeschrinene	   Planungen.	  
Weitere	   Beispiele	   sind	   unter	   www.mobilityplans.eu	  
und	  www.el@s.org	  zu	  finden.	  

Erstellt	  mit	  den	  Beiträgen	  von	  Verkehrs-‐	  und	  Mobili-‐	  
tätsexperten	   spiegeln	   diese	   Leitlinien	   ein	   weites	  
Erfahrungsfeld	   wider.	   Die	   Leitlinien,	   bedürfen	   einer	  
Anpassung	   bzw.	   Interpreta@on	   im	   lokalen	   Kontext.	  
Dies	  kann	  zu	  Ansätzen	  führen,	  die	  sich	  von	  den	  hier	  
beschriebenen	   unterscheiden.	   Die	   Leitlinien	   stellen	  
keine	  detaillierte,	   technische	  Anleitung	  dar,	  sondern	  
konzentrieren	   sich	   auf	   den	   Prozess	   der	   Entwicklung	  
und	   Umsetzung	   eines	   Sustainable	   Urban	   Mobility	  
Plan.	  

!
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!!
ARBEITSSCHRITTE	   UND	  
AUFGABEN	  !!!!!!!!!!
Es	   sollte	   von	   Anfang	   an	   klar	   sein,	   das	   städ@scher	  
Verkehr	   und	   städ@sche	   Mobilität	   kein	   Selbstzweck	  
sind,	   sondern	   einen	   Beitrag	   zu	   höheren	   Zielen,	   wie	  
zum	  Beispiel	  der	  Lebensqualität	  und	  dem	  Wohlerge-‐	  
hen	   der	   Bürger,	   leisten	   sollten.	   Das	   sollte	   der	   Aus-‐	  
gangspunkt	   sein,	   um	   einen	   SUMP	   zu	   entwickeln.	  
Abhängig	   vom	   na@onalen	   Kontext,	   kann	   auch	   eine	  
gesetzliche	  Verpflichtung	  der	  Anlass	  zur	  Entwicklung	  
eines	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plans	  sein.	  

!!
Nichtsdestotrotz	   ist	   echtes	   Engagement	   notwendig,	  
um	   einen	  wirklich	   nachhal@gen	   und	   effek@ven	   Plan	  
zu	  erstellen.	  Wenn	  auf	  lokaler	  Ebene	  kein	  Verfechter	  
verfügbar	   ist,	   kann	   es	   schwierig	   werden,	   die	   rich@-‐	  
gen	   Poli@ker	   zu	   überzeugen	   Unterstützer	   der	   Ent-‐	  
wicklung	   eines	   SUMP	   zu	   werden.	   Dies	   bedarf	   der	  
Zusammenstellung	  guter	  Argumente.	  !
Ein	  Ausgangspunkt	  könnte	  es	   sein,	  die	  Herausforde-‐	  
rungen	  und	  Probleme	  mit	  denen	  die	   Stadt	   konfron-‐	  
@ert	   ist,	   wenn	   sich	   nichts	   ändert,	   aufzuzeigen,	   um	  
die	  Vorteile,	  die	  ein	  SUMP	  mit	  sich	  bringt	  hervorzu-‐	  
heben	  und	  die	  Anerkennung	  guter	  Ergebnisse	  durch	  
die	   Wähler	   zu	   betonen	   (z.	   B.	   Hinweise	   auf	   andere	  
Städte,	  die	  einen	  SUMP	  angewendet	  haben).	  Dies	  ist	  
besonders	   herausfordernd,	   weil	   die	   Auswirkungen	  
eines	   Sustainable	   Urban	  Mobility	   Plan	   erst	   langfris-‐	  
@g,	   über	   Wahlperioden	   hinaus	   sichtbar	   werden.	   Es	  
kann	  hilfreich	  sein,	  auf	  die	  Möglichkeit	  hinzuweisen,	  
sogenannte	   „quick	   win“-‐Lösungen	   in	   den	   SUMP	   zu	  
integrieren,	  die	  dabei	  helfen	  können,	  eine	  kurzfris@-‐	  
ge	  posi@ve	  Rückmeldung	  der	  Bevölkerung	  und	  ande-‐	  
rer	  Stakeholder	  bewirken	  können.  

 

!
LEITLINIEN	  –	  ENTWICKLUNG	  UND	  UMSETZUNG	  EINES	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN	   �15

Ausgangspunkt:	  „Wir	  
wollen	  die	  Mobilität	  

und	  die	  
Lebensqualität	  
unserer	  Bürger	  
verbessern“
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SCHRITT	  1:	  POTENZIAL	  
FÜR	  EINEN	  
ERFOLGREICHEN	  SUMP	  
BESTIMMEN	  	  !
Am	   Anfang	   des	   SUMP-‐Prozesses	   ist	   es	   notwendig,	  
das	   vorhandene	   Potenzial	   für	   die	   Erarbeitung	   eines	  
erfolgreichen	   SUMP	   zu	   bes@mmen,	   das	   von	   vielen	  
internen	  und	  externen	  Faktoren	  abhängig	  ist,	  die	  die	  
Rahmenbedingungen	   für	   Planungsprozess	   und	   -‐um-‐	  
setzung	  bes@mmen.	  	  

Die	  folgenden	  Abschnine	  beschreiben	  die	  wesentli-‐ 
chen	  Aufgaben	  der	  Prozessvorbereitung.	  !!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

AUFGABE	  1.1.:	  SICH	  GLOBALEN	  
PRINZIPIEN	  NACHHALTIGER	  MOBILITÄT	  
VERPFLICHTEN	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Ein	   städ@scher	   Verkehrsplan	   kann	   sich	   selbst	   nur	  
nachhal@g	   nennen,	   wenn	   bes@mmte	   ökonomische,	  
soziale	  und	  ökologische	  Kriterien	  berücksich@gt	  sind.	  
Ein	   grundlegendes	  Verständnis	   und	   Engagement	   für	  
Nachhal@gkeitsprinzipien	   ist	   das	   Wesentliche,	   um	  
den	  Entwicklungsprozess	  eines	  SUMP	  zu	  leiten.	  !
ZIELE	  !
• Stellen	   Sie	   sicher,	   dass	   grundlegende	   Nachhal-‐	  

@gkeitsprinzipien	   im	   gesamten	   Planungsprozess	  
berücksich@gt	  werden.	  	  

• Entwickeln	  Sie	  ein	  gemeinsames	  Verständnis	   für	  
die	   Bedeutung	   nachhal@ger	   städ@scher	   Mobili-‐	  
tät.	  	  

• Erweitern	  Sie	  die	  Perspek@ve	  auf	  alle	  zu	  berück-‐	  
sich@genden	  Aspekte,	  um	  den	  SUMP	  wirklich	  ein	  
nachhal@ges	   Dokument	   auch	   abseits	   von	   Ver-‐	  
kehr	  und	  Mobilität	  werden	  zu	  lassen.	  	  

AKTIVITÄTEN	  !
• Untersuchen	   Sie,	   inwieweit	   Nachhal@gkeitsprin-‐	  

zipien	   bereits	   Teil	   der	   Stadt-‐entwicklungspoli@k	  
sind	   (z.B.	   in	   Leitbildern,	   Stadtentwicklungskon-‐	  
zepten).	  

• Überprüfen	   Sie	   mit	   lokalen	   Entscheidungsträ-‐	  
gern	   und	   Stakeholdern,	   inwieweit	   Nachhal@g-‐	  
keitsprinzipien	  den	  aktuellen	  poli@schen	  Vorstel-‐	  
lungen	  entsprechen.	  

• Versuchen	  Sie	  eine	  breite	  Zus@mmung	  für	  Nach-‐	  
hal@gkeitsprinzipien	  als	  fundamentale	  Grundlage	  
der	  Arbeit	  am	  SUMP	  zu	  erreichen.	  

WEITERFÜHRENDE	  AKTIVITÄTEN	  

• Bekrä|igen	   Sie	   ihr	   Engagement	   für	   nachhal@ge	  
städ@sche	  Mobilität,	   indem	   Sie	   dem	   Convenant	  
of	  the	  Mayors	  und/oder	  dem	  CiViTAS	  Forum	  bei-‐	  
treten	  (siehe	  nächste	  Seite).	  

!
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• Stellen	  Sie	  sicher,	  dass	  klar	  zwischen	  Erreichbar-‐	  
keit/Mobilität	   und	   Verkehr/Transport	   unter-‐	  
schieden	  wird:	  Das	  Erstere	  ist	  das	  Ziel	  aller	  Maß-‐	  
nahmen;	  das	  Zweite	   ist	  das	   Instrument,	  um	  Ers-‐	  
teres	   zu	   realisieren.	   Ein	   grundlegendes	   Prinzip	  
könnte	   es	   sein,	   Erreichbarkeit	   mit	   weniger	   Ver-‐	  
kehr	   zu	   gewährleisten	   (=	   weniger	   Ressourcen,	  
geringere	   Kosten,	   weniger	   Kra|stoff,	   Ver-‐	  
schmutzung,	  Unfälle).	  

ZEITPLANUNG	  !
• Engagement	  am	  Anfang	  des	  Planungsprozesses.	  	  

• Berücksich@gung	   der	   Nachhal@gkeitsprinzipien	  
im	  gesamten	  Planungsprozess.	  	  

CHECKLISTE	  	  !
✓ Analyse	  der	  aktuellen	  Stadtpoli@k	  im	  Hinblick	  auf	  

Nachhal@gkeitsprinzipien	  abgeschlossen.	  	  !
✓ Generelle	   Verpflichtung	   zu	   Nachhal@gkeitsprin-‐	  

zipien	  von	  zentralen	  Stakeholdern.	  	  !
BEISPIELE	  !
CIVITAS	  FORUM	  NETWORK	  

Das	  CIVITAS	  Forum	  Network	  hat	  zurzeit	  216	  Mitglie-‐	  
der,	  die	  die	  CIVITAS	  Erklärung	  unterschrieben	  haben.	  
Das	  Forum	  ist	  offen	  für	  alle	  Städte,	  die	  mehr	  über	  die	  
Nützlichkeit	   einzelner	   Maßnahmen	   zur	   Unter-‐	  
stützung	  eines	  sauberen	  städ@schen	  Verkehrs	  lernen	  
wollen.	   Teilnehmende	   Städte	   müssen	   sich	   selbst	  
dazu	   verpflichten,	   ehrgeizige,	   integrierte	   städ@sche	  
Verkehrsstrategien	  einzuführen	  und:	  
• eine	   signifikante	   Veränderung	   des	   Modal-‐Split	  
zugunsten	  nachhal@ger	  Verkehrsträger	  errei-‐	  chen;	  	  

• einen	   integrierten	   Ansatz	   verfolgen,	   indem	   sie	   so	  
viele	   Kategorien	   der	   CiViTAS	   Instrumente	   und	  
Maßnahmen	   wie	   möglich	   in	   ihre	   Strategien	   ein-‐	  
binden.	  	  

Diese	   Verpflichtung	   muss	   poli@sch	   in	   der	   CiViTAS	  
Forum	  Erklärung	  durch	  die	  Unterschri|	  eines	  lokalen	  
Entscheidungsträgers	  bekrä|igt	  werden.	   !
Nähere	  InformaKonen	  unter:	   
h_p://civitas.eu/cms_network.phtml?id=371	  !!
!
!

COVENANT	  OF	  MAYORS	  	  

Die	   Europäische	   Union	   (EU)	   führt	   den	   globalen	  
Kampf	   gegen	   den	   Klimawandel	   an.	   Ihre	   ehrgeizigen	  
Ziele	   sind	   im	   EU	   Climate	   Ac@on	   and	   Energy	   Paket	  
formuliert,	  das	  die	  Mitgliedsstaaten	  verpflichtet	   ihre	  
CO2-‐Emmissionen	   bis	   2020	   um	  mindestens	   20%	   zu	  
reduzieren.	   Die	  Mitglieder	   des	   Covenant	   of	  Mayors	  
leisten	   ihren	   Beitrag	   zu	   diesen	   Zielen,	   durch	   eine	  
formale	  Verpflichtung,	   diese	   Ziele	   durch	  die	  Umset-‐	  
zung	   eines	   Sustainable	   Energy	   Ac@on	   Plan	   zu	   über-‐	  
treffen.	  	  

Nähere	  InformaKonen	  unter:	  www.eumayors.eu	  	  	  !
CHARTER:	   CONNECTING	   WITH	   WATERWAYS,	   A	  
CAPITAL	  CHOICE	  	  

Die	  europäischen	  Hauptstädte	  Brüssel,	  Berlin,	  Buda-‐	  
pest	   Paris	   und	   Wien	   haben	   mit	   ihren	   Binnenhäfen	  
die	   ‘Connec@ng	   with	   Waterways:	   a	   Capital	   Choice’	  
Charta	   unterschrieben.	   Die	   Charta	   zielt	   darauf	   ab,	  
das	  Bestreben	  der	  EU	  einer	  CO2-‐neutralen	  Logis@k	  in	  
größeren	  städ@schen	  Zentren	  bis	  2030	  zu	  unterstüt-‐	  
zen.	   Im	  März	   2011	   entschied	   die	   italienische	   Stadt	  
Pisa,	  sich	  diesen	  fünf	  Städten	  anzuschließen.	  	  	  

Nähere	  Details	  siehe	  Anhang	  C.	  	  

!

�  

!
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AUFGABE	  1.2:	  DIE	  REGIONALEN/NATIO-‐	  
NALEN	  RAHMENBEDINGUNGEN	  
BEWERTEN	  	  
	  	  
BEGRÜNDUNG	  !
Ein	   SUMP	   konzentriert	   sich	   auf	   Mobilität	   in	   städ@-‐	  
schen	  Agglomera@onen.	  Nichtsdestotrotz	  ist	  der	  Plan	  
in	  regionale	  und	  na@onale	  Rahmenbedingungen	  der	  
Planung	  eingebunden.	  Dies	  beinhaltet	  zum	  Bei-‐	  spiel	  
gesetzliche	   Regelungen,	   Förderrichtlinien	   oder	  
übergeordnete	   Strategien	   der	   Raum-‐	   und	   Verkehrs-‐	  
entwicklung	  (z.	  B.	  ein	  na@onaler	  Verkehrsplan).	  Es	  ist	  
essen@ell,	   den	   Einfluss	   des	   regionalen	   und	   na@ona-‐	  
len	   Planungssystems	   zu	   bewerten,	   um	   die	  Möglich-‐	  
keiten	   auszuschöpfen	   und	   Konflikte	   mit	   anderen	  
Behörden	  zu	  vermeiden.	  !
ZIELE	  !
• Sicherstellen,	   dass	   relevante	   regionale,	  

n a @ o n a l e	   u n d	   e u r o p ä i s c h e	  
Rahmenbedingungen	  für	  den	  SUMP	  iden@fiziert	  
werden.	  	  

• Einen	   Überblick	   darüber	   erlangen,	   wie	  
regionale,	   na@onale	   und	   europäischen	  
Rahmenbedingun-‐	   gen	   den	   Planungsprozess	  
und	   d i e	   Maßnahmen -‐	   au sge s ta l t ung	  
beeinflussen.	  	  

AKTIVITÄTEN	  	  !
• Iden@fizieren,	  dokumen@eren,	  bewerten:	  

o Gesetzliche	   Regelungen	   und	   Richtlinien	   für	  
einen	  SUMP	  (soweit	  vorhanden)	  

o Regionale/Na@onale	  Förderrichtlinien,	  die	   in	  
Zusammenhang	  mit	  einem	  SUMP	  stehen	  

o Übergeordnete	   Planungen,	   Strategien	   und	  
Ziele,	   die	   den	   SUMP	   beeinflussen	   könnten.	  
Zum	   Beispiel	   könnten	   na@onale	   Pläne	   für	  
neue	   oder	   ausgebaute	   Straßen	   den	   Zielen	  
eines	   SUMP	   entgegenstehen,	   indem	   sie	  
mehr	   Verkehr	   in	   der	   Stadt	   fördern.	   Der	  
SUMP	  muss	  diese	  berücksich@gen	  

o Einfluss	  höherer	  Ebenen	  auf	  die	  Verantwort-‐	  
lichkeiten	  oder	  Planungsinhalte	  eines	  SUMP	  

o Anforderungen	   oder	   Ini@a@ven	   der	   Koordi-‐	  
na@on	   und	   Integra@on	   unterschiedlicher	  
Planungen,	   z.B.	   die	   Integra@on	   lokaler	   und	  

regionaler	   Flächennutzungsplanung,	   da	   zum	  
Beispiel	   die	   Entwicklung	   von	   Neubaugebie-‐	  
ten	   und	  Gewerbeparks	   in	   der	   Region	   lokale	  
Mobilitätsmuster	   entscheidend	   verändern	  
können.	  

• Erstellen	   Sie	   eine	   Synopse	   relevanter	   regiona-‐	  
ler/na@onaler	   Rahmenbedingungen	   einschließ-‐	  
lich	   Empfehlungen,	   wie	   mit	   diesen	   für	   den	  
SUMP	  umzugehen	  ist.	  

ZEITPLANUNG	  

• Zu	  Beginn	  des	  Prozesses.	  

• Berücksich@gung	   der	   Ergebnisse	   im	   gesamten	  
Planungsprozess,	   insbesondere	   bei	   der	   Festle-‐	  
gung	  der	  Abgrenzung	  des	  Plans	  (Schrin	  2).	  

CHECKLISTE	  !
✓ Zusammenfassung	   und	   Bewertung	   relevanter	  

na@onaler	  und	  regionaler	  Dokumente.	  	  	  !
✓ Möglichkeiten	   und	   potenzielle	   Probleme	   iden@-‐	  

fiziert,	   die	   aus	   regionalen/na@onalen	   Rahmen-‐	  
bedingungen	  entstehen	  könnten.	  	  ! !

� 	  !
BEISPIEL	  	  !
FRANKREICH:	   NATIONALER	   RAHMEN	   UND	  
GESETZLICHE	  GESICHTSPUNKTE	  	  	  !
Die	   erste	   Entwicklung	   der	   ‘Plans	   de	   Deplacements	  
Urbains’	   (PDU)	   –	   den	   französischen	   SUMP	   –	   folgte	  
dem	  Loi	  des	  transports	  interieurs	  (Gesetz	  zum	  inlän-‐	  
dischen	   Verkehr;	   LOTI)	   im	   Dezember	   1982.	   Dieses	  
Gesetz	  legt	  den	  Zweck,	  generelle	  Ziele	  und	  Orien@e-‐	  
rung	   der	   PDU	   fest.	   Der	   Zweck	   eines	   PDU	   ist	   ein	  

!
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nachhal@ges	   Gleichgewicht	   zwischen	   den	   Mobili-‐	  
tätsbedürfnissen	   und	   Erreichbarkeit	   sowie	   dem	  
Umweltschutz	  und	  der	  Gesundheit.	  Das	   Loi	   sur	   l‘air	  
et	   l’u@lisa@on	   ra@onelle	   de	   l‘energie	   (Gesetz	   zur	  
Lu|reinhaltung	   und	   vernün|igen	   Energienutzung;	  
LAURE)	  von	  1996	  verpflichtete	  alle	  Agglomera@onen	  
mit	  mehr	   als	   100.000	   Einwohnern	   dazu,	   einen	   PDU	  
zu	  entwickeln.	  	  	  

Nähere	  Details	  siehe	  Anhang	  C.	  	  !!!!!!!

�  

AUFGABE	  1.3:	  EINE	  
SELBSTEINSCHÄTZUNG	  VORNEHMEN	  !
BEGRÜNDUNG	  

Eine	  Selbsteinschätzung	  zu	  Beginn	  des	  Planungspro-‐	  
zesses	   ist	   notwendig,	   um	   Stärken	   und	   Schwächen	  
Ihrer	   bestehenden	   Planungspraxis	   zu	   iden@fizieren	  
und	   Ihr	   Potenzial,	   erfolgreich	   einen	   Sustainable	   Ur-‐	  
ban	  Mobility	  Plan	   zu	  entwickeln,	  einzuschätzen.	  Die	  
Einschätzung	   sollte	   herausarbeiten,	   inwieweit	   die	  
Planungspraxis	  mit	  den	  vorliegenden	  Leitlinien	  über-‐	  
eins@mmt	   und	   Hindernisse	   sowie	   unterstützende	  
Faktoren	  für	  den	  Planungsprozess	  iden@fizieren.	  Dies	  
hil|,	   festzulegen,	   wie	   der	   Planungsprozess	   im	   loka-‐	  
len	  Kontext	  aussehen	  soll.	  

ZIELE	  !
• Machen	  Sie	  sich	  ein	  ehrliches	  und	  klares	  Bild	  der	  

Stärken,	  Schwächen	  und	  Möglichkeiten	  der	  gän-‐	  
gigen	   Planungs-‐praxis	   in	   Bezug	   auf	   die	   Entwick-‐	  
lung	  eines	  SUMP	   im	   lokalen	  Kontext	   (z.B.	  poli@-‐	  
sche,	  ins@tu@onelle,	  gesetzliche	  Bedingungen).	  	  

• Entwickeln	   Sie	   einen	   maßgeschneiderten	   Pla-‐	  
nungsprozess,	   der	   sich	   in	   den	   lokalen	   Kontext	  
einfügt.	  	  

AKTIVITÄTEN	  	  !
• Analyse	   des	   aktuellen	   Planungs-‐prozesses.	   Sie	  

können	  die	  vorliegenden	  Leitlinien	  nutzen,	  um	  zu	  
prüfen,	  ob	  die	  beschriebenen	  Arbeitsschrine	  und	  
Maßnahmen	   bereits	   in	   bestehenden	   Pla-‐	  
nungsprozessen	  in	  Ihrer	  Stadt	  oder	  Region	  etab-‐	  
liert	  sind	  (sind	  sie	  vollständig,	  teilweise	  oder	  gar	  
nicht	   berücksich@gt?).	   Auf	   diese	   Weise	   können	  
Sie	   Lücken	   iden@fizieren,	   die	   im	   neuen	   Pla-‐	  
nungsprozess	  gefüllt	  werden	  sollten.	  	  

• Iden@fizieren	   und	   analysieren	   Sie	   unterstützen-‐	  
de	   und	   hindernde	   Faktoren	   für	   den	   Planungs-‐	  
prozess.	  	  

o Ins@tu@onelle,	   gesetzliche	   und	   finanzielle	  
Hindernisse,	  die	  den	  gesamten	  Planungspro-‐	  
zess	  beeinflussen.	  

o Hindernisse,	   die	   im	   Prozessverlauf	   au�om-‐	  
men	  können	  (z.B.	  Management	  Kommunika-‐	  
@on	   zwischen	   verschiedenen	   Abteilungen,	  
die	   in	   den	   Planungsprozess	   eingebunden	  
sind).	  

o Unterstützende	   Faktoren,	   die	   die	   Entwick-‐	  
lung	  und	  Umsetzung	  eines	  SUMP	  fördern.	  

!
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• Bewerten	  Sie	  Aspekte	  der	  sozialen	  Exklusion	  und	  
Problemlösungen	   im	   Rahmen	   der	   Verkehrspoli-‐	  
@k.	  Das	  bedeutet,	  die	  Bedürfnisse	  der	  gesamten	  
Gesellscha|	  zu	  berücksich@gen,	  einschließlich	  al-‐	  
ler	  verwundbaren	  Gruppe,	  wie	  Kinder,	  Behinder-‐	  
te,	   Ältere,	   sozial	   schwache	   Haushalte,	   Minder-‐	  
heiten	  usw.	  Gender-‐Aspekte	  sollten	  auch	  beach-‐	  
tet	  werden.	  Wichte	  Fragen	  sind:	  

o Garan@ert	   das	   Verkehrssystem	   gleiche	   Er-‐	  
reichbarkeit,	   Erschwinglichkeit	   und	   Verfüg-‐	  
barkeit?	  

o Erleichtern	   verkehrsbezogenen	  Maßnahmen	  
die	  Beschä|igung	  und	  unterstützen	  einen	  in-‐	  
tegra@ven	  Arbeitsmarkt?	  !

• Führen	   Sie	   eine	   ehrliche	   Selbsteinschätzung	   als	  
Ausgangspunkt	   für	   die	   Verbesserung	   von	   Pla-‐	  
nungsprozessen	   und	   -‐instrumenten	   durch.	   Das	  
Ergebnis	   muss	   nicht	   zwingend	   öffentlich	   ge-‐	  
macht	  werden.	  !

WEITERFÜHRENDE	  AKTIVITÄTEN	  !
• Wenden	   Sie	   eine	   “Peer-‐Review”	   Methode	   mit	  

externen	  Experten	  an.	  	  

• Wenden	  Sie	  ein	  Qualitätsmanagementsystem	  an.	  	  

!
ZEITPLANUNG	  	  !
• Zu	   Beginn	   des	   Planungsprozesses.	   Die	  

Ergebnisse	   sollten	   für	   die	   Gestaltung	   eines	  
lokalen	   Pla-‐	   nungsprozesses	   für	   nachhal@ge	  
städ@sche	   Mobi-‐	   lität	   genutzt	   werden	   (siehe	  
Aufgabe	  2.4)	  	  

• Verknüpfung	   zu	   Aufgabe	   1.4:	   Untersuchen	   Sie	  
die	  Verfügbarkeit	  der	  Ressourcen.	   

CHECKLISTE	  !
✓ Angemessene	  Selbsteinschätzung	  durchgeführt.	  	  

✓ Stärken	   und	   Schwächen	   in	   Bezug	   auf	   die	  
Entwicklung	  eines	  SUMP	  iden@fiziert.	  

✓ Ergebnisse	  als	  Ausgangspunkt	  zusammengefasst.	  	  !
BEISPIELE	  !
KOPRIVNICA,	  KROATIEN:	  STÄRKEN	  IDENTIFIZIEREN	  
UND	  FOKUSSIEREN	  UM	  SCHWÄCHEN	  ZU	  
BESEITIGEN	  

Bevor	  die	  Stadt	  Koprivnica	  Fahrrad-‐	  und	  Fußgänger-‐	  
verkehr	   förderte,	   führte	   sie	   eine	   detaillierte	   Sta-‐	  
tusanalyse	   durch.	   Diese	   Analyse	   basierte	   auf	   einer	  
Selbsteinschätzung,	   die	   durch	   die	   Stadtverwaltung	  
selbst	   durchgeführt	   wurde,	   einem	   umfassenden	  
Beratungsprozess	  sowie	  einer	  öffentlichen	  Umfrage.	  

Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  

DIE	  BUSTRIP	  PEER	  REVIEW	  METHODE	  

Das	  Bal@c	  Sea	  Region	  INTERREG	  IIIB	  Projekt	  BUSTRIP	  
(Bal@c	  Urban	   Sustainable	   Transport	   Implementa@on	  
and	   Planning)	   entwickelte	   eine	  Methode,	   um	   Städ-‐	  
ten	  bei	  der	  Entwicklung	  und	  Umsetzung	  eines	  SUMP	  
und	   den	   entsprechenden	   Maßnahmen,	   zu	   helfen.	  
Au�auend	  auf	  einem	  Bericht	  zur	  Selbsteinschätzung	  
der	  Stadt,	  werden	  Peer	  Reviews	  von	  externen	  Exper-‐	  
ten	   durchgeführt,	   die	   die	   Stadt	   3-‐5	   Tage	   besuchen	  
und	   Interviews	   mit	   lokalen	   Akteuren,	   Interessens-‐	  
gruppen,	  Politkern	  und	  Beamten	  führen.	  !
Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C. 

!

!
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INSTRUMENTE	  !
METHODEN	  ZUR	  SELBSTEINSCHÄTZUNG	  !
INTERNE	  BESPRECHUNG	  UND	  BEWERTUNG	  

Eine	  Selbsteinschätzung	  kann	  einfach	  eine	  Gruppe	  von	  Leuten	   sein,	  die	   in	  den	  Planungsprozess	  eingebunden	   sind	  
und	   die	   sich	   zusammensetzt,	   um	   die	   Stärken	   und	   Schwächen	   des	   Prozesses	   sowie	   Verbesserungsvorschläge	   zu	  
disku@eren.	   Ein	   unabhängiger	   Verminler	   kann	   dabei	   helfen.	   Dies	   kann	  mit	   einer	   vollständigen	   SWOT-‐Analyse	   ver-‐	  
bunden	   werden.	   Diese	   Methode	   wurde	   durch	   das	   Derbyshire	   County	   Council,	   UK	   genutzt,	   um	   die	   lokalen	   Ver-‐	  
kehrsplanungsprozesse	   zu	   verbessern	   und	   Veränderungen	   in	   anderen	   relevanten	   Planungsbereichen	   zu	   berück-‐	  
sich@gen.	  

PEER	  REVIEW	  

Eine	  andere	  Möglichkeit	  das	  Planungsumfeld	  für	  einen	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan	  zu	  bewerten,	   ist	  eine	  Peer	  
Review.	   Das	   bedeutet,	   ein	   oder	  mehrere	   Verkehrsplaner	   oder	   andere	   Experten	   für	   nachhal@ge	  Mobilität	   werden	  
eingeladen	  die	  Situa@on	  in	  der	  Stadt	  zu	  bewerten,	  bevor	  der	  (aktuellste)	  SUMP	  erarbeitet	  wird. 
Die	  Experten	   können	  die	  Qualität	  des	  Prozesses	  und	  der	  Organisa@on	  berücksich@gen	  und	  auch	  dabei	   helfen,	   die	  
Ergebnisse	  mit	  den	  „Klassenbesten“	  abzugleichen	  und	  der	  Stadt	  so	  ein	  Feedback	  sowohl	  zu	  den	  getroffenen	  Maß-‐	  
nahmen	  und	  den	  Ergebnissen	  als	  auch	  zur	  Organisa@on	  geben.	  Die	  Städte	  Gent	  und	  Ljubiljana	  haben	  Peer	  Re-‐	  views	  
durchgeführt,	   um	   über	   das	   Erreichte	   und	   mögliche	   Verbesserungen	   des	   SUMP	   nachzudenken	   (siehe	   auch	   das	  
Beispiel	  des	  BUSTRIP-‐Projekts).	  

QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEME	  UND	  -‐ZERTIFIKATE	  

Qualitätsmanagementsysteme	  (QMS)	  sind	  dazu	  gedacht,	  organisatorische	  Prozesse	  zu	  bewerten	  und	  Empfehlun-‐	  gen	  
zu	   deren	   Verbesserung	   zu	   geben.	  Wenn	   ein	   gewisses	   Level	   organisatorischer	   Qualität	   bescheinigt	   wird,	   wird	   ein	  
Zer@fikat	   ausgestellt.	   Die	   meistbekannte	   Form	   des	   QMS	   ist	   ISO9001,	   die	   sich	   hauptsächlich	   aus	   dem	   Quali-‐	  
tätsmanagement	   der	   verarbeitenden	   Industrie	   entwickelt	   hat	   und	   daher	   ursprünglich	   auf	   Produk@ons-‐prozesse	  
ausgerichtet	  war.	  

Für	   die	   Planung	   einer	   nachhal@gen	   städ@schen	  Mobilität	   dür|e	   das	   Common	   Assessment	   Framework	   relevanter	  
sein,	  das	  kostenlos	  für	  alle	  EU	  Mitgliedsstaaten	  verfügbar	  ist	  und	  speziell	  auf	  den	  öffentlichen	  Sektor	  ausgerichtet	  ist. 
Außerdem	   sind	   aktuell	   einige	   spezifische	  Qualitätsmanagementsysteme,	   die	   sich	  mit	   bes@mmten	   Aspekten	   nach-‐	  
hal@ger	  Mobilität	   beschä|igen,	   verfügbar:	   Bypad	   für	   Fahrradverkehr	   (www.bypad.org)	   und	  MaxQ	   für	  Mobilitäts-‐	  
management	   (www.epomm.eu).	   Die	   Stadt	   Lund	   in	   Schweden	   hat	   MaxQ	   angewandt,	   um	   das	   Mobilitätsmanage-‐	  
mentprogramm,	  zu	  verbessern,	  das	  Teil	  des	  bekannten	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plans	  LundaMaTs	  ist.	  

Ansätze	   die	   Qualität	   die	   gesamte	   Strategie	   nachhal@ger	  Mobilität	   in	   einer	   Stadt	   zu	   bewerten,	   werden	   in	   der	   IEE	  
STEER	  Projekten	  Ecomobility	   SHIFT	   (www.ecomobility.org/shi|),	  QUEST	   (www.questproject.eu)	   and	  ADVANCE	   (eu-‐
advance.eu)	  entwickelt.	  

Quelle:	  Tom	  Rye,	  Universität	  Lund
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AUFGABE	  1.4:	  VERFÜGBARE	  
RESSOURCEN	  PRÜFEN	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Eng	   verbunden	   mit	   der	   Selbsteinschätzung	   ist	   die	  
Frage	   der	   verfügbaren	   Ressourcen	   für	   die	   Entwick-‐	  
lung	   und	   Umsetzung	   eines	   SUMP.	   Dies	   schließt	   das	  
Humankapital	   (d.h.	   verfügbare	   Arbeitskrä|e	   und	  
Fähigkeiten)	   sowie	   finanzielle	   Ressourcen	   ein.	  Ohne	  
ausreichend	   Ressourcen	   wird	   es	   schwierig	   einen	  
erfolgreichen	   Plan	   zu	   erarbeiten.	   In	   den	   meisten	  
öffentlichen	   Behörden	   werden	   die	   spezifischen	   Fä-‐	  
higkeiten,	   die	   für	   den	   SUMP	   Prozess	   erforderlich	  
sind,	  die	  Kapazitäten	  der	  Beschä|igten	  übersteigen.	  
Während	   es	   üblich	   sein	   mag	   externe	   Exper@se	   für	  
einzelne	  aufgaben	  einzuholen,	  ist	  es	  genauso	  wich@g	  
über	   den	  Au�au	  der	   eigenen	  Exper@se	  nachzuden-‐	  
ken	  und	   langfris@g	  mit	  anderen	  Akteuren	  zu	  koope-‐	  
rieren.	  

Das	   Z ie l	   i st	   es ,	   unminelbare	   Fäh igke i ts -‐	  
voraussetzungen	  –	  wenn	  nö@g	  durch	  Nebenverträge	  
–	   abzudecken,	   aber	   auch	   Fachwissen	   zur	   Planung	  
nachhal@ger	   städ@scher	   Mobilität	   in	   der	   eigenen	  
Organisa@on	  zu	  schaffen.	  

ZIELE	  !
• Sicherstellen,	   dass	   in	   Ihrer	   Behörde	   und	   unter	  

den	   Akteuren	   die	   notwendigen	   Fähigkeiten,	   um	  
den	  Prozess	  eines	  SUMP	  zu	  managen	  und	  zu	  füh-‐	  
ren,	  verfügbar	  sind.	  	  

• Kurzfris@g	  Fähigkeiten	  ausgleichen	  und	  Kapazitä-‐	  
ten	  au�auen.	  	  

• Die	   festgelegten	   und	   potenziellen	   finanziellen	  
Ressourcen	   für	   die	   Prozessgestaltung	   und	  Maß-‐	  
nahmen-‐umsetzung	  festsetzen.	  	  

AKTIVITÄTEN	  	  !
• Schätzen	  Sie	  die	  bei	  den	  verantwortlichen	  Orga-‐	  

nisa@onen	   und	   den	   Stakeholdern	   verfügbaren	  
Fähigkeiten	   ein.	   Berücksich@gen	   Sie	   alle	   zentra-‐	  
len	  Qualifika@onen	  (s.u.).	  	  

• Entwickeln	   Sie	   einen	   einfachen	   Qualifika@ons-‐	  
managementplan,	   der	   eine	   Strategie	   entwir|,	  
um	  Defizite	  auszugleichen	   (z.B.	  durch	  Weiterbil-‐	  
dung,	  Koopera@on,	  Au|ragsvergabe).	  Dies	  sollte	  
von	   jemandem	   gemacht	   werden,	   der	   mit	   dem	  
SUMP-‐Prozess	   vertraut	   ist	   (wenn	  möglich	   in	   Zu-‐	  
sammenarbeit	  mit	  Ihrer	  Personalabteilung).	  

• Definieren	   Sie	   das	   notwendige	   Budget	   für	   den	  
Prozess	   und	   holen	   Sie	   eine	   poli@sche	   Zus@m-‐	  
mung	  ein.	  	  

• Schätzen	   Sie	   den	   voraussichtlichen	   Finanzie-‐	  
rungsrahmen	  für	  die	  Maßnahmenumsetzung	  ein.	  
Berücksich@gen	  Sie	   lokale,	  regionale,	  na@o-‐	  nale	  
und	   EU-‐Fördermöglichkeiten.	   An	   diesem	   Punkt	  
bleibt	   es	   wahrscheinlich	   bei	   einer	   groben	  
Schätzung,	  die	   Ihnen	  aber	  dabei	  hil|,	   realis@sch	  
zu	  bleiben.	  	  

WEITERFÜHRENDE	  AKTIVITÄTEN	  	  

• Koopera@on	   zwischen	   verantwortlichen	   Organi-‐	  
sa@onen	   und	   mögliche	   Qualifika@onsdefizite	  
auszugleichen.	  	  

• Einbindung	   externer	   Partner	   (z.B.	   Beratungsun-‐	  
ternehmen,	   Universitäten)	   um	   Defizite	   auszu-‐	  
gleichen.	  	  

• Anwerbung:	   Im	   Fall	   eines	   Fachkrä|e-‐mangels,	  
ziehen	  Sie	  in	  Erwägung,	  Personal	  ohne	  verkehrs-‐	  
bezogenen	   Hintergrund	   für	   spezielle	   Aufgaben	  
(z.B.	   Marke@ng)	   einzustellen.	   Dieses	   “um	   die	  
Ecke	   Denken”	   hil|,	   neue	   Perspek@ven	   in	   den	  
Prozess	   einzubringen.	   Erwägen	   Sie	   auch,	   die	  
Ressourcen	   verschiedener	   Stakeholder	   zu	   kom-‐	  
binieren	  um	  das	  Personal	   zu	  finanzieren	   (s.	  Bei-‐	  
spiel	   Aachen).This	   kind	   of	   “thinking	   outside	   the	  
box”	  helps	  bring	  in	  the	  fresh	  perspec@ve	  that	  is	  a	  
key	  part	  of	  sustainable	  urban	  mobility	  planning.	  
Also	  consider	  combining	  the	  resources	  of	  differ-‐	  
ent	  stakeholders	  to	  finance	  staff	  (see	  Aachen	  ex-‐	  
ample	  following	  a|er	  the	  next	  2	  pages).	  

ZEITPLANUNG	  !
• Muss	   von	   Beginn	   an	   berücksich@gt	   werden,	   da	  

es	   essen@ell	   für	   die	   Zusammenstellung	   des	   Pla-‐	  
nungsteams	  ist.	  !

CHECKLISTE	  !
✓ Erforderliche	   Qualifika@onen	   und	   finanzielle	  

Ressourcen	  für	  den	  Planungsprozess	  analysiert.	  	  

✓ Finanzierung	   zur	   Prozessdurchführung	   poli@sch	  
abges@mmt.	  	  

✓ Voraussichtlicher	   Finanzierungsrahmen	   für	   die	  
Maßnahmenumsetzung	  abgeschätzt.	  	  

!
!
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AUFGABENDETAILS	  	  !
ENTWICKLUNG	  EINES	  PLANS	  FÜR	  DAS	  QUALIFIKATIONSMANAGEMENT	  

!
Abbildung	  abgeändert	  nach	  PILOT	  project	  2007:	  www.pilot-‐transport.org)	  !

Zentrale	  Qualifika`onsan-‐	  
forderungen	  iden`fizieren	  

Führungsfähigkeiten

Technische	  Fähigkeiten

Opera@ve	  Fähigkeiten

↓

Profil	  der	  verantwortlichen	  Organisa`onen	  
(Defizite	  und	  Stärken)

Kompetenzen	  

Mo@va@on	  (Organisa@on	  und	  Personen)

Koopera@on	  

↓

Möglichkeiten	  des	  Qualifika@onsmanagements	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ↓	   	   	   	   	   	   	   	   ↓

Ausbildung,	  Weiterbildung	   Zusätzliche	  Exper`se	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ↓	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ↓	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ↓	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ↓	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ↓	  
	  

Intern Extern Koopera@on	   Anwerbung	   Unterverträge	  

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Verfügbare	  finanzielle	  Ressourcen

↓

Einteilung	  für	  den	  SUMP-‐Prozess	  

↓

Plan	  für	  das	  Qualifika`onsmanagement	  
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!
ZENTRALE	  QUALIFIKATIONSANFORDERUNGEN	  FÜR	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  
PLANNING	  !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Quelle:	  Pilot	  Handbuch	  2007,	  Tabelle	  verändert,	  www.pilot-‐transport.org/index.php?id=48
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Führungsfähigkeiten (im gesamten SUMP‐Prozess erforderlich)

Projektmanagement (einschl. politscher Kontakte)

Technisches Management

Finanzmanagement

Personalmanagement (einschl. des Managements multidisziplinärer Teams, die aus internem und externem Per‐ 
sonal bestehen)

Technische Fähigkeiten (im gesamten Prozess erforderlich)

Stadt‐ und Verkehrsplanung

Andere wichtige Fachplanungen (wirtschaftlich, sozial, ökologisch)

Basiswissen über Politik auf allen Ebenen

Operative Fähigkeiten (für bestimmte Auf‐ 
gaben erforderlich)

Verwandte	  Elemente	  /	  Ak`vitäten

Stakeholder-‐	  und	  Bürgerbeteiligung Aufgabe	  2.4	  Stakeholder-‐	  und	  Bürgerbeteiligung	  planen	  	  
Element	  4:	  Eine	  gemeinsame	  Vision	  entwickeln 
Aufgabe	  9.3	  Den	  Plan	  verinnerlichen  
Aufgabe	  10.2	  Bürger	  informieren	  und	  ak@vieren	  (Maßnahmenumsetzung)

Entwicklung,	   Monitoring	   und	   Evalua@on	   von	  
Indikatoren

Element	  3.	  Analyse	  der	  Mobilitätssitua@on	  und	  Szenarioentwicklung 
Element	  5.	  Prioritäten	  und	  messbare	  Zielvorgaben	  setzen	  	  
Element	  8.	  Monitoring	  und	  Evalua@on	  in	  den	  Plan	  integrieren	  

Datenerfassung	  und	  -‐analyse Element	  3.	  Mobilitätssitua@on	  analysieren	  und	  Möglichkeiten	  entwickeln 
Element	  8.	  Monitoring	  und	  Bewertung	  in	  den	  Plan	  integrieren

Modellierung	  und	  Szenarioentwicklung Aufgabe	  3.2	  Szenarien	  entwickeln

Informa@on	   und	   Öffentlichkeitsarbeit,	   Mar-‐	  
ke@ng

Aufgabe	  2.3	  Stakeholder-‐	  und	  Bürgerbeteiligung	  planen	  	  
Element	  4.	  Eine	  gemeinsame	  Vision	  entwickeln	  und	  Bürger	  ak@vieren 
Aufgabe	  9.3	  Teilhabe	  am	  Plan	  erzeugen  
Aufgabe	  10.2	  Bürger	  informieren	  und	  ak@vieren	  (Maßnahmenumsetzung)

Buchhaltung Aufgabe	  2.4	  Arbeitsplan	  und	  Gestaltung	  des	  Managements	  vereinbaren 
Aufgabe	  7.2	  Maßnahmen-‐	  und	  Finanzierungsplan	  aufstelle

Beschaffung Aufgabe	  7.2	  Maßnahmen-‐	  und	  Finanzierungsplan	  aufstellen	  	  
Aufgabe	  10.1	  Planumsetzung	  organisieren

http://transport.org/index.php?id=48
http://transport.org/index.php?id=48
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BEISPIELE	  

BRISTOL,	  ENGLAND:	  
QUALIFIKATIONSMANAGEMENT	  IN	  EINEM	  JOINT	  
LOCAL	  TRANSPORT	  PLAN	  !
Die	   Gemeinderäte,	   die	   in	   die	   Entwicklung	   des	   Joint	  
Local	  Transport	  Plan	  für	  Bristol	  und	  das	  Umland	  ein-‐	  
gebunden	   sind,	   bewerten	   das	   Qualifika@onsma-‐	  
nagement	   durch	  Weiterbildung	   und	   einen	  mul@dis-‐	  
ziplinären	   Arbeitsansatz	   als	   entscheidenden	   Faktor,	  
um	   eine	   hohe	  Qualität	   der	   Verkehrsplanung	   sicher-‐	  
zustellen.	  !
Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  !!

� 	  !!
ÖREBRO,	  SCHWEDEN:	  EINEN	  NEUEN	  DENKANSATZ	  
FÖRDERN	  

Örerbro	   bildete	   eine	   spezielle	   Einheit	   innerhalb	   der	  
Verwaltung,	   um	   die	   Umsetzung	   nachhal@ger	   städ@-‐	  
scher	  Mobilität	   zu	   erleichtern	   und	   das	   Bewusstsein	  
dafür	   unter	   den	  Angestellten	  und	  Poli@kern	   zu	   stei-‐	  
gern.	  Seminare,	  die	  sich	  mit	  dem	  reduzierten	  Bedarf	  
an	   Autos	   durch	   Planung	   beschä|igten,	   waren	   nur	  
eine	   Maßnahme,	   um	   neue,	   ganzheitliche	   Denkan-‐	  
stöße	  zu	  geben.	  !
Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  !
FRANKREICH:	   VERANTWORTLICHKEITEN	   FÜR	   PDU	  
(PLANS	  DE	  DÈPLACEMENTS	  URBANS)	  

Die	   städ@sche	   Verkehrsbehörde	   (AOTU),	   die	   für	   die	  
Entwicklung	   und	  Umsetzung	   eines	   PDU	   verantwort-‐	  
lich	  ist,	  sucht	  häufig	  Hilfe	  bei	  einer	  Vielzahl	  an	  Stake-‐	  
holdern.	   Darunter	   Stadtplanungsbehörden,	   private	  
Beratungsunternehmen	   und	   regionale	   Verkehrsfor-‐	  
schungszentren	  (CETEs).	  

Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  

FRANKREICH:	  KOSTEN	  DER	  ENTWICKLUNG	  DER	  PDU	  

Die	  Kosten	  der	  Entwicklung	  eines	  PDU	  sind	  von	  der	  
räumlichen	   Abgrenzung	   des	   PDU,	   der	   Verfügbarkeit	  
exis@erender	   Pläne	   und	   Studien,	   der	   Art	   des	   PDU	  
und	   der	   notwendigen	   externen	   Hilfe	   abhängig.	   In	  
Frankreich	   gibt	   die	   Behörde	   in	   der	   Regel	   200.000€	  
bis	  400.000€	  für	  einen	  PDU	  aus.	  Diese	  Berechnungen	  
sind	   allerdings	   nicht	   immer	   vollständig	   Kosten,	   die	  
durch	  externe	  Subven@onen	  abgedeckt	  werden,	  sind	  
nicht	  berücksich@gt.	  

Quelle:	  Rupprecht	  Consult,	  nach	  GART,	  2010:	  Plan	  de	  
Dèplacements	  Urbains:	   Panorama	   2009,	   Paris,	   April	  
2010.	  

AACHEN,	   DEUTSCHLAND:	   INDUSTRIE-‐	   UND	  
H AND E L S K AMME R	   F I N A N Z I E R T	   E I N E N	  
MOBILITÄTSMANAGER	  

In	   einem	   (für	  Deutschland)	   ungewöhnlichen	  Bestre-‐	  
ben,	  finanzielle	  Ressourcen	  zu	  bündeln,	  um	  ein	  Mo-‐	  
bilitätsmanagement	   durchzuführen,	   wird	   ein	   Teil-‐	  
zeit-‐Mobilitätsmanager	  zu	  zwei	  Drinel	  von	  der	  Stadt	  
Aachen	  und	  zu	  einem	  Drinel	  von	  der	  IHK	  finanziert.	  

Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  

!
!!!!

!
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AUFGABE	  1.5:	  DEN	  ZEITPLAN	  FESTLEGEN	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Die	  rich@ge	  Zeitplanung	   ist	  ein	  Schlüssel	  zum	  Erfolg.	  
Die	   Aufgaben	   in	   einem	   SUMP-‐Prozess	   hängen	   teil-‐	  
weise	   voneinander	   ab	   –	   Abhängigkeiten	   müssen	  
sorgfäl@g	   in	   eine	   logische	   Sequenz	   aller	   Aufgaben	  
und	  Ak@vitäten	  übersetzt	  (z.B.	  zuerst	  Probleme	  iden-‐	  
@fizieren,	   dann	   ziele	   disku@eren)	   und	  mit	   den	   loka-‐	  
len	   Rahmenbedingungen	   in	   Einklang	   gebracht	   wer-‐	  
den.	  

Es	   ist	   außerdem	   entscheidend	   laufende	   Planungen	  
und	   poli@sche	   Entscheidungen	   bei	   der	   Zeitplanung	  
zu	   berücksich@gen.	   Wahlperioden,	   gesetzgebungs-‐	  
verfahren,	   Verfahrensvorschri|en	   und	   andere	   Pla-‐	  
nungsak@vitäten	  können	  den	  Planungsprozess	  durch	  
ihren	  Einfluss	  auf	  den	  ins@tu@onellen	  Kontext	  beein-‐	  
flussen	   (z.B.	   Wechsel	   der	   Entscheidungsträger,	   ge-‐	  
änderte	  Gesetzgebung).	  

ZIELE	  !
• Das	   Konzept	   des	   SUMP	   in	   die	   laufende	   Pla-‐	  

nungspraxis	  einbinden.	  	  

• Harmonisierung	  der	  Zeitplanung	  mit	  verschiede-‐	  
nen	   technischen	  und	  poli@schen	  Entscheidungs-‐	  
prozessen	   (z.B.	   übergeordnete	   Strategien,	   Fach-‐	  
pläne,	   Wahlen).	   ZeiBenster	   für	   die	   Koordinier-‐	  
ung	  mit	  den	  SUMP-‐Prozess	  iden@fizieren,	  	  

• Realis@sche	   Planung	   für	   den	   gesamten	  
Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan	  Prozess	  ermög-‐	  
lichen.	  	  

• Erstellen	   Sie	   einen	  Überblick	   über	   den	   grundle-‐	  
genden	   Ablauf	   des	   SUMP-‐Prozesses	   (Vorberei-‐	  
tung,	   Entwurf,	   Validität,	   Umsetzung,	   Evalua@on)	  
und	   beschreiben	   Sie	   die	   zeitlichen	  Abhängigkei-‐	  
ten	  zwischen	  den	  einzelnen	  Aufgaben.	  Minimie-‐	  
ren	  Sie	  die	  zeitgebundenen	  Risiken.	  	  

AKTIVITÄTEN	  	  !
• Streben	   Sie	   danach,	   SUMP	   vollständig	   in	   die	  

Erarbeitung	   und	   Umsetzung	   anderer	   Strategien	  
einzubinden.	  	  

• Wählen	   Sie	   einen	   angemessenen	   Zeitrahmen,	  
um	  einen	  strategischen	  und	  opera@ven	  Rahmen	  
für	  den	  Planungsprozess	  festzulegen:	  1	  bis	  3	  Jah-‐	  
re	   (teilweise	   dem	   Planungsprozess	   vorgelagert,	  
teilweise	   überschneidend).	   Die	   Zeit,	   die	   hierfür	  

benö@gt	  wird,	  wird	  zu	  einem	  großen	  Teil	  von	  der	  
Erfahrung	   mit	   Planungsprozessen,	   ins@tu@onel-‐	  
len	  Strukturen,	  dem	  poli@schen	  Kontext	  und	  der	  
lokalen	  Planungskultur	  abhängen.	  

• Erarbeiten	  Sie	  einen	  Zeitrahmen	   für	  den	  SUMP-‐	  
Prozess:	   Im	   Idealfall	   1	   1⁄2	   Jahre	   (abhängig	   von	  
den	  Rahmenbedingungen	  und	  Erfahrungen).	  	  

• Berücksich@gen	   Sie	   ZeiBenster	   der	   Entschei-‐	  
dungsfindung	  (z.B.	  Wahlen).	  In	  den	  Monaten	  vor	  
einer	  Wahl	  kann	  es	  schwierig	  sein	  schnelle	  Fort-‐	  
schrine	   zu	   machen.	   Das	   kann	   die	   Zeitplanung	  
des	  Planungsprozesses	  beeinflussen.	  	  

• Fahren	   sie	   damit	   fort,	   “quick	  win”	  Maßnahmen	  
während	   der	   Aufstellung	   des	   strategischen	   und	  
opera@ven	  Rahmens	  für	  den	  SUMP	  und	  während	  
des	   Planungsprozesses	   umzusetzen.	   Dies	   hil|,	  
den	   Eindruck	   der	  Untä@gkeit	   zu	   vermeiden	   und	  
wird	  besonders	  entscheidend	  für	  Entscheidungs-‐	  
träger	  sein,	  die	  zeigen	  müssen,	  dass	  sie	  auf	  eine	  
nachhal@gere	   Mobilitätsentwicklung	   hinarbei-‐	  
ten.	   Dies	   “quick	  win”	  Maßnahmen	   sollten	   kurz-‐	  
fris@ge	  Maßnahmen	   sein,	   die	   schnell	   umgesetzt	  
werden	   können,	   sichtbar	   sind,	   Nachhal@gkeits-‐	  
ziele	  verfolgen	  und	  einen	   integrierten	  Planungs-‐	  
ansatz	  für	  den	  SUMP	  nicht	  gefährden.	  	  

• Wählen	  sie	  einen	  angemessenen	  Zeitrahmen	  für	  
Maßnahmenumsetzung:	  3	  bis	  10	  Jahre	  (z.B.	  Bon	  
der	   Art	   der	   Maßnahme	   und	   Fördermineln	   ab-‐	  
hängig).	  	  

• Integrieren	  Sie	  Zeit	   für	  eine	  Evalua@on	  und	  eine	  
Planfortschreibung	   nach	   dem	   Beschluss	   des	  
Plans.	  Prüfung	  und	  Aktualisierung	  mindestens	  al-‐	  
le	  5	  Jahre.	  

!

!
!
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Schema	  für	  einen	  SUMP-‐Zeitplan	  !
• Strategischer	   und	   opera`ver	   Rahmen	   (1-‐3	  
Jahre)	  

• Planungsprozess	  (1	  1⁄2	  Jahre)	  (Idealfall,	  kann	  
länger	  werden)	  

• (während	   der	   Vorbereitung	   und	   der	   Pla-‐	  
nung:	   Möglichkeit	   “quick	   win”	   Maßnahmen	  
durchzuführen)	  

• Maßnahmenumsetzung	  3-‐10	  Jahre	  	  
• Prüfung	   mindestens	   alle	   5	   Jahre	   (idealer-‐	  
weise	  alle	  2	  Jahre)	  
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WEITERFÜHRENDE	  AKTIVITÄTEN	  !
• Streben	   sie	   eine	   Verflechtung	  mit	   weitergefass-‐

ten	   langfris@gen	   Strategien	   an.	   Einige	   Städ-‐	   te/
Regionen	   haben	   eine	   langfris@ge	   lokale	   Ent-‐	  
wicklungsstrategie	   mit	   einer	   Perspek@ven	   von	  
20-‐30	   Jahren,	  die	  zum	  Beispiel	   in	  einem	   lokalen	  
Agenda	  21	  Prozess	  entwickelt	  wurde.	  Wenn	  eine	  
solche	   Strategie	   exis@ert,	   kann	   sie	   Orien@erung	  
für	   den	   SUMP	  bieten,	   indem	   sie	   übergeordnete	  
Ziele	  formuliert.	  

• Idealerweise	   sollte	   die	   Prüfung	   und	   Aktualisie-‐	  
rung	  des	  SUMP	  alle	  2	  Jahre	  sta�inden	  (abhängig	  
von	  der	  Erfahrung	  und	  den	  Kapazitäten).	  !

ZEITPLANUNG	  !
• Von	  Beginn	  an	  –	  die	  Zeitplanung	  für	  den	  Prozess	  

muss	  vor	  dessen	  Ini@ierung	  stehen.	  	  

• Kon@nuierliche	  Feinabs@mmung	  der	  Zeitplanung	  
für	   einzelne	   Aufgaben	   (z.B.	   Pressemeldungen,	  
Besprechungskalender).	  	  

CHECKLISTE	  	  !
✓ Realis@sche	   Zeitplanung	   für	   den	   SUMP-‐Prozess	  

und	  die	  Maßnahmenumsetzung	  erarbeitet.	  	  !
✓ Zeitplanung	   von	   Entscheidungsträgern	   genehm-‐	  

igt.	  !
MEHR	  INFORMATIONEN	  	  	  

GUIDEMAPS	  Project	   (2002	  –	  2004)	  Volume	  2	  of	   the	  
GUIDEMAPS	   handbook	   “Fact	   sheets”	   gives	   infor-‐	  
ma@on	  on	  @me	  management	   in	  open	  planning	  pro-‐	  
cesses	  (pp.	  22-‐23).	  	  

www.osmose-‐os.org/documents/316/GUIDEMAPS	  
Handbook_web	  [1].Pdf	  	  

!!

BEISPIELE	  	  !
FRANKREICH:	   BEISPIEL	   FÜR	   EINEN	   ZEITPLAN	   FÜR	  
DIE	  ENTWICKLUNG	  EINES	  PDU	  	  !
Die	  Erarbeitung	  eines	  PDU	  ist	  eine	  lange	  Übung	  von	  
Reflexion,	   Planung	   und	   Programmgestaltung.	   Im	  
folgenden	   Schema	   werden	   die	   unterschiedlichen	  
Arbeitsschrine	   in	   einem	   hypothe@schen	   Kalender	  
dargestellt.	   Es	   ist	   zu	   beachten,	   dass	   eine	   lokale	   Be-‐	  
hörde	  im	  Durchschnin	  36	  Monate	  braucht,	  um	  einen	  
Plan	  zu	  erarbeiten	  und	  genehmigen	  zu	  lassen.	  	  !!

� 	  

!!!

!
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TABELLE:	   HYPOTHETISCHER	   KALENDER	   FÜR	   DIE	  
ERARBEITUNG	  EINES	  PDU	  IN	  FRANKREICH	  !

!
Quelle:	  Rupprecht	  Consult	  based	  on	  GART,	  2005b:	  Les	  
Plans	   de	   Déplacements	   Urbains,	   Bilan	   et	   Perspec-‐	  
Kves,	  Paris,	  2005.	  !!!

AUFGABE	  1.6:	  ZENTRALE	  AKTEURE	  UND	  
STAKEHOLDER	  IDENTIFIZIEREN	  	  !
BEGRÜNDUNG	  

Akteure	   städ@scher	   Mobilität	   zu	   iden@fizieren	   und	  
deren	   potenzielle	   Rolle	   und	   Posi@on	   im	   Prozess	   zu	  
verstehen,	   ist	  wich@g,	  um	  die	  übergeordneten	  Ziele	  
eines	   SUMP	   zu	   erreichen.	   Dies	   kann	   dabei	   helfen,	  
mögliche	   Konflikte	   und	   Koali@onen	   zwischen	   Stake-‐	  
holdern	   zu	   iden@fizieren	   und	   herauszufinden,	   wie	  
dies	   den	   Planungsprozess	   im	   Hinblick	   auf	   die	   geo-‐	  
graphische	   Abgrenzung,	   Poli@kintegra@on,	   Ressour-‐	  
cenverfügbarkeit	  und	  Legi@mität,	  beeinflussen	  kann.	  
Dies	   ist	   notwendig,	   um	   adäquate	   Wege	   zu	   finden,	  
mit	   dominanten	   oder	   schwachen	   Stakeholdern	   um-‐	  
zugehen.	  !
ZIELE	  !
• Eine	   fundierte	   Grundlage	   für	   eine	   dauerha|e	  

Koopera@on	   zwischen	   allen	   Akteursgruppen	  
schaffe.	  	  

• Mögliche	   Synergien	   oder	   Konflikte	   zwischen	  
Akteuren	  iden@fizieren.	  	  

• Die	   Steuerungskapazitäten	   für	   die	   Planerarbei-‐	  
tung	  und	  -‐umsetzung	  erhöhen.	  	  

!
AKTIVITÄTEN	  	  !
• Iden@fizieren	   Sie	   alle	   relevanten	   Akteure	   sowie	  

deren	  Ziele,	  Macht,	  Kapazitäten	  und	  Ressourcen	  
(z.B.	   durch	   ein	   Stakeholder	   Mapping	   Instru-‐	  
ment).	  	  

• Iden@fizieren	   Sie	   schwächere	   Akteure,	   die	   Un-‐	  
terstützung	  brauchen	  könnten.	  	  

• Streben	   Sie	   nach	   einer	   Koali@on	   aller	   zentralen	  
Akteure	  –	   soweit	  wie	  möglich,	  um	  Konflikte	  mit	  
einem	   oder	   mehreren	   mäch@gen	   Stakeholdern	  
zu	  vermeiden.	  Entwerfen	  Sie	  eine	  einfache	  Stra-‐	  
tegie	  zur	  Koordinierung	  dieser	  Akteure,	  um	  diese	  
Ak@vität	  zu	  leiten.	  

!

Arbeitsschritte Zeitlinie / Monat

Voranalyse Monat 1 bis 2

Etablierung einer lokalen 
Arbeits‐ gruppe, Definition der 

juristi‐ schen Parameter
Monat 3 bis 4

Festlegung eines Arbeitsplans 
und (wenn nötig) externe Bera‐ 

tung
Monat 5 bis 7

Analyse und Bewertung Monat 8 bis 10

Festlegung der Maßnahmen Monat 11 bis 13

Planung und Evaluation Monat 14 bis 17

Formalisierung des PDU‐
Entwurfs und juristische 

Anerkennung
Monat 18 bis 20

Offizielle Beratung und öffentli‐ 
che Anhörungen Monat 21 bis 23

Einbindung möglicher Änderun‐ 
gen Monat 24

Abschließende Genehmigung 
des PDU Monat 24

!
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ZEITPLANUNG	  !
• Von	  Beginn	  an	  –	  Iden@fizierung	  und	  Analyse	  der	  

Stakeholder	  	  

• Neubewertung,	   wenn	   Akteursgruppen	   sich	   ver-‐	  
ändern	  	  	  

!

CHECKLISTE	  	  !
✓ Akteursgruppen	   iden@fiziert:	   Primäre	   Akteure,	  

Schlüsselakteure,	  Verminler	  	  !
✓ Analyse	   der	   Akteurskonstella@onen	   durchge-‐	  

führt	  !
✓ Grundlegende	  Strategie	  zur	  Akteurskoordina@on	  

entwickelt 

	  

!
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AUFGABENDETAILS	  !
Wer	  sind	  die	  Akteure	  eines	  SUMP-‐Prozesses?	  !
Um	   ein	   umfassendes	   Bild	   zu	   erlangen,	   sollten	   drei	   Arten	   von	   Akteuren	   anhand	   ihrer	   Machtposi@on	  
unterschieden	  werden:	  

• Primäre	   Akteure:	   Wer	   wird	   letztendlich	   –	   posi@v	   oder	   nega@v	   –	   durch	   neue	   Verkehrsmaßnahmen	  
beeinflusst	   (z.B.	   Bürger,	   bes@mmte	   soziale	  Gruppen	  oder	   Berufsfelder,	   bes@mmte	   Stadteile,	   Branchen,	  
einzelne	  Organisa@onen)?	  	  

• Schlüsselakteure:	  Wer	  hat	  die	  poli@sche	  Verantwortung	  (Bürgermeister,	  Ratsmitglieder,	  andere	  Ebenen)?	  
Wer	  hat	  die	  finanziellen	  Ressourcen	  (öffentliche	  und	  private	  Gelder)?	  Wer	  hat	  die	  Entscheidungsgewalt?	  
Wer	   hat	   die	   Fähigkeiten	   und	   Exper@se	   (öffentliche	   Verwaltung,	   Universitäten,	   Privatwirtscha|)	   –	   in	  
Verkehrsangelegenheiten	  und	  angrenzenden	  Bereichen	  (Flächennutzung,	  Umwelt,	  Bildung,	  Gesundheit,	  
Tourismus)?	  	  

• Verminler:	   Wer	   setzt	   Verkehrspoli@k	   um	   (ÖPNV-‐	   und	   Infrastrukturträger,	   öffentliche	   Verwaltungen,	  
Polizei,	  etc.)?	  Wer	   führt	  wesent-‐	   liche	  Verkehrsak@vitäten	  aus	   (Frachtunterneh-‐	  men,	  Häfen,	  Flughäfen,	  
etc.)?	   Wer	   repräsen@ert	   entsprechende	   Interessensgruppen	   (Kammern,	   Verbände,	   Netzwerke)?	   Wer	  
infor-‐	  miert	  und	  berichtet	  über	  Verkehr	  (Behörden,	  Verkehrsträger,	  lokale	  Medien)?	  

Außerdem	   sollte	   die	   Rolle	   bestehender	   lokaler	   Füh-‐	   rungspersonen	   berücksich@gt	  werden	   –	   Personen,	   die	  
eine	  entscheidende	  Rolle	  darin	  spielen	  können,	  Ressourcen	  zu	  mobilisieren,	  Allianzen	  zu	  bilden,	  etc.	  Aufgrund	  
ihrer	   persönlichen	   Fähigkeiten	   und	   deren	   Anerkennung	   durch	   lokale	   Akteure.	   In	   der	   Praxis	   können	   solche	  
Personen	  einen	  außerge-‐	  wöhnlichen	  Einfluss	  auf	  den	  Prozess	  haben	  –	  so-‐	  wohl	  posi@v	  als	  auch	  nega@v,	  so	  
dass	  ihre	  Rolle	  einer	  frühen	  strategischen	  Bewertung	  bedarf.	  
Offensichtlich	   ist	   die	   Iden@fika@on	   relevanter	   Ak-‐	   teure	   keine	   Aufgabe,	   die	   einmal	   abschließend	   erle-‐	   digt	  
werden	  kann.	  Sie	  muss	  vielmehr	  wiederholt	  werden,	  wenn	  Szenarien	  und	  Strategien	  konkreter	  werden	  und	  
die	  Auswirkungen	   für	  die	  Stakeholder	  genauer	  bewertet	  werden	  können.	  Selbst	   für	  einige	  Schlüsselakteure	  
kann	   eine	   Neubewertung	   not-‐	   wendig	   werden,	   wenn	   sich	   die	   Rahmenbedingun-‐	   gen	   ändern	   (z.B.	  
Priva@sierung	  eines	  na@onalen	  Schienenverkehrsbetriebs).	  !
Quelle:	  PILOT	  Handbuch	  2007,	  www.pilot-‐	  transport.org/index.php?id=48	  	  
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!
TYPISCHE	  AKTEURSGRUPPEN,	  DIE	  IN	  VERKEHRSPROJEKTE	  EINGEBUNDEN	  SIND	  (BASIEREND	  AUF	  GUIDEMAPS)	  !

!
Quelle:	  nach	  GUIDEMAPS	  Handbook	  2004,	  www.osmose-‐os.org/documents/316/GUIDEMAPS	  Handbook_	  
web[1].pdf  

Regierung	  /	  Behörden Unternehmen	  /	  Betreiber Kommunen/lokale	  Nachbar-‐	  
schaMen

Andere

Lokale	  Behörden Verkehrsbetriebe Na@onale	  Umweltverbände Forschungsins@tute

Nachbarstädte Verkehrsberater Automobilvereine Universitäten

Lokale	  Verkehrsbehörde Car-‐Sharing-‐Unternehmen Gewerkscha|en Ausbildungsstänen

Verkehrspolizei Fahrradverleih Medien Experten	  anderer	  Städte

Andere	  lokale	  Verkehrsin-‐	  
s@tu@onen

Andere	  Mobilitätsunter-‐	  
nehmen Lokale	  behördliche	  Foren S@|ungen

Andere	  lokale	  Ins@tu@o-‐	  nen
Na@onale	  Unternehmens-‐	  
verbände

Lokale	  Gemeinscha|sorgani-‐	  
sa@onen

Poli@ker Große	  Arbeitgeber Lokale	  Interessensgruppen

Andere	  Entscheidungsträ-‐	  ger Private	  Geldgeber
Fußgänger-‐	  /
Radfahrergruppen

Partnerorganisa@onen
Interna@onale/na@onale	  
Unternehmen

Vereine	  von	  Nutzern	  öffentli-‐	  
cher	  Verkehrsminel

Projektmanager Regionale/lokale	  Unterneh-‐	  
men

Verkehrsteilnehmer

Experten
Lokale	  Unternehmensver-‐	  
bände Bürger

Notdienste Kleine	  Unternehmen Besucher

Gesundheits-‐	  und	  Sicher-‐	  
heitsverantwortliche Einzelhändler Bürger	  benachbarter	  Städte

Europäische	  Union Versorgungseinrichtungen	  
(z.B.	  Strom,	  Telefon)

Mobilitätseingeschränkte	  
Personen

Verkehrsministerium Ingenieure/Bauunternehmer Flächeneigentümer

Andere	  Bundesministerien Verkehrspersonal

Bezirksregierung Eltern/Kinder

Ältere	  Menschen

!
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INSTRUMENTE	  !
ANALYSE	  DER	  AKTEURSKONSTELLATIONEN	  !
Nachdem	   die	   Akteure	   iden@fiziert	   wurden,	   sollten	   die	   Beziehungen	   zwischen	   diesen	   Akteuren	   analysiert	   werden.	  
Diese	  Analyse	  sollte	  auf	  einer	  Liste	  verschiedenster	  Kriterien	  oder	  Eigenscha|en	  beruhen,	  die	  für	  den	  gegebenen	  Fall	  
relevant	   sind,	   z.B.	   Interessen,	   Macht,	   gegensei@ge	   Beeinflussung,	   Koali@onen,	   etc.	   Auf	   diese	   Weise	   kann	   man	  
herausfinden,	   was	   die	   Ziele	   der	   einzelnen	   Akteure	   sind,	   was	   ihre	   Hintergedanken	   sind	   und,	   ob	   sie	   sich	   selbst	   als	  
„Gewinner“	  oder	  „Verlierer“	  betrachten,	  wenn	  ein	  bes@mmtes	  Projekt	  umgesetzt	  wird.	  Das	  Ziel	  einer	  systema@-‐	  schen	  
Analyse	   der	   Akteurskonstella@onen	   ist	   es,	   ein	   klares	   Bild	   der	   Interessenskonflikte	   oder	   möglicher	   Koali@o-‐	   nen	   zu	  
erlangen	   und	   Gruppierungen	   der	   Akteure	   zu	   iden@fizieren,	   die	   unterschiedliche	   Kapazitäten	   und	   Interes-‐	   sen	  
aufweisen.	  Das	  kann	  zum	  Beispiel	  mit	  einer	  „Einfluss-‐Interessen	  Matrix“	  geschehen,	  die	  Akteure	  nach	  dem	  Level	  ihres	  
Einflusses	  /	  Ihrer	  Bedeutung	  gruppiert:	  !
Einfluss-‐Interessen	  Matrix	  !!!!!!!!!!!!
Quelle:	   Tools	   to	   Support	   ParKcipatory	   Urban	   Decision	   Making,	   Nairobi,	   2001,	   S.	   24.	   verfügbar	   unter:	  
www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publica@onID=1122	  !
RICHTLINIEN	  FÜR	  PARTNERSCHAFTLICHES	  ARBEITEN	  !
Der	   DISTILLATE	   Guide	   to	   Partnership	   Working	   (Forrester	   2008)	   hil|	   Verkehrsplanern	   Schlüsselakteure	   und	   Stake-‐	  
holder	  zu	  iden@fizieren,	  die	  sie	  hinzuziehen	  oder	  mit	  denen	  sie	  zusammenarbeiten	  sollten.	  Der	  LeiBaden	  beinhal-‐	  tet	  
eine	  nützliche	  Liste	  mit	  19	  Erfolgsfaktoren	  für	  das	  Arbeiten	  in	  Gruppen.	  Es	  geht	  davon	  aus,	  dass	  Partnerschaf-‐	  ten	  am	  
besten	   arbeiten,	   wenn	   es	   poli@sche	   Unterstützung	   und	   gesetzliche	   Grundlagen	   gibt	   und	   wo	   Behörden	   und	  
Stakeholder	   gemeinsame	   Ziele	   erkennen	   können.	   Der	   LeiBaden	   bietet	   auch	   einige	   „Entscheidungsbäume“,	   damit	  
Fachleute	  darüber	  nachdenken,	  wie	  sie	  mit	  anderen	  zusammenarbeiten	  wollen.	  !
Quelle:	   John	   Forrester,	   The	   DISTILLATE	   Guide	   to	   Cross-‐sectoral	   and	   Intra-‐organisaKonal	   Partnership	   Working	   for	  
Sustainable	  Transport	  Decision	  Making,	  2008,	  verfügbar	  unter:	  
www.disKllate.ac.uk/outputs/D1%20guide%20to%20partnership%20working%20(14-‐04-‐08).pdf

Geringer	  Einfluss Hoher	  Einfluss

Geringer	  Einsatz Akteursgruppe	  mit	  niedrigster	  
Priorität

Nützlich	  für	  die	  Entscheidungs-‐	  
und	  Meinungsfindung,	  Verminlung

Hoher	  Einsatz
Wich@ge	  Akteursgruppe,	  

vielleicht	  mit	  Stärkungsbedarf Entscheidenste	  Akteursgruppe
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SCHRITT	  2:	  DEN	  
ENTWICKLUNGSPROZESS	  
UND	  DIE	  ABGRENZUNG	  
DES	  PLANS	  FESTLEGEN	  !!
Der	  SUMP-‐Prozess	  muss	  auf	  die	   lokale	  Situa@on	  ab-‐	  
ges@mmt	   werden.	   Das	   schließt	   die	   geographische	  
Abgrenzung	  des	  Plans	  ein,	  die	  idealerweise	  die	  funk-‐	  
@onale	   urbane	   Agglomera@on	   umfassen	   sollte.	   Die	  
Koopera@on	   von	   Stakeholdern	   und	   die	   Integra@on	  
verschiedener	  Poli@kfelder	  sind	  andere	  Bereiche,	  die	  
in	  dieser	  Phase	  angegangen	  werden	  müssen	  und	  mit	  
einer	   Vereinbarung	   über	   den	   Arbeitsplan	   und	   das	  
Management	  abgeschlossen	  werden	  sollte.	  !
!

AUFGABE	  2.1:	  ÜBER	  GRENZEN	  UND	  
VERANTWORTLICHKEITEN	  HINAUS	  
SCHAUEN	  !
BEGRÜNDUNG	  

Ein	  Plan	  muss	  sich	  auf	  ein	  bes@mmtes	  Gebiet,	  für	  das	  
er	   erarbeitet	   wird	   beziehen.	   Die	   passendste	   Ab-‐	  
grenzung	   muss	   durch	   alle	   Beteiligten	   beschlossen	  
werden.	  Auf	  der	  einen	  Seite	  sollten	  die	  administra@-‐	  
ven	   Verantwortungsgrenzen	   berücksich@gt	   werden.	  
Auf	  der	  andere	  Seite	  sind	  reale	  Mobilitätsmuster	  zu	  
berücksich@gen,	   indem	   idealerweise	  die	   funk@onale	  
Agglomera@on	   (z.B.	   Arbeitsmakrtregionen)	   abge-‐	  
deckt	   wird	   und	   die	   Bedeutung	   der	   Verbindungen	  
zwischen	  dem	  lokalen	  und	  überregionalen	  Verkehrs-‐	  
system	   berücksich@gt	   werden.	   Die	   Integra@on	   des	  
Fernverkehrs	  und	  kleinteiligen	  lokalen	  Verbindungen	  
ist	  entscheidend	   für	  die	  Wenbewerbsfähigkeit	  einer	  
Stadt/Region.	  Eine	  poli@sche	  Vereinbarung	  über	  eine	  
p a s s e n d e	   P l a n a b g r e n z u n g	   u n d	   –	  
Verantwortlichkeiten	   ist	  eine	  wesentliche	  Vorausset-‐	  
zung	  für	  einen	  SUMP.	  !
ZIELE	  !
• Planabgrenzung	   festlegen,	   idealerweise	   funk@o-‐	  

nale	   räumliche	   Abhängigkeiten	   und	   Verkehrs-‐	  
flüsse	  integrieren	  (z.B.	  Arbeitsmarktregionen)	  	  

• Die	   entsprechenden	   verantwortlichen	   Körper-‐	  
scha|en	  iden@fizieren	  	  

• Eine	   poli@sche	   Entscheidung	   über	   die	   Abgren-‐	  
zung	  und	  Verantwortlichkeiten	  einholen.	  	  

• Sicherstellen,	   dass	   die	   Einbindung	   von	   Fernver-‐	  
kehrsverbindungen	  gewährleistet	  ist.	  	  

AKTIVITÄTEN	  	  !
• Verkehrsmuster	   und	   organisatorische	   Angren-‐	  

zungen	  analysieren,	  einschließlich	  Verbindungen	  
zum	  Fernverkehr,	  	  

• Schlüsselakteure	  und	  Behörden	  in	  die	  angestreb-‐	  
ten	  Planungsabgrenzung	  einbinden	  und	  formelle	  
Vereinbarungen	  anstreben.	  	  

• Von	   Beginn	   an	   offenen	   und	   transparenten	   An-‐	  
satz	   verfolgen,	   um	   sicherzustellen,	   dass	   alle	   be-‐	  
troffenen	  Behörden	  eingebunden	  werden.	  	  

!
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• Regelmäßige	   Kommunika@on	   und	   regelmäßigen	  
Austausch	   zwischen	   relevanten	   Behörden	   si-‐	  
cherstellen.	  	  

• Verantwortlichkeiten	  für	  den	  Plan	  verhandeln.	  	  

• Wenn	  es	  nicht	  möglich	   ist,	  die	  Abgrenzung	  voll-‐	  
ständig	  an	  der	  funk@onalen	  urbanen	  Agglomera-‐	  
@on	  auszurichten,	  zumindest	  eine	  gute	  Koopera-‐	  
@on	   mit	   allen	   Akteuren	   anstreben,	   um	   Heraus-‐	  
forderungen	  anzugehen,	  die	  nur	  auf	  überlokaler	  
Ebene	   zu	   bewäl@gen	   sind.	   Hier	   kann	   auf	   beste-‐	  
henden	   Koopera@onen	   aufgebaut	   werden	   oder	  
es	  können	  neue	  Formen	  entwickelt	  werden	  (z.B.	  
formelle	   Verfahren	   wie	   gemeinsame	   Flächen-‐	  
nutzungspläne	   oder	   informelle	   Formen	   wie	   Ar-‐	  
beitsgruppen)	  	  

!
WEITERFÜHRENDE	  AKTIVITÄTEN	  	  !
• Ein	   starkes,	   behördenübergreifendes	   Team	   dau-‐	  

erha|er	  Mitarbeiter	  bilden,	  das	  regelmäßig	  allen	  
entscheidenden	   Entscheidungsträgern	   und	   Poli-‐	  
@kern	  berichtet.	  	  

• Sicherstellen,	   dass	   alle	   sozio-‐ökonomisch	   und	  
verkehrlich	   verknüp|en	   Gebiete	   eingeschlossen	  
werden.	  	  

!
ZEITPLANUNG	  	  !
• Von	  Beginn	  an	  –	  Vereinbarung	  ist	  vor	  der	  Ini@ie-‐	  

rung	  des	  offiziellen	  Prozesses	  erforderlich.	  !
CHECKLISTE	  !
✓ Passendste	   Abgrenzung	   für	   den	   SUMP	   iden@fi-‐	  

ziert.	  	  

✓ Vereinbarung	   über	   geographische	   Abgrenzung	  
erreicht.	  Vereinbarung	  über	  grundlegende	  rollen	  
und	   Verantwortlichkeiten	   von	   Verwaltung	   und	  
Poli@k	  erreicht.	  	  

✓ Planungsteam	  aufgestellt.	  	  

✓ Poli@sche	  Vereinbarung	  von	  allen	  kommunalen	   
Räten	  verabschiedet.	  	  !!

BEISPIELE	  	  !
ENGLAND:	  JOINT	  LOCAL	  TRANSPORT	  PLANS	  	  

In	   England	   ist	   der	   Local	   Transport	   Plan	   (LTP)	   eine	  
gesetzliche	  Auflage,	  die	  durch	  den	  Transport	  Act	   im	  
Jahr	   2000	   eingeführt	  wurde.	  Die	  Verantwortung	   für	  
die	   Erarbeitung	   des	   LTP	   liegt	   bei	   der	   strategischen	  
Verkehrsbehörde,	   die	   auf	   verschiedenen	   Ebenen	  
angesiedelt	  sein	  kann.	  	  

Der	  West	  Midlands	   Local	   Transport	   Plan	   2011-‐2026	  
sowie	  das	  West	  Yorkshire	   Local	   Transport	  Plan	  Part-‐	  
nership	   sind	   anschauliche	   Beispiele	   ins@tu@oneller	  
Koopera@on	   in	   nachhal@ger	   städ@scher	   Mobilitäts-‐	  
planung.	  

Nähere	  InformaKonen	  in	  Anhang	  C.	  

FRANKREICH:	   PLANS	   DE	   DÉPLACEMENTS	   URBAINS	  
(PDUS)	  

Die	   Entwicklung	   der	   PDUs	   ist	   in	   der	   Stadtplanungs-‐	  
kultur	   in	   Frankeich	   stark	   eingebunden.	   Die	   verant-‐	  
wortliche	  Ins@tu@on	  für	  die	  Erarbeitung	  dieser	  Mobi-‐	  
litätskonzepte	   ist	   die	   städ@sche	   Verkehrsbehörde	  
(Autorité	  organisatrice	  de	   transport	  urbain	   (AOTU)).	  
Das	   ist	   o|	   eine	   regionale	   Behörde,	   eine	   öffentlich	  
Verkehrsbehörde	   oder	   in	   einigen	   Fällen	   eine	   einzel-‐	  
ne	   Kommune.	   Die	   geographische	   Abgrenzung	   ist	  
durch	   das	   an	   den	   ÖPNV	   angebundene	   Gebiet	   be-‐	  
grenzt.	   In	   ca.	   80%	   der	   SUMPs	   wird	   der	   Plan	   durch	  
eine	  regionale	  Behörde	  entwickelt	  und	  umgesetzt.	  

Quelle:	   Rupprecht	   Consult,	   nach	   «Plan	   de	   Déplace-‐	  
ments	  Urbains»:	   Panorama	   2009,	  GART,	   Paris,	   April	  
2010	  (S.	  9).	  

BRÜSSEL,	  BELGIEN:	   EXPERTE	  HILFT	  UNTERNEHMEN	  
QUER	  ZU	  DENKEN	  

Der	   Hafen	   von	   Brüssel	   stellte	   einen	   internen	   Ver-‐	  
kehrsexperten	  ein	  um	  Unternehmen	  dabei	  zu	  helfen,	  
ihre	  Verkehrsflüsse	   anders	   zu	  organisieren	  und	  eine	  
Verlagerung	   in	   Richtung	   umwelBreundlicher	   Ver-‐	  
kehrsträger	  zu	  erreichen.	  

Quelle:	   www.portdebruxelles.be/fr/61/Expert-‐en-‐
transport	  

!
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AUFGABE	  2.2.:	  NACH	  POLITI-‐SCHER 
KOORDINATION	  UND	  EINEM 
INTERGRIERTEN	  PLA-‐NUNGSANSATZ  
STREBEN	  !
BEGRÜNDUNG	  

!
Ein	   grundlegendes	   Defizit	   heu@ger	   Verkehrsplanung	  
ist	  die	  fehlende	  Koordina@on	  zwischen	  Strategie	  und	  
Organisa@onalen,	  weit	  über	  die	   Integra@on	  der	  Ver-‐	  
kehrsträger	   hinaus	   (z.B.	   Koordina@on	   mit	   der	   Flä-‐	  
chennutzungsplanung,	   Umweltschutz,	   soziale	   Inklu-‐	  
sion,	   Geschlechtergleichheit,	   wirtscha|liche	   Ent-‐	  
wicklung,	   Sicherheit,	   Gesundheit,	   Bildung,	   Informa-‐	  
@onstechnologien).	  Dieses	  Defizit	  zu	  verringern	  stellt	  
eine	  große	  Herausforderung	  für	  einen	  SUMP,	  ist	  aber	  
auch	  eine	  wich@ge	  Quelle	  für	  Innova@onen.	  

!
ZIELE	  !
• Die	  Wechselbeziehungen	   zwischen	   Veränderun-‐	  

gen	   in	   städ@schen	   Strukturen	   (Dichte,	   Funk@o-‐	  
nen,	   sozio-‐ökonomische	   Muster,	   Ökosysteme)	  
und	  Mobilität	  anerkennen.	  	  

• Sicherstellen,	   dass	   Verbindungen	   zwischen	   ver-‐	  
schiedenen	   Verkehrsträgern	   berücksich@gt	   wer-‐	  
den	  anstan	  sie	  einzeln	  zu	  betrachten.	  	  

• Verkehrs-‐	   und	   Mobilitätsplanung	   als	   gemeinsa-‐	  
mes	   Arbeitsgebiet	   etablieren,	   das	   wirklich	   den	  
verschieden	   Bedürfnissen	   der	   Gesellscha|	   ge-‐	  
recht	   wird	   –	   wirtscha|lich,	   sozial,	   ökologisch	   –	  
und	  kein	  Selbstzweck	  ist.	  	  

• Definieren,	  wie	  ein	  SUMP	  und	  andere	  Strategien	  
auf	   lokaler,	   regionale,	   na@onaler	   und	   europäi-‐	  
scher	  Ebene	  integriert	  werden	  können.	  	  

AKTIVITÄTEN	  !
• Pläne	   prüfen,	   die	   Auswirkungen	   auf	   die	   städ@-‐	  

sche	  Mobilität	  haben	  können,	  z.B.	  na@onale	  und	  
regionale	  Pläne	  (in	  Verbindung	  mit	  Aufgabe	  1.2),	  
einschließlich	   Pläne	   anderer	   Fachbehörden	   auf	  
lokaler	  Ebene,	  Pläne	  von	  Verkehrsbetrieben	  und	  
benachbarter	  Städte.	  	  

• Koordina@onserfordernisse	   und	   -‐potenziale	   in	  
allen	   relevanten	   Poli@kfeldern	   und	   –ebenen	  
iden@fizieren.	   Ein	   Beispiel	   ist	   die	   Beziehung	  
zwischen	   der	   Flächennutzungsplanung	   und	   der	  

Verkehrsplanung.	  Verkehrsaspekte	  müssen	  in	  der	  
Flächennutzungsplanung	   berücksich@gt	   werden,	  
u m	   d i e	   N u t z u n g	   n a c h h a l @ g e r	  
Verkehrsmöglichkeiten	  zu	  maximieren.	  	  

• Prüfen,	  ob	  die	  Ziele	  und	  Vorgaben	  der	  Pläne	  die	  
Ziele	   einer	   nachhal@gen	   Mobilität	   unterstützen	  
oder	  konterkarieren.	  	  

• Von	  Beginn	  an	  einen	  offenen	  und	  transparenten	  
Ansatz	   der	   Koopera@on	   verfolgen,	   um	   die	   Ein-‐	  
bindung	  von	  Akteuren	  aus	  verschiedenen	  Poli@k-‐	  
feldern	  zu	  gewährleisten.	  	  

• Gemeinsame	   Ak@vitäten	   in	   Koopera@on	   mit	  
Akteuren	   anderer	   Poli@kbereiche	   entwickeln,	  
speziell	   in	   Bereichen,	   die	   besonders	   stark	   mit	  
Mobilität	   verbunden	   sind	   (Flächennutzung,	  
Energie,	   Umwelt,	   wirtscha|liche	   Entwicklung,	  
soziale	  Inklusion,	  Gesundheit,	  Sicherheit).	  	  

• Regelmäßige	   Kommunika@on	   und	   kon@nuierli-‐	  
chen	  Austausch	  zwischen	  Behörden	  sicherstellen	  
(und	   innerhalb	   der	   Behörden,	   z.B.	   durch	   regel-‐	  
mäßige	  Treffen	  von	  Verkehrs-‐	  und	  Stadtplanern)	  	  

• Sicherstellen,	   dass	   die	   Verbindungen	   verschie-‐	  
dener	  Verkehrsträger	  berücksich@gt	  werden	  und	  
Intermodalität	   ein	   Thema	   des	   SUMP	   wird.	   Das	  
schließt	   auch	   Fernverkehrskorridore	   wie	   das	  
transeuropäische-‐Netzwerk	   ein	   (hnp://
ec.europa.eu/transport/infrastructure/in	  
dex_en.htm).	  	  

!
ZEITPLANUNG	  	  !
• Von	  Beginn	  an	  als	  dauerha|e	  Aufgabe	  	  !
CHECKLISTE	  !
✓ Relevante	   Poli@kverbindungen	   iden@fiziert	   (Sy-‐	  

nergien	  und	  Konflikte)	  	  

✓ Erste	  Op@onen	  der	  Poli@kintegra@on	  bewertet.	  	  

✓ Dialog	  mit	  allen	  betroffenen	  Akteuren	  etabliert.	  	  

✓ Erste	   Priorisierung	   der	   Integra@onsmöglichkei-‐	  
ten	  vorgenommen.	  	  

✓ Bewertung	  und	  Priorisierung	  anhand	  der	  Ergeb-‐	  
nisse	   der	   fortgeschrinenen	   Szenarioentwicklung	  
verfeinert	  (s.	  Aufgabe	  3.2.)	  	  

!!
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!
BEISPIELE	  !
WEST	  MIDLAND,	  ENGLAND:	  GEMEINSAME 
ARBEITSGRUPPE	  !
Centro,	   die	   Verkehrsbehörde	   der	   West	   Midlands,	  
steuerte	   die	   Entwicklung	   des	   West	   Midland	   Local	  
Transport	  Plan	  (LTP)	  2011-‐2026.	  Ein	  monatliches	  LTP	  
Komitee	  wurde	  eingerichtet,	  um	  die	  Entwicklung	  des	  
Plans	  zu	  überwachen	  und	  sicherzustellen,	  dass	  er	  mit	  
andere	   lokalen,	   regionalen	   und	   na@onalen	   Strate-‐	  
gien	  vereinbar	  war	  und	  den	  Bedürfnissen	  der	  lokalen	  
Bevölkerung	   entsprach.	   Das	   Komitee	   bestand	   aus	  
lokalen	   Poli@ker	   und	   Bezirksbeamten	   aus	   allen	   Be-‐	  
zirksbehörden	   der	   West	   Midlands.	   Diese	   Behörden	  
sind	   für	   die	   Flächennutzungsplanung,	   Autobahnen	  
und	   öffentliche	   Gesundheit	   verantwortlich	   und	   ha-‐	  
ben	   daher	   starke	   Verbindungen	   zu	   anderen	   Sekto-‐	  
ren.	  

Quelle:	   Steven	   Keeley,	   Centro	   -‐	  West	  Midlands	   Inte-‐	  
grated	  Transport	  Authority	  

!
KOUVOLA	   REGION,	   FINNLAND:	   INTERSEKTORALE	  
ARBEITSGRUPPE	  

In	   der	   Region	   Kouvola	   wurde	   eine	   intersektorale	  
Arbeitsgruppe	   eingerichtet,	   deren	   Arbeit	   auf	   einer	  
Vereinbarung	  aller	   für	  die	  Umsetzung	  von	  Verkehrs-‐	  
strategien	  relevanten	  Akteure	  basiert.	  Die	  ursprüng-‐	  
liche	   Arbeitsgruppe	   mit	   Repräsentanten	   des	   Regio-‐	  
nalrats,	  der	  finnischen	  Straßenverwaltung,	  der	  finni-‐	  
schen	   Schienenverwaltung,	   der	   Landesämter	   und	  
aller	  sieben	  Kommunen	  der	  Region	  wurde	  später	  um	  
das	   Gesundheitswesen,	   das	   regionale	   Umweltzent-‐	  
rum	  sowie	  Bürger	  und	  andere	  relevante	  Stakeholder	  
ergänzt.	  

Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  

!
BUDAPEST,	   UNGARN :	   E INPASSEN	   E INES	  
MOBILITÄTSPLANS	   IN	   DIE	   ÜBERGEORDNETE	  
KOMMUNALE	  STRATEGIE	  !
Die	  Stadt	  Budapest	  entwickelt	  einen	  neuen	  Plan	  zur	  
städ@schen	  Mobilität,	  der	  auf	  Prinzipien	  einer	  nach-‐	  
hal@gen	  Mobilität	  basiert.	  Der	  neue	  Plan	  ist	  vollstän-‐	  
dig	   in	   die	   übergeordnete	   Strategie	   integriert	   und	  
berücksich@gt	   die	   jüngsten	   Veränderungen	   in	   der	  
Verkehrssteuerung	   sowie	   die	   neuen	   Entwicklungs-‐	  
prioritäten	  in	  Zeiten	  der	  Wirtscha|skrise.	  

Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  

!
ILE-‐DE-‐FRANCE:	   STADTLOGISTIK	   –	   BESONDERER	  
BEDARF	  FÜR	  EINEN	  INTEGRIERTEN	  ANSATZ	  

Während	   der	   Erarbeitung	   der	   PDUs	   für	   die	   Ile-‐de-‐	  
France,	   hat	   die	   Region	   eine	   „Konzerta@onsins@tu@-‐	  
on‘	   gegründet,	   die	   alle	   relevanten	   Akteure	   zusam-‐	  
menbringt:	   Transportunternehmen,	   Industrie-‐	   und	  
Handelskammern,	   staatliche	   Ministerien,	   die	   Stadt	  
Paris,	   Regionalplanungsbehörden	   und	   die	   na@onale	  
Umweltorganisa@on	  ADEME.	  Die	  Aufgaben	  der	  Ins@-‐	  
tu@on	  sind	  es,	  innova@ve	  Logis@kprojekte	  zu	  fördern	  
und	   zu	   finanzieren,	   um	   Verkehrsminel	   zu	   bündeln	  
und	   mul@modale	   Verteilungszentren	   zu	   unterstüt-‐	  
zen.	  

Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  

!

!
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AUFGABE	  2.3:	  BETEILIGUNG	  DER	  
STAKEHOLDER	  UND	  DER	  
ÖFFENTLICHKEIT	  PLANEN	  !
BEGRÜNDUNG	  

!
Die	   Zusammenarbeit	   mit	   Stakeholdern	   wird	   als	  
üblich	   betrachtet	   –	   o|	   haben	   aber	   nur	   bes@mmte	  
Stakeholder	   in	   der	   Planung	   etwas	   zu	   sagen.	   Es	   ist	  
ausschlaggebend	   alle	   verschiedenen	   Typen	   von	  
Stakeholdern	   in	   den	   Planungsprozess	   einzubinden	  
und	   deren	   spezifischen	   Anforderungen	   zu	  
berücksich@gen.	   Das	   hil|	   dabei,	   den	   Plan	   zu	  
legi@mieren	  und	  zu	  qualifizieren.	  Die	  Einbindung	  der	  
Stakeholder	   unterstützt	   die	   Entwicklung	   eines	  
effek@veren	   und	   (kosten-‐)effizienteren	   Plans.	   Eine	  
engagierte	   Strategie,	   die	   verschiedene	   Formate	  und	  
Techniken	   integriert,	   ist	   für	   die	   Einbindung	   der	  
Stakeholder	   erforderlich.	   Bürger	   sind	   dabei	   eine	  
spezielle	  Untergruppe	  von	  Stakeholdern.	  Diese	  in	  die	  
Planung	   einzubinden	   ist	   eine	   fundamentale	   Pflicht	  
lokaler	   Behörden,	   um	   die	   Legi@mität	   und	   Qualität	  
der	   Entscheidungen	   sicherzustellen.	   Die	   Einbindung	  
der	   Bevölkerung	   in	   die	   Planung	   ist	   auch	   eine	  
Anforderung,	   die	   durch	   EU-‐Richtlinien	   und	  
interna@onale	  Abkommen	  festgesetzt	  ist .	  4!
ZIELE	  !
• Strukturierte	   Einbindung	   der	   relevanten	  

Stakeholder	   während	   des	   gesamten	   Prozesses	  
sicherstellen.	  

• Eine	   transparente	   Planungskultur	   schaffen,	   die	  
mindestens	   auf	   regelmäßiger	   Kommunika@on	  
und	  Beratung	  basiert.	  

• Bürger	   mo@vieren,	   sich	   zu	   informieren	   und	   an	  
der	  Debane	  teilzunehmen.	  

• Nachhal@ge	   Lösungen	   entwerfen,	   die	   die	  
Lebensqualität	   der	   Bevölkerung	   verbessern	   und	  
eine	   breite	   öffentliche	   Anerkennung	   des	  
Planungsprozesses	  fördern.	  

• Die	  Dynamik	  der	  Zivilgesellscha|	  und	  der	  lokalen	  
Poli@k	  steigern.	  

• Die	   Qualität,	   Effek@vität,	   (Kosten-‐)Effizienz,	  
Transparenz,	   Akzeptanz	   und	   Legi@mität	   einer	  
nachhal@gen	  Verkehrsplanung	  steigern.	  

AKTIVITÄTEN	  !
• Passende	   Meilensteine	   und	   Instrumente	  

finden,	   um	   Stakeholder	   und	   Bürger	   zu	  
beteiligen.	  

• Die	   Einbindung	   von	   Stakeholdern	   und	  
Bürgern	  ist	  ein	  obligatorisches	  Element	  eines	  
guten	   SUMP,	   man	   muss	   dennoch	   auf	  
Lobbygruppen	   achten,	   die	   den	   Prozess	  
blockieren	  können.	  

• Einen	   Kommunika@onsplan	   entwickeln,	   der	  
eine	   Ak@vierungsstrategie	   und	   Zeitplanung	  
s o w i e	   e i n e	   S t r a t e g i e	   f ü r	   d i e	  
Öffentlichkeitsarbeit	  beinhaltet.	  Ergreifen	  Sie	  
I n i@a@ve	   be i	   de r	   I n fo rma@on	   de r	  
Öffentlichkeit	   und	   der	   Einbindung	   der	  
Schlüsse lakteure,	   st reben	   S ie	   aber	  
gleichzei@g	  eine	  interak@vere	  Einbindung	  an,	  
wenn	   möglich	   (s.u.	   „Weiterführende	  
Maßnahmen).	  

• Betrachten	   Sie	   Menschen	   mit	   besonderen	  
Bedürfnissen	   nicht	   bloß	   als	   Nutznießer,	  
sondern	   b inden	   S i e	   d i e se	   i n	   den	  
Planungsprozess	  ein.	  

• Etablieren	   Sie	   Beteiligungsformen	   als	  
Standard	  für	  Planungsprozesse.	  

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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	  Richtlinie	  2003/35/EC	  des	  Europäischen	  Parlaments	  und	  des	  Rates	  vom	  26.	  Mai	  2003	  sieht	  eine	  Öffentlichkeitsbeteiligung	  4

bei	  der	  Erarbeitung	  bes@mmter	  Pläne	  und	  Programme	  vor.	  
Richtlinien	  85/337/EEC	  und	  96/61/EC	  –	  Erklärung	  der	  Kommission.
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WEITERFÜHRENDE	  MAßNAHMEN	  !
• Planen	   Sie	   Stakeholder	   und	   Bürger	   ak@ver	   über	  

e i n e	   b r e i t e r e	   S p a n n e	   v o n	  
Par@zipa@onsmethoden	   einzubinden	   (z.B.	  
S takeholderevents ,	   e in	   InterneBorum,	  
Bürgerpanels).	  

• Überlegen	   Sie	   mit	   Schlüsselakteuren	   in	   einer	  
permanenten	   „Lenkungsgruppe“	   zusammen	   zu	  
arbeiten,	  um	  ihnen	  ein	  vollständiges	  Verständnis	  
für	   den	   Planungsprozess	   zu	   vermineln;	   das	   gibt	  
ihnen	   eine	   belastbare	   Grundlage	   für	   ihre	  
Beratung	  und	  Entscheidungsfindung.	  

• E t a b l i e r e n	   S i e	   e i n e n	   ( t e c h n i s c h e n )	  
„Resonanzboden“	   wich@ger	   verminelnder	  
A k t e u r e	   ( V e r k e h r s b e t r i e b e ,	  
Interessensvertretungen,	  private	  Entwickler	  oder	  
externe	   Spezialisten).	   Führen	   Sie	   regelmäßig	  
formelle	   und/oder	   informelle	   Treffen	   oder	  
Briefings	   durch,	   um	   die	   Stakeholder	   zu	  
informieren	   oder	   um	   eine	   Rückmeldung	   zu	  
binen,	   um	   den	   Rahmen	   für	   wesentliche	  
Entscheidungen	  zu	  setzen.	  

• Erweitern	   Sie	   den	   Kreis	   der	   Beteiligten	   um	  
Interessensvertretungen	   und	   Lobbygruppen	  

(Stellen	   Sie	   aber	   sicher,	   dass	   kri@sche	  
Diskussionen	  gut	  moderiert	  werden).	  

• Stellen	   Sie	   maximale	   Transparenz	   sich	   er	   und	  
e r m ö g l i c h e n	   S i e	   d e m o k r a @ s c h e ,	  
par@zipatorische	   Entscheidungsfindungen	  
während	   des	   gesamten	   Planungsprozessen	  
(Aarhus	  Konven@on).	  

• Für	   fortgeschrinene	   Städte:	   Binden	   Sie	  
Stakeholder	   ak@v	   in	   die	   Steuerung	   und	   das	  
Management	   des	   SUMP	   ein.	   Beteiligen	   Sie	  
Bürger	  ak@v	  an	  der	  Entscheidungsfindung	  

ZEITPLANUNG	  !
• Schließen	   Sie	   die	   Planung	   der	   wesentlichen	  

B e t e i l i g u n g s s c h r i ne	   vo r	   B e g i n n	   d e s	  
Planungsprozesses	  ab.	  

• Beteiligung	  der	  Stakeholder	  und	  der	  Bevölkerung	  
während	   des	   gesamten	   Prozesses,	   aber	  
insbesondere	   bei	   der	   Iden@fizierung	   von	  
P r o b l e m e n	   ( >	   A u f g a b e	   3 . 1 ) ,	   d e r	  
Szenarioentwicklung	   (>	   Aufgabe	   3.2,	   der	  
Entwicklung	   einer	   Vision	   (>	   Aufgabe	   4.1.),	  
Zielsetzungen	   (>	   Aufgabe	   5.1),	   Zielvorgaben	   (>	  
Aufgabe	  5.2),	  Maßnahmen	  (>	  Aufgaben	  6.1,	  6.2,	  
6.4),	  der	  Erarbeitung	  eines	  Monitoringkonzeptes	  
(>	   Aufgabe	   8.1),	   der	   Teilhabe	   am	  Plan	   (Aufgabe	  
9.3),	  dem	  Management	  und	  der	  Kommunika@on	  
der	   Planumsetzung	   (>	   Aufgaben	   10.2	   und	   10.3)	  
und	   der	   Bewertung	   der	   Erfolge	   sowie	   der	  
Iden@fizierung	   neuer	   Herausforderungen	   (>	  
aufgaben	  11.2	  und	  11.3).	  

CHECKLISTE	  !
✓ Planung	   verschiedener	   Beteiligungsstrategien	  

abgeschlossen.	  

✓ Kommun i ka@on s p l a n	   e r a r b e i t e t	   u n d	  
beschlossen.	  

WEITERFÜHRENDE	  INFORMATIONEN	  

GUIDEMAPS	  PROJEKT	  (2002	  -‐	  2004)	  

Band	   1	   des	   GUIDEMAPS	   Handbuches	   umfasst	   eine	  
Einführung	   in	   die	   zentralen	  Aspekte	   der	   Beteiligung	  
(S.	  26ff.).	  Band	  2	  enthält	  detaillierte	  Datenbläner	  zu	  
Kernaspekten	   (S .	   28,	   32,	   58)	   und	   zu	   32	  
verschiedenen	   Beteiligungsmethoden,	   die	   deren	  
Zweck,	   Anwendung	   und	   prak@sche	   Hinweise	  
erläutern.	  (S.	  80ff.)	  	  

Internetadresse:	   www.osmose-‐os.org/documents/
316/	  GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf	  !
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AUFGABENDETAILS	   –	   FRAGEN,	   DIE	   EINE	  
AKTIVIERUNGSSTRATEGIE	   BERÜCKSICHTIGEN	  
SOLLTE	  	  
Es	  gibt	  vier	  zentrale	  Fragen,	  die	  bei	  der	  
Erarbeitung	  einer	  Ak@vierungsstrategie	  
berücksich@gt	  werden	  müssen.	  

• Warum?	  Warum	  wird	  der	  Beteiligungsprozess	  
durchgeführt?	  Wie	  wird	  er	  die	  Strategie/den	  
Plan	  beeinflussen?	  

• Wer?	  Wer	  sollte	  in	  den	  Entscheidungsprozess	  
eingebunden	  werden?	  Wie	  können	  diese	  
Leute	  iden@fiziert	  werden?	  

• Wie?	  Wie	  wird	  die	  Beteiligung	  sta�inden?	  
Welche	  Instrumente	  und	  Methoden	  sollten	  
genutzt	  werden?	  

• Wann?	  Wann	  sollten	  die	  einzelnen	  Ak@vitäten	  
sta�inden?	  Wann	  ist	  es	  nicht	  angemessen	  zu	  
beteiligen?
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!
WERKZEUGKASTEN	   FÜR	   BETEILIGUNGSMETHODEN	  	  
-‐	  EIN	  PRAXISHANDBUCH	  (2006)	  

Veröffentlicht	   von	   der	   King	   Baudouin	   S@|ung	   und	  
dem,	  Flemish	  Ins@tute	  for	  Science	  and	  Technological	  
Assessment	   (viWTA),	   ist	   dies	   ein	   prak@scher	  
Ratgeber,	  um	  par@zipa@ve	  Projekte	  zu	  starten	  und	  zu	  
managen.	  

Internetadresse:	   www.kbs-‐frb.be/publica@on.aspx?
id=178268&LangType=1033	  

!
BEISPIELE	  

GENT,	  BELGIEN:	  KOMMUNIKATIONSPLAN	  	  

Die	   Stadt	   Gent	   hane	   einen	   „Kommunika@onsplan“,	  
der	  durch	  einen	  PR-‐Manager	  verfasst	  und	  durch	  das	  
Kolleg	   der	   Bürgermeister	   und	   Ratsherren	   (College	  
van	   burgermeester	   en	   schepenen)	   jedes	   Jahr	   ge-‐	  
nehmigt	   wurde.	   Es	   verdeutlichte	   die	   Kommunika@-‐	  
onsstrategie	  für	  das	  jeweils	  kommende	  Jahr.	  

Quelle:	   PILOT	   Handbuch	   2007,	   www.pilot-‐
transport.org/index.php?=48	  

ABERDEEN,	   UK:	   GEWINNER	   DES	   SUMP-‐AWARDS	  
KONZENTR I ERT	   S I CH	   AUF	   BÜGER -‐	   UND	  
STAKEHOLDERBETEILIGUNG	  

Aberdeen	  war	  der	  erste	  Gewinner	  des	  SUMP-‐Awards	  
der	   Europäischen	   Kommission,	   der	   2012	   seinen	  
thema@schen	  Fokus	  auf	  der	  Beteiligung	  der	  Bevölke-‐	  
rung	   und	   Stakeholder	   hane.	   Aberdeen	   setze	   alle	  
möglichen	  Methoden	  ein,	  um	  mit	  Stakeholdern	  und	  
Bürgern	  in	  Kontakt	  zu	  treten.	  Online-‐	  und	  Papierum-‐	  
fragen,	   Veröffentlichungen,	   Internetseiten	   und	   so-‐	  
ziale	   Medien	   boten	   eine	   außergewöhnliche	   An-‐	  
sammlung	  an	  Kontaktkanälen.	  

Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  

ODENSE,	   DÄNEMARK:	   KOMMUNIKATION	   MIT	  
STAKEHOLDERN	  UND	  BÜRGERN	  

Der	   Stadtrat	   entschied	   sich,	   den	   Verkehrs-‐	   und	  
Mobilitätsplan	  für	  Odense	  in	  der	   lokalen	  Presse	  und	  
über	   öffentliche	   Veranstaltungen	   so	   präsent	   wie	  
möglich	  zu	  machen.	  Es	  gab	  eine	  eigene	  Website,	  auf	  
der	   alle	   Mee@ngs,	   poli@schen	   Entscheidungen	  
relevanten	   Neuigkeiten	   und,	   zu	   drei	   Anlässen	  
während	  der	  Planungsphase	  stellte	  der	  Rat	  Poster	  in	  
der	   Stadt	   aus,	   die	   die	   Bürger	   informierten.	   Odense	  
e ra r b e i t e t e	   a u c h	   e i n en	   L e i Baden	   ü be r	  

Verkehrsplanung,	   der	   sich	   an	   lokale	   Akteure	   richtet	  
(Fahrradverbände,	  Einzelhändler,	  Sportvereine,	  etc.).	  

Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  

EINDHOVEN,	   NIEDERLANDE:	   PLANUNG	   DER	  
STAKEHOLDER-‐	  UND	  BÜRGERBETEILIGUNG	  !
	   „Maak’t	  mee!“	  Oder	  auf	  Deutsch:	   „Macht	  mit!“	   ist	  
ein	   Programm	   zur	   Bürgerbeteiligung,	   das	   von	   der	  
Stadt	   Eindhoven	   eingerichtet	  wurde,	   um	   interak@ve	  
Governance	   zu	   verbessern	   und	   ak@ve	   Bürgerscha|	  
zu	   stärken.	   Es	   wendet	   einen	   Methodenmix	   an,	   um	  
die	  Koopera@on	  mit	  Bürgern	  zu	  verbessern	  und	  diese	  
zur	   ak@ven	   Teilhabe	   an	   ihrer	   Stadt,	   ihrem	   Stadneil,	  
ihrer	  Nachbarscha|	  zu	  mo@vieren.	  

Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  

ERFURT,	   DEUTSCHLAND:	   BÜRGERBETEILIGUNG	   BEI	  
D E R	   E R A R B E I T U N G	   E I N E S	  
VERKEHRSENTWICKLUNGSPLANS	  !
Der	   erste	  Verkehrsentwicklungsplan	   in	   Erfurt	  wurde	  
in	   1994	   beschlossen	   –	   nur	   vier	   Jahre	   nach	   der	  
W i ede r ve re i n i g ung .	   An s t ren gungen	   d e r	  
Stadtverwaltung	   die	   Einwohner	   einzubinden	   –	   ein	  
neuer	  Ansatz	  für	  die	  Einwohner	  der	  ehemaligen	  DDR	  
–	   weckte	   zunächst	   wenig	   Interesse	   bei	   der	  
Bevölkerung.	  Erfurt	   setzte	   seine	  Anstrengungen	   fort	  
und	   wurde	   damit	   immer	   erfolgreicher.	   Das	   Beispiel	  
zeigt,	  das	  es	  Zeit	  und	  ein	  gewisses	  Maß	  an	  Ausdauer	  
braucht,	   um	   Bürger	   und	   andere	   Stakeholder	   zu	  
beteiligen.	  

Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  

!
BUDAPEST,	  UNGARN:	  STAKEHOLDERBERATUNG	  FÜR	  
DAS	  PROGRAMM	  „HEART	  OF	  BUDAPEST“	  !
Das	  Programm	  „Heart	  of	  Budapest“	  ist	  ein	  komplexes	  
Stadterneuerungsprogramm,	   das	   darauf	   abzielt,	   das	  
verkehrsbelastete	   und	   verfallende	   historische	  
Zentrum	   der	   Stadt	   zu	   rev i ta l i s ieren.	   Die	  
Anfangsphase	  des	  Projektes	  umfasste	  den	  Bau	  einer	  
1,7	   km	   langen	   verkehrsberuhigten	   Achse.	   Die	  
mediale	   Berichterstanung	   war	   intensiv	   und	  
S ta keho l de r	   wu rden	   übe r	   ve r s ch i edene	  
Beteiligungsmethoden	   informiert	   und	   konsul@ert	   –	  
ein	  Beispiel	  ist,	  dass	  Beiträge	  zur	  Projektentwicklung	  
durch	   die	   „Heart	   of	   Budapest	   Associa@on“,	   eine	  
nicht-‐staatliche	  Organisa@on,	   die	   die	   Interessen	   der	  
betroffenen	  Einwohner	  vertrin,	  vereinfacht	  wurden.	  

Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  	  
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INSTRUMENTE	  !
Ausgewählte	  Beteiligungsmethoden	  !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
Quelle:	  Guidemaps	  Handbook	  2004,	  Band	  1,	  S.	  64, 	

www.osmose-‐os.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf

Informieren	  und	  Informa`onsgewinnung

Öffentliche	  Informa@onsmaterialien

• Ein	  Brief	  	  
• Poster,	  Ankündigungen,	  Hinweise	  	  
• Flugbläner	  und	  Broschüren	  	  
• Datenbläner	  	  
• Newslener	  	  
• Projektberichte	  

Telefon	  und	  Rundfunk • Telefonmethoden	  
• Lokale	  Radio-‐	  und	  Fernsehsendungen

Internet • Internetmethoden	  
• Internetbasierte	  Foren

Befragungen • Fragebögen	  
• Interviews

Interak`ve	  Beteiligung

Informa@onsveranstaltungen

• Eine	  Ausstellung	  	  
• Ein	  Informa@onszentrum	  	  
• Eine	  Informa@onssitzung	  und	  Briefing	  	  
• Öffentliche	  Mee@ngs	  	  
• Thema@sche	  Veranstaltungen	  

Ausgewählte	  Akteursgruppen	  ak@vieren

• Ortsbegehungen/-‐besich@gungen	  	  
• Fokusgruppen	  	  
• Workshops	  	  
• Bürgerjurys	  	  
• Thema@sche	  Arbeitsgruppen	  

Ak@vierung	  großer	  Gruppen

• Eine	  Stakeholder-‐Konferenz	  	  
• Eine	  Veranstaltung	  zu	  Verkehrsvisonen	  	  
• Wochenendveranstaltungen	  	  
• Planning	  for	  Real	  Methode	  	  
• Veranstaltungen	  im	  öffentlichen	  Raum	  

Ak`vierung	  von	  „schwierig	  zu	  erreichenden“	  Gruppen

Spezielle	  Formate	  um

• ethnische	  Minderheiten	  	  
• Behinderte	  	  
• junge	  und	  alte	  Menschen	  	  
• Menschen	  mit	  geringer	  Bildung	  	  
• teilnahmslose	  Menschen	  zu	  erreichen.	  
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! !
AUFGABE	  2.4:	  ARBEITSPLAN	  UND	  
GESTALTUNG	  DES	  MANAGEMENTS	  
VEREINBAREN	  	  	  !
BEGRÜNDUNG	  

Die	   Entwicklung	   und	   Umsetzung	   eines	   Sustainable	  
Urban	   Mobility	   Plan	   ist	   ein	   komplexer	   Prozess.	  
Wä h r e n d	   e i n	   S UMP	   a u f	   e x i s @ e r e n d e n	  
Planungsprak@ken	  au�aut,	   kann	  es	   sein,	  dass	  diese	  
Prak@ken	   überprü|	   und	   op@miert	   werden	   müssen.	  
Es	   kann	   auch	   notwendig	   sein,	   neue	   aufgaben	   zu	  
übernehmen	   und	   grenzüberschreitend	   zu	   arbeiten.	  
Diese	  Managementvereinbarungen	  müssen	  poli@sch	  
genehmigt	   sein	   um	   Handlungssicherheit	   zu	  
erzeugen.	   Alle	   für	   die	   Planung	   und	   Umsetzung	  
relevanten	   Akteure	   müssen	   eine	   klare	   Vorstellung	  
von	  den	  Verantwortlichkeiten	  haben.	  Ein	  Arbeitsplan	  
sollte	  alle	  notwendigen	  Meilensteine	  für	  einen	  SUMP	  
enthalten.	  

ZIELE	  !
• Die	   Rollen	   und	   die	   entsprechenden	   Ressourcen	  

klären	  und	  formalisieren.	  

• Sicherheit	  für	  den	  Planungsprozess	  schaffen.	  	  

• Transparenz	  des	  Prozesses	  schaffen.	  

• E ine	   ausgewogene	   Koord ina@on	   a l l e r	  
Planungsaufgaben	  sicherstellen.	  

• Einen	   effizienten	   Planungsprozess	   ermöglichen,	  
die	  verfügbaren	  Ressourcen	  op@mal	  ausnutzen.	  

• Planungsrisiken	  berücksich@gen.	  

AKTIVITÄTEN	  !
• Sicherstellen,	  dass	  es	  ein	  poli@sches	  Mandat	  und	  

Unterstützung	  für	  den	  SUMP	  gibt.	  

• Einen	   Koordinator	   festlegen,	   der	   für	   die	  
Arbeitsorganisa@on	   und	   die	   finanziellen	   Minel	  
verantwortlich	  ist.	  

• Einen	   Arbeitsplan	   für	   den	   Planungsprozess	  
entwerfen,	   der	   alle	   erforderlichen	  Meilensteine	  
angibt	  und	  poli@sche	  Unterstützung	  sichert.	  Eine	  
gewisse	   Flexibilität	   ist	   notwendig,	   um	   den	  
Arbeitsplan	  in	  Verlauf	  des	  Prozesses	  anzupassen.	  

• Strategien	   entwickeln,	   um	   Hindernisse	   zu	  
überwinden	   (>	   verbunden	   mit	   Aufgabe	   1.3	  
Selbsteinschätzung)	  

• Organisa@on	   und	   Aufgaben	   des	   Managements	  
vereinbaren	   mit	   allen	   verantwortlichen	  
Stakeholdern	   (auch	   innerhalb	   der	   eigenen	  
Organisa@on).	  

• Risiken	   bewerten	   und	   relevante	   Eventualitäten	  
einplanen.	  

• Den	   Fortschrin	  beobachten,	   die	  Umsetzung	  des	  
Arbeitsplans	   durchsetzen	   und/oder	   an	  
Veränderungen	  anpassen.	  

!
ZEITPLANUNG	  !
• Von	   Beginn	   an	   –	   Beschluss	   des	   Arbeitsplan	   als	  

wesentlicher	  Meilenstein	  

CHECKLISTE	  !
✓ Poli@sches	   Mandat	   und	   Unterstützung	   für	   den	  

Plan	  eingeholt.	  

✓ Koordinator	  des	  Planungsprozesses	  bes@mmt.	  

✓ Risiko-‐	   und	   Qualitätsmanagementstrategie	  
erarbeitet.	  

✓ Arbeitsplan	   für	   den	   Planungsprozess	   entwickelt	  
und	  poli@sch	  genehmigt.	  

!
MEHR	  INFORMATIONEN	  !
GUIDEMAPS	  PROJEKT	  (2002	  –	  2004)	  !
Band	  1	  des	  Handbuches	  „Conepts	  and	  Tool“	  enthält	  
Hinweise	  für	  ein	  gutes	  Projektmanagement	  und	  Ent-‐	  
scheidungsfindungen	  (S.	  30-‐33)	  

Band	  2	  „Factsheets“	  setzt	  sie	  im	  Detail	  mit	  dem	  Res-‐	  
sourcenmanagement	   (S.	  26f.)	  und	  der	  Überwindung	  
von	  Hindernissen	  auseinander	  (S.66.).	  

www.osmose-‐os.org/documents/316/GUIDEMAPS	  
Handbook_web[1].Pdf	  

!
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SCHRITT	  3:	  
MOBILITÄTSSITUATION	  
ANALYSIEREN	  UND	  
SZENARIEN	  
ENTWICKELN	  	  	  !
Der	   letzte	   Schrin	   einer	   guten	   Vorbereitung	   für	   den	  
SUMP	  ist	  die	  Analyse	  der	  Mobilitätssitua@on	  und	  die	  
Entwicklung	   von	   Szenarien	   für	   mögliche	   zukün|ige	  
Mobilitätssitua@onen.	   Dies	   bildet	   die	   Basis	   für	   die	  
ra@onale	   und	   transparente	   Aufstellung	   von	   Zielen.	  
Eine	   erste	   Aufgabe	   ist	   eine	   gründliche	   Analyse	   der	  
Probleme	  und	  Möglichkeiten	   im	  Handlungsfeld	  Mo-‐	  
bilität	   und	   Verkehr.	   Dies	   ist	   ein	   wich@ger	   Meilen-‐	  
stein,	   da	   diese	   Analyse	   die	   Informa@onen	   für	   die	  
Szenarioentwicklung	   liefert.	  Diese	  Szenarien	  verbes-‐	  
sern	   die	   Vorstellungen	   über	   zukün|ige	   städ@sche	  
Mobilität.	  !!

AUFGABE	  3.1:	  ANALYSE	  DER	  PROBLEME	  
UND	  MÖGLICHKEITEN	  VORBEREITEN	  !
BEGRÜNDUNG	  

Vor	  der	  Entscheidung	  über	  zukün|ige	  Strategien,	   ist	  
es	   essen@ell,	   zu	   wissen,	   wo	   man	   aktuell	   steht.	   Im	  
Bereich	  Verkehr	   und	  Mobilität	   ist	   dieses	  Wissen	   o|	  
fragmen@ert	   und	   unvollständig.	   Wie	   Puzzleteile,	  
müssen	  Daten	  und	   Informa@onen	  zusammengesetzt	  
werden,	  um	  Vorgänge	  zu	  beschreiben	  und	  die	  damit	  
verbundenen	  Probleme	  zu	  benennen.	  Diese	  Analyse	  
ist	   wich@g	   um	   adäquate	   Strategien	   zu	   formulieren	  
und	  bildet	  die	  Grundlage	  für	  die	  Erfolgsmessung.	  Die	  
Analyse	  sollte	  so	  umfassend	  wie	  möglich	  sein,	  muss	  
aber	   auch	   mit	   den	   verfügbaren	   Ressourcen	   durch-‐	  
führbar	  sein.	  Die	  Analyse	  sollte	  auch	  die	  Resilienz	  der	  
städ@schen	   Verkehrssysteme	   gegenüber	   erwarteten	  
und	   unerwarteten	   Ereignissen	   einschließen	   (d.h.	  
deren	   Kapazität,	   Stressfaktoren	   oder	   Schocks	   abzu-‐	  
dämpfen),	   besonders,	   wenn	   dies	   langfris@ge	   Ent-‐	  
scheidungen	  beeinflusst.	  !
ZIELE	  !
• Eine	  quan@ta@ve	  Bewertung	  der	  aktuellen	  Status	  

wich@ger	   Mobilitäts-‐	   und	   Verkehrsentwicklun-‐	  
gen	  bereitstellen	   (z.B.	   Planungsdokumente,	  Ver-‐	  
kehrssitua@on,	   Erreichbarkeit	   von	   Dienstleistun-‐	  
gen,	   Verkehrssicherheit,	   öffentliche	   Verkehrs-‐	  
minel)	  für	  Passagiere	  und	  Güter.	  	  

• Eine	   Liste	   der	   Defizite,	   Probleme	   und	   Möglich-‐	  
keiten,	  die	  in	  Verbindung	  zu	  städ@schen	  Verkehr	  
und	  Mobilität	  stehen	  anfer@gen	  (z.B.	  Erreichbar-‐	  
keit	   von	   Dienstleistungen,	   Verkehrssicherheit,	  
Klimaschutz,	   Flächennutzung,	   Resilienz	   gegen-‐	  
über	  erwarteten	  und	  unerwarteten	  Ereignissen).	  	  

• Ein	   besseres	   Verständnis	   dafür	   entwickeln,	   was	  
man	   wissen	   muss,	   um	   die	   eigene	   Planung	   zu	  
verbessern.	  	  

• Datenverfügbarkeit	   und	   -‐qualität	   bes@mmen,	  
sicherstellen,	  dass	  alle	  erforderlichen	  Daten	  ver-‐	  
fügbar	  sind.	  	  

• Eine	   Bestandsaufnahme	   durchführen,	   um	   zent-‐	  
rale	  Probleme	  zu	  iden@fizieren	  und	  priorisieren.	  	  

!
!!!!

LEITLINIEN	  –	  ENTWICKLUNG	  UND	  UMSETZUNG	  EINES	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN	   �41

	   	  ARBEITSSCHRITTE	  &	  AUFGABEN	  –	  PHASE	  1:	  GUTE	  VORBEREITUNG



PASSI,	  FASI	  E	  ATTIVITA’	  -‐	  PASSO	  1:	  ATTIVITA’	  PROPEDEUTICHE	  

AKTIVITÄTEN	  !
• Iden@fizieren	   und	   analysieren	   Sie	   Planungsdo-‐	  

kumente,	   -‐verfahren	  und	  Strategien,	  die	  für	  den	  
lokalen	   Planungsprozess	   relevant	   sind.	   Wo	   es	  
sinnvoll	   ist,	   kann	   der	   Prozess	   auf	   bestehenden	  
Plänen	  und	  Strategien	  au�auen.	  	  

• Finden	   Sie	   alle	   verfügbaren	   Daten,	   prüfen	   Sie	  
deren	  Qualität	  und	  Verfügbarkeit	  und	  stellen	  Sie	  
sicher,	   dass	   alle	   Anforderungen	   für	   den	   SUMP	  
abgedeckt	  sind.	  Berücksich@gen	  Sie	  erforderliche	  
Daten	   für	   die	   Szenarioentwicklung,	   Maßnah-‐	  
menauswahl	  und	  Monitoring	  sowie	  Evalua@on	  (>	  
in	   Verbindung	   zu	   Aufgabe	   8.1	   Monitoring	   und	  
Evalua@on	  organisieren).	  	  

• Rufen	   Sie	   verfügbare	   Daten	   ab,	   stellen	   deren	  
Inhalt	   dar	   und	   sammeln	   Sie	   ergänzende	   Daten,	  
um	   Lücken	   zu	   füllen.	   Daten	   können	   auf	   unter-‐	  
schiedliche	  Weise	   gesammelt	  werden.	   Zum	  Bei-‐	  
spiel	   können	   Trends	   in	   der	   Zahl	   der	   Fußgänger	  
über	  jährliche	  Zählungen	  in	  der	  Stadt	  oder	  durch	  
eine	   Haushaltsbefragung	   bes@mmt	  werden.	   Die	  
Wahl	   der	   Methode	   ist	   von	   der	   Stadt	   und	   dem	  
Verlässlichkeitsgrad	  abhängig.	  	  

• Für	   Städte,	   denen	   ausreichende	   Daten	   fehlen:	  
Sammeln	   Sie	   ein	   Minimum	   an	   Daten	   zu	   städ@-‐	  
schem	  Verkehr	   und	  Mobilität	   sowie	   zu	   anderen	  
Bereichen	   die	   den	   Sustainable	   Urban	   Mobility	  
Plan	  beeinflussen.	  Dieser	  Datensatz	  muss	  in	  den	  
lokalen	  Kontext	  passen,	  um	  eine	  ehrliche	  Analy-‐	  
se	  zu	  ermöglichen.	  	  

• Passende	  Indikatoren	  auswählen,	  die	  den	  Status	  
des	  Verkehrs	  und	  der	  Mobilität	   in	  der	   Stadt	  be-‐	  
schreiben	   und	   sich	   auf	   zentrale	   Strategieziele	  
konzentrieren	  (vermeiden	  Sie	  „Datenfriedhöfe“).	  
Zum	   Beispiel	   werden	   Daten	   zu	   Anzahl	   und	  
Schwere	  von	  Unfällen	  benö@gt,	  wenn	  ein	  Haupt-‐	  
ziel	  die	  Verbesserung	  der	  Verkehrssicherheit	   ist.	  
Ergänzend	   wären	   Daten	   über	   das	   Gefahrenpo-‐	  
tenzial	  von	  Verkehrsteilnehmern	  wünschenswert	  
(z.B.	  ist	  die	  Zahl	  der	  Fußgänger,	  stabil,	  wachsend	  
oder	  rückläufig	  –	  wenn	  sie	  rückläufig	  ist,	  könnte	  
dies,	   nicht	   sicherere	   Straßen,	   eine	   niedrige	   Un-‐	  
fallquote	  bei	  Fußgängern	  erklären).	  	  

• Mögliche	   erwartete	   und	   unerwartete	   Ereignisse	  
iden@fizieren,	  die	  eine	  Stärkung	  der	  Resilienz	  des	  
Verkehrssystems	   erforderlich	   machen	   würden.	  
Ereignisse,	   die	   langfris@ge	   Entscheidungen	   be-‐
einflussen	   können	   (z.B.	   Knappheit	   fossiler	  
Brennstoffe)	   sollten	   im	  Planungsprozess	   berück-‐	  

sich@gt	  werden.	   Kurzfris@ge	   Ereignisse	   (z.B.	   Ne-‐	  
bel,	  Überflutungen)	  werden	  besser	  in	  opera@ven	  
Plänen	  bedacht.	  

• Gemeinsam	  mit	   den	   Schlüsselakteuren	  eine	  Be-‐	  
standsaufnahme	  durchführen,	  um	  zentrale	  Prob-‐	  
lem	   zu	   iden@fizieren	   und	   zu	   priorisieren,	   die	  
durch	   den	   Plan	   bewäl@gt	   werden	   sollen.	   Ver-‐	  
suchen	  Sie,	  soweit	  möglich,	  die	  Analyse	  zu	  quan-‐	  
@fizieren.	  

!
WEITERFÜHRENDE	  AKTIVITÄTEN	  !
• Nutzen	  Sie	  das	  wissen	  der	  Schlüsselakteure,	  um	  

eine	   Einsicht	   in	   Fachplanungsdokument	   zu	   be-‐	  
komme	  (z.B.	  über	  Interviews).	  	  

• Erstellen	   Sie	   messbare	   Daten	   sowohl	   zur	   Er-‐	  
reichbarkeit	   von	   Dienstleistungen	   und	   Einrich-‐	  
tungen	   (z.B.	  500	  Menschen	  erreichen	  eine	  Apo-‐	  
theke	   innerhalb	   von	   500	  Metern)	   als	   auch	   zum	  
Verkehr	   (z.B.	   gefahrene	  Kilometer).	   Ein	   grundle-‐	  
gendes	  Prinzip	  des	  SUMP	  könnte	  es	  sein,	  bessere	  
Erreichbarkeit	  mit	  weniger	  Verkehr	  zu	  erzielen.	  	  

!
ZEITPLANUNG	  	  !
• Von	   Beginn	   an.	   Die	   Ergebnisse	   dieser	   Aufgabe	  

sind	   ein	   wich@ger	   Beitrag	   für	   die	   Szenarioent-‐	  
wicklung	  (>	  Aufgabe	  3.2)	  und	  den	  gesamten	  Pla-‐	  
nungsprozess.	  !

CHECKLISTE	  !
✓ Passende	   Beschreibung	   ausgewählt	   für	   die	  

Status-‐Quo-‐Indikatoren	  

✓ Alle	  erforderlichen	  Daten	  verfügbar.	  (Wenn	  nicht	  
ausreichend	  Daten	  verfügbar	  sind,	  fangen	  Sie	  mit	  
dem	   an,	   was	   Sie	   haben,	   aber	   erarbeiten	   Sie	  
einen	  Plan,	  um	  die	  Datenlücken	  zu	  schließen.)	  	  

✓ Bewertung	  und	  Analyse	  durchgeführt.	  Trendsze-‐	  
nario	  entwickelt,	  an	  dem	  der	  Fortschrin	  gemes-‐	  
sen	  werden	  kann.	  	  

✓ Zentrale	  Probleme,	  die	  durch	  den	  SUMP	  berück-‐	  
sich@gt	  werden	  sollen,	  priorisiert.	  	  

!!!
!
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MEHR	  INFORMATIONEN	  	  !
ENGLAND:	   LTP3	   RICHTLINIEN	   ZUR	   KLÄRUNG	   VON	  
ZIELEN	   UND	   GENAUEN	   BESCHREIBUNG	   VON	  
PROBLEMEN/HERAUSFORDERUNGEN	  !
Die	  Englischen	  Richtlinien	   zur	  Entwicklung	  eines	   Lo-‐	  
cal	   Transport	   Plan	   (LTP)	   berücksich@gt	   die	   besonde-‐	  
ren	   Bedürfnisse,	   die	   eine	   städ@sche	   Agglomera@on	  
in	   Bezug	   auf	   die	   Statusanalyse	   hat.	   Sie	   geben	   Hin-‐	  
weise	  darauf,	  was	  bei	  dieser	  Aufgabe	  zu	  berücksich-‐	  
@gen	  ist:	  

Ziele	  klären	  

England	  verlangt,	  dass	  lokale	  Behörden	  einen	  LTP	  auf	  
eine	   Grundstruktur	   au�auen,	   die	   na@onale	   Ziele	  
und	   Herausforderungen,	   die	   relevanten	   regionalen	  
Ziele	   und	   ergänzende	   lokale	   Ziele	   umfasst.	   Lokale	  
Ziele	   sollten	   die	   Form	   wünschenswerter	   Resultate	  
haben	  und	  über	  die	  Verkehrsstrategie	  hinaus	  andere	  
gemeinsame	   Prioritäten	   berücksich@gen.	   Verkehr	  
spielt	   eine	   Große	   Rolle	   für	   die	   Erreichbarkeit	   von	  
Dienstleistungen	   und	   Einrichtungen.	   Der	   Ansatz	   die	  
Ziele	   eines	   LTP	   klar	   zu	   definieren,	   ist	   ein	   entschei-‐	  
dender	  Schrin	  vor	  der	  Priorisierung	  von	  durchzufüh-‐	  
renden	   Maßnahmen.	   Die	   Zielsetzungen	   sichern	   die	  
Beständigkeit	  während	  des	  Prozesses.	  

Hat	  man	  Ziele	  definiert,	  ist	  es	  hilfreich	  einen	  Satz	  von	  
Leistungsindikatoren	   und	   Zielvorgaben	   zu	   wählen,	  
die	  ein	  Monitoring	  und	  eine	  Evalua@on	  ermöglichen.	  

Beschreibung	  von	  Problemen	  /Herausforderungen	  

Hat	   man	   prioritäre	   Ziele	   iden@fiziert,	   sollten	   LTPs	  
besondere	   Herausforderungen	   oder	   Probleme,	   die	  
mit	   diesen	   Zielen	   verbunden	   sind,	   berücksich@gen.	  
Jede	   Behörde	   sieht	   sich	   spezifischen	   Herausforde-‐	  
rungen	   gegenüber	   und	   die	   Entwicklung	   eines	   Ver-‐	  
ständnisses	   für	   aktuelle	   und	   zukün|ige	   Verkehrsbe-‐	  
lange	   –	   und	   wie	   diese	   in	   die	   weitere	   gemeinsame	  
Strategie	   passen	   –	   ist	   ausschlaggebend	   für	   den	   LTP.	  
Diese	   Herausforderungen	   leiten	   die	   Entwicklung	  
eines	   LTP.	   Herausforderung	   und	   die	   Möglichkeiten	  
diese	   zu	  bewäl@gen,	   können	   sich	  nicht	   nur	   auf	  Ver-‐	  
änderungen	   im	   Verkehrssystem	   beziehen,	   sondern	  
auch	  auf	  die	  Notwendigkeit	  das	  bestehende	  System	  
zu	   erhalten	   und	   auszunutzen.	   Die	   Behörden	   sollten	  
Probleme	  und	  Prioritäten	  auf	  Basis	  klarer	  Belege	  und	  
Daten	  iden@fizieren,	  zum	  Beispiel:	  

!
!

• Demographische	  und	  sozio-‐ökonomische	  Trends	  

• Umweltaspekte	  	  

• wirtscha|liche	  Rahmenbedingungen	  

• Kapazität	  der	  Verkehrsinfrastruktur	  

• Fahrtenmuster	  und	  Wegezahlen	  

• Akteursansichten	  

Die	   Behörden	   sollten	   die	   verfügbaren	   Daten	   nicht	  
nur	  nutzen,	  um	  Herausforderungen	  zu	  iden@fizieren,	  
sondern	   auch,	   um	   zu	   überlegen,	  welche	   Prioritäten	  
innerhalb	   des	   Planungszeitraums	   angegangen	   wer-‐	  
den.	   Durch	   eine	   gründliche	   Analyse	   der	   Probleme	  
und	   Herausforderungen	   ist	   es	   einfacher	   innova@ve	  
Lösungen	   zu	   finden.	   Programme	   wie	   Accession	  
[So|ware	   zur	   Planung	   von	   Erreichbarkeiten]	   helfen,	  
entsprechende	  Bedürfnisse	  zu	  iden@fizieren.	  

Quelle:	  Department	  for	  Transport,	  Guidance	  on	  Local	  
Transport	   Plans,	   Juli	   2009	   verfügbar	   unter:	   h_p://
w e b a r c h i v e . n a K o n a l a r c h i v e s .	   g o v . u k /
20110509101621/h_p:/www.dx.gov.uk/adobepdf/
165237/LTP-‐	  guidance.pdf/	  !
L E I T L I N I E N	   F Ü R	   I N D I K ATO R E N	   E I N E R	  
NACHHALTIGEN	  VERKEHRSPLANUNG	  !
DISTILLATE	  Projekt	  “Improved	   Indicators	   for	  Sustain-‐	  
able	  Transport	  and	  Planning”	  Deliverable	  C1	  Sustain-‐	  
able	   Transport	   Indicators:	   Selec@on	   and	   Use,	  
www.its.leeds.ac.uk/projects/des@lado/salidas/
reports.php	  

L E I T L I N I E N	   Z U R	   M E T H O D I K	   D E R	  
BESTANDSAUFNAHME	  

BUSTRIP	  Projekt	  2007,	  Moving	  sustainably	  –	  Guide	  to	  
Sustainable	   Urban	   Transport	   Plans,	   hnp://
www.movingsustainably.net/	  

BEISPIELE	  

HELS INK I ,	   F INLAND:	   STATUSANALYSE	   IM	  
TRANSPORT	   SYSTEM	   PLAN	   FÜR	   DIE	   REGION	  
HELSINKI	  (HLJ	  2011)	  

Der	  Helsinki	  Region	  Transport	  System	  Plan	  (HLJ	  2011)	  
ist	   ein	   langfris@ger	   strategischer	   Plan,	   der	   das	  
Verkehrssystem	   als	   ganzes	   betrachtet.	   Die	   Erarbei-‐	  
tung	   des	   Plans	   begann	   mit	   einer	   gründlichen	   Sta-‐	  
tusanalyse	   des	   Kontextes	   in	   der	   Region	   (Bevölke-‐	  
rung,	   Arbeitsplätze,	   etc.),	   des	   Verkehrssystems	   und	  
den	   Verkehrsgewohnheiten	   der	   Bevölkerung	   sowie	  
der	  Umwelteinflüsse	  des	  Verkehrs.	  Die	  Statusanalyse	  
würde	   ergänzt	   durch	   eine	   Verkehrsbefragung	   und	  
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verschiedene	   Studien.	   Zentrale	   Herausforderungen	  
und	   Gefahren	   für	   die	   Entwicklung	   des	   Verkehrssys-‐	  
tems	  wurden	  darauf	  au�auend	  iden@fiziert.	  

Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  

T U R K U ,	   F I N L A N D :	   M E T H O D I K	   D E R	  
BESTANDSAUFNAHME	  IM	  BUSTRIP	  PROJEKT	  

Turku	   führte	   eine	   Selbsteinschätzung	   durch	   und	  
organisierte	  eine	  Peer	  Review,	  die	  den	  Planern	  dabei	  
half,	  den	  Zustand	  der	  Stadt	  und	  die	  zukün|igen	  Her-‐	  
ausforderungen	   besser	   zu	   verstehen.	   Ein	   lokales	  
Team	   sammelte	   und	   sor@erte	   Daten	   und	   zog	  
Schlussfolgerung	   aus	   bestehenden	   Quellen.	   Das	  
Team	   entwickelte	   einen	   Bericht	   zur	   Selbsteinschät-‐	  
zung	  der	  108	  Seiten	  umfasst	  und	  zu	  einer	  17-‐sei@gen	  
Zusammenfassung	   komprimiert	   wurde,	   die	   für	   die	  
interne	   Kommunika@on	   und	   Verbreitung	   der	   Ergeb-‐	  
nisse	  an	  die	  Akteure	  und	  die	  Medien	  genutzt	  wurde.	  

Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  !

AUFGABE	  3.2:	  SZENARIOENTWICKLUNG	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Szenarien	   helfen	   Stakeholdern,	   die	   wahrscheinliche	  
Wirkung	   der	   Maßnahmen	   eines	   SUMP,	   besser	   zu	  
verstehen.	  Die	  Darstellung	  unterschiedlicher	  Zukünf-‐	  
te	  erlaubt	  ihnen,	  die	  Konsequenzen	  aktueller	  Trends,	  
bereits	  vorbereiteter	  Maßnahmen	  und	  neuer	  strate-‐	  
gischer	   Entscheidungen	   unabhängig	   einzuschätzen.	  
Die	  Auswirkungen	  dieser	  verschiedenen	  Szenarien	  zu	  
untersuchen,	   ermöglicht	   ihnen,	   realis@sche	   Zielvor-‐	  
gaben	   für	   die	   Ergebnisindikatoren	   festzulegen	   (>	  
siehe	  Aufgabe	  5.2)	  !
ZIELE	  

• Alterna@ve	   Szenarien	   entwickeln,	   die	   eine	   Dis-‐	  
kussion	  über	  komplexe	  Strategien	  für	  die	  zukünf-‐	  
@ge	  Entwicklung	  ermöglichen.	  	  

• Die	   Diskussion	   über	   Alterna@ven	   und	   deren	  
Auswirkungen	  anregen.	  	  

• Die	   Akzeptanz	   für	   die	   Strategien	   stärken,	   die	  
umgesetzt	  werden.	  	  

!
AKTIVITÄTEN	  	  !
• Verschiedene	   Szenarien	   quan@ta@v	   und	   qualita-‐	  

@v	  beschreiben:	  !
o Ein	   Trendszenario	   beschreibt	   die	   zukün|ige	  

Entwicklung,	  wenn	  bisherige	  Strategien	  fort-‐	  
gesetzt	  werden.	  

o Verschiedene	   Alterna@vszenarien	   beschrei-‐	  
ben	   die	   Entwicklung	   abhängig	   von	   der	   Aus-‐	  
wahl	   verschiedener	   Strategien	   und	   Maß-‐	  
nahmen.	  !

• Berücksich@gen	   Sie	   die	   Abhängigkeiten	   zwi-‐	  
schen	   sektoralen	   Trends:	   Verkehr,	   Flächennut-‐	  
zung,	   Umwelt,	   wirtscha|liche	   Entwicklung,	   De-‐	  
mographie,	   etc.	   Iden@fizieren	   sie	   Synergien,	   Po-‐	  
tenziale	   für	   Integra@on	   und	   nega@ve	   Effekte	  
sektoraler	   Entwicklungen.	   Ein	   Beispiel	   für	   einen	  
verstärkenden	  Effekt	  wäre	  ein	  emissionsärmerer	  
Fuhrpark	   für	   öffentliche	   Verkehrsminel,	   der	   die	  
Emissionsreduzierung	   innerhalb	   einer	   Belas-‐	  
tungszone	   verstärken	   würde.	   Eine	   nega@ve	  
Auswirkung	  könnte	  die	  isolierte	  Umsetzung	  neu-‐	  
er	   Park-‐and-‐Ride	   Standorte	   sein,	   die	   neue	   Sied-‐	  
lungsentwicklung	   anregt	   anstan	   den	   Autover-‐	  
kehr	  zu	  mindern.	  

!
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• Berücksich@gen	   Sie	   die	   Resilienz	   des	   Verkehrs-‐
systems	   gegenüber	   erwarteten	   und	   unerwarte-‐
ten	  Ereignissen.	  

• Nutzen	   Sie	   passende	   Techniken,	   um	   die	   Szena-‐
rioentwicklung	   und	   -‐anerkennung	   zu	   unterstüt-‐
zen,	  wie	  Modellbildung	  oder	  eine	  rein	  qualita@ve	  
Analyse	   auf	   Basis	   von	   Expertenmeinungen	   oder	  
bereits	   bekannter	   Ergebnisse.	   Wählen	   Sie	   Mo-‐
dellierungstechniken,	   die	   zu	   den	   im	   Plan	   ange-‐
wandten	   Instrumenten,	   dem	   Entwicklungsstand	  
des	  Plans	  und	  der	  Größe	   sowie	  dem	  geographi-‐
schen	   Kontext	   der	   Region	   passen.	   Finden	   Sie	  
kosteneffek@ve	   Lösungen:	   Komplexe,	   teure	  Mo-‐
delle	  generieren	  grundsätzlich	  genauere	  Vorher-‐
sagen	  und	  können	  gerechBer@gt	  sein,	  wenn	  der	  
potenzielle	  Nutzen	  für	  den	  Plan	  groß	  ist;	  kleinere	  
Pläner	  können	  auch	  auf	  guten	  Erfahrungen	  ähn-‐
licher	   Städte	   oder	   voraussichtlichen	   Auswirkun-‐	  
gen	  anderer	  Modelle	  basieren.	  

• Analysieren	   Sie,	   welche	   Strategie	   der	   Vision	  
dient	  (>	  Aufgabe	  4.1).	  

• S@mulieren	  Sie	  die	  Diskussion	  und	  Beratung 
strategischer	  Alterna@ven	  und	  ihrer	  Auswirkun-‐  
gen	  mit	  Schlüsselakteuren.	  

WEITERFÜHRENDE	  AKTIVITÄTEN	  !
• Wenden	   Sie	   weitere	   Beteiligungsstrategien	   im	  

Rahmen	  der	  Szenarioentwicklung	  an,	  um	  die	  Un-‐	  
terstützung	   der	   umzusetzenden	   Strategien	   zu	  
stärken.	  	  

• Entwickeln	   Sie	   ein	   „Do-‐nothing“-‐Szenario:	   be-‐	  
schreibt	  die	  Entwicklung,	  wenn	  überhaupt	  nichts	  
getan	   wird	   (lediglich	   Voraussage	   exogener	  
Trends).	  Dies	  stellt	  zusätz-‐	  liche	  Argument	  für	  die	  
Diskussion	  zu	  Verfügung.	  

!

ZEITPLANUNG	  	  !
• Im	  Anschluss	  an	  die	  Statusanalyse.	  	  

• Die	   Entwicklung	   alterna@ver	   Szenarien	   begleitet	  
die	  Defini@on	  einer	  gemeinsamen	  Vision	  (>	  Auf-‐	  
gabe	  4.3),	  Zielsetzungen	  (>	  Aufgabe	  5.1)	  und	  Ziel-‐	  
vorgaben	  (>	  Aufgabe	  5.2).	  	  

CHECKLISTE	  	  

✓ „Do-‐nothing“-‐Szenario	   erarbeitet	   (quan@ta@v	  
und	  qualita@v).	  	  

✓ Trendszenario	   erarbeitet	   (qualita@v	   und	   quan@-‐	  
ta@v).	  

✓ Verschiedene	   Alterna@vszenarien	   erarbeitet	  
(qualita@v	   und	   quan@ta@v).	   Überlegen	   Sie	   wel-‐	  
ches	   Szenario	   der	   Vision	   am	   effizientesten	   und	  
effek@vsten	   dient.	   Passende	   Techniken	   zur	   Un-‐	  
terstützung	  der	  Szenarioentwicklung	  angewandt.	  

MEHR	  INFORMATIONEN	  !
TRANSPORT	   ANALYSIS	   GUIDANCE	   WEBSITE	   (DFT,	  
UK)	  

Diese	   Quelle	   enthält	   detaillierte	   Hinweise	   für	   die	  
Bewertung	   von	   Verkehrsprojekten	   und	   Ratschläge	  
zur	   Durchführung	   von	   Verkehrsstudien.	   Sie	   gibt	  
nützliche	  Hinweise	  zur	  Szenarioentwicklung.	  !
Internetadresse:	  www.d|.gov.uk/webtag/	  !
PROSPECTS	  –	  EIN	  METHODISCHES	  HANDBUCH	  !
Das	  grundlegende	  Ziele	  von	  PROSPECTS	  (2002-‐2003)	  
was	   es,	   Städten	   die	   Beratung	   zukommen	   zu	   lassen,	  
die	  sie	  brauchen,	  um	  op@male	  Flächennutzungs-‐	  und	  
Verkehrsstrategien	   zu	   erarbeiten,	   um	   die	  
Herausforderung	   der	   Nachhal@gkeit	   in	   deren	  
indiv iduel len	   Kontext	   zu	   bewäl@gen.	   Das	  
methodische	   Handbuch,	   gibt	   Informa@onen	   zur	  
Vorhersage	  von	  Auswirkungen	  (S.	  66-‐80).	  Ein	  eigenes	  
Kapitel	   beschä|igt	   sich	   mit	   Visualisierungen	   (S.	  
157-‐170).	  
Enlace	  web:	  
www. ivv.tuwien .ac .at/ forschung /pro jekte/
interna@onal-‐projects/prospects-‐2000.html  

!
LEITLINIEN	  –	  ENTWICKLUNG	  UND	  UMSETZUNG	  EINES	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN	   �45

	   	  ARBEITSSCHRITTE	  &	  AUFGABEN	  –	  PHASE	  1:	  GUTE	  VORBEREITUNG

http://www.dft.gov.uk/webtag/
http://www.ivv.tuwien.ac.at/forschung/projekte/international-projects/prospects-2000.html


PASSI,	  FASI	  E	  ATTIVITA’	  -‐	  PASSO	  1:	  ATTIVITA’	  PROPEDEUTICHE	  

!
 

!
LEITLINIEN	  –	  ENTWICKLUNG	  UND	  UMSETZUNG	  EINES	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN	   �46

INSTRUMENTE	  !
Eine	   Anzahl	   verschiedener	   Modellierungsinstrumente	   und	   -‐techniken	   steht	   für	   die	   Szenarioentwicklung	   und	   –
Bewertung	   zur	  Verfügung-‐	  Verkehrsmodelle	   zielen	  darauf	   ab,	   die	   Interka@onen	   zwischen	  Verkehrsnachfrage	  und	   -‐
angebot	   darzustellen,	   etwas	   noch	   nicht	   existentes	   quan@ta@v	   vorherzusagen	   und	   zu	   vergleichen	   (d.h.	  
Zukun|sszenarien).	   Qualita@ve	   Einschätzungen	   der	   voraussichtlichen	   Auswirkungen	   getesteter	  
Mobilitätsmaßnahmen	  und	   in	   ähnlichen	   städ@schen	  Kontexten	   können	   auch	   für	   kurzfris@gere	   und	   kleinräumigere	  
Anwendungen	  genutzt	  werden.	  !
Verkehrsmodelle	  sind	  nicht	  notwendigerweise	  die	  op@male	  Lösung,	  um	  Szenarien	  zu	  analysieren.	  Sie	  brauche	  Zeit,	  
Ressourcen	  und	  Daten.	  Daher	  können	  qualita@ve	  oder	  einfachere	  quan@ta@ve	  Techniken	  empfehlenswert	   sein,	  da	  
die	  Entwicklung	  eines	  Modells	  Zeit	  und	  Geld	  verschwenden	  kann.	  Nichtsdestotrotz	  sollte	  bedacht	  werden,	  dass	  ein	  
gutes	   Modell	   verlässlichere	   Antworten	   produziert.	   Poli@sche	   Entscheidungen	   für	   eine	   einfache	  
Bewertungsmethodik,	   um	   Geld	   und	   Zeit	   in	   der	   Erarbeitungsphase	   zu	   sparen,	   können	   in	   einer	   viel	   höheren	  
Geldverschwendung	  resul@eren,	  wenn	  eine	  falsche	  Strategie	  umgesetzt	  wird.	  Verkehrsmodelle	  können	  anhand	  ihrer	  
opera@ven	  Kapazitäten	  unterschieden	  werden:	  !
• Uni-‐modale	  Modelle:	  Vorhersage	  des	  Nachfragewachstums	  ist	  exogen,	  da	  nur	  ein	  Verkehrsträger	  berücksich@gt	  

wird	  (z.B.	  MIV)	  und	  der	  Fokus	  des	  Modells	  liegt	  auf	  der	  Routenauswahl.	  

• Mul`-‐modale	   Modelle:	   Verschiedene	   Verkehrsträger	   werden	   berücksich@gt;	   die	   Vorhersage	   des	  
Nachfragewachstums	   der	   einzelnen	   Verkehrsträger	   ist	   exogen	   und	   die	  modellierten	   Interak@onen	   sind	   auf	   die	  
Konkurrenz	  zwischen	  Verkehrsträgern	  beschränkt;	  

• Vier-‐Schri}-‐Modelle:	   Das	   Wachstum	   der	   Gesamtverkehrsnachfrage	   wird	   endogen	   abgeschätzt	   und	   die	   Wahl	  
zwischen	   verschiedenen	   Verkehrsträgern	   wird	   auch	   endogen	   modelliert.	   Veränderungen	   der	   Standorte	   von	  
Nachfragern	  (z.B.	  haushalte)	  und	  Nachfrageanraktoren	  (z.B.	  Arbeitsplätze)	  werden	  exogen	  modelliert;	  

• Integrierte	  Modelle:	  Ergänzend	  zu	  den	  Fähigkeiten	  der	  Vier-‐Schrin-‐Modelle,	  werden	  Rückkopplungen	  zwischen	  
dem	   Verkehrssystem	   und	   Standortentscheidungen	   berücksich@gt;	   Veränderungen	   in	   den	   Standorten	   von	  
Nachfragern	  und	  Nachfrageanraktoren	  werden	  exogen	  modelliert;	  

• Mikrosimula`onsmodelle:	   Direkte	   Simula@on	   jedes	   einzelnen	   Fahrzeugs	   unter	   Berücksich@gung	   von	  
Verhaltensweisen,	  Infrastrukturlayout	  und	  Belastungslevel.

	   	  ARBEITSSCHRITTE	  &	  AUFGABEN	  –	  PHASE	  1:	  GUTE	  VORBEREITUNG



PASSI,	  FASI	  E	  ATTIVITA’	  -‐	  PASSO	  1:	  ATTIVITA’	  PROPEDEUTICHE	  

!

!
LEITLINIEN	  –	  ENTWICKLUNG	  UND	  UMSETZUNG	  EINES	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN	   �47

Tabelle:	   Die	   Wahl	   des	   passenden	   Verkehrsmodells	   erfordert	   die	   Evalua@on	   verschiedener	   Aspekte,	   wie:	   Die	  
Problemstellung,	   der	   Maßstab,	   die	   Genauigkeit	   und	   Detailschärfe	   (analy@sch	   und	   räumlich)	   der	   erwarteten	  
Ergebnisse,	  die	  Datenverfügbarkeit	  und	  die	  verfügbaren	  Ressourcen.	  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mul@-‐modale,	  integrierte	  Modelle	  auf	  der	  einen	  und	  Mikrosimula@onsmodelle	  auf	  der	  anderen	  Seite	  stehen	  für	  die	  
zwei	  Extreme	  der	  Spannbreite	  von	  Modellierungsinstrumenten	  für	  die	  städ@sche	  Verkehrsplanung.	  !
Integrierte	   Modelle	   sind	   de	   umfassenderen	   und	   leistungsfähigeren	   Instrumente	   für	   strategische	   Stadtplanung,	  
insbesondere,	  wenn	   langfris@ge	  Entwicklungen	  von	   Interesse	  sind.	  Sie	  erlauben,	  die	   Interak@onen	  zwischen	  einem	  
Verkehrssystem	   und	   einem	   sozio-‐ökonomischen	   und	   territorialen	   System	   für	   die	   strategische	   Planung	   und	  
Verkehrsprojekte	   zu	   bewerten.	   Gewöhnlich	   können	   sie	   sich	   an	   sehr	   verschiedene	   Anwendungen	   in	   Bezug	   auf	  
Nachfragesegmente,	  Wirtscha|sbereiche	  und	  Verkehrsträger	  anpassen.	  !
Auf	   der	   anderen	   Seite,	   können	   Mikrosimula@onsmodelle	   die	   Fahrzeugmobilität	   und	   ihre	   Interak@on	   mit	   einer	  
detaillierten	  Beschreibung	  des	  Straßennetzes,	  einschließlich	  der	  Straßenbreite,	  Fahrspuren,	  Ampelsignalen,	  etc.,	  auf	  
mikroskopischer	   Ebene	   nachbilden.	   Die	   Simula@on	   der	   Verkehrsnachfrage,	   dynamisch	   für	   eine	   bes@mmte	   Zeit	  
durchgeführt,	   ermöglicht	   dem	   Modell,	   den	   Rückstau	   abzuschätzen	   und	   Wartezeiten	   and	   Kreuzungen,	   etc.	   zu	  
berechnen.	  Diese	  Art	  der	  Modellierung	  ist	  daher	  für	  die	  Evalua@on	  detaillierter	  Entwürfe	  in	  bes@mmten	  Bereichen	  
des	  Verkehrsnetzes	  von	  Interesse	  (>	  Aufgabe	  10.1).	  !
Zwischenzeitlich	  werden	  uni-‐modale	  und	  mul@-‐modale	  Modelle	  genutzt,	  um	  Probleme	  im	  Straßenverkehr	  unter	  der	  
Annahme	   eines	   gegebenen	   Nachfragevolumens	   zu	   bewäl@gen.	   Maßnahme,	   wie	   neue	   Straßen	   oder	  
Verkehrsbegrenzungen	  fallen	  typischerweise	  uni-‐modalen	  Modellen	  zu.	  !
Vier-‐Schrin-‐Modelle	  erweitern	  die	  Reichweite	  der	  Analyse	  und	  ermöglichen	  eine	  breitere	  Spannbreite	  an	  Strategien	  
zu	  untersuchen.	  !
Quelle:	  TRT	  TRASPORTI	  E	  TERRITORIO,	  Simone	  Bosey,	  Patrizia	  Malgieri,	  Cosimo	  Chiffi

Ziele Verfügbares	  Modellierungsinstrument

Flächennutzung	  und	  Raumplanung	  (z.B.	  strategische	  
Pläne,	  SUMPs)

• Integrierte	  Modelle	  
• Vier-‐Schrin-‐Modelle

Städ@sche	  Verkehrsplanung	  (z.B.	  SUMPs,	  
Verkehrspläne)	  

• Integrierte	  Modelle	  
• Vier-‐Schrin-‐Modelle	  
• Mul@-‐modale	  Modelle

Öffentliche	  Verkehrsplanung	  (z.B.	  Fahrtrouten,	  
Frequenzen,	  Preise) • Uni-‐modale	  Modelle

Machbarkeitsstudien	  (z.B.	  Vorhersagen	  für	  eine	  
neue	  Schnellstraßeninfrastruktur) • Uni-‐modal	  Modelle

Entwurf	  (z.B.	  Entwurf	  eines	  Kreisverkehrs) • Mikrosimula@onsmodelle
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BEISPIELE	  !
WEST	  YORKSHIRE,	  ENGLAND:	  SZENARIEN	  IM	  LOCAL	  
TRANSPORT	  PLAN	  

Für	   dein	   LTP	   2006-‐2011	   wurde	   das	   West	   Yorkshire	  
Strategic	   Transport	   Model	   (STM)	   genutzt,	   um	   die	  
Ergebnisse	   verschiedener	   möglicher	   Szenarien	  
vorherzusagen .	   Das	   STM	   berücks i ch@gte	  
Vorhersagen	   zu	   zukün|igen	   Veränderungen	   der	  
Bevölkerung,	   des	   Motorisierungsgrades,	   der	  
Beschä|igung ,	   der	   Benz inpreise	   und	   des	  
Haushaltswachstums.	   Dies	   Faktoren	   wurden	  
pauschal	   oder	   wo	   angemessen	   zonenscharf	  
angewendet.	  
Jedes	   Szenario	   repräsen@erte	   eine	   andere	  
Kombina@on	   zentraler	   strategischer	   Ansätze,	   die	  
möglicherweise	   durch	   den	   LTP	   verfolgt	  werden.	  Die	  
verfügbaren	   Ergebnisse	   des	   STM	   wurden	   genutzt,	  
um	   eine	   Bewertung	   der	   bevorzugten	   Strategien	  
v o r z u n e h m e n .	   D i e	   E r g e b n i s s e	   d e r	  
Alterna@vszenarien	   wurden	   gründlich	   in	   Beziehung	  
zu	   den	   gesetzten	   Zielen	   und	   in	   Verbindung	   mit	  
anderen	   Kriterien	   untersucht.	   Die	   Folgerungen	   aus	  
der	   Bewertung	   und	   Analyse	   in	   Leeds,	   deuteten	  
darau�in,	  dass	  die	  Verkehrsstrategie	  die	  bestehende	  
Infrastruktur	   op@mal	   ausnutzen	   und	   Alterna@ven	  
zum	  Auto	  anbieten	  sollte,	  um	  die	  Verkehrszunahme	  
und	   -‐belastung	   zu	   bewerkstelligen	   und	   die	  
notwendige	   Vernetzung	   für	   die	   wirtscha|liche	  
Wenbewerbsfähigkeit	   zu	   sichern.	   Die	   zentrale	  
Strategie	   beinhaltete	   hohe	   Inves@@onen	   in	   den	  
öffentlichen	  Verkehr.	  !
Quelle	   :	   Manual	   PILOT	   2007	   -‐	   versión	   completa:	  
www.pilot-‐transport.org/index.php?id=48	  
Plan	   De	   Transporte	   Local	   de	   West	   Yorkshire:	  
www.wyltp.com/currentplan	  !!!

� 	  

!
ZARAGOZA,	   SPANIEN:	   SZENARIEN	   FÜR	   DIE	  
MOBILITÄT	   DER	   STADT	   IM	   SUSTAINABLE	   URBAN	  
MOBILITY	  PLAN	  

Die	   Stadt	   Zaragoza	   entwickelte	   einen	   integrierten	  
Mobilitätsplan	   –	   „Plan	   de	  Movilidad	   Sostensible“	   –,	  
der	   darauf	   abzielte,	   den	   Anteil	   des	   öffentlichen	  
Verkehrs	  sowie	  der	  sauberen	   individuellen	  Mobilität	  
zu	  erhöhen.	  Ein	  Szenario	  fokussierte	  suburbane	  Züge	  
und	  Straßenbahnen.	  Andere	  Szenarien	  bezogen	  sich	  
auf	  Fußgängerzonen,	  intermodale	  Verkehrssta@onen,	  
Parkraumbewirtscha|ung,	   integrierte	   Tarife,	  
Radverkehr	   und	   Servicequalitäten.	   Im	   Szenario	   zu	  
integrierten	   Tarifen	   wurden	   die	   Auswirkungen	   aus	  
Sicht	   der	   Nutzer,	   Betreiber	   und	   Verwaltungen	  
ausgewertet.	   Die	   Szenarien	   sollten	   helfen,	   zu	  
bes@mmen,	  welche	  Maßnahmen	  Teil	   des	  Plans	   sein	  
sollten.	  !
Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  !!

� 	  !
PARMA,	  ITALIEN:	  SZENARIOENTWICKLUNG	  

Die	   Stadt	   Parma	   startete	   2005	   einen	   Prozess	   der	  
integrierten	  Verkehrs-‐	  und	  Flächennutzungsplanung,	  
der	   aus	   einem	   städ@schen	   Mobilitätsplan	   (PUM)	  
(ähnlich	   einem	   SUMP),	   einem	   städ@schen	  
V e r k e h r s p l a n	   ( P G T U )	   u n d	   e i n e m	  
Flächennutzungsplan	   (PSC)	   bestand.	   Die	   beiden	  
Verkehrspläne	   zusammen	   zu	   entwerfen	   brachte	   die	  
Behörde	   dazu,	   die	   Verbindungen	   zwischen	   den	  
kurzfristgien	   Maßnahmen	   des	   PGTU	   und	   den	  
N a c h f r a g em a n a g em e n t s t r a t e g i e n	   u n d	  
Infrastrukturprojekten	  des	  PUM	  zu	  untersuchen.	  !
Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C. 

!
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SCHRITT	  4:	  EINE	  
GEMEINSAME	  VISION	  
ENTWICKELN	  !
!
Jetzt	  sind	  Sie	  bereit	  mit	  den	  wich@gsten	  Schrinen	  der	  
Entwicklung	   eines	   Sustainable	  Urban	  Mobility	   Plans	  
anzufangen.	   Eine	   gemeinsame	   Vision	   zu	   entwickeln	  
ist	   einer	   der	   Eckpunkte	   jedes	   SUMP.	   Sie	   bildet	   die	  
Grundlage	   für	   alle	   folgenden	   Schrine,	   die	   konkrete	  
Ziele	   und	   Maßnahmen	   definieren.	   Die	   Vision	   kann	  
nur	   Orien@erung	   geben,	   wenn	   sie	   breite	   Akzeptanz	  
bei	   Stakeholdern	   und	   Bürgern	   findet;	   daher	   ist	   es	  
entscheidend	  die	  Vision	  gemeinsam	  zu	  entwickeln.	  !
!
!

AUFGABE	  4.1:	  EINE	  GEMEINSAME	  
VISION	  VON	  MOBILITÄT	  UND	  DARÜBER	  
HINAUS	  ENTWICKELN	  	  !
BEGRÜNDUNG	  !
In	  welcher	  Art	  von	  Stadt	  wollen	  wir	  leben?	  Wie	  wird	  
sie	   sich	   von	   anderen	   Städten	   unterscheiden?	   Das	  
sind	   die	   zentralen	   Fragen,	   die	   durch	   eine	   Vision,	   in	  
deren	   Entwicklung	   alle	   Stakeholder	   eingebunden	  
sind,	   beantwortet	   werden	   müssen.	   Ein	   e	   Vision	   ist	  
e i n e	   q u a l i t a @ v e	   B e s c h r e i b u n g	   e i n e r	  
wünschenswerten	   Zukun|	   und	   dient	   dazu,	   die	  
Entwicklung	   von	   Maßnahmen	   zu	   lenken.	   Sie	   muss	  
Verkehr	   und	   Mobilität	   in	   den	   weiteren	   Kontext	  
städ@scher	   und	   gesellscha|licher	   Entwicklungen	  
setzen.	  Die	  Vision	  sollte	  alle	  betroffenen	  poli@schen	  
Perspek@ven	   berücksich@gen,	   insbesondere	  
grundlegende	   poli@sche	   Rahmenbedingungen	   (z.B.	  
Agenda21) ,	   S tadt-‐	   und	   Verkehrsp lanung ,	  
wir tscha|l iche	   Entwick lung ,	   d ie	   Umwelt ,	  
Chancengleichheit,	  Gesundheit	  und	  Sicherheit.	  	  
Der	   SUMP	   sollte	   auf	   einer	   langfris@gen	   Vision	   der	  
Verkehrs-‐	   und	   Mobilitätsentwicklung	   basieren,	   die	  
alle	   Verkehrsträger	   und	   -‐formen	   abdeckt:	  Öffentlich	  
und	   privat,	   Passagiere	   und	   Fracht,	   motorisiert	   und	  
nicht-‐motorisiert,	  Fahren	  und	  Parken.	  !
ZIELE	  !
• Mit	   den	   Stakeholdern	   eine	   gemeinsame	   Vision	  

vereinbaren	   –	   eine	   langfris@ges	   Ziel	   für	   die	  
Verkehrs-‐	   und	   Mobilitätsentwicklung	   der	  
S tadt reg ion	   a l s	   Or ien@erung	   fü r	   den	  
Planungsprozess.	  

• Die	   lokale	   Iden@tät	   stärken	   und	   die	   Vision	  
gemeinsam	  tragen.	  

• Den	  poli@schen	  Wert	  eines	  SUMP	  verdeutlichen	  
und	  das	  Engagement	  von	  Schlüsselakteuren	  und	  
Entscheidungsträgern	  sichern.	  

• Die	   Perspek@ve	   erweitern,	   indem	   man	   über	  
Verkehr	   und	   Mobilität	   hinaus	   blickt,	   z.B.	  
Lebensqualität,	  Gesundheit,	  Flächennutzung.	  

• Prioritäten	  für	  zukün|ige	  Entscheidungen	  setzen	  

!!! !!
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!
AKTIVITÄTEN	  !
• Eine	   repräsenta@ve	   Gruppe	   einrichten,	   die	   für	  

die	   Entwicklung	  der	  Vision	   verantwortlich	   ist	   (s.	  
Vision	  Board	  auf	  der	  nächsten	  Seite).	  

• Informa@onen	   sammeln	   und	   den	   Stakeholdern	  
zur	   Verfügung	   stellen	   (z.B.	   zu	   Strategien,	  
Analyseergebnisse).	  

• S t a keho l d e r -‐Wo r k s hop s	   vo r b e re i t e n ,	  
durchführen	   und	   nachbereiten	   (verschiedene	  
Formate	  >	  siehe	  Aufgabe	  2.3).	  

• Einen	   Visionsentwurf	   erarbeiten	   und	   mit	   den	  
Stakeholdern	  disku@eren.	  

• Die	   Vision	   in	   einem	   verständlichen	   Format	  
veröffentlichen.	  

WEITERFÜHRENDE	  MAßNAHMEN	  !
• Bürger	   ak@v	   in	   die	   Entwicklung	   der	   Vision	  

einbinden	  (z.B.	  über	  Workshops)	  !
ZEITPLANUNG	  !
• Au�auend	  auf	  Aufgabe	  3.1	  Analyse	  der	  Probleme	  
und	   Mögl ichkeiten	   vorbereiten	   und	   3.2	  
Szenarioentwicklung.	  

• Vorbereitung	   der	   Vision	   über	   mehrere	   Monate.	  
Entwicklung	  innerhalb	  weniger	  Wochen	  !!

CHECKLISTE	  !
✓ Vision	  Board	  eingerichtet.	  !
✓ Erster	  Entwurf	  der	  Vision	  entwickelt.	  !
✓ Entwurf	  mit	  Stakeholdern	  disku@ert.	  !
✓ Vereinbarung	  und	  endgül@ge	  Vision.	  !
✓ Vision	  in	  ansprechender	  Form	  veröffentlicht.	  !
!!

!
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!
AUFGABENDETAILS	  !
Einrichtung	  eines	  Vision	  Boards	  !
Einer	   der	   ersten	   Schrine	   ist	   festzulegen,	   wer	   in	   die	  
Entwicklung	   der	   Vision	   eingebunden	   sein	   sollte.	   Das	  
umfasst	  das	  Iden@fizieren	  relevanter	  Stakeholder,	  die	  
berücksich@gt	  werden	  müssen.	   Eine	   	  Gruppe,	   die	   in	  
den	   UK	   meistens	   als	   Vision	   Board	   bezeichnet	   wird,	  
sollte	  eingerichtet	  werden.	  
Dies	  könnte	  beispielsweise	  
• Regionale	  Partner;	  
• Lokale	   Behörden	   (einschließlich	   Gesundheit,	  
Wirtscha|)	  

• Verkehrsbetriebe	  
• Unternehmen	  
• Verkehrsnutzer	  
• Körperscha|en	  des	  öffentlichen	  Rechts	  
• Einwohner	  umfassen.	  !
Es	  ist	  wich@g,	  dass	  diese	  Gruppe	  alle	  Schlüsselakteure	  
repräsen@ert.	   Die	   Anliegen,	   die	   verschiedene	  
Stakeholder	   einbringen,	   sollten	   berücksich@gt	  
werden.	   Die	   Vision	   wird	   eher	   akzep@ert	   und	   ist	  
effek@ver,	   wenn	   sie	   partnerscha|lich	   mit	   allen	  
Schlüsselakteuren	  erarbeitet	  wird.	  
Die	  Entwicklung	  der	  Vision	  schließt	  idealerweise	  auch	  
Bürger	  ein.	  Abhängig	  von	  lokalem	  Kontext	  und	  lokaler	  
Planungskultur,	  kann	  dies	  jedoch	  schwierig	  sein.	  Dann	  
sollten	   die	   Bürger	   mindestens	   ak@v	   über	   die	   Vision	  
informiert	  werden	  (>	  siehe	  Aufgabe	  4.2).	  !
Quelle:	  PILOT	  Handbuch	  2007	  –	  full	  version:	  
www.pilot-‐transport.org/index.php?id=48
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BEISPIEL	  !
CAMBRIDGESHIRE,	  ENGLAND:	  VISION	  STATEMENT	  

„Nachbarscha|en	   schaffen,	   in	   denen	   Menschen	  
arbeiten	  und	  wohnen	  wollen:	  Jetzt	  und	  in	  Zukun|“.	  
Die	  Cambridgeshire	  Sustainable	  Community	  Strategy	  
beschreibt	  die	  Vision	  für	  Cambridgeshire.	  Die	  Vision	  
für	   Cambridgeshire	   ist	   es	   eine	   Region	   starker,	  
wachsender,	  erfolgreicher	  und	  inklusiver	  Gemeinden	  
zu	   sein,	   die	   exzellente	   öffentliche	   Dienstleistungen	  
bieten,	   wo	   Menschen	   ihre	   Potenziale	   ausnutzen,	  
l ä n g e r	   u n d	   g e s ü n d e r	   l e b e n	   u n d	  
Entscheidungenbeeinflussen	   können.	   Der	   LTP	  
unterstützt	  diese	  Vision.	  !
Quelle:	  Cambridge	  shire	  Local	  Transport	  Plan	  2011	  –	  
2026,	  Policies	  and	  Strategy,	  
www.cambr idgeshi re .gov.uk/NR/rdonlyres/
81A57E02-‐48D8-‐4C24-‐862F-‐B42A900F70D8/0/LTP3	  
PoliciesandStrategy.pdf	  !
LILLE,	  FRANKREICH:	  ENTWICKLUNG	  EINER	  VISION	  

In	   Lille	   startete	   der	   PDU	   Prozess	   nach	   der	   großen	  
Stadterneuerungsbewegung	   in	   den	   1990ern.	   Große	  
I n v e s @ @ o n e n	   f ü r	   d i e	   P r o b l e m e	   d e r	  
Brachflächenerneuerung	   in	   Roubaix	   und	   Tourcoing	  
wurden	   getä@gt.	   Gleichzei@g	   bot	   der	   Terminal	   des	  
TGV	   Netzwerks	   ( zunächst	   außerha lb	   des	  
Stadtzentrums	   geplant)	   die	   Möglichkeit	   ein	   neues	  
Quar@er	   zu	   schaffen,	   Euralille.	   Die	   Entwicklung	   von	  
Euralille	   als	   Verkehrsknotenpunkt,	   der	   nicht	   nur	  
interna@onal,	   sondern	   auch	   na@onal,	   regional	   und	  
lokal	   fungiert	   was	   nicht	   Teil	   eines	   lokalen	  
Verkehrsplans.	  
Diese	  Entwicklungen	  haben	  die	  Rahmenbedingungen	  
für	   die	   Vision	   einer	   Stadt	   gesetzt,	   die	  wirtscha|lich	  
stark	   ist	   und	   ein	   europäisches	   und	   interna@onales	  
Profil	  hat.	  Die	  Entwicklung	  einer	  anrak@ven	  Stadt	  ist	  
ein	  wich@ges	   Ziel.	  Dies	   steht	   in	   Zusammenhang	  mit	  
einer	   gut	   entwickelten	   Vision	   zur	   Erneuerung	  
ö ff e n t l i c h e r	   P l ä t z e	   –	   h a u p t s ä c h l i c h	  
Verkehrsknotenpunkte.	   Eine	   der	   relevanten	   Fragen	  
war	  die	  Wahl	  zwischen	  der	  Weiterentwicklung	  des	  U-‐
Bahn-‐Systems	   und	   einem	   progressiven	   Ansatz,	   der	  
ÖPNV	   an	   der	   Oberfläche	   einschloss.	   Die	   Stadt	  
entschied	   sich	   für	   letztere	   Op@on,	   um	   die	  
Entwicklung	   des	   ÖPNV	   als	   Möglichkeit	   zu	   nutzen,	  
öffentliche	   Plätze	   zu	   erneuern,	   umzustrukturieren	  
und	   neu	   zu	   verteilen.	   Konzepte	   wie	   „hochwer@ge	  
Buslinien“	   und	   Straßenbahnen	   wurden	   hierbei	  
eingeführt.	  !
Quelle:	   PILOT	   Handbuch	   2007	   –	   full	   version:	  	  
www.pilot-‐transport.org/index.php?id=48	  

GENT,	  BELGIEN:	  “DE	  FIETS	  VAN	  TROJE”	  –	  BOTTOM-‐
UP	  MOBILITÄTSVISION	  !
Neue	   Ansätze	   zu	   entwickeln,	   die	   die	   städ@sche	  
Mobilität,	  öffentliche	  Plätze	  und	   	  die	  Denkweise	  der	  
Bevölkerung	   ändern,	   um	   Gent	   bis	   2050	   zu	   einer	  
lebenswerteren	   Stadt	   für	   ihre	   Kinder	   zu	   machen	   –	  
das	   ist	   das	   Ziel	   der	   „Transi@on	   Area“,	   einer	   Gruppe	  
mit	   25	   krea@ven	   Leute	   mit	   unterschiedlichen	  
Hintergründen,	  darunter	  junge	  Unternehmer,	  Bürger,	  
Architekten	  und	  Verkehrsexperten.	  !
Näher	  Details	  in	  Anhang	  C.	  !
BRÜSSEL,	  BELGIEN:	  STRATEGISCHER	  PLAN	  FÜR	  DEN	  
GÜTERVERKEHR	  IN	  DER	  HAUPTSTADTREGION	  

Der	   Entwurf	   eines	   strategischen	   Plans	   für	   den	  
Güterverkehr	   in	   der	   Hauptstadtregion	   Brüssel	   steht	  
zurzeit	   zur	   Diskussion.	   Der	   Plan	   basiert	   auf	   der	  
Tatsache,	  dass	  30%	   städ@scher	   Treibhausgase	  durch	  
den	  Güterverkehr	  verursacht	  werden.	  
Die	   zentrale	   Vision	   des	   Plans	   ist	   es,	   eine	  
intelligentere	   und	   nachhal@ge	   Versorgungskene	   für	  
die	  Hauptstadtregion	  Brüssel	  bis	  2020	   zu	  erreichen,	  
die	   „win-‐win“-‐Situa@onen	   für	   alle	   Stakeholder	   mit	  
sich	  bringt.	  Partnerscha|liches	  Arbeiten	   ist	  eine	  der	  
Säulen	   der	   Vision	   für	   eine	   verbesserte	   städ@sche	  
Versorgung.	  
Die	  Vision	  umfasst	  drei	  Punkte:	  
• Den	  Güterverkehr	   in	   und	   aus	   der	   Stadt	   limi@eren	  
und	  op@mieren;	  

• Eine	   Veränderung	   des	   Modal	   Split	   weg	   von	   der	  
Straße	   auf	   Binneschiffahrts-‐	   und	   Schienenwege	  
sowie	  die	  „Last-‐Mile-‐Logis@k“	  über	  „Grüne	  Laster“	  
ini@ieren.	  

• Die	   Arbeit	   von	   Transportunternehmen	   und	  
Frachtgesellscha|en	  erleichtern.	  

Das	   ziel	   ist	   es,	   bis	   2050	   die	   Emissionen	   des	  
Güterverkehrs	   zu	   eliminieren	   und	   die	   Zahl	   der	  
Lieferfahrten	  um	  30%	  zu	  verringern.	  !
Quelle:	   Bruxellesmobilité,	   2012:	   Plan	   Stratégique	  
pour	   le	   transport	   de	   marchandises	   en	   région	   de	  
Bruxelles-‐Capitale	  –	  Projet	  de	  plan,	  Bruxellesmobilité,	  
Bruxelles,	  2012	  	  
www.bruxellesmobilite.irisnet.be/arKcles/la-‐obilite-‐
e-‐demain/plan-‐transport-‐de-‐marchandises	  !!
!

!
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AUFGABE	  4.2:	  DIE	  ÖFFENTLICHKEIT	  
AKTIV	  INFORMIEREN	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Eine	   gemeinsame	  Vision	   ist	   der	  Ausgangspunkt,	   um	  
konkrete	  Maßnahmen	  zu	  entwickeln.	  Ein	  SUMP	  kann	  
nur	   erfolgreich	   sein,	   wenn	   die	   Bürger	   verstehen,	  
worum	   es	   in	   der	   Vision	   geht	   und	   sie	   die	   Ziele	  
unterstützen.	   Während	   es	   nicht	   immer	   möglich	   ist	  
Bürger	   direkt	   in	   die	   Erarbeitung	   der	   Vision	  
einzubinden	   (>	   Aufgabe	   4.1),	   sollten	   sie	  wenigstens	  
ak@v	  über	  den	  Prozess	  und	  die	  Ergebnisse	  informiert	  
werden.	  Das	  hil|	  ein	  Bewusstsein	  und	  Akzeptanz	  für	  
die	  Vision	  zu	  schaffen.	  

ZIELE	  !
• Create	   shared	   public	   ownership	   of	   the	  

Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan.	  !
• Sicherstellen,	   dass	   die	   Bürger	   ihre	   bedenken	  

einbringen	  können.	  !
AKTIVITÄTEN	  !
• Ak@v	   über	   den	   Planungsprozess	   und	   die	  

Ergebnisse	  wich@ger	  Etappen	  informieren.	  

• Verschwiegenhe i t	   und	   Gehe imha l tung	  
vermeiden;	   Nutzen	   Sie	   öffentliche	   Anhörungen	  
und	   dokumen@eren	   Sie	   den	   Prozess	   um	  
Transparenz	  zu	  garan@eren.	  

• Einfache	   Meinungsumfragen	   durchführen,	   die	  
T r e n d s a u f z e i g e n	   u n d	   p o l i @ s c h e n	  
Entscheidungsträgern	  Argumente	  liefern.	  

• Die	  Medien	  involvieren	  (lokale	  Presse,	  Radio,	  TV)	  

• Klären	   Sie	   Bürger	   und	   andere	   Stakeholder	   über	  
eine	   nachhal@ge	   städ@sche	  Mobilität	   durch	   PR-‐
Kampagnen	  auf.	  

• Vision	  in	  der	  Bevölkerung	  verbreiten.	  

!
WEITERFÜHRENDE	  MAßNAHMEN	  !
• Bürger	   über	   interak@ve	   Beteiligungsinstrumente	  

direkt	   in	   den	   Entwicklungsprozess	   einbinden	  
(siehe	  >	  Aufgabe	  4.1).	  !!!

ZEITPLANUNG	  !
• Au�auend	   auf	   Aufgabe	   3.1	   Analyse	   der	  

Probleme	   und	   Möglichkeiten	   vorbereiten	   und	  
3.2	  Szenarioentwicklung.	  !

• Parallel	   zu	   und	   nach	   Aufgabe	   4.1	   Eine	  
gemeinsame	   Vision	   von	   Mobilität	   und	   darüber	  
hinaus	  entwickeln.	  !!

� 	  !
CHECKLISTE	  !
✓ Dokumenta@on	   der	   Stakeholder-‐Treffen	  

öffentlich	  gemacht.	  !
✓ Ansprechendes	   Informa@onsmaterial	   über	   den	  

Prozess	   und	   seine	   Ergebnisse	   erstellt	   und	  
verteilt.	  !

✓ Medien	  eingebunden.	  !
BEISPIEL	  !
LILLE,	  FRANKREICH:	  STAKEHOLDER-‐	  UND	  
BÜRGERBETEILIGUNG	  

Lille	   kann	  als	   typisches	  Beispiel	   für	  die	   Stakeholder-‐	  
und	   Bürgerbeteiligung	   in	   Frankreich	   angesehen	  
werden.	   Im	   Jahr	   2000	   beschloss	   der	   Ballungsraum	  
Li l le,	   heute	   ein	   Zusammenschluss	   von	   85	  
Kommunen,	   seinen	   ersten	   PDU.	   Vor	   dem	   Beschluss	  
eines	   Planentwurfs	   durch	   das	   poli@sche	   Gremium,	  
wurden	   verschiedene	   thema@sche	   Arbeitsgruppen	  
aus	   Stakeholdern	   und	   Behörden	   eingerichtet	   (z.B.	  
lokale	   Repräsenta@on	   des	   Staats,	   der	   Region,	   des	  
Bezirks,	   lokale	   Behörden	   und	   die	   Handelskammer).	  
Die	  Öffentlichkeit	  wurde	  über	  die	  Organisa@on	  eines	  
Mobilitätsforums	   und	   sogenannter	   „Maradi	   du	  
PDU“	   („SUMP	   Dienstage“)	   eingebunden.	   Während	  
dieser	   offenen	   Debanen	   hanen	   die	   Öffentlichkeit	  
und	  verschiedene	  Vereinigungen	  die	  Möglichkeit,	  die	  !
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verschiedenen	   Themen	  und	   Bestandteile	   des	   SUMP	  
mit	   den	   poli@schen	   Repräsentanten	   zu	   disku@eren.	  
Der	   endgül@ge	   SUMP	   wurde	   nach	   der	   gesetzlich	  
vorgeschriebenen	   Befragung	   der	   Öffentlichkeit	   und	  
der	   Integra@on	   der	   resul@erenden	   Verbesserungen	  
in	  den	  Plan	  beschlossen.	  	  !
Quelle:	   Rupprecht	   Consult	   based	   on	   Comminute	  
Urbane	  Lille	  Metropolis,	  PDU,	  June	  2003;	  Comminute	  
Urbane	   Lille	  Metropolis,Projekt	   de	   PDU,	   April	   2009;	  
www.lillemetropole.fr	  !
	  

!
VALDEMORO,	  SPANIEN:	  INFORMATION	  DER	  
ÖFFENTLICHKEIT	  

Die	   Gemeinde	   Valdemoro	   ergänzte	   die	   Entwicklung	  
ihres	   lokalen	   SUMP	   („Plan	   de	   Movilidad	   Urbana	  
Sostensible“)	   durch	   eine	   Öffentlichkeitskampagne	  
und	   die	   Organisa@on	   der	   Ausstellung	   „Cada	   paso	  
cuenta.	   Van	   a	   verlo“	   („Jeder	   Schrin	   zählt.	   Kommen	  	  
und	  sehen	  Sie!“)	  mit	  dem	  Ziel	  die	  Öffentlichkeit	  über	  
den	   Plan	   zu	   informieren.	   Die	   Ausstellung	   und	   die	  
anderen	   Informa@onsak@vitäten	   begannen	  
gleichzei@g.	  !
Näher	  Details	  siehe	  Anhang	  C.	  !!
!

KOPRIVNICA,	  KROATIEN:	  KONSTANTE	  
ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG	  UND	  –
INFORMATION	  FÜR	  KONSTANTE	  ÖFFENTLICHE	  UND	  
POLITISCHE	  UNTERSTÜTZUNG	  

Koprivnica	   setzt	   eine	   Vielzahl	   von	   Maßnahmen	   für	  
eine	   nachhal@ge	   städ@sche	  Mobilität	   um.	   Die	   Stadt	  
legt	   viel	  Wert	   darauf,	   die	  Bürger	   zu	   engagieren	  und	  
zu	  informieren	  –	  nicht	  zuletzt,	  um	  die	  öffentliche	  und	  
poli@sche	  Unterstützung	  zu	  erhalten	  –	  beispielsweise	  
durch	   (posi@ve)	   Medienberichterstanung	   und	   die	  
Organisa@on	   von	   Events,	   wie	   ein	   großes	   jährliches	  
Fahrradfes@val.	   Eine	   der	   effek@vsten	   Nachrichten	  
sind	   tatsächlich	  Poli@ker,	  die	  vor	  der	  Kamer	  Fahrrad	  
fahren.	  !
Näher	  Details	  in	  Anhang	  C.	  !!!

!
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SCHRITT	  5:	  
PRIORITÄTEN	  UND	  
MESSBARE	  
ZIELVORGABEN	  SETZEN	  !
Eine	  Vision	  ist	  eine	  wich@ge	  qualita@ve	  Beschreibung	  
der	   angestrebten	   Zukun|.	   Das	   allein	   reicht	   nicht.	  
Eine	   Vision	  muss	   durch	   konkrete	   Ziele	   konkre@siert	  
werden,	   die	   anzeigen,	   welche	   Art	   der	   Veränderung	  
gewünscht	   ist.	   Diese	   Veränderung	   muss	   auch	  
messbar	   sein.	   Das	   erfordert	   die	   Auswahl	   gut	  
durchdachter	   Zielvorgaben,	   die	   bes@mmte	   Bereiche	  
fokussieren	  (Indikatoren).	  !
!

AUFGABE	  5.1:	  DIE	  PRIORITÄTEN	  FÜR	  
MOBILITÄT	  IDENTIFIZIEREN	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Z ie l setzungen	   zu	   definieren	   bedeutet	   zu	  
konkre@sieren,	   welche	   sozialen,	   ökologischen	   oder	  
ökonomischen	   Verbesserungen	   notwendig	   sind	   und	  
dabei	  präzise	  zu	  klären,	  was	  „reduziert“,	  „gesteigert“	  
oder	   „erhalten“	   werden	   muss.	   Zielsetzungen	   sind	  
höhere	   Ziele	   des	   SUMP	   (z.B.	   Verkehrsbelastung	  
durch	  Autos	  reduzieren),	  während	  Maßnahmen	  (z.B.	  
eine	   Straßenbahn	   bauen)	   die	  Minel	   sind,	   um	   diese	  
zu	   erreichen.	   Dies	   steht	   im	   Gegensatz	   zu	   einem	  
Planungsansatz,	  der	  auf	  die	  Abgabe	  von	  Plänen	  und	  
Infrastrukturen	   fixiert	   ist,	   ohne	   sich	   auf	   höhere	  
Zielsetzungen	  zu	  beziehen.	  
Die	   Defini@on	   von	   Zielsetzungen	   liefert	   Struktur	  
zwischen	  der	  Entwicklung	  der	  Vision	   (>	  Aufgabe	  4.1	  
und	  4.2)	  und	  dem	  Setzen	  von	  Zielvorgaben	  (Aufgabe	  
5.2).	   Kon@nuierliche	   Einbindung	   der	   Stakeholder	   ist	  
notwendig,	   um	   die	   Akzeptanz	   der	   Prioritäten	   zu	  
sichern.	  !
ZIELE	  !
• Konkre@sieren,	   was	   der	   SUMP	   au�auend	   auf	  

der	  gemeinsamen	  Vision	  erreichen	  soll.	  !
• Klare	   und	   messbare	   Zielsetzungen	   formulieren	  

(Rückkopp lung	   zu r	   Datene r fa s sung	   –	  
sicherstellen,	   dass	   die	   Daten	   in	   entsprechender	  
Genauigkeit	  vorliegen,	  so	  dass	  der	  Fortschrin	  der	  
Zielerreichung	  messbar	  ist).	  !

AKTIVITÄTEN	  !
• Analysieren	   Sie	   die	   Folgerungen	   der	   Vision	   für	  

die	  Zielsetzungen.	  

• Bes@mmen	   Sie	   die	   Prioritäten	   zusammen	   mit	  
den	   Schlüsselakteuren.	   Nicht	   alle	   Zielsetzungen	  
sind	   einfach	   zu	   erreichen	   und	   daher	   kann	   es	  
notwendig	  sein	  die	  wich@gsten	  Zielsetzungen	  zu	  
bes@mmen.	  	  

• Einigen	  Sie	   sich	  auf	  Prioritäten	   für	  alle	  Themen,	  
die	   die	   Bedürfnisse	   der	   Stakeholder	   und	  Bürger	  
widerspiegeln	  (siehe	  Beispiel	  unten).	  

• Definieren	  Sie	  klare	  und	  messbare	  Zielsetzungen,	  
die	   Orien@erung	   für	   die	   Maßnahmenauswahl	  
und	   –Gestaltung	   bieten.	   Konkre@sieren	   Sie	   was	  
wann	  erreicht	  werden	  soll.	  

!
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ZEITPLANUNG	  !
• Baut	  auf	  der	  Vision	  auf	  (>	  Schrin	  4)	  

• Erarbeitung	  über	  mehrere	  Monate	  

!
CHECKLISTE	  !
✓ Entwicklung	   der	   Zielsetzungen	   anhand	   der	  

Vision.	  !
✓ Entwurf	  für	  die	  Zielsetzungen	  entwickelt.	  !
✓ Entwurf	  mit	  Stakeholdern	  disku@ert.	  !
✓ Finale	  Version	  der	  Zielsetzungen	  formuliert.	  !
MEHR	  INFORMATIONEN	  !
Transport	   Analysis	   Guidance	   Website	   –	   WebTAG	  
(DfT)	  
WebTAG	   bietet	   eine	   spezielle	   Einheit,	   die	   sich	   mit	  
Z ie lsetzungen	   und	   dem	   Umgang	   mit	   den	  
Zielsetzungen	  der	  Regierung	  der	  UK	  für	  den	  Verkehr	  
beschä|igt.	  !
Inte rnetadresse :	   www.dx.gov.uk/webtag/
documents/projectmanager/unit2.2.php	  	  !
BEISPIEL	  !
FRANKREICH:	   ÜBERGEORDNETE	   GRUNDLEGENDE	  
ZIELE	  FÜR	  PDUS	  !
Die	   zentralen	   Zielsetzungen	   eines	   PDUs	   sind,	  
Koordina@on	   der	   Verkehrsträger	   und	   die	   Förderung	  
sauberer	   und	   effizienter	   Verkehrsträger	   zu	   sichern.	  
Um	   diese	   Zielsetzungen	   zu	   erreichen	   –	   die	  
Ergebnisse	  eines	  lokalen	  Prozesses	  sind	  –	  sollte	  jeder	  
PDU	   m indes ten s	   d i r	   fo l genden	   Themen	  
berücksich@gen:	  !
• Die	  Verbesserung	  der	  Verkehrssicherheit	  und	  der	  

Sicherheit	   aller	   Verkehrsteilnehmer	   u.a.	   durch	  
geeignete	   Straßenquerschnine,	   die	   Entwicklung	  
e iner	   Verkehrss icherhe i tsüberwachung	  
zumindest	  für	  Fußgänger	  und	  Radfahrer.	  

• Die	  Reduzierung	  des	  Autoverkehres.	  
• Die	   Entwicklung	   des	   ÖPNV	   und	   aller	   anderen	  

umwe lBreund l i che ren	   Verkehrs t räge r,	  
insbesondere	  Laufen	  und	  Radfahren.	  

• Die	  Entwicklung	  und	  Ausnutzung	  metropolitaner	  
Routen	   und	   die	   Einführung	   einer	   verbesserten	  
Verkehrsinforma@on.	  

• Die	   Organisa@on	   und	   Regulierung	   des	   Parken	  
längs	   der	   Fahrbahn	   und	   öffentlicher	   Parkplätze,	  
e i n s c h l i e ß l i c h	   P a r k & R i d e -‐ P l ä t z e n ,	  
Bewohnerparken	   und	   temporäres	   Parken	   von	  
FrachBahrzeugen.	  

• Das	   Management	   und	   die	   Regulierung	   des	  
Güterverkehrs	   (einschließlich	   einer	   Betrachtung	  
der	   Ra@onalisierung)	   und	   des	   mul@modalen	  
Transports.	  

• Die	   Förderung	   von	   Pendlerp länen	   für	  
unternehmen	  und	  öffentliche	  Verwaltungen,	  die	  
den	  ÖPNV	  fördern.	  

• Die	   Entwicklung	   integrierter	   Tarife	   für	   alle	  
Verkehrsträger	  und	  Parken.	  !

Quelle:	  Rupprecht	  Consult	  based	  on	  “Plans	  de	  
déplacementsurbains	  PDU	  –	  guide”,	  CERTU,	  Lyon,	  
1996.”	  !
UK:	  STRATEGISCHER	  RAHMEN	  FÜR	  LTPS	  
(NATIONALE	  VERKEHRSZIELE)	  

Die	  Richtlinie	  für	  LTPs	  erwähnt	  fünf	  zentrale	  Ziele	  der	  
zukün|igen	  landesweiten	  Verkehrsentwicklung:	  !
• Wirtscha|swachstum	  unterstützen	  
• Emissionen	  reduzieren	  
• Chancengleichheit	  fördern	  
• Einen	   Beitrag	   zu	   höherer	   Sicherheit,	   besserem	  

Schutz	  und	  besserer	  Gesundheit	  leisten.	  
• Lebensqualität	   verbessern	   und	   ein	   gesundes	  

Umfeld	  schaffen.	  !
Quelle:	  Department	  for	  Transport	  (UK):	  Guidance	  on	  
Local	  TransportPlans,	  2009.	  !
WEST	  YORKSHIRE:	  ZIELE	  DES	  LTP	  

Die	   Zielsetzungen	   für	   den	   LTP2	   Leeds	   wurden	   im	  
Kontex t	   de r	   en t s tehenden	   l ang f r i s@gen	  
Verkehrsvision	   in	   West	   Yorkshire	   entwickelt.	   Sie	  
berücksich@gten	   die	   verfügbaren	   Ressourcen,	   um	  
den	  Plan	  partnerscha|lich	  umzusetzen.	  
Eine	  Zielsetzung	  für	  jede	  Priorität	  wurde	  entwickelt:	  !
• Erreichbarkeit	   bieten:	   Um	   den	   Zugang	   zu	  

A rbe i t sp l ä t zen ,	   B i l dung	   und	   anderen	  
Dienstleistungen	  für	  alle	  zu	  ermöglichen.	  

!
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• Staus	   bewäl@gen:	   Um	   Verspätungen	   beim	  
Transport	   von	   Gütern	   und	   Menschen	   zu	  
reduzieren.	  

• Sicherere	   Straßen:	   Um	   die	   Sicherheit	   für	   alle	  
Verkehrsteilnehmer	  zu	  verbessern.	  

• Bessere	  Lu|qualität:	  Um	  die	  Verkehrsemissionen	  
von	   Lu|verschmutzern,	   Treibhausgasen	   und	  
Lärm	  zu	  begrenzen.	  

• Effe k@ ve	   Kap i t a l v e rwa l t u n g :	   Um	   d i e	  
Verkehrsinfrastruktur	  zu	  verbessern.	  !

Quelle:	  Pilot	  2007	  Handbuch,	  www.pilot-‐
transport.org/index.php?id=48	  
	  !

AUFGABE	  5.2:	  SMARTE	  ZIELVORGABEN	  
ENTWICKELN	  	  	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Zielvorgaben	  sind	  die	  konkreteste	  Bindung	   in	  einem	  
SUMP,	   da	   sie	   den	   gewünschten	   Veränderungsgrad	  
innerhalb	  einer	   festgelegten	  Zeitraums	  angeben.	  Sie	  
sind	   notwendig,	   um	   zu	   beurteilen,	   ob	   eine	  
Maßnahme	   wirklich	   die	   angestrebten	   Ergebnisse	  
erreicht.	   Zielvorgaben	   sollten	   SMART	   (Spezifisch,	  
Messbar,	   Erreichbar,	   Realis@sch,	   Zeitbezogen)	   sein	  
und	   sich	   auf	   die	   vereinbarten	   Ziele	   beziehen,	  
Zielvorgaben	   sind	   für	   das	   Monitoring	   und	   die	  
Evalua@on	  essen@ell	   (>	  Aufgabe	  8.1	  Monitoring	  und	  
Evalua@on	   organisieren).	   Die	   Indikatorenauswahl	  
muss	   dies	   berücksich@gen.	   Zielvorgaben	   schaffen	  
Transparenz	   und	   Klarheit	   über	   die	   angestrebten	  
Veränderungen.	  !
ZIELE	  !
• Zielvorgaben	   definieren,	   die	   ein	  Monitoring	   des	  

Fortschrins	  der	  Zielerreichung	  ermöglichen.	  

• Einen	  Referenzpunkt	  finden,	  um	  die	  Effizienz	  und	  
Effek@vität	  von	  Maßnahmen	  zu	  bewerten.	  

AKTIVITÄTEN	  !
• Zielvorgaben	  entwickeln,	  die	  ein	  Monitoring	  des	  

Fortschrins	   der	   Zielerreichung	   und	   eine	  
Bewertung	   der	   Effizienz	   und	   Effek@vität	   der	  
getroffenen	  Maßnahmen	  ermöglichen.	  

• Binden	  Sie	  Schlüsselakteure	  ein,	  um	  quan@ta@ve	  
und	   qualita@ve	   Zielvorgaben	   zu	   entwickeln.	  
Vorbereitung,	  Realisierung	  und	  Nachbereitung	  in	  
Arbeitsgruppen.	  

• Definieren	   sie	   SMARTe	   Zielvorgaben:	   Spezifisch,	  
Messbar,	  Erreichbar,	  Realis@sch,	  Zeitbezogen	  

• Entwickeln	  Sie	   Indikatoren,	  die	   repräsenta@v	   für	  
Ihre	  Ziele	  sind.	  

• Machen	   Sie	   einen	   früh	   Realitätscheck	   der	   Ziele	  
(Aufgabe	  5.2).	  

• Machen	   Sie	   die	   formale	   Bes@mmung	   von	  
Zielvorgaben	  zu	  einem	  Teil	  des	  Maßnahmen-‐	  und	  
Finanzierungsplans	  (>	  Aufgabe	  7.2.)	  

!

!
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SMARTe	  Zielvorgaben	  !
• Specific	   (spezifisch)	   –	   quan@ta@v	   und/oder	   qualita@v	   genau	   beschrieben,	   für	   alle	   Stakeholder	  

verständlich	  

• Measurable	   (messbar)	  –	  die	  aktuelle	  Situa@on	   ist	  bekannt	  und	  wurde	  gemessen.	  Ressourcen	   für	  die	  
Messung	  der	  Veränderungen	  (quan@ta@v	  und	  qualita@v)	  sind	  verfügbar.	  

• Achievable	   (erreichbar)	   –	   basierend	   auf	   	   verfügbaren	   technischen,	   betrieblichen	   und	   finanziellen	  
Kapazitäten	  und	  den	  getroffenen	  Vereinbarungen	  

• Relevant	   (relevant)	   –	   betont	   die	   Bedeutung,	   Zielvorgaben	   zu	   wählen,	   die	   eine	   Rolle	   spielen,	   die	  
städ@sche	  Mobilität	  antreiben	  und	  andere	  zielvorgaben	  unterstützen	  oder	  ergänzen	  

• Time-‐bound	  (zeitgebunden)	  –	  Zeitpunkte	  für	  die	  Zielerreichung	  sind	  klar	  definiert.	  

!
Basierend	  auf:	  BUSTRIP	  Project	  2007,	  Moving	  sustainably	  –	  Guide	  to	  Sustainable	  Urban	  Transport	  Plans,	  
www.movingsustainably.net/	  	  

!
AUFGABENDETAILS	  	  !
Wie	  viele	  Zielvorgaben?	  !
Die	  na@onale	  Richtlinie	  für	  Local	  Transport	  Plans	  (2.	  Auflage)	  schlägt	  vor:	  Es	   ist	  wahrscheinlich	  kontraproduk@v	  viele	  
Zielvorgaben	   für	   die	   Ergebnisindikatoren	   einzubinden.	   Grundsätzlich	   scheint	   die	   op@male	   Zahl	   von	   Indikatoren	  
zwischen	   20	   und	   40	   zu	   liegen,	   teilweise	   abhängig	   von	   der	   Größe	   und	   Art	   des	   Plans.	   Dies	   ist	   ein	   grundsätzlicher	  
Anhaltspunkt.	   Viele	   Experten,	   die	   in	   die	   ELTISplus	   Beratungen	   eingebunden	   sind,	   stellen	   fest,	   dass	   weniger	  
Zielvorgaben	   sich	   abhängig	   vom	   Kontext	   als	   effek@ver	   erweisen	   können,	   insbesondere	   für	   Städte,	   die	   nicht	   viele	  
Ressourcen	  und	  Erfahrungen	  haben,	  auf	  die	  sie	  bei	  der	  Entwicklung	  eines	  SUMP	  au�auen	  können.	  !
Realis`sch	  bleiben!	  !
In	  vielen	  Städten	  entsprechen	  Zielvorgaben	  für	  städ@schen	  Verkehr	  und	  Mobilität	  eher	  einem	  Wunschdenken	  als	  dem,	  
was	   realis@sch	  erreichbar	   ist.	  Das	   ist	  offensichtlich	  kontraproduk@v.	  Obwohl	  es	  gut	   ist	  ehrgeizig	   zu	  sein,	  müssen	  Sie	  
auch	  ehrlich	  beurteilen,	  was	  mit	  den	  verfügbaren	  Ressourcen	  und	  Erfahrungen	  erreicht	  werden	  kann.	  Das	  sollte	  sich	  
auch	  in	  den	  ausgewählten	  Maßnahmen	  wiederspiegeln	  (>Schrin	  6).
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WEITERFÜHRENDE	  AKTIVITÄTEN	  !
• N u t z e n	   S i e	   v e r o r t e t e	   Z i e l v o r g a b e n	  

(beispielsweise	   für	   das	   Stadtzentrum,	  Gewerbe-‐	  
und	   Industriegebiete,	   einzelne	   Stadneile,	   etc.),	  
um	   lokalspezifisches	   Verkehrsverhalten	   und	  
entsprechende	   Re i semög l i chke i ten	   zu	  
berücksich@gen.	  !

• Definieren	   Sie	   Verlaufskurven	   oder	   jährliche	  
Me i l enste ine	   um	   den	   For t s chr in	   der	  
Zielerreichung	  zu	  beobachten.	  !

ZEITPLANUNG	  !
• Die	  Zielvorgaben	  sollten	  der	  nächste	  Schrin	  nach	  

der	  Aufstellung	  von	  zielen	  sein	  >	  Aufgabe	  5.1.	  

• Zielvorgaben	  ermöglichen	  es,	  Veränderungen	  im	  
Zeitverlauf	   zu	   beobachten	   und	   den	   Fortschrin	  
des	  SUMP	  zu	  evaluieren	  (>	  Aufgaben	  8.1	  &	  10.3)	  

!
CHECKLISTE	  !
✓ Passende,	  lokal	  relevante	  Zielvorgaben	  definiert.	  !
✓ Realitätscheck	   der	   Ziele	   (>	   siehe	   Aufgabe	   5.1)	  

abgeschlossen.	  !
✓ Formale	  Übernahme	  der	  Zielvorgaben	  durch	  alle	  

Stakeholder	   als	   Teil	   des	   Maßnahmen-‐	   und	  
Finanzierungsplans	  (>	  Aufgabe	  7.2).	  !

MEHR	  INFORMATIONEN	  !
DISTILLATE	  PROJEKT,	  UK	  

Improved	   Indicators	   for	   Sustainable	   Transport	   and	  
Planning.	   Deliverable	   C1	   Sustainable	   Transport	  
Indicators:	  Selec@on	  and	  Use	  !
www.its.leeds.ac.uk/projects/disKllate/outputs/
reports.php	  !
BEISPIELE	  !
THEORETISCHES	  BEISPIEL:	  ZIELVORGABEN	  ZUR	  
BEWÄLTIGUNG	  VON	  VERKEHRSSTAUS	  

Ein	  Beispiel	   könnte	  das	  Thema	  der	  Staubewäl@gung	  
sein.	   Das	   Ziel	   könnte	   die	   Reduzierung	   des	  
Wachstums	   des	   Verkehrs	   sein,	   der	   zu	   Stoßzeiten	   in	  

eine	   Region	   fließt.	   Die	   Zielvorgabe	   könnte	   es	   sein,	  
einen	  Ans@eg	  der	  eingehenden	  Fahrzeuge	  an	  einem	  
Knotenpunkt	   zwischen	  7	  und	  10	  Uhr	   (morgendliche	  
Spitze	  des	  Verkehrsau�ommens)	  zwischen	  2012	  und	  
2017	  von	  5%	  nicht	  zu	  überschreiten.	  
Um	  realis@sche	  Zielvorgaben	  zu	  setzen,	  gibt	  es	   zwei	  
Op@onen:	  
a)	  Modellbildung	  –	  teuer	  und	  zeitaufwändig.	  
b)	   Berücksich@gen,	   was	   andere	   mit	   ähnlichen	  
Maßnahmen	   erreichen	   konnten.	   Das	   El@s	   Portal	  
(www.e l@s .org )	   und	   d ie	   Konsu l tdatabase	  
(www.konsul t . leeds .ac .uk)	   s ind	   h i l f re iche	  
Ansatzpunkte	   (weitere	   Quellen	   zu	   Good-‐Prac@ce-‐
Beispielen	   >	   siehe	   Aufgabe	   6.1	   Die	   effek@vsten	  
Maßnahmen	  iden@fizieren).	  
Wie	   dieses	   Beispiel	   zeigt,	   müssen	   Zielvorgaben	  
fokussiert	   sein.	   Sie	   sollten	   auf	   einer	   definierten	  
Kennzahl	   und	   einem	   Zieljahr	   basieren.	   Sie	   müssen	  
direkt	  die	  definierten	  Zielsetzungen	  reflek@eren.	  !
Basieren	  auf:	  	  
Pilot	   Handbuch	   2007	   –	   vollständige	   Fassung,	  
verändert,	  www.pilo_ransport.org/index.php?id=48	  !
CAMBRIDGESHIRE,	  ENGLAND:	  ZIELVORGABEN	  UND	  
VERLAUFSKURVEN	  	  

Der	  drine	  Cambridgeshire	   LTP	   (2011-‐2026)	  definiert	  
die	   Indikatoren	   und	   Zielvorgaben,	   die	   genutzt	  
werden	   um	   den	   Fortschrin	   der	   Zielerreichung	   zu	  
beobachten.	   Die	   gewählten	   Indikatoren	   reflek@eren	  
die	   für	   Cambridgeshire	   wich@gsten	   Aspekte	   und	  
ermöglichen	   gleichzei@g	   einen	   Vergleich	   des	  
Fortschrins	   mit	   anderen	   Städten.	   Der	   LTP	   enthält	  
Abbi ldungen,	   die	   die	   Beziehung	   zwischen	  
Zielsetzungen,	   Zielvorgaben	   und	   Verlaufskurven	  
klären.	  !
LTP	  01:	  MENSCHEN	  DIE	  IN	  VERKEHRSUNFÄLLEN	  
GETÖTET	  ODER	  VERLETZT	  WURDEN	  

Die	   vorgeschlagenen	   Zielvorgaben	   für	   die	   na@onale	  
Verkehrssicherheit	   sahen	   im	   Juli	   2009	   eine	  
Reduzierung	   der	   getöteten	   oder	   schwerverletzten	  
Opfer	  um	  33%	  vor.	  Cambridgeshire	   setzte	  daher	  bis	  
2012	   Zielvorgaben,	   die	   mit	   dieser	   Reduzierung	  
übereins@mmen.	   Die	   Abbildung	   zeigt	   den	   Verlauf	  
dieses	   Indikators	  seit	  1994	  mit	  der	  LTP3	  Zielvorgabe	  
für	  2012.	  !
Que l l e :	   Cambr idgesh i r e	   County	   Counc i l ,	  
Cambridgeshire	   Local	   Transport	   Plan	   2011	   –	   2026,	  
ImplementaKon	  Plan.  

!
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SCHRITT	  6:	  EFFEKTIVE	  
MAßNAHMENPAKETE	  
ENTWICKELN	  !
Die	   Entwicklung	   effek@ver	   Maßnahmen-‐pakete	   ist	  
der	   Kern	   e iner	   nachha l@gen	   städ@schen	  
Verkehrsplanung.	  Nur	  gut	  ausgewählte	  Maßnahmen	  
stellensicher,	   dass	   die	   aufgestellten	   Ziele	   und	  
Zielvorgaben	   erreicht	   werden.	   Die	   Auswahl	   der	  
Maßnahmen	   sollte	   auf	   einer	   Diskussion	   mit	   den	  
Stakeholdern	   au�auen,	   Erfahrungen	   Anderer	  
einbeziehen,	   ein	   gutes	   Preis-‐Leistungsverhältnis	  
sicherstellen	   und	   so	   viele	   Synergien	   wie	   möglich	  
ausnutzen.	  Im	  Prinzip	  werden	  Maßnahmen	  an	  dieser	  
Stelle	   als	   Antwort	   auf	   folgende	   Fragen	   entwickelt:	  
Was,	   wie,	   wo	   und	   wann?	   Die	   Iden@fizierung	   der	  
Maßnahmen	   (Maßnahmenpakete)	   ist	   ein	   wich@ger	  
Meilenstein	  für	  den	  SUMP-‐Prozess.	  !

AUFGABE	  6.1:	  DIE	  EFFEKTIVSTEN	  
MAßNAHMEN	  IDENTIFIZIEREN	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Maßnahmen	   müssen	   dazu	   beitragen,	   die	   Vision,	  
Zielsetzungen	   und	   Zielvorgaben	   zu	   erreichen.	   Es	  
muss	   eine	   Reihe	   von	   Op@onen	   aufgezeigt	   werden,	  
die	  zu	  den	  verfügbaren	  Ressourcen	  passt.	   Im	  ersten	  
Schrin	   geht	   es	   darum,	   einen	   Überblick	   über	  
mögliche	   Maßnahmen	   zu	   bekommen.	   Maßnahmen	  
sollten	  in	  „Paketen“	  betrachtet	  werden,	  um	  mögliche	  
Synergien	  zu	  erkennen.	  !
ZIELE	  !
• Möglichkeiten	   für	   passende	   Maßnahmen	   und	  

deren	  Integra@on	  iden@fizieren.	  !
• Überblick	   über	   verschiedene	   Op@onen,	   die	   zur	  

Vision,	   den	   Zielsetzungen	   	   und	   Zielvorgaben	  
beitragen.	  !

AKTIVITÄTEN	  !
• Bewerten	   S ie	   d ie	   Ressourcen	   für	   d ie	  

Maßnahmenumsetzung	  neu.	  

• Mög l i chke i ten	   fü r	   Maßnahmenpakete	  
iden@fizieren.	  

• Sicherstellen,	   dass	   die	  Maßnahmen	   sich	   auf	   die	  
Zielsetzungen	  beziehen.	  

• Die	  wahrscheinliche	  Effek@vität	  der	  Maßnahmen	  
bewerten.	  	  

!!

�  !

!
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Quelle:	  CiViTAS-‐CATALIST	  Projekt:	  CiViTAS	  Guide	  for	  the	  Urban	  Transport	  Professional	  –	  Results	  and	  Lessons	  of	  
Long-‐Term	  EvaluaKon	  of	  the	  CIVITAS	  IniKaKve,	  2012;	  www.civitas.eu/guide_ebook/index.php	  y	  www.civitas-‐
iniKaKve.eu/docs/2086/CIVITAS_Guide_For_The_Urban_Transport_Professional.pdf	  !!
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Lösungen

Herausforderungen

Saubere	  KraMstoffe	  und	  Fahrzeuge ✓✓✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓✓✓

Städ`scher	  Güterverkehr ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓

Strategien	  des	  
Nachfragemanagements

✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Zugangsrestrik@onen,	  
Umweltzonen

✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Staugebühren ✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Mobilitätsmanagement ✓✓ ✓✓✓✓ ✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Mobilitätsagentur ✓✓ ✓✓✓✓ ✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Ökopunkte ✓✓ ✓✓✓✓ ✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Sammeltransport ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓

Neue	  formen	  öffentlicher	  
Verkehrsdienstleistungen

✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Zugang	  für	  ältere,	  
mobilitätseingeschränkte	  Passa-‐	  
giere

✓✓✓ ✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓

Integra@on	  der	  Verkehrsträger ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Verkehrstelema`k ✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓✓

E-‐@cket ✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓

Verkehrsmanagement	  und	  –
kontrolle

✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓✓✓

Reise-‐	  und	  Fahrgas@nforma@on ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓✓

Autounabhängigere	  
Mobilitätsop`onen

✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Car	  Sharing ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Fahrgemeinscha|en ✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓

Laufen	  und	  Fahrrad	  fahren ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓

Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plans ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓
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!
AUFGABENDETAILS !
Strategische	   Herausforderungen	   für	   städ`schen	   Verkehr	   und	   mögliche	   antworten	  
(aus	  dem	  CiVi-‐	  TAS-‐CATALIST	  Projekt)	  !
Die	   folgende	   Typologie	   aus	   Herausforderungen	   und	   möglichen	   Maßnahmen	   wurde	   in	   einer	   Richtlinie	   für	  
städ@sche	   Verkehrsplaner	   aus	   dem	   CiViTAS-‐	   CATALIST	   Projekt	   entwickelt,	   das	   die	   Verbreitung	   von	   Best-‐
Prac@ce-‐Beispielen	  der	  CiViTAS-‐Ini@a@ve	  der	  Europäischen	  Kommission	  unterstützt. !
Strategische	  Herausforderungen	  	  !
• Gesundheit	  –	  Wie	  kann	  eine	  gesunde	  Umwelt	  für	  die	  Bürger	  geschaffen	  werden	  	  

• Verkehrsbelastung	  –	  Wie	  kann	  eine	  wachs-‐	  tumsfähige	  und	  erreichbare	  Stadt	  geschaffen	  werden	  	  

• Sicherheit	  und	  Schutz	  –	  Wie	  kann	  eine	  sichere	  städ@sche	  Mobilität	  entstehen	  	  

• Beteiligung	  –	  Wie	  sind	  Bürger	  und	  Stakeholder	  einzubinden	  	  

• Strategische	   Planung	   –	  Wie	   können	   strategi-‐	   sche	   Ziele	   und	   die	  Mobilitäts-‐bedürfnisse	   der	   Bevölkerung	  
erreicht	  werden.	  	  

• Klimawandel	   –	  Wie	   können	   klimarelevante	   Emissionen	   des	   städ@schen	   Verkehrs	   reduziert	   werden,	   um	  
lokale,	   na@onale	   und	   globale	   Kli-‐	   maziele	   zu	   erreichen	   (als	   ergänzende	   und	   grundlegende	   globale	  
Herausforderung)	  	  

!
Maßnahmenbereiche	  /Lösungen:	   !
a) Saubere	  Fahrzeuge	  und	  Kra|stoffe	  	  
b) Städ@scher	  Güterverkehre	  	  
c) Strategien	  zum	  Nachfragemanagement	  (Zugangsrestrik@onen,	  Umweltzonen,	  Staugebühren)	  	  
d) Mobilitätsmanagement	  (Mobilitätsagenturen,	  Ökopunkte-‐System,	  das	  die	  Nutzung	  des	  ÖPNV	  und	  anderer	  

nachhal@ger	  Verkehrsträger	  be-‐	  lohnt)	  	  
e) Sammeltransport	   (neue	   Formen	   des	   öffentlichen	   Verkehrs,	   Zugang	   für	   ältere	   und	   mobili-‐	  

tätseingeschränkte	  Personen,	  Integra@on	  der	  Verkehrsträger)	  	  
f) Verkehrstelema@k	  (E-‐Tickets,	  Verkehrsmanagement	  und	  -‐kontrolle,	  Reise-‐	  und	  Fahrgas@nforma@on)	  	  
g) Autounabhängigere	  Mobilitätsop@onen	  (Car	  Sharing,	  Fahrgemeinscha|en,	  Laufen,	  Fahrrad)	  	  !
Es	   ist	   wich@g	   sich	   zu	   erinnern,	   dass	   für	   die	   Bewäl@-‐	   gung	   städ@scher	   Mobilitäts-‐herausforderungen	   die	  
Umsetzung	  integrierter	  Maßnahmenpakete	  (Lösun-‐	  gen)	  und	  nicht	  einzelne,	  isolierte	  Maßnahmen	  er-‐	  fordert.	  
Die	  stärksten	  Verbindungen	  zwischen	  Maßnahmenbereichen/Lösungen	  und	  Mobilitäts-‐	  herausforderung	  sind	  
in	  der	  Matrix	  auf	  der	  nächs-‐	  ten	  Seite	  dargestellt.	  !
Quelle:	  CiViTAS-‐CATALIST	  Projekt:	  CiViTAS	  Guide	  for	  the	  Urban	  Transport	  Professional	  –	  Results	  and	  Lessons	  of	  
Long-‐Term	  EvaluaKon	  of	  the	  CIVITAS	  IniKaKve,	  2012;	  www.civitas.eu/guide_ebook/index.php	  y	  www.civitas-‐
iniKaKve.eu/docs/2086/CIVITAS_Guide_For_The_Urban_Transport_Professional.pdf

	   	  ARBEITSSCHRITTE	  UND	  AUFGABEN	  –	  PHASE	  2:	  RATIONALE	  UND	  TRANSPARENTE	  ZIELSETZUNGEN

http://www.civitas.eu/guide_ebook/index.php
http://www.civitas-initiative.eu/docs/2086/CIVITAS_Guide_For_The_Urban_Transport_Professional.pdf
http://www.civitas.eu/guide_ebook/index.php
http://www.civitas-initiative.eu/docs/2086/CIVITAS_Guide_For_The_Urban_Transport_Professional.pdf


PASSI,	  FASI	  E	  ATTIVITA’	  -‐	  PASSO	  1:	  ATTIVITA’	  PROPEDEUTICHE	  

WEITERFÜHRENDE	  MAßNAHMEN	  !
• Auswahl	   der	   Möglichkeiten	   mit	   Stakeholdern	  

disku@eren	  !
ZEITPLANUNG	  !
• Nachdem	  die	  Zielvorgaben	  definiert	  wurden	  !
• Parallel	  zu	  >	  Aufgabe	  6.2	  	  !
CHECKLISTE	  !
✓ Rahmenbedingungen	  für	  Ressourcen	  neu	  bewer-‐	  

tet.	  	  

✓ Op@onen	   möglicher	   Maßnahmen	   definiert	   und	  
zusammengefasst	  	  

!
MEHR	  INFORMATIONEN	  !
MÖGLICHE	  MAßNAHMEN	  –	  NÜTZLICHE	  QUELLEN	  

Es	   gibt	   eine	   große	   Spannbreite	  möglicher	  Maßnah-‐	  
men.	  Das	  heißt,	  die	  passenden	  Maßnahmen	  für	  den	  
lokalen	   Kontext	   zu	   iden@fizieren,	   erfordert	   Recher-‐	  
che	  und	  Austausch	  mit	  dem	  Mitgliedern	  des	  Projekt-‐	  
teams	  und	  Stakeholdern.	  
Sie	   können	   auch	   Online-‐Datenbanken	   und	   Doku-‐	  
mente	  zu	  Rate	  ziehen,	  die	  einen	  Überblick	  über	  mög-‐	  
liche	  Maßnahmen	  geben:	  !
GOOD-‐PRACTICE	  DATENBANKEN	  

• BESTFACT:	  Portal	  für	  Güterverkehrsbeispiele,	   
Kontakte	  und	  Strategien,	  www.besBact.net	  	  	  

• E l@s	   Po r ta l	   zu	   s täd@scher	   Mob i l i tä t ,	  
www.el@s.org	  	  

• CiViTAS,	  www.civi@as.eu	  	  

• EPOMM,	   European	   PlaBorm	   on	   Mobility	   Man-‐	  
agement,	  www.epomm.eu	  	  

• SMILE	   Sustainable	   Mobility	   Ini@a@ves	   for	   Local	  
Environment,	  www.smile-‐europe.org	  	  

• SUGAR,	   Sustainable	   Urban	   Goods	   Logis@cs	  
Achieved	   by	   Regional	   and	   Local	   Policies,	  
www.sugarlogis@cs.eu	  	  

!!

DOKUMENT	  MIT	  BEZUG	  ZU	  EFFEKTIVEN	  
MAßNAHMEN	  FÜR	  EINEN	  SUMP	  	  

• European	   Commission,	   DG	   Environment,	  
Sustainable	  Urban	  Transport	  Plans.	  Vorbereiten-‐	  
des	  Dokument	   in	  Verbindung	  mit	  der	  Nachfolge	  
der	   Thema@c	   Strategy	   on	   the	   Urban	   Environ-‐	  
ment,	   2006.	   Ergänzt	   durch	   einen	   Anhang	   mit	  
Best-‐Prac@ce	  Beispielen	  und	  nützlichen	  Quellen.	  
2007,	   hnp://ec.europa.eu/environment/	   ur-‐	  
ban/urban_transport.htm	  

• Department	   for	   Transport	   (UK),	   Guidance	   on	  
Local	   Transport	   Plans,	   2009.	   Abschließende	  
Richtlinien	   zur	   Unterstützung	   lokaler	   Verkehrs-‐	  
behörden	   bei	   der	   Entwicklung	   eines	   Verkehrs-‐	  
plans.	   Siehe	   Anhang	   E	   –	   Possible	  Measures	   for	  
Mee@ng	  Goals.	  (16	  Juli	  2009).	  hnp://webarchive.	  
na@onalarchi-‐	   ves.gov.uk/20110509101621/	  
www.d| . gov.uk/adobepd f /165237/ l tp -‐	  
guidance.pdf	  

• BUSTRIP	   Projekt	   2007,	   Moving	   sustainably	   –	  
Guide	   to	   Sustainable	   Urban	   Transport	   Plans	  
(Online-‐Tool,	   siehe	   Passage	   „Bener	   mobility“,	  
www.movingsustainably.net/	  	  

• Sustainable	   Urban	   Transport	   Plans	   (SUTP)	   and	  
urban	  environment:	  Policies,	  effects,	  and	  simula-‐
@ons.	   (Oktober	   2005),	   hnp://ec.europa.eu/
environment/urban/urban_	  transport.htm	  

• BESTUFS	   -‐	   Best	  Urban	   Freight	   Solu@ons	   Project,	  
BESTUFS	  Good	   Prac@ce	  Guide	   on	  Urban	   Freight	  
Solu@ons	  (2007),	  verfügbar	  in	  17	  Sprachen	  unter	  
www.bestufs.net/gp_guide.html	  

!!! !!

!
LEITLINIEN	  –	  ENTWICKLUNG	  UND	  UMSETZUNG	  EINES	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN	   �62

	   	  ARBEITSSCHRITTE	  UND	  AUFGABEN	  –	  PHASE	  2:	  RATIONALE	  UND	  TRANSPARENTE	  ZIELSETZUNGEN

http://www.bestfact.net
http://www.eltis.org
http://www.civitias.eu
http://www.epomm.eu
http://www.smile-europe.org
http://www.sugarlogistics.eu


PASSI,	  FASI	  E	  ATTIVITA’	  -‐	  PASSO	  1:	  ATTIVITA’	  PROPEDEUTICHE	  

BEISPIEL	  !
DUNDEE,	  SCHOTTLAND:	  NUTZUNG	  EINES	  
EINFACHEN	  MODELLS	  

Bei	  der	  Entwicklung	  des	  der	  ersten	  lokalen	  Verkehrs-‐	  
strategie	   im	   Jahr	   2000,	   nutze	   die	   Stadt	  Dundee	  das	  
Verkehrsstrategiemodell	   des	   Transport	   Research	  
Laboratory	  –	  das	  nur	  grundlegende	  Eingaben	  braucht	  
–	   um	   zu	   bewerten,	   was	   durch	   die	   geplanten	  
Maßnahmen	   erreicht	   werden	   kann.	   So	   konnten	   die	  
passendsten	  Maßnahmen	  und	  wich@ge	  Zielvorgaben	  
gewählt	  werden.	  !
Quelle:	  Tom	  Rye,	  Universität	  Lund	  nach:	  
www.dundeecity.gov.uk/	  dundeeci-‐	  ty/
uploaded_publicaKons/publicaKon_1418.pdf,	  p.	  71	  !!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
	  ! !

!
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INSTRUMENTE	  !
STRATEGIEOPTIONEN	  AUF	  BASIS	  VON	  KONSULT	  ERZEUGEN	  !
KonSULT	  ist	  eine	  Wissensdatenbank,	  die	  eine	  Bewer-‐	  tung	  des	  möglichen	  Beitrags	  von	  etwa	  40	  Verkehrs-‐	  und	  
Planungsinstrumenten	   zu	   einer	   Strategie	   bietet.	   Sie	   basiert	   auf	   einer	   Bewertung	   der	   Grundprinzipien	   und	  
Fallstudien.	   Der	   Op@ons-‐Generator	   ermöglicht	   Nutzern,	   KonSULT	   abzufragen,	   um	   die	   Teilmenge	   der	  
Instrumente	  zu	  bes@mmen,	  die	  in	  einem	  bes@mm-‐	  ten	  Kontext	  wahrscheinlich	  am	  nützlichsten	  sind.	  Das	  Ziel	  
ist	   es,	   die	   Breite	   der	   berücksich@gten	   Instrumen-‐	   te	   zu	   erhöhen,	   nicht	   einen	   bes@mmten	   Ansatz	   vor-‐	  
zuschreiben.	   Die	   Nutzer	   haben	   die	  Möglichkeit	   sich	   auf	   ihre	   Ziele,	   Probleme	   oder	   Leistungsindikatoren	   zu	  
konzentrieren,	   deren	   Bedeutung	   zu	   gewichten,	   die	   übergeordnete	   Strategie	   anzuzeigen	   und	   den	   lokalen	  
Kontext	   zu	   beschreiben.	   Der	   Op@ons-‐	   Generator	   nutzt	   dann	   die	   Bewertung	   der	   einzelnen	   Instrumente	   in	  
KonSULT,	  um	  die	  Instrumente	  zu	  finden,	  die	  am	  passendsten	  sind.	  
Im	   Projekt	   Intelligent	   Energy	   Europe	   CH4LLENGE	   wird	   KonSULT	   weiterentwickelt.	   Es	   wird	   durch	   Part-‐	  
nerstädte	   die	   gerade	   einen	   SUMP	   entwickeln	   als	   Instrument	   für	   Inspira@on	   und	   die	   Eingrenzung	   der	  
Strategieop@onen	  getestet.	  !!
Internetadresse:	  www.konsult.leeds.ac.uk	  y	  www.sump-‐challenges.eu/	  
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AUFGABE	  6.2:	  AUS	  ERFAHRUNGEN	  
ANDERER	  LERNEN	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Die	   Iden@fizierung	  der	  effek@vsten	  Maßnahme	  solle	  
auf	  mehr	  als	  der	  eigenen	  Erfahrung,	  Recherche	  und	  
lokalem	   Wissensaustausch	   au�auen.	   Es	   kann	   sehr	  
wertvoll	   sein	   aus	   den	   Erfahrungen	   derer	   zu	   lernen,	  
die	   bereits	   Maßnahmen	   umgesetzt	   haben,	   die	   Sie	  
planen.	  Und	  für	  die	  meisten	  Maßnahmen	   ist	  es	  ein-‐	  
fach	   andere	   Orte	   zu	   finden,	   die	   mit	   diesen	   experi-‐	  
men@ert	  haben.	  Das	  Rad	  muss	  so	  nicht	  neu	  erfunden	  
werden	  und	  verhindert	   teure	  Fehler,	  aus	  denen	  An-‐	  
dere	  schon	  gelernt	  haben.	  !
ZIELE	  !
• Von	   denen	   lernen,	   die	   mögliche	   Maßnahmen	  

bereits	  umgesetzt	  haben.	  	  !
• Nicht	   bei	   Null	   anfangen.	   Nutzen	   Sie	   die	   verfüg-‐	  

bare	  Erfahrungen	  	  !
• Überzeigende	   Belege	   und	   Argumente	   für	   die	  

Umsetzung	  einer	  Maßnahme	  vorbringen.	  	  !
AKTIVITÄTEN	  	  !
• Andere	  Orte	  finden,	  wo	  eine	  von	  Ihnen	  geplante	  

Maßnahme	  bereits	  umgesetzt	  wurde.	  	  

• Kontakt	   zu	  den	  Schlüsselakteuren	  au�auen,	  die	  
die	  Maßnahme	  umgesetzt	  haben	  (entweder	  per	  
Telefon	   oder	   durch	   eine	   Ortsbegehung,	   um	   die	  
Maßnahme	  zu	  sehen)	  	  

• Die	   Schlussfolgerungen	   als	   Input	   für	   den	   Aus-‐	  
wahlprozess	  zusammenfassen.	  	  

!
WEITERFÜHRENDE	  MAßNAHMEN	  	  !
• Suchen	   Sie	   auch	   interna@onal	   nach	   guten	   Bei-‐	  

spielen.	  	  

• Laden	  Sie	  Prak@ker	  aus	  anderen	  Städten	  zu	  sich	  
ein,	  um	  Sie	  zu	  beraten.	  	  

• Machen	   Sie	   mit	   lokalen	   Entscheidungsträgern	  
eine	  Ortsbegehung	  dorthin,	  wo	  eine	  Maßnahme	  
erfolgreich	  umgesetzt	  wurde.	  	  

!

ZEITPLANUNG	  	  !
• Parallel	   zu	   Aufgabe	   6.1	   Die	   effek@vsten	   Maß-‐	  

nahmen	  iden@fizieren	  	  !
CHECKLISTE	  !
✓ Interessante	   Orte	   iden@fiziert,	   die	   eine	  

Maßnahme	  umgesetzt	  haben.	  !
✓ Austausch	  mit	  dem	  Umsetzenden	  durchgeführt.	  !
✓ Ergebnisse	  zusammengefasst.	  !
MEHR	  INFORMATIONEN	  !
Auf	  europäischer	  Ebene	  sind	  die	  zwei	  umfassendsten	  
Quellen	   für	   Maßnahmen	   der	   städ@schen	   Mobilität	  
(und	  Maßnahmenpakete)	   aus	   Städten	   in	   ganz	   Euro-‐	  
pa	  die	   Fallstudien	   von	  El@s	   (www.el@s.org),	   z.B.	   das	  
Mobilitätsportal	   der	   Europäischen	   Kommission	   und	  
die	   Internetseite	   der	   CiViTAS	   Ini@a@ve	   für	   sauberen	  
und	  besseren	  Verkehr	  in	  Städten	  (www.civitas.eu)	  !
BEISPIELE	  !
EUROPÄISCHES	  NICHES	  PROJEKT:	  AUSTAUSCH	  ÜBER	  
DIE	  UMSETZUNG	  INNOVATIVER	  
VERKEHRSKONZEPTE	  

Das	  europäisches	  NICHES+	  Projekt	  (2008-‐2011)	  zielte	  
darauf	   ab,	   Stakeholder	   in	   einem	   Netzwerk	   zusam-‐	  
menzubringen,	   die	   mit	   innova@ven	   Verkehrs-‐	   und	  
Mobilitätskonzepten	   arbeiten.	   In	   diesem	   Zusam-‐	  
menhang	  erwies	  es	  sich	  als	  sinnvoll	  einen	  Austausch	  
zwischen	  Prak@kern	  zu	  arrangieren,	  die	  Maßnahmen	  
planen	   und	   anderen	   die	   ähnliche	   Konzept	   bereits	  
umgesetzt	   hanen.	   Ein	   Beispiel	   ist	   der	   Austausch	  
zwischen	   der	   französischen	   Region	   Artois-‐Gohelle	  
und	  den	  Städten	  Salzburg	  und	  München	  zu	  Erreich-‐	  
barkeitsmaßnahmen.	   Ein	   französisches	   Team	   be-‐	  
suchte	   beide	   Städte	   und	   lernte	   das	   Salzburger	   Tra-‐	  
vel-‐Training	   und	   das	   Münchener	   Konzept	   der	   Er-‐	  
reichbarkeitsplanung	   für	   Stadneile	   kennen.	   Ein	   an-‐	  
deres	   Beispiel	   ist	   der	   Austausch	   von	   Nantes	   und	  
Lorient	  mit	  Worcestershire	  über	   Schnellbussysteme.	  
Die	   französischen	   Städte	   habe	   gute	   laufende	   Syste-‐	  
me,	  die	  Worcestershire	  halfen,	  mehr	  über	  besonde-‐	  
re	  Herausforderungen	  zu	  lernen.	  !!
Nähere	  Details	  unter:	  	  www.niches-‐transport.org	  	  !!

!
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� 	  !
EUROPÄISCHES	  SUGAR	  PROJEKT	  -‐	  SUSTAINABLE	  
URBAN	  GOODS	  LOGISTICS	  ACHIEVED	  BY	  LOCAL	  AND	  
REGIONAL	  POLICIES	  

SUGAR	   behandelt	   die	   Bewäl@gung	   ineffizienter	   und	  
ineffek@ver	   städ@scher	   Güterverteilung.	   Eine	   ent-‐	  
scheidende	   Komponente	   des	   städ@schen	   Verkehrs-‐	  
systems	   und	   eine	   große	   Quelle	   verschmutzender	  
Emissionen.	  
Um	  dieses	  Ziel	  zu	  erreichen,	  fördert	  das	  Projekt	  den	  
Austausch,	   die	   Diskussion	   und	   den	   Transfer	   von	  
Erfahrungen,	   Wissen	   und	   guten	   Beispielen	   der	  
städ@schen	   Güterverkehrsmanagements	   zwischen	  
Transferstandorten	  und	  guten	  Beispielen.	  !
Näher	  Details	  unter:	  www.sugarlogis@cs.eu	  	  !
	    

AUFGABE	  6.3:	  DAS	  BESTE	  KOSTEN-‐
NUTZEN-‐VERHÄLTNIS	  SCHAFFEN	  	  	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Die	   Maßnahmenauswahl	   wird	   nicht	   nur	   durch	  
Effek@vität,	   sondern	  auch	  durch	  das	  Kosten-‐Nutzen-‐
Verhältnis	   bes@mmt.	   Besonders	   in	   Zeiten	   knapper	  
Haushalte	   ist	   es	   entscheidend	   die	   größte	   Wirkung	  
der	   eingesetzten	   Ressourcen	   zu	   erzielen.	   Das	  
erfordert	  eine	  grundlegende	  Bewertung	  Kosten	  und	  
Nutzen	  der	  Möglichkeiten.	  Dies	  hil|	  auch	  realis@sch	  
zu	   bleiben	   und	   unrealis@sche	   Hoffnungen	   zu	  
vermeiden,	  indem	  nur	  Maßnahmen	  gewählt	  werden,	  
die	  finanzierbar	  sind.	  !
ZIELE	  !
• Effiziente	   Nutzung	   der	   verfügbaren	   Ressourcen	  

sicherstellen.	  

• Auswahl	   finanziell	   unrealis@scher	   Maßnahmen	  
vermeiden.	  

• Die	  Glaubwürdigkeit	  der	  Maßnahmenumsetzung	  
stärken.	  

!
AKTIVITÄTEN	  !
• Nur	   erschwingliche	   und	   effek@ve	   Maßnahmen	  

und	  -‐pakete	  auswählen.	  

• Die	   vorgeschlagenen	  Maßnahmen	  mit	   Blick	   auf	  
eine	   realis@sche	   und	   zeitnahe	   Umsetzung	   mit	  
den	  gegebenen	  Ressourcen	  beurteilen.	  Die	  Wahl	  
der	  Methode	  hängt	   von	  der	   Erfahrung	  und	  den	  
verfügbaren	  Ressourcen	  ab	  und	  kann	  qualita@ve	  
und	  quan@ta@ve	  Ansätze	  umfassen.	   In	  manchen	  
Fällen	   kann	   eine	   vollständige	   Kosten-‐Nutzen-‐
Analyse	   zu	   teuer	   sein.	   Dann	   können	   die	  
wich@gsten	   Maßnahmen,	   einfachere	   Ansätze	  
oder	  Schätzungen	  angewandt	  werden.	  

• Sicherstellen,	   dass	   alle	   Kosten	   und	   Nutzen	   –	  
nicht	  nur	  die	  einfach	  messbaren	  –	  berücksich@gt	  
werden.	  

• Sicherstellen,	   dass	   sowohl	   Passagier-‐	   und	  
Güterverkehr	  berücksich@gt	  werden.	  

• S icherste l len,	   dass	   Tre ibhausgase	   und	  
Lu|qualität	  beachtet	  werden.	  

!
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• S i cherste l l en	   das	   a l l e	   Verkehrst räger	  
gleichermaßen	   bedacht	   und	   in	   der	   Kosten-‐
Nutzen-‐Bewertung	  verglichen	  werden.	  

• Instandhaltungsmaßnahmen	  bedenken.	  

!
ZEITPLANUNG	  !
• Nach	   der	   ersten	   Iden@fika@on	   möglicher	  

Maßnahmen	  –	  parallel	  zu	  den	  Aufgaben	  6.1	  und	  
6.2	  !

CHECKLISTE	  !
✓ Passende	  Maßnahmen	  (und	  Maßnahmenpakete)	  

mit	  Blick	  auf	  die	  Kosten	  und	  Nutzen	  bewertet	  !
✓ Ergebnisse	   für	   die	   Diskussion	   der	   endgül@gen	  

Auswahl	  zusammengefasst.	  !
MEHR	  INFORMATIONEN	  !
TRANSPORT	  ANALYSIS	  GUIDANCE	  –	  WEBTAG	  

Dieses	  Handbuch	  enthält	  Hinweise	  dazu,	  wie	  
• Ziele	  zu	  setzen	  und	  Probleme	  zu	  iden@fizieren,	  

• mögliche	  Lösungen	  zu	  entwickeln	  und	  

• Verkehrsmodelle	   für	   die	   Bewertung	   alterna@ver	  
Lösungen	  zu	  entwickeln	  

sind.	  
Abschnin	   2.5	   von	   WebTAG	   enthält	   eine	   besonders	  
nützliche	  Einführung	  in	  den	  Bewertungsprozess.	  !
Nähere	  Details	  unter:	  www.d|.gov.uk/webtag	  !!

� 	  !!

BEISPIEL	  !
GROßRAUM	  NOTTINGHAM,	  ENGLAND:	  LOCAL	  
TRANSPORT	  PLAN	  2	  –	  BEWERTUNG	  VON	  
ZENTRALEN	  PLANAUSSAGEN	  

Der	   LTP2	   Großraum	   Noqngham	   (ein	   SUMP	   in	  
England)	   enthält	   einen	   Abschnin	   der	   die	   zentralen	  
Planaussagen	   in	   Rela@on	   zu	   den	   Zielsetzungen	  
bewertet ,	   um	   darzustel len,	   dass	   s ie	   a l le	  
entscheidend	  zu	  den	  LTP	  Zielsetzungen	  beitragen.	  
Der	   Plan	   erklärt	   auch,	   wie	   die	   Aussagen	   entstehen	  
und	   integriert	   werden,	   um	   den	   Nutzen	   und	   damit	  
das	   Kosten-‐Nutzen-‐Verhältnis	   zu	   maximieren.	  
Abschließend	   werden	   kostengüns@gere	   alterna@ven	  
iden@fiziert	   um	   zu	   zeigen,	   was	   mit	   weniger	   Geld	  
erreicht	  werden	  kann:	  www.noqnghamshire.gov.uk/
chapter12-‐	   implementa@onprogramme.pdf,	   S.	  
334-‐336.	  !
Quelle:	  Tom	  Rye,	  Universität	  Lund	  !!

!
LEITLINIEN	  –	  ENTWICKLUNG	  UND	  UMSETZUNG	  EINES	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN	   �66

	   	  ARBEITSSCHRITTE	  UND	  AUFGABEN	  –	  PHASE	  2:	  RATIONALE	  UND	  TRANSPARENTE	  ZIELSETZUNGEN

http://www.dft.gov.uk/webtag


PASSI,	  FASI	  E	  ATTIVITA’	  -‐	  PASSO	  1:	  ATTIVITA’	  PROPEDEUTICHE	  

AUFGABE	  6.4:	  SYNERGIEN	  NUTZEN	  UND	  
INTEGRIERTE	  MAßNAHMENPAKETE	  
ENTWICKELN	  	  	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Die	   Erfahrung	   zeigt,	   dass	   isolierte	  Maßnahmen	   nur	  
e ine	   begrenzte	   Wirkung	   haben,	   während	  
Maßnahmenpakete	   Synergien	   nutzen	   und	   sich	  
gegensei@g	   verstärken	   können.	   Daher	   ist	   es	  
entscheidend	   au�auend	   auf	   der	   Analyse	   der	  
M ö g l i c h k e i t e n	   s i n n v o l l	   k o m b i n i e r t e	  
Maßnahmenpakete	  zu	  bilden.	  Außerdem	  sollten	  die	  
endgül@g	   ausgewählten	   Maßnahmenpakete	   auch	  
I n te rmoda l i t ä t ,	   d i e	   I n teg ra@on	   m i t	   de r	  
F l ä c h e n n u t z u n g s p l a n u n g	   u n d	   a n d e r e n	  
Fachplanungen	  berücksich@gen.	  !
ZIELE	  !
• D i e	   b e s t e n	   O p @ o n e n	   i n	   F o r m	   v o n	  

Maßnahmenpaketen	  auswählen.	  

• Sicherstel len,	   dass	   Synergien	   zwischen	  
Maßnahmen	  genutzt	  werden,	  

• Intermodalität	  sicherstellen.	  

• Einbindung	   von	   Flächennutzungsplanung	   und	  
anderen	  Fachplanungen	  anstreben.	  

!
AKTIVITÄTEN	  !
• Maßnahmen	   iden@fizieren	   die	   zu	   mehreren	  

Zielsetzungen	  beitragen.	  

• Maß n a hmen	   i n	   M a ß n a hmenp a ke t e n	  
zusammenfassen,	   um	   von	   Synergien	   zu	  
profi@eren	   und	   deren	   Effek@vität	   zu	   erhöhen	  
(siehe	   CiViTAS-‐CATALIST	   Typologie	   in	   >	   Aufgabe	  
6.3).	  

• Sicherstellen,	   dass	   Intermodalität	   berücksich@gt	  
w i rd .	   Da s	   s c h l i eß t	   Ve rb i ndungen	   zu	  
Fernverkehrsnetzwerken	  wir	  das	  TEN-‐T	  Netzwerk	  
ein.	   (Siehe	   LINK	   Projekt	   zu	   Passenger	  
Intermodality	   für	   detaillierte	   Empfehlungen	   zu	  
„last	   urban	   mile	   connec@on:	   www.transport-‐
r e s e a r c h . i n fo /web / p ro j e c t s / p ro j e c t _	  
details.cfm?id=11355).	  

• V o r g e s c h l a g e n e	   V e r k e h r s -‐	   u n d	  
Mobi l i tätsmaßnahmen	   hins icht l ich	   der	  
Integra@on	   mit	   der	   Flächennutzungsplanung	  
prüfen.	  

• Maßnahmen	   wo	   möglich	   in	   andere	   sektoralen	  
Planungen	   integrieren	   (z.B.	   ökologischen,	  
ge sundhe i t l i c he	   ode r	   w i r t s cha| l i c he	  
Maßnahmen).	  

• Einen	   Vorschlag	   für	   die	   endgül@ge	   Auswahl	   der	  
Maßnahmen	   mit	   den	   Schlüsselakteuren	  
disku@eren.	  

!!

� 	  !!
ZEITPLANUNG	  !
• Parallel	   zu	   >	   Aufgabe	   6.1	   Die	   effek@vsten	  

Maßnahmen	   iden@fiz ieren ,	   >	   6 .2	   Aus	  
Erfahrungen	   Anderer	   lernen	   und	   >	   Aufgabe	   6.3	  
Das	  beste	  Kosten-‐Nutzen-‐Verhältnis	  schaffen.	  !

• Vor	   Schrin	   7	   Klare	   Verantwortlichkeiten	   und	  
Budget	  vereinbaren	  !

CHECKLISTE	  !
✓ Effek@ve	   Maßnahmenpakete	   und	   mögliche	  

Synergien	  bes@mmt.	  !
✓ Maßnahmenpakete	  mit	  Blick	  auf	  die	   Integra@on	  

der	   Flächennutzungsplanung	   und	   sektoralen	  
Planungen	  geprü|.	  !

✓ Maßnahmenpakete	   als	   Input	   für	   die	   Diskussion	  
der	   endgül@gen	   Auswahl	   gewählt	   (>	   Aufgabe	  
7.2).	  !!!

!
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BEISPIELE	  !
LONDON,	  ENGLAND:	  STAUGEBÜHREN	  –	  
INTEGRIERTER	  ANSATZ	  NÖTIG	  

Ein	   Staugebührenprogramm	   –	   wie	   das	   in	   London	  
umgesetzte	   –	   verdeutlicht	   die	   Notwendigkeit	   eines	  
integrierten	   Ansatzes.	   Diese	   starke	  Maßnahme,	   um	  
den	   Straßenverkehr	   einzugrenzen,	   indem	   	   die	  
Verkehrsteilnehmer	   direkt	   belastet	   werden,	  
verändert	   die	   Zusammensetzung	   und	   das	   Volumen	  
des	   Verkehrs	   und	   beeinflusst	   daher	   Emissionen	  
genauso	   wie	   den	   Verkehrslärm.	   Als	   isolierte	  
Maßnahme	   wird	   die	   erwartete	   Reduzierung	   eher	  
klein	   sein.	   Wenn	   die	   Maßnahme	   mit	   Stadtplanung	  
und	   -‐gestaltung,	   Verbesserung	   des	   ÖPNV,	  
Parkraumbewirtscha|ung,	   Umweltzonen	   und	  
Ausnahmen	  für	  „sauber“	  Fahrzeuge	  kombiniert	  wird,	  
verstärken,	   katalysieren	   und	   ergänzen	   diese	  
Maßnahmen	   die	   Effekte	   auf	   Verschmutzung,	   CO“	  
und	   Lärmemissionen.	   Gleichzei@g	   müssen	   nega@ve	  
Effekte	   wie	   Verkehrsbelastungen	   in	   angrenzenden	  
Bereichen	   und	   chancengleiche	   Erreichbarkeit	   und	  
Mobilität	   durch	   kompensatorische	   Maßnahmen	  
bedacht	  werden.	  	  !
Nähere	   Details	   unter:	  www.Bl.gov.uk/roadusers/lez/	  
default.aspx	  and	  www.cclondon.com	  	  !!

� 	  !!
KRAKAU,	  POLEN:	  MAßNAHMENPAKETE	  IM	  CIVITAS	  
PROJEKT	  

Ein	   Masterplan	   Verkehr	   wurde	   2005	   durch	   den	  
Stadtrat	   beschlossen.	   Das	   Hauptziel	   ist	   effizienter,	  
sicherer,	   wirtscha|licher	   und	   umwelBreundlicher	  
Passagier-‐	   und	   Güterverkehr.	   Diese	   Strategie	  
verlangte	  die	  Umsetzung	  einer	  Vielzahl	  umfassender	  
koordinierter	   Maßnahmen.	   Im	   Projekt	   CiViTAS	  
CARAVEL	   (2005-‐2009)	   wurden	   18	   komplementäre	  
Maßnahmen	   umgesetzt,	   die	   die	   Qualität	   des	  
Krakauer	  Verkehrssystems	  verbesserten.	  

Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  !!

�  

!
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SCHRITT	  7:	  KLARE	  
VERANTWORTLICHKEIT
EN	  UND	  BUDGET	  
VEREINBAREN	  	  
	  	  
Eng	   verbunden	  mit	   der	   Auswahl	   von	  Maßnahmen(-‐
p a ke t e n )	   s i n d	   d i e	   B e s @mmu n g	   k l a r e r	  
Verantwortlichkeiten	   und	   die	   Aufstellung	   eines	  
Maßnahmen-‐	   und	   Finanzierungsplans.	   Dies	   ist	   ein	  
entscheidender	   Teil	   des	   SUMPs	   der	   eine	   formelle	  
Zus@mmung	   aller	   Stakeholder	   braucht.	   Im	   Prinzip	  
werden	  an	  dieser	  Stelle	  Antworten	  zu	  den	  Fragen	  wo	  
und	  wie	  viel?	  gefunden.	  !!

AUFGABE	  7.1:	  VERANTWORTLICHKEITEN	  
UND	  FINANZIERUNG	  KLÄREN	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Wenn	   eine	   Reihe	   von	   Maßnahmen	   endgül@g	  
ausgewählt	   ist,	   ist	   es	   Zeit	   Verantwortlichkeiten	   und	  
die	  Finanzierung	  zu	  klären.	  Ein	  klares	  Bild	  davon,	  wer	  
wofür	   zuständig	   ist	   und	   woher	   die	   Finanzierung	  
kommt	   ist	  ein	  Eckpunkt	   jedes	  SUMPs.	  Das	  erfordert	  
eine	  enge	  Koordina@on	  und	  Diskussion	  aller	  Akteure	  
die	   eine	   Rolle	   für	   die	   Entwicklung	   und	   Umsetzung	  
der	  Maßnahmen/Maßnahmenpakte	  spielen.	  !
ZIELE	  !
• Erforderliche	  Ressourcen	  und	  Verantwortung	  für	  

die	   Umsetzung	   der	   gewählten	   Maßnahmen(-‐
pakete)	  bes@mmen.	  

• Absichern,	  dass	  alle	  Maßnahmen	  klar	  priorisiert	  
und	  realis@sch	  erfüllbar	  sind.	  

• Effiziente	   und	   effek@ve	   Vertei lung	   der	  
Ressourcen	   sichern	   (Personen,	   Wissen,	  
Finanzierung).	  

• E n g e	   K o o r d i n a @ o n	   m i t	   d e n	  
umsetzungsrelevanten	  Stakeholdern	  sichern.	  

!
AKTIVITÄTEN	  !
• D i s ku@e ren	   S i e	   d i e	   vo rge s ch l a genen	  

Maßnahmen	   mit	   den	   Stakeholdern,	   die	  
potenziell	   eine	   Rolle	   in	   deren	   Umsetzung	  
spielen.	  

• Iden@fizieren	   sie	   Op@onen	   dafür,	   wer	   die	  
Führung	   der	   Umsetzung	   einer	   Maßnahme	  
übernehmen	   kann	   und	   wo	   die	   Finanzierung	  
herkommt.	  

• Entwerfen	   Sie	   einen	   realis@schen	   Plan:	   Prüfen	  
Sie	   die	   Konsistenz	   der	   geplanten	   Maßnahmen,	  
Zielvorgaben	  und	  der	  Budgetverteilung.	  

• Stellen	  Sie	  eine	  gute	  Koordina@on	  verschiedener	  
Finanzierungsquellen	  sicher.	  

• Organisieren	  Sie	  Treffen	  mit	  den	  entsprechenden	  
Stakeholdern,	   Verantwortlichkeiten	   und	   Budget	  
zu	  vereinbaren.	  

!
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!
WEITERFÜHRENDE	  MAßNAHMEN	  !
• Bürger	   in	   die	   Diskussion	   der	   endgül@gen	  

Maßnahmen	  einbinden.	  !
ZEITPLANUNG	  !
• E n t w i c k e l t	   s i c h	   p a r a l l e l	   m i t	   d e r	  

Szenarioentwicklung	   (>	   Aufgabe	   3.2)	   und	   den	  
zielvorgaben	   (>	   Aufgabe	   5.2);	   abgeschlossen	  
nach	   Schrin	   6	   Effek@ve	   Maßnahmenpakete	  
entwickeln.	  !

• Nimmt	  mehrere	  Monate	  in	  Anspruch.	  !
CHECKLISTE	  !
✓ Endgül@ge	  Maßnahmenpakete	  vorgeschlagen.	  !
✓ Ve r a n two r t l i c h ke i t e n	   u n d	   mö g l i c h e	  

finanzierungsquellen	  bes@mmt.	  !
✓ Diskussion	   mit	   betroffenen	   Stakeholdern	  

abgeschlossen.	  !
 

� 	  !

!
LEITLINIEN	  –	  ENTWICKLUNG	  UND	  UMSETZUNG	  EINES	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN	   �70

AUFGABENDETAILS	  !
Mögliche	  Finanzierungsquellen	  !!
• Steuern:	   eine	   eigene	   lokale	   Verkehrssteuer	   für	   den	   ÖPNV,	   die	   von	   öffentlichen	   und	   privaten	  

Unternehmen	  sowie	  Entwicklern	  gezahlt	  wird;	  

• Einnahmenfinanzierung:	   Tickets,	   Parkgebühren,	   Verkehrsgebühren,	   Werbung;	   Private	   Betreiber,	  
Entwickler,	  Industrie;	  Wissen	  und	  Fähigkeiten	  –	  KMUs;	  

• Fundraising	  durch	  passende	  Sponsoren	  (Kompa@bilität	  mit	  der	  Marke@ngstrategie	  bedenken):	  

• Lokale	  Haushakte:	  aus	  verschiedenen	  Kommunen	  und	  verschiedenen	  Poli@kbereichen;	  

• Staatliche	  Subven@onen	  (regionale	  Quellen,	  wenn	  einsetzbar)	  

• EU	  Subven@onen	  

Quelle:	  Pilot	  Handbuch,	  verändert,	  www.pilot-‐transport.org/index.php?id=48	  
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AUFGABE	  7.2:	  MAßNAHMEN-‐	  UND	  
FINANZIERUNGSPLAN	  AUFSTELLEN	  	  !
BEGRÜNDUNG	  !
A u � a u e n d	   a u f	   d e r	   D i s k u s s i o n	   z u	  
Verantwortlichkeiten	   und	   Finanzierung	   mit	   den	  
betroffenen	   Akteuren,	   ist	   ein	   beschlossener	  
Maßnahmen-‐	   und	   Finanzierungsplan	   nö@g.	   Er	  
umfasst	   eine	   detaillierte	   Zusammenfassung	   der	  
Maßnahmen,	   Umsetzungspr io r i täten	   und	  
Zeitplanung.	   Dies	   wird	   die	   Grundlage	   für	   eine	  
reibungslose	   Umsetzung	   der	   Maßnahmen;	   Eine	  
breite	   Zus@mmung	   der	   Entscheidungsträger	   und	  
Stakeholder	  ist	  notwendig.	  !
ZIELE	  !
• Verantwortlichkeiten	   aller	   Akteure	   und	   die	  

Ressourcenbeiträgen	   mit	   den	   entsprechenden	  
Partnern	  formell	  vereinbaren.	  

• Umsetzungsrisiken	  berücksich@gen.	  

• Klare	  Priorisierung	  der	  Maßnahmen.	  

• K l a r e	   Z e i t p l a n u n g	   f ü r	   d i e	  
Maßnahmenumsetzung.	  

• Transparenz	   der	   geplanten	   Maßnahmen	  
schaffen.	  

AKTIVITÄTEN	  !
• Die	   detaillierte	   technische	   und	   finanzielle	  

Planung	  der	  Maßnahmen	  für	  5	   Jahre	  darstellen.	  
Langfris@ge	  Pläne	  aufzeigen.	  

• Ein	  Dokument	  entwerfen,	  dass	  formell	  festhält: 
o	   Was	  wann	  von	  wem	  getan	  wird	  und	  wie	  groß	  
das	  Budget	  ist; 
o	   Was	   der	   erwartete	   Beitrag	   der	   Maßnahme	  
zu	  den	  Zielsetzungen	  ist; 
o	   Was	   die	   Finanzierungsquellen	   sind	   (oder	  
mögliche	  Op@onen,	  wenn	  noch	  nicht	  klar); 
o	   Was	  die	  Risiken	  und	  NoBallpläne	  sind; 
o	   W i e	   d e r	   Z e i t p l a n	   f ü r	   d i e	  
Maßnahmengestaltung	   und	   -‐umsetzung	  
aussieht;	  

• E ine	   formel le	   Vere inbarung	   über	   den	  
Maßnahmen-‐	   und	   Finanzierungsplan	   zwischen	  
Entscheidungsträgern	   und	   Schlüsselakteuren	  
erreichen.	  

• Verantwortlichkeiten	  und	  Finanzierung	  öffentlich	  
machen,	  um	  Transparenz	  zu	  schaffen.	  

ZEITPLANUNG	  !
• Als	   formaler	   Abschluss	   der	   Diskussion	   der	  

Op@onen	   in	   >Aufgabe	   7.1	   Verantwortlichkeiten	  
und	  Finanzierung	  klären	  !

CHECKLISTE	  !
✓ Maßnahmen-‐	  und	  Finanzierungsplan	  entworfen.	  !
✓ Formelle	   Vereinbarung	   der	   Entscheidungsträger	  

und	  Schlüsselakteure.	  !
BEISPIEL	  !
ENGLANDS	  WESTEN:	  LTP2	  –	  
UMSETZUNGSPROGRAMM	  

Die	  vier	  Räte	  von	  Bath	  und	  North	  East	  Somerset,	  der	  
Stadt	   Bristol ,	   North	   Somerset	   und	   South	  
Gloucestershire	   habenihre	   Krä|e	   vereint,	   um	  
Verbesserungen	   des	   Verkehrs	   in	   ihrer	   Region	   zu	  
planen	   und	   durchzuführen.	   Dafür	   erstellten	   Sie	   für	  
2006	  bis	  2011	  einen	  Joint	  Local	  Transport	  Plan	  (JLTP),	  
basierend	  auf	  einer	  Vision	  für	  die	  nächsten	  20	  bis	  30	  
Jahre.	  	  
Die	  126,9	  Mio.	  £	  teuren	  Maßnahmen	  (61,173	  Mio.	  £	  
Inves@@onen	  und	  65,745	  Mio.	  £	   für	   Instandhaltung)	  
die	   der	   Plan	   enthielt	   basierten	   auf	   den	   finanziellen	  
Planungsrichtlinien	   die	   das	   Verkehrsministerium	   im	  
Dezember	   2005	   aufstellte.	   Sie	   fokussierten	   sich	   auf	  
ein	   gutes	   Kosten-‐Nutzen-‐Verhältnis	   durch	   die	  
effiziente	  Nutzung	  bestehender	  Infrastruktur.	  !
Nähere	   Details	   und	   eine	   Aufstellung	   der	   Kosten	   in	  
Anhang	  C.	  !!

!
LEITLINIEN	  –	  ENTWICKLUNG	  UND	  UMSETZUNG	  EINES	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN	   �71

	   	  ARBEITSSCHRITTE	  UND	  AUFGABEN	  –	  PHASE	  3:	  ERARBEITUNG	  DES	  PLANS



PASSI,	  FASI	  E	  ATTIVITA’	  -‐	  PASSO	  3:	  ELABORAZIONE	  DEL	  PIANO	  	  

SCHRITT	  8:	  
MONITORING	  UND	  
EVALUATION	  
ORGANISIEREN	  	  !
Monitoring	   und	   Evalua@on	   müssen	   als	   wesentliche	  
Führungsinstrumente	  in	  den	  Plan	  eingebaut	  werden,	  
um	  den	  Überblick	  über	  den	  Planungsprozess	  und	  die	  
Maßnahmenumsetzung	   zu	  behalten,	   aber	   auch,	   um	  
aus	   der	   Erfahrung	   zu	   lernen,	   zu	   verstehen,	  was	   gut	  
und	   was	   schlecht	   funk@oniert	   und	   eine	   Grundlage	  
für	   d ie	   zukün|ige	   Anwendung	   ähn l i cher	  
Maßnahmen	  zu	  haben.	  !!

AUFGABE	  8.1:	  MONITORING	  UND	  
EVALUATION	  ORGANISIEREN	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Das	   Mon i to r ing	   und	   d ie	   Eva lua@on	   des	  
Planungsprozesses	   und	   der	   Maßnahmenumsetzung	  
sind	   wesentlich	   für	   die	   Effek@vität	   des	   Plans.	   Sie	  
helfen,	   Schwierigkeiten	   in	   der	   Vorbereitung	   und	  
Umsetzung	   des	   SUMP	   zu	   iden@fizieren	   und	  
vorherzusehen	   und,	   wenn	   nö@g,	   Maßnahmen	  
„umzupacken“,	   um	   Zielvorgaben	   effizienter	   und	   im	  
Rahmen	  des	  Budgets	   zu	  erreichen.	  Gleichzei@g	  wird	  
so	   die	   Effek@vität	   des	   Plans	   und	   der	   Maßnahmen	  
dokumen@ert.	  Das	  erlaubt	  den	  Verantwortlichen	  die	  
Ausgaben	  zu	  begründen.	  Die	  Berichterstanung	  sollte	  
sicherstellen,	   dass	   die	   Ergebnisse	   der	   Evalua@on	   in	  
die	   öffentliche	   Debane	   getragen	   werden,	   um	   alle	  
Akteuren	  mögliche	  Korrekturen	  zu	  ermöglichen	  (z.B.	  
wenn	   Z ie lvorgaben	   erreicht	   werden	   oder	  
Maßnahmen	   in	   Konflikt	   zu	   einander	   stehen).	  
Monitoring	   und	   Evalua@on	   sollten	   früh	   geplant	  
werden	  und	  in	  den	  Plan	  integriert	  sein.	  !
ZIELE	  !
• Passende	   Regelungen	   für	   Monitoring	   und	  

Evalua@on	   in	   den	   Plan	   integrieren,	   um	  
H i n d e r n i s s e	   u n d	   C h a n c e n	   f ü r	   d i e	  
Maßnahmengestaltung	   und	   -‐umsetzung	   zu	  
iden@fizieren	  und	  zeitnahe,	  effek@ve	  Reak@onen	  
zu	  ermöglichen.	  

• B e s @ m m e n ,	   w i e	   d e r	   G r a d	   d e r	  
Maßnahmenumsetzung	   und	   Zielerreichung	  
bewertet	  wird.	  

• Geeignete	   Mechanismen	   entwerfen,	   um	   die	  
Qualität	  des	  Planungsprozesses	  zu	  bewerten.	  

• Monitoring	   und	   Evalua@on	   fest	   im	   SUMP	  
Dokument	  integrieren.	  

!
AKTIVITÄTEN	  !
• Indikatorenauswahl	   für	   Monitoring	   und	  

Evalua@on	  mit	  der	  Bes@mmung	  von	  Zielvorgaben	  
verbinden	   (>	   Aufgabe	   5.2).	   Wenige,	   einfach	  
m e s s b a r e	   I n d i k a t o r e n	   w ä h l e n	   u n d	  
Informa@onsflut	  vermeiden.	  

• Die	   ex-‐post	   Evalua@on	   bewertet	   die	   Planungs-‐	  
u n d	   U m s e t z u n g s s c h r i n e	   u n d	   d i e	  
Gesamtresultate	   des	   Entscheidungsprozesses.	  

!
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Sie	  sollte	  die	  folgenden	  Bereiche	  umfassen: 
 
o	   Ergebnis	   (ergriffene	   Maßnahme):	   Neue	  
Infrastruktur	  (z.B.	  x	  km	  Fahrradwege)	  oder	  neue	  
Verkehrsdienstleistungen	   (z.B.	   x	   neue	   Busse)	   –	  
Ergebnisindikatoren.  
o	   Wirkung	   (Wirkung	   der	   Maßnahme):	   Reale	  
u n d	   m e s s b a r e	   Ve r b e s s e r u n g e n	   d e r	  
Lebensqua l i tä t	   und	   de r	   Qua l i tä t	   de r	  
Verkehrsbedienung	   (Wirkungsindikatoren)	  
sollten	   im	   Fokus	   stehen.	   Beispiele	   sind	   die	  
Verkehrsbelastung	   (Verspätungen)	  oder	  die	  Zahl	  
der	   Radfahrten.	   Zwischenergebnisse	   wenn	  
möglich	   berücksich@gen,	   sie	   repräsen@eren	  
Meilensteine	   auf	   dem	   Weg	   zur	   Zielerreichung.	  
Die	   Indikatoren	   sollten	   die	   Wirkungen	   direkt	  
messen	   oder	   messen,	   wie	   Ergebnisse	  
n a c h w e i s l i c h	   m i t	   d e n	   W i r k u n g e n	  
zusammenhängen.  
o	   P l a n u n g s p r o z e s s	   d e r	  
Maßnahmenumsetzung:	   Die	   effiziente	   Nutzung	  
von	   Ressourcen	   als	   Inves@@on	   in	   ‚Maßnahmen;	  
der	   Umsetzungsprozess:	   z.B.	   Zeitplanung	   der	  
Umsetzung,	  Qualität	  (Prozessindikatoren).	  

• Quan@ta@ve	   und	   qualita@ve	   Indikatoren	  
verwenden.	  

• Überlegungen	   für	   eine	   ex-‐ante	   Evalua@on	  
(Abschätzung	  –	  ein	  Prozess,	  um	  zu	  prüfen	  wie	  ein	  
Plan	  oder	  eine	  Strategie	  wirken	  wird,	  kann	  dabei	  
helfen	   effiziente	   Entscheidungen	   zwischen	  
verschiedenen	  Op@onen	   zu	   treffen)	   und	   ein	   ex-‐
post	  Evalua@on	  des	  Planungsprozesses,	  

• Datenprüfung	   durchführen	   (Was	   ist	   verfügbar?	  
W o	   s i n d	   L ü c k e n ? )	   u n d	   e i n e	  
Datenerfassungsstrategie	   entwickeln	   (qualita@v	  
u nd	   q u an@ t a@ v ) .	   Ve r k n üp|	   m i t	   d e r	  
Datenerfassung	   in	   Aufgabe	   3.1.	   Diese	   Aufgaben	  
sind	  verbunden	  und	  sollten	  koordinieret	  werden.	  

• Bes@mmen,	   wie	   Monitoring	   und	   Evalua@on	   in	  
den	   SUMP	   integriert	  werden.	   Einen	   Arbeitsplan	  
für	  Monitoring	  und	  Evalua@on	  entwickeln,	  der	  in	  
den	  Projektzeitplan	  eingebaut	  wird.	  

• V e r l a u f s k u r v e n	   d e fi n i e r e n ,	   u m	  
Zwischenergebnisse	   zu	   messen	   und	   den	  
Fortschrin	  der	  Zielerreichung	  zu	  bewerten.	  

• Klare	   Verantwortlichkeiten	   kompetenter	  
Mitarbeiter	   –	   oder	   externer	   Partner	   –	   für	  

Mon i to r i n g	   und	   Eva l ua@on	   s chaffen .	  
Idealerweise	   sollte	   die	   Verantwortlichkeit	   	   bei	  
einem	  unabhängigen	  Partner	  liegen.	  

• Das	   verfügbare	   Budget	   für	   Monitoring	   und	  
Evalua@on	  bes@mmen	  –	   in	  der	  Regel	   sollte	  dies	  
mindestens	  5%	  des	  Gesamtbudgets	  sein.	  

• Eine	  minimale	  Beteiligung	  der	  Stakeholder	  für	  an	  
Monitoring	  und	  Evalua@on	  einplanen.	  

!
WEITERFÜHRENDE	  MAßNAHMEN	  !
• Eine	   Kosten-‐Nutzen-‐Bewertung	   in	   den	   SUMP-‐

Prozess	  einbinden.	  

• Stakeholder	   intensiv	   an	   Monitoring	   und	  
Evalua@on	  beteiligen.	  

• Experten	   anderer	   Städte	   in	   den	   Prozess	  
einbinden.	  

• Regionale	   Indikatoren	   mit	   relevanten	   lokalen	  
und	  regionalen	  Akteuren	  koordinieren.	  

!
ZEITPLANUNG	  !
• Monitoring	   und	   Evalua@on	   von	   Beginn	   an	  

berücksich@gen,	  speziell	  bei	  der	  Entwicklung	  von	  
Zielvorgaben	  und	  Indikatoren	  (>	  Aufgabe	  5.2).	  

• Ex-‐ante	   Evalua@on	   (Abschätzung)	   in	   die	  
S t a t u s a n a l y s e	   ( >	   A u f g a b e	   3 . 1 ) ,	  
Szenarioentwicklung	   (>	   Aufgabe	   3.2)	   und	   den	  
Maßnahmen-‐	  und	  Finanzierungsplan	   (>	  Aufgabe	  
7.2)	  einbinden.	  

• Organisa@on	   von	   Monitoring	   und	   Evalua@on	   in	  
das	   SUMP-‐Dokument	   integrieren	   (>	   Aufgabe	  
9.1).	  

!
CHECKLISTE	  !
✓ Geeignete	   Indikatoren	   ausgewählt	   (basierend	  

auf	  den	  in	  Aufgabe	  5.2	  gewählten	  Indikatoren).	  !
✓ Passende	   Instrumente	   für	   Monitoring	   und	  

Evalua@on	  vereinbart.	  !
✓ Arbeitsplan	  und	  Verantwortlichkeiten	  vereinbart. 

!!
!
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MEHR	  INFORMATIONEN	  !
ANLEITUNGEN	  UND	  QUELLEN	  ZU	  MONITORING	  UND	  EVALUATION	  	   	  

!
BEISPIELE	  !
TOULOUSE,	   FRANKREICH:	   ORGANISATION	   VON	  
MONITORING	  UND	  EVALUATION	  

Der	   neue	   Verkehrsplan	   der	   Region	   Toulouse	   sah	  
verschiedene	   Ini@a@ven	   vor,	   die	   ein	   sorgfäl@ges	  
Monitor ing	   der	   P lanumsetzung	   und	   e ine	  
regelmäßige	  Evalua@on	  der	  Ergebnisse,	  sicherstellen	  
sollten.	   In	   Rahmen	   der	   „partnership	   monitoring	  
commission“	   trafen	   sich	   alle	   Ins@tu@onen,	  
Gesellscha|en	   und	   Organisa@onen	   mindestens	  
jährlich,	  um	  den	  Fortschrin	  zu	  disku@eren.	  !
Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  !

!!!!!!!!!!!!!
!

Quelle Themen Link

DISTILLATE,	  UK	  (2008)
Anleitung	  zur	  Entwicklung	  einer	  Monitoring	  
Strategie	  und	  der	  Indikatorenauswahl.	  Siehe	  
Projekt	  C	  –	  Indikatoren.

www.its.leeds.ac.uk/projects/
dis@llate/outputs/products.php	  

MAX	  (2009),	  MaxSumo.	  
Guidance	  on	  how	  to	  plan,	  
monitor	  and	  evaluate	  mobility	  
projects.

MaxSumo	  bietet	  eine	  Möglichkeit	  
Mobilitätsprojekte	  und	  -‐programme	  effek@v	  
zu	  planen,	  beobachten	  und	  evaluieren.	  
Verfügbar	  in:	  EN,	  DE,	  ES,	  FR,	  NL,	  PL,	  PT,	  SE.

www.epomm.eu/index.phtml?
ID1=2359&id=2359

GUIDEMAPS	  (2004)	  Handbook,	  
Volume	  1:	  Concepts	  and	  tools

Indikatorenmessung,	  S.	  59f.,	  61	  
Evalua@onsmethoden	  (Kosteneffek@vität,	  
Kosten-‐Nutzen-‐Analyse,	  
Minimalkostenplanung,	  Mul@variate	  
Analysen),	  S.	  79

www.osmose-‐os.org/
documents/316/
GUIDEMAPSHandbook_web[1]
.pdf

GUIDEMAPS	  (2004)	  Handbook,	  
Volume	  2:	  Fact	  Sheets

Indikatorenmessung,	  S.	  70f.	  
Fortschrinsbeobachtung,	  S.	  73	  
Messung	  von	  Wirkungsindikatoren,	  S.	  76	  
Ex-‐Post	  Evalua@on,	  S.	  78

www.osmose-‐os.org/
documents/316/
GUIDEMAPSHandbook_web[1]
.pdf	  

PROSPECTS	  (2003),	  A	  
Methodological	  Guidebook

Abschätzung	  und	  Evalua@on,	  S	  25f.,	  33ff.	  
Umsetzung	  und	  Monitoring,	  S.	  27ff.	  
Grundlagen	  der	  Kosten-‐Nutzen-‐Analyse,	  S.	  
99f.

www.ivv.tuwien.ac.at/
forschung/projekte/
interna@onal-‐projects/
prospects-‐2000.html	  

PROSPECTS	  (2002),	  Evalua@on	  
tools	  (Deliverable	  2)

Umfasst	  viele	  Methoden	  und	  Instrumente	  
für	  die	  Evalua@on.

www.ivv.tuwien.ac.at/
forschung/projekte/
interna@onal-‐projects/
prospects-‐2000.html

!
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WEST	  YORKSHIRE,	  ENGLAND:	  MONITORING	  VON	  ZIELVORGABEN	  UND	  INDIKATOREN	  -‐	  WEST	  YORKSHIRE	  LOCAL	  
TRANSPORT	  PLAN	  (LTP2)	  (TABELLENAUSSCHNITT)	  

!
INDIKATOR

RELEVANTE	  
ZIELVORGABE

DATENQUELLE	  UND	  
ERFASSUNGSMETHODEN ZEITSKALA

Erreichbarkeit Verpflichtung	  
M1

Nutzung	  der	  Erreichbarkeitsmodellierung
Aktualisierung	  jährlich	  und/oder	  
während	  Veränderungen	  des	  
Dienstes

Buspünktlichkeit Verpflichtung	  
M2

Straßenbefragung	  und	  RTPI	  System Jährliche	  Aktualisierung

Zufriedenheit	  mit	  lokalem	  
Busdienst	  (BVPI	  104)

Verpflichtung	  
M3

Informa@onen	  durch	  ODPM	  zur	  Verfügung	  
gestellt,	  ergänzt	  durch	  Metro	  MarkBorschung Daten	  werden	  alle	  3	  Jahren	  erzeugt

Jährlicher	  Index	  Radfahrten
Verpflichtung	  
M4

Repräsenta@ve	  Auswahl	  von	  Plätzen	  in	  ganz	  
West	  Yorkshire,	  um	  verschiedene	  
Umgebungen	  zu	  betrachten.	  
Straßengebundene	  und	  freie	  Radwege	  
werden	  beobachtet.	  Daten	  manuell	  und	  
automa@sch	  erfasst.

Automa@sche	  Erfassung	  
kon@nuierlich.	  Manuelle	  
Zählungen	  in	  neutralen	  Monaten.

Durchschninliche	  Reisezeit	  pro	  
Personenmeile	  auf	  bes@mmten	  
Routen

Verpflichtung	  
M5

14	  Strecken	  quer	  durch	  West	  Yorkshire	  
ausgewählt.	  Nutzungsrate,	  Verkehrsfluss	  und	  
Reisezeiten	  auf	  jeder	  Strecke

Jährliche	  Zählungen	  in	  neutralen	  
Monaten

Veränderung	  des	  Verkehrsflusses	  
in	  städ@sche	  Zentren	  zu	  
Stoßzeiten

Verpflichtung	  
M6

Automa@sche	  Verkehrszählungen	  an	  fünf	  
städ@schen	  Verkehrsknotenpunkten

Jährliche	  Zählungen	  in	  neutralen	  
Monaten

Modal-‐Split	  von	  Schulwegen
Verpflichtung	  
M7 Methode	  der	  Erfassung	  bis	  2007	  verschoben

Zufriedenheit	  mit	  öffentlichen	  
Verkehrseinrichtungen,	  die	  durch	  
den	  LTP	  finanziert	  sind

Lokal	  L1 MarkBorschungsumfragen Bewertung	  System	  für	  System

Radfahrten	  in	  städ@sche	  Zentren	  
während	  der	  morgendlichen	  
Stoßzeit

Lokal	  L2 Umfragen	  zum	  Modal-‐Split	  in	  fünf	  
städ@schen	  Zentren	  in	  ganz	  West	  Yorkshire

Jährliche	  Zählungen	  in	  neutralen	  
Monaten

Modal-‐Split	  der	  Fahrten	  in	  
städ@sche	  Zentren	  in	  Stoßzeiten	  
(vorminags)

Lokal	  L3 Umfragen	  zum	  Modal-‐Split	  in	  fünf	  
städ@schen	  Zentren	  in	  ganz	  West	  Yorkshire

Jährliche	  Zählungen	  in	  neutralen	  
Monaten

Bahnkundscha|	  in	  der	  Stoßzeit Lokal	  L4 Stoßzeit-‐Befragungen	  am	  Bahnhof	  Leeds
Jährliche	  Zählungen	  in	  neutralen	  
Monaten

Sicherung	  von	  Busspuren Lokal	  L5 Daten	  der	  elektronischen	  
Fahrkartenentwerte	  auf	  bes@mmten	  Routen

Bewertung	  System	  für	  System

Zahl	  der	  in	  Verkehrsunfällen	  
getöteten	  oder	  schwerverletzten	  
Fußgänger

Lokal	  L6 STATS	  19	  Daten

!
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SCHRITT	  9:	  
SUSTAINABLE	  URBAN	  
MOBILITY	  PLAN	  
VERABSCHIEDEN	  !
Der	   SUMP	   fasst	   die	   Ergebnisse	   aller	   bisherigen	  
Schrine	   zusammen.	   Nach	   einer	   abschließenden	  
Qualitätsprüfung,	  muss	  das	  Dokument,	  einschließlich	  
des	  Maßnahmen-‐	  und	  Finanzierungsplans	  formal	  von	  
den	  poli@schen	  Vertretern	  verabschiedet	  werden.	  Es	  
ist	   außerdem	  wich@g,	   sicherzustellen,	   dass	  der	  Plan	  
breite	   Akzeptanz	   bei	   Stakeholdern	   und	   Bürgern	  
findet.	  !!

AUFGABE	  9.1:	  DIE	  QUALITÄT	  DES	  PLANS	  
PRÜFEN	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Das	   Projekneam	   hat	   die	   Aufgabe,	   den	   endgül@gen	  
Entwurf	   des	   Plandokuments	   zu	   erstellen.	   Um	  
sicherzustellen,	  dass	  die	  getroffenen	  Vereinbarungen	  
berücksich@gt	   sind,	   müssen	   die	   Entwürfe	   des	  
Dokuments	   intern	   und	   durch	   wich@ge	   externe	  
Stakeholder	  geprü|	  werden.	  !
ZIELE	  !
• Hohe	   Qua l i t ä t	   de s	   SUMP-‐Dokument s	  

sicherstellen.	  !
• S icherste l len ,	   dass	   d ie	   Ans ichten	   der	  

Schlüsselalteure	   angemessen	   berücksich@gt	  
wurden.	  !

AKTIVITÄTEN	  !
• Betrachten	  Sie	  den	  ganzen	  Plan,	  um	  die	  Qualität	  

und	   das	   Potenzial	   effek@ver	   Ergebnisse	   zu	  
prüfen.	  !

• Nehmen	   Sie	   abschließende	   Veränderungen	   in	  
Zusammenarbeit	  mit	  den	  Schlüsselakteuren	  vor.	  !

ZEITPLANUNG	  !
• Qualitätsprüfung,	   wenn	   ein	   fortgeschrinener	  

Entwurf	  des	  Dokuments	  verfügbar	  ist.	  !
CHECKLISTE	  !
✓ Endgül@ger	  Entwurf	  des	  SUMP	  erstellt.	  !
✓ Interne	   und	   Prüfung	   durch	   Stakeholder	  

abgeschlossen.	  !
✓ Abschließende	  Änderungen	  vorgenommen	  !!

!
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BEISPIEL	  !
LILLE,	  FRANKREICH:	  PLANSTRUKTUR	  

Der	  Plan	  de	  Déplacements	  Urbains	  (PDU)	  der	  Region	  
Lille	   umfasst	   insgesamt	   170	   Maßnahmen,	   die	   in	  
sechs	  Bereichen	  strukturiert	  sind:	  !
1.	  Eine	  „intensive	  Stadt“	  und	  Mobilität	  
2.	  Ein	  öffentliches	  Verkehrsnetzwerk	  
3.	  Die	  Straße	  teilen,	  alterna@ve	  Verkehrsträger	  
4.	  Güterverkehr	  
5.	  Umwelt,	  Gesundheit	  und	  Sicherheit	  
6.	  Realisierung,	  Monitoring	  und	  Evalua@on	  !
Das	   Maßnahmenprogramm	   ist	   durch	   eine	  
Kostenschätzung	  ergänzt.	  !
Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  !
	  

!

AUFGABE	  9.2	  DEN	  PLAN	  
VERABSCHIEDEN	  	  	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Der	   SUMP	   muss	   durch	   die	   gewählten	   poli@schen	  
Vertreter	   der	   Verantwortlichen	   Körperscha|	  
legi@miert	  werden.	  Dies	   ist	   ein	  wich@ger	   Schrin	  um	  
ihn	   verbindlich	   zu	   machen	   und	   einen	   vereinbarten	  
Rahmen	  für	  die	  Umsetzung	  zu	  schaffen.	  !
ZIELE	  !
• Einen	   legi@mierten,	   verbindlichen	   Plan	  

sicherstellen.	  !
• Die	  Akzeptanz	  des	  Plans	  fördern.	  !
• Einen	   vereinbarten	   Rahmen	   für	   die	   Umsetzung	  

schaffen.	  !
AKTIVITÄTEN	  !
• Formelle	   Verabschiedung	   des	   SUMP	   durch	   die	  

gewählten	   Vertreter	   der	   verantwortlichen	  
Körperscha|	   sicherstellen	   (z.B.	   Stadtrat,	  
Regionalrat)	  !

ZEITPLANUNG	  !
• Nachdem	   das	   Plandokument	   fer@ggestellt	   ist,	  

vor	  der	  Maßnahmenumsetzung.	  !
• Der	  Prozess	  kann	  ein	  paar	  Monate	  beanspruchen	  

(s.	  Beispiel	  unten)	  !
CHECKLISTE	  !
✓ Sustainable	   Urban	   Mobility	   Plan	   durch	   die	  

gewäh l t en	   po l i @ s chen	   Ve r t re te r	   d e r	  
Verantwortlichen	  Körperscha|	  verabschiedet.	  !

BEISPIEL	  !
W E S T E N G L A N D :	   Z E I T P L A N	   F Ü R	   D I E	  
VERABSCHIEDUNG	  EINES	   JOINT	   LOCAL	  TRANSPORT	  
PLAN	  

Vier	   Kommunen	   (Bath	   &	   North	   East	   Somerset,	  
Bristol,	   North	   Somerset	   und	   South	   Gloucestershire)	  
arbeiteten	   gemeinsam	   um	   Verkehrsverbesserungen	  
in	   Westengland	   zu	   planen	   und	   umzusetzen.	   Dies	  
erforderte	   die	   Verabschiedung	   eines	   Joint	   Local	  
Transport	   Plan	   durch	   verschiedene	   Gremien	   und	  
Räte.	  !
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!
• Joint	  Transport	  Execu@ve	  Comminee	  –	  10/12/10	  	  

• South	  Gloucestershire	  Stadtrat	  –	  15/12/10	  	  

• North	  Somerset	  Stadtrat	  –	  18/01/11	  	  

• Bristol	  City	  Stadtrat	  –	  18/01/10	  

• Bath	   and	   North	   East	   Somerset	   Stadtrat	   –	  
20/01/11	  	  

• Veröffentlichung	  des	  Joint	  Local	  Transport	  Plan	  –	  
31/03/11	  	  

!
Quelle:	  www.travelplus.org.uk	  !!!!

!!!
	  !!!!!!!!!!!!!!!!

	   !

!
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AUFGABENDETAILS	  !
VERSCHIEDENE	  RAHMENBEDINGUNGEN	  FÜR	  DIE	  PLANVERABSCHIEDUNG	  !!
Die	   genaue	   Form	   er	   Verabschiedung	   ist	   vom	   na@onalen	   gesetzlichen	   Rahmen	   und	   administra@ven	  
Strukturen	  abhängig.	  Grundsätzlich	  muss	  das	  Folgende	  erreicht	  werden:	  !
• Die	   verantwortlichen	   Behörden	   für	   den	   Maßnahmen-‐	   und	   Finanzierungsplan	   sollten	   ihn	   auch	  

verabschieden,	   um	   die	   Übereins@mmung	   mit	   na@onalen	   Regelungen	   und	   Minimalanforderungen	  
eines	  SUMP	  sicherzustellen.	  Die	  Möglichkeit,	  dass	  eine	  der	   involvierten	  Parteien	   rechtliche	  Schrine	  
gegen	  einen	  Plan,	  der	  gegen	  diese	  Regelungen	  verstößt	  sollte	  bedacht	  werden.	  !

• Der	   Maßnahmen-‐	   und	   Finanzierungsplan	   eines	   SUMP	   muss	   im	   Hinblick	   auf	   die	   Wirkung	   der	  
Strategien	  und	  Maßnahmen,	  Verfahrensregelungen	  und	  den	  gemachten	  Fortschrin	  bewertet	  werden,	  
auch	  um	  mit	  der	  EU-‐Richtlinie	  zur	  Strategischen	  Umweltprüfung	   	  (SUP)	  übereinzus@mmen.	  Um	  eine	  
glaubha|e	   Evalua@on	   zu	   garan@eren	   sollte	   eine	   unabhängige	   Organisa@on	   für	   die	   Planbewertung	  
verantwortlich	  sein.	  !

• Wenn	  die	  Bereitstellung	   staatlicher	  Gelder	   von	  der	   Erfüllung	  na@onaler	  Qualitätskriterien	   abhängt,	  
muss	   der	   Maßnahmen-‐	   und	   Finanzierungsplan	   auch	   durch	   eine	   übergeordneter	   Regierungsebene	  
genehmigt	  werden	  (abhängig	  von	  den	  Ergebnissen	  der	  Bewertung).	  !

Quelle:	  Source:	  Pilot	  Handbuch	  2007,	  WWW.PILOT-‐TRANSPORT.ORG/INDEX.PHP?ID=48
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AUFGABE	  9.3:	  DEN	  PLAN	  
VERINNERLICHEN	  	  !
BEGRÜNDUNG	  !
Die	   offizielle	   Verabschiedung	   des	   Plans	   ist	   ein	  
wich@ger	  Schrin.	  Vorher,	  gleichzei@g	  und	  nachher	  ist	  
es	   notwendig	   die	   Stakeholder	   zu	   informieren	   und	  
einzubinden,	   um	   eine	   breite	   Teilhabe	   am	   SUMP	  
sicherzustellen.	  Sie	  sollten	  das	  Gefühl	  haben,	  das	  es	  
„ihr“	   Plan	   ist,	   der	   darauf	   abzielt	   die	   Mobilität	   und	  
Lebensqualität	   für	   jeden	   zu	   verbessern,	   anstan	   nur	  
irgendein	  weiteres	  Dokument	  der	  Poli@k.	  !
ZIELE	  !
• Hohe	  Akzeptanz	  und	  Aneignung	  des	  Plans	  unter	  

den	  Stakeholdern	  und	  Bürgern	  schaffen.	  !
AKTIVITÄTEN	  !
• Die	   Ergebnisse	   des	   P lanungsprozesses	  

transparent	  und	  professionell	  kommunizieren.	  !
• E r k l ä r e n	   w a s	   e i n e	   l o k a l e	   B e h ö r d e	  

realis@scherweise	   machen	   kann	   und	   was	   nicht	  
(Erwartungsmanagement).	  !

• Die	   Verabschiedung	   des	   Plans	   in	   die	   lokalen	  
Medien	  bringen	  und	  diesen	  Meilenstein	  mit	  den	  
Bürgern	  feiern.	  !

ZEITPLANUNG	  !
• Vor,	   während	   und	   nach	   der	   formellen	  

Verabschiedung.	  !!

� 	  
CHECKLISTE	  !
✓ Öffentlichkeitsarbeit	   und	   Beteiligungsak@vitäten	  

geplant	  und	  durchgeführt.	  !
✓ Verabschiedung	   des	   SUMP	   mit	   Akteuren	   und	  

Bürgern	  gefeiert.	  !
BEISPIEL	  !
WESTENGALND:	  6TES	  GEMEINSAMES	  
VERKEHRSFORUM,	  JOINT	  LOCAL	  TRANSPORT	  
PLAN	  3	  

Das	  6.	   jährliche	  Verkehrsforum	  wurde	  entworfen	  als	  
Start	   und	   Einführung	   des	   Entwurfs	   des	   JLTP	   und	  
Ausgangspunkt	   für	   weiteres	   Engagement.	   Über	   100	  
Vertreter	   der	   Region	   nahmen	   teil,	   darunter	   lokale	  
unternehmen,	   Gesundheitsvertreter,	   Ini@a@ven	   und	  
Einwohner,	   alle	   in	   der	   Hoffnung,	   mehr	   darüber	   zu	  
erfahren,	  was	  das	  „West	  of	  England	  Partnership“	  tut	  
und	  wie	  sie	  den	  nächsten	  JLTP	  beeinflussen	  können.	  
Bei	  der	  Ankun|	  bekamen	  alle	  Teilnehmer	  eine	  Kopie	  
des	   Planentwurfes	   und	   einen	   Fragebogen	   zum	  
Feedback	   nach	   der	   Veranstaltung.	   Die	   Fragebögen	  
konnten	  auch	  von	  den	  Teilnehmern	   	  mitgenommen	  
und	   in	   ihren	   Gruppen	   verteilt	   werden.	   Die	  
Veranstaltung	   umfasste	   Workshops	   zur	   CO2-‐
Reduk@on,	   ak@ven	   Reisen	   und	   nachhal@gem	  
wirtscha|lichen	  Wohlstand.	  !
Details	  unter:	  	  www.travelplus.org.uk/our-‐vision/
joint-‐local-‐transport-‐plan-‐3/6th-‐joint-‐transport-‐
forum.	  !
	  	  !

!
!
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SCHRITT	  10:	  
KORREKTES	  
MANAGEMENT	  UND	  
KOMMUNIKATION	  
SICHERSTELLEN	  (BEI	  
DER	  PLANUMSETZUNG)	  !
Nach	   der	   Verabschiedung	   des	   Plans	   beginnt	   die	  
Umsetzungsphase.	   Da	   der	   SUMP	   ein	   strategisches	  
Dokument	   ist,	   bildet	   er	   eine	   gute	   Grundlage	   dafür,	  
aber	   er	   beschreibt	   nicht	   detailliert	   wie	   eine	  
Maßnahme	  umgesetzt	  wird.	   Es	   ist	   zu	  betonen,	  dass	  
der	   Umsetzungsprozess	   auch	   einem	   strukturierten	  
Ansatz	   folgen	  muss,	   um	  Ziele	   zu	   verfeinern	  und	  die	  
Maßnahmenumsetzung	   zu	   planen,	   organisieren,	  
kommunizieren	   und	   zu	   beobachten.	   Diese	  
Managementzyklen	   müssen	   kürzer	   als	   der	  
Planungszyklus	   und	   flexibel	   sein,	   um	   sich	   an	   neue	  
Situa@onen	   anzupassen.	   Sie	   müssen	   in	   der	   für	   die	  
Umsetzung	   einer	   Maßnahme	   verantwortlichen	  
Organisa@on	  ins@tu@onalisiert	  	  sein.	  !!!

AUFGABE	  10.1:	  PLANUMSETZUNG	  
ORGANISIEREN	  !
BEGRÜNDUNG	  

Ein	   guter	   SUMP	   führt	   nicht	   automa@sch	   zu	   guten	  
Ergebnissen.	  Es	   ist	   entscheidend	  die	  Ziele	  des	  Plans	  
effek@v	   zu	   verwirklichen	   und	   die	   Umsetzung	  
organisiert	   zu	   überblicken	   um	   Risiken	   zu	   managen.	  
Das	   erfordert	   Vereinbarungen	   mit	   allen	   Akteuren,	  
die	  in	  die	  Maßnahmenumsetzung	  eingebunden	  sind.	  
Die	  Umsetzung	  erfolgt	   in	  einem	  viel	  kürzeren	  Zyklus	  
als	   der	   SUMP-‐Prozess.	   Sie	   umfasst	   in	   der	   Regel	   die	  
Verfeinerung	   von	   Zielen	   sowie	   die	   Planung,	  
Differenzierung,	   Organisa@on,	   Kommunika@on	   und	  
Beobachtung	  der	  Maßnahmenumsetzung.	  !
ZIELE	  !
• Die	  Rollen	  der	  in	  die	  Umsetzung	  eingebundenen	  

Akteure	  formalisieren.	  

• Koordina@on	   zwischen	   allen	   involvierten	  
Parteien	  sichern.	  

• E i n e n	   e ffi z i e n t e n	   u n d	   e ff e k @ v e n	  
Umsetzungsprozess	  sicherstellen.	  

• Mögliche	  Risiken	  und	  Synergien	  bedenken.	  

• Transparenz	  der	  Umsetzung	  sicherstellen.	  

!
AKTVITÄTEN	  !
• O r g a n i s a @ o n s v e r f a h r e n	   u n d	  

V e r a n t w o r t l i c h k e i t e n	   m i t	   a l l e n	  
umsetzungsrelevanten	   Akteuren	   vereinbaren	  
(Arbeitsplan).	  !

• Risiken	   bewerten	   und	   auf	   Eventualitäten	  
einrichten.	  !

• Umsetzung	   des	   Arbeitsplans	   durchsetzen	   und	  
auf	  Berichtsformte	  einigen.	  !!!

!

!
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AUFGABENDETAILS	  !!
GUIDEMAPS:	  PROJEKTPLAN	  UND	  -‐MANAGEMENT	  !
Projektmanagement	  befasst	  sich	  mit	  der	  gesamten	  Planung	  und	  Koordina@on	  eines	  Projektes,	  von	  Anfang	  
bis	  Ende.	  Es	  stellt	  sicher,	  dass	  die	  Anforderungen	  der	  Entscheidungsträger	  erfüllt	  werden,	  indem	  ein	  Projekt	  
rechtzei@g,	  innerhalb	  des	  Budgets	  und	  in	  erforderlicher	  Qualität	  abgeschlossen	  wird	  	  
Projektmanagement	   umfasst	   den	   gesamten	   Entscheidungsprozess	   und	   strukturiert	   in	   der	   Regel	   den	  
Projektplan	  anhand	  eines	  6-‐Ebenen	  Prozesses:	  !
1.	  Defini`on	  des	  Vorhabens	  

Diese	  Phase	  umfasst	  die	  detaillierte	  Bes@mmung	  des	  Vorhabens,	  entweder	  basierend	  aus	  den	  Zielen	  einer	  
Strategie	  (oder	  SUMP	  >	  Aufgaben	  5.1,	  7.2)	  oder	  durch	  die	  direkte	  Iden@fizierung	  von	  Problemen.	  Sie	  schließt	  
die	  Differenzierung	  der	  Anforderungen	  und	  die	   Iden@fizierung	   von	   Einschränkungen	   genauso	   ein,	  wie	   die	  
Auswahl	  von	  Leistungsindikatoren	  (>	  Aufgaben	  5.2,	  8.1).	  !
2.	  Alterna`ven	  aufstellen	  

Verschiedene	  Alterna@ven	  (z.B.	  verschiedene	  Merkmale	  oder	  Strecken)	  müssen	  vorbereitet	  werden	  um	  ein	  
effek@ves	  und	  effizientes	  System	  zu	  finden,	  dass	  die	  maximale	  Unterstützung	  durch	  die	  Stakeholder	  sichert.	  
Verschiedene	  Instrumente	  können	  genutzt	  werden,	  um	  die	  professionelle	  Krea@vität	  und	  die	  Einbindung	  der	  
Stakeholder	  zu	  unterstützen.	  !
3.	  Bewertung	  der	  Alterna`ven	  

Umfasst	  die	  Bewertung	  der	  Alterna@ven	  hinsichtlich	  der	  potenziellen	  Wirkungen	  und	  Kosteneffizienz.	  Dieser	  
Prozess	  bewertet	  verschiedene	  Merkmale:	  Wirkungen	  auf	  die	  lokale	  Wirtscha|,	  Umwelt	  und	  Gesellscha|.	  Er	  
schließt	  eine	  technische	  Analyse	  jeder	  alterna@ve	  und	  eine	  Bewertung	  der	  wahrscheinlichen	  Akzeptanz	  ein.	  !
4.	  Formale	  Entscheidung	  

Die	  Entscheidung	  tri�	  die	  Verantwortliche	  Ins@tu@on	  unter	  Berücksich@gung	  der	  Bewertungsergebnisse.	  Sie	  
umfasst	  eine	  Vereinbarung	  über	  die	  bevorzugte	  Alterna@ve,	  die	  zeitliche	  und	  personelle	  Umsetzung	  und	  die	  
Ressourcen	  (>>	  Aufgabe	  7.1,	  7.2)	  !
5.	  Umsetzung	  

Umfasst	  alle	  notwendigen	  vorbereitenden	  und	  begleitenden	  Arbeiten	  um	  das	  Vorhaben	  zu	  realisieren.	  Bei	  
Infrastrukturprojekten	  müssen	   Details	   der	   Bauphasen	   vereinbart	   und	   Genehmigungen	   eingeholt	   werden.	  
Diese	  Phase	  kann	  auch	  andere	  Aufgaben	  wie	  die	  Einstellung	  von	  Personal	  oder	  eine	  Informa@onskampagne	  
umfassen	  (>	  Aufgabe	  10.2).	  !
6.	  Monitoring	  und	  Evalua`on	  (>	  siehe	  Aufgaben	  10.3)	  

Daten	   zur	   Leistung	   werden	   erfasst	   und	   analysiert,	   um	   die	   Zielerreichung	   zu	   beurteilen.	   Dies	   kann	   zur	  
Verbesserung	  zukün|iger	  Vorhaben	  und	  der	  Evalua@on	  der	  Gesamtstrategie	  beitragen.
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!
WEITERFÜHRENDE	  MAßNAHMEN	  !
• Das	   Management	   der	   Maßnahmenumsetzung	  

m i t	   w e i t e r e n	   S y s t e m e n	   d e s	  
Leistungsmanagements	  in	  der	  Verwaltung.	  !

ZEITPLANUNG	  !
• Während	  der	  Umsetzungsphase	  !
CHECKLISTE	  !
✓ Arbeitsplan	  über	  das	  Organisa@onsverfahren	  und	  

Verantwortlichkeiten	  vereinbart.	  

✓ Plan	  für	  Risiken	  und	  Eventualitäten	  erarbeitet	  

✓ Berichtsformate	  vereinbart.	  

!!

!
BEISPIEL	  !
BUDAPEST,	  UNGARN:	  KOORDINIERUNG	  
EINGEBUNDENER	  PARTEIEN	  

Das	   „Heart	   of	   Budapest“-‐Programm	   ist	   ein	  
Programm,	   das	   2007	   erstellt	   wurde,	   um	   die	  
Innenstadt	   durch	   großräumige	   Verkehrsberuhigung	  
zu	   revitalisieren.	   Es	   wurde	   durch	   die	   folgenden	  
Schlüsselakteure	   ini@iert	   und	   organisiert:	   Die	  
S t a d t v e r w a l t u n g	   v o n	   B u d a p e s t	   ( a l s	  
Projektverantwortliche),	   die	   „Heart	   of	   Budapest	  
Urban	   Development	   Non-‐profit	   Company“	   (als	  
Koordinator	   der	   Projektumsetzung),	   ein	   privates	  
Beratungsunternehmen,	   das	   den	   Plan	   erarbeitete	  
und	   die	   „Aiming	   for	   a	   clean	   inner	   city“	   associa@on	  
(eine	   NGO	   die	   die	   Einbindung	   der	   Bürger	   in	   das	  
Projekt	  organisiert).	  Die	  Bedeutung	  des	  Projektes	  zog	  
auch	   andere	   Stakeholder	   an	   –	   Medien,	   lokale	  
Unternehmen,	  öffentliche	  Planungsbehörden.	  	  
Wegen	   der	   Komplexität	   des	   Plans	   wurde	   die	   zuvor	  
genannte	  gemeinnützige	  Gesellscha|	  gegründet,	  um	  !
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GROBE	  PHASEN	  DES	  PROJEKMANAGEMENTS	  !
(A)	  SCOPING:	  

(i)	  Projektau|rag	  und	  -‐ziele	  bes@mmen	  
(ii)	  Relevante	  Hindernisse	  iden@fizieren	  

(iii)	  Spezielle	  erforderliche	  Strategien	  iden@fizieren	  
(iv)	  Projektphasen	  bes@mmen	  

(v)	  Ressourcenanforderungen	  bes@mmen	  
(vi)	  Fähigkeitsanforderungen	  bes@mmen	  

↓	  
(B)	  PROJEKTTEAM	  EINRICHTEN:	  

(i)	  Passende	  Personeniden@fizieren	  und	  Projekneam	  bilden	  	  
(ii)	  Organisa@onsstruktur	  und	  -‐verfahren	  vereinbaren	  

(iii)	  Projekneam	  personell	  ausstanen	  
↓	  

(C)	  DETAILLIERTE	  VORBEREITUNG:	  
(i)	  Pläne/Strategien	  entwerfen	  

(ii)	  notwendige	  Ressourcen	  abschätzen	  
(iii)	  Mögliche	  Risiken	  und	  Hindernisse	  bes@mmen	  

↓	  
(D)	  PROJEKTDURCHFÜHRUNG:	  
(i)	  Den	  Prozess	  organisieren	  

(ii)	  Input,	  Prozess	  und	  Ergebnisse	  überwachen	  
(iii)	  Hindernisse	  überwinden	  

(iv)	  Projektbewertung	  !
Quelle:	  Guidemaps	  Handbook,	  Volume	  1:	  Concepts	  and	  tools,	  S.	  15	  and	  
22.www.osmose-‐os.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf
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die	  eigentliche	  Umsetzung	  in	  enger	  Zusammenarbeit	  
mit	   der	   lokalen	   Bezirksverwaltung	   zu	   organisieren	  
und	   zu	   koordinieren.	   Die	   Gesellscha|	   ist	   für	   die	  
Transparenz	  der	  Umsetzung	  verantwortlich	  (z.B.	  über	  
die	   Website	   und	   einen	   Newslener),	   während	   die	  
wich@gsten	   Akteure	   im	   Planungsprozess	   lokale	  
Poli@ker	   und	   das	   Unternehmen	   waren,	   die	   den	  
eigentlichen	   Plan	   entwickelten.	   Während	   der	  
Umsetzungsphase	  zeigte	  sich,	  dass	  es	  sehr	  wich@g	  ist	  
eine	   eigene	   Organisa@on	   für	   die	   Umsetzung	   zu	  
haben.	  !
El@s	   Fallstudie	  mit	  mehr	   Informa@onen	   zum	   „Heart	  
of	  Budapest“-‐Programm:	  hnp://www.El@s.org/index.	  
php?id=13&study_id=2961	  	  !
Quelle:	  Gábor	  Heves,	  Regional	  Environmental	  Center	  
for	  Central	  and	  Eastern	  Europe	  !

�  

AUFGABE	  10.2	  BÜRGER	  INFORMIEREN	  
UND	  AKTIVIEREN	  	  !
BEGRÜNDUNG	  

Die	  Bürger	  zu	  informieren	  und	  zu	  ak@vieren	  ist	  nicht	  
nur	   für	   einen	   SUMP	   erforderlich,	   sondern	   auch,	  
wenn	   sie	   direkt	   durch	   die	   Maßnahmenumsetzung	  
betroffen	  sind.	  Im	  Verlauf	  der	  Umsetzung	  ist	  es	  auch	  
wich@g	   die	   Öffentlichkeit	   über	   den	   Fortschrin	   zu	  
informieren.	  !
ZIELE	  !
• Akzeptanz	  der	  Maßnahmen	  sichern.	  !
• Bewusstsein	   für	   die	   Möglichkeiten	   und	  

Restrik@onen	   der	   Maßnahmenumsetzung	  
stärken.	  !

• Die	  Teilhabe	  an	  Maßnahmen	  erhöhen.	  !
AKTIVITÄTEN	  !
• Sprechen	  Sie	  mit	  Bürgern,	  oder	  Stakeholdern	  die	  

direkt	  durch	  eine	  geplante	  Maßnahme	  betroffen	  
sind	   (posi@v	   oder	   nega@v)	   vor	   der	   Umsetzung	  
und	   beachten	   Sie	   deren	   Bedenken.	   Bedenken	  
Sie,	   dass	   die,	   die	   nega@v	   beeinflusst	   werden,	  
natürlich	   mehr	   „Lärm	   machen“	   als	   diejenigen,	  
die	  von	  einer	  Maßnahme	  profi@eren.	  

• Nega@ve	   Effek te	   ve r r i n ge rn ,	   d i e	   d i e	  
Maßnahmenumsetzung	   beg le i ten	   ( z .B .	  
Unterstützung	   für	   Unternehmen,	   die	   von	  
langdauernden	  Baustellen	  betroffen	  sind).	  

• Die	   Öffentlichkeit	   über	   den	   Fortschrin	   der	  
Maßnahmenumsetzung	  informieren.	  

• Meilensteine	   der	   Maßnahmenumsetzung	  
hervorheben	   und	   Abschlüsse	   mit	   den	   Bürgern	  
feiern	   (z.B.	   Straßenfest	   nach	   Einführung	   einer	  
Fußgängerzone).	  

!
ZEITPLANUNG	  !
• Während	  der	  Umsetzungsphase.	  	  !!

!
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CHECKLISTE	  !
✓ Bürger	  und	  Stakeholder,	  die	  direkt	  betroffen	  sind	  

eingebunden.	  !
✓ Lösungen	   erarbeitet,	   um	   nega@ve	   Effekte	  

während	  der	  Umsetzung	  zu	  verringern.	  !
✓ Öffentl ichkeit	   über	   den	   Fortschrin	   der	  

Ma0nahmenumsetzung	  informiert.	  !

� 	  !
MEHR	  INFORMATIONEN	  !
CiViTAS-‐VANGUARD,	   2011:	   Involving	   Stakeholders:	  
Toolkit	   on	   Organising	   Successful	   Stakeholder	  
Consulta@ons,	  CiViTAS	  Handbooks.	  	  !
L i n k :	   h n p : / / www. e l @ s . o r g / d o c s / t o o l s /
Civitas_stakeholder_consulta@on_brochure.pdf	  	  !
CiViTAS-‐ELAN,	  2012:	  Ci@zen	  Engagement	  in	  the	  Field	  
of	   Mobility	   –	   CiViTAS-‐ELAN	   Work	   and	   Lessons	  
Learned	  Related	  to	  Ci@zen	  Engagement,	  	  !
L i n k :	   h n p : / / c i v i t a s . e u / d o c s / fi l e /
ci@zen_engagement_in_the_field_of_mobility.pdf	  	  !
BEISPIELE	  !
GENT,	   BELGIEN:	   DIE	   ÖFFENTLICHKEIT	   AKTIV	   ÜBER	  
DEN	  UMBAU	  DES	  BAHNHOFS	  INFORMIEREN	  

Die	   Stadt	   Gent	   startete	   2007	   zusammen	   mit	   fünf	  
Projektpartnern	   ein	   großräumiges	   Projekt,	   um	   den	  
Bahnhof	   Gent	   Sint-‐Pieters	   und	   das	   Umfeld	   an	   die	  
Ansprüche	   des	   21ten	   Jahrhunderts	   anzupassen.	   Bis	  
2020	   sollte	   das	   Areal	   in	   ein	   erreichbares	   und	  
komfortables	  Gebiet	  zum	  Wohnen	  und	  Arbeiten	  mit	  
guten	   intermodalen	   Verknüpfungen	   verwandelt	  
werden.	   Das	   Projekt	   hat	   enorme	   Wirkungen	   nicht	  

nur	   auf	   die	   umgebenden	  Nachbarscha|en,	   sondern	  
auf	   die	   ganze	   Stadt	   und	   ihre	   Bewohner.	   Der	   Stadt	  
richtete	   einen	   Informa@onsstand	   ein,	   der	   eine	  
umfangreiche	   Kommunika@on	   mit	   und	   Beteiligung	  
der	   Bürger	   organisiert,	   sowohl	   in	   der	   Planungs-‐	   als	  
auch	  in	  der	  Umsetzungsphase.	  !
Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  !
ZAGREB ,	   KROAT I EN :	   B ETE I L IGUNG	   VON	  
STAKEHOLDERN	   UND	   BÜRGER	   BEI	   DER	   PLANUNG	  
EINES	  NEUEN	  UMSTEIGEBAHNHOFS	  

Über	   die	   Einbindung	   in	   das	   CiViTAS-‐ELAN	   Projekt,	  
erstellte	   die	   Stadt	   Zagreb	   einen	   konzep@onellen	  
Entwurf	  für	  den	  neuen	  Sava-‐Nord	  Umsteigebahnhof.	  
Weil	  er	  fünf	  Verkehrsträger	  verknüp|	  und	  eine	  große	  
Wirkung	   auf	   die	   Entwicklung	   erwartet	   wurde,	  
entschied	  die	  Stadt,	  verschiedene	  lokale	  Stakeholder	  
in	  die	  Verkehrs-‐	  und	  Gestaltungsstudie	  einzubinden.	  
Die	   Stadt	   nutzte	   verschiedene	  Medien,	   Stakeholder	  
Mee@ngs	   und	   Präsenta@onen,	   um	   Stakeholder	   und	  
Bürger	   in	   die	   Debane	   über	   den	   neuen	   Bahnhof	  
einzubinden.	  !
Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  !!!!

!
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AUFGABE	  10.3:	  FORTSCHRITT	  DER	  
ZIELERREICHUNG	  PRÜFEN	  !
BEGRÜNDUNG	  

Das	   grundlegende	   Vorgehen	   für	   Monitoring	   und	  
Evalua@on	   wurden	   bereits	   geklärt,	   bevor	   der	   Plan	  
verabschiedet	   wird	   (>	   Aufgabe	   8.1).	   Bei	   der	  
Umsetzung	   der	   Maßnahmen	   ist	   es	   Zeit,	   die	  
ausgewählten	  Methoden	  für	  das	  Monitoring	  und	  die	  
Evalua@on	  anzuwenden	  zu	  prüfen	  wieviel	  Fortschrin	  
bei	   der	   Zielerreichung	   gemacht	   wurde.	   Die	  
Ergebnisse	   der	   Evalua@on	   sind	   nö@g,	   um	   eine	  
Anpassung	   der	   Maßnahmen	   zur	   effizienteren	   und	  
finanziell	   leistbaren	   Zielerreichung	   zu	   ermöglichen.	  
(Aufgabe	   11.1	   Den	   aktuellen	   Plan	   regelmäßig	  
fortschreiben).	   Die	   Berichte	   sollten	   sicherstellen,	  
dass	  die	  Ergebnisse	  der	  Umsetzung	  in	  die	  öffentliche	  
Debane	   gebracht	   werden,	   um	   allen	   Akteuren	   die	  
Möglichkeit	   zu	   geben,	   Korrekturen	   vorzunehmen	  
(z.B.	   wenn	   Ziele	   erreicht	   sind,	   Maßnahmen	  
widersprüchlich	  erscheinen,	  etc.)	  !
ZIELE	  !
• Den	   Überblick	   über	   den	   Fortschrin	   der	  

Zielerreichung	  erhalten.	  !
• P r o b l e m e ,	   E n g p ä s s e	   u n d	   a n d e r e	  

Herausforderungen	   für	   die	   termingemäße	  
Umsetzung	  iden@fizieren.	  !

• Stakeholder	   und	   Bürger	   regelmäßig	   über	   den	  
Fortschr in	   der	   Maßnahmenumsetzung	  
informieren.	  !

AKTIVITÄTEN	  !
• Den	  Fortschrin	  der	  Umsetzung	  und	  die	  Wirkungen	  
regelmäßig	  beobachten	  (>	  Aufgabe	  8.1)	  	  

• „Harte“	   Ergebnisse	   zeigen,	   die	   den	   Fortschrin	  	  
messbarer	   Ziele	   und	   Indikatoren	   aufzeigen	   (z.B.	  
Reduzierung	   eines	   bes@mmten	  Belangs),	   da	   diese	  
zeigen,	  ob	  die	  Maßnahmen	  erreicht	  haben,	  was	  sie	  
erreichen	  sollten.	  

• „Weiche“	   Erkenntnisse	   zeigen,	   die	   sich	   auf	   die	  
Umset zungse r fah rungen ,	   d i e	   E r f ü l l ung	  
übergeordneter	   ziele,	   Bewusstseinsstärkung,	   etc.	  
beziehen,	  da	  diese	  besonders	  wertvoll	   sind,	  wenn	  
die	   Maßnahmen	   (verändert)	   an	   anderer	   Stelle	  
wiederholt	  werden	  soll.	  

• D i e	   W i r k u n g e n	   d e r	   M a ß n a hmen	   u n d	  
Maßnahmenpakete	   regelmäßig	   (alle	   1-‐5	   Jahre	   –	  
abhängig	  von	  den	  Maßnahmen)	  evaluieren.	  

• Einen	   Evalua@onsbericht	   veröffentlichen,	   der	   sich	  
an	  Stakeholder	  und	  Bürger	  richtet.	  

!
WEITERFÜHRENDE	  MAßNAHMEN	  !
• Eine	  Plausibilitätsprüfung	   in	   das	  Monitoring	   der	  

Umsetzung	   einbinden.	   Das	   bedeutet,	   das	  
Stakeholder,	   die	   Öffentlichkeit	   und	   externe	  
Experten	   Rückmeldung	   dazu	   geben	   sollen,	   wie	  
die	   Umsetzung	   die	   vereinbarten	   Zielsetzungen	  
und	  Zielvorgaben	  des	  SUMP	  wiederspiegelt.	  

• Monitoring	   und	   Evalua@on	   transparent	  
gestalten,	   bevorzugt	   durch	   ein	   externes	  
Unternehmen,	   um	   Neutralität	   zu	   sichern	   und	  
dasselbe	   Indikatorenset	   benutzen,	   das	   zuvor	  
genutzt	  wurde.	  Wenn	   dies	   unrealis@sch	   ist	   (z.B.	  
durch	   finanzielle	   Restrik@onen)	   ist	   eine	  
Selbstevalua@on	  eine	  solide	  Alterna@ve.	  

!
ZEITPLANUNG	  !
• Nach	  der	  Verabschiedung	  des	  Maßnahmen-‐	  und	  

Finanzierungsplanes	  (Umsetzungsphase).	  !
CHECKLISTE	  !
✓ Maßnahmenumse t zung	   kon@nu i e r l i c h	  

beobachtet.	  !
✓ Wirkungen	  regelmäßig	  evaluiert.	  !
✓ Evalua@onsbericht	  erarbeitet	  und	  veröffentlicht.	  !!
	  

!
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NÄHERE	  INFORMATIONEN	  ZU	  MONITORING	  
UND	  EVALUATION	  	  !
Siehe	  Aufgabe	  8.1	  Monitoring	  und	  Evalua@on	  
organisieren
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BEISPIELE	  !
AACHEN,	   DEUTSCHLAND:	   UMSETZUNG	   DES	  
M O N I T O R U N G S	   D U R C H	   R E G E L M Ä ß I G	  
STATUSTREFFEN	  

In	   der	   Stadt	   Aachen,	   treffen	   sich	   verschiedene	  
Stakeholder	   vierteljährlich	   im	   Rahmen	   eines	  
kon@nuierlichen	  Monitoringprozesses	  zum	  Status	  der	  
Maßn a hmenums e t z u n g	   im	   B e r e i c h	   d e r	  
umwelBreundlichen	  Mobilität.	  
Vor	   dem	  Hintergrund	   des	   Inkra|tretens	   eines	   Plans	  
zur	   Lu|reinhaltung	   mit	   29	   mobilitätsbezogenen	  
Maßnahmen	   in	   2009,	   wurde	   eine	   Arbeitsgruppe	  
eingerichtet,	   die	   aus	   den	   städ@sche	   Verkehrs-‐	   und	  
Umweltämtern,	   der	   Industrie-‐	   und	   Handelskammer,	  
dem	   lokalem	   Verkehrsbetrieb	   (ASEAG)	   und	   dem	  
regionalen	   Verkehrsverbund	   (AVV)	   besteht,	   um	   die	  
Umsetzung	   der	   Maßnahmen	   regelmäßig	   zu	  
beobachten.	   Während	   der	   Treffen	   wird	   der	   Stand	  
jeder	   Maßnahme	   disku@ert	   und,	   wenn	   die	  
Z i e l e r r e i c h u n g	   zwe i f e l h a|	   i s t ,	   we rd e n	  
Anpassungsmaßnahmen	   geplant.	   Neben	   einer	  
kon@nuierlichen	   Berichterstanung	   über	   die	  
Umsetzung,	   ist	   die	   Einrichtung	   regelmäßiger	  
Sitzungen	   ein	  weicher	   Ansatz	   für	   ein	   güns@ges	   und	  
e ffi z i e n t e s	   M o n i t o r i n g	   w ä h r e n d	   d e r	  
Umsetzungsphase.	  !
VITORIA-‐GASTEIZ,	  SPANIEN:	  FORTSCHRITT	  DER	  
ZIELERREICHUNG	  PRÜFEN	  

Der	   „Plan	   de	   Movilidad	   Sostensible	   y	   Espacio	  
Público”	   („Plan	   für	   Nachhal@ge	   Mobilität	   und	  
öffentliche	  Räume“)	  der	  Stadt	  Vitoria-‐Gasteiz	  ist	  eins	  
der	   strategischen	   Projekte	   im	   Zusammenhang	   mit	  
der	  Stadtvision,	  die	  im	  Masterplan	  der	  Stadt	  für	  2015	  
beschrieben	  wird.	  Es	  muss	  die	  soziale	  Verantwortung	  
für	  die	  Einführung	  und	  Durchführung	  von	  Strategien	  
berücksich@gen,	   die	   zu	   einer	   nachhal@gen	   Zukun|	  
beitragen,	   mit	   besonderem	   Augenmerk	   auf	   dem	  
Kampf	   gegen	   de in	   K l imawandel	   und	   der	  
Notwendigkeit,	   sozialen	   Zusammenhalt	   zu	   fördern	  
sowie	  der	  Schaffung	  einer	  kompakten	  Stadt.	  
Um	   den	   Fortschrin	   der	   Zielerreichung	   zu	   prüfen,	  
wurde	  2011	  eine	  Umfrage	   zur	   städ@schen	  Mobilität	  
durchgeführt.	   Die	   Umfrage	   scha�	   ein	   Verständnis	  
für	   die	   Veränderungen	   in	   der	   Stadt	   und	   des	  
Mobilitätsverhaltens	   der	   Bevölkerung	   seit	   der	  
Planeinführung.	   Die	   Umfrage	   bestand	   aus	   zwei	  
Teilen:	  Im	  ersten	  Teil	  wurden	  4.000	  Telefoninterviews	  
geführt,	  um	  den	  SUMP	  zu	  evaluieren.	  Der	  zweite	  Teil	  
konzentrierte	   sich	   auf	   die	   Beziehung	   zwischen	  
Mobilität	   und	   ökonomischer	   Funk@onalität	   (wie	  
kommt	  man	  zur	  Arbeit,	  etc.)	  und	  wurde	  über	  direkte	  

Interviews	   mit	   300	   Unternehmen	   und	   2.700	  
Angestellten	  durchgeführt.	  
Eine	   Umfrage,	   die	   2006	   gemacht	   wurde,	   diente	   als	  
Referenz	   für	   den	   Vergleich,	   wie	   sich	   Mobilität	   seit	  
Beginn	   des	   SUMP	   verändert	   hat.	   Die	   Daten	   zeigte,	  
das	   während	   2006	   und	   2011	   die	   Zahl	   der	   Nutzer	  
öffentlicher	  Verkehrsminel	  um	  80%	  ges@egen	  ist.	  !
Quel le:	   KersKn	   Burckhart ,	   IET	   Barcelona;	  
Environmental	   Studies	   Centre,	   Vitoria-‐Gasteiz	   City	  
Council	  www.vitoria-‐gasteiz.org/movilidad	  	  !!
 

!
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SCHRITT	  11:	  DEN	  
AKTUELLEN	  PLAN	  
REGELMÄßIG	  
FORTSCHREIBEN	  	  !
• Lehren	  ziehen	  

• Den	  aktuellen	  Plan	  regelmäßig	  aktualisieren	  

• Ergebnisse	   prüfen	   –	   Erfolge	   und	   Misserfolge	  
verstehen	  

• Neue	   Herausforderungen	   für	   die	   nächste	  
Genera@on	  des	  SUMP	  iden@fizieren	  

• Meilenstein:	   Abschließende	   Bewertung	   der	  
Auswirkungen	  abgeschlossen  

AUFGABE	  11.1:	  DEN	  AKTUELLEN	  PLAN	  
REGELMÄßIG	  FORTSCHREIBEN	  !
BEGRÜNDUNG	  

Die	   Evaula@onsergebnisse	   (>	   Aufgabe	   10.3:	  
Fortschrin	   der	   Zielerreichung	   prüfen)	   sollten	  
regelmäßig	   in	   den	   Prozess	   rückgekoppelt	   werden,	  
um	   den	   Prozess	   und	   die	   Umsetzung	   zu	   op@mieren.	  
Eine	  gewisse	  Flexibilität	  ist	  nö@g,	  um	  zu	  garan@eren,	  
dass	   neue	   Entwicklungen	   und	   Erkenntnisse	  
berücksich@gt	   werden.	   Ansonsten	   verliert	   der	   Plan	  
an	  Effek@vität.	  
	  	  !

� 	  !!
ZIELE	  !
• Auf	  neue	  Entwicklungen	  reagieren.	  

• Sicherstellen,	   dass	   die	   Umsetzung	   auf	   dem	  
rich@gen	   Weg	   ist	   und	   Zielvorgaben	   erreicht	  
werden,	  

• Den	  Umsetzungsprozess	  op@mieren.	  

!
AKTIVITÄTEN	  !
• Flexibel	  bei	  der	  Aktualisierung	  des	  Plans	  und	  bei	  

Änderungen	  der	  Umsetzung	  sein.	  

• Bereiche	   iden@fizieren,	   wo	   die	   Zielsetzungen	  
nicht	   erreicht	   werden	   konnten	   oder,	   wo	   neue	  
Entwicklungen	  den	  Plan	  unwirksam	  machen.	  

!
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• Korrekturen,	  wo	   notwendig,	   in	   Koopera@on	  mit	  
den	   relevanten	   Akteuren	   durchführen.	   Das	  
Umsetzungsprogramm	   kann,	   abhängig	   davon,	  
wie	   die	   Umsetzung	   funk@oniert	   während	   der	  
Umsetzungsphase	   modifiziert	   werden,	   die	  
üblicherweise	  drei	  bis	  zehn	  Jahre	  dauert.	  

• Die	   Veränderungen	   des	   SUMP,	   die	   aus	   der	  
Evalua@on	  resul@eren	  und	  auf	  poli@scher	  Ebene	  
genehmigt	  sind,	  darlegen.	  

!
ZEITPLANUNG	  !
• Prüfung	  und	  Aktualisierung	  mindestens	  alle	  fünf	  

Jahre.	  !
CHECKLISTE	  !
✓ Notwendige	   Anpassungen	   der	   Umsetzung	  

iden@fiziert.	  !
✓ Anpassungen	   mit	   den	   betroffenen	   Akteuren	  

disku@ert,	  !
✓ Planfortschreibung	  durchgeführt.	  !

� 	  

!

AUFGABE	  11.2:	  ERGEBNISSE	  PRÜFEN	  –	  
ERFOLGE	  UND	  MISSERFOLGE	  
VERSTEHEN	  !
BEGRÜNDUNG	  

Die	   Ergebnisse	   des	   SUMP	   zu	   prüfen	   bedeutet,	  
sowohl	   die	   Wirkungen	   auf	   die	   städ@sche	   Mobilität	  
und	   den	   Verkehr	   und	   darüber	   hinaus	   (Beitrag	   zur	  
V i s i o n )	   a l s	   a u c h	   d i e	   E ff e k @ v i t ä t	   d e s	  
Planungsprozesses	   selbst	   zu	   bewerten,	   um	   den	  
Erfolg	  der	  Planentwicklung	  zu	  bes@mmen.	  Es	  braucht	  
beide	  Aspekte	  um	  aus	  der	   Erfahrung	   zu	   lernen	  und	  
das	   Vorgehen	   zu	   verbessern,	   was	   wiederum	   dabei	  
hi l|,	   eine	   sol ide	   Basis	   für	   den	   nächsten	  
Planungszyklus	  bildet.	  !
ZIELE	  !
• Den	   Planungsprozess,	   den	   Plan	   und	   die	  

Umsetzung	  mit	  Blick	  auf	  Erfolge	  und	  Misserfolge	  
analysieren.	  

• Das	   Verständnis	   des	   Prozesses	   und	   die	  
Gesamtwirkung	  der	  Maßnahmen	  verbessern.	  

• Lehren	   ziehen,	   um	   den	   nächsten	   SUMP	  
vorzubereiten.	  

!
AKTIVITÄTEN	  !
Wenn	  ausreichende	  Ergebnisse	  verfügbar	  sind:	  !
• Eine	   Prozessevalua@on	   durchführen	   (z.B.	  

teilnehmende	   Beobachtung,	   Testgruppen,	  
Interviews)	  und	  

• d i e	   Gesamtw i r kung	   de r	   umgese t z ten	  
Maßnahmen	  bewerten.	  

• Analysieren	   was	   gut	   und	   was	   schlecht	   lief,	  
Zielsetzungen	   aufführen,	   die	   nicht	   erreicht	  
werden	  konnten,	  aber	  weiter	  verfolgt	  werden.	  

• Die	  gezogenen	  Lehren	  dokumen@eren.	  

• Strategien	  entwickeln,	  um	  Erfolge	  zu	  vermehren	  
und	  Misserfolge	   im	   nächsten	   Planungszyklus	   zu	  
vermeiden.	  

• Die	   gezogenen	   Lehren	   im	   Projekneam	   und	   bei	  
den	  Akteuren	  kommunizieren.	  

!
!
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ZEITPLANUNG	  !
• Die	   Effek@vität	   des	   Planungsprozesses	   während	  

der	  Umsetzungsphase	  prüfen.	  !
• Wenn	   ausreichend	   Maßnahmen	   umgesetzt	  

wurden,	   die	   Gesamtwirkung	   beurteilen	   (d.h.	   ist	  
man	  der	  Vision	  näher	  gekommen?)	  !

WEITERFÜHRENDE	  MAßNAHMEN	  !
• Wesentlich	   für	   die	   Weiterentwicklung	   der	  

Strategie	   ist	   es,	   die	   Ergebnisse	   zu	   verbreiten	  
(Erfolge	  und	  Misserfolge),	  so	  dass	  andere	  Städte	  
davon	  lernen	  können.	  !

CHECKLISTE	  !
✓ Ex-‐post	   Evalua@on	   des	   Planungsprozesses	   und	  

der	  Maßnahmenumsetzung	  angeschlossen.	  !
✓ Schlussfolgerungen	  dokumen@ert.	  !
BEISPIELE	  !
TOULOUSE,	  FRANKREICH:	  AUSGANGSPUNKT	  FÜR	  
DIE	  ENTWICKLUNG	  EINES	  NEUEN	  PLANS	  

2008	   ini@ierte	   Toulouse	   die	   Revision	   des	  
Verkehrsplans	  (PDU)	  von	  2001.	  Der	  Plan	  umfasst	  den	  
sogenannten	  	  Umkreis	  des	  öffentlichen	  Verkehrs	  von	  
Toulouse,	   der	   damals	   72	   Kommunen	   umfasste	  
(einschließlich	   Toulouse).	   Der	   neue	   Plan	   sollte	   alle	  
K o mm u n e n	   d i e	   a u c h	   i m	   s t ä d @ s c h e n	  
Entwick lungsplan	   (SCOT) ,	   enthalten	   s ind,	  
einschließen	  –	  insgesamt	  118	  Kommunen.	  
Eine	  mul@modale	  Evalua@on	  der	  verschiedenen	  PDU	  
Indikatoren	  wurde	  innerhalb	  der	  ersten	  drei	  Monate	  
abgeschlossen.	   Die	   Ergebnisse	   dieser	   Evalua@on	  
wu rden	   i n	   ve r s ch i edenen	   t hema@s chen	  
Arbeitsgruppen	   im	   Zusammenhang	   mit	   den	  
ursprünglichen	  Zielen	  des	  PDU,	  neuen	  Gesetzen	  und	  
lokalen	   Zielen,	   disku@ert.	   Ergebnis	   war	   eine	  
Empfehlung	   für	   die	   Ziele	   der	   PDU	   Fortschreibung.	  
Diese	   Ziele	   bildeten	   die	   Grundlage	   für	   die	  
Entwicklung	  des	  neuen	  PDU.	  !
Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  !
ERFURT,	  DEUTSCHLAND:	  BEWERTUNG	  DER	  
ERGEBNISSE	  EINES	  LOKALEN	  VERKEHRSPLANS	  

De	  Stadt	  Erfurt	  evaluierte	  die	  Ergebnisse	  des	  lokalen	  
Verkehrsplans	   nach	   zehn	   Jahren	   (auch	   in	   einer	  
Broschüre	  veröffentlicht).	  Das	  war	  ein	  angemessener	  
Zeitraum	   um	   die	   Ergebnisse	   eines	   komplexen,	  

strategischen	   Konzepts	   zu	   evaluieren.	   Die	   vier	  
wesentlichen	   Punkte	   des	   Evalua@onsprozesses	  
waren:	  
Die	   langfris@gen	   Wirkungen	   über	   Umfragen	   mit	  
derselben	  Struktur	  1991,	  1994	  und	  1998	  erfassen.	  
D ie	   Eva lua@on	   auf	   e inze lne	   Maßnahmen	  
runterbrechen,	   um	   zu	   sehen,	   welche	   Erfolge	   oder	  
P r o b l e m e	   m i t	   w e l c h e r	   M a ß n a h m e	  
zusammenhängen.	  
„Klassische“	   Verkehrsdaten	   berücksich@gen	   und	  
Daten	   zum	   Mobilitätsverhalten	   (Modal-‐Split,	  
Fahrten,	  etc.)	  nutzen.	  
Erfolge	   und	   Misserfolge	   der	   Planung	   und	   des	  
Entscheidungsprozesses	   evaluieren	   und	   diese	  
während	   der	   Umsetzung	   berücksich@gen	   (z.B.	  
Strategische	  Planung,	  Bürgerbeteiligung,	  etc.).	  !
Quelle:	   Guidemaps	   Handbook,	   Volume	   1:	   Concepts	  
and	   Tools,	   S.	   60.	   www.osmose-‐os.org/documents/
316/GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf	  	  !!

�  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AUFGABE	  11.3:	  NEUE	  
HERAUSFORDERUNGEN	  FÜR	  DIE	  
NÄCHSTE	  GENERATION	  DES	  SUMP	  
IDENTIFIZIEREN	  	  !
BEGRÜNDUNG	  

Bevor	   mit	   der	   Arbeit	   an	   einem	   neuen	   SUMP	  
begonnen	   wird,	   sollten	   die	   bisherigen	   Erfahrungen	  
mit	   Blick	   auf	   zukün|ige	   Herausforderungen	  
reflek@ert	   werden.	   Das	   hil|	   den	   Planungsprozess	  
und	   die	   Maßnahmenauswahl	   zukün|ig	   zu	  
op@mieren.	   Erfahrungen	   aus	   Ländern,	   wo	   SUMPs	  
seit	   einigen	   Jahren	   verpflichtend	   sind	   (England,	  
Frankreich),	   zeigen,	   das	   jeder	   Planungszyklus	   dabei	  
hil|,	   die	   Kompetenzen	   zu	   erweitern	   und	   die	  
Effek@vität	   im	   nächsten	   Planungszeitraum	   zu	  
erhöhen.	  Eine	  erste	  Analyse	  der	  Herausforderungen	  
für	   den	   nächsten	   SUMP	   kann	   die	   Gestaltung	   des	  
neuen	   Planungsprozesses	   und	   den	   Kreis	   zwischen	  
dem	  aktuellen	  und	  dem	  neuen	  SUMP	  schließen.	  Eine	  
weitere	  Mo@va@on,	   die	  Richtung	  des	  neuen	   SUMPs	  
zu	   bedenken	   liegt	   darin,	   eine	   stärkere	   Integra@on	  
anderer	   Poli@kbereiche	   in	   zukün|igen	   Plänen	   zu	  
fokussieren.	  !
ZIELE	  !
• Sich	   auf	   den	   nächsten	   Planungszeitraum	  

vorbereiten.	  

• Erfahrungen	   im	   Hinblick	   auf	   zukün|ige	  
Herausforderungen	  reflek@eren.	  

!
AKTIVITÄTEN	  !
• Neue	  Herausforderungen	   iden@fizieren,	   die	   sich	  

während	   der	   Umsetzung	   entwickelt	   haben	   (z.B.	  
in	   der	   Diskussion	   mit	   Stakeholdern,	   in	   der	  
Datenanalyse).	  

• Mit	   den	   Stakeholdern	   disku@eren,	   wie	   die	  
gemachten	   Erfahrungen	   helfen	   können,	   diese	  
Herausforderungen	  besser	  zu	  bewäl@gen.	  

• Ü b e r l e g e n ,	   w i e	   S t r a t e g i e n	   a n d e r e r	  
Poli@kbereiche	   genutzt	   werden	   können,	   um	  
Synergien	   mit	   der	   Verkehrspoli@k	   zu	   erzeugen	  
(Flächennutzung,	   Energie,	   Umwelt,	   Wirtscha|,	  
Soziales,	  Gesundheit,	  Sicherheit).	  

• Sich	   darauf	   vorbereiten	   die	   nächste	   Genera@on	  
des	  SUMP	  zu	  entwickeln.	  

ZEITPLANUNG	  !
• Vor	   Beginn	   der	   Arbeit	   an	   einem	   neuen	   SUMP	  

(noch	   in	   der	   Umsetzungsphase	   des	   aktuellen	  
Plans).	  !

CHECKLISTE	  !
✓ Neue	  Herausforderungen	  für	  städ@schen	  Verkehr	  

und	  Mobilität	  iden@fiziert.	  !
✓ Erfahrungen	   aus	   dem	   aktuellen	   Planungszyklus	  

für	  die	  Entwicklung	  des	  nächsten	  SUMP	  genutzt.	  !
BEISPIEL	  !
LILLE,	  FRANKREICH:	  VORBEREITUNG	  DES	  ZWEITEN	  
PDU	  

Ende	  2005,	  wie	  gesetzlich	  vorgeschrieben,	  evaluierte	  
der	   Ballungsraum	   Lille	   seinen	   SUMP	   aus	   dem	   Jahr	  
2000.	   Als	   Ergebnis	   dieser	   Evalua@on	   und	   neuer	  
Entwicklungen	   auf	   na@onaler	   Ebene,	   wie	  
beispielsweise	   die	   na@onale	   Umweltdebane,	  
entschied	   Lille	   sich	   2006	   eine	   Aktualisierung	   zu	  
ini@ieren.	  Die	  Ergebnisse	  einer	  Mobilitätsumfrage	   in	  
d e r	   Re g i o n	   b e l e b t en	   d i e	   t h ema@ s chen	  
Arbeitsgruppen	   des	   ersten	   PDU	  wieder.	   Sie	  wurden	  
gebeten,	   neue	   Ideen	   für	   den	   zweiten	   SUMP	  
einzubringen,	  der	  die	  Zeitspanne	  von	  2010	  bis	  2020	  
abdecken	   sollte.	   Diese	   Arbeitsgruppen	   trafen	   sich	  
regelmäßig	   zwischen	   2006	   und	   2010,	   um	   die	  
Themen	   und	   den	   Inhalt	   des	   neuen	   SUMP	   zu	  
disku@eren.	  !
Nähere	  Details	  in	  Anhang	  C.	  !!!!!!!!!!!!!!
!
!

!
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ANNEX	  A:	  GLOSSARY 

Concept/Abbreviation Explanation

Accessibility The accessibility of an activity to an individual is the ease with which the 
individual can get to the places where that activity can be performed.

Alternative scenarios Describe developments resulting from different choices of policies and 
measures.

AOTU Autorité organisatrice de transport urbain (Urban Transport Authority in 
France)

Assessment
Judgement of project performance against milestones and required outputs, 
at various points during the Sustainable Urban Mobility Plan process or after 
implementation.

Business-as-usual scenario Describes development if actions that are already programmed are 
implemented.

Citizen participation Encouraging and enabling citizens to join the debate and collective decision 
making via a range of tools.

Do-nothing scenario Describes development if nothing is done at all (only prediction of exogenous 
trends).

Engagement The process of identifying stakeholder groups and incorporating their 
concerns, needs and values at appropriate points in the planning process.

Ex-ante evaluation (appraisal) A process of assessing how well a scheme or strategy will likely perform. It 
can assist in making efficient choices between options.

Ex-post evaluation Reviews the sustainable urban mobility planning and implementation stages, 
and the overall results of the decision-making process.

Gender equity Giving women and men the same opportunities, rights and responsibilities in 
the field of transport.

Indicator
A defined piece of data (usually quantitative) that is used to monitor progress 
in achieving a particular objective or target. For example, road accident 
numbers are one indicator of safety.

Integrated approach
Integration of practices and policies between transport modes, policy sectors, 
public and private agencies, authority levels and between neighbouring 
authorities.

Land use
The function of a given area of land. Examples of types of land use include: 
residential, industrial, commercial, agricultural and recreational (also mixed 
use forms).

LAURE
Loi sur l´air et l'utilisation rationelle de l´énergie. French law on clean air and 
rational use of energy of December 1996 that made it obligatory for all 
agglomerations with more than 100,000 inhabitants to develop a PDU.

LOTI Loi des transports intérieurs. French law on domestic transport, adopted in 
December 1982.

LTP Local Transport Plan in England and Wales.

!
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!
Source	  of	  Glossary:	  based	  on	  PILOT	  SUTP-‐Manual,	  GUIDEMAPS	  handbook	  and	  the	  PROSPECTS	  Decision-‐Makers’ 

Model
A (mathematical) representation of the relationships within the transport 
system (also linked to land use); widely used to predict the outcomes of 
transport strategies.

Monitoring An ongoing measurement of progress through the collection of new data and/
or collation of existing data sources.

Objectives A broad statement of the improvements which a city is seeking. Objectives 
specify the directions for improvement, but not the means of achieving it.

Outcome indicator Measures the impacts, benefits and changes that are experienced by different 
stakeholder groups during or after the implementation of a project.

Participatory approach
Involving citizens and stakeholders from the outset and throughout the 
process of decision making, implementation and evaluation, building local 
capacities for handling complex planning issues, and ensuring gender equity.

PDU Plan de Déplacements Urbains in France.

PMUS Plan de Movilidad Urbana Sostenible in Spain.

PUM Piano Urbano della Mobilità in Italy.

Skill management plan

A strategy that outlines and explains how the required skills will be made 
available and maintained throughout the sustainable urban mobility planning 
process. The plan should identify internal and external individuals or 
organisations that can be assigned to certain tasks.

SMART principles Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-related.

Social inclusion

Considering the needs of the whole community including vulnerable groups 
such as children, disabled people, elderly, low income households, minority 
groups, etc. Guarantees equal access to public services, affordability and 
availability of related mobility options. Develops an inclusive labour market 
and facilitates employment through transport-related measures.

SRU
Loi solidarité et renouvellement urbains French solidarity and urban 
renovation law of December 2000 that reinforced the PDU as an urban 
mobility planning instrument.

Stakeholder

Any individual, group or organisation affected by a proposed project, or who 
can affect a project and its implementation. This term includes the general 
public, as well as a wide range of other groups (e.g. businesses, public 
authorities and special interest groups).

Stakeholder involvement/ 
engagement! The involvement of individuals, groups and organisations, to varying degrees, 

in aspects of the transport decision-making process through a variety of tools.

SUMP Sustainable Urban Mobility Plan 

Target
The aimed-for value of an indicator. Targets are the material expression of the 
policy choices made. Focusing on selected topics (indicators), they define a 
development corridor between “now” and a future “then.”

!
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ANNEX	  C:	  GOOD	  PRACTICE	  EXAMPLES	  !
This	  annex	  contains	  examples	  that	  are	  either	  introduced	  or	  fully	  included	  in	  the	  main	  text.	  !
For	  further	  details	  please	  see	  the	  original	  language	  version	  of	  this	  text	  in	  English:	  Guidelines.	  Developing	  and	  
ImplemenKng	  a	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan.	  January	  2014	  (revised	  foreword)	  !!

� 	  !
The	  original	  version	  of	  this	  document	  was	  funded	  by	  the	  Intelligent	  Energy	  Europe	  Programme	  of	  the	  European	  
Union.	  
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ANNEX	  D:	  CHECKLIST 
!
!
PHASE	  1:	  PREPARING	  WELL	  

STEP	  1:	  DETERMINE	  YOUR	  POTENTIAL	  FOR	  A	  SUCCESSFUL	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN

Ac`vity	  1.1:	  Commit	  to	  overall	  
sustainable	  mobility	  principles	  

Overall	   commitment	   to	   sustainability	   principles	   from	   key	   stakeholders	  
achieved.	  
Analysis	  concluded	  on	  the	  extent	  to	  which	  sustainability	  principles	  guide	  
current	  policies	  relevant	  to	  urban	  mobility.

Ac`vity	  1.2:	  Assess	  the	  impact	  of	  
regional	  /na`onal	  framework	  

Opportuni@es	  and	  poten@al	  problems	   iden@fied	  that	  might	  result	   from	  
regional	  and	  na@onal	  framework	  condi@ons.	  
Relevant	   documents	   from	   na@onal	   and	   regional	   level	   reviewed	   and	  
results	  summarised.	  

Ac`vity	  1.3:	  Conduct	  self-‐
assessment	  

Appropriate	  self-‐assessment	  carried	  out.	  
Strengths	   and	   weaknesses	   with	   regard	   to	   developing	   a	   Sustainable	  
Urban	  Mobility	  Plan	  iden@fied.	  
Results	   summarised	   as	   star@ng	   point	   to	   op@mise	   local	   planning	  
processes.

Ac`vity	  1.4:	  Review	  availability	  
of	  resources	  

Required	  skills	  and	  financial	  resources	  for	  planning	  process	  analysed.	  
Skill	  management	  plan	  compiled	  
Budget	   for	   running	   sustainable	   urban	   mobility	   planning	   process	  
poli@cally	  approved.	  
Likely	  budgetary	  framework	  for	  measure	  implementa@on	  assessed.	  

Ac`vity	  1.5:	  Define	  basic	  
`meline	  

Realis@c	  basic	  @meline	   for	  sustainable	  urban	  mobility	  planning	  process	  
and	  measure	  implementa@on	  prepared.	  
Timeline	  approved	  by	  decision	  makers.

Ac`vity	  1.6:	  Iden`fy	  key	  actors	  
and	  stakeholders	  

Stakeholder	   groups	   iden@fied:	   Primary	   stakeholders,	   key	   actors,	  
intermediaries.	  
Analysis	  of	  actor	  constella@ons	  carried	  out.	  
Basic	  stakeholder	  coordina@on	  strategy	  developed.

STEP	  2:	  DEFINE	  THE	  DEVELOPMENT	  PROCESS	  AND	  SCOPE	  OF	  PLAN

Ac`vity	  2.1:	  Look	  beyond	  your	  
own	  boundaries	  and	  
responsibili`es	  

Most	  appropriate	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan	  area	  iden@fied.	  
Agreement	  achieved	  on	  geographical	  coverage.	  
Agreement	   achieved	   on	   the	   basic	   roles	   and	   responsibili@es	   of	  
authori@es	  and	  poli@cians.	  
Planning	  team	  created.	  
Poli@cal	  agreement	  signed	  and	  adopted	  by	  all	  municipal	  councils.

Ac`vity	  2.2:	  Strive	  for	  policy	  
coordina`on	  and	  an	  integrated	  
planning	  approach	  

Relevant	  policy	  linkages	  iden@fied	  (synergies	  and	  conflicts).	  
Ini@al	  op@ons	  for	  policy	  integra@on	  assessed.	  
Dialogue	   established	   with	   all	   concerned	   actors	   about	   integra@on	  
possibili@es.	  
Ini@al	  priori@sa@on	  of	  integra@on	  op@ons	  decided.	  
Assessment	  and	  priori@sa@on	  specified	  according	  to	  advanced	  scenario	  
building	  results	  (>	  Ac@vity	  3.2).
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Ac`vity	  2.3:	  Plan	  stakeholder	  
and	  ci`zen	  involvement

Planning	  of	  different	  involvement	  strategies	  finalised.	  
Communica@on	  plan	  elaborated	  and	  approved.

Ac`vity	  2.4:	  Agree	  on	  work	  plan	  
and	  management	  arrangements	  

Poli@cal	  mandate	  and	  support	  for	  your	  plan	  concluded.	  
Coordinator	  of	  the	  planning	  process	  determined.	  
Strategy	  for	  risk	  management	  and	  quality	  management	  devised.	  
Work	  plan	  for	  your	  planning	  process	  developed	  and	  poli@cally	  approved.

Step	  3:	  Analyse	  the	  mobility	  situa`on	  and	  develop	  scenarios

Ac`vity	  3.1:	  Prepare	  an	  analysis	  
of	  problems	  and	  opportuni`es	  

Suitable	  indicators	  selected	  to	  describe	  the	  status.	  
All	  necessary	  data	  made	  available	  by	  the	  actors	  concerned.	  (If	  sufficient	  
data	  is	  not	  available,	  start	  with	  what	  you	  have,	  but	  dra|	  a	  plan	  on	  how	  
to	  close	  the	  data	  gaps.)	  
Review	   and	   analysis	   concluded.	   Baseline	   scenario	   developed	   against	  
which	  progress	  can	  be	  measured.	  
Key	   problems	   to	   be	   addressed	   by	   Sustainable	   Urban	   Mobility	   Plan	  
priori@sed.

ACTIVITY	  3.2:	  DEVELOP	  
SCENARIOS	  RATIONALE	  

Do-‐nothing	  scenario	  elaborated	  (qualita@vely	  and	  quan@ta@vely).	  
Business-‐as-‐usual	  scenario	  elaborated	  (qualita@vely	  and	  quan@ta@vely).	  
Different	   alterna@ve	   policy	   scenarios	   described	   (qualita@vely	   and	  
quan@ta@vely).	   Choose	   which	   scenario	   serves	   the	   vision	   in	   the	   most	  
efficient	  and	  effec@ve	  way.	  
Appropriate	   techniques	   applied	   to	   support	   the	   scenario	   development	  
and	  appraisal.

MILESTONE:	  ANALYSIS	  OF	  PROBLEMS	  &	  OPPORTUNITIES	  CONCLUDED

!
PHASE	  2:	  RATIONAL	  AND	  TRANSPARENT	  GOAL	  SETTINGS	  

STEP	  4:	  DEVELOP	  A	  COMMON	  VISION

Ac`vity	  4.1:	  Develop	  a	  common	  
vision	  of	  mobility	  and	  beyond

Vision	  board	  established.	  
First	  dra|	  of	  vision	  developed.	  
Dra|	  discussed	  with	  stakeholders.	  
Agreement	  on	  final	  dra|	  of	  vision.	  
Vision	  outcomes	  published	  in	  anrac@ve	  format.

Ac`vity	  4.2:	  Ac`vely	  inform	  the	  
public

Notes	  from	  stakeholder	  mee@ngs	  made	  public.	  
Anrac@ve	   informa@on	  material	   about	   vision	  building	   and	   its	   outcomes	  
elaborated	  and	  disseminated.	  
Media	  involved.

STEP	  5:	  SET	  PRIORITIES	  AND	  MEASURABLE	  TARGETS

Ac`vity	  5.1:	  Iden`fy	  the	  
priori`es	  for	  mobility

Vision	  reviewed	  to	  guide	  the	  development	  of	  the	  objec@ves.	  
Dra|	  objec@ves	  developed.	  
Dra|	  discussed	  with	  key	  stakeholders.	  
Final	  dra|	  of	  the	  objec@ves	  formalised.

Ac`vity	  5.2:	  Develop	  SMART	  
targets

Develop	  a	  suitable	  set	  of	  locally	  relevant	  targets.	  
Reality	  check	  of	  objec@ves	  (>	  Ac@vity	  5.1)	  completed.	  
Formal	  adop@on	  of	  targets	  and	  trajectories	  by	  all	  stakeholders	  as	  part	  of	  
the	  ac@on	  and	  budget	  plan	  (>	  Ac@vity	  7.2)

STEP	  6:	  DEVELOP	  EFFECTIVE	  PACKAGES	  OF	  MEASURES

!
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ACTIVITY	  6.1:	  IDENTIFY	  THE	  MO	  
ST	  EFF	  ECTIVE	  MEASURES

Framework	  of	  resources	  re-‐assessed.	  
Op@ons	  of	  possible	  measures	  defined	  and	  summarised.

Ac`vity	  6.2:	  Learn	  from	  others’	  
experience	  

Iden@fied	  interes@ng	  places	  that	  have	  implemented	  a	  measure.	  
Exchange	  with	  implementers	  established.	  
Key	  results	  summarised.

Ac`vity	  6.3:	  Consider	  best	  value	  
for	  money	  

Suitable	  measures	  (and	  packages	  of	  measures)	  assessed	  with	  an	  eye	  to	  
costs	  and	  benefits	  as	  well	  as	  value	  for	  money.	  
Results	  summarised	  for	  discussion	  on	  final	  measure	  selec@on.

Ac`vity	  6.4:	  Use	  synergies	  and	  
create	  integrated	  packages	  of	  
measures

Effec@ve	  packages	  of	  measures	  and	  possible	  synergies	  iden@fied.	  
Packages	  of	  measures	  checked	  with	  an	  eye	  to	  integra@on	  with	  land-‐use	  
planning	  and	  other	  sectoral	  planning	  ac@vi@es.	  
Set	   of	   packages	   of	   measures	   selected	   as	   input	   for	   discussion	   on	   final	  
selec@on	  and	  ac@on	  and	  budget	  plan	  (>	  Ac@vity	  7.2).

MILESTONE:	  MEASURES	  IDENTIFIED	  

!
PHASE	  3:	  ELABORATING	  THE	  PLAN	  

STEP	  7:	  AGREE	  ON	  CLEAR	  RESPONSIBILITIES	  AND	  ALLOCATE	  BUDGETS

Ac`vity	  7.1:	  Assign	  
responsibili`es	  and	  resources	  

Final	  set	  of	  packages	  of	  measures	  proposed.	  
Responsibili@es	  and	  possible	  funding	  sources	  iden@fied.	  
Discussion	  with	  concerned	  stakeholders	  concluded.

Ac`vity	  7.2:	  Prepare	  an	  ac`on	  
and	  budget	  plan

Ac@on	  and	  budget	  plan	  dra|ed.	  
Formal	  agreement	  from	  decision	  makers	  and	  key	  stakeholders.

Step	  8:	  Build	  monitoring	  and	  assessment	  into	  the	  plan

Ac`vity	  8.1:	  Arrange	  for	  
monitoring	  and	  evalua`on	  

Suitable	  indicators	  (based	  on	  indicators	  selected	  in	  Ac@vity	  5.2	  Develop	  
SMART	  targets)	  selected.	  
Suitable	  monitoring	  and	  evalua@on	  tools	  agreed	  on.	  
Work	   plan	   and	   responsibili@es	   for	   data	   collec@on	   and	   management	  
agreed.

STEP	  9:	  ADOPT	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN

Ac`vity	  9.1:	  Check	  the	  quality	  of	  
the	  plan

Final	  dra|	  of	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan	  compiled.	  
Internal	  and	  stakeholder	  review	  completed.	  
Final	  amendments	  completed

Ac`vity	  9.2:	  Adopt	  the	  plan	   Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan	  adopted	  by	  elected	  representa@ves	  of	  
pubic	  body/bodies	  responsible	  for	  planning.	  

Ac`vity	  9.3:	  Create	  ownership	  of	  
the	  plan	  

Public	  rela@ons	  and	  involvement	  ac@vi@es	  planned	  and	  carried	  out.	  
Adop@on	   of	   Sustainable	   Urban	   Mobility	   Plan	   celebrated	   with	   ci@zens	  
and	  stakeholders.

MILESTONE:	  SUSTAINABLE	  URBAN	  MOBILITY	  PLAN	  ADOPTED	  

!
PHASE	  4:	  IMPLEMENTING	  THE	  PLAN	  

Step	  10:Ensure	  proper	  management	  and	  communica`on

!
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Ac`vity	  10.1:	  Manage	  plan	  
implementa`on	  

Work	  plan	  on	  management	  procedures	  and	  actor	  responsibili@es	  agreed	  
on.	  
Risk	  con@ngency	  plan	  elaborated.	  
Repor@ng	  formats	  agreed	  on.

Ac`vity	  10.2:	  Inform	  and	  engage	  
the	  ci`zens	  

Ci@zens	   and	   stakeholders	   who	   are	   directly	   affected	   by	   measure	  
implementa@on	  involved.	  
Solu@ons	   for	   mi@ga@on	   of	   nega@ve	   effects	   during	   implementa@on	  
elaborated.	  
General	  public	  informed	  about	  progress	  of	  measure	  implementa@on.

Ac`vity	  10.3:	  Check	  progress	  
towards	  achieving	  the	  objec`ves	  

Implementa@on	  of	  measures	  con@nually	  monitored.	  
Impacts	  evaluated	  at	  regular	  intervals.	  
Evalua@on	  report	  prepared	  and	  published.	  

STEP	  11:	  LEARN	  THE	  LESSONS

Ac`vity	  11.1:	  Update	  current	  
plan	  regularly	  

Necessary	  amendments	  in	  implementa@on	  of	  measures	  iden@fied.	  
Amendments	  discussed	  with	  actors	  concerned	  
Plan	  update	  concluded.

Ac`vity	  11.2:	  Review	  
achievements	  –	  understand	  
success	  and	  failure

Ex-‐post	   evalua@on	   of	   planning	   process	   and	   measure	   implementa@on	  
concluded.	  
Lessons	  learnt	  documented.

Ac`vity	  11.3:	  Iden`fy	  new	  
challenges	  for	  next	  Sustainable	  
Urban	  Mobility	  Plan	  genera`on

New	  challenges	  ahead	  for	  urban	  transport	  and	  mobility	  iden@fied.	  
Lessons	  learnt	  from	  current	  planning	  cycle	  used	  for	  development	  of	  next	  
Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan.

MILESTONE:	  FINAL	  IMPACT	  ASSESSMENT	  CONCLUDED

!
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ANNEX	  E:	  EXPERTS	  CONSULTED	  IN	  WORKSHOPS	  
AND	  EXPERT	  GROUP	  MEETINGS	  !
For	  further	  details	  please	  see	  the	  original	  language	  version	  of	  this	  text	  in	  English:Guidelines.	  Developing	  and	  
ImplemenKng	  a	  Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan.	  January	  2014	  (revised	  foreword)	  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
The	  original	  version	  of	  this	  document	  was	  funded	  by	  the	  Intelligent	  Energy	  Europe	  Programme	  of	  the	  European	  
Union.
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