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Pez, 2020: 160

Möglichkeiten 

verkehrsberuhigender 

Maßnahmen



Ursprüngliche Idee

MIV Konflikte bereinigen

Passant:innenfrequenzen erhöhen

Standort durch Funktionalität stärken

Öffentliche Räume aufwerten

Gesamtprobleme lösen

Fremdenverkehrsförderung

Renditeerhöhung

Freizeitangebot & Citybelebung

Umweltschutz

Stadtimagepflege
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Neuhoff, 1991: 109

Monheim, 2000: 42

Gertz et al., 2018: 305f. 



46%

72%

39%

49%

Werktags Samstags

Hauptsächlich Einkaufende

1988 2005

Multifunktionalität
Oft vernachlässigt

Zeichen postmoderner Urbanität

Tourismus & Gastronomie werden wichtiger
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69%

86%

Werktags

Anteil Besucher:innen

1988 2005

2,1
2

2,46 2,51

Werktags Samstags

Durchschnittliche Tätigkeiten

1988 2005

Eigene Darstellungen nach Monheim, 2008: 16



Übernahme Verkehrsfunktionen

Nebenstraßen

Kaufkraftabfluss

Sinkende Sozialstruktur

No parking, no business

Selten volle Parkhäuser

Werktags <50%

Samstags Vorweihnachtszeit >80%
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Beengter Raum

Viele Verkehrsteilnehmer:innen

Leistungsfähigkeit > Qualität

Topp, 1998: 189

Gertz et al., 2018: 303f.

Neuhoff, 1991: 81
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Monatliche Besuche

Zu Fuß Auto

Transport for London Studie 2016
Einschätzungen Händler:innen vs. Realität

Fußgänger:innen besuchen Stadt häufiger

Kompensationseffekte

„Gute Adresse“: Erreichbarkeit, Sichtbarkeit, Attraktivität
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€151 

€170 

Ausgaben/Besuch

Zu Fuß Auto

63%

49%

41%

20%

64%

54%

MIV Fußverkehr ÖPNV

Schätzung Händler:innen Realität

Deffner, 2011: 362

Stimpel, 2020: 488

Dziomba, 2020: 134
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Massenmotorisierung
Beeinträchtigt Aufenthaltsqualität

Kein Drive-In für Ladentische

Sperrung vs. Flächengewinn

Zugewinn Außenfläche
Aufsteller, Gastronomie

Aufenthaltsfläche

Große Nutzungsvielfalt

Effizienz Fußverkehr
4m breite Straße: 200.000 Menschen/h

2-spurige Straße: 5000 Autos/h 

8

Pez, 2020: 159

Kopp, 2019: 153

Stimpel, 2020: 487
Citymanagement Aachen



Mensch-Umwelt Wechselwirkung
Kommunikation & Information

Sozialisation & Integration

Orientierung & Identifikation

Vielfalt & Ermöglichung
Altersgruppen, Einkommen, Geschlecht, 

Bildung, Einkommen etc.

Erweiterter Aktionsradius

Stadterleben
Postmodernes Urbanitätsverständnis

Wahrnehmung

Interaktion & Impulse
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Van Laak, 2017: 156

Pez, 2020: 160

Bracher, 2011: 175

Heinemann, 2017: 65

Rohm, 1974: 166



Gesellschaftlicher Beitrag
Beobachtung

Begegnung

Oberflächliche Kontakte

Sichtbeziehungen
Tempo entscheidet, was wir sehen

Anreiz zu Spontankäufen

Erhebliche Strecken
1/3 aller Wege in der Stadt

FGZ: <500m nur geringe Rolle

22-29% über 2000m
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Stimpel, 2020: 489

Monheim, 2008: 18 u. 298



Unverwechselbarkeit
Stadtbild & Stadtstruktur

Einkaufserlebnis
Abwechslungsreiche Gestaltung

Ruhezonen

Zum Verweilen einladen

Wohlfühlfaktor
Länger bleiben

Verweilen

Wiederkommen

Manfrahs, 2020: 205f.

Neuhoff, 1991: 25 u. 98f.

Pez, 2020: 161
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Atmosphäre und Gestaltung
Subjektive Wahrnehmung

Leichter, unverbindlicher Zugang

Bestimmen Erscheinungsbild & Identität

Funktionen einen Raum geben

Nutzungsplanung
Möglichst individuelle Ansprache

Multikontextualität

Ensemble am Standort

Spontankäufe maximieren

Verteilung auf Netz
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Popp, 2020: 84

Kopp, 2019: 154f.

David u. Hilpert, 2016: 193
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A good city is like a good party.

People stay longer than really necessary, 

because they are enjoying themselves!

Jan Gehl



Danke für die Aufmerksamkeit

Rebecca Peters

16.04.2021

rpeters1@uni-bonn.de
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