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MIT DEM RAD ODER MIT DEM AUTO ZUR UNI? 

Ein soziologisches Modell 
zur Erklärung des Mobilitätsverhaltens 

 

Mobility Report Nr. 8/2023 

Dortmund, August 2023 

 

Die macht mobil!
Staatssekretär 

Viktor Haase

orzimmer: RBe Borkowski    350/351
 RBe Rudolph                                                            962
 RBe Ziegler                                                                963

VIII
Nachhaltige Entwicklung,

Klimawandel, Circular Economy, Transformation

RB Hermanns 259/260
  Fax: 773
 Vorzimmer: RBe Stolz  (zugl. BL VIII) 260

        
N.N. 

 
Büroleitung: RBe Stolz (zugl. Vz AL VIII)   260

  

IV
Wasserwirtschaft und Bodenschutz

 Mindgt Lieberoth-Leden 345/338
    Fax: 946

 Vorzimmer: RBe Roß 338

 LMR in Schilling 297
 (zugl. RL in IV-2)

 Büroleitung: RR Möller 524
 (zugl IV-2) 

Stand: 19.12.2022

Referat I-7
Datenschutz und Informationssicherheit

 MR Grabowski1 584
 RD Knipprath2  677
 AR Dänner 420
 

I
Personal, Organisation, Haushalt

 RBe Zaß   611/717
 Fax: 957

 
Vorzimmer: RBe Clemens 717

 RBr Fliege (zugl. AL IX)  440

 Büroleitung: RBe Gabriel  827
 (zugl. BL IX sowie IX-2)      

V
Immissionsschutz,

Umwelt und Gesundheit, Gentechnik 
 Mindgt in Dr. Fiebig    550/551

  Fax: 949
 Vorzimmer:  Fr. Böhm  551

 LMR in Szafinski (zugl. V-1)  586

 Büroleitung: RR in Rinne               595
 (zugl. V-1)

Oliver Krischer
298

 
Vorzimmer:  RBe Osthoff   925

 RBr Seidlitz (mdWdG. d. GL b.) (zugl. RL Presse u. RL VIII A 4) 378                
         Presse

 RBr Seidlitz (Pressesprecher)  378
 (zugl. Leitung M&K u. RL VIII A 4)
 RBe Gerstenberg (zugl.Dig.Kom.) 589
 RBe Kurtzbach  868
 OFR Wetzel                   531
 RBr Klement-Aschendorff  445
 RBe Lüttges
 RBe Walbaum  839

Öffentlichkeitsarbeit

 RBr Stump    907
 
 RR Rothenberg  712
 RR Manke    728
 RBe Hans  398
 Hr. Heier  215

Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Postanschrift: 40190 Düsseldorf

Hausanschrift: Emilie-Preyer-Platz 1
40479 Düsseldorf

Telefon:      0211 / 45 66 - 0
Durchwahl:    0211 / 45 66 - ...
Telefax:        0211 / 45 66 - 388

Internetadresse: http://www.umwelt.nrw.de
E-Mail-Adresse:   poststelle@munv.nrw.de

Referat IV-1
Haushalts- und Querschnittsaufgaben,

 Verbandsaufsicht

 MR in Valenti 333
 RD Dr. Sifkovits 590
 RBe Szuczies 538
 AR in Böhm, L.                              730
 RBe Prüßmeier  312
 RBe Berlin-Knippenberg 617
 RBe Ritz              625

Referat VIII A 3
Kreislaufwirtschaftsrecht, 

 MR'in Strecker (zugl. IV-2)   518
 RUD in Meinert                         318
 ORR in Nathaus                         841
 RR in Steinbusch 313
 RBr Kortzak 514
 

Referat VIII A 2
Kreislaufwirtschaft, 

Abfallwirtschaftsplanung

 RBe Both 330
 MR Dr. Oberdörfer 778
 RBe Umlauf-Schülke  856
 RUD Dr. Nattkämper 975
 RGD Sauerland 565
 RR in Riemensperger 984

Referat IV-4
Bodenschutz und Altlasten, Deponien

 MR Prof. Dr. Utermann 749
 MR in Lerho 556
 RBe Hüsgen 252
 RBr Schroers                               307
 RBr Dr. Bamminger 299
 RBe Frick 561 

Referat IV-5
Oberflächengewässer- und Grundwasser-

beschaffenheit, Wasserversorgung

 RBr Gaul, T.   438
 MR Rapp   723
 RBe Berglund                               656
 ORUR in Jahn-Timmer 439
 ORR Richters                               272
 RBe Dr. Rühle 912
 RBe Kohnen 634
 RBe Stork 415
 RBe Volkova 865
 RBe Fischer  664
 RBe Jasinska                             309
 RBr Solzbacher 612
 UAfr Kaiser 539
 RBe Schlünz (zugl. IV-3) 768

Referat IV-6
 Hochwasserschutz. 

Talsperrenmanagement

 RBD Dr. Gier (mdWdG d. RL b)  302
 RBD Bowkun 812
 RBr Dr. Kreyenschulte 418
 RBr Posanski 483
 RUR Weyer 376
 Referat IV-7

Abwasserbeseitigung

 RBe Kaste 238
 RGD Dr. Rottschäfer   422
 RBD in Wiedenhöft 327
 RBe Wienert 671
 RBe Knecht 695
 RBr Distelrath 491
 RR in Sudmann 544
 AR in Schulte, K. 250

Referat IV-2
Wasserrecht, Abgabenrecht

 LMR in Schilling 297  
 (zugl. Ständ. Vertr. d. AL)
 RD Dr. Petersen 934
 RD Keil 305
 ORR Schulte, R. 453
 ORR Witzke 419
 RR Möller (zugl. BL)     524
 RAfr Hirnstein 566
 

Bodenschutzrecht

 MR'in Strecker (zugl. VIII A 3)  518

1 Datenschutzbeauftragter:
   i.S.d. Art. 37 Abs. 1 Bst. a) DS-GVO
   MR Grabowski    584
   (gem. Art. 38 Abs. 3 DS-GVO unmittelbar
     der Leitung unterstellt)
2 Informationssicherheitsbeauftragter:
   RD Knipprath    677
4 Ausbilder/in nach dem Berufsbildungsgesetz
5 Agentur  Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
 (BNE-Agentur)

(TA) = Teamassistenz

Referat V-6
Umwelt und Gesundheit, 

Umweltradioaktivität

 RBe Dr. Termath   746
 RBe Dr. Scheler    234
 RBe Sahl-Wenzel    848
 RR in Keseling  568
 RBr Seher  652 
 RBe Balzer   596

Referat V-2
Rechtsangelegenheiten  

 MR in Heesen, I.  829
 RD in Freriks    387
 RD in Marienberg  425
 RBe Fredel  428
 RR Heinz  628
 RBe Klein, A.  384
 RBe Engels  770

Referat V-5
Immissionsschutz bei Lärm und anderen

physikalischen Einwirkungen

 NN
 MR in Möllerherm         579
 RBe Kemper  575
 RBe Griepenkerl-Galoga   663
 RR in Lukosch  262
 RBe Meise   588

Referat V-1
Haushalts- und Querschnittsaufgaben 

 LMR in Szafinski  586
 (zugl. Ständ. Vertr. d. AL in)    
 ORR in Stratmann                     557
 RR in Rinne (zugl. BL V)        595
 AR Lankers  416
 RBe Meyer, M.                      724

Referat V-7
Anlagensicherheit, Chemie, Gentechnik, 

 RBr Stürmer   857 
 RBe Dr. Krah-Jentgens   564
 ORUR Friege                              443
 ORUR in Heutz  694
 RUR Kampmann  840
 RBr Schenk  503
 RGR in Börner  337
 RGR Esser   777
 

Referat VIII B 2
Anpassung an den Klimawandel, 

Flächenschutz, Nachhaltige 
Infrastrukturen

 N.N. 
 MR in Hoof 558
 RBe Hüging-Kirschner               608
 RBe Wild 603
 RBe Dr. Prenger-Berninghoff     264
 RBr Lochschmidt                      560
 RBe Prassel                      343
 RBR Biere (zugl. VIII A 5)      466
 RBe Fries      609
  Referat VIII B 3

Nachhaltige Entwicklung, 
Koordinierung Nachhaltigkeitsstrategie 

NRW, Nachhaltige Bioökonomie

 RBe Dr. Schostok  626
 RD in Backendorf 402
 RBe Dr. Kögler 954 
 Hr. Dietz  (zugl I-6)  342
 RR in Meyer, I.  549
 Frau Schmitt 648 
 RBe Schulze  831

Referat VIII B 1
Haushalts- und Querschnittsaufgaben, 
Bildung für nachhaltige Entwicklung,

Umweltbildung, BNE-Agentur5  

 MR in Dieckmann  237
 RD in Troppenz  819
 RBe Neumann  820
 RBe Blom  823
 RBr Lukas 471
 RBe Zimmermanns                966
 RBe Kappler 278
  

Referat I-6
Beteiligungsmanagement

 MR Gräf 798 
 Hr. Dietz  (zugl VIII B 3)  342
 RBe Dr. Anschütz          692
 RAfr. Tezsoy 799
 

Kontaktreferent/-in für Bundesangelegenheiten
in der Staatskanzlei:
MR Berghoff     030/27575-246

Hiroshimastr. 12-16, 10785 Berlin 
Fax: 030/27575 - 293

Vertretung des Landes NRW bei der EU:
RBr Dr. Christian Engel      00322/7391-726
RBr Peter Jessen                            00322/7391-795          

Rue Montoyer 47,  B-1000 Brüssel 
Fax: 00322/7391-707
E-Mail: poststelle@lv-eu.nrw.de

Referat I-4
Haushalt

 ORR in Mause (BdH)  830
 RR Kräling  682
 RR in Pospich (mdWdG e. Ref. b.)  383
 Hr. Stein  708
 RR in Natusch  929
 AR Macherey  339
 RBr Apel  207
 RBe Nelles                             478
 ROI Schlemper  344
 RBe Bagheri  813
 RI in Klotz  405
 Fr. Steindel  512
 RBr Besic  598
 RBe Tews                               851

Referat IX-3
Informationstechnik

(IT-Support-Hotline:  787)

 RD Dr. Stallbaum                       800
 RR Pälmer                                       801
 RR    783
 RBr Barth  803 
 RBe Ollesch    761
 RBr Wycisk4 (zugl. Ref. IX-4)    687
 RBr Eberle    802
 RBr Kreuder   214
 RBr Steinert    804
 RBe Irrling    764 
 RBr Eichler  805
 RBr Steinke  806

Referat I-3
Organisation, Allgemeine Krisenvorsorge und 

Krisenmanagement, Fortbildung  
 

 MR Wies    978  
 MR in Klose  784
 RD in Hannen  936
 ORR in Schömann (zugl. IX-4)  224
 RR Marcath     922
 RBe Heiderstädt  938
 RBe Verhalen  315

Vorsitzende des Hauptpersonalrates:
 RBe Rüter 782
 UAR Winter (1. Stellv.)                713
 RBr Jasmer (2. Stellv.) 511
 RBAR in Schintz (3. Stellv.) 515
 RBr Lenius (4. Stellv.) 554                                 
Geschäftsstelle:
 RBr Jannusch                                 510

Hauptschwerbehindertenvertretung
Vertrauensperson:
 RBr Baal-Gösling 722

  
Vorsitzender der Hauptjugend- und 
Auszubildendenvertretung:
 RBe Giese               0251 91797-141

Vorsitzende des Personalrates:
 RR Bohland   574
 RR Kräling (1. Stellv.) 682
 RBe Dr. Krah-Jentgens (2. Stellv.) 564
Geschäftsstelle:     
 RBe Wagner, J.   632

Schwerbehindertenvertretung
Vertrauensperson:
 RBr Lenius   554

Jugend- und Auszubildendenvertretung:
 Frau Gritzka  372
 Frau Clemens (Stellv.) 717

 Referat VIII A 4 
Umweltberichterstattung, 

Umweltinformationssysteme, 
OPEN.NRW, Bürgerbeteiligung

  
 RBr Seidlitz 378
 (zugl. Leitung M&K u. RL Presse) 
 RBr Metzmacher 610
 RD Müller     517
 RBr Tessmer 523
 RR in Kersten 223

Referat VIII A 6
Internationale Beziehungen und 

Netzwerke

 MR Dr. Wolf      607
 AR in Alix              716
 AR in Nöggerath 930
 RBe Dossou   477
 RBe Zotzmann   359

Referat VIII A 7
 EU-Angelegenheiten

 
 R in Tyrann-Weyers      308     
 RBe König  516
 MR Lettmann    619

Referat VIII A 1 
Circular Economy, Effizienz-Agentur 

NRW, Haushalts- und 
Querschnittsaufgaben

 RD Laaser   769
 RR in Dr. Kronenberg 614
 RBe Schäfer 434
 AR in Czwalinna 429
 

Referat VIII B 4
Umweltwirtschaft/Green economy, 

Gründungs- und Innovationsförderung

 RBr Dr. Markus (zugl. VIII B 5) 362
 RBe Bodeck                                 832
 ORR in Wever                     670
 RR Essel 346
 Hr. Kretschmann 253
 RBe Schubert 824

Referat IX-1
Vergabestelle

 MR in Rieger     316
 ORR in Mertin-Bügel  709
 RR in Kleine  281
 RBe Gemeinhardt  463
 RBe Steffans  926
 RBe Schauer  747

Soziale Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner (SAP):
 RBr Sommer      932
 ORR Köpper    627
 ORR in Roos                     274
 RBe Zimmermanns    966

Sicherheitsbeauftragter / Arbeitsschutz:
 RGR Esser    777
 RGR Lange    239

Ansprechpartnerin Ideenmanagement NRW:
 ORR in Schömann   224

Ansprechpartner Landesredaktion:
 RBr Beinhardt   685

Beschwerdekommission
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG):
 MR Dr. Günther   222
 
Gender Mainstreaming Beauftragte:
 RBe Rudolph          962

  
Beauftragte d. Arbeitgebers gem. § 181 SGB IX:
 RD in Weber   797

 Gleichstellungsbeauftragte:
 RBe Rudolph          962

Referat I-2
Personal Geschäftsbereich

 MR in Hölting-Bormann       631
 RD Willemsen  310
 RR in Breuer, A.                     519
 RR in Gehlen                              904
 RBr Reen  460
 RBe Katt  505

Referat VIII A 5   
Fachübergreifendes Umweltrecht, 

Rechtsangelegenheiten

 N.N.  
 RD Dr. Burger            911
 ORR Schulze   760
 Hr. Stamp  822
 RBr Biere (zugl. VIII B 2)  466

Auszubildende:
 Frau Beathalter   718 
 Herr Brietzke   348 
 Frau Guß   349
 Frau Kücük   354
 Frau Sert   356
  

Fahrdienst:
 Herr Frinken   507
 Herr Gaul, Th.   507
 Frau Jankoawski   507
 Herr Reusswig   507
 

Referat V-3
Luftreinhaltung

 MR Dr. Ochsenfahrt  763
 ORR Dr. Büns  622 
 RBr Dr. Ehlers    786
 RBe Klosterköther  487
 RBr Richard  662
 

Referat IX-4
Verwaltungsdigitalisierung und 

E-Government, Intranet

 MR Dr. Ewald               680
 RBr Beinhardt     685
 ORR in Schömann (zugl. I-3)    224
 ORR in Stemmler                          681
 AR in Hildebrandt-Woelke    205
 RBe Philippy                                    686
 RBr Wycisk (zugl. IX-3)  687
 RBe Beyer  211
 (zugl. Registratur I und IX)
 RBr Seyed Ebrahimi (zugl. I-5)   683

Zentralregistratur

 RBe Beyer 211
 RBr Hondele                                   183
 RBe Marggraff 621
 RBr Bierbaum 567
 RBr Guddas 216
 RBe Neumayer 461
 RBe Riße    393
 RBe Schummer 642
 RBr Spönemann 902

Referat V-4
Immissionsschutz bei Anlagen 

 MR Neuhaus    535
 MR in Jürgensen       395
 RBr Schüffeln   852
 RUR Aldinger                              569
 BR Beck, J.  696
 RR in Dr. Filz  606
 RBe Lippold   593
 RUR in Metternich  715

 Leitung Ministerbüro

 859

 

 Frau Figger 277
RBe Wehner 277 
RBe Müller, S.          244
 

 

RBe Willemsen 352
 RBe Blümel (zugl. MB 3) 437
 

 RD in Brandenburg  860
 RBe Geers  358
 RR in Dr. Becker-Gayk                    389
 AR in Fürchtenicht  392
 RBe Blümel (zugl. MB 2)  437

 

ORR in Roos     274
 RBe Flegel  496
 RBe Ideler  527

 ORR in Solar 693
 RBe Feldmann 745
 RBe von Spiczak-Brzezinski 689
 RBe Hüne 532
 
  

Referat I-1 
Personal Ministerium

  

 MR Dr. Künzel          227
 MR in Beumers  321
 RD in Weber                            797
 ORR Schriever             758
 RR in Kauhausen        225
 RR in Kühn4   269
 RR in Zernechel                      396
 RR in Zöllner 629
 RBe Fritsch                     842
 RBe Enkel   751
 RBe Mazrekaj   559
 RBe Müller, D.   790
 RBe Zahn   633
 RBe Gritzka                                572
 RBe Hildebrandt                    501

Referat IX-2
Interner Service

 RD Driesen      200
 Hr. Krekel  980
 RR Eisenberg (mdWdG e. Ref. b.)965
 RR Nettelbusch    218
 RA Modler     583
 RBe Schulz, Y.  643 
 RBr Cleven  204
 RBe Gabriel (zugl. BL)      827
 RBr Liesenfeld  967
 RBe Winkler-Johach  964
 RBr Hefner    241
 RBr Szablowski    209 
 RBr Pandasis-Grunwald  845
 RBr Böcking  474
 Fr. Rahmlow  961
 Fr. Sandkaulen  217
 

Bibliothek
 BibR'in Gebbink-Benning4        212
 RBe Kalny   213
 RBe Goldau     404
  

Vervielfältigungsstelle
 RBe Hellmuth    328

Poststelle / Botendienst
 Poststelle                                         727 
 RBr Budna                                       697
 RBe Sathananthan                          543
 RBr Wintz                                        699

Materialausgabestelle
RBe Hahn                                         698  

 

Digitale Kommunikation

 N.N. 
 RBe Gerstenberg (zugl. Presse)  589
 RBr Klement-Aschendorff  445
 RR Leven  635
 RBr Schulte im Walde                   479
 RBe Stuhldreyer                            257

Stabsstelle
Innenrevision, Tax Compliance

 MR in Blömker 960
 MR in Ankerhold 472
 ORR Köpper                               627

Referat IV-3
Flussgebietsmanagement, 

Gewässerökologie

 RBr Dr. Schmidt-Formann   897
 MR Menzel   386
 RBr  Dr. Aschemeier     304
 RD in Bleck               862
 RBr Dr. Hussner   228
 RBr Werner    421
 RBr Reize   492
 RBe Quasdorf   927
 RBe Schlünz (zugl. IV-5)   768

Referat II-1
Grundsatzangelegenheiten, Klimaschutz 

und Innovative Technologien im 
Luftverkehr

MR in Preuß          826 
RBe Kaulisch 194
RBr Patting 808
RBr Käther 193
RBe Baumeister (zugl.II-3) 126
                                    

Referat II-2
Flugbetrieb und Flughafenaufsicht

MR Röhrig
ORR Dr.-Ing. Kellner 195
RBe Benedict 130
RBr Geske 164
RBr Müller, P. 759
RBr Kraft, F. 230
RAfr Blum 133
RBe Farhat (zgl. Vz II, II-3, II-6) 152      

Referat II-4
Umweltschutz in der Luftfahrt

MR Priggemeier 828
RR Niemeier 767
RR in Dominguez 147
RBe Doege (zugl.II-5) 146

Referat II-6
Referatsübergreifende 

Grundsatzangelegenheiten, Koordination 
und Gremienarbeit, allgemeine rechtliche 

Fragen der Abteilung

MR in Berndt 131
RBe Schareck 892
RBe Farhat 152
(zugl. Vz AL in II, II-2, II-3)

Referat II-3
Luft- und Hafensicherheit

LMR in Wille, P. 226
(zugl. stellv. AL in II)
RD Zettelmeier (zugl. II-5) 291
RR Breuer, H.-D.                        140
RR in Mettner 661
RR Pocrnic (zugl. BL II)         817
RBr Saracbasi 889
RBe Schünemann 899
RBe Farhat (zgl. Vz II,II-2, II-6) 152
RBe Baumeister (zugl. II-1)   126

Referat II-5
Genehmigung und Planfeststellung von 

Flugplätzen

MR Goldmann, A. 166
RD Zettelmeier (zugl. II-3) 291
RBr Qualmann 834
RR in Miller 513
RR in Ohlsen 793
RBe Doege (zugl. II-4) 146

Referat VII D 3
Verwaltungs- und 

Rechtsangelegenheiten der 
Personenbeförderung, ÖPNVG

MR Wille, A. 323
ORR Coenen 143
RBr Fischer, A. 154
RBe Gaspers (zugl. St. FB) 160
ROI Otto 795

Referat VII D 2
Förderung von ÖPNV-Investitionen 

ohne SPNV sowie technische 
Angelegenheiten der Stadt- und 

Straßenbahnen

MR Wewer 970
RD Rottmann 868
RBr Gerke 163
RBr Botenwerfer 136
RBr Freiberg 672
RBr Lehmann-Hangebrock 423
RR Marschner 644
RBe Mohammadi Rajabi 752
RBOI Bremkamp 138
RBe Schmitz (zugl. Vz AL II) 894

Referat VII D 4
Wirtschaftliche und betriebliche 
Organisation des öffentlichen 

Nahverkehrs, Zweckverbände, 
Technik- und Rechtsangelegenheiten 

der Eisenbahnen und Seilbahnen

MR`in Heinzel               175
MR in Manev 332
RBD Hefer                       174
ORBR Dr.-Ing. Padberg 796
RR in Deakin 145
RR Pentrys 814
RBe Hellmig  (zugl. BL C u. D) 176
RBe Bonitz-Hinzen 135
RBe Meier  657
        Referat VII D 5

Förderung von SPNV-Investitionen, 
Schienen-infrastrukturprojekte der 

Bundesverkehrswegeplanung und des 
transeuropäischen Netzes 

MR Neugebauer 766
ORBR in Brotzmann 142
ORR in Nünning 774
RR Karthaus 192
RR in Schulz 898
RBA Bannani 124
RBr Geue 165
RBe Toker (zugl.VII D 6)            915

Gruppe VII D
Eisenbahnen, ÖPNV, 

Schieneninfrastruktur-Bedarfsplanung, 
Häfen, Güterverkehr

RBr Salewski (RL VII D 1, St. FB) 869
 
Vz: N.N.
               

Referat VII D 6
Schienengüterverkehr, 

Binnenschifffahrt, Wasserstraßen, 
Häfen, vernetzte Güterverkehre

N.N.
RBr Hupperts 185 
RR in Himaj 179
RR in Wilms 240
RBe Stachowiak 903
RAfr Trabant 916
RBe Toker (zugl. VII D 5)           915

Referat VII D 1
Grundsatzangelegenheiten, 

Gremienkoordination, allgemeine 
rechtliche Fragen der Gruppe

RBr Salewski (GL VII D, St. FB)  869
ORR Laufs    368
RBr Dusen    149
RBe Stehl    906

VI 
Straßeninfrastruktur und Straßenverkehr

Mindgt in Holling 181 

Büro-M in: RBe Breuer, A. (zugl.VI B 4)      141

LMR Dr.-Ing. Mühl (zugl. GL VI A) 756

Büroleitung: RBe Lorenz (zugl. VI A 5) 484
                    

Referat VII C 3
Förderung des kommunalen 

Straßenbaus, Eisenbahnkreuzungen 

MR Rother 867
RR Kotewitz 199
RBe Milenkovski 738
RBe Kraft, J. 273

Referat VI B 1
Straßenrecht, Umweltschutz in der 

Straßenplanung, 
Grundsatzangelegenheiten des 

Straßenverkehrs

LMR in im Brahm 187
(zugl. GL VI B )
RBr Michalski 666
RBe Kretzschmar 276
RAfr Schünzel 900

Referat VI B 2
Straßenverkehrs- und 

Güterkraftverkehrsrecht, 
Gefahrgutbeförderungsrecht Straße, 

Fahrzeugtechnik

MR Karneth 191
ORR in Marek 616
RR Hallmann 172
RR`in Lauf-Raudenkolb 329
RR Reichert 838
RBe Gambalat 159
ROI in Unger 931
RI Fränzel 155
RBe Füsgen 158
(zugl.VI B 5)

Gruppe VI A
Straßeninfrastruktur- und 

Straßenbaupolitik

LMR Dr.-Ing. Mühl 756
(zugl. Ständ. Vertr. d. AL in)
Büro-M in: RBe Oelen         776
(zugl.VI A 3)    

Gruppe VI B
Straßenverkehrs- und Straßenrecht, 

Finanzierung, Verkehrssicherung

LMR in im Brahm             187
(zugl. RL VI B 1) 

VZ: RBe Conte (zgl. VII C 2) 144

Referat VI A 1
Planung von Bundesfern- und 

Landesstraßen, Straßenbedarfspläne

RBr Gorschlüter 168
RR Eichelmann 150
RBR in Wilcke 987
RBOI in Kampschulte 190
RBe Lysak 498

Referat VII C 4
Verkehrstechnik, Verkehrslenkung und 

Verkehrssicherung

MR Usath  940
RBr Binninger 132
RBr Klemenz 196
AR in Bartsch 125
RBe Geffroy-Epping 162

Referat VI A 5
Bau und Erhaltung von Bundes- und 

Landesstraßen 

MR in Ischebeck 188
RBR in Albrecht 121
RR in Kostyra 198
RBe Lorenz  (zugl. BL VI) 484
RBe Rohweder 866
(zugl.VI A 4)

Referat VI B 3
Planfeststellung, EU-Angelegenheiten 

des Straßenwesens

MR Fander 151

Referat VI A 2 
Brücken, Tunnel und 

Ingenieurbauwerke, Straßenbetrieb, 
Statistik und IT im Fachbereich

 
MR Frieling   157
ORBR Groneck 170
RBr Pelz 811
ROI Maaßen 499
RBe Donde 148

Referat VI B 4
Finanzangelegenheiten des 

Straßenwesens, Finanzsteuerung 
Landesbetrieb Straßenbau NRW

RBr Dr. Kürten  284
RR in Kurzawski 287
RAfr Braun 137
RBe Breuer, A. 141
(zugl.Vz AL in VI)

Referat VI A 4
Verdingungswesen, 

Straßenbautechnik und -forschung

NN 
RBD Kordt 197
RBr Nowacka 772
RBe Rohweder (zugl.VI A 5) 866

Referat VI B 5
Fahrerlaubnisrecht, Fahrlehrerrecht, 
Berufskraftfahrerqualifizierungsrecht

MR in Grothe 171
RD Beck, S. 128
AR Wermter 969
RBe Füsgen 158
(zugl.VI B 2)

Referat VI A 3
Innovationen im Straßen- und 

Brückenbau/Straßennetze

LMR Dr.-Ing. Mühl 756
MR van Stiephaudt 942
AR Traut 921
RBe Oelen 776
(zugl.VZ GL VI A)

Referat VII C 1
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Zusammenfassung 
In der Verkehrs- und Mobilitätsforschung sind Konzepte verbreitet, die das all-
tägliche Mobilitätsverhalten auf individuelle Einstellungen oder auf die Wohn- 
und Lebenssituation der Menschen zurückführen und dabei Zusammenhänge 
zwischen Bündeln unterschiedlicher Variablen aufzeigen. Der eigentliche Ent-
scheidungsprozess, also die alltägliche Wahl zwischen den Verkehrsmitteln Pri-
vat-Pkw, ÖV, Fahrrad usw., bleibt jedoch eine Black Box.  

Der folgende Beitrag basiert auf der These, dass es erforderlich ist, den Prozess 
der subjektiv-rationalen Verkehrsmittelwahl zu entschlüsseln, um so zu einem 
vertieften Verständnis des Mobilitätsverhaltens der Menschen zu gelangen. Der 
Beitrag verwendet daher ein soziologisches Modell der Handlungswahl, das sys-
tematisch erklärt, wie die Entscheidungen zustande kommen, die dem manifes-
ten Mobilitätsverhalten zugrunde liegen, das in Kapitel 3 anhand des Modal Split 
der UA-Ruhr-Angehörigen skizziert wird. 

Mithilfe von Daten aus dem Projekt InnaMoRuhr wird gezeigt, dass ein um Kon-
textfaktoren erweitertes soziologisches Handlungsmodell eine große Prognose-
kraft hat, da sich eine hohe Übereinstimmung zwischen modelliertem und realen 
Mobilitätsverhalten erzielen lässt. Dies hilft zugleich, Ansatzpunkte für Verän-
derungen in Richtung Nachhaltigkeit zu identifizieren. 

Handlungsmodell 

Kapitel 4 skizziert die Grundzüge des soziologischen Handlungsmodells, das aus 
der analytischen Soziologie stammt und mit zwei Faktoren arbeitet: der subjek-
tiven Definition der Situation und den individuellen Einstellungen bzw. Präfe-
renzen. Anhand eines fiktiven Beispiels wird in Kapitel 4.1 gezeigt, wie der Al-
gorithmus des subjektiv erwarteten Nutzens (SEU) funktioniert und wie sich 
Veränderungen der Randbedingungen auf das Mobilitätsverhalten auswirken. 
Kapitel 4.2 wendet diesen Algorithmus auf die Daten aus dem Projekt Inna-
MoRuhr an – mit dem überraschenden Ergebnis, dass das Verkehrsmittel Rad 
am besten bewertet wird, knapp vor dem Auto und mit weitem Abstand vor dem 
ÖV. 

Kluft zwischen Einstellung und Verhalten 

Das zentrale Kapitel 5 versucht das Rätsel aufzulösen, warum viele Menschen, 
die das Rad am besten bewerten, es für ihre Alltagsmobilität nicht nutzen, son-
dern den eigenen Pkw oder den ÖV nutzen. Denn gemäß einer explorativen Be-
rechnung beträgt die Übereinstimmung zwischen Modell und Realität im Fall 
des Autos akzeptable 52,6 Prozent, im Fall des ÖV gute 74,7 Prozent, im Fall 
des Fahrrads aber nur 19,8 Prozent. 

Mithilfe von Korrelationsrechnungen werden in Kapitel 5.1 die Faktoren identi-
fiziert, die eine Nicht-Nutzung des präferierten Verkehrsmittels erklären, z.B. 
der mangelnde Besitz eines eigenen Pkws (-,386**) oder ein gutes ÖV-Angebot 
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vor Ort (,241**), die beide mit der Nicht-Nutzung des Autos signifikant korre-
lieren. 

Kontextfaktoren 

Auf diese Weise werden neun Kontextfaktoren identifiziert, z. B. die Entfernung 
zur Universität oder Kinder im Haushalt. Diese werden in den Kapiteln 5.2 bis 
5.4 zur Entwicklung dreier binär logistischer Regressionsmodelle (jeweils mit 
den Hauptverkehrsmitteln Auto, Rad und ÖV als abhängige Variable) genutzt, 
um den Einfluss dieser Faktoren genauer zu bestimmen und das oben beschrie-
bene Delta zu schließen, das sich zwischen modelliertem und realem Verhalten 
insbesondere beim Fahrrad ergeben hat. 

Auto-Modell 

Alle drei Modelle liefern zufriedenstellende bis gute Werte, wobei vor allem das 
Auto-Modell (Kap. 5.2) mit recht guten Werten hervorsticht. Neben dem Auto-
besitz und dem Alter, die die Wahrscheinlichkeit der Autonutzung erhöhen, sind 
es vor allem das ÖV-Angebot vor Ort und die mentale Verfügbarkeit von Alter-
nativen, die diese Wahrscheinlichkeit senken. 

Die Daten des Regressionsmodells werden zudem genutzt, um die Wahrschein-
lichkeit der Autonutzung zweier fiktiver Personen zu modellieren und zudem zu 
zeigen, welche Verhaltensänderungen möglich sind, wenn man die Kontextfak-
toren ÖV-Angebot und mentale Verfügbarkeit variiert – was im letzteren Fall 
beispielsweise bedeuten könnte, mehr und bessere Informationen über inter- 
bzw. multimodale Reiseoptionen, z. B. über eine Mobilitäts-App, zur Verfügung 
zu stellen. Die Effekte sind deutlich erkennbar. 

ÖV-Modell 

Ein vergleichbares Verfahren wird im ÖV-Modell (Kap. 5.4) verwendet – mit 
ebenfalls zufriedenstellenden Resultaten. Auch hier wirken sich Autobesitz und 
Alter negativ, ÖV-Angebot und mentale Verfügbarkeit hingegen positiv auf die 
Wahrscheinlichkeit der ÖV-Nutzung aus. Hinzu kommt die Entfernung zu Uni-
versität, die leicht positiv wirkt. Auch das Gedankenexperiment, in dem die Kon-
textfaktoren variiert werden, um Verhaltensänderungen zu induzieren, zeigt ähn-
lich gute Resultate wie beim Auto-Modell. 

Fahrrad-Modell 

Auch das Fahrrad-Modell (Kap. 5.3) liefert weitestgehend gute Resultate. Aller-
dings können die Kontextfaktoren ÖV-Angebot, mentale Verfügbarkeit usw., 
die in den beiden anderen Modellen signifikant sind, in diesem Modell nicht 
verwendet werden. Im Fall des Fahrrads sind vor allem das Alter, das Ge-
schlecht, die Entfernung zur Universität und der Autobesitz ausschlaggebend – 
allesamt Faktoren, die invariant sind und nicht per Gedankenexperiment variiert 
werden können. Dies verweist darauf, dass sich aus den Befragungsdaten zu we-
nige Rad-spezifische Kontextfaktoren extrahieren ließen. 
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Die darauf basierende, leicht erweiterte Modellierung zweier fiktiver Personen 
liefert dennoch plausible Daten zu den Wahrscheinlichkeiten der Rad-Nutzung 
bzw. -Nichtnutzung und zu den Möglichkeiten, Impulse für Veränderungen des 
Mobilitätsverhaltens zu setzen. 

Das erweiterte Modell des Mobilitätsverhaltens 

Das abschließende Kapitel 6 resümiert den theoretischen Ertrag der vorliegen-
den Analysen und verweist auf die Notwendigkeit, das basale Handlungsmodell 
der analytischen Soziologie, das mit den beiden Faktoren Präferenzen und Situ-
ationsdefinition arbeitet, um ein drittes Element, die Kontextfaktoren, zu ergän-
zen. Mit dieser Erweiterung lässt sich eine hohe Übereinstimmung von model-
liertem und realem Verhalten erzielen. 

 

*** 

 

Der vorliegende Text ist eine gründlich überarbeitete und erweitere Version des 
Beitrags „Modellierung des Mobilitätsverhaltens. Beiträge der analytischen So-
ziologie zur Gestaltung der Mobilitätswende“, der im Jahr 2024 in dem von 
Heike Proff herausgegebenen Band „New Dimensions of Mobility Systems“ er-
scheinen wird. Dieser Band enthält die Beiträge zum 15. Wissenschaftsforum 
Mobilität 2023 in Duisburg. 

Neu hinzugekommen sind die ausführliche Zusammenfassung, das Regressions-
modell für die ÖV-Nutzung (Kap. 5.4) sowie die ausführlichen Analysen zu den 
Wahrscheinlichkeiten der Verkehrsmittelnutzung in den Kapiteln 5.2 bis 5.4. 
Zudem wurde das Radmodell (Kap. 5.3) um Kontextfaktoren erweitert und auf 
diese Weise verbessert. Sämtliche Berechnungen wurden erneut durchgeführt 
und auf mögliche Fehlerquellen überprüft. Die Kapitel 3, 4 und 5.1 wurden re-
daktionell überarbeitet und sind weitgehend unverändert. 
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1 Einleitung: Mobilitätsverhalten erklären 
Die sozialwissenschaftliche Mobilitätsforschung ist sich einig, dass das Mobili-
tätsverhalten der Menschen durch eine Reihe von Faktoren wie Wohnort, Ein-
stellungen, Autobesitz etc. erklärt werden kann (siehe z.B.Scheiner/Holz-Rau 
2007). Der Entscheidungsprozess selbst – z. B. bei der Wahl zwischen Auto, 
öffentlichem Verkehr (ÖV) und Fahrrad – sowie die Faktoren, die dabei eine 
Rolle spielen, sind hingegen oftmals eine Black Box. Zudem verschwindet in 
den statistischen Zusammenhängen die Individualität der handelnden Personen, 
die auf je eigene, manchmal eigenwillige Weise Entscheidungen treffen, die ih-
ren subjektiven Bedürfnissen entsprechen und nicht immer perfekt rational sein 
müssen. 

Es gibt nur vereinzelt Versuche, das mobilitätsbezogene Handeln der Menschen 
auf Grundlage einer allgemeinen Handlungs- bzw. Entscheidungstheorie zu mo-
dellieren (Bamberg 2012, Hunecke 2015) und sich auf diese Weise der Frage 
anzunähern, ob und wie eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens möglich ist. 

Der folgende Beitrag greift auf ein Handlungsmodell der analytischen Soziolo-
gie zurück und nutzt Daten aus dem Projekt InnaMoRuhr für die Modellierung 
von Handlungswahlen. Der Beitrag zeigt, dass ein erweitertes soziologisches 
Handlungsmodell eine hohe Prognosekraft hat, wenn es neben zwei zentralen 
subjektiven Faktoren (Präferenzen, Situationsdefinition) auch den sozialen Kon-
text mit einbezieht. Auf diese Weise lässt sich eine hohe Übereinstimmung zwi-
schen modelliertem und realen Mobilitätsverhalten erzielen. Damit ist es zu-
gleich möglich, die „Stellschrauben“ zu identifizieren, an denen man drehen 
könnte, um eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens anzustoßen. 

2 Das Projekt InnaMoRuhr 
Von Mai 2020 bis Juli 2023 hat das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr (MUNV) des Landes NRW das Projekt InnaMoRuhr („Konzept einer 
integrierten, nachhaltigen Mobilität für die Universitätsallianz Ruhr“) gefördert. 
Er wurde von sieben Professor:innen an sechs Instituten der vier Standorte der 
drei UA-Ruhr-Universitäten (Bochum, Dortmund, Duisburg-Essen) getragen. 
Das Projekt umfasste neun Arbeitspakete, die in drei Projektphasen bearbeitet 
wurden (vgl. Abbildung 1): 

• Als erster Schritt fand im Frühjahr 2021 eine großangelegte Befragung aller 
UA-Ruhr-Angehörigen statt, in der diese Auskunft nicht nur über ihr aktuel-
les Mobilitätsverhalten, sondern auch über ihre Mobilitätsbedarfe und bis-
lang nicht erfüllten Mobilitätswünsche geben sollten (vgl. Weyer 2022) 

• In den Szenario-Workshops der zweiten Projektphase im Herbst und Winter 
2021/22 haben ausgewählte Teilnehmer:innen aller drei Universitäten und 
aller Funktionsgruppen die Ergebnisse der Befragung diskutiert, bewertet 



Modellierung 7 

 

 

 

 

 

 

und gemeinsam Ideen für eine nachhaltige und zugleich alltagstaugliche Mo-
bilität entwickelt. Dabei wurde das Team von InnaMoRuhr vom Beratungs-
haus Foresight Solutions unterstützt. 

• Parallel dazu wurde der Verkehrssimulator der TU Dortmund so weiterent-
wickelt, dass er die Mobilität der UA-Ruhr-Angehörigen abbildet; auf Basis 
von Befragungsdaten und Szenarien werden unterschiedliche Konzepte 
nachhaltiger Mobilität modelliert, um mit Hilfe von Simulationsexperimen-
ten zu überprüfen, ob die erwarteten Effekte eintreten. 

 
Abbildung 1: Die drei Phasen des Projekts InnaMoRuhr 

• Schließlich wurden im Herbst 2022 im Rahmen eines Reallabors drei dezent-
rale Realexperimente durchgeführt, in denen einer großen Zahl von UA-
Ruhr-Angehörigen die Möglichkeit geboten wurde, neue Technologien, aber 
auch neue Mobilitäts-Services zu erproben. 

Das übergreifende Ziel des Projekts InnaMoRuhr war herauszufinden, (a) ob 
eine Änderung des Mobilitätsverhaltens der UA-Ruhr-Angehörigen in Richtung 
Nachhaltigkeit möglich ist, (b) welche Maßnahmen am ehesten Erfolg verspre-
chen und (c) wie die Mitwirkung der Studierenden und Beschäftigten gesichert 
und ausgestaltet werden kann. 

3 Mobilität der UA-Ruhr-Angehörigen 
Innerhalb des Projekts InnaMoRuhr wurden im Jahr 2021, also während des 
Corona-bedingten Lockdowns, sämtliche Studierende und Beschäftigte der drei 
UA-Ruhr-Universitäten in Bochum, Dortmund, Duisburg-Essen zu ihrem Mo-
bilitätsverhalten befragt; die Befragung ergab insgesamt 10.782 verwertbare Da-
tensätze.1 Tabelle 1 zeigt den – rückwirkend erfragten – Modal Split des Jahres 
2019, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie, der als Referenz verwendet 
wird, um die Veränderungen während des Lockdowns abzubilden; zudem wur-
den die Befragten gebeten, ihre Wunschvorstellungen in Bezug auf Mobilität der 

 
1 Das Projekt „Konzept einer integrierten, nachhaltigen Mobilität für die Universitäts-Allianz 
Ruhr“ (InnaMoRuhr) wurde vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (MUNV) 
des Landes NRW im Zeitraum von 2020 bis 2023 unter dem Förderkennzeichen 2020 18111 
gefördert. 
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Zukunft in Form einer detaillierten Wegekette an einem fiktiven Arbeitstag in 
der Zukunft darzustellen (Weyer 2022). 

Die erste Spalte „vor Corona“ zeigt eine Verteilung, die vom bundes- bzw. lan-
desweiten Modal Split deutlich abweicht: Knapp die Hälfte der Universitätsan-
gehörigen (49,8 %) nutzte den ÖV oder Sharing-Angebote, ein knappes Drittel 
(31,1 %) den eigenen Pkw und nur 11,8 Prozent das Rad als Hauptverkehrsmittel 
für den Weg zur Universität.2 

Verkehrsmittel 
vor 

Corona 
im 

Lockdown Wunsch Summen 
Wunsch 

Verän-
derung 

Pkw, Motorrad (ICE)* 30,2 % 37,8 % 11,0 % 
28,2 % -2,9 PP 

Pkw (BEV, FCEV, HEV)* 0,9 % 1,4 % 17,2 % 

Fahrrad 10,6 % 15,5 % 19,9 % 
27,9 % +16,1 PP 

E-Bike, E-Scooter 1,2 % 2,0 % 8,0 % 

Zu Fuß 7,0 % 23,5 % 7,4 % 7,4 % +0,4 PP 

ÖV 49,1 % 18,6 % 33,5 % 
36,1 % -13,7 PP 

Sharing, MFG* 0,7 % 0,9 % 2,6 % 

Sonstiges 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,0 PP 

N= 7.483 6.478 7.766    

* ICE – Internal Combustion Engine; BEV – Battery Electric Vehicle; FCEV – Fuel Cell Electric 
Vehicle; HEV – Hybrid Electric Vehicle; MFG – Mitfahrgelegenheit 

Tabelle 1: Model Split der UA-Ruhr-Angehörigen auf Basis des Hauptverkehrsmittels 
(Quelle: Weyer 2022) 

Während des Lockdowns (2. Spalte) ergab sich eine Verlagerung weg vom ÖV 
hin zu individuellen Formen der Mobilität (Pkw: 39,2 %, Rad: 15,5 %, Zu Fuß: 
23,5 %) wie auch zu neuen Mustern eines partiellen oder vollständigen Arbeitens 
im Homeoffice. Fragt man die Universitätsangehörigen, wie sie sich ihre Mobi-
lität der Zukunft vorstellen (Spalte „Wunsch“ in Tabelle 1), so hat der Pkw einen 
fast so großen Stellenwert wie in der Vergangenheit und büßt nur 2,9 Prozent-
punkte ein. Der ÖV kann zwar wieder Anteile zurückgewinnen, bleibt aber mit 
einem Minus von 13,7 Prozentpunkten deutlicher Verlierer. Den höchsten Zu-
wachs verzeichnet das Fahrrad, das 16,1 Prozentpunkte hinzugewinnt und offen-
bar in den Vorstellungen der Menschen, wie sie in Zukunft mobil sein wollen, 
eine wichtige Rolle spielt. 

Resümiert man die in Tabelle 1 dargestellten Werte, so spiegelt sich darin der 
Wunsch nach individueller (Pkw/Rad), nachhaltiger (Elektroauto, E-Bike) und 
flexibler Mobilität, die nicht den starren Schemata des klassischen ÖV unter-
liegt. 

 
2 Bei intermodalen Wegeketten (z. B. Rad/Bahn/zu Fuß) wurde das Verkehrsmittel gezählt, 
das für die längste Teilstrecke verwendet wurde. 
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4 Soziologische Modellierung des Mobilitätsverhaltens 
Versucht man, dieses manifeste Mobilitätsverhalten zu erklären und Ansatz-
punkte für Veränderungen zu identifizieren, so bietet sich ein Modell der analy-
tischen Soziologie an. Der Begriff „analytische Soziologie“ wurde von einer 
Gruppe von Forschern geprägt, deren Ziel es ist, das Alltagshandeln der Men-
schen systematisch als Ergebnis eines subjektiv rationalen Entscheidungsprozes-
ses zu erklären, der sich durch einen mathematischen Algorithmus darstellen 
lässt, welcher für alle Akteure gleichermaßen gilt (Esser 1993, Coleman 1995). 

Die Entscheidungen der Menschen werden als Resultat einer Wahl zwischen un-
terschiedlichen Handlungsalternativen beschrieben, wobei angenommen wird, 
dass in der Regel die Alternative gewählt wird, die – aus subjektiver Sicht – den 
höchsten Nutzen hat bzw. – weniger ökonomisch formuliert – die eigenen Be-
dürfnisse am besten befriedigt. Denn Nutzen muss nicht ausschließlich monetä-
rer Art sein; es können auch andere Faktoren wie beispielsweise die Anerken-
nung durch nahestehende Personen eine Rolle spielen – etwa wenn das eigene 
Verhalten den in der Gruppe geltenden Normen entspricht (z.B. umweltfreund-
lich zu reisen). 

Anders als in konventionellen, ökonomisch kalkulierenden Rational-Choice-
Konzepten basiert diese Nutzenkalkulation auf zwei Faktoren: den individuellen 
Einstellungen bzw. Präferenzen (Nr. 1 in Abbildung 2) – was ist mir wichtiger: 
schnell oder umweltfreundlich zu reisen – und der subjektiven Definition der 
Situation (Nr. 2), was im Kontext von Mobilität insbesondere die Wahrnehmung 
der Wahrscheinlichkeit ist, mit einer der verfügbaren Handlungsalternativen 
(z. B. Auto oder Rad) das gewünschte Ziel zu erreichen (z. B. schnell oder um-
weltfreundlich zur Universität reisen).3 

 
Abbildung 2: Modell des Mobilitätsverhaltens (eigene Darstellung in Anlehnung an 
Esser 2000) 

Der Nutzen (SEU – „subjective expected utility“) verfügbarer Handlungsoptio-
nen A („action“) errechnet sich aus dem Produkt der Ziele O („objectives“), die 

 
3 Die folgenden Ausführungen werden zeigen, dass dieses Modell um eine dritte Komponente, 
die Kontextfaktoren, ergänzt werden muss. 
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durch individuelle Präferenzen U („utility“) gewichtet werden, und den subjektiv 
wahrgenommenen Wahrscheinlichkeiten p („probabilities“), diese Ziele mittels 
der verfügbaren Handlungsoptionen zu erreichen (vgl. Abbildung 3). 

 
Abbildung 3: Subjektive Nutzenkalkulation (Esser 2000: 250) 

Diesem Modell zufolge sind die Handlungswahlen der Menschen individuell 
und von subjektiven Vorstellungen geprägt und lassen sich dennoch mithilfe ei-
nes allgemein gültigen Algorithmus modellieren, der in der Lage ist zu erklären, 
warum zwei Akteure in der gleichen Situation – mit dem Rad oder dem Auto zur 
Universität – unterschiedliche Entscheidungen treffen. 

4.1 Der SEU-Algorithmus anhand eines fiktiven Beispiels 

Tabelle 2 veranschaulicht dieses Verfahren anhand einer fiktiven Person A mit 
folgenden Präferenzen: Sie reist gerne schnell (U-Wert = 10 auf einer Skala von 
1 bis 10), kümmert sich aber wenig um die Kosten (U-Wert = 4). Die wahrge-
nommenen Wahrscheinlichkeiten der Zielerreichung (auf einer Skala von 0 bis 
100 Prozent) sind ebenfalls fiktiv, liegen aber dicht an den Werten, die in der 
Befragung des Projekts InnaMoRuhr erhoben wurden. Das Auto wird als schnell 
(80 %), aber wenig kostengünstig (30 %), das Fahrrad umgekehrt als langsam 
(30 %) und preiswert (80 %) wahrgenommen. 
Person A Schnell 

Reisen 
Günstig 
Reisen 

Subjektiver 
Nutzen 

Präferenzen (U) 10 4  

Auto (p) 80 % 30 % 9,2 
Fahrrad (p) 30 % 80 % 6,2 

Tabelle 2: Verkehrsmittelwahl einer fiktiven Person (U-Werte von 1 bis 10, p-Werte von 
0 bis 100 %) 

Gemäß der Berechnung mithilfe des SEU-Algorithmus entscheidet sich Person 
A für das Auto (subjektiv wahrgenommener Nutzen = 9,2) und gegen das Fahr-
rad (Nutzen = 6,2). Für eine Verhaltensänderung bedürfte es entweder einer Ver-
änderung der Präferenzen oder der Wahrscheinlichkeiten. Da ein Wertewandel 
sich eher langfristig vollzieht, beschreibt Tabelle 3 ein fiktives Szenario, das 
schneller realisierbar wäre und aus zwei Komponenten besteht: der Einführung 
eines Tempolimits, das den p-Wert für die wahrgenommene Geschwindigkeit 
des Autos um 20 Prozentpunkte auf 60 Prozent senkt, und einer Verbesserung 
der Radinfrastruktur (+20 PP). 



Modellierung 11 

 

 

 

 

 

 

Person A Schnell 
Reisen 

Günstig 
Reisen 

Subjektiver 
Nutzen 

Maßnahmen 

Präferenzen (U) 10 4  

Auto (p) 60 % 
(-20 PP) 

30 % 7,2 Tempolimit 

Fahrrad (p) 50 % 
(+20 PP) 

80 % 8,2 Radinfrastruktur 

Tabelle 3: Verkehrsmittelwahl einer fiktiven Person bei geänderten Randbedingungen 

Der Effekt dieser beiden Maßnahmen ist in Tabelle 3 erkennbar: Person A wech-
selt vom Auto zum Fahrrad. Eine derartige Modellierung der Handlungswahl 
hilft also nicht nur, das individuelle Alltagshandeln zu verstehen und zu erklären, 
sondern auch die „Stellschrauben“ zu identifizieren, an denen man drehen 
müsste, um Verhaltensänderungen zu erzielen. 

4.2 SEU-Werte auf Basis von Befragungsdaten 

Die folgenden Berechnungen wenden dieses Verfahren auf die Daten an, die im 
Projekt InnaMoRuhr erhoben wurden. Die Befragten wurden gebeten, Angaben 
zu ihren persönlichen Präferenzen in sechs Dimensionen zu machen. Mit Hilfe 
eines Schiebereglers (von 1 bis 10) konnten sie angeben, wie wichtig es ihnen 
ist, schnell, umweltfreundlich, komfortabel, kostengünstig, zuverlässig und si-
cher zu reisen. Dabei war die Summe aller sechs Werte auf mindestens 30 und 
höchstens 40 fixiert, um Zielkonflikte zu provozieren und Abwägungen zu er-
zwingen. 

Dimension Präferenzen (U)  Wahrscheinlichkeiten (p) 

MIN MW MAX  Auto ÖV Rad 
schnell 6,2 7,8 8,8  80 % 38 % 36 % 

kostengünstig 3,2 6,3 7,2  32 % 54 % 87 % 

umweltfreundlich 3,8 5,9 8.0  23 % 74 % 94 % 

komfortabel  2,5 4,7 7,5  83 % 42 % 42 % 

sicher 3,5 6,2 7,9  68 % 65 % 44 % 

zuverlässig 6,2 8,1 8,9  81 % 35 % 81 % 

Tabelle 4: Präferenzen in sechs Dimensionen und durchschnittliche, verkehrsmittelspe-
zifische Wahrscheinlichkeiten (N=10.782, Quelle: Weyer 2022) 

Wie Tabelle 4 zeigt, wurde die Zuverlässigkeit mit 8,1 Punkten im Durchschnitt 
(Spalte MW) am höchsten bewertet und der Komfort mit 4,7 Punkten am ge-
ringsten. Die – teils erheblichen – Abweichungen nach oben und unten sind in 
den Spalten MIN und MAX ablesbar. Diese wurden genutzt, um fünf Ak-
teurgruppen mit jeweils typischen Einstellungen zu unterscheiden: Risikoaverse 
Umweltbewusste, Indifferente, Pragmatiker, Komfortorientierte und Umwelt- 
und Kostenbewusste (vgl. dazu detailliert Weyer 2022). 
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Die Befragten wurden zudem gebeten 
anzugeben, für wie wahrscheinlich 
sie es halten, mit den drei Verkehrs-
mitteln Auto, ÖV und Rad die ge-
nannten Ziele zu erreichen (von 0 bis 
100 %).4 Die Werte zu den Wahr-
scheinlichkeiten (p) in Tabelle 4 sind 
nicht sonderlich überraschend, helfen 
aber, den SEU-Algorithmus auf Basis 
der Wahrnehmungen der Befragten 
zu kalibrieren (vgl. Abbildung 3). Die 
Abweichungen nach oben und unten 
(in der Tabelle nicht dokumentiert) 
sind zudem deutlich geringer als bei 
den U-Werten. Es herrscht also offen-
bar ein gewisser Konsens, dass das 
Auto schnell und das Rad umwelt-
freundlich ist. Dies ließ sich größten-
teils mit einer einfaktoriellen Vari-
anzanalyse (ANOVA) bestätigen 
(siehe Exkurs 1).  

Mithilfe des SEU-Algorithmus (vgl. Abbildung 3) und der Befragungsdaten 
wurden die SEU-Werte für alle drei Verkehrsmittel berechnet und dann für jeden 
Datensatz das Verkehrsmittel (VM) mit dem höchsten individuellen Nutzen 
(SEU-Wert) bestimmt (vgl. Tabelle 5). 

Verkehrsmittel Anzahl Anteil MW SEU 
(gesamt) 

MW SEU 
(nur best-

bewertetes VM) 
Auto 2.660 42,6% 24,3 27,8 
ÖV 551 8,8% 19,5 27,2 
Rad 3.037 48,6% 25,0 28,2 

Tabelle 5: Bestbewertetes Verkehrsmittel auf Basis des SEU-Algorithmus (SEU-Werte 
von 0 bis 40) 

Demzufolge bewertet fast die Hälfte der Befragten (48,6 %) das Rad am höchs-
ten, gefolgt vom Auto (42,6 %), während der ÖV weit abgeschlagen bei lediglich 
8,8 Prozent der Menschen den ersten Platz einnimmt. Dies zeigt sich auch an 
den SEU-Werten (vorletzte Spalte), bei denen das Rad mit einem Mittelwert von 
25,0 dicht vor dem Auto (24,3) und weit vor dem ÖV liegt (19,5). Selbst wenn 
man nur die Werte derjenigen betrachtet, die das jeweilige Verkehrsmittel am 
besten bewerten (letzte Spalte), wird deutlich, dass der ÖV selbst unter seinen 

 
4 Der Fußverkehr wurde nicht berücksichtigt, um den Umfang des Fragebogens zu begrenzen, 
aber auch, weil es merkwürdig gewesen wäre, nach dem Komfort oder der Zuverlässigkeit des 
Fußverkehrs zu fragen. 

Exkurs 1: ANOVA 
Zwar unterscheiden sich die 18 wahr-
genommenen Wahrscheinlichkeiten 
der Zielerreichung  zwischen den fünf 
Akteurtypen signifikant voneinander 
(höchstes p < ,014), allerdings handelt 
es sich nur in einem Fall (wahrgenom-
mener Komfort des ÖV) um einen mit-
telstarken Effekt (𝜔2 > ,06; vgl. Field 
2013: 738) – die anderen Bewertun-
gen unterscheiden sich deutlich ge-
ringfügiger (größtenteils 𝜔2 von ca. 
,03). 
Die Standardabweichungen aller 
wahrgenommenen Wahrscheinlich-
keiten betragen im Schnitt 22 Prozent-
punkte, d. h., dass zum Beispiel die 
wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, 
mit dem ÖV schnell zur Universität zu 
kommen, um 22 Prozentpunkte von 
der durchschnittlichen Bewertung von 
38 Prozent abweicht (vgl. Tabelle 4). 
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Anhänger:innen etwas schlechter abschneidet (MW = 27,2) als die anderen bei-
den Verkehrsmittel in den Gruppen, die von ihnen jeweils präferiert werden 
(MW = 28,2 bzw. 27,8). 

5 Abgleich von modelliertem und realem Verhalten 
Wie Abbildung 4 belegt, ist das basale soziologische Modell des Mobilitätsver-
haltens mithilfe des SEU-Algorithmus in der Lage, das reale Mobilitätsverhalten 
einigermaßen treffsicher vorherzusagen – von einigen Abweichungen abgese-
hen: 52,6 Prozent derjenigen, die das Auto am höchsten bewerten (Max_Auto), 
nutzen es tatsächlich, aber 38,9 Prozent fahren mit dem ÖV zur Universität. Im 
Fall des ÖV (Max_ÖV) sind es fast drei Viertel (73,7 %) der (wenigen) Men-
schen, die ihn am höchsten bewerten und tatsächlich auch nutzen. Beides sind 
Werte, mit denen man im Prinzip zufrieden sein könnte. Beim Fahrrad sieht es 
jedoch deutlich schlechter aus: Nur knapp 20 Prozent, der (zahlreichen) Perso-
nen, die das Rad am höchsten bewerten (Max_Rad), nutzen es tatsächlich; der 
überwiegende Teil (56,0 %) fährt hingegen mit dem ÖV zur Universität und ein 
kleiner Teil (15,1 %) mit dem Rad. 

 
Abbildung 4: Reale Nutzung und bestbewertetes Verkehrsmittel (eigene Darstellung) 

Diese Diskrepanzen zwischen dem realen und dem prognostizierten Verhalten, 
das mithilfe des SEU-Modells berechnet wird, lassen sich deutlich verringern, 
wenn man einen bislang nicht berücksichtigten Faktor in das Modell einbezieht: 
den sozialen Kontext, in dem sich die betreffende Person befindet. Denn es 
macht einen Unterschied, ob man in der Stadt oder auf dem Land wohnt, ob man 
Kinder hat, ob man einen Pkw besitzt, ob es ein gut ausgebautes Radwegenetz 
gibt oder ob der Wohnort gut an den ÖV angebunden ist oder nicht. Ergänzt man 
das Modell des Mobilitätsverhaltens mit seinen beiden subjektiven Faktoren um 
einen weiteren – eher objektiven – Faktor, den sozialen Kontext, nimmt die 
Prognosequalität erheblich zu. 
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Diese Einbeziehung der Kontextfaktoren geschieht in zwei Schritten: Zunächst 
werden mithilfe von Korrelationsrechnungen die Gründe identifiziert, die eine 
Person, die beispielsweise das Fahrrad präferiert, davon abhalten, es tatsächlich 
zu nutzen. In einem zweiten Schritt werden diese Kontextfaktoren in mehrere 
Regressionsmodelle eingespeist, um ihre Auswirkung auf das Mobilitätsverhal-
ten zu überprüfen. Alle Berechnungen hierfür wurden mit der Statistiksoftware 
SPSS vorgenommen. 

5.1 Korrelationsrechnungen 

Die Ergebnisse der Korrelationsrechnungen finden sich in Abbildung 5. Auf der 
x-Achse sind links die negativen und rechts die positiven Korrelationskoeffi-
zienten nach Spearman (r) abgetragen – und zwar der besseren Übersicht halber 
nur die signifikanten Werte (p < ,001). Es wurde jeweils die Nichtnutzung eines 
Verkehrsmittels trotz bester SEU-Bewertung (Auto, ÖV, Rad; 2 Stufen; 1 = 
Nichtnutzung) mit neun Kontextfaktoren korreliert: 

• dem Geschlecht (2 Stufen; 0 = männlich, 1 = weiblich), 
• dem Alter (7 Stufen; 7 = 60 Jahre und älter), 
• dem Vorhandensein von Kindern unter 12 Jahren im Haushalt (2 Stufen; 

1 = Kinder im Haushalt), 
• der mentalen Verfügbarkeit von Alternativen (11 Stufen; 0 = keine Al-

ternative mental verfügbar), 
• der Bewertung des lokalen ÖV-Angebots (5 Stufen; 5 = sehr gute Bewer-

tung), 
• der Kombination von Verkehrsmitteln (8 Stufen; 1 = nur Auto), 
• dem Besitz eines Autos (2 Stufen; 0 = nicht vorhanden, 1 = vorhanden), 
• der Entfernung zur Universität (metrisch in Kilometern) und 
• der Bevölkerungsdichte des Wohnorts (metrisch in Einwohnern pro 

Quadratkilometer). 

Die Nichtnutzung des Rads trotz bester Bewertung (graue Balken) erklärt sich 
vor allem aus der größeren Entfernung zur Universität (,205, N = 2.515) und 
dem Autobesitz (,093, N = 2.940). Auch Frauen nutzen das Rad seltener (,108, 
N = 2.986). Wer das Rad nicht nutzt, ist zudem eher jünger (-,179, N = 3.029), 
hat eher keine Kinder (-,086, N = 1.066), bewertet das ÖV-Angebot etwas 
schlechter (-,066, N = 2.997), kombiniert seltener unterschiedliche Verkehrsmit-
tel (-,117, N = 1.976) und wohnt in Gegenden mit geringer Bevölkerungsdichte 
(-,090, N = 2.784), also auf dem Land. 
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Abbildung 5: Gründe für die Nichtnutzung des bestbewerteten Verkehrsmittels; grau = 
Nichtnutzung des Rads, blau = Nichtnutzung des Autos, grün = Nichtnutzung des ÖVs; 
Balken nicht beschriftet = geringe Korrelation (< ,100) oder nur schwach signifikant 
(< ,05); fehlende Balken = kein Effekt (eigene Darstellung). 

Die Nichtnutzung des ÖVs trotz bester Bewertung (grüne Balken) erklärt sich 
vor allem aus einem höheren Alter (,132, N = 545) und dem Autobesitz (,162, N 
= 495), aber auch aus einem unzureichenden ÖV-Angebot am Wohnort (-,131, 
N = 544). Zusätzlich spielen die geringe Entfernung zur Universität (-,102, N = 
460) sowie eine geringe Bevölkerungsdichte (,108, N = 506) eine Rolle. Wer (im 
ersten Fall) in der Nähe der Universität wohnt, geht zu Fuß oder fährt mit dem 
Rad; wer (im zweiten Fall) auf dem Land wohnt, nimmt das Auto. 

Die Nichtnutzung des Autos trotz bester Bewertung (blaue Balken) erklärt sich 
vorrangig aus dem mangelnden Autobesitz (-,386, N = 2.591), der geringen Ent-
fernung zur Universität (-,114, N = 2.057), dem niedrigeren Alter (-,330, N = 
2.642) sowie dem Nichtvorhandensein von Kindern im Haushalt (-,232, N = 
916). Dabei handelt es sich vermutlich überwiegend um Studierende, die mit 
dem Semesterticket unterwegs sind, aber möglicherweise spätestens mit dem 
ersten Kind ein eigenes Auto anschaffen werden. Zudem sind ein gutes ÖV-An-
gebot (,241, N = 2.603), die Gewohnheit, unterschiedliche Verkehrsmittel zu 
nutzen (,323, N = 1.353), und schließlich die Befassung mit Alternativen (,122, 
N = 1.886) Faktoren, die die Nichtnutzung des Autos erklären. 

5.2 Regressionsmodell für die Autonutzung 

Die genannten neun Faktoren (vgl. Abbildung 5) wurden in drei binär logistische 
Regressionsmodelle übernommen und systematisch in verschiedenen Kombina-
tionen getestet, um die Kontextfaktoren zu identifizieren, die die Nutzung des 
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Autos, des Fahrrads und des ÖV erklä-
ren. Ziel war, das Delta zu verringern, 
das sich zwischen den SEU-Berech-
nungen auf Grundlage des basalen Mo-
dells und dem realen Mobilitätsverhal-
ten aufgetan hat. 

Alle drei Regressionsmodelle wurden 
stufenweise entwickelt und getestet. 
Im Fall des Autos reduzierten sich die 
Kontextfaktoren schließlich auf vier 
signifikante Faktoren (Autobesitz, Al-
ter, ÖV-Angebot und mentale Verfüg-
barkeit), die bereits bei den Korrelati-
onsrechnungen Werte von größer ,200 
aufwiesen. Sämtliche in das Modell 
aufgenommene Variablen waren signi-
fikant (p < ,001) und hatten damit Ein-
fluss auf prädiktive Leistung des Mo-
dells (vgl. Tabelle 6). Die Prüfung von 
Voraussetzungen und Ausreißern wird 
in Exkurs 2 beschrieben.  

Bereits Modell 1 unterstützt die An-
nahme, dass die ausschließliche Be-
trachtung der subjektiven Nutzenbe-
wertung zu einer akzeptablen Vari-
anzaufklärung (Nagelkerkes R2 = 
0,214) sowie einer korrekten Gesamt-
Klassifizierung von 71,4 Prozent aller 
Personen beiträgt. In den vier folgen-
den Modellen steigt der Klassifizierungswert sukzessive auf 79,2 Prozent;5 auch 
die Güte des Modells verbessert sich durch die Hinzufügung weiterer Faktoren: 
Modell 5 weist schließlich bei den Gütekriterien die besten Werte und – den 
Einschätzungen von Backhaus et al. (2016: 317 f., 340) und Field (2013: 1175) 
folgend – eine gute Varianzaufklärung auf (Nagelkerkes R2: ,487, Chi2: 
1.895,993; df: 5; insgesamt richtig klassifiziert: 79,2 %). Neben der korrekten 
Gesamtklassifizierung liefert auch der sogenannte AUC-Wert („Area under 
Curve“ der „Receiver Operating Characteristics Curve“) einen Indikator für die 
Prognosegüte des Modells (vgl. Backhaus et al. 2016: 201): Dieser beträgt 0,867 
für Modell 5 und kann gemäß Backhaus et al. (ebd.) als „exzellent“ eingestuft 
werden. 

 
5 Der Mittelwert von 79,2 Prozent ergibt sich aus der richtigen Klassifizierung der Nicht-Au-
tonutzung (86,1 %) und der Autonutzung (64,5 %). 

Exkurs 2: Prüfung von Vorausset-
zungen und Ausreißern 
(Auto-Modell) 
Gemäß Box-Tidvell-Verfahren ist die 
Voraussetzung der Linearität für alle 
metrischen Variablen außer der Dis-
tanz zur Universität erfüllt.  
Die Korrelationen zwischen den ein-
zelnen Faktoren waren gering (höchs-
tes r = ,20), die „Variance Inflation Fac-
tors“ (VIF) waren unter 10 bzw. im 
Schnitt nicht wesentlich größer als 1 
(höchster VIF = 1,11) und die Tole-
ranzwerte waren über dem kritischen 
Schwellenwert von 0,2 (kleinster Tole-
ranzwert = 0,88), weswegen außer-
dem davon ausgegangen werden 
kann, dass keine Multikolinearität vor-
liegt (vgl. Backhaus et al. 2016: 108, 
Field 2013: 534).  
In allen Modellen wurden Ausreißer 
basierend auf den Empfehlungen von 
Field (2013: 1151) identifiziert und von 
der weiteren Auswertung ausge-
schlossen. Ausgeschlossen wurden 
Fälle mit auffällig hohen studentisier-
ten Residuen (>= ± 3) sowie übermä-
ßig hohem Einfluss auf das Modell 
(Cooke-Distanz > 1 oder Hebelwert > 
0,2); vgl. (Field 2013: 1153, 1511) und 
(Huber 1981). Es waren 6 (Modell 5), 
8 (Modelle 4 und 3) bzw. 11 (Modell 2) 
Fälle betroffen. 
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Variable Skalierung Modell  
0 

Modell  
1 

Modell  
2 

Modell  
3 

Modell  
4 

Modell  
5 

Konstante  -0,757 -1,741 -6,330 -7,216 -6,099 -5,516 

Auto 
bestbewertet 

1 = ja 
0 = nein 

 
1,845 

(6,328) 
1,637 

(5,138) 
1,722 

(5,595) 
1,629 

(5,098) 
1,616 

(5,032) 
Autobesitz 1 = ja 

0 = nein 

  
5,145 

(171,534
) 

4,536 
(93,312) 

4,384 
(80,134) 

4,257 
(70,598) 

Altersstufen 1-7 
   

0,408 
(1,504) 

0,398 
(1,489) 

0,389 
(1,476) 

ÖV-Angebot 1-5 
    

-0,317 
(0,728) 

-0,326 
(0,722) 

Mentale 
Verfügbarkeit 

0-10 
     

-0,138 
(0,871) 

Adj. R2 (Nagelkerke) 
 

0,214 0,398 0,451 0,472 0,487 
Chi2 

 
1.036,73 2.026,39 2.347,66 2.438,41 1.895,99 

Richtig klassifiziert 68,1% 71,4% 76,6% 77,6% 78,4% 79,2% 
N= 6.307 6.307 6.072 6.044 5.944 4.439 

Tabelle 6: Binär logistisches Regressionsmodell mit der abhängigen Variablen Haupt-
verkehrsmittel Auto (Dummy: 1 = Auto, 0 = andere); Variablenwerte für die verschie-
denen Modelle bilden die Regressionskoeffizienten B ab; Odds-Ratio Exp (B) in Klam-
mern (eigene Darstellung) 

In Tabelle 6 sind zudem die Odds-Ratios der verschiedenen Variablen festgehal-
ten (in Klammern): Diese sagen aus, um welchen Faktor die Chance steigt (> 1) 
bzw. sinkt (< 1), dass eine Person für die Fahrt zur Universität ein Auto nutzt, 
wenn sich ein Merkmal (z. B. das Alter) um eine Stufe erhöht. Modell 5 zufolge 
sind die Bewertung des Autos (Faktor 5,032), der Autobesitz (70,598) sowie das 
Alter (1,476) die drei Faktoren, die die Nutzungswahrscheinlichkeit des Autos 
erhöhen, während die Bewertung des ÖV-Angebots vor Ort (,722) und die men-
tale Verfügbarkeit von Alternativen (,871) diese senken. Dies bestätigt die de-
skriptiv bereits entwickelten Befunde, erlaubt nun aber, den Einfluss zu gewich-
ten, den die einzelnen Faktoren auf die Nutzung des Autos haben. Dabei sticht 
der Autobesitz mit einer Odds-Ratio von 70,598 in Modell 5 hervor: Der Besitz 
des Autos erhöht also die Wahrscheinlichkeit, es für die Fahrt zur Universität zu 
nutzen, um den Faktor 70. 

Die Regressionskoeffizienten (siehe Tabelle 6) wurden zudem genutzt, um die 
Wahrscheinlichkeiten der Autonutzung zweier fiktiver Personen gemäß der von 
Backhaus et al. (2016: 283) sowie Wentura/Pospeschill (2015: 60) vorgeschla-
genen Formel zu kalkulieren (vgl. Tabelle 7). 

Person 1 bewertet das Auto am besten (1), besitzt ein Auto (1), ist zwischen 50 
und 59 Jahre alt (6), schätzt das ÖV-Angebot als wenig zufriedenstellend ein (1) 
und hat sich noch nie mit Alternativen befasst (0). Die Wahrscheinlichkeit der 
Autonutzung liegt laut Modell bei 95,3 Prozent. 

Person 2 stellt einen Gegenentwurf zu Person 1 dar: Sie bewertet ein anderes 
Verkehrsmittel als das Auto am besten (0), besitzt selbst kein Auto (0), ist mit 
25 bis 29 Jahren deutlich jünger (3), bewertet das ÖV-Angebot als recht gut (4) 
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und hat sich bereits mit drei Alternativen befasst (3). In diesem Fall liegt die 
Wahrscheinlichkeit der Autonutzung bei 0,4 Prozent. 

Variable Skalierung Person 
1 

Person 
2 

Person 
1a 

Person 
1b 

Person 
1c 

Auto 
bestbewertet 

1 = ja 
0 = nein 1 0 1 0 1 

Autobesitz 1 = ja 
0 = nein 1 0 1 1 0 

Altersstufen 1-7 6 3 6 6 6 

ÖV-Angebot 1-5 1 4 4 4 4 
Mentale 
Verfügbarkeit 

0-10 0 3 3 3 3 

 Wahrscheinlichkeit     95,3 % 0,4 % 72,6 % 34,5 % 3,6 % 

Tabelle 7: Wahrscheinlichkeit der Autonutzung zweier fiktiver Personen (Zelle durch-
gestrichen: Variable nicht veränderbar) 

Will man Person 1 dazu bewegen, über Alternativen zum eigenen Pkw nachzu-
denken (Person 1a), so bietet es sich an, die beiden Kontextfaktoren entspre-
chend zu beeinflussen, z. B. durch Verbesserung des ÖV-Angebots vor Ort 
(Wert steigt von 1 auf 4) oder durch bessere Information, etwa über eine inter-
modale Mobilitäts-App, die die mentale Verfügbarkeit von Alternativen steigert 
(Wert steigt von 0 auf 3). Allein aufgrund dieser Maßnahmen würde sich die 
Wahrscheinlichkeit, dass Person 1 weiterhin ein Auto nutzt, um knapp ein Vier-
tel verringern (von 95,3 % auf 72,6 %). Die anderen, in der Tabelle durchgestri-
chenen Faktoren (Alter und Autobesitz) lassen sich nicht durch externe Maßnah-
men beeinflussen, zumindest wenn man die Idee verwirft, dass der Autobesitz 
verboten werden könnte. 

Weiter gehende Effekte ließen sich daher nur erzielen (Person 1b), wenn der 
subjektive Nutzen des Autos sich derart verringern würde, dass ein anderes Ver-
kehrsmittel erste Wahl wäre – so wie es in Kapitel 4.1 beispielhaft demonstriert 
wurde. In diesem Fall würde die Wahrscheinlichkeit der Autonutzung auf 34,5 
Prozent sinken – eine zwar denkbare, aber nicht kurzfristig realisierbare Option. 

Das Auto ganz aus dem Kopf zu bekommen – wie es Weert Canzler (2000) und 
Andreas Knie immer wieder fordern – wäre nur möglich, wenn die Menschen 
aufgrund perfekter Rahmenbedingungen in der Lage wären, ihre Mobilitätsbe-
dürfnisse auch ohne das eigene Auto zu befriedigen (Person 1c) – ein Gedan-
kenexperiment, demzufolge es jedoch sehr unwahrscheinlich würde (3,6 %), 
dass diese fiktive Person das Auto nutzt. 

Das um die Kontextfaktoren erweiterte Modell ist also in der Lage, das reale 
Mobilitätsverhalten im Fall der Autonutzung mit hoher Treffsicherheit zu prog-
nostizieren und das Delta weitgehend zu schließen, das sich bei der Verwendung 
des basalen Modells, also ohne Kontextfaktoren, ergibt. Zudem zeigt es Optio-
nen auf, wie eine Verhaltensänderung in Richtung nachhaltiger Mobilität ange-
stoßen werden könnte. 
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5.3 Regressionsmodell für die Fahrradnutzung 

In einem analog entwickelten Regressionsmodell für die Fahrradnutzung stellte 
sich eine Kombination von folgenden vier Kontextfaktoren als signifikant her-
aus: Alter, Autobesitz, Geschlecht und Entfernung zur Universität. Das ebenfalls 
schrittweise entwickelte Modell 5 ist in Tabelle 8 abgebildet. 

Die beiden Variablen, die beim Auto-Modell eine zentrale Rolle gespielt hatten 
(d. h. die Bewertung des ÖV-Angebots und die mentale Verfügbarkeit von Al-
ternativen) wurden nicht berücksichtigt, da sie nicht zu einer signifikanten Ver-
besserung des Erklärungsgehalts des Rad-Modells beitrugen. Dies ist einerseits 
plausibel, denn es gibt – anders als im Fall der Autonutzung bzw. -nichtnutzung 
– keinen zwingenden Zusammenhang zwischen dem ÖV-Angebot und der 
Radnutzung und, wie Abbildung 5 bereits gezeigt hatte, nur eine sehr geringe 
Korrelation (r < ,1) zwischen diesen beiden Variablen. 

Andererseits ist dies insofern bedauerlich, als damit zwei Ansatzpunkte zur Be-
einflussung des Mobilitätsverhaltens in Richtung Nachhaltigkeit entfielen, wie 
dies zuvor im Rahmen eines Gedankenexperiments anhand einer fiktiven Person 
demonstriert wurde (vgl. Tabelle 7). Die vier Faktoren, die sich beim Rad-Mo-
dell als signifikant erwiesen hatten (Alter, Geschlecht etc.), sind hingegen weit-
gehend invariant und lassen sich durch entsprechende Maßnahmen kaum beein-
flussen – zumindest, wenn man von hypothetischen und sehr einschneidenden 
Optionen, wie beispielsweise einem Autoverbot, absieht. 

Trotz dieser Einschränkungen weist das schrittweise entwickelte Modell 5 mit 
den genannten vier Kontextfaktoren bereits akzeptable Werte auf (Nagelkerkes 
R2 = 0,262; richtig klassifiziert: 87,2 %). Modell 1 belegt, dass die ausschließli-
che Betrachtung der subjektiven Nutzenbewertung – anders als im Fall des Au-
tos – beim Fahrrad nicht einer akzep-
tablen Varianzaufklärung (Nagelkerkes 
R2 = 0,117) führt. Hier liegt offenkun-
dig ein großes, bislang ungenutztes Po-
tenzial derart, dass viele Menschen das 
Rad zwar gut bewerten und es dennoch 
nicht nutzen. 

Um Modell 5 weiter zu verbessern, 
wurden in den Daten, die im Rahmen 
des Projekts InnaMoRuhr erhoben wor-
den waren, weitere, radspezifische 
Kontextfaktoren ausfindig gemacht: 
Die Forderung nach einem Ausbau von 
Radwegen, um die Reise zum Campus 
nachhaltiger zu gestalten, der Zugang 
zu einer Bikesharing-Station, der Be-
sitz eines Bikesharing-Abos sowie die 
Funktionsgruppe (Beschäftigte oder 

Exkurs 3: Prüfung von Vorausset-
zungen und Ausreißern 
(Rad-Modell) 
Die Voraussetzungen der Linearität 
und Nicht-Multikollinearität waren im 
Rad-Modell ebenfalls erfüllt (größter 
VIF = 1,97; kleinster Toleranzwert = 
0,51): Zwar gab es eine hohe Korrela-
tion zwischen dem Alter und der Funk-
tionsgruppe (r = -0,644) – gemäß der 
von Field aufgeführten Faustregeln 
sind jedoch erst Werte ab ±0,8 als kri-
tisch für die Nicht-Multikollinearität an-
zusehen (2013, S. 534). 
Analog zur in Exkurs 2 beschriebenen 
Ausreißer-Identifikation waren nur in 
den Modellen 4 und 5 jeweils 6 Fälle 
betroffen; im erweiterten Modell 6 gab 
es 5 Ausreißer. 
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Studierende). Modell 5 wurde zunächst explorativ um diese vier Faktoren erwei-
tert; allerdings trugen nur die Forderung nach einem Radwegeausbau sowie die 
Funktionsgruppe signifikant zum finalen Modell 6 bei, das ebenfalls in Tabelle 
8 zu finden ist und für die folgenden Berechnungen genutzt wurde. 

Analog zum oben beschriebenen Verfahren wurden auch hier zunächst Voraus-
setzungen und das Vorhandensein von Ausreißern geprüft (siehe Exkurs 3). Wie 
die Daten in Tabelle 8 zeigen, wirken sich nicht nur die positive Bewertung des 
Fahrrads (4,809), sondern auch ein höheres Alter (1,254), die Zugehörigkeit zur 
Funktionsgruppe der Beschäftigten (2,189) sowie die Forderung nach mehr und 
besseren Radwegen (1,557) positiv auf die Nutzung des Rads als Hauptverkehrs-
mittel aus. Negativ wirken sich – wenig überraschend – die Entfernung zur Uni-
versität (0,917) sowie der Autobesitz (0,589) aus. Auch nutzen Frauen, selbst 
wenn sie das Rad positiv bewerten, dieses Verkehrsmittel weniger häufig als 
Männer (0,560). 

Variable Skalierung Modell 
0 

Modell 
1 

Modell 
2 

Modell 
3 

Modell 
4 

Modell 
5 

Modell 
6 

Konstante   -3,115 -4,126 -3,843 -3,022 -2,739 -2,677 
Rad 
bestbewertet 

1 = ja 
0 = nein 

 
1,717 1,808 1,793 1,754 1,673 1,571 

(5,569) (6,101) (6,007) (5,778) (5,329) (4,809) 
Altersstufen 1-7 

  
0,269 0,271 0,343 0,380 0,226 

(1,308) (1,311) (1,409) (1,462) (1,254) 
Geschlecht 1 = Frau 

0 = Mann 

   
-0,575 -0,595 -0,597 -0,580 
(0,563) (0,552) (0,551) (0,560) 

Entfernung 
zur Uni 

km 
    

-0,092 -0,089 -0,086 
(0,899) (0,915) (0,917) 

Autobesitz 1 = ja 
0 = nein 

     
-0,532 -0,529 
(0,587) (0,589) 

Funktions-
gruppe 

1 = Beschäft. 
0 = Stud. 

      
0,783 

(2,189) 
Radwege-
ausbau 

1 = gewählt 
0 = nicht g. 

      
0,443 

(1,557) 
Adj. R2 (Nagelkerke) 

 
0,117 0,147 0,160 0,249 0,262 0,280 

Chi2 
 

390,531 495,144 530,679 714,146 740,712 774,876 
Richtig klassifiziert 88,3% 88,3% 88,2% 88,2% 87,3% 87,2% 86,6% 

N= 6.307 6.307 6.274 6.160 5.006 4.835 4.611 

Tabelle 8: Binär logistisches Regressionsmodell mit der abhängigen Variablen Haupt-
verkehrsmittel Rad (Dummy: 1 = Rad, 0 = andere); Variablenwerte für die verschiede-
nen Modelle bilden die Regressionskoeffizienten B ab; Odds-Ratio Exp (B) in Klammern 
(eigene Darstellung) 

Insgesamt liefert das erweiterte Modell 6 zufriedenstellende Ergebnisse (Chi2: 
774,876; df: 7; p: < ,001; Nagelkerkes R2: ,280; insgesamt richtig klassifiziert: 
86,6 %; N = 4.611), selbst wenn man es mit dem deutlich besseren Auto-Modell 
vergleicht.6 Zudem liegt der AUC-Wert für die Prognosegüte bei 0,818 und kann 
demnach als „exzellent“ eingestuft werden (Backhaus et al. 2016, S. 301). 

 
6 Die richtige Gesamtklassifizierung ergibt sich aus der richtigen Klassifizierung der Nicht-
Radnutzung (98,2 %) und der Radnutzung (14,6 %). Die Sensitivität (Radnutzung richtig klas-
sifiziert) ließe sich zu Lasten der Spezifität (Nicht-Radnutzung richtig klassifiziert) erhöhen, 
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Mit dem erweiterten Modell liefern Berechnungen, die zwei fiktive Personen 
kontrastierend gegenüberstellen, ebenfalls aussagekräftige Ergebnisse (vgl. Ta-
belle 9).  

Variable Skalierung Person 
1 

Person 
2 

Person 
2a 

Person 
2b 

Person 
2c 

Person 
2d 

Rad 
bestbewertet 

1 = ja 
0 = nein 1 0 0 1 1 1 

Altersgruppen 1-7 6 2 2 2 2 2 

Geschlecht 1 = Frau 
0 = Mann 0 1 1 1 1 1 

Entfernung 
zur Uni 

km 3 10 10 10 10 5 

Autobesitz 1/0 0 1 1 1 0 0 

Funktions-
gruppe 

1 = Beschäftigte 
0 = Studierende 1 0 0 0 0 0 

Radwege-
ausbau 

1 = gewählt 
0 = nicht g. 1 0 1 1 1 1 

Wahrscheinlichkeit 77,2 % 1,5 % 2,3 % 19,8 % 29,6 % 39,2 % 

Tabelle 9: Wahrscheinlichkeit der Fahrradnutzung zweier fiktiver Personen (Zelle 
durchgestrichen: Variable nicht änderbar) 

Person 1 ist ein zwischen 50 und 59 Jahre alter (6) männlicher (0) Beschäftigter 
(1), der drei Kilometer von der Universität entfernt wohnt, kein Auto besitzt (0), 
das Rad am besten bewertet (1) und den Ausbau von Radwegen wünscht (1). Er 
wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 77,2 Prozent das Fahrrad nutzen. Person 
2 ist eine weibliche (1) Studierende (0), die zwischen 20 und 24 Jahren alt ist (2) 
und 10 Kilometer zurückzulegen hat. Sie besitzt ein Auto (1), bewertet ein an-
deres Verkehrsmittel als das Rad am besten (0) und zeigt kein Interesse am Aus-
bau von Radwegen (0). In diesem Fall ist es eher unwahrscheinlich (1,5 %), dass 
sie den Weg zur Universität mit dem Rad zurücklegen wird. 

Daran ändert sich auch nichts Wesentliches, wenn man sie für den Ausbau von 
Radwegen interessieren kann (Person 2a: 2,3 %) – leider die einzige Kontextva-
riable, die im Radmodell als „Stellschraube“ zur Verfügung steht. Erst wenn sie 
aufgrund geänderter Rahmenbedingungen ihre Bewertung der drei Verkehrsmit-
tel – wie im Experiment in Kapitel 4.1 gezeigt – zugunsten des Rads ändert, 
steigt die Wahrscheinlichkeit der Radnutzung auf knapp 20 Prozent (Person 2b). 
Falls es gelingen sollte, ihre Mobilitätsbedürfnisse auch ohne den Besitz eines 
privaten Pkw zu befriedigen, stiege dieser Wert auf knapp 30 Prozent (Person 
2c), was konkret bedeutet: Sie nutzt mit hoher Wahrscheinlichkeit den gut aus-
gebauten ÖV, aber nicht das Rad. Selbst ein Umzug in die Nähe der Universität 
(Person 2d) lässt diesen Wert nur auf knapp 40 Prozent steigen. 

 

indem hier ein geringerer Schwellenwert für die richtige Klassifizierung der Radnutzung ge-
wählt wird (z. B. ein „cut value“ von 20 % anstelle von 50 %); an der Prognosegüte im Sinne 
des AUC-Wertes würde dies aber nichts ändern (vgl. Backhaus et al. 2016: 302). 
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Als Fazit lässt sich somit festhalten, dass das Rad-Modell zwar ebenfalls gute 
und plausible Ergebnisse produziert, aber ein wenig darunter leidet, dass es zu 
wenige radspezifische Kontextfaktoren enthält, die helfen könnten, das Delta 
zwischen modelliertem und realem Mobilitätsverhalten zu schließen. Dies ver-
weist auf Lücken in den (Befragungs-)Daten, die sich im Nachhinein nicht mehr 
schließen lassen. So wurde beispielsweise nicht nach Faktoren wie Wetter, Ge-
sundheit, Zustand der Radwege etc. gefragt, die einen Einfluss auf die Bereit-
schaft zum Radfahren haben könnten.  

5.4 Regressionsmodell für die ÖV-Nutzung 

Schließlich wurde ein drittes Regressionsmodell für die ÖV-Nutzung entwickelt, 
das mit den Kontextvariablen des Automodells arbeitet (Autobesitz, Alter, ÖV-
Angebot, mentale Verfügbarkeit von Al-
ternativen) und zusätzlich die Entfernung 
zur Universität einbezieht (vgl. Tabelle 
10). Auch dieses Modell wurde hinsicht-
lich Voraussetzungen, Ausreißern und 
Gütekriterien überprüft (vgl. Exkurs 4) 
sowie stufenweise entwickelt; es weist ab 
Modell 4 zufriedenstellende bis gute 
Werte auf.  

Im Folgenden wird Modell 6 verwendet, 
das in den meisten Punkten die besten 
Werte aufweist: Gütekriterien und Vari-
anzaufklärung sind zwar nicht so gut wie 
im Auto-Modell (vgl. Kap. 5.2), jedoch 
insgesamt noch zufriedenstellend (Nagel-
kerkes R2: ,251, Chi2: 764,302; df: 6). 
Mithilfe der sechs genutzten Variablen 
lässt sich die korrekte Klassifizierung der 
Proband:innen um fast 20 Prozentpunkte 
– von 50,3 Prozent (Modell 0) auf 68,9 
Prozent (Modell 6) – erhöhen.7 Mit einem 
AUC-Wert von 0,75 ist die Prognosegüte 
des finalen Modells als „akzeptabel“ ein-
zustufen (vgl. Backhaus et al. 2016: S. 
201). 

 

 
7 Der gewichtete Mittelwert von 68,9 Prozent ergibt sich aus der korrekten Klassifizierung der 
Nicht-ÖV-Nutzung (66,2 %) und der ÖV-Nutzung (71,8 %). 

Exkurs 4: Prüfung von Vorausset-
zungen und Ausreißern 
(ÖV-Modell) 
Es lag keine Multikollinearität vor 
(höchster Koeffizient r in der Korrelati-
onsmatrix = 0,284 zwischen Entfer-
nung und ÖV-Angebot; größter VIF = 
1,14; kleinster Toleranzwert = 0,88).  
Gemäß Box-Tidwell-Verfahren war die 
Linearität beim ÖV-Angebot nicht ge-
geben. Daher wurde das ÖV-Angebot 
testweise in eine Dummy-Variable 
umgewandelt (1 = zufriedenstellendes 
Angebot vorhanden, 0 = kein zufrie-
denstellendes Angebot vorhanden) 
und die Regression wiederholt. Der Ef-
fekt dieser umcodierten, binären Vari-
able war immer noch signifikant (B = 
,792; Exp (B) = 2,208; p < ,001) und es 
ergaben sich kaum Änderungen am 
Gesamtmodell (z. B. AUC = ,750; R2 = 
,254; insgesamt richtig klassifiziert = 
68,7), weswegen wir uns aus Gründen 
der Einheitlichkeit (vgl. Auto-Modell in 
Kapitel 5.2) dazu entschieden haben, 
die ursprüngliche Variable mit fünf 
Ausprägungen beizubehalten. 
Weiterhin konnten gemäß den Emp-
fehlungen von Field (2013) keine Aus-
reißer festgestellt werden (vgl. Exkurs 
2). 
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Variable Skalie-
rung 

Modell 
0 

Modell 
1 

Modell 
2 

Modell 
3 

Modell 
4 

Modell 
5 

Modell 
6 

Konstante   
 

-0,079 0,657 2,020 1,478 0,795 0,680 
ÖV 
bestbewertet 

1 = ja 
0 = nein 

 
1,108 1,005 1,035 0,998 0,993 0,952 

(3,029) (2,731) (2,814) (2,713) (2,698) (2,591) 
Autobesitz 1/0 

  
-1,018 -0,853 -0,750 -0,812 -0,841 
(0,32) (0,426) (0,472) (0,444) (0,431) 

Altersstufen 1-7 
   

-0,450 -0,445 -0,476 -0,497 
(0,637) (0,641) (0,621) (0,608) 

ÖV-Angebot 1-5 
    

0,152 0,241 0,240 
  

    
(1,164) (1,272) (1,271) 

Mentale 
Verfügbarkeit 

0-10 
     

0,037 0,075 
(1,079) (1,078) 

Entfernung 
Uni 

km 
      

0,038 
(1,039) 

Adj. R2 (Nagelkerke) 
 

,029 ,085 ,193 ,200 ,239 ,251 
Chi2 

 
137,410 400,762 943,780 967,443 952,977 764,302 

Richtig klassifiziert 50,3% 53,9% 61,7% 66,3% 66,6% 67,5% 68,9% 
N= 6.307 6.307 6.083 6.052 5.952 4.819 3.657 

Tabelle 10: Binär logistisches Regressionsmodell mit der abhängigen Variablen Haupt-
verkehrsmittel Öffentlicher Verkehr (Dummy: 1 = ÖV, 0 = andere); Variablenwerte für 
die verschiedenen Modelle bilden die Regressionskoeffizienten B ab; Odds-Ratio Exp 
(B) in Klammern (eigene Darstellung) 

Modell 6 zufolge wirkt sich neben der Bewertung des ÖVs als bestes Verkehrs-
mittel (2,591) insbesondere die Qualität des ÖV-Angebots am Wohnort (1,271) 
positiv auf die ÖV-Nutzung aus; darüber hinaus haben die mentale Verfügbar-
keit von Alternativen (1,078) wie auch die Entfernung zur Universität (1,039) 
eine schwach positive Wirkung. Mit jeder Alternative (E-Mobilität, Sharing etc.) 
steigt die Wahrscheinlichkeit der ÖV-Nutzung von Stufe zu Stufe um ca. 7,8 
Prozent und mit jedem Kilometer Entfernung um ca. 3,9 Prozent. 

Der Autobesitz (0,431) sowie ein höheres Alter (0,608) wirken sich hingegen 
negativ auf die ÖV-Nutzung aus. Auch hier wurden die Regressionskoeffizien-
ten (siehe Tabelle 10) genutzt, um die Wahrscheinlichkeiten der ÖV-Nutzung 
zweier fiktiver Personen zu kalkulieren (vgl. Tabelle 11). 

Person 1 bewertet den ÖV am besten (1), besitzt kein Auto (0), ist zwischen 24 
und 29 Jahre alt (2), kann auf ein gutes ÖV-Angebot am Wohnort zurückgreifen 
(4), der 10 Kilometer von der Universität entfernt liegt, und hat sich bereits mit 
Alternativen befasst (3). Hieraus errechnet sich eine Wahrscheinlichkeit der ÖV-
Nutzung von 90,1 Prozent, die sich deutlich von Person 2 abhebt (11,7 %). Diese 
bildet insofern eine Kontrastfolie, als sie ein anderes Verkehrsmittel als den ÖV 
am besten bewertet (0), ein Auto besitzt (1), zwischen 40 und 49 Jahre alt ist (5), 
ein unzureichendes ÖV-Angebot am Wohnort hat (1), der ebenfalls 10 Kilome-
ter entfernt liegt, und sich noch nie Gedanken über Alternativen gemacht hat 
(0).8 

 
8 Der ÖV taucht in den Berechnungen insofern zweimal auf, als er einerseits als subjektive 
Wahrnehmung des ÖV-Angebots in die SEU-Kalkulation eingeht (vgl. Kapitel 4), andererseits 
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Variable Skalierung Person 
1 

Person 
2 

Person 
2a 

Person 
2b 

Person 
2c 

ÖV 
bestbewertet 

1 = ja 
0 = nein 

1 0 0 1 1 

Autobesitz 1 = ja 
0 = nein 

0 1 1 1 0 

Altersstufen 1-7 2 5 5 5 5 

ÖV-Angebot 1-5 4 1 4 5 5 

Mentale 
Verfügbarkeit 

0-10 3 0 3 3 3 

Entfernung Uni km 10 10 10 10 10 
 Wahrscheinlichkeit 90,1% 11,7% 25,3% 52,8% 72,2 % 

Tabelle 11: Wahrscheinlichkeit der Nutzung des ÖVs durch drei fiktive Personen (Zel-
len durchgestrichen: Variable nicht veränderbar) 

Person 2a stellt den Versuch dar, mehr Personen vom Typus 2 für den ÖV zu 
gewinnen und dabei vor allem die Faktoren zu ändern, die mit vertretbarem Auf-
wand gestaltbar sind: Ein attraktives ÖV-Angebot (Wert steigt von 1 auf 4) und 
eine verbesserte mentale Verfügbarkeit, z.B. durch Werbekampagnen, Mobili-
täts-Apps, die Alternativvorschläge unterbreiten, etc. (Wert steigt von 0 auf 3). 
Alle anderen Faktoren wie der Autobesitz, das Alter und die Entfernung zur Uni-
versität sind nicht oder nur schwer änderbar (und daher in der Tabelle konstant 
gehalten und durchgestrichen). 

Wie der Wert von 25,3 Prozent für Person 2a andeutet, bewirken diese Maßnah-
men, dass sich die Wahrscheinlichkeit den ÖV zu nutzen nunmehr verdoppelt 
hat (von 11,7 % auf 25,3 %) – ein kleiner Erfolg, wenngleich die Wahrschein-
lichkeit insgesamt immer noch gering ist. Ein größerer Effekt ließe sich erzielen, 
wenn es gelänge, ein optimales ÖV-Angebot zur Verfügung zu stellen (5) und 
zudem Person 2b dazu zu bewegen, den ÖV besser zu bewerten (Wert ändert 
sich von 0 auf 1), so wie es in dem fiktiven Beispiel in Kapitel 4.1 demonstriert 
wurde. Dann stiege die Wahrscheinlichkeit auf 52,8 Prozent, was konkret be-
deutet, dass im Schnitt jeder zweite Weg zum Campus von Person 2b mit dem 
ÖV zurückgelegt wird. Noch höhere Werte – siehe Person 2c – ließen sich nur 
erzielen, wenn die Menschen es nicht mehr für erforderlich hielten, ein eigenes 
Auto zu besitzen, weil sie ihre Mobilitätsbedürfnisse auch auf andere Weise be-
friedigen können. 

 

als quasi objektiver – wenngleich ebenfalls von den Probanden erfragter – Kontextfaktor be-
rücksichtigt wird. Tatsächlich korrelieren die (eher subjektiven) p-Werte des ÖV mit der (eher 
objektiven) Variablen „ÖV-Angebot am Wohnort“ (,260, p < ,001); aber dies kann akzeptiert 
werden und ist mit Hinblick auf eine mögliche Multikollinearität unkritisch. 
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6 Fazit: Das erweiterte Modell des Mobilitätsverhaltens 
Als Fazit kann festgehalten werden, dass das soziologische Verhaltensmodell 
gute bis sehr gute Ergebnisse liefert, wenn man es um einen dritten, bislang we-
nig berücksichtigten Faktor ergänzt: den sozialen Kontext, also eine eher objek-
tive Variable, die die beiden subjektiven Faktoren des basalen Modells (Präfe-
renzen, Situationsdefinition) ergänzt. Die SEU-Formel muss demzufolge ent-
sprechend modifiziert werden (vgl. Abbildung 6), wobei angenommen wird, 
dass die Kontextfaktoren (Kf) vor allem die subjektive Wahrnehmung beeinflus-
sen. Auf diese Weise lässt sich eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen mo-
delliertem und realem Verhalten erzielen – mit akzeptabler bis exzellenter Prog-
nosegüte sowie richtigen Klassifizierungswerten von 70 bis knapp 90 Prozent. 

 
Abbildung 6: Modifizierte SEU-Formel für die Nutzenberechnung 

Gemäß dem erweiterten Modell (siehe Abbildung 7) ist Mobilitätsverhalten so-
mit geprägt durch: 

• die individuellen Einstellungen, 

• den sozialen Kontext (Wohnort, Kinder, Autobesitz etc.) sowie 

• die subjektive Wahrnehmung der Situation, in der man sich befindet 
(etwa der verfügbaren Mobilitätsangebote). 

 
Abbildung 7: Um Kontextfaktoren erweitertes Modell des Mobilitätsverhaltens 

Dies hat Konsequenzen für jeglichen Versuch, die Mobilitätswende voranzu-
bringen. Denn es gilt nicht nur neue Mobilitätsangebote zu entwickeln, sondern 
darüber hinaus auch entsprechende Informationen zur Verfügung zu stellen. 
Diese sollten aber nicht nach dem Gießkannenprinzip gestreut, sondern zielge-
richtet auf individuelle Personen und deren subjektive Sicht der Dinge ausge-
richtet werden. Anders als im Fall von Einstellungen, die sich nur sehr langsam 
wandeln, und neuen Bahntrassen, deren Bau Jahrzehnte benötigt, lässt sich die 
subjektive Wahrnehmung leichter beeinflussen und rascher verändern, z.B. 
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durch innovative Mobilitäts-Apps, die maßgeschneiderte Angebote unterbreiten, 
welche an den individuellen Bedürfnissen der Menschen ansetzen. 

Kritische Würdigung und Ausblick 

Dennoch weisen die hier vorgestellten Modelle auch Limitationen auf. Zum ei-
nen hat sich etwa bei der Modellierung der Radnutzung herausgestellt, dass in 
zukünftigen Erhebungen weitere (extern) beeinflussbare Kontextfaktoren be-
rücksichtigt werden sollten, mit deren Hilfe man Gedankenexperimente für ver-
schiedene, fiktive Personen durchführen kann. Um nicht nur die Auswirkungen 
solcher Maßnahmen (z. B. einer Verbesserung des ÖV-Angebots) auf individu-
elle Personen, sondern auch größere Populationen abzubilden, bietet es sich fer-
ner an, das erweiterte Modell des Mobilitätsverhaltens auch im Rahmen von 
agentenbasierten Simulationen anzuwenden und weiter simulativ zu erproben. 

Außerdem gehen die hier vorgestellten Regressionsmodelle von separaten Ein-
zelentscheidungen bei der Verkehrsmittelwahl aus („Nehme ich heute das Fahr-
rad oder nicht? Nehme ich heute das Auto oder nicht?“ etc.), wenngleich jeweils 
Verkehrsmittel-übergreifende Faktoren berücksichtigt werden (z. B. Autobesitz, 
ÖV-Angebot). Folglich könnte das Modell durch die Anwendung einer multino-
minal-logistischen Regression verfeinert werden, um eine direkte Konkurrenz 
der Verkehrsmittel besser abzubilden („Nehme ich heute Fahrrad, Auto oder 
ÖV?“). 
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