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Das Wichtigste vorab 

Das Metaverse im Kontext der Smart City, das Urban Metaverse, beschreibt eine 

immersive 3D-Umgebung, welche die physische Welt der Stadt und der in ihr lebenden 

Bürger mit ihren digitalen Daten und Systemen verbindet. Physische und digitale Realität 

verschmelzen und eröffnen neue Möglichkeiten für die Gestaltung und Nutzung der 

Stadt. Unsere Studie analysiert die Möglichkeiten, die das Urban Metaverse für städti-

sche Entwicklung, Verwaltung und den Alltag der Bürger bietet. Dabei werden die wich-

tigsten Technologien, die hinter dem Metaverse stehen, vorgestellt und die sozioöko-

nomischen Herausforderungen seiner Implementierung beleuchtet. Der Schwerpunkt 

liegt auf dem Potenzial, das das Urban Metaverse für die Optimierung von Planung und 

Betrieb städtischer Infrastrukturen, die Förderung von Inklusion und Bürgerbeteiligung 

sowie Verbesserung der Innovationsfähigkeit von Städten und Kommunen bietet. 

Vier der Handlungsempfehlungen der Studie zur Implementierung von Metaverse-

Anwendungen im städtischen Kontext seien hervorgehoben. 

1. Nutzerzentrierte Gestaltung: Anwendungen im Metaverse müssen auf konkrete und

noch nicht befriedigte Bedürfnisse und Anforderungen der Nutzenden, d.h. der Bürger,

Verwaltung und Unternehmen, zugeschnitten werden und einen klaren Mehrwert bieten.

Gestalter müssen ein holistisches Wertversprechen ihres Urban Metaverse vor Augen

haben.

2. Ubiquitäre Zugänglichkeit: Das Urban Metaverse sollte für alle Bürger niedrig-

schwellig und barrierefrei zugänglich sein, unabhängig von ihren technischen Fähig-

keiten, finanziellen Möglichkeiten oder körperlichen Voraussetzungen.

3. Proaktive Gestaltung des Rechtsrahmens: Im Urban Metaverse werden große

Mengen an Nutzerdaten generiert. Neben Fragen des Datenschutzes und der Nutzer-

sicherheit stellen sich neue Fragen wie die Rechts- und Geschäftsfähigkeit von Avataren

oder die Haftung für Preskriptionen aus einem Digitalen Zwilling. Städte müssen proaktiv

an der Gestaltung des Rechtsrahmens mitwirken – und die rechtlichen Aspekte dabei

als Innovationstreiber und nicht als Hürde sehen.

4. Entwicklung tragfähiger Geschäftsmodelle: Die Implementierung und der Betrieb

eines Urban Metaverse erfordern erhebliche Investitionen. Deshalb müssen frühzeitig
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tragfähige Geschäftsmodelle entworfen werden. Hier stellen wir dedizierte Geschäfts-

modellmuster zur Verfügung, beispielsweise zur Datenmonetarisierung, zu Plattform-

Ökosystemen, und zu Freemium-Modellen oder Abonnements für virtuelle Dienste. 

Diese Studie ist Impulsgeber und Leitfaden für Entscheidungsträger in Städten und 

Gemeinden, Stadtplaner, IT-Experten, Unternehmen und alle, die sich für die Zukunft 

urbaner Räume interessieren, um die Chancen und Herausforderungen des Urban 

Metaverse als Weiterentwicklung der Smart City zu verstehen und die Weichen für eine 

nachhaltige und innovative Stadtentwicklung zu stellen.  

Die Studie geht auf ein gemeinsames Forschungsprojekt zwischen dem Institut für 

Technologie- und Innovationsmanagement an der RWTH Aachen und der regio iT 

zurück. Wir danken an erster Stelle Dieter Rehfeld, den langjährigen Geschäftsführer 

der regio iT, für seine Anregung und Motivation zu dieser Studie. Weiterhin danken wir 

Dina Franzen-Paustenbach und Michael Schmitt der Stabstelle Innovationsmanage-

ment der regio iT für die regelmäßigen Treffen und das konstruktive Feedback. Bei PwC 

Deutschland bedanken wir uns bei Jil Aline Villinger, Senior Associate im Bereich 

Digital Transformation & Energy, und Philipp Schmidt, Partner im Bereich E2E Digital 

Transformation für wertvolle Impulse bei der initialen Konzeptionierung. Ebenso 

bedanken wir uns für die fruchtbaren Gespräche mit Heiko von der Gracht, Professor 

am Lehrstuhl für Zukunftsforschung der Steinbeis Hochschule, André Henke, Leiter des 

Programms Digitale Verwaltung Niedersachsen, Harmen van Sprang, (Co-)Founder 

der Stiftung Sharing Cities Alliance, des Netzwerks Next Reality und des Future Society 

Lab in Amsterdam, und Uwe Rechkemmer, Senior Sales Specialist Simulation & 

Visualization für die Omniverse-Plattform bei NVIDIA sowie allen anderen im Text 

aufgeführten Expertinnen und Experten, die uns mit Informationen und Inspirationen 

zu dieser Studie weitergeholfen haben. 

Aachen, im Januar 2025 

Christina Dienhart, Luis Alexander Kaufhold und Frank Piller 
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1. Einführung ins Metaverse:

Eine neue Welt entsteht

Das Metaverse ist der Oberbegriff für die nächste Entwicklungsstufe des Internets. 

Anders als das heutige Internet, das vor allem auf Webseiten und Apps basiert, wird das 

Metaverse ein dreidimensionaler Raum sein, in dem die Grenzen zwischen virtueller und 

physischer Welt verschwimmen. Mithilfe von Augmented Reality (AR)-Brillen oder Virtual 

Reality (VR)-Brillen tauchen wir in unsere virtuell ergänzte oder in eine gänzlich virtuelle 

Welt ein, erkunden diese und interagieren dort mit anderen Menschen bzw. deren 

digitalen Abbildern, den Avataren. 

Das Metaverse als dritte Evolutionsstufe des Internets 

Das Metaverse ist nicht einfach eine neue Generation eines bestehenden sozialen 

Netzwerks, wie oft behauptet wird. Vielmehr soll es ein offenes, interoperables und 

soziales System verschiedenster Technologien werden, an dem wir multimodal über 

verschiedene Endgeräte teilnehmen. Damit wird es zur dritten Evolutionsstufe des 

Internets. Ohne uns lange mit verschiedenen Definitionen aufzuhalten (siehe dazu 

Ritterbusch & Teichmann, 2023), konzeptualisieren wir das Metaverse in seinem 

originären Bereich privater Konsumenten als eine neue computergestützte Umgebung, 

die aus virtuellen „Welten“ besteht, in denen Menschen über Avatare in Echtzeit 

miteinander agieren und kommunizieren. Für die Nutzenden entsteht dabei ein Gefühl 

der Immersion in diese Welt, die sich auch zeitlich fortschreibt (Hennig-Thurau et al., 

2023). Der nachfolgende Kasten erklärt dies in noch mehr Detail. 

Was wir jetzt erleben, ist vergleichbar mit dem Aufkommen des mobilen Internets zu 

Beginn der 2000er Jahre. Das mobile Internet war keine einfache Portierung auf mobile 

Endgeräte. Es kamen neue Endgeräte und Dienste auf, die sich vom klassischen 

„stationären“ Internet auf dem Privat- oder Büro-Computer stark unterschieden und 

vorher nicht denkbar gewesen wären. Das mobile Internet wurde zur Grundlage der 

Geschäftsmodelle der größten Technologieunternehmen wie Apple, Google, Uber, DHL 

und Amazon (Gao et al., 2024; Mystakidis, 2022; Dolata & Schwabe, 2023).  
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Definition 
(Consumer) 
Metaverse 

Das (Consumer) Metaverse ist eine neue computergestützte 
Umgebung, die aus virtuellen „Welten“ besteht, in denen Menschen 
über Avatare in Echtzeit miteinander agieren und kommunizieren. Für 
die Nutzenden entsteht dabei ein Gefühl der Immersion in diese Welt, 
die sich auch zeitlich fortschreibt.  

Das Metaverse besteht aus Plattformen und Geräten, die nahtlos 
miteinander funktionieren und Tausenden von Menschen und 
maschinellen Agenten die Möglichkeit bieten, gleichzeitig miteinander 
zu interagieren. Die Metaverse ist damit ein von Natur aus sozialer Ort 
und bietet Raum für ein breites Spektrum gemeinsamer menschlicher 
Aktivitäten, von Unterhaltung bis hin zu Zusammenarbeit bei der Arbeit. 
Zugang dazu bieten eine bestimmte Hardware (z.B. AR-/VR-Headsets) 
sowie dedizierte Betriebssysteme und spezielle Apps. 

So wie das mobile Internet heute für uns Normalität ist, so sehen wir das Metaverse als 

nächste Zukunft des Internets – wieder mit neuen Endgeräten und gänzlich neuen 

Anwendungen, aber immer noch auf den gleichen Prinzipien und technologischen 

Grundlagen beruhend. In Bezug auf das Nutzerinterface für die Interaktion mit dem 

Metaverse bewegen wir uns technisch noch auf dem Niveau der ersten Nokia-Handys 

mit mobilem Internet. Das Äquivalent zu modernen Smartphones wie dem iPhone fehlt 

noch – trotz der neuen Headsets von Apple (VisionPro), Meta (Quest 3), oder RayBan 

(Headliner). Deshalb ist es falsch, von den heutigen klobigen VR-Brillen auf zukünftige 

Interaktionsschnittstellen zu schließen. Hier wird noch viel passieren, und erst dann wird 

es zu einer breiten Adaption des Metaverse kommen. 

Das Metaverse befindet sich zwar noch in der frühen Entwicklungsphase, die möglichen 

Anwendungen sind jedoch vielfältig. Der unscharfen Definition des Metaverse geschul-

det kann bei einigen Anwendungen diskutiert werden, wo genau das Metaverse anfängt. 

Im Bereich privater Konsumenten, dem Consumer Metaverse, stehen folgende 

Anwendungsfälle im Mittelpunkt (Hadi et al., 2024; Hennig-Thurau et al., 2023): 

• Soziale Interaktion und Gaming in virtuellen Welten: Das Metaverse wurde

ursprünglich als virtuelle Welt konzipiert, in der Menschen aus aller Welt zusammen-

kommen können, um beispielsweise einen virtuellen Kaffee in einer detailgetreu

nachgebildeten Pariser Brasserie zu genießen. Dabei sollte es möglich sein, diese

Erlebnisse bequem von zu Hause aus zu erleben und gleichzeitig ein Gefühl der

Verbundenheit zu schaffen (Hennig-Thurau et al., 2023; Ritterbusch & Teichmann,

2023). Schon heute gibt es Plattformen wie Meta Horizon Home, auf denen man

sich mit Freunden treffen, zusammen fernsehen und spielen kann. Eines der be-

kanntesten Einsatzgebiete des Metaverse in diesem Sinne ist die Gaming-Welt, in

der Nutzer in immersive virtuelle Umgebungen eintauchen. Plattformen wie Roblox,

Fortnite und Minecraft bieten bereits Metaverse-ähnliche Erlebnisse an. Viele

populäre Online-Spiele erweitern ihre Funktionen um soziale Interaktionsmöglich-

keiten, Handel und personalisierte Avatare. Hier verschmelzen Spiel und Realität,

wodurch Videospiele noch immersiver werden, und völlig neue Erlebnisse bieten.

Im Gaming-Bereich hat auch die VR-Technologie die größte Verbreitung gefunden.
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• Konsum und digitaler Besitz: Einige Experten glauben, dass sich eine komplette 

digitale Wirtschaft im Metaverse etablieren wird, in der virtuelle Güter, Dienst-

leistungen (und vielleicht sogar Immobilien) auf Basis von NFTs, i.e. Non-Fungible 

Token, gehandelt werden können. Die Tokenisierung ermöglicht es, dass diese 

virtuellen Assets genau wie physische Objekte nicht kopiert werden können und 

einen eindeutigen Urheber haben (Allam, Sharifi, Bibri, Jones & Krogstie, 2022; 

Hölzle et al., 2023). Ihr Wert steigt mit zunehmender Interoperabilität, durch welche 

sie in verschiedene Metaverse-Plattformen mitgenommen werden können (Hvitved 

et al., 2023; Marabelli, 2023). Dabei müssen die Assets nicht unbedingt ein Pedant 

in der physischen Welt haben. Schon heute gibt es einen großen Markt für Gaming-

Skins, welche das Aussehen von Avataren und ihrer virtuellen Gegenstände ändern. 

Wir glauben, dass vor allem solche virtuellen Assets wirtschaftlichen Wert haben, 

die kein physisches Äquivalent und einen hohen Selbstverwirklichungswert haben 

(Hasan et al., 2024; Yoo et al., 2023). 

 

• Gesundheit, Wellness und Telemedizin: Das Metaverse birgt auch Potenziale für 

die Telemedizin, bei der Patienten mit Ärzten in virtuellen Kliniken oder Sprech-

zimmern interagieren oder an virtuellen Gesundheits- und Fitnessprogrammen teil-

nehmen können (Shardeo et al., 2024; Wang et al., 2022). Ärzte können hier 

beispielsweise dreidimensionale Bilder oder Simulationen nutzen, um komplexe 

medizinische Sachverhalte verständlich zu erklären. Spannend ist auch die Idee, 

eine personalisierte, interaktive Physiotherapie oder ein Rehabilitationsprogramm 

nach einer Operation anzubieten. Patienten können Übungen in einer virtuellen 

Umgebung absolvieren, die sie motiviert und fördert, während ihr Fortschritt mithilfe 

von VR-Systemen mit Bewegungssensoren in Echtzeit überwacht wird. Dies ist 

auch für Therapien gegen Traumata, Stress oder psychische Erkrankungen 

denkbar. Hier können Patienten Meditations- oder Achtsamkeitsübungen in speziell 

gestalteten, beruhigenden Umgebungen absolvieren, um den mentalen Heilungs-

prozess zu unterstützen. Therapeuten können dabei psychologische Unterstützung 

in virtuellen Sitzungen bieten. 

Das Industrial Metaverse im industriellen und BtoB-Kontext 

Im privaten Bereich ist die Euphorie um das Metaverse nach dem letzten Hype in den 

Jahren 2021 und 2022 derzeit etwas verblasst. Ursachen dafür sind neben der noch 

unzureichenden mobilen Netzinfrastruktur vor allem die noch unausgereifte Hardware, 

die für die propagierte Verschmelzung zwischen digitaler und realer Welt erforderlich 

wäre. 

Anders steht es um die Entwicklung des Industrial Metaverse. Dieses Konzept hat seit 

Mitte des Jahres 2023 sehr viel Aufmerksamkeit in der Fachöffentlichkeit erfahren und 

wird durch Unternehmen wie SIEMENS, NVIDIA oder BMW geprägt. Der Begriff 

"Industrial Metaverse" ist auch hier unscharf definiert, beschreibt aber auch ein virtuelles 

Universum, das die physische und digitale Welt miteinander verbindet und in dem sich 

Menschen und Maschinen in Echtzeit bewegen und miteinander interagieren, 
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Informationen austauschen und Dienstleistungen anbieten bzw. in Anspruch nehmen 

können (Enders et al., 2024; Zhang et al., 2024; Hasan et al., 2024). 

Definition 
Industrial 
Metaverse 

Das Industrial Metaverse kann als eine virtuelle 3D-Umgebung definiert 
werden, die digitale Zwillinge von realen industriellen Objekten, 
Prozessen und Systemen miteinander verbindet.  

Diese digitale Repräsentation ermöglicht die Echtzeit-Interaktion und -
Analyse, um die Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit in der 
Industrie zu verbessern. 

Wir sehen das Industrial Metaverse als eine Plattform, die verschiedene industrielle 

Stand-Alone-Systeme zusammenbringt. Wenn heute eine Anlage geplant wird, wird 

diese zunächst in dedizierten Systemen wie CAD-Programmen modelliert und simuliert, 

bevor die Anlage unter Zuhilfenahme weiterer Systeme, beispielsweise aus dem 

Projektmanagement, gebaut wird. In der Betriebsphase gibt es dann wieder andere 

Systeme für Schulungen, Instandhaltung und kontinuierliche Verbesserungen. Eine 

Vision ist es, für all diese Anwendungen eine Metaverse-Plattform zu nutzen, auf welcher 

die digitalen Modelle kombiniert und einheitlich zugänglich gemacht werden können. 

Hierfür wesentlich ist der USD-Standard, auf dem wir in Kapitel 3 noch näher eingehen 

werden. 

Es gibt viele Anwendungsfälle im Industrial Metaverse, von denen folgende besonders 

diskutiert sind: 

• Remote Work: Virtuelle Meetings und Konferenzen finden mit Avataren im Meta-

verse von überall aus statt. Anders als bei von „Screen Fatigue“ geprägten Online-

Meetings in Microsoft Teams oder Zoom (Bailenson, 2021; Kuru, 2023) können die

Teilnehmenden hier wirklich miteinander interagieren – und das VR-Headset wird

von einer Limitation zum "Feature", da es die Teilnehmenden zwingt, sich auf das

Meeting zu fokussieren und nicht auf einem zweiten Bildschirm zu multitasken

(Marabelli, 2023). So wird das Metaverse zu einer Plattform für die Zusammenarbeit

und den Austausch von Ideen zwischen Kollegen, Teams, Abteilungen und sogar

Unternehmen. Auch für Kundenanliegen kann jederzeit der kompetenteste

Mitarbeiter zugeschaltet werden, wodurch sich der Kundensupport erheblich

verbessert (Hölzle et al., 2023; Marko et al., 2023). Ebenso sind Exkursionen schon

heute gang und gäbe: Anfang des Jahres 2023 durfte einer der Autoren (Frank

Piller) das erste Betriebsratsbüro der IG Metall im Metaverse besuchen – die das

Thema im Übrigen sehr konstruktiv angeht und sich mit der Arbeit im Metaverse

proaktiv auseinandersetzt (IG Metall, 2023).

• Rekrutierung: Wir beobachten an der RWTH schon heute, dass immer mehr Unter-

nehmen ihre Recruitment-Events und Job-Börsen im Metaverse (oder zumindest in

VR-Umgebungen) im Kampf um die besten Absolventen anbieten – nicht nur, da
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dies gänzlich neue Optionen für die Unternehmenspräsentation bietet, sondern 

auch, um niedrigschwellig, aber sehr interaktiv und persönlich mit Studierenden in 

Kontakt zu treten (und das zu deutlich geringeren Kosten als bei einem Event vor 

Ort). 

 

• Schulung und Ausbildung: Immersive Lernerfahrungen durch AR- und VR-

Technologien im Metaverse ermöglichen es, in realitätsnahen Umgebungen zu 

lernen und zu üben. Interaktive Lerninhalte in Form von 3D-Modellen und 

Simulationen fördern das Verständnis und den Wissensaustausch rund um 

komplexe Objekte wie Maschinen und Prozesse. Studien belegen, dass immersive 

Lernerfahrungen zu einer verbesserten Lernerfolgsquote führen. Vor allem wird eine 

sehr gute Interaktionsmöglichkeit zwischen den Lernenden geboten. Die Orts- und 

Zeitunabhängigkeit des Lernens im Metaverse ermöglicht eine flexible Anpassung 

an die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Gleichzeitig können die Kosten 

im Vergleich zu Präsenzschulungen gesenkt werden. 

 

• Fertigung und Produktionsplanung: In der Fertigungsindustrie werden Digitale 

Zwillinge von Maschinen und Anlagen in virtuellen Fabriken im Metaverse ver-

bunden und können für erweiterte Modellierungen und Simulationen genutzt 

werden. Bevor die Planung in der physischen Realität umgesetzt wird, sind viel mehr 

iterative Trial-and-Error-Prozesse möglich, indem verschiedene Szenarien von den 

beteiligten Akteuren durchgespielt werden. Eine neue Fabrik kann bereits in der 

Planungsphase besucht werden, um Setups kollaborativ zu validieren oder 

Optimierungsbedarfe zu identifizieren. So kann das Fachpersonal, bevor der 

eigentliche Bau beginnt, Fehler in der Planung erkennen und korrigieren, während 

Kunden bei einer virtuellen Führung einen besseren Eindruck des Endergebnisses 

erhalten. Die Fabrik kann dann erst einmal einige Monate mit allen Mitarbeitenden 

virtuell im Metaverse betrieben und dort verbessert werden, bevor diese "live" geht 

(Hölzle et al., 2023) – dann aber gleich mit höherer Anlaufkapazität. Ab diesem 

Zeitpunkt kann der Anlagenzustand dann überwacht und prognostiziert werden. 

Insgesamt kann so die Effizienz und Präzision von Produktionsprozessen 

verbessert werden. Die Aktivitäten von BMW im Omniverse (der Industrial Meta-

verse-Plattform von NVIDIA) gehen genau in diese Richtung. 

 

• Supply Chain Management: Im Metaverse kann dieser Gedanke über Unter-

nehmensgrenzen hinweg weitergesponnen werden – ganze Lieferketten können 

visualisiert und in Echtzeit überwacht werden. Dies ermöglicht eine genauere Vor-

hersage und Steuerung von Lieferkettenereignissen, was zu weniger Verschwen-

dung, geringeren Kosten und einer gesteigerten Resilienz von Lieferketten bei 

Störungen oder Krisen führt. 

 

• Vertrieb: Durch die nahezu unendlichen Möglichkeiten, die eigene Marke zu fördern 

und Produkte in virtuellen Showrooms zu präsentieren, eignet sich das Metaverse 

auch hervorragend als Handelsplattform für das Marketing (Arunov & Scholz, 2023). 

Dieser virtuelle Marktplatz kann produzierende Unternehmen, Kunden, Partner und 

Lieferanten zusammenbringen (Hölzle et al., 2023; Marko et al., 2023). 
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Die Anwendungsfälle zeigen, dass das Metaverse die Art und Weise, wie Unternehmen 

arbeiten, grundlegend verändern kann, indem Prozesse effizienter gestaltet, aus der 

Ferne interagiert und die Nutzerzufriedenheit verbessert werden kann. 

Während die Literatur zum Industrial Metaverse (fast 600 Publikationen im Oktober 2024 

auf Google Scholar) und zum Metaverse allgemein (über 36.000 Publikationen) recht 

umfangreich ist, wurde eine Domäne bislang weniger erforscht, auch wenn diese nicht 

weniger spannend ist: die Verbindung zwischen einer Smart City und dem Meta-

verse. Unserer Auffassung nach wird analog, wenn auch zeitverzögert zum Industrial 

Metaverse auch ein „Smart City Metaverse“ oder, wie wir es nennen, ein Urban 

Metaverse (Hudson-Smith & Batty, 2024; Kuru, 2023) entstehen, genau wie das 

Konzept „Industrie 4.0“ dem Konzept „Smart City“ vorangegangen ist. 

Nach einer kurzen Einführung und einer kurzen Review des Konzepts der Smart City im 

folgenden Abschnitt findet sich dann in Kapitel 3 eine detaillierte Analyse des Urban 

Metaverse. 

Auf dem Weg zum Urban Metaverse in der Smart City 

Hinter dem Urban Metaverse im Kontext der Smart City stehen die Ideen und Visionen 

des Consumer Metaverse und Industrial Metaverse. Das Urban Metaverse ist eine 

immersive 3D-Umgebung, welche die physische Welt der Stadt und der in ihr lebenden 

Bürger mit ihren digitalen Daten und Systemen in Echtzeit verbindet. Es ermöglicht eine 

Verschmelzung von physischer und digitaler Realität, die neue Möglichkeiten für die 

Gestaltung und Nutzung der Stadt eröffnet. Dazu können als Schnittstellen VR- oder AR-

Brillen zum Einsatz kommen, aber auch klassische Endgeräte wie ein PC, Laptop oder 

Smartphone. 

Im Urban Metaverse entsteht so eine Reihe zusätzlicher Anwendungsfälle, die sich 

gegenseitig sehr gut ergänzen und positive Spill-over-Effekte erzielen. So kann sich eine 

Stadt als Marke und attraktives Ausflugsziel im Metaverse präsentieren, aber auch neue 

und vor allem inklusivere Interaktionen ermöglichen, wie die folgenden beispielhaften 

Anwendungsfälle des Urban Metaverse zeigen. 

• Shopping: Durch die Abwanderung von Kundschaft zu Internet-Plattformen wie 

Amazon oder eBay leiden Innenstädte seit Jahren unter einer Verödung der 

einstmals florierenden Einkaufszonen. Als Gegenbewegung dienen Initiativen, das 

Offline-Erlebnis vor Ort mit digitalen Angeboten von großen Plattformen wie Google 

Maps oder lokalen Plattformen wie Smart Shopping Aachen1 zu verschmelzen. Hier 

können der lokale Einzelhandel und die Gastronomie ihre Produkte bewerben, 

Termine vereinbaren und durch Bilder und 360°-Aufnahmen einen Blick in ihr 

Geschäft ermöglichen. Solche Initiativen sind ein guter erster Schritt, insbesondere 

 

1  https://smart.aachen-shopping.de/ 
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für kleine, inhabergeführte Läden, reichen aber nicht aus. Durch die Erweiterung 

des Einkaufserlebnisses durch AR und die Replikation in VR erhalten Geschäfte die 

Chance, die bisherigen physischen Angebote einer breiteren Kundschaft anschau-

lich zu präsentieren. Beim Einkaufen in der physischen Welt kann Kleidung nun 

auch mit einer AR-Brille im Spiegel oder an einem AR-Monitor vor dem Kauf 

anprobiert werden. Unternehmen wie ZERO10 bieten schon heute diese Lösung 

an.2 Lädt das Wetter nicht zum Bummeln ein, ist auch das Fitting von Kleidung an 

personalisierten Avataren möglich. Auch Möbel und Dekoration können testweise 

im persönlichen Zuhause (auch im Metaverse) platziert werden. Dabei steht ein 

ständig verfügbarer und dank KI kompetenter Einkaufberater bereit. 

 

• Tourismus: Dieses Shoppingerlebnis wird verstärkt, wenn Kunden gleichzeitig die 

Schönheit der Stadt mitsamt ihren Parks, Museen und historischen Gebäuden 

virtuell entdecken. Vor allem für Städte, die mit Over Tourism zu kämpfen haben, ist 

das Metaverse eine wertvolle Option, ihr Kulturerbe zu bewahren und es dennoch 

erlebbar zu machen (Allam et al., 2022). Durch virtuelle Modelle werden Kunstdenk-

mäler und sonst gesperrte historische Orte virtuell begehbar (Deutscher Städtetag, 

2024). So kann auch die Zeit zurückgedreht werden: Wie wäre es mit einem Ausflug 

in das Aachen zu Zeiten Karls des Großen? Wird die Stadt vor Ort besucht, sind 

kann diese auch über die erweitere Realität (AR) erkundet werden. So könnten 

beispielsweise Bauarbeiten an Gebäuden wie dem Kölner Dom, der ständig und 

langwierig restauriert wird, ausgeblendet werden. Denkbar sind auch Graffiti-Filter, 

die entweder Graffiti ausblenden oder aber – je nach Userwunsch – eine langweilige 

deutsche Fußgängerzone in ein Streetart-Paradies verwandeln. 

 

• Bildung: In einem Metaverse für die Bildung können Bürger von zugeschalteten 

Hochschulmitarbeitenden, internationalen Fachexperten, aber auch voneinander 

lernen (Arunov & Scholz, 2023). Die Peer-to-Peer-Klassenumgebung ist vor allem 

wertvoll für zeitlich oder räumlich eingeschränkte Personen wie Alleinerziehende 

oder ländliche lebende Personen (Marabelli, 2023). Ähnlich wie bei Volkshoch-

schulkursen kann eine Vielzahl von Themen in beliebig vielen Lernräumen bearbei-

tet werden. Durch die Nutzung von 3D-Lerninhalten können komplexe Sachverhalte 

wie die Anatomie des menschlichen Körpers oder das Knotenbinden verständlich 

erklärt werden, wodurch der Wissenserwerb und Lernerfolg gesteigert werden (für 

die genannten Beispiele gibt es bereits Smartphone-Apps). Mit einem virtuellen 

Werkzeugkasten kann auch mit den 3D-Inhalten spielerisch interagiert werden – die 

Knoten können dann beispielsweise direkt dreidimensional gebunden werden. So 

sind eine Vielzahl von Formaten denkbar, vom Töpferkurs bis hin zum Escape 

Game. Besonders wertvoll ist dabei die Einbettung der Inhalte in die jeweiligen 

Anwendungskontexte in VR oder auch AR, sodass Wissen sehr praxisnah vermittelt 

werden kann (Hölzle et al., 2023). So können auch individuelle und praktische 

Herausforderungen der Teilnehmer oder der Stadt in Problem-sucht-Lösung-

Formaten adressiert werden. 

 

2  https://zero10.ar/ 
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• Inklusion und Bürgerbeteiligung: Das Urban Metaverse bietet schließlich auch

Ansätze zur Verbesserung der Inklusion und Bürgerbeteiligung, indem es den

Zugang zu politischen Prozessen erweitert und die Interaktion vereinfacht (Datta,

2022a; Hvitved et al., 2023). Besonders für Menschen mit körperlichen Einschrän-

kungen oder für sozial benachteiligte Gruppen bietet das Metaverse barrierefreie

und flexible Beteiligungsformate. Durch mehrsprachige Funktionen und kulturell

vielfältige Räume wird die Inklusion verschiedener Bevölkerungsgruppen gefördert.

Öffentliche Versammlungen im Metaverse ermöglichen es Bürgern, unabhängig von

ihrem Standort an Stadtratssitzungen niederschwellig teilzunehmen und sich in

Stadtparlamenten einzubringen. Virtuelle Sprechstunden mit Politikern und

gamifizierte Beteiligungsansätze fördern den Austausch und die Transparenz.

Zudem erleichtert das Metaverse die Organisation von Bürgerinitiativen und ermög-

licht virtuelle Abstimmungen. Immersive Stadtplanungstools und Simulationen

ermöglichen Bürgern, geplante Projekte besser zu verstehen und fundierte Meinun-

gen zu äußern. Insgesamt stärkt das Metaverse die partizipative Demokratie durch

innovative, digitale Beteiligungsformate.

Diese beispielhaften Anwendungsfälle des Metaverse in der Smart City zeigen, dass das 

Urban Metaverse viel mehr als eine VR-Show im Stadtmuseum ist (Geraghty, Lee, 

Glickman & Rainwater, 2022; Hudson-Smith & Batty, 2024; Kuru, 2023). Ziel unserer 

Studie ist es, die Chancen und Potenziale, aber auch die Herausforderungen und 

Umsetzungshürden des Metaverse für die Smart City zu erkunden: 

Was ist der Stand der Umsetzung des Urban Metaverse? Was sind die 

technologischen Grundlagen, aber auch zentrale Gestaltungsfaktoren? 

Welche Potenziale bietet das Urban Metaverse für Städte und Gemeinden, 

aber auch kommunale Dienstleister oder IT-Anbieter? 

In einem "Deep Dive" werden wir dazu einen typischen Anwendungsfall im Urban 

Metaverse im Kontext einer Smart City näher betrachten: die Planung, bauliche 

Umsetzung und den Betrieb städtischer Bauwerke und Infrastrukturen. Zuvor werfen wir 

aber noch einen kurzen Blick in die Diskussion um die Smart City (Kapitel 2) und 

konkretisieren diese in Bezug auf das Metaverse in der Smart City (Kapitel 3).   
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2. Smart City – die intelligente und 

partizipative Stadt der Zukunft? 

 

 

 

 

 

Städte stehen vor der Aufgabe, die urbane Transformation erfolgreich zu bewältigen und 

gleichzeitig ihren Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. Viele sehen eine 

Lösung im Konzept der Smart City, einer intelligenten und mitdenkenden Stadt. Eine 

Smart City wappnet sich für die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausfor-

derungen, indem sie Ressourcen innerhalb einer Stadt flächendeckend, fair, nachhaltig 

und rechtzeitig auf bestmögliche Weise zur Verfügung stellt. 

Allgemein kann eine Smart City als eine städtische Umgebung bezeichnet werden, die 

fortschrittliche Digitaltechnologien und innovative Lösungen in fast allen Bereichen von 

Gesellschaft, Wirtschaft und Staat nutzt, um die Lebensqualität der Bürger im 

öffentlichen Raum zu verbessern, die Effizienz städtischer Dienstleistungen zu steigern 

und die Nachhaltigkeit zu fördern (Energie Baden-Württemberg [EnBW], 2024; PwC, 

2024). Dabei verknüpft sie die Anforderungen der integrierten Stadtentwicklung mit den 

Chancen der Digitalisierung und den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: Ökonomie, 

Ökologie und Soziales. Viele Städte und Gemeinden machen sich derzeit auf, 

wesentliche Funktionen und Prozesse des städtischen Lebens zu digitalisieren und 

damit die Vorteile der digitalen Welt für sich und ihre Bürger zu nutzen. 

 
 

Definition 
Smart City 

Eine Smart City nutzt fortschrittliche Digitaltechnologien und innovative 
Lösungen, um die Lebensqualität der Bürger zu verbessern, städtische 
Dienstleistungen effizienter zu gestalten und Nachhaltigkeit in den 
Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales zu fördern. Sie verbindet 
integrierte Stadtentwicklung mit den Chancen der Digitalisierung und 
ermöglicht durch inklusive Beteiligungsprozesse auch technikfernen 
Bürgern aktive Mitgestaltung. 

Dabei werden auch Bürger miteinbezogen, die wenig technikaffin sind und keinen 

barrierefreien Zugang zu Technik und Digitalisierung haben (Wissenschaftlicher Beirat 

der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen [WBGU], 2019). Ziel ist eine aktive 

gesellschaftliche Beteiligung und Mitgestaltung in Transformationsprozessen. 
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"Eine Smart City greift das Konzept Industrie 4.0 aus der Wirtschaft 
auf." 

André Henke, Programmleitung Digitale Verwaltung Niedersachsen (DVN), 
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 

Aus technologischer Sicht wird die Smart City oft als Äquivalent zur Industrie 4.0 in der 

Produktion gesehen. Der Einsatz von Technologie kann jedoch immer nur Mittel zum 

Zweck sein. Mit der Verfügbarkeit von Technologien aus dem Internet der Dinge (Internet 

of Things, IoT) ist es möglich, Daten aus allen Bereichen der Stadt zu sammeln, über 

Open-Data-Portale öffentlich verfügbar zu machen, mit Data-Analytics-Verfahren auszu-

werten und mehrwertstiftende Dienste für die Stadtgesellschaft aufzubauen. 

 

Beispiel: Intelligente Abwassernetze 
Das Projekt RIWWER 

Im Projekt RIWWER sollen städtische Abwassernetze mithilfe von IoT-
Sensorik zur Messung von Wasserständen und Durchflüssen digitali-
siert werden. Durch die Vernetzung mit bestehender Aktorik wie Pum-
pen und Wehren soll ein übergreifendes KI-basiertes Monitoring- und 
Steuerungssystem entwickelt werden. So wird nicht nur für mehr 
Transparenz im Netz gesorgt, auch werden die anfallenden Wasser-
mengen intelligent im Netz verteilt. So können Rückstau und Überflu-
tungen vermieden und umweltschädliche Schmutzwasserentlastungen 
reduziert werden. Insgesamt kann besser auf kritische Starkregen-
ereignisse reagiert werden. Damit punktet das System in allen 
Nachhaltigkeitsbereichen: Soziales, Ökologie und Wirtschaftlichkeit. 

Quelle: www.riwwer.org 

Bereiche einer Smart City 

Wirklich „smart“ werden Städte und Regionen dann, wenn technologische Entwick-

lungen bereichsübergreifend gedacht (PwC, 2024) und kommunale Infrastrukturen wie 

Energie, Gebäude, Verkehr, Wasser und Abwasser miteinander vernetzt werden. Inter-

aktionen innerhalb der Verwaltung und zwischen Verwaltung und Bürgern werden 

verbessert. Dies ermöglicht es nicht nur, Ressourcen zu schonen und die Lebensqualität 

der Bürger zu verbessern (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik [BSI], 

2022), sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt und der ansässigen Wirtschaft 

zu steigern. So kann ein Schulterschluss zur Nachhaltigkeitspolitik von Bund, Land und 

Kommune erreicht werden (Bundesregierung, 2024). Eine Smart City lässt sich in acht 

Bereiche unterteilen (Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 

[BMWSB], 2024; Messe Berlin & Bitkom, 2024), wie in der folgenden Tabelle 1 kurz 

dargestellt. 
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Tabelle 1: Ziel- und Wirkbereiche der Smart City 

Bereich Hintergrund und Ziel "Smarte" Technologiebeispiele 

Smart Energy & 
Environment 

▪ Energie effizient nutzen und
Energieverbrauch optimieren

▪ Erneuerbare Energiequellen
integrieren 

▪ Nachhaltigkeit fördern, z.B.
ökologischen Fußabdruck der
Stadt reduzieren

▪ Erneuerbare
Energietechnologien 

▪ Smart-Grid-Systeme 
▪ Technologien für die

Energieeffizienz in Gebäuden
▪ Intelligente 

Umweltüberwachungssysteme

Smart Living 
▪ Lebensqualität verbessern, 

indem Komfort, Sicherheit und
Effizienz für die Bürger erhöht
werden 

▪ Vernetzte IoT-Sensoren und 
Geräte zur Überwachung von
Raumklima und Sicherheit

▪ Intelligente Gebäudeauto-
matisierungssysteme 

▪ Plattformen für das 
Management von
Dienstleistungen

Smart Infrastructure 
▪ Städtische Infrastruktur

modernisieren und
optimieren, um eine
zuverlässige, effiziente und
flexible Bereitstellung von
Dienstleistungen und
Ressourcen zu gewährleisten

▪ Bedürfnissen der wachsenden
städtischen Bevölkerung
gerecht werden

▪ Vernetzte IoT-Sensoren und -
Aktoren, Big Data-Analyse und
Cloud-Computing zur
Steuerung von
Kommunikationsnetzen, Ver- 
und Entsorgungsnetzen sowie
anderer grundlegender 
Dienstleistungen

Smart Health Care 
▪ Gesundheitsversorgung 

verbessern 
▪ Zugang zu Gesundheits-

diensten erleichtern
▪ Medizinische Dienstleistungen

effizienter und qualitativ 
hochwertiger gestalten 

▪ Fernüberwachungssysteme
▪ Telemedizin
▪ Elektronische Patientenakte 
▪ Gesundheits-Apps 

Smart Governance 
▪ Öffentliche Verwaltungs-

prozesse transparenter,
effizienter und bürgernäher
gestalten 

▪ Partizipation der Bürger für
eine verbesserte
Entscheidungsfindung und
Innovation fördern 

▪ E-Government-Plattformen 
▪ Digitale Formate für die

Bürgerbeteiligung
▪ Open-Data-Portale 

Smart Transport & 
Mobillity 

▪ Effizienz des Transport-
systems steigern, indem der
Verkehrsfluss verbessert und
Staus reduziert werden

▪ Mobilität der Bürger
erleichtern

▪ Intelligente Verkehrssysteme,
die den Verkehr in Echtzeit
überwachen und steuern 

▪ Carsharing-Dienste 
▪ Elektromobilität
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Bereich Hintergrund und Ziel "Smarte" Technologiebeispiele 

▪ Nachhaltigen Transport
fördern 

▪ Umweltbelastungen verringern

Smart People 
▪ Bildung und digitale Kompe-

tenzen der Bürger fördern, um
eine aktive Teilnahme am
städtischen Leben zu
ermöglichen 

▪ städtische Entwicklung durch
Innovationen vorantreiben 

▪ Bildungsprogramme
▪ Technologiezentren
▪ Digitale Inklusionsinitiativen

Smart Economy 
▪ Arbeitsplätze schaffen 
▪ Wohlstand der Bürger steigern
▪ Unternehmertum, Innovation

und wirtschaftliches
Wachstum fördern 

▪ Wettbewerbsfähigkeit der
Stadt stärken 

▪ Schaffung eines
unterstützenden Business 
Ökosystems

▪ Förderung von Start-ups und
sektorübergreifendem
Wissenstransfer

▪ Open-Innovation-Plattformen

Tabelle 1: Ziel- und Wirkbereiche einer Smart City 

Herausforderungen und Stand heute 

Während die Vision einer durch digitale Technologie „intelligent“ gewordenen Stadt – im 

Sinne der Bereitstellung mehrwertstiftender Dienste – immer wieder Gegenstand der 

Diskussion ist und es auf konzeptioneller Ebene viele, teils sehr elaborierte Ideen gibt, 

fehlt es an der tatsächlichen Umsetzung in der Breite. Dies zeigt auch der Smart City 

Index, der nur die deutschen Großstädte nach ihrem Digitalisierungsgrad bewertet und 

eine Rangordnung erstellt (siehe Abbildung 1).  

Experten der Bitkom Research haben dafür Datenpunkte in fünf Themenbereichen 

erfasst, überprüft und qualifiziert – von Online-Bürger-Services über Sharing-Angebote 

für Mobilität und intelligente Ampelanlagen bis hin zu Breitbandverfügbarkeit. Seit 2023 

wir auch der Bereich Bildung untersucht. In diesem Jahr (2024) bleiben wie im letzten 

Jahr München auf Platz 1, Hamburg auf Platz 2 und Köln kommt als Dritter auf das 

Treppchen (Bitkom, 2024). Aachen rutscht aus den Top 5 und erreicht Platz 11.  

Das Metaverse wird auch in der aktuellen Ausgabe dieser Studie nicht erwähnt. Aller-

dings hebt die Studie hervor, dass die deutschen Großstädte 2024 erneut im Vergleich 

zu 2023 einen großen Sprung im Bereich IT & Kommunikation gemacht und damit 

wichtige Grundlagen für das Metaverse geschaffen haben. Grund dafür ist vor allem die 

zunehmende Bedeutung und Anwendung von Daten. So stellen heute 8 von 10 Städten 

(79 Prozent) in einem Open-Data-Portal ihre Daten zur Verfügung. Auch der Ausbau von 

Internet und Mobilfunk kommt voran. In 97 Prozent der Haushalte ist das 5G-Netz ver-

fügbar, und 83 Prozent sind an einen Breitbandanschluss angebunden (bitkom, 2024). 
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Abbildung 1: Smart City Index des bitkom der deutschen Großstädte nach ihrem 

Digitalisierungsgrad (Quelle: bitkom, 2024) 

 

 

"Die Smart City von morgen wird nicht ausschließlich im Metaverse 
verortet sein. Viele Bürgerdienste werden klassisch digitalisiert sein 
und nicht unbedingt im Metaverse stattfinden. Ich sehe das städtische 
Metaverse als weiteren Erlebnis- oder Interaktionskanal." 

Prof. Heiko von der Gracht, Lehrstuhl für Zukunftsforschung, Steinbeis 
Hochschule 

Der flächendeckenden Umsetzung des Smart-City-Gedankens steht immer noch eine 

Reihe von Barrieren entgegen, angefangen von finanziellen Restriktionen und juristi-

schen Fragestellungen über unklare Geschäftsmodelle bis hin zu unausgereiften techno-

logischen Lösungsansätzen. Ein häufiges Problem ist es, ein nachhaltiges und sich 

selbst tragendes Ökosystem aufzubauen, das alle erforderlichen Akteure aus Politik, 

Industrie, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft vernetzt. Silodenken in einzelnen 

städtischen Bereichen führt häufig dazu, dass zwar viele gute Ideen entwickelt werden, 

die Umsetzung aber letztendlich an dem Rückhalt der Gesellschaft und den finanziellen 

Grundlagen scheitert. Erst wenn es ermöglicht wird, dass alle Stakeholdergruppen einer 

Smart City an den Ideen und Konzepten für die Stadt von morgen mitarbeiten, kann eine 

integrierte Smart City gelingen. Kurz- und mittelfristig erscheint es schwierig, wirklich 

umfassend „smartifizierte“ Städte in den bestehenden urbanen Gebieten zu entwickeln 

(PwC, 2024).  
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3. Das Metaverse im Smart City Kontext 

 

 

 

 

 

 

Das Metaverse im Kontext der Smart City, oder kurz das Urban Metaverse, ergänzt die 

physische Stadt mitsamt ihren Bewohnern und ihren digitalen Daten und Systemen um 

eine virtuelle 3D-Umgebung. Diese kann multimodal erkundet werden, wobei AR- und 

VR-Brillen die Nutzenden in diese virtuelle Stadt eintauchen lassen. Es bietet neue 

Möglichkeiten für die Gestaltung der Stadt und Nutzung ihrer Angebote, beispielsweise 

in den Bereichen Unterhaltung, Tourismus, Lernen, Einkaufen und Bürgerservice. 

Gleichermaßen unterstützt das städtische Metaverse die Planung, den Betrieb und die 

Instandhaltung städtischer Infrastrukturen aller Art, indem es gewerbliche Akteure, 

städtische Bedienstete und andere Stakeholder zusammenbringt. 

Ziel und Wesen des Urban Metaverse 

Ziel des Urban Metaverse als Weiterentwicklung der Smart City Idee ist es, die Effizienz 

zu steigern und Ressourcen besser zu verwalten, die Bürgerbeteiligung zu fördern und 

eine innovative und interaktive Umgebung zu schaffen, die das städtische Leben 

verbessert (Bamberger et al., 2025; Hudson-Smith & Batty, 2024; Kuru, 2023). Folgende 

Definition ist für unsere weitere Auseinandersetzung mit dem Thema leitend. 

 

Definition 
Urban 

Metaverse 

Das Urban Metaverse (Smart City Metaverse) beschreibt eine 
immersive 3D-Umgebung, welche die physische Welt der Stadt und der 
in ihr lebenden Bürger mit digitalen Zwillingen von Infrastrukturen, 
Produkten, Menschen und Prozessen quasi in Echtzeit miteinander 
verbindet.  

Es ermöglicht eine Verschmelzung von physischer und digitaler 
Realität, die neue Möglichkeiten für die Gestaltung und Nutzung der 
Stadt und der Zusammenarbeit aller Akteure eröffnet. Dazu können als 
Schnittstellen VR- oder AR-Brillen zum Einsatz kommen, aber auch 
klassische Endgeräte wie ein PC, Laptop oder Smartphone. 
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Das Wesen des Urban Metaverse ist in der Kombination der Visionen des Consumer 

Metaverse und des Industrial Metaverse begründet. Aus übergeordneter Sicht weist das 

Urban Metaverse folgende zentrale Merkmale auf: 

• Digitale Zwillinge: Virtuelle Kopien von physischen Objekten, Prozessen und

Systemen der Stadt, die sich stetig aktualisieren und in einer virtuellen Umgebung

miteinander verknüpft werden.

• Real Time und zeitliche Fortschreibung: Grundlegend für das Urban Metaverse

ist für die Nutzenden eine zeitliche Fortschreibung der virtuellen Welt mit der

physischen Welt (Persistenz). Dies geschieht je nach Use Case in Echtzeit oder in

regelmäßigen Intervallen.

• Immersion: VR- und AR-Technologien ermöglichen ein immersives Erlebnis, das

die Nutzenden in die virtuelle Umgebung eintauchen lässt.

• Interaktivität: Bürger, Verwaltung und Unternehmen können in der virtuellen

Umgebung interagieren, Simulationen mit Objekten und Systemen durchführen und

datengetriebene Entscheidungen treffen.

Das Urban Metaverse in unserem Verständnis ist nicht zu verwechseln mit dem 

Cityverse (Martinez, 2023), ein von der Europäischen Kommission geprägter Begriff, 

der die Vernetzung verschiedener einzelner städtischer Metaversen zu einem größeren 

Gebilde beschreibt. Die Vision der Kommission ist, ausgehend von lokalen Digitalen 

Zwillingen von Städten ein interoperables „Cityverse“ zu entwerfen. Dieses Cityverse soll 

eine auf europäischen Werten basierende Version des Metaverse sein (Martinez, 

2023; Onland, 2023), sozusagen eine Alternative zum amerikanischen Metaverse.  

Das Cityverse soll auf einer sicheren, europäischen Dateninfrastruktur basieren, wie sie 

von Initiativen wie Gaia-X vorgesehen ist. Diese Dateninfrastruktur besteht aus 

dezentralen, organisations- und länderübergreifend miteinander vernetzten Daten-

räumen (Coenen et al., 2021). In unserem Verständnis ist das Cityverse eine Ver-

knüpfung der Urban Metaverses (oder auch fortgeschrittener Smart-City-

Infrastrukturen) verschiedener Städte zu einer größeren digitalen Welt. 

Diese Begriffe sind alle noch recht unscharf und nicht klar voneinander abgegrenzt. Es 

ist noch zu früh zu sagen, welcher Begriff sich am Ende durchsetzen wird. Wichtig ist 

deshalb immer, den Kontext der Betrachtung anzugeben, wenn es um eine Diskussion 

oder Use-Case-Beschreibung des Metaverse im städtischen Kontext geht. 

"Die EU fing viel früher als die meisten Landesregierungen an, sich mit 
virtuellen Welten zu beschäftigen. Es werden Strategien verabschiedet, 
wie Bürger in ein zukünftiges EU-Metaverse eingebunden werden 
können." 

André Henke, Programmleitung Digitale Verwaltung Niedersachsen (DVN), 
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 
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Die Pioniere: Städtische Metaverse-Initiativen 

Doch am Ende entsteht das Metaverse in der Smart City nicht durch Visionspapiere, 

sondern durch eine konkrete Implementierung, die Nutzen für alle Stakeholder schafft. 

In den letzten Jahren haben einige Städte mit breit kommunizierten städtischen 

Metaverse-Visionen Aufmerksamkeit erlangt. Durch diese Initiativen können wir einen 

Eindruck erhalten, was alles unter dem Titel Urban Metaverse im Kontext der Smart City 

verstanden wird und das Spektrum neuer Anwendungen kennenlernen. Vor diesem 

Hintergrund können wir dann auf die technologischen und sozioökonomischen 

Gestaltungsoptionen eingehen. 

Metaverse Seoul: Eine virtuelle Stadt-Plattform für alle Bürger 

Quelle: https://english.seoul.go.kr/official-release-of-metaverse-seoul 

Ein sehr prominentes und immer wieder zitiertes Beispiel ist das Metaverse Seoul. 

Dieses wurde im Jahr 2021 angekündigt und nach Beta-Tests Ende Januar 2023 offiziell 

gelauncht. Die Grundidee des Projekts besteht darin, das Metaverse als virtuelle 

Replikation öffentlicher Gebäude und Dienste auf einer Plattform zu etablieren. Im 

Rahmen der Seoul Vision 2030 sind Investitionen in Höhe von US$38 Milliarden geplant 

(Menzel, 2023). Die Anwendungen umfassen Bürgerservice, Bürgerdialoge und 

virtuellen Tourismus – sozusagen eine Replikation der Rubriken der meisten städtischen 

Websites (siehe Kasten "zentrale Wertversprechen"). 

Nutzende sollen rund um die Uhr alle auch bisher verfügbaren öffentlichen Dienst-

leistungen beanspruchen und Amtsgänge erledigen können, z B., indem sie das 

virtuelle Rathaus, das Bürgermeisterbüro, die Finanzbehörde oder das Seoul Fintech 

Lab besuchen. Hier soll auch dem populären KI-Chatbot Seoul Talk ein neues Zuhause 

als Concierge gegeben werden. Bibliotheken, Museen, Parks und die zehn wichtigsten 

Touristenattraktionen der südkoreanischen Hauptstadt sind ebenfalls in diesem 

Metaverse zu finden. In der Stadt werden auch wichtige Feste wie das Neujahr gefeiert. 

Dazu sollen VR-Headsets bereitgestellt werden (Seoul Metropolitan Government, 2023). 
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Zentrale Wertversprechen des Metaverse Seoul 

▪ Vernetzung: Aufbau einer virtuellen Welt, die immersive Realitäts-
erfahrungen bietet und die Stadtgesellschaft zusammenbringt. 
 

▪ Freie Kommunikation: Schaffung eines Gemeinschaftsraums, in 
dem sich Nutzende kreativ ausdrücken und frei miteinander 
kommunizieren können. 
 

▪ Inklusion: Interaktion mit Avataren, ohne Barrieren oder 
Diskriminierung, vor allem für junge und körperlich eingeschränkte 
Personen. 

 

Aus Expertensicht stand hinter dieser Initiative vor allem die Intention des Bürger-

meisters der Stadt, angesichts der stark steigenden Mieten und des knappen Wohn-

raums einen direkteren Kanal zu seinen unzufriedenen Bürgern zu etablieren. Im 

folgenden Auszug aus einem Interview (Weiss, 2022) wird dies verdeutlicht – es ist am 

Ende keine technologische, sondern vor allem eine soziale und stadtkulturelle Vision. 

 

 

"The biggest thing isn't a metaverse thing, but it's on citizen engagement 
(...) the real pivot when you move to citizen engagement is moving from 
a situation where it's essentially the city versus a problem, or 
oftentimes people versus the city versus a problem, to where it's 
people and the city versus a problem. (...) now, if you can actually 
create citizen engagement richly, it's actually the people and the city 
versus high housing prices.  

Now it's a way too giant leap to say the metaverse is going to cure high 
housing prices, but it's not too far of a leap to say, ‘This might be 
another episode or another way we can engage people with us as we 
face problems’, as opposed to have them against us and then us 
against the problems." 

Mitch Weiss, Richard L. Menschel Professor of Management Practice, Harvard 
Business School 
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Dubai Metaverse Strategy: Aufbau eines globalen Wirtschaftszweigs 

Quelle: https://metaversedubai.global 

Ganz anders als in Seoul geht bei der Dubai Metaverse-Strategie vor allem um den Auf-

bau eines neuen wirtschaftlichen Sektors. Die Strategie zielt darauf ab, die wirt-

schaftliche Entwicklung des Stadtstaats Dubai mithilfe des Metaverse voranzutreiben. 

Durch F&E-Kooperationen und die Schaffung eines Innovationsökosystems mit 

Startup-Inkubatoren und Acceleratoren sollen internationale Projekte initiiert und Unter-

nehmen aus der ganzen Welt nach Dubai angezogen werden. Ziel ist es, mehr als 1.000 

Unternehmen im Bereich Metaverse und Web3 (insb. Blockchain) anzusiedeln. Die 

Metaverse-Strategie ist damit ein wichtiger Baustein im Wandel der Vereinigten 

Arabischen Emirate hin zu einem internationalen Technologiestandort. 

"The metaverse will drive the UAE’s and Dubai’s efforts to provide 
innovative solutions, positively impact people’s lives, and transform the 
city into one of the smartest hubs worldwide offering new economic 
opportunities. The Dubai Metaverse Strategy is in line with the 
objectives of the UAE AI Strategy to enhance the country’s status as 
one of the world’s leading countries in futuristic sectors by investing in 
new initiatives and empowering talent to drive digital transformation 
and the adoption of future technologies." 

Omar bin Sultan Al Olama, Minister of State for Artificial Intelligence & Digital 
Economy, Vereinigte Arabische Emirate 

Durch den Aufbau von Ausbildungs- und Trainingsprogrammen im Metaverse soll 

eine Talentbasis für zukünftige digitale Berufe entstehen. Insgesamt will Dubai so neue 

Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen – bis zum Jahr 2030 sollen 40.000 virtuelle 

Arbeitsplätze entstehen (United Arab Emirates' Government, 2023). Um neue staatliche 

Arbeitsmodelle in wichtigen Sektoren wie Tourismus, Bildung, Einzelhandel, Telearbeit, 

Gesundheitswesen und Rechtswesen zu etablieren, sollen verschiedene Anwendungen 

erprobt und globale Standards und Regulatorien geschaffen werden. Auch die 

öffentlichen Dienstleistungen sollen verbessert und effizienter gestaltet werden. 
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Zentrale Wertversprechen des Metaverse Dubai 

▪ Wirtschaftliche Entwicklung: Aufbau eines internationalen 
Hubs für Metaverse-Technologien und Anwendungen, und hier 
vor allem einer Talentbasis durch Bildungsprogramme und 
Anreize für ausländische Unternehmen. 
 

▪ Innovation: Technologische Entwicklung und Erprobung von 
Anwendungen für die Dubai-Regierung. 
 

▪ Offenheit und Skalierung: Eintreten für einen städteüber-
greifenden Austausch, um die Einführung und Skalierung 
sicherer Plattformen voranzutreiben. 

 

Tampere Metaverse Vision 2024: Leitbild der inklusiven Zukunfts-

entwicklung 

 
Quelle: https://www.tampere.fi  

Im Jahr 2023 überraschte die finnische Stadt Tampere die Fachwelt mit einer 

ausgeklügelten Metaverse-Strategie 2040. Die mit dem Metaverse Institute aus London 

entwickelte Strategie sieht vor, das Metaverse als integralen Bestandteil der städtischen 

Infrastruktur für Tampere zu nutzen (Yan Zhang et al., 2023).  

Tampere ist bekannt für seine Innovationsfreudigkeit und für technologischen Fortschritt 

und will sich als ein Vorreiter für das städtische Metaverse im skandinavischen Raum 

positionieren. Für die Stadt dient die Vision in erster Linie als Instrument für die 

Stadtentwicklung und die Arbeitskräfte in Tampere. Sie bietet einen Einblick in die 

mögliche Entwicklung der Stadt in den 2040er Jahren. 
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"As a city organization, we need to be at the forefront of development. 
The vision provides guidelines for what could be possible in future 
Tampere. Our collaboration partners in the business sector, both 
existing and potential, also benefit from these metaverse guidelines. 
This is the direction we are headed towards through joint efforts and 
learning." 

Teppo Rantanen, Executive Director of Growth, Innovation & Competitiveness, 
Stadt Tampere 

Tampere will das Metaverse vor allem zur Förderung von Bürgerbeteiligung und zur 

Verbesserung städtischer Dienstleistungen und Funktionsabläufe nutzen. Dabei liegt ein 

besonderer Fokus auf Nachhaltigkeit und Inklusion. So sollen die Bürger von Tampere 

virtuell an Stadtversammlungen und Planungsprozessen teilnehmen können. Dies 

ermöglicht eine breite Beteiligung, insbesondere für diejenigen, die physisch nicht vor 

Ort sein können.  

Schulen und Bildungseinrichtungen werden mit VR- und AR-Technologien befähigt, 

immersive Lernumgebungen zu schaffen. Dies beinhaltet virtuelle Klassenräume, 

historische Exkursionen und interaktive Wissenschaftslabore. Für den Tourismus hat 

Tampere virtuelle Touren entwickelt, mit denen Sehenswürdigkeiten wie historische 

Gebäude und Museen digital zugänglich gemacht werden und kulturelle Veranstal-

tungen digital durch AR und VR erlebt werden können.  

 

"Our Metaverse vision intertwines numerous themes and concepts that 
are already being pursued and those on the horizon, such as data 
utilization, digital twins, virtual realities, and artificial intelligence. 
Hence, the concept is now prominently emerging. For us, the 
metaverse is not merely a virtual realm, but a continually evolving 
digital environment seamlessly integrated into the real city." 

Tiia Joki, Development Manager, Stadt Tampere 

 

In der Stadtplanung nutzen Ingenieure und Stadtplaner Digitale Zwillinge, um 

Bauprojekte zu simulieren und die Auswirkungen auf die Stadt zu analysieren. Dies hilft, 

Planungsfehler zu vermeiden und die Effizienz zu steigern. Mit Hilfe von IoT-Sensoren 

werden Echtzeitdaten zur Luftqualität, zum Wasserstand und anderen Umwelt-

parametern im Metaverse gesammelt und visualisiert. Diese Umweltüberwachung in 

Echtzeit unterstützt die Stadt bei der Umsetzung von Nachhaltigkeits- und Umwelt-

schutzmaßnahmen und der Anpassung an den Klimawandel. 
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Zentrale Wertversprechen des Metaverse Tampere 

▪ Erhöhte Bürgerbeteiligung: Nutzung virtueller Plattformen,
um mehr Bürger in Entscheidungsprozesse einzubeziehen.

▪ Verbesserte Bildungsmöglichkeiten: Innovative
Lernmöglichkeiten und eine höhere Bildungsqualität durch VR- 
und AR-Technologien.

▪ Kulturelle Teilhabe: Virtuelle Touren und Veranstaltungen
machen kulturelle Angebote einem breiteren Publikum
zugänglich.

▪ Effiziente Stadtplanung und Nachhaltigkeit: Digitale
Zwillinge verbessern Planungsprozesse, reduzieren Kosten
und helfen bei der Umweltüberwachung.

Fazit aus den Visionen der Pioniere im Urban Metaverse 

Neben Seoul, Dubai und Tampere gibt es Städte mit ähnlichen Initiativen, die sich 

zunächst auf die Entwicklung Digitaler Zwillinge (siehe das kommende Kapitel zum 

Digitalen Zwilling) fokussieren: Singapur hat einen Digitalen Zwilling der Stadt ent-

wickelt, um urbane Planungen zu optimieren und verschiedene Szenarien zu simulieren. 

Etwa wird der Stadtzwilling genutzt, um die Auswirkungen neuer Gebäude auf das 

Stadtklima zu analysieren und die Verkehrsplanung zu verbessern. Helsinki nutzt 

seinen Digitalen Zwilling zur Förderung nachhaltiger Stadtentwicklung. Der "Energy and 

Climate Atlas" erlaubt es, die energetischen Eigenschaften und Verbräuche von 

Gebäuden zu überwachen und zu optimieren. Zudem wird das städtische Mikroklima 

modelliert, um Hitzeinseln zu identifizieren und Maßnahmen zur Verbesserung der 

Luftqualität zu entwickeln. Amsterdam verwendet einen Digitalen Zwilling, um die 

Infrastrukturplanung zu verbessern und die Bürgerbeteiligung zu fördern. Durch virtuelle 

Rundgänge können Bürger an der Stadtplanung teilnehmen und ihre Meinungen 

einbringen. 

Die drei etwas ausführlicher vorgestellten Initiativen zeigen, dass sich Städte weltweit 

viel und vor allem sehr Verschiedenes vom Metaverse erhoffen: In Seoul soll das 

Metaverse als direkter Interaktionskanal für die Bürger der Stadt dienen und neue 

Gestaltungsmöglichkeiten schaffen. Tampere zeichnet eine ambitionierte Vision, wie die 

Stadt im Jahre 2040 funktionieren soll. In Dubai dagegen ist das Metaverse nur Teil einer 

größeren Vision, in allen möglichen digitalen Sektoren ein führender Wirtschaftsstandort 

zu werden.  

Oder, wie es der niederländische Berater und Zukunftsforscher Harmen van Sprang 

ausdrückt:  
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"The metaverse is the ideal technology to empower a city and to make 
lives better in whatever that may mean." 

Harmen van Sprang, Co-founder & CEO, Sharing Cities Alliance & Studio 
Sentience, Amsterdam 

Harmen van Sprang ist eine der bekanntesten Stimmen, wenn es um die Smart City der 

Zukunft geht. Er weist aber auch darauf hin, dass trotz vielversprechender Anwendungen 

und erheblicher Investitionen viele Fragen zur tatsächlichen Umsetzung, langfristigen 

Finanzierung und Akzeptanz der Bürger offenbleiben. 

Die Beantwortung dieser Fragen wird entscheidend für Städte sein, um die Metaverse-

Projekte langfristig erfolgreich zu machen (Geraghty et al., 2022). Es braucht städtische 

Pioniere, die anderen Städten als Modell dienen. Auch wenn es bis dato noch kein 

vollständig ausgereiftes städtisches Metaverse gibt, geben diese Pioniere Anhaltspunkte 

zu dem, was wir zukünftig erwarten können.  

Im Folgenden gehen wir zunächst etwas genauer auf die Technologien ein, die hinter 

dem Metaverse in der Smart City stehen, um anschließend die sozioökonomischen 

Gestaltungsfaktoren zu beschreiben. Diese Technologien und Faktoren bilden 

sozusagen die Bausteine des Metaverse. 

Technologische Gestaltungsfaktoren 

Das Urban Metaverse stützt sich auf eine Reihe von Schlüsseltechnologien (Aloqaily et 

al., 2023; Dincelli & Yayla, 2022; Zhang et al., 2024), um virtuelle Welten zu schaffen, 

die für das Design, die Simulation, das Management und die Optimierung von Prozessen 

und Anwendungen im städtischen und kommunalen Kontext genutzt werden können. 

Diese Schlüsseltechnologien sind in der folgenden Abbildung 2 zusammengefasst und 

im nächsten Abschnitt kurz erklärt. Auf einige für das Metaverse in der Smart City 

zentrale Technologien werden wir nach diesem Überblick genauer eingehen. 

Grundlegende Technologien des Metaverse 

Die Grundidee des Metaverse besteht in der Verbindung zwischen physischer und 

digitaler Welt. Ein erstes Technologiecluster dient dazu, die physische Welt in die 

digitale zu überführen, respektive die Welten miteinander zu verknüpfen. 

1. Technologien zur Erzeugung von 3D-Modellen: Neben der klassischen 3D-

Modellierung in CAD-Umgebungen werden bestehende physische Objekte in 

urbanen Gebieten auch mittels 3D-Scanning oder Photogrammetrie erfasst. Letztere 

bezeichnet die Verwendung von Fotografien zur Erstellung von detaillierten und 

realistischen 3D-Modellen. 
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Abbildung 2: Drei Technologiecluster des Urban Metaverse 

 

2. Internet der Dinge (Internet of Things, IoT): IoT-Geräte und Sensoren sammeln 

Daten aus der physischen Welt und tauschen diese mit dem Urban Metaverse aus, 

um Echtzeit-Überwachung, Steuerung und Optimierung von kommunalen Prozessen 

zu ermöglichen. Geeignete Interoperabilitätsstandards stellen dabei sicher, dass 

verschiedene Geräte, Sensoren und Systeme innerhalb des Urban Metaverse 

nahtlos zusammenarbeiten können. 

3. 5G und zukünftige Kommunikationstechnologien: Schnelle und zuverlässige 

Kommunikationsnetzwerke sind entscheidend für die Echtzeitdatenübertragung und 

-kommunikation innerhalb des Urban Metaverse, insbesondere für Digital-Twin-

Anwendungen, die schnelle Reaktionszeiten erfordern. 

4. Cloud Computing und Edge Computing für Urbane Datenplattformen bieten die 

notwendige Rechenleistung und Datenverarbeitungskapazitäten, um große Mengen 

an Daten zu speichern, zu verarbeiten und in Echtzeit zugänglich zu machen, was 

für die Skalierbarkeit und Effizienz des Urban Metaverse entscheidend ist. 

Neben diesen Basistechnologien schafft ein zweites Technologiecluster die Grund-

lage für die Interaktion mit dieser digital verbundenen Welt – aber auch die Rückführung 

der digitalen Welt in die physische Welt. 

5. Digitale Zwillinge (Digital Twins, DTs) sind virtuelle Replikationen von physischen 

Objekten, Systemen und Prozessen, die im Urban Metaverse miteinander und mit 

den Nutzenden interagieren. Durch IoT-Technologie bleiben sie immer up-to-date. 

Sie werden im Urban Metaverse eingesetzt, um Prozesse zu analysieren, Simula-

tionen durchzuführen und Verbesserungen zu testen, ohne die realen Systeme zu 
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beeinträchtigen. Digitale Zwillinge im Urban Metaverse gibt es auf verschiedenen 

Ebenen, angefangen von einfachen geographischen Raumdaten über Infrastruk-

turen bis hin zu einzelnen Gebäuden, Maschinen oder Komponenten. Prägend für 

das Metaverse ist die Verbindung verschiedener Digital Twins zu komplexeren 

virtuellen Welten (Interconnected Digital Twins, IDTs). Auch Bürger und städtische 

Mitarbeitende können Digitale Zwillinge in Form von Avataren haben. 

6. Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML) können in Anwen-

dungen des Urban Metaverse eingesetzt werden, um Muster zu erkennen, 

Vorhersagen zu treffen, Entscheidungen zu automatisieren und sich im Laufe der 

Zeit durch Erfahrungen zu verbessern. KI und ML unterstützen die Nutzenden, die 

Vielzahl der Daten zu sinnvollen Entscheidungsszenarien bzw. Interaktionserleb-

nissen zu verdichten. 

7. Erweiterte Realität (Augmented Reality, AR) und Virtuelle Realität (Virtual 

Reality, VR): Diese Technologien schaffen immersive Umgebungen (auf Basis 

verbundener Digitaler Zwillinge), in denen Nutzer mit digitalen Inhalten in einer Weise 

interagieren können, die die physische Welt nachahmt oder erweitert. VR schafft eine 

vollständig immersive Umgebung, während AR digitale Informationen in die reale 

Umgebung integriert. Dominieren heute noch VR-Headsets als Nutzerinterface, 

werden mittelfristig AR-Technologien als Schnittstelle zum Metaverse an Bedeutung 

zunehmen. 

8. Digitale Produktionstechnologien (3D-Druck) werden seltener im Kontext des 

Metaverse genannt, können aber als Technologie gesehen werden, um unmittelbar 

digitale Inhalte in die physische Welt zu überführen. So können Entwickler und 

Ingenieure innerhalb des Urban Metaverse komplexe Produkte und Komponenten in 

einer virtuellen Umgebung entwerfen und testen. 3D-Druck ermöglicht es dann, 

diese virtuellen Designs schnell in physische Prototypen umzusetzen. Dies kann den 

Innovationszyklus beschleunigen, indem Design, Fertigung und Marktfeedback 

schneller und besser integriert werden. Auch fügt sich der 3D-Druck in digitale Liefer-

ketten ein, da eine dezentrale Fertigung z.B. Ersatzteile bei Bedarf und in der Nähe 

des Verwendungsortes produzieren kann. 

Das dritte Technologiecluster sind Plattform-Technologien, die die zuvor genannten 

Technologien und Anwendungen verbinden und die konkrete Anwendungsebene 

darstellen, auf der Urban Metaverse-Konzepte realisiert werden. 

9. Metaverse-Plattformen und Urbane Datenräume sind integraler Bestandteil des 

Ökosystems um ein Urban Metaverse. Sie bieten die Infrastruktur für das Zusam-

menspiel der verschiedenen Metaverse-Technologien. Metaverse-Plattformen 

stellen die notwendigen Tools und Interfaces zur Verfügung, die Entwickler benöti-

gen, um digitale Inhalte und Anwendungen zu erstellen. Dies umfasst unter anderem 

Software-Development-Kits (SDKs) und Programmierschnittstellen (APIs). So 

können auch Hosting-Services für Inhalte und Anwendungen innerhalb des Meta-

verse angeboten werden (Verfügbarkeit und Skalierbarkeit). Schließlich integrieren 

Metaverse-Plattformen Marktplätze, auf denen digitale Assets gekauft, verkauft oder 

getauscht werden können, und bieten zudem Räumlichkeiten und Tools für soziale 
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Interaktionen, insbesondere für die Zusammenarbeit und Community-Bildung. So 

ermöglichen sie es Nutzenden, sich zu treffen, zu kommunizieren und gemeinsam 

an Projekten zu arbeiten. 

10. Blockchain und Smart Contracts gewährleisten schließlich eine sichere und trans-

parente Methode zur dezentralen Speicherung und Übertragung von Daten sowie 

zur Automatisierung von Verträgen, also auf der Blockchain laufenden Programmen, 

die unter bestimmten vordefinierten Bedingungen ausgeführt werden. Im Urban 

Metaverse ist dies z.B. für das Lieferkettenmanagement und die Authentifizierung 

und Urheberrechtsfragen nützlich. NFTs (Non-Fungible Tokens) sind eine ent-

sprechende Blockchain-basierte Technologie, um Einzigartigkeit, Eigentum und 

Authentizität von digitalen sowie mit digitalen Technologien erstellten physischen 

Objekten auf sichere Weise zu verifizieren. 

 

Diese Technologien bilden das Rückgrat des Urban Metaverse und tragen zur digitalen 

Transformation der Stadt bei. Auf aus unserer Sicht vier zentrale Technologien des 

Urban Metaverse gehen wir im Folgenden näher ein: Urbane Datenräume, 3D-

Modellierung, Vernetze Digitale Zwillinge, Avatare und AR/VR-Technologien. 

Urbane Datenräume 

Die erste der vier Metaverse-Technologien, die wir für das Urban Metaverse als beson-

ders relevant halten, sind Urbane Datenräume. In der Regel gibt es in einer Stadt bereits 

eine Fülle an Daten. Ein erster Schritt hin zu einer ganzheitlichen digitalen Lösung muss 

es sein, die Datensilos der relevanten städtischen Akteure aufzulösen und die vorhan-

denen kommunalen Daten in einer zentralen Urbanen Datenbank sukzessive zu 

vereinen oder die vorhandenen Datenräume dezentral miteinander zu vernetzen (Ritala, 

Ruokonen & Kostis, 2024; Clough & Wu, 2024).  

Urbane Datenräume können damit als eine spezielle Ausprägung von Metaverse Platt-

formen, wie zuvor beschrieben, gesehen werden. Hier gibt es eine wichtige Entwicklung: 

Bisher stand der Gedanke zentraler Datenbanken im Vordergrund, also strukturierter 

Systeme zur Speicherung, Abfrage und Verwaltung von Daten. Durch Datenbank-

managementsysteme (DBMS) kann effizient auf große Mengen an strukturierten Daten, 

typischerweise in Form von Tabellen, zugegriffen werden. Diesem klassischen Gedan-

ken einer Datenbank steht heute das Konzept der dezentralen Datenräume (Data 

Spaces) gegenüber. Es ist wie eine Datenbank ein Konzept der Datenverwaltung, 

verfolgt jedoch unterschiedliche Ziele und Anwendungsbereiche. Datenbanken sind vor 

allem für die interne Nutzung innerhalb einer Organisation optimiert und zielen auf 

Konsistenz, Integrität und Performance der gespeicherten Daten, während Datenräume 

eine kollaborative und föderierte Datenumgebung schaffen, in der verschiedene Stake-

holder Daten dynamisch teilen können, ohne dabei auf ein zentrales Speichersystem 

angewiesen zu sein (Redeker, Weskamp, Rossl & Pethig, 2021; Otto & Jarke, 2019). 

Ein Datenraum entsteht aus der Beschreibung der informationstechnischen Beziehun-
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gen verschiedener Akteure in Form einer Referenzarchitektur. Damit entstehen gemein-

sam vereinbarte Standards und Richtlinien für die Speicherung und kollaborative 

Nutzung von Daten innerhalb eines oder mehrerer industrieller Ökosysteme. Daten-

räume fördern den sicheren, kontrollierten und interoperablen Datenaustausch zwischen 

unabhängigen Teilnehmern, oft unter Beibehaltung der Datenhoheit bei den jeweiligen 

Datenanbietern. Ein auf Datenräumen aufbauendes Konzept ist das der Vernetzten 

Digitalen Zwillinge, die wir weiter unten noch ausführlicher besprechen werden. 

 

Beispiel: Datenraum 
Der Mobility Data Space (MDS) 

▪ Der Mobility Data Space (MDS)  
ist ein Datenmarktplatz, auf dem gleichberechtigte Partner aus 
dem Mobilitätssektor Daten austauschen können. Dabei bleibt 
der Datenprovider jederzeit der Eigentümer der Daten und kann 
selbstbestimmt entscheiden, ob und mit welchem Teilnehmer er 
in den Datenaustausch tritt. Ziel ist es, eine unternehmens-
übergreifende Datenökonomie zu schaffen, um innovative, 
umwelt- und nutzerfreundliche Mobilitätskonzepte zu realisieren 
und weiterzuentwickeln. 
 

▪ Der MDS bringt dabei Firmen, Organisationen und Institutionen 
zusammen: diejenigen, die ihre Datenschätze monetarisieren 
wollen und diejenigen, die Daten für innovative Mobilitäts-
lösungen benötigen. In vielen Fällen wird durch einen gezielten 
Austausch aber auch eine Win-Win Situation zum beidseitigen 
Vorteil geschaffen. Der MDS stellt dafür den Rahmen für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 

▪ An der Konzeption des MDS haben mehr als 200 Stakeholder der 
deutschen Mobilitätslandschaft aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und öffentlicher Verwaltung gearbeitet. Die acatech Stiftung hat 
den Prozess gesteuert und koordiniert. Im Jahr 2021 wurde die 
Trägergesellschaft des Mobility Data Space gegründet, die DRM 
Datenraum Mobilität GmbH. Sie ist als neutrale Non-Profit-
Organisation strukturiert und hat die Aufgabe, den Mobility Data 
Space weiter aufzubauen und ihn technisch sowie kommerziell 
zu orchestrieren. Der Mobility Data Space wird auch heute noch 
vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) 
gefördert. 

Quelle: https://mobility-dataspace.eu/de/mobility-data-space 

Die allgemeinen und fallspezifischen Mehrwerte der Integration und des Austauschs von 

Daten sind vielseitig: 

• Effiziente, offene Zusammenarbeit: Die Nutzung gemeinsamer Datenbestände 

ermöglicht es, effizienter zusammenzuarbeiten. Dies ist vor allem in internationalen 

Projekten und mit interdisziplinären Teams an verschiedenen Standorten wertvoll, 
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wo die Kommunikation und Zusammenarbeit bisher tendenziell zu Reibungs-

verlusten führte. Im Bauprozess involvierte Unternehmen nutzen bisher eigene, 

oftmals proprietäre Software und agieren auf ihren geschlossenen Datensilos. Daten 

werden oftmals nur manuell zwischen diesen unternehmerischen Datensilos 

ausgetauscht und es wird „doppelt Buch geführt“. Die Folge ist ein stark fragmen-

tierter, langwieriger Planungs- und Bauprozess, an dessen Stationen Informations-

verluste auftreten können. Darüber hinaus kommt es regelmäßig zu Planungs-

kollisionen zwischen parallel stattfindenden Baumaßnahmen, da diese oftmals 

unabhängig voneinander geplant und durchgeführt werden. Folge ist, dass dieselbe 

Straße oft mehrmals hintereinander aufgerissen wird. Durch die Integration und den 

Austausch von Daten können Baumaßnahmen nun entlang der Prozesskette von der 

Planung bis zur Umsetzung beschleunigt werden. 

• Verbesserte Datenverfügbarkeit und Transparenz: Die Daten werden vereinheit-

licht, mittels KI- oder ML-unterstütztem Data Profiling überprüft („validiert“), bereinigt 

und jederzeit automatisch ausgetauscht. Die Einführung von Berechtigungsstufen 

ermöglicht einen kontrollierten Zugang für sicherheitskritische, nicht öffentlich 

zugängliche Daten. Die Nutzenden erhalten gemäß ihrer zugewiesenen Rolle und 

der damit verbunden Rechte einen tagesaktuellen, verlässlichen Zugriff auf die für 

sie notwendigen harmonisierten Daten. So können bestimmte Stakeholdergruppen 

auch zeitweise Zugriff benötigte Daten haben, was die Zusammenarbeit und die 

Beteiligung von Bürgern erleichtert. Darüber hinaus kann der Stadtgesellschaft und 

damit auch Akteuren wie Startups und Hochschulen nicht-sicherheitskritische Open-

Data zur Verfügung gestellt werden, damit diese eigene Digitaldienste schaffen oder 

komplementieren und neue Wertschöpfungswege erschließen. 

• Einfache Skalierbarkeit des Datenbestands: Der generische Aufbau des Daten-

raums ermöglicht den Austausch mit bzw. die Integration von weiteren Datenbe-

ständen. Beispielsweise können Datenschnittstellen zu Bundesportalen wie der 

Mobilithek3, zu Landesportalen wie dem Energieatlas NRW, sowie zu weiteren 

bestehenden Stadtportalen hergestellt werden (wobei höhere Ebenen meist auf die 

konsolidierten Daten niedrigerer Ebenen zurückgreifen).  

Wie auch andere Städte hat die Stadt Aachen gemäß der EU-INSPIRE-Richtlinie in den 

vergangenen Jahren bereits eine Fülle von Geodaten in zentralen Geodatenportalen 

gesammelt.4 Neben Daten aus städtischen Open Data Portalen5 liegen oftmals weitere 

spezifische Daten wie z.B. IoT-Umwelt- und Verkehrsdaten im Aachener Datenpool (AC-

DatEP)6 vor. Meist gibt es vereinzelte Schnittstellen zwischen den Datenbeständen, 

einen einzigen übergreifenden Datenraum oder einen übergreifenden Austausch in der 

 

3  Die Mobilithek wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) bereitgestellt. 
Vorgänger sind das Open-Data-Portal mCLOUD und der der Mobilitätsdaten-Marktplatz 
(MDM). 

4  https://geoportal.aachen.de/extern/; https://geoportal.staedteregion-aachen.de/ 
5  https://offenedaten.aachen.de/ 
6  https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/mfund-projekte/ac-datep.html 
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Regel jedoch noch nicht. Dies ist unter anderem darin begründet, dass sich einige 

Projekte zunächst auf die Erfassung und Bereitstellung der Daten fokussieren. Der 

folgende Infokasten geht auf ein aktuelles Beispiel eines urbanen Datenraums ein, das 

Projekt KomIT. 

 

Beispiel: Urbaner Datenraum 
Projekt KomIT 

Im Aachener Projekt KomIT werden zunächst Planungs- und Asset-
Daten in einen zentralen Datenraum überführt, um in einem ersten 
Anwendungsfall die Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen neu 
zu gestalten. In Aachen gibt es eine Fülle geplanter und aktueller 
Baumaßnahmen, an denen viele verschiedene Instanzen beteiligt sind – 
nicht nur die städtische Verwaltung und deren Fachdienststellen, 
sondern auch städtische Unternehmen wie die Stadtwerke (STAWAG), 
Netzbetreiber (Regionetz), Anbieter von IT-Infrastruktur (regio iT) und 
Verkehrsgesellschaften (ASEAG).  
 
Auch private Unternehmen wie Planungsbüros und Tiefbauunter-
nehmen werden im gesamten Planungs- und Bauprozess regelmäßig 
hinzugezogen. Darüber hinaus ist die Stadt Aachen bestrebt, ihre 
Bürgerinnen und Bürger in Veränderungsprozesse miteinzubeziehen. 
Ein Datenraum kann hier helfen, bestehende Prozesse zu optimieren. 

Quelle: https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/verkehr_strasse/verkehrskonzepte/ 
KomIT/index.html 

 

 

"Der Strukturwandel und die notwendige Neuverteilung der 
Verkehrsflächen werden in den kommenden Jahren zu vielen neuen 
Planungs- & Bauvorhaben führen. Mit dem Projekt KomIT wollen wir 
Datensilos überwinden und kommunale Asset-Daten wie Ver- und 
Entsorgungsleitungen, Straßen und Stadtmobiliar in einem 
gemeinsamen Datenraum zusammenführen. Damit wollen wir die 
heute üblichen Informations- und Zeitverluste, Planungskollisionen 
und somit letztlich auch erheblichen Beeinträchtigungen für 
Bürgerinnen und Bürger überwinden." 

Dina Franzen-Paustenbach, Projektleiterin KomIT, regio iT gesellschaft für 
informationstechnologie mbh, Aachen 

Modellierung von 3D-Daten 

Eine Stadt gleicht einem lebenden Organismus und kann aus einer beliebigen Anzahl 

von Perspektiven betrachtet werden – beispielsweise mit einer makroskopischen Linse, 

die den Warenaustausch mit weiteren Städten und Ländern zeigt, bis hin zu einer 
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mikroskopischen Linse, welche die Bewegung von Insekten oder einzelner Staubpartikel 

zeigt (Lv, Xie, Li, Shamim Hossain & El Saddik, 2022). Ein wesentlicher Anspruch an 

das Urban Metaverse ist eine digital gespiegelte Stadt, die diese realen Details 

wiedergibt. Grundlage dafür sind digitale (Teil-)Modelle der Stadt, die wiederum Aus-

gangsbasis für einen mit Echtzeitdaten arbeitenden Digitalen Zwilling sind (siehe unten). 

Die dreidimensionalen Daten und Modelle, beispielsweise zu Straßenverläufen, Grün-

flächen, Gebäuden, Brücken, Beleuchtung, Stadtmobiliar, oder Ladesäulen, werden 

jeweils mit ihren Georeferenzen auf der Urbanen Datenbank oder in Urbanen 

Datenräumen gespeichert. Digitale 3D-Modelle bieten im Gegensatz zu herkömmlichen 

georeferenzierten 2D-Karten die Möglichkeit, Städte realitätsgetreu virtuell abzubilden 

und bilden damit eine Grundlage der Interaktion im Metaverse. 

"Die erfassten Modelle und Informationen (…) [bringen] unserer Stadt 
smarte Vorteile wie die Optimierung einzelner Bauprozesse, 
Informationsgrundlagen für Instandhaltungen und Instandsetzungen, 
Unterstützung im Bereich des Flächenmanagements und damit 
langfristige Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerung." 

Stabsstelle Digitalisierung, Stadt Duisburg 

Die Erstellung dieser Modelle kann auf verschiedene Arten erfolgen. In der Industrie 

werden digitale Modelle von Objekten klassischerweise in CAD-Entwicklungsumge-

bungen erzeugt, beispielsweise in der Produktentwicklung und Konstruktion. Diese 

werden inzwischen vermehrt durch Game Engines, d.h. Entwicklungsplattformen für 

Computerspiele wie Unity oder Unreal Engine, ergänzt, die ebenfalls umfangreiche 

Werkzeuge und Ressourcen für die Erstellung interaktiver 3D-Objekte und -Umge-

bungen bieten. 

Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen automatisieren und verbessern diesen 

Prozess nach und nach. KI kann beispielsweise dabei helfen, aus wenigen Daten-

punkten detaillierte 3D-Modelle zu generieren und den Realismus und die Genauigkeit 

bestehender Modelle zu erhöhen. Generative KI wird also eher als Werkzeug zur 

Erstellung von Inhalten gesehen und kann das Metaverse mit elementaren und auch 

personalisierten Inhalten füllen; hochwertige Inhalte wie die Geschichten, die die Inhalte 

verbinden, werden aber weiterhin von kreativen Menschen wie Ingenieuren, Künstlern 

und Akademikern produziert (Hvitved et al., 2023). 

Im Bereich der Smart City, wie auch vielen Industrial Metaverse Anwendungen, werden 

aber digitale Modelle von physischen Objekten benötigt, die bereits seit Jahren bis hin 

zu Jahrhunderten existieren und für die keine digitalen Grunddaten zur Verfügung 

stehen. Je nach Anwendungsfall bzw. Aufgabenstellung kommen verschiedene 

Technologien zur Erfassung städtischer Umgebungen infrage, die sich hinsichtlich 

ihres Auflösungsgrades (und damit meist auch der Größe des erfassten Raumes) und 

ihrer Aufnahmefrequenz unterscheiden – angefangen bei einmaligen Detailaufnahmen 

bis hin zu regelmäßigen getakteten Aufnahmen zur Erzeugung von Zeitreihen. 
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Für großräumige Gebiete – etwa für mehrere Stadtteile – eignet sich die Fernerkundung 

per Satellit, beispielsweise wöchentlich. Satelliten sind mit verschiedenen Sensortypen 

zur Erfassung verschiedener Spektralbereiche ausgestattet. Für höhere Auflösungen 

kommt auch die luftgestützte Erfassung über höherfliegende Flugzeuge oder tiefer-

fliegende Drohnen in Betracht. 

Zu den terrestrischen Methoden zählen einerseits die mobile Straßenbefahrung, die 

der Leser ggfs. schon einmal im Alltag bei Google- oder Cyclomedia-Autos beobachtet 

hat, sowie das stationäre Laserscanning. Hier können höchste Detaillierungsgrade 

erzielt werden wie es beispielsweise bei der Erfassung des Zustands historischer 

Gebäude für Restaurationszwecke erforderlich ist (Weckecker, 2024). Es gibt außerdem 

Laserscanning-Rucksäcke und Trolleys, mit denen die Kartographen zum Beispiel 

Innenräume erfassen können. Für den Aachener Dom gibt es beispielsweise eine 

Website, mit welcher das Innere in einem 3D-Rundflug erkundet werden kann.7 Im 

Untergrund sind vor allem Daten zu den Leitungsverläufen wichtig, die in Städten mit 

langer Historie jedoch nicht immer bekannt sind. Diese können mit mobilen Boden-

radaren nacherhoben werden. Diese Untergrundinfrastrukturen verändern sich nur 

langsam bis gar nicht und sind oftmals schwer zugänglich, weshalb sie laut Lehtola et 

al. (2022) nach eimaliger Kartierung eher auf Wartungs- und Sanierungsbedarf 

überwacht werden sollten, beispielsweise mit IoT-Sensorik. 

 

Beispiel: 3D-Erfassung von Straßenzügen in Aachen 
Mobile Straßenbefahrung von Cyclomedia 

▪ Mit Laserscannern ausgestattete Fahrzeuge des deutschen 
Unternehmens Cyclomedia haben im Rahmen des Projektes Vista 
die Straßenzüge der Städteregion Aachen abgefahren und erfasst. 
Dabei wurden Autokennzeichen und Gesichter unkenntlich 
gemacht, um den Datenschutz zu gewährleisten. 
 

▪ Das 3D-Modell der Straßenzüge wird beispielsweise von der 
Verwaltung genutzt, um den Bürgern eine unkomplizierte und 
schnelle Bauberatung anzubieten. Die Verwaltungsmitarbeitenden 
können ohne eine physische Begehung des Bauplatzes über das 
3D-Modell wichtige Informationen ableiten, etwa zur Bauhöhe der 
umliegenden Häuser oder zur Breite des Gehwegs. 

Quelle: https://www1.wdr.de/lokalzeit/fernsehen/aachen/video-cyclomedia-macht-
aufnahmen-der-staedteregion-100.html 

Wie die Namen schon vermuten lassen, arbeiten diese Erfassungssysteme in der Regel 

mit speziellen 3D-Laserscannern, dem sog. LiDAR (Light Detection and Ranging). Zum 

Abtasten schickt der Sensor Laserstrahlen im Infrarotbereich aus und erfasst die 

Wegzeit, in welcher die Strahlen von der Umgebung reflektiert werden und zum Sensor 

 

7 https://erleben.aachenerdom.de/dom-erlebnis/virtueller-3d-rundflug/ 
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zurückkehren. So entsteht ein punktbasiertes Umgebungsmodell in Form einer schwarz-

weißen Punktwolke. Dieses wird zuweilen mit Farbaufnahmen angereichert. Zur 

Positionsbestimmung per Satellit werden die Laserscanner mit GNSS-Empfängern 

kombiniert (HS Development & Services, 2023). Alternativverfahren sind z.B. das 

RADAR (Radio Detection and Ranging), das auf ähnliche Weise mit Funkwellen arbeitet, 

sowie die Photogrammetrie, die analog zur menschlichen Tiefenwahrnehmung (mit 

ähnlichen Einschränkungen) funktioniert und mehrere 2D-Fotos aus verschiedenen 

Perspektiven zu einem 3D-Modell zusammensetzt. 

Entwicklungen im Bereich der mobilen Endgeräte ergänzen dieses Technologie-

spektrum und ermöglichen das Crowdsourcing von nutzergenerierten Inhalten. Neuere 

Smartphones sind bereits mit LiDAR-Sensoren ausgestattet. So können Nutzer ohne 

Fachkenntnis Objekte und Räume in passenden Anwendungen auf einfache Weise 

virtualisieren (Hölzle et al., 2023). Ein Beispiel für eine solche Anwendung ist Polycam, 

das plattformübergreifend genutzt werden kann.8 Bürger könnten ihre generierten 3D-

Inhalte zukünftig in den Digitalen Zwilling der Stadt einspeisen, um diesen tagesaktuell 

zu halten. 

Die verschiedenen Aufnahmen können dann in einer Karte integriert werden. Die Stadt 

München unterscheidet darüber hinaus zwischen einer Detailed Map und einer Fresh 

Map. Erstere legt den Fokus auf ein möglichst großes Detailreichtum und eignet sich 

daher beispielsweise für einzigartige Bauwerke mit historischer Relevanz. Eine Fresh 

Map wird hingegen immer möglichst aktuell gehalten, nimmt dafür aber geringere 

Auflösungen in Kauf. Dies ist zum Beispiel für Großveranstaltungen wie dem Oktoberfest 

relevant (Bernhard, 2024). Singapur frischt seine Karten alle fünf Jahre aus der Luft und 

alle zwei bis drei Jahre in den Straßen auf (Poon, 2022). Die Erfassungs- und 

Synchronisierungsaktivitäten müssen nach Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten ausge-

legt werden. 

In Zukunft könnten Mobilitätssysteme standardmäßig mit geeigneter Sensorik ausge-

stattet werden, um die Umgebung in kurzen Zeitabständen zu erfassen. Auch autonome 

Systeme wie Autos oder Drohnen werden Daten erzeugen und bereitstellen (Lehtola et 

al., 2022). Unternehmen wie Nexar arbeiten bereits heute an „Crowdsourced Vision“-

Plattformen, die Daten wie Bilder und Videos mithilfe von KI verarbeiten, um Karten mit 

Echtzeitinhalten darzustellen.9 

(Vernetzte) Digitale Zwillinge 

Ein Kernelement des industriellen Metaverse sind Digitale Zwillinge (Digital Twins), 

d.h. Echtzeitdarstellungen von Prozessen und Objekten wie Produkten und Anlagen, die

mit einer bestimmten Frequenz und Genauigkeit über den gesamten Lebenszyklus

8 https://poly.cam/ 
9 https://mapping.getnexar.com/ 
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synchronisiert werden – von der Entwicklung und Konstruktion über die Produktion oder 

Implementierung bis hin zur Nutzungsphase – und mit integrierten Simulationsmodellen 

der Entscheidungsunterstützung dienen (Digital Twin Consortium, 2020). Ein Digitaler 

Zwilling erfüllt dann seinen Zweck, wenn er von einem Entscheider als vollwertig im 

Vergleich zum physischen Asset gesehen wird, d.h. ein Experiment mit dem Digitalen 

Zwilling die gleichen Erkenntnisse liefert wie ein Experiment mit dem physischen Asset. 

Im Smart-City-Kontext füllen Digitale Zwillinge die 3D-Modelle von städtischen Assets 

wie beispielsweise von Infrastrukturkomponenten, Maschinen oder ganzen Anlagen mit 

Leben und Aktualität und verwandeln reine Repräsentationen zu aktiven Planungsob-

jekten. Dabei greifen Digitale Zwillinge auf Echtzeit- und historische Daten zu und nutzen 

diese Daten in Simulationsmodellen, um effektivere Entscheidungen zu ermöglichen, 

Systeme zu optimieren oder neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln (Fukawa 

& Rindfleisch, 2023; Stark, 2022). 

Bislang existierten Digitale Zwillinge meist in funktionalen Silos. Es gibt noch nicht „den“ 

Digitalen Zwilling der Stadt, sondern viele fach- und anwendungsspezifische Zwillinge 

(„Fachzwillinge“). Diese greifen auf einen Geobasiszwilling zurück, der alle relevanten 

Geodaten in sich vereint. Ein Beispiel ist ein Mobilitätszwilling einer Stadt (Deutscher 

Städtetag, 2023). Im industriellen Kontext erweitern Unternehmen dieses Verständnis 

schon heute, indem sie Digitale Zwillinge verknüpfen und Daten und Modelle aus 

verschiedenen Produktionsressourcen auf einer einzigen Datenplattform oder in einem 

Datenraum (data space) aggregieren. So entsteht der vernetzte Digitale Zwilling. 

 

"Die föderale Struktur Deutschlands kann ein Hemmschuh für die 
Umsetzung eines Urban Metaverse sein. Aktuell gibt es viele gallische 
Dörfer, in denen viel von einzelnen Akteuren abhängt. Der wichtigste 
Schritt ist die strukturierte Vernetzung dieser Akteure.“ 

André Henke, Programmleitung Digitale Verwaltung Niedersachsen (DVN), 
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 

Das Konzept der vernetzten Digitalen Zwillinge (Interconnected Digital Twins, IDTs) 

bezieht sich damit auf ein Netzwerk virtueller Repräsentationen physischer Objekte oder 

Systeme – einem Zwilling der Zwillinge – in dem über deren Lebenszyklen hinweg in 

Echtzeit kommuniziert, Daten ausgetauscht und die Leistung und Entscheidungsfindung 

durch Simulationsmodelle auf Systemebene optimiert wird (van Dyck, Lüttgens, Piller & 

Brenk, 2023). Die Simulationsmodelle, die diesen vernetzten Digitalen Zwillingen zu-

grunde liegen, werden aussagekräftiger, wenn Digitale Zwillinge verschiedener Akteure 

kombiniert werden, aber auch wenn sie von verschiedenen Akteuren aus unterschied-

lichen Perspektiven genutzt werden. 

Die Deutsche Bahn forscht an diesem Thema und baut einen fotorealistischen Digitalen 

Zwilling ihrer Schienennetze, um den Betrieb zu planen und zu überwachen. So werden 

Hindernisse frühzeitig identifiziert und vorhandene Kapazitäten mit den bestehenden 

Ressourcen besser ausgenutzt ohne neue Gleise zu verlegen. Die Pünktlichkeitsrate der 
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Züge konnte bereits verbessert werden und gleichzeitig die Herstellungs- und Wartungs-

kosten der Infrastrukturanlagen gesenkt werden. Eine KI-Umfeldwahrnehmung, die mit 

Sensorik an der Fahrzeugfront arbeitet, soll zukünftig kontinuierlich Daten liefern 

(Deutsche Bahn, 2022; Geyer, 2022). Ergänzend zur Netzinfrastruktur wird an Digitalen 

Zwillingen der Züge und ihrer Komponenten geforscht, beispielswiese ein Zwilling des 

gesamten Antriebsstrangs, der mit dem Hersteller der Züge, den lokalen Betreibern von 

Wartungszentren und der Betriebszentrale der Deutschen Bahn geteilt wird.  

Gleichzeitig baut die Deutsche Bahn eine Datenplattform für Digitale Mobilitätszwillinge 

auf, um einzelne Digitale Zwillinge aus ihrer eigenen Infrastruktur, aber auch jene von 

Komplementären wie Busunternehmen zu aggregieren. Ziel der vernetzten Digitalen 

Zwillinge ist es, eine bessere datengestützte Entscheidungsfindung zu ermöglichen, zum 

Beispiel um Reisenden das beste Verkehrsmittel zu empfehlen, aber auch um 

organisationsübergreifend eine höhere Leistung zu erzielen und die Eisenbahninfra-

struktur zu innovieren. (DB Systel, 2020) 

Auch im Urban Metaverse sind vernetzte Digitale Zwillinge von zentraler Bedeutung 

(Hartmann et al., 2023). Dieser Urbane Zwilling der Zwillinge vereint alle digitalen 

Ressourcen der Stadt (Deutscher Städtetag, 2023). Durch die Integration der 

Datenbestände können existierende Dienste vereint, verbessert, erweitert und verknüpft 

werden. Auch neuartige Dienste können geschaffen werden. Dabei ist der Zwilling für 

mehrere Akteure innerhalb des Smart-City-Ökosystems zugänglich und ermöglicht es 

Komplementären, ihn in Kombination mit ihren Daten und Modellen zu nutzen, um 

ergänzende Anwendungen zu entwickeln. Neben einer Vernetzung von Digitalen 

Zwillingen in der Stadt ist es denkbar, die Digitalen Zwillinge der Städte selbst weiter zu 

vernetzen. Durch die stufenweise Vernetzung entsteht so nach und nach eine immer 

größere Metaverse Welt, wie sie der am Anfang dieses Kapitel kurz vorgestellten EU-

Vision eines europäischen „Cityverse“ entspricht. 

 

Beispiel: Vernetzte Digitale Zwillinge  
in der Smart City 
Der Connected Urban Twin (CUT) von  
Hamburg, Leipzig und München 

▪ Im Projekt CUT haben sich DT-Initiativen aus Hamburg, München 
und Leipzig zusammengetan. Das CUT-Projektteam versteht einen 
vernetzten Digitalen Zwilling im Smart-City-Umfeld als einen 
Baukasten mit verschiedenen Bausteinen. Diese Bausteine können 
je nach den Anforderungen und Gegebenheiten der jeweiligen Stadt 
unterschiedlich zusammengestellt werden und umfassen 
Geobasisinformationen, Fachinformationen, Analysewerkzeuge 
und Anwendungen. Die Akteure der Stadt sind ebenfalls Teil des 
Zwillings. 
 

▪ Die Erstellung eines Digitalen Zwillings beginnt mit den 
Geobasisdaten, die das zu digitalisierende Objekt definieren. Nach 
der räumlichen Abgrenzung werden die Fachdaten, d.h. die 
anwendungsspezifischen Daten, gesammelt. Diese Daten helfen 
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dabei, bestimmten Orten Eigenschaften wie z.B. Umweltdaten 
zuzuordnen. Anwendungen werden als Schnittstelle zur Verfügung 
gestellt, damit Menschen mit den Daten interagieren können. 
Schließlich wird ein Geodaten-Zwilling erstellt, der Zugriff auf die 
erfassten Geodaten hat und diese mit Fachdaten integriert. 
 

▪ Nutzer können den Geodaten-Zwilling in der Anwendung 
visualisieren und analysieren. Neben dem Geodaten-Zwilling gibt 
es weitere Zwillinge, die sich auf verschiedene Fälle beziehen. Der 
Geodaten-Zwilling ist jedoch der zentrale Zwilling, der die anderen 
Zwillinge und Prozesse koordiniert. Die Vision von CUT ist, dass 
Benutzer eine Frage in einem bestimmten Planungskontext stellen 
können. Die Anwendung greift dann auf den Zwilling zu und wählt 
die notwendigen Module aus, um die Frage zu beantworten. 

Quelle: Hartmann et al. (2023); www.connectedurbantwins.de 

Damit die Vernetzung von Digitalen Zwillingen funktioniert, sind klare Standards und 

Schnittstellen nötig. Für eine effektive Vernetzung und den Austausch von Informa-

tionen sind eine einheitliche Sprache sowie eine standardisierte Datenschnittstelle 

unerlässlich. Standards ermöglichen eine nahtlose Interoperabilität zwischen verschie-

denen Systemen und Akteuren. Sie sorgen dafür, dass Datenmodelle über Protokolle 

kompatibel und austauschbar sind, unabhängig davon, welche Plattform oder 

Technologie verwendet wird. Im Industrial und Urban Metaverse spielt Interoperabilität 

eine zentrale Rolle, da verschiedene Systeme und Geräte miteinander verbunden 

werden müssen, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu ermöglichen. 

 

"To turn the vision of the metaverse into a reality, firms can overcome the 
focality challenge by leveraging geometric and temporal affordances, and 
they can overcome the compatibility challenge through bilateral and 
multilateral cooperation. The path to the metaverse will require the arrival of 
consensus on shared standards for interoperability, which will allow existing 
proto-metaverses to interconnect.“ 

Andreas Kaplan, KLU Hamburg, und Michael Haenlein, ESCP Business 
School, Paris (Quelle: Kaplan & Haenlein, 2024) 

In diesem Zusammenhang gewinnt in der Industrie derzeit der Open USD-Standard 

starke Beachtung. USD (Universal Scene Description) ist ein quelloffenes 3D-Format, 

das die Darstellung, Verknüpfung und Bearbeitung von digitalen Modellen und Digitalen 

Zwillingen aus verschiedenen Softwareanwendungen und Quellplattformen ermöglicht. 

Er gilt als wesentlicher Enabler für Interoperabilität, beispielsweise zur Erzeugung kom-

plexer digitaler Modelle aus verschiedenen Teilmodellen. Der USD-Standard wurde von 

Pixar ursprünglich zur effizienten Darstellung und Verwaltung von 3D-Szenen in 

Animationsfilmen und im Gaming entwickelt, hat sich jedoch aufgrund seiner Flexibilität 

und Skalierbarkeit auch in anderen Bereichen etabliert, darunter für die Entwicklung von 

Smart Cities. Heute hat sich bereits eine sehr große Zahl an Unternehmen in der Open-

USD-Allianz zusammengeschlossen, die den USD-Standard auf Basis von Open-
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Source-Prinzipien etablieren will. So setzen beispielsweise SIEMENS mit dem Digital 

Xcelerator oder NVIDIA mit dem Omniverse auf diesen Standard. 

 

"Zielsetzung ist es, USD zum Industriestandard oder sogar zum 
globalen Standard zu machen. Das Metaverse wird nicht mit 
proprietären Datenformaten funktionieren. So eine Plattform ist nur 
dann erfolgreich, wenn sie maximal offen ist und jeder Datenlieferant 
auf dieses Format aufspringt.“ 

Uwe Rechkemmer, Senior Specialist Simulation & Visualization, NVIDIA  

Im Urban Metaverse ist der USD-Standard zum Beispiel interessant, da er die Erstellung 

hochdetaillierter 3D-Modelle unterstützt. Eine der Stärken des USD-Standards ist seine 

Fähigkeit, große und komplexe Datensätze zu handhaben. Da Smart Cities eine Vielzahl 

von dynamischen Datenquellen umfassen, wie Verkehrsflüsse, Energieverbrauch oder 

Wetterbedingungen, bietet USD eine skalierbare Lösung, um diese in Echtzeit 

darzustellen und zu analysieren. Dies hilft Entscheidungsträgern dabei, zukünftige 

Szenarien zu visualisieren und die Auswirkungen von Stadtentwicklungsprojekten oder 

Infrastrukturmaßnahmen zu verstehen, bevor sie real umgesetzt werden. 

Avatare 

Avatare sind digitale Repräsentationen oder Charaktere, die reale Personen (oder 

andere Lebewesen) in virtuellen Umgebungen repräsentieren. Mit Avataren können 

Nutzende im Metaverse navigieren und mit diesem und anderen Nutzenden interagieren 

(Hennig-Thurau et al., 2023). Als digitale Stellvertreter ermöglichen sie eine visuelle 

und interaktive Präsenz in digitalen Räumen und sind damit entscheidend für die 

Schaffung eines Gefühls von Immersion und sozialer Verbundenheit im Metaverse 

(Davis, Murphy, Owens, Khazanchi & Zigurs, 2009; Nagendran et al., 2022). 

 

"Analog zum jetzigen Stand des Internets mit einer Vielzahl an 
Websites wird es auch eine Vielzahl an interoperablen Metaversen 
geben. Mit dem Avatar können wir durch diese Welten schreiten, so 
wie wir heute im Browser die Websites wechseln.  

Deshalb wird jeder Mensch auch mehrere Avatare haben. 
Beispielsweise einen Avatar für das Dating oder für das Socializing, 
einen Avatar für die Arbeit. Bis 2030 könnte es bereits mehr Avatare in 
digitalen Welten als Menschen geben“ 

Prof. Heiko von der Gracht, Lehrstuhl für Zukunftsforschung, Steinbeis 
Hochschule 
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Avatare können in ihrem Erscheinungsbild von einfachen 2D-Ikonen bis hin zu 

komplexen 3D-Modellen stark variieren und sind oft hochgradig anpassbar, sodass 

Nutzende ihr digitales Selbst nach ihren Vorstellungen gestalten können. Für die Erstel-

lung von Avataren gibt es spezialisierte Softwarelösungen (Barta, Ibáñez-Sánchez, Orús 

& Flavián, 2024; Zhu & Yi, 2024). Diese bieten oft umfangreiche Anpassungsmöglich-

keiten für Körperbau, Gesichtszüge, Hautfarbe, Kleidung und mehr, sodass Nutzer 

personalisierte digitale Modelle von sich erschaffen können. Das 3D-Scanning und die 

Umwandlung einfacher Portraitfotos mittels Generativer KI bieten weitere Möglichkeiten 

zur Erzeugung realistischer 3D-Avatare. Manchen Menschen ist es wichtig, sich digital 

auf Social Media Plattformen wie Instagram zu präsentieren. Für jene, die es wollen, wird 

das Metaverse zusätzliche Möglichkeiten für die Selbstdarstellung und kreative 

Selbstverwirklichung bieten (Hvitved et al., 2023). Schon heute entwerfen Fashion-

Konzerne wie Gucci, Dolce & Gabbana und Nike virtuelle Mode. 

Durch die Erfassung biometrischer Daten durch Wearables oder sogar Brain Computer 

Interfaces (BCIs) können die Avatare zu Digitalen Menschlichen Zwillingen (Digital 

Human Twins) werden. Dies birgt sowohl Chancen, zum Beispiel für medizinische 

Behandlungen (Yan Zhang, Roberts, Kerimi, El Adl & You, 2023) als auch Risiken, 

beispielsweise den Datenmissbrauch der Daten für Werbezwecke. 

Eine neue Entwicklung sind KI-gesteuerte Avatare, die keine konkreten Personen 

repräsentieren, sondern eher als repräsentative Personas von Stakeholdern verstanden 

werden können. Diese KI-Avatare können autonom agieren, komplexe Daten analy-

sieren und personalisierte Empfehlungen oder Warnungen generieren, was die Ent-

scheidungsfindung unterstützt und die Effizienz von Betriebsabläufen erhöht. In 

städtischen Kontexten könnten KI-Avatare als virtuelle Assistenten für Bürger dienen, 

um Informationen bereitzustellen, Dienste zu navigieren und das Engagement in der 

Gemeinschaft zu fördern. 

 

Beispiel: Jugendberatung mit Avataren in Seoul 
Das Virtual Avatar Counseling Center 

Im Virtual Avatar Counseling Center der Stadtverwaltung in Seoul 
können sich Jugendliche anonym zu verschiedenen Angelegenheiten 
beraten lassen, beispielsweise zu ihrer Ausbildung und ihrem Job, aber 
auch zu Beziehungsproblemen. So können Hürden für eine Teilnahme 
an derartigen Angeboten genommen werden, die bei einer Beratung 
von Angesicht zu Angesicht vielleicht entstehen würden. 

Quelle: https://world.seoul.go.kr/policy/smart-city/metaverse-blockchain/ 

Im städtischen Metaverse eröffnen Avatare neue Wege für die Bürgerbeteiligung und 

das städtische Management. Bürger können als Avatare an virtuellen Stadtratssitzungen 

teilnehmen, öffentliche Räume gestalten und an der Planung städtischer Projekte 

mitwirken. Die Avatare können dabei mit einer eindeutigen Digitalen ID, ähnlich dem 

Personalausweis, verknüpft werden. 
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Augemented and Virtual Reality (AR & VR) 

Technologien der erweiterten Realität (Augmented Reality, AR) und virtuellen Realität 

(Virtual Reality, VR)10 sind Grundlage der Immersion und Nutzerinteraktion, um mit 

Digitalen Zwillingen oder Avataren in einer Weise interagieren zu können, die die 

physische Welt nachahmt oder erweitert. Damit kann ein hoher Partizipationsgrad 

erreicht werden, der Grundlage des Wertversprechens vieler Anwendungen im Urban 

Metaverse ist. Virtual Reality (VR) erlaubt es Nutzenden, ganz ohne Sicherheitseinwie-

sung und Schutzhelm Planungsentwürfe zu Gebäuden, Infrastrukturen und ähnlichem 

spielerisch mit einer VR-Brille zu erkunden und direkt mit den Stadtplanenden im 

virtuellen Raum diskutieren.  

Augmented Reality (AR) ist eine technologische Alternative, mit der Digitale Zwillinge 

oder andere Objekte in der Realität gezeigt werden können. Als Endgerät reicht hierbei 

ein Tablet oder Smartphone. Die Stadt Bremen hat z.B. eine eigene Bremen AR-App 

namens BremenGo realisiert, die nicht nur städtebauliche Entwürfe visualisiert 

(Gellhaus, 2024), sondern auch Touristenattraktionen wie die Bremer Stadtmusikanten 

bei einer AR-Tour zum Leben erweckt.11 

Für eine breitere gesellschaftliche Teilhabe können Bürger darüber hinaus zu Präsenz-

veranstaltungen eingeladen werden, um z.B. ein Bauprojekt an einem digitalen 

Planungstisch zu diskutieren. In dem Projekt Digitales Partizipationssystem (DIPAS) 

zeigt ein interaktiver Touchtable die Stadt sowohl zwei- als auch dreidimensional und 

erzählt je nach Perspektive eine Geschichte (in Textform). Darüber hinaus können 

Bürger direktes Feedback geben und werden zu weiteren Beteiligungsformaten 

informiert. Nebenbei stellt die gleichnamige Software ein endgeräteübergreifend 

einheitliches Erlebnis sicher und erzeugt Statistiken und Kennzahlen. Teilnehmende 

Städte sind u. a. Hamburg, Bremen und München.12 Letztere arbeitet aktuell mit dem 

Startup SE3 Labs zusammen, um ihren Digitalen Zwilling über eine sprachgesteuerte KI 

– dem SpatialGPT – erlebbar zu machen und mit diesem zu interagieren.13

10  Virtual Reality und Augmented Reality werden zuweilen auch unter dem Begriff Extended 
Reality (XR) zusammengefasst. 

11  https://www.bremen.de/bremen-go 
12  https://dipas.org/ 
13  https://se3.ai/de/ 



46 Trendstudie Urban Metaverse: Die Smart City im Metaverse 

Sozioökonomische Gestaltungsfaktoren 

Um ein Urban Metaverse zu realisieren und die dafür notwendigen Daten bereitzustellen, 

auszutauschen und zu verarbeiten ist nicht nur ein ausgereiftes technologisches 

Konzept vonnöten, sondern es ist auch eine interdisziplinäre und stadtübergreifende 

Kooperation aller Stakeholder erforderlich (Aloqaily, Bouachir, Karray, Al Ridhawi & 

Saddik, 2023). Dies richtet den Blick auf die sozioökonomischen Gestaltungsfaktoren 

des Urban Metaverse, die im Zentrum dieses Abschnitts stehen. 

Das Metaverse fügt physischen Städten und ihren organisationalen Strukturen einen 

virtuellen Layer hinzu. Neben den technologischen Bausteinen existieren weitere 

wichtige Gestaltungsfaktoren, die mitgedacht werden müssen. Denn ebenso wie in der 

physischen Welt fließen auch die intangiblen Gedanken, Visionen, Vorstellungen, 

Bedarfe, Ideen, Ängste und Wünsche der Menschen in diese zweite Realität ein. Ein 

Urban Metaverse wird nur dann einen ausreichenden Mehrwert bieten, wenn es 

durch eine ausreichende Anzahl relevanter Stakeholder langfristig intensiv 

genutzt wird (Hvitved et al., 2023). Wir stellen Gestaltungsfaktoren vor, mit denen 

Nutzungsbarrieren vermieden und die Teilnahme am Urban Metaverse incentiviert 

werden kann. 

 

Abbildung 3: Vier sozioökonomische Gestaltungsfaktoren im Urban Metaverse 

Nutzerfokus 

Um Desinteresse an oder Frustration bei der Nutzung zu vermeiden, muss ein Urban 

Metaverse klar formulierte und bedürfnisorientierte Wertversprechen für alle 

Nutzenden (bzw. Stakeholder) mit sich bringen. Die Erwartungen der Nutzenden in 

Bezug auf die Grafik, Geschwindigkeit, Interaktionsmöglichkeiten und Co werden sich 

an Bekanntem, beispielsweise an Computerspielen oder Filmen orientieren und werden 

dabei vom medialen Hype geprägt (Hölzle et al., 2023). Eine Strategie sollte deshalb 

sein, zukünftige Nutzende im Sinne von Open Innovation und Co-Creation bereits in 

frühe Entwicklungsphasen von Anwendungen einzubeziehen (Guckenbiehl et al., 2021) 

– vor allem bei komplexen, ressourcenintensiven Anwendungen – für Fachanwender 

etwa solche mit vielfältigen Simulationsfähigkeiten und aufwändigen Werkzeugen. 

Leuchtturmprojekte können in diesem Zusammenhang dazu beitragen, den intendierten 

Mehrwert greifbarer zu machen und so mehr potenzielle Nutzende für eine Teilnahme 

an einer Mitentwicklung eines Urban Metaverse zu begeistern (Hölzle et al., 2023). 
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"Anwendungen im Smart City Metaverse müssen bestehende 
Probleme lösen und dieser Nutzen muss klar kommuniziert werden. 
Das sehe ich in vielen Städten aktuell noch nicht. Es kann nicht immer 
beantwortet werden, warum das eigentlich gemacht wird.“ 

André Henke, Programmleitung Digitale Verwaltung Niedersachsen (DVN), 
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 

Ein konkretes Vorgehen bietet die Methode Outcome-Driven Innovation (ODI), 

welche die Philosophie des Job-to-be-done (JTBD) in die Umsetzung bringt. Bei 

der ODI-Methode werden „Jobs“ identifiziert, welche die Nutzenden erledigen möchten, 

die in Form konkreter (messbarer) „Outcomes“ konkretisiert werden. Wir haben die ODI-

Methode bei der Gestaltung immersiverer E-Learning-Umgebungen (Piller et al., 2017) 

und der Entwicklung smarter Produkte (Hankammer et al., 2019) mit großem Erfolg 

angewendet und sehen hier auch großes Potenzial, nutzerzentrierte Urban Metaverse-

Anwendungen mithilfe von Job-based Thinking zu entwickeln.  

 

"Jobs-to-be-done theory provides a framework for (i) categorizing, 
defining, capturing, and organizing all your customer’s needs, and (ii) 
tying customer-defined performance metrics (in the form of desired 
outcome statements) to the job-to-be-done.“ 

Anthony Ulwick, Gründer der Strategie- und Innovationsberatung Strategyn 

Für die Erstellung einer Metaverse-Anwendung für Smart Cities können diese Prinzipien 

folgendermaßen angewendet werden: 

1. Identifizierung der JTBD: Hier geht es darum, zu verstehen, welche Aufgaben die 

Nutzenden, also die Bürger, Stadtplanende, Unternehmen etc., bewältigen möchten. 

Dabei werden grundlegende Bedürfnisse, Probleme oder Herausforderungen erhoben, 

die im städtischen Leben bestehen und die besser als durch die heute verfügbaren 

Technologien befriedigt oder gelöst werden können. Basis dieser Erhebung sind oft 

Tiefeninterviews, aber auch eine Auswertung von Sozialen Medien und Internet-Foren 

bietet oft wertvolle Sekundärdaten. Hier sind einige Beispiele für mögliche Jobs: 

▪ Bürger: Effizienterer Zugang zu öffentlichen Diensten, Verbesserung des Verkehrs-

flusses oder Schaffung von Gemeinschaftsräumen in der virtuellen Welt. 

▪ Stadtplanende: Visualisierung zukünftiger Bauprojekte, Simulation von Verkehrs-

szenarien oder Analyse der Auswirkungen auf Umwelt und Infrastruktur. 

▪ Unternehmen: Virtuelle Präsentation von Dienstleistungen, Simulation der Ge-

schäftsprozesse in der Stadt oder Interaktion mit virtuellen Gemeinschaften. 

2. Priorisieren der JTBD und Ableitung erwünschter Ergebnisse (Outcomes): 

Sobald die offenen Jobs der Nutzenden identifiziert und als konkrete Outcomes 

formuliert sind, müssen diese priorisiert werden. Denn wie in jedem Entwicklungsprozess 

ist auch bei einer Urban Metaverse Entwicklung ein Fokus auf die aus Nutzersicht 
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besonders wichtigen (latenten) Bedürfnisse wichtig. Ein Mittel dazu sind quantitative 

Umfragen unter einer repräsentativen Zahl an Nutzenden, die erfragen, wie wichtig die 

einzelnen Outcomes sind und wie hoch die Zufriedenheit mit der heutigen Erfüllung 

dieser Outcomes ist. Ein erwünschtes Ergebnis maximiert entsprechend die Zufrieden-

heit der Nutzenden bei der Erledigung der wichtigsten, heute noch nicht optimal gelösten 

Jobs – genau hier muss dann eine Anwendung im Urban Metaverse ansetzen. 

3. Erstellung von Funktionalitäten und Features basierend auf den JTBD und Out-

comes: Mit den identifizierten Jobs und gewünschten Ergebnissen als Grundlage kann 

die Metaverse-Anwendung so gestaltet werden, dass sie die spezifischen Bedürfnisse 

der Nutzenden adressiert. Dabei ist es wichtig, auch klassische Technologien oder 

Dienstleitungen abseits einer Urban Metaverse Applikation zu berücksichtigen, die 

denselben Job vielleicht besser lösen kann. Denn das Urban Metaverse sollte nicht allein 

seinetwillen implementiert werden, sondern stiftet dann Wert, wenn bestehende, aber 

offene Jobs so möglichst optimal gelöst werden können. 

Die oben genannten Beispiele für offene Jobs könnten folgendermaßen durch 

Metaverse-Anwendungen gelöst werden: 

▪ Virtuelle Repräsentationen von städtischen Assets … wenn Bürger und Stadtpla-

nende das offene Bedürfnis haben, Bau- und Umweltschutzprojekte wie neue 

Verkehrswege in einer immersiven Umgebung zu erleben und zu bewerten. 

▪ Interaktive Dashboards und Simulationen … wenn bisherige Überwachungs- und 

Planungstools als unzureichend bewertet werden und Echtzeitdaten und prädiktive 

Analysen helfen können, die Nutzung städtischer Dienstleistungen zu optimieren und 

zukunftsweisende Entscheidungen im Stadtmanagement zu treffen. 

▪ Personalisierte Benutzererfahrungen durch angepasste Metaverse-Anwendungen 

… wenn sich unterschiedliche Nutzergruppen individuell auf ihre Bedürfnisse 

zugeschnittene Informationen und Funktionen wünschen. 

Durch die Anwendung der ODI-Methode und des Job-based Thinking können die 

spezifischen Bedürfnisse und Aufgaben der Nutzer in den Mittelpunkt der Gestaltung 

von Anwendungen für ein Urban Metaverse gestellt werden. So wird sichergestellt, dass 

die Anwendungen nicht nur technologisch fortschrittlich, sondern auch nutzerzentriert 

sind und die Effizienz, Kollaboration und Lebensqualität in der Stadt spürbar verbessern. 

Städtische Metaverse-Anwendungen haben den Vorteil, dass sie grundlegende soziale 

Bedürfnisse bedienen können. Für viele Bürger könnte bereits die Teilhabe am Urban 

Metaverse als einem Ort der Begegnung und Zusammenarbeit ein ausreichender 

Mehrwert sein. Dies entspricht der Vision der großen Tech-Konzerne, die das Freizeit- 

und Arbeitsleben so weit wie möglich mit dem Metaverse verbinden wollen (Rostami & 

Maier, 2022). AR und VR bieten dabei spielerische Elemente, welche die Nutzung des 

Urban Metaverse noch attraktiver machen (Hölzle et al., 2023; Rostami & Maier, 2022). 

In der Stadt können partizipative Prozesse durch das Metaverse inklusiver, effektiver 

und transparenter gestaltet werden – von der Ideenentwicklung über die breite 

Diskussion bis zur Konsensfindung und Umsetzung. Es können auch unterschiedliche 

Aktionsräume entstehen, wie etwa ein Citizen Collaboration and Co-Creation Hub, in 
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dem gemeinsam an neuen urbanen Lösungskonzepten gearbeitet wird. So kann die 

kommunale und interkommunale Innovationsarbeit unterstützt und verbessert werden. 

Gemeinhin schafft die Möglichkeit für ein stärkeres gemeinschaftliches Engagement 

nicht nur mehr Akzeptanz für die geschaffenen Lösungen, sondern ermöglicht auch eine 

fundiertere Entscheidungsfindung. 

Zugänglichkeit 

Es ist eine Grundvoraussetzung für die breite Nutzung eines Urban Metaverse, dass es 

niederschwellig und ubiquitär zugänglich ist (Datta, 2022b; Hölzle et al., 2023; 

Hvitved et al., 2023). Dies war eine der drei wesentlichen Eigenschaften, die wir 

Eingangs als Ziel des Urban Metaverse genannt haben. Ein städtisches Metaverse kann 

die digitale Kluft überbrücken, aber auch weiter aufreißen (Hvitved et al., 2023). 

Beispielsweise könnten nicht-mobile Menschen über das Urban Metaverse eine 

mögliche soziale Isolation überwinden und Kontakte besser pflegen (Baker et al., 2019; 

Datta, 2022a). Gleichzeitig könnten ländlich lebende Menschen durch eine schlechte 

Internetverbindung abgehängt werden (Datta, 2022b). Auch berufsbedingt sind 

beispielsweise Restriktionen wie IT-Sicherheitsvorgaben mitzudenken, die einer unkom-

plizierten Teilnahme von Vertretern aus Wirtschaft und Verwaltung entgegenstehen. 

Insgesamt könnten bestimmte Nutzergruppen durch zu große wahrgenommene Risiken 

abgeschreckt werden (Hvitved et al., 2023). 

Wichtig ist es dabei, die Stadtgesellschaft aus einer Vielzahl von Perspektiven zu be-

trachten: Wo herrschen etwa finanzielle, berufs- und bildungsbedingte, geografi-

sche, körperliche Unterschiede? Nur durch die Beantwortung dieser Fragen kann 

sichergestellt werden, dass Menschen barriere- und diskriminierungsfrei an allen digit-

alen gesellschaftlichen Prozessen teilhaben können. Endgeräte wie AR- und VR-Brillen 

dienen den Nutzenden dabei als Portale zum Metaverse. Es ist davon auszugehen, dass 

erst die breite Verfügbarmachung von Endgeräten die Nutzung des Metaverse kataly-

sieren wird (Hvitved et al., 2023). So wie es auch Kleidung für alle Arten von Menschen 

gibt (Kinder, Erwachsene, Schwangere etc.), so sollte auch im Endgerätebereich nach 

Möglichkeiten einer menschengerechten Technikgestaltung geforscht werden. Nur 

so kann eine breite gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Um das Metaverse 

barrierefrei zugänglich zu machen, sollten vor allem internationale Standards wie die 

Web Content Accessibility Guidelines angewendet und weiterentwickelt werden (Zallio 

& Clarkson, 2022). 

Heute verfügbare Brillen sind oft noch wenig ergonomisch und allein für Erwachsene 

ausgelegt (Hölzle et al., 2023; Zallio & Clarkson, 2022). Auch werden Mimik und Gestik 

der Nutzenden erst bei neueren Modellen erfasst, wodurch das Vermögen eingeschränkt 

wird, sich im Metaverse auszudrücken. Technische Optionen, welche die physikalische 

Immersion unterstützen, indem sie das visuelle Erlebnis um weitere Sinneseindrücke 

wie Haptik, Olfaktorik und Temperatursinn ergänzen, sind noch unausgereift. Heute gibt 

es z.B. eine Reihe von Unternehmen, darunter Meta, die an der Entwicklung von 

haptischer Kleidung wie Handschuhen arbeiten. 
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Abhilfe könnten hier Brain Computer Interfaces (BCIs) schaffen (Kuru, 2023; Yan Zhang 

et al., 2023), die eine direkte Verbindung zwischen Computer und Gehirn herstellen und 

Sinnesreize erzeugen können. Das Aufkommen dieser Technologie wirft viele ethische 

Fragestellungen hinsichtlich „Gedankenlesen“ und Manipulation auf, birgt aber auch 

große Chancen, insbesondere für Menschen mit besonderen körperlichen Voraus-

setzungen (Kaplan & Haenlein, 2024). Städte sollten hier die aktuellen Entwicklungen 

mitverfolgen und das Für und Wider abwägen. 

Immersion lässt sich nicht nur auf physikalische Weise erreichen – essenziell ist auch 

die mentale Immersion wie wir sie vielleicht kennen, wenn wir beim Gaming oder beim 

Lesen eines Buches in die andere Welt eintauchen. Um diese Art der Immersion zu 

ermöglichen, müssen viele erst mit dem Metaverse vertraut gemacht werden – vor allem 

in der Anfangszeit und vor allem Non-Digital- bzw. Non-Virtual Natives (Garrido & 

Gonzàlez, 2023). Für jüngere Generationen, die mit Smartphones und Laptops 

aufgewachsen sind, und für Gamer, die sich ohnehin schon mit Freunden in den 3D-

Welten von Online-Games treffen, sind die Grenzen zwischen physischer und digitaler 

Realität nicht so trennscharf wie für ältere Generationen (Allam et al., 2022; Hvitved et 

al., 2023; Kuru, 2023). Städte können diesen Prozess beschleunigen, indem sie entspre-

chende Workshops anbieten und das Metaverse bereits in der Schule thematisieren 

(Hvitved et al., 2023), aber vor allem auch durch entsprechende Schulungen alle 

Bevölkerungsgruppen ansprechen. 

 

Ein Blick in die Zukunft 
Welche Technologietrends die Zugänglichkeit ins Metaverse für alle 
Zielgruppen steigern 

▪ Tragbarkeit: AR- und VR-Technologien werden zunehmend in 
tragbare Geräte wie intelligente Brillen und Headsets integriert. 
Dieser Entwicklungsbereich steckt noch in den Kinderschuhen, und 
Verbraucherbeschwerden über Unannehmlichkeiten mit der neuen 
Apple Vision Pro nach ihrer Markteinführung zeigen, dass es in den 
kommenden Jahren noch viel Raum für weitere VR-Verbesserungen 
und -Innovationen gibt. 
 

▪ Optik ist der wichtigste Teil eines AR/VR-Geräts und auch die 
technologisch anspruchsvollste Komponente, die verhindert, dass 
die Geräte billiger werden. Die Optik in einem Headset definiert 
Sichtfeld, Auflösung und Augenkomfort. Holographische optische 
Elemente (HOE) sind aufgrund ihrer dünnen und leichten Bauweise 
und der Vielseitigkeit der optischen Anwendungen derzeit eine 
wichtige Technologie zur Realisierung komplexer optischer 
Funktionen. Ursprünglich wurden HOEs als Nebenprodukt der 
Forschung in den Bereichen der Lasertechnologie und Holographie 
entwickelt. Indem die HOE das Licht in Abhängigkeit von der 
Wellenlänge und dem Einfallswinkel beugen und damit manipu-
lieren, unterscheiden sie sich von herkömmlichen optischen 
Geräten. 
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▪ Integration von KI: Fortschritte in der KI-Entwicklung haben zu 
erheblichen Verbesserungen von AR- und VR-Technologien geführt 
und das Rendering, Tracking und die Verarbeitung verbessert. Dies 
hat insbesondere auf den Realismus von 3D-Charakteren und -
Umgebungen erhöht und sich auf die dynamischen Möglichkeiten 
von Spielszenarien und Interaktivität ausgewirkt. Damit ist KI eine 
wichtige Technologie für den Gamingbereich. 
 

▪ Plattformübergreifende Applikationen: Durch WebAR und WebVR 
können Nutzende in die erweiterte und virtuelle Realität 
eintauchen, ohne spezielle Anwendungen auf ihrem Gerät 
installieren zu müssen. Dies ist ein großer Schritt, um AR und VR 
einer größeren Nutzeranzahl auf allen Plattformen und 
Betriebssystemen zugänglich zu machen. Dies fördert die 
Komptabilität und eine reibungslosere, einheitlichere 
Nutzererfahrung. 

Quelle: https://medium.com/@Web3comVC/the-near-future-of-vr-ar-f15d6d6a889b 

Doch wie können Personen eingebunden werden, die über geringe finanzielle Mittel 

verfügen? Eine einfache Möglichkeit kann es beispielsweise sein, sich die VR-Brille mit 

dem Smartphone und faltbarem Karton selbst zu bauen. Derartige frugale Innovationen 

sind jedoch immer mit Kompromissen behaftet; so sind etwa fortschrittliche Funktionen 

wie die Erfassung von Gestik und Mimik nicht verfügbar (Allam et al., 2022; Marabelli, 

2023). Für Städte sollte sich die Beschaffung der Endgeräte möglichst an dem 

Anwendungsfall und dem Nutzerkreis orientieren. So kann es sinnvoll sein, einige sehr 

hochwertige Geräte für eine begrenzte Anzahl an Personen (z.B. für Fachpersonal) oder 

preisgünstige Geräte für eine Vielzahl an Personen zu beschaffen. 

Nutzersicherheit 

Das Urban Metaverse hebt den sozialen Aspekt der bisher technologie-zentrierten 

Lösungen rund um die Smart City und ihren Digitalen Zwilling weiter hervor: die Bürger 

und das gesellschaftliche Leben rücken immer mehr in den Mittelpunkt (Allam et al., 

2022; Kuru, 2023). Damit wird das Urban Metaverse auch zum Spielraum für politische 

und privatwirtschaftliche Interessen. Hier muss sichergestellt werden, dass der 

Rechtsrahmen und die Governance der Metaverse-Plattform auf das Wohl der Bürger 

ausgerichtet sind (Allam et al., 2022). 

Das Metaverse bietet nie dagewesene Potenziale, personenbezogene Daten zu 

sammeln: physische Daten wie Körpergröße, Geschlecht und Augenfarbe, physiolo-

gische Daten wie Herzfrequenz und vielleicht sogar Gehirnaktivität (Stichwort BCIs) und 

verhaltensbezogene Daten wie Körperbewegungen, Standortverlauf, Interaktionen und 

Transaktionen. Die Verarbeitung und Interpretation dieser Daten können tiefgreifende 

Rückschlüsse auf die nutzenden Personen zulassen. Dies ermöglicht beispielsweise 

nicht nur die Entwicklung fortschrittlicher Authentifizierungsmechanismen, sondern auch 

die Deutung von Gesichtsausdrücken und Gefühlen.  
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Wie nie zuvor gewinnen Daten an Kontext, wenn sie in der Umgebung des Metaverse 

erhoben werden (Marabelli, 2023). Dies bietet viele Chancen, schafft aber auch neue 

Herausforderungen. 

 

"The early development stage of the metaverse presents a unique 
opportunity to prioritize privacy and safety by design, responsible 
innovation and human-first principles. While the metaverse is still in 
the early stages of development, stakeholders have a brief window of 
opportunity to build a digital world that embodies inclusivity, 
accessibility, equity, diversity and sustainability.“ 

World Economic Forum, Metaverse Privacy & Safety Report 

Auch wenn es noch ungeklärte Fragen rund um die Speicherung und Auswertung dieser 

Daten in oftmals Echtzeit gibt, lassen sich schon Aussagen zu den möglichen Chancen, 

Risiken und Herausforderungen treffen (WEF, 2023): 

• Rückverfolgung, Nachverfolgung und Vorhersage von menschlichem Ver-

halten: Ein Mensch, der in das Metaverse eintaucht, wird dort mit seinen Daten 

repräsentiert und macht sich so angreifbar für Überwachung (Allam et al., 2022; 

Hvitved et al., 2023). Angestellte könnten in von Leistungsdruck geprägten Branchen 

vollständig überwacht werden, Bürger könnten auf ihr Gesundheits- und Risikover-

halten von Versicherungsunternehmen geprüft werden, aber Nutzende könnten auch 

für wissenschaftliche Felduntersuchungen beobachtet werden (Marabelli, 2023). 

Auch Strafverfolgungsbehörden könnten Daten des Metaverse für ihre Zwecke 

nutzen. Beim sog. Predictive Policing, der vorausschauenden Polizeiarbeit, werden 

retrograde Kriminalitätsdaten in den Kontext der Stadt (und ihrer Daten) gesetzt, um 

menschliches Verhalten vorherzusagen (Zallio & Clarkson, 2022; Marabelli, 2023).14 

Wohnungseinbrüche und Fahrzeugdiebstähle können zum Beispiel im Kontext des 

jeweiligen Stadtviertels, der Tageszeit, dem sozioökonomischen Hintergrund von 

Personen und Gruppen sowie der Verkehrssituation betrachtet werden. Heikel wird 

es, wenn die Ergebnisse solcher statistischer Auswertungsverfahren durch die 

Auswahl und Verarbeitung der Daten verzerrt werden. Dies kann dazu führen, dass 

Gruppen und Personen aufgrund einer qualitativ schlechten und beeinträchtigten 

Datenbasis benachteiligt und diskriminiert werden (Muzaffar, La Torre & Gstrein, 

2020). 

 

• Personalisierung von Inhalten: Durch die von großen Tech-Konzernen anvisierte 

Verlagerung des sozialen Lebens in das Metaverse kommt der Individualisierung und 

Personalisierung von Inhalten – wie des virtuellen Wohnzimmers oder des Avatars – 

große Bedeutung zu. Wie steht es aber mit Nutzenden, die nicht viel von sich preis-

geben wollen? Während es auf klassischen Social-Media-Plattformen beispielsweise 

 

14  Schon heute wird z.B. in den USA, Europa und Deutschland Software für die 
Kriminalitätsprognose genutzt. 
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möglich ist, einfach kein Profilbild hochzuladen, ist eine Anonymisierung von 

Avataren herausfordernder (Arunov & Scholz, 2023). Generative KI, die foto-

realistische Avatare hervorbringt, kann zudem auch für Deep Fakes missbraucht 

werden. Nutzenden könnten Worte in den Mund gelegt und Verhalten zugeschrieben 

werden, für die sie nicht verantwortlich sind und werden damit angreifbar für 

Verleumdung und Manipulation (Interpol, 2024). Das Metaverse könnte ebenfalls ein 

Nährboden für personalisierte, verhaltensbasierte Werbeansprachen (Bespoke 

Behavioral Advertisings) sein, durch die Nutzende sehr gezielt auf Basis ihrer 

persönlichen Daten angesprochen werden (Zallio & Clarkson, 2022). 

Im Urban Metaverse ist es umso wichtiger, Standards und Regulatorien für den Schutz 

persönlicher Daten zu etablieren, etwa indem klare Vorgaben zum Datenmanagement 

gemacht werden (Arunov & Scholz, 2023; Hvitved et al., 2023; Vessali, Galal, Nowson 

& Chakhtoura, 2022). Während einige Nutzer bereitwillig ihre persönlichen Informationen 

in einem Urban Metaverse preisgeben werden, ist bei anderen mit mehr Zurückhaltung 

oder gar dem Wunsch nach Anonymisierung zu rechnen. Es sollte jederzeit möglich sein, 

den digitalen Fußabdruck zu löschen. 

Doch nicht nur durch den Missbrauch personenbezogener Daten können Gefahren 

entstehen, auch die Personen selbst sind bei der Nutzung des Metaverse anfällig für 

mentale und körperliche Schäden. Schon heute erleben wir, wie süchtig Online-

Games und Social Media machen. Auch das Metaverse bietet durch seinen immersiven 

Charakter großes Potenzial, der Realität zu entfliehen (Yan Zhang et al., 2023). Für 

manche wird das Metaverse auch reizüberflutend wirken und zu psychischem Stress 

führen (Zallio & Clarkson, 2022), vor allem wenn Unternehmen die Plattform für 

aufdringliche Werbung nutzen. Durch die Immersion in eine virtuelle Welt wird auch 

gleichzeitig die physische Welt weniger wahrgenommen, was zu Orientierungsverlust 

und Verletzungen führen kann. 

Wie auch auf anderen Interaktions-Plattformen sollte eine sichere Nutzungserfahrung 

sichergestellt werden. Erfahrungen und Gefühle im Metaverse sind echt – daher 

sollte das immersive Erlebnis nicht durch Übergriffigkeiten wie Stalking, Mobbing und 

sexueller Belästigung zum Alptraum werden. Damit sich Täter nicht anonym hinter einem 

Avatar verstecken können, können eindeutige Identifizierungsmechanismen Abhilfe 

schaffen (Hvitved et al., 2023). Auch die Implementierung eines Mindestabstands 

zwischen Avataren und die Anstellung von Moderatoren können sinnvoll sein (Zallio & 

Clarkson, 2022). 

Das Urban Metaverse ist kein rechtsfreier Raum. Zunächst ist es wichtig, in 

Nutzungsverträgen festzuhalten, welches nationale und internationale Recht ange-

wendet wird (Marko et al., 2023).15 Bestehende regulatorische Vorgaben wie die 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), aber auch Arbeitsrecht, Handelsrecht und 

Urheberrecht müssen auf ihre Anwendbarkeit im Kontext des Urban Metaverse geprüft 

werden. Hier bestehen noch viele rechtliche Fragestellungen. Um ein unsicheres, 

 

15 Oftmals ist hier der physische Standort der Nutzenden und Plattformbetreiber maßgebend. 
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dystopisches Metaverse zu vermeiden, ist es wichtig, Rechtslücken zu schließen, aber 

auch die richtige Balance zwischen Über- und Unterregulierung zu finden. Da das 

Metaverse auf vielen bereits vorhandenen Technologien fußt, kann ggfs. auf bereits 

bestehende rechtliche Lösungen zurückgegriffen werden (Hölzle et al., 2023). Städte 

sollten hier up-to-date bleiben, indem sie die Novellierung bisheriger oder Verab-

schiedung neuer Verordnungen und Gesetze aktiv mitverfolgen und mitgestalten. 

Spielräume im Rechtsrahmen sollten von Städten (oder dem jeweiligen zentralen 

Plattformbetreiber) genutzt werden, um adäquate Governance-Mechanismen im Urban 

Metaverse zu implementieren. Doch es wird herausfordernd sein, einen sichereren, 

diskriminierungsfreien Umgang für die Stadtgesellschaft zu gewährleisten. Social Media-

Plattformen haben heute noch keine Lösung gefunden, um unangemessene Inhalte wie 

Fake News und Hassreden ganzheitlich zu moderieren. Dieses Problem wird im 

Metaverse durch die Vielfalt an Daten, Inhalten und möglichen Straftaten potenziert. 

 

"Privacy and safety in the metaverse will transcend the physical and 
digital worlds. Trust and well-being in the digital and physical worlds 
will continue to merge. Businesses, governments, academia and civil 
society should proactively collaborate to build and support 
appropriate standards and policies that support metaverse safety and 
privacy and take a human-first approach enmeshed in human rights 
considerations while furthering needed innovation in this burgeoning 
field. Ultimately a successful metaverse will be one that promotes 
trust, well-being, privacy and safety.“ 

World Economic Forum, Metaverse Privacy & Safety Report 

 

Geschäftsmodellmuster 

Die Entwicklung, Implementierung, der laufende Betrieb sowie die kontinuierliche 

Weiterentwicklung eines Urban Metaverse erfordern sowohl erhebliche anfängliche 

Investitionen als auch ein kontinuierliches Budget, um die Technologie, die Inhalte 

und das damit verbundene Nutzungserlebnis an die sich wandelnden Anforderungen 

und Möglichkeiten anzugleichen.  

Sofern diese Kosten nicht aus dem Steueraufkommen oder mit öffentlichen 

Fördermitteln gedeckt werden, ist es für eine langfristige Finanzierung notwendig, den 

Nutzen für potenziell Investierende deutlich zu kommunizieren und über tragfähige 

Geschäftsmodelle nachzudenken (Endres et al., 2024; Mancuso et al., 2023; Latino et 

al., 2024). Entsprechende Geschäftsmodelle sollten bereits frühzeitig, das heißt parallel 

zur Konzeptionierung des Urban Metaverse, systematisch entwickelt werden. 
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"Im Smart City Metaverse ist alles vernetzt. Durch diese Vernetzung 
von Verwaltung, Stadtwerken, Bürgern, Unternehmen und allen 
weiteren Stakeholdern ergeben sich neue Geschäftsmodelle.“ 

André Henke, Programmleitung Digitale Verwaltung Niedersachsen (DVN), 
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 

Für eine systematische Erkundung und Erstellung von Geschäftsmodellen können wir 

auf die vielen etablierten Ansätze aus der Literatur zu Business-Model-Innovation 

zurückgreifen.16 Wie alle Geschäftsmodelle basieren auch Geschäftsmodelle für das 

Urban Metaverse auf einer Kombination von innovativen Elementen und bewährten 

Mustern, zugeschnitten auf die vernetzte physische und virtuelle Umgebung. Wichtige 

Geschäftsmodellmuster für das Urban Metaverse im Bereich der Monetarisierung und 

Finanzierung eines Urban Metaverse sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 

(Endres et al., 2024; Mancuso et al., 2023; Latino et al., 2024): 

1. Erlebnismarketing und virtuelle Werbeflächen: Unternehmen können im Urban 

Metaverse virtuelle Werbeflächen wie Litfaßsäulen und Plakatflächen mieten, um 

Bürger oder Stadtbesucher direkt in der virtuellen Stadtumgebung anzusprechen. 

Auch innovative Werbekonzepte wie die vorrübergehende Gestaltung der Stadt-

umgebung im Markendesign oder eine weitreichende Personalisierung sind möglich. 

Marken können zudem gesponserte Events und Erlebnisse im Metaverse anbieten. 

Werbefinanzierung und Erlebnismarketing sind letztendlich für alle Formen der 

Unterhaltung im Urban Metaverse denkbar. Wichtig ist es, die richtige Balance zu 

finden, um ausreichende Einnahmen zu generieren und die Nutzenden nicht durch 

zu aufdringliche Werbung zu verschrecken. 

2. Marktplätze: Im Urban Metaverse kann es verschiedene E-Commerce-Modelle für 

den Kauf, Verkauf und die Anmietung der zuvor beworbenen digitalen und 

physischen Produkte geben. Gleiches ist für die Erbringung von Dienstleistungen 

denkbar. Lokale Händler können aber auch physische Produkte in virtuellen 

Ladenlokalen, Showrooms und Malls präsentieren und verkaufen. Kunden können 

virtuell interagieren, bevor sie die Produkte in der physischen Welt erwerben. Wie 

bei regulären Online-Marktplätzen wie Amazon oder eBay (und auch klassischen 

physischen Wochenmärkten) üblich, erheben die Betreiber des Marktplatzes eine 

fixe oder transaktionsabhängige Gebühr für alle virtuellen Verkäufe. 

3. Token-basierte Wirtschaft: Virtuelle Währungen und Non-Fungible Tokens (NFTs) 

ermöglichen den Besitz und Handel digitaler Assets wie Immobilien und schaffen so 

neue Märkte im Metaverse. Zum Beispiel können Nutzende virtuelle Immobilien wie 

 

16 Siehe zum Beispiel https://businessmodelnavigator.com/explore für eine Liste von 
Geschäftsmodellmustern des BMI Lab St. Gallen. 
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Räumlichkeiten oder Gebäude mieten, die sie für soziale, geschäftliche oder 

kulturelle Zwecke nutzen. 

4. Monetarisierung von Digitalen Zwillingen: Digitale Zwillinge von städtischen Infra-

strukturen ermöglichen präzise Simulationen und prädiktive Analysen. Die Monetari-

sierung erfolgt durch die Lizenzierung von Echtzeitdaten (bzw. regelmäßig aktuali-

sierten Modellen), die von Stadtwerken, Planungsbüros oder Unternehmen genutzt

werden. Anbieter der Digitalen Zwillinge können die Stadt selbst sein, aber auch

beauftragte oder unabhängige private Dienstleister, die in der Lage sind, durch

Zugriff auf die entsprechenden physischen Assets (Infrastrukturen) die Digitalen

Zwillinge in Echtzeit zu erstellen.

5. Monetarisierung von urbanen Daten: Zentrale Idee des Urban Metaverse ist die

stetige Aktualisierung und Fortschreibung der digitalen Welt entsprechend der

Entwicklung der physischen Welt. Hierzu bedarf es operativer Echtzeitdaten, z.B.

Verkehrsströme, Passentenfrequenzen, Klimadaten etc. Diese ergänzen die

Digitalen Zwillinge bei der Erstellung von Prädiktionen oder Präskriptionen. Für die

sichere und datenschutzkonforme Bereitstellung dieser Daten (wie im letzten

Abschnitt angeführt) können Anbieter ein Entgelt verlangen. Datenabonnements

können eine regelmäßige Nutzung von digitalen Stadtmodellen für Stadtplaner,

Architekten oder Infrastrukturbetreiber unterstützen, um Projekte zu simulieren oder

zu optimieren,

6. Monetarisierung von Inhalten und Diensten: Ebenso können nutzergenerierte

Inhalte und kommerzielle Anwendungen im Urban Metaverse erstellt und über Mikro-

transaktionen für andere Nutzende, Stadtverwaltungen, Ingenieurbüros, Immobilien-

firmen und Co verfügbar gemacht werden. Beispielsweise können Veranstalter

virtuelle Konzerte und Festivals abhalten und Eintritt verlangen, Architektenbüros

können ihre virtuellen Gebäudeentwürfe anbieten, und Unternehmen können

Spezialanwendungen mit erweiterten Planungs-, Simulations- und Analysemöglich-

keiten für Digitale Zwillinge offerieren.

7. Freemium-Modelle stellen einen Sonderfall dar, bei dem kostenlose Basisdienste

durch Premium-Angebote ergänzt werden. So können Nutzende beispielsweise

einen erweiterten Zugang zu Daten, Inhalten und personalisierten Diensten erhalten.

Dies ist insbesondere für Unternehmen und Behörden interessant.

8. Steuern und Gebühren könnten ebenfalls eine naheliegende Finanzierungsquelle

für Städte und Kommunen sein, um ein Urban Metaverse zu finanzieren. Solange

die virtuelle Welt noch nahe an der physischen Welt ist, Unternehmen also etwa noch

eine klar bestimmbare Ansässigkeit und Leistungen noch bestimmbare Empfänger

haben, desto einfacher ist eine Übertragbarkeit der jetzigen Steuergesetzgebung auf

das Metaverse. Je weiter sich die virtuelle Welt aber von der physischen entfernt und

je komplexer sich Metaversen verschiedener Städte zu einen Cityverse vermischen,

desto mehr stößt das aktuelle Recht an seine Grenzen (Kim, 2023; Pandey &

Gilmour, 2024).
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"If you have big numbers of users, it's no problem to have a business 
model in place.“ 

Harmen van Sprang, Co-founder & CEO, Sharing Cities Alliance & Studio 
Sentience 

Das Metaverse spannt den Rahmen um digitale Ressourcen und Technologien wie 

Blockchain, 3D-Modellierung und oder maschinelles Lernen zur Datenanalyse. Durch 

deren Kombination ergeben sich neue Anwendungsfelder und verschiedene Ansatz-

punkte für Geschäftsmodelle (Hölzle et al., 2023). Dies macht das Metaverse zu einem 

vielversprechenden Feld für skalierbare Geschäftsmodelle. Die zuvor vorgestellten 

Geschäftsmodellmuster können verwendet werden, um den virtuellen Raum des Urban 

Metaverse wirtschaftlich nutzbar zu machen. Die Einnahmen können unter anderem den 

Erhalt und Ausbau der (realen) städtischen Infrastruktur refinanzieren. 

Dabei sind Plattformen nicht nur ein zentraler technologischer Baustein des Metaverse, 

sie sind auch Grundlage für die oben beschriebenen Geschäftsmodellmuster. Platt-

formen im Urban Metaverse vermitteln zwischen städtischen Akteuren und schaffen 

Ökosysteme der gemeinsamen Wertschöpfung. Ökosysteme bringen Entwickler 

zusammen und schaffen digitale Inhalte und Dienstleistungen, während virtuelle 

Marktplätze den Handel mit diesen ermöglichen. Für weitere Anhaltspunkte verweisen 

wir auf die Literatur zu Plattform-Geschäftsmodellen, die inzwischen ganze Regale füllt. 

Die systematische Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen und die Orchestrierung 

von plattform-basierten Ökosystemen ist oftmals keine Kernkompetenz von Stadt-

verwaltungen. Dedizierte Beratungshäuser wie die regio iT, die mit dem kommunalen 

Umfeld genauso vertraut sind wie mit aktuellen Entwicklungen führender Digitalunter-

nehmen, können hier einen wichtigen Beitrag leisten. Sie können die erforderlichen 

Instanzen und Stakeholder wie die städtischen Unternehmen, Schulen und Hochschulen 

zusammenbringen. Sie können auch dabei helfen, selbst entwickelte Anwendungen 

weiter zu verwerten und zu vermarkten, beispielsweise indem sie anderen Städten und 

Kommunen im Urban Metaverse zur Verfügung gestellt werden. 

 

"Aktuell ist die Anbieterlandschaft sehr fragmentiert. Die Entwicklung 
im Kleinen, im Regionalen kann eine große Stärke sein.“ 

Prof. Heiko von der Gracht, Lehrstuhl für Zukunftsforschung, Steinbeis 
Hochschule Berlin 
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Systemische Herausforderungen an die Implementierung 

eines Urban Metaverse 

Wie alle technologischen Infrastrukturen wird auch ein state-of-the-art Urban Metaverse 

mit der Zeit durch weitere technologische Entwicklungen überholt (Arunov & Scholz, 

2023). Auch eine steigende Nachfrage und die Adaption durch neue Benutzergruppen 

können eine weitere Anpassung erfordern. Daher sollte bereits bei der Auslegung der 

Infrastruktur dem Motto „Flexibility by Design“ gefolgt werden, so dass diese über den 

Lebenszyklus flexibel nach- bzw. aufgerüstet werden kann, etwa durch eine modulare 

Architektur. Wichtig ist hier, dass mit anerkannten Standards und Protokollen gearbeitet 

wird, um die Interoperabilität der einzelnen Module, wie der IoT-Sensoren und -Geräte, 

zu gewährleisten. Gleiches gilt für die Skalierbarkeit der angewandten Geschäftsmodell-

muster. 

In einem Urban Metaverse ist es darüber sowohl aus technischer wie auch aus sozio-

ökonomischer Sicht entscheidend, Daten flächendeckend und bereichsübergreifend 

– aber zugleich fair und sicher – verfügbar zu machen, um eine umfassende Reprä-

sentation des komplexen Gesamtsystems Stadt zu realisieren (Guckenbiehl et al., 2021). 

Dazu müssen Datensilos aufgelöst und blinde Flecken durch entsprechende Maß-

nahmen wie z.B. durch die Installation von IoT-Sensorik beseitigt werden. Besonders 

wichtig sind hier Datenqualität und einheitliche Datenstandards (Vessali et al., 2022). 

Mit den aktuellen Netzwerktechnologien und einer immer noch unzureichenden Netz-

abdeckung an manchen Orten wird das Metaverse jedoch noch nicht vollständig 

realisiert werden, da die enormen Mengen an heterogenen Daten nicht übertragen 

können (Hvitved et al., 2023). Technologien wie 5G und 6G können ein Enabler sein, um 

ausreichende Übertragungskapazitäten bei geringer Latenz sicherzustellen (Aloqaily et 

al., 2023; Kuru, 2023). Nur so können die 3D-Umgebungen detailliert gerendert werden 

und ein flüssiges Erlebnis in Echtzeit für alle Beteiligten garantiert werden, ohne dass 

„Cybersickness“ auftritt. 

Für die Verarbeitung der Daten auf der Ebene einer komplett vernetzten Stadt im 

Metaverse ist weiterhin eine enorme Rechenleistung notwendig, welche die heute 

verfügbare Rechenleistung laut Intel um das 1.000-fache übersteigt (Koduri, 2021). Da 

sich die Rechenleistung von Chips nach dem Mooreschen Gesetz in den nächsten 

Jahren nicht ausreichend steigern wird, könnten Hochleistungs-Technologien wie 

Quantum Computing vonnöten sein (Yan Zhang et al., 2023). Daneben bietet Edge 

Computing eine Möglichkeit, Daten dezentral am „Netzwerkrand“ zu verarbeiten und die 

Netzwerke so zu entlasten (Hölzle et al., 2023). 

Schließlich wird das Urban Metaverse mit seinen energieintensiven Technologien wie 

den KI-Algorithmen einen enormen Energiebedarf haben. Dieser Bedarf sollte durch 

die Erforschung und Entwicklung energieeffizienter Technologien weitestgehend 

reduziert (Arunov & Scholz, 2023) und mit erneuerbare Quellen gedeckt werden (Yan 

Zhang et al., 2023). Um keine Energie zu verschwenden, ist vor allem aber stets nach 

dem Nutzwert einzelner Anwendungen im Metaverse zu fragen: Nicht der Technologie-
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Push, sondern ein Nutzer-Pull sollte bei der Entwicklung und Implementierung der 

Technologien im Vordergrund stehen, um wirkliche Bedürfnisse der Nutzenden zu 

adressieren und neue wirtschaftliche Potenziale für die Stadtgesellschaft heben zu 

können. 

Gleichzeitig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass das Urban Metaverse enorme Poten-

ziale für Ressourceneinsparung und Emissionsvermeidung mit sich bringt, beispiels-

weise durch die Vermeidung von Doppelarbeit (Hölzle et al., 2023) und physischer 

Reisen (Arunov & Scholz, 2023), die Virtualisierung von nicht-existenziellen Produkten 

wie Spielzeug (Allam et al., 2022) und Prozessen wie der Produktentwicklung (Hölzle et 

al., 2023), sowie durch die Steigerung der Infrastruktur-Resilienz (Raes, Ruston McAleer 

& Kogut, 2022) und der Lebensqualität und Gesundheit der Bürger (Guckenbiehl et al., 

2021). All diese Werttreiber können zum Bestandteil des gesamtheitlichen Wertver-

sprechens dedizierter Geschäftsmodelle für das Urban Metaverse werden. Wir vertiefen 

diese im folgenden Kapitel für den großen Bereich der Planung, des Aufbaus und des 

Betriebs städtischer Gebäude und Infrastrukturen. 
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4. Deep Dive: Anwendungsfälle im 

Lebenszyklus öffentlicher Bauwerke und 

Infrastrukturen 

 

 

 

 

 

Viele deutsche Städte stehen vor zahlreichen Planungs- und Bauvorhaben. Neben 

dem Aufholen der versäumten Instandhaltungsinvestitionen in Straßen- und Ent-/Ver-

sorgungsbauten zum Erhalten des Status-quo geht es auch für eine Technologieregion 

wie Aachen derzeit noch um den Ausbau von stationärem und mobilen Breitband 

(Glasfaser, 5G etc.). Die westlichste Großstadt Deutschlands ist dazu auch Teil des 

Rheinischen Reviers. Im Zuge des politisch beschlossenen Kohleausstiegs stehen 

Braunkohlereviere vor gewaltigen Transformationsaufgaben. Dieser Strukturwandel vom 

Abbau und der Verstromung von Kohle hin zu alternativen Energiequellen bedarf auch 

gewaltiger Infrastrukturinvestitionen (Bundesregierung, 2023). Dieser Strukturwandel ist 

eingebettet in das größere politische Paradigma der Energie- und Mobilitätswende. Um 

Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sollen dezentrale Erneuerbare Energien 

ausgebaut und die Elektrifizierung vorangetrieben werden. Im Verkehrssektor werden 

beispielsweise Flächen benötigt, um die steigende Zahl der E-Autos zu laden, aber auch, 

um Bike- und Car-Sharing-Stationen für neue Formen des Individualverkehrs bereitzu-

stellen. Dazu müssen bisherige Verkehrsflächen fahrradfreundlicher gestaltet werden, 

und Parkhäuser weichen Grünflächen. Gleichzeitig müssen sich Städte bereits an den 

Klimawandel anpassen, etwa durch die Umsetzung von Schwammstadt-Konzepten für 

eine bessere Handhebung von Starkregenereignissen. Nahezu alle Infrastruktur-

bereiche einer Stadt sind also mit Transformationsaufgaben konfrontiert und es wird zu 

vielen Umbauten in Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen wie Strom, Fernwärme, Gas 

und Wasser kommen. 

All diese Transformationen sind große Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft (und 

unabdingbar für eine langfristig lebenswerte Zukunft), bedeuten für Bürger einer Stadt 

aber zunächst Baustellen, aufgerissene Straßen, Umwege, Stau und Frustration. Ein 

großes Wertversprechen des Urban Metaverse ist es, die Planung und Umsetzung 

dieser Infrastrukturmaßnahmen neu aufzuziehen. Wir zeichnen in diesem Kapitel 

eine Vision, wie Digitale Zwillinge, XR-Technologien und KI unter dem Schirm des 

Metaverse zukünftig nutzbringend für öffentliche Bauwerke in Städten eingesetzt werden 

können. 
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Tabelle 2: Werttreiber des Urban Metaverse  
im Lebenszyklus städtischer Gebäude und Infrastrukturen 

 

Phase des 
Lebenszyklus 

Sicht des Managements und (beauftragten) 
Fachpersonals (Architekten, Projekt-
manager, Gewerke etc.) einer Stadt 

Sicht der beeinflussten Stake-
holder, insbesondere Bürger und 
Unternehmen 

Planung Steigerung der Verwaltungseffizienz 
▪ Erhöhung der Effizienz in der 

Verwaltung und Verbesserung der 
Entscheidungsfindung durch 
reibungslosere Kommunikation und 
Koordination der Abteilungen und 
externen Akteure 

▪ Verbesserung der langfristigen 
Instandhaltungsplanung durch 
kontinuierliche Datenverfügbarkeit und 
-aktualisierung sowie Integration von 
Datensilos 
 

Erhöhung der technischen 
Planungsqualität  
▪ Kontextabhängige Simulation und 

Optimierung, z.B. im Bereich der 5G-
Infrastruktur  

▪ Simulation des Einflusses von Neu-
bauten im Bestand (z.B. Nachver-
dichtung), dadurch Erhöhung der 
Effizienz der Flächenbewirtschaftung 

▪ Bessere energetische Planung auf Basis 
von Digitalen Zwillingen; Möglichkeit 
der Energieoptimierung bereits in der 
Planungsphase 

 
Erhöhung der Planungsakzeptanz  
▪ Möglichkeiten zur immersiven 

Visualisierung und erlebnisorientierten 
Kommunikation von geplanten 
Baumaßnahmen 

▪ Möglichkeiten zu qualifiziertem 
Nutzerfeedback und Einbezug von 
Nutzerbedürfnissen in die Planung 

▪ Skalierbare effiziente Möglichkeit, eine 
integrierte User Journey aus Sicht 
besonderer Anspruchsgruppen in die 
Planung einzubeziehen 

 

Steigerung der Teilhabe und 
Partizipation 
▪ Einfachere und inklusivere 

Möglichkeiten zur Partizi-
pation an städtischen 
Planungsprozessen 
 

▪ Erhöhung der Nutzungs-
qualität der zu planenden 
Gebäude oder Infra-
strukturen, da spezifische 
Bedürfnisse besser kommuni-
ziert und ggfs. einbezogen 
werden können 
 

Steigerung der Effizienz von 
durch Baumaßnahmen 
betroffenen Akteuren 
▪ Bessere Möglichkeit, Konse-

quenzen einer Maßnahme 
abzuschätzen und eigene 
Prozesse darauf auszurichten 
(z.B. Außengastro-Flächen an 
einer Baustelle; Routen-
planung von Lieferdiensten) 
 

▪ Bessere Möglichkeiten 
langfristiger Investitionen, da 
z.B. zukünftige Situation und 
Wohnqualität einer Straße 
schon vorab visualisiert und 
kommuniziert werden kann 

Bau und 
Ausführung 

Senkung der Kosten und Vermeidung von 
Mehrkosten 
▪ Effizienzsteigerung durch bessere 

Koordination verschiedener Bau-
maßnahmen und Vermeidung von 
Doppelarbeit durch eine einheitliche 
Informationsbasis für alle Beteiligten 

Steigerung der Teilhabe und 
Partizipation  
▪ Verbesserung der Bürgernähe 

und Transparenz durch 
interaktive und partizipative 
Plattformen 
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Phase des 
Lebenszyklus 

Sicht des Managements und (beauftragten) 
Fachpersonals (Architekten, Projekt-
manager, Gewerke etc.) einer Stadt 

Sicht der beeinflussten Stake-
holder, insbesondere Bürger und 
Unternehmen 

▪ Vermeidung von Komplexitätskosten 
durch Simulation des Einflusses von 
geplanten Änderungen im Bauablauf 
und der Möglichkeit, diese mit allen 
Beteiligten auf Basis eines einheitlichen 
Datenmodells zu koordinieren 

▪ Kosten- und Zeitreduktion durch 
Vermeidung von Unfällen und 
Beschädigungen existierender 
Infrastruktur, indem z.B. Bestands-
leitungen mit einer AR-Brille für das 
ausführende Personal sichtbar werden 

 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
und Effizienz der Ausführenden 
▪ Verkürzung von Trainingszeiten und 

Erhöhung der Ausführungsqualität 
durch Visualisierung von Arbeits-
schritten  

▪ Vermeidung von Fehlern und Unfällen 
und damit Beschleunigung des 
Umsetzungsprozesses durch bildhafte 
und koordinierte Anleitungen in AR 

▪ Erhöhung der Ausführungsqualität und 
bessere Koordination durch Integration 
von Fachexperten bei Problemen oder 
z.B. archäologischen Funden 

▪ Erhöhung der Akzeptanz 
durch Teilhabe am Bau-
fortschritt, aber auch 
besseres Verständnis für die 
Komplexität und Heraus-
forderungen von Baumaß-
nahmen 

▪ Möglichkeit zur Ausübung von 
Kontroll- und Screening-
Rechten von Bürgern über die 
effiziente Verwendung von 
Steuergeldern 

 
Steigerung der Effizienz von 
durch Baumaßnahmen 
betroffenen Akteuren 
▪ Bessere Planung eigener 

Abläufe durch Verfügbarkeit 
tagesaktueller Information 
z.B. zur Verkehrsführung oder 
der Zugänglichkeit zu Park-
plätzen während einer 
Baumaßnahme 

 
Erhöhung der Akzeptanz von 
Baumaßnahmen 
▪ Möglichkeiten zur immersiven 

Visualisierung und erlebnis-
orientierten Information über 
den Baufortschritt und ad-hoc 
Änderungen 

Betrieb und 
Nutzung 

Erhöhung der Verfügbarkeit und Ver-
hinderung von Ausfällen städtischer 
Infrastrukturen 
▪ Effizienzsteigerungen durch 

kontinuierlich Überwachung und 
Steuerung von Gebäuden oder 
Aggregaten in Echtzeit  

▪ Erhöhung der Service-Qualität durch 
Minimierung von Ausfallzeiten durch 
prädikative Instandhaltung auf Basis 
Digitaler Zwillinge von Aggregaten 

 
Reduktion der Betriebskosten 
vorhandener Infrastrukturen 
▪ Ermöglichung von Skalen- und 

Bündelungseffekten durch daten-
technische Aggregation und damit 
Optimierung des Betriebs von 
Infrastrukturen 

Steigerung der Lebens- und 
Aufenthaltsqualität 
▪ Steigerung der Lebensqualität 

durch bessere (abgestimmte) 
Planung im Regelbetrieb, 
weniger ungeplante Ausfälle 
und schnellere Reaktionen 
bei Störungen von städtischer 
Infrastruktur 
 

▪ Erhöhung der Teilhabe und 
besseren Planung eigener 
Prozesse durch Bereitstellung 
von urbanen Echtzeit-
Informationen, z.B. Verkehrs-
lage, Parkplätzen, Pollenflug, 
Auslastung von Freizeitein-
richtungen und Sportstätten 
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Phase des 
Lebenszyklus 

Sicht des Managements und (beauftragten) 
Fachpersonals (Architekten, Projekt-
manager, Gewerke etc.) einer Stadt 

Sicht der beeinflussten Stake-
holder, insbesondere Bürger und 
Unternehmen 

▪ Erhöhung der Kapazität bzw. Aus-
lastung einer vorhandenen Infrastruktur 
durch Simulation von z.B. Verkehrs-
flüssen und besserer Definition 
regionaler Mobilitätskonzepte 

 
Steigerung der Entscheidungskompetenz 
▪ Erhöhung der Entscheidungskompetenz 

durch Übergang von einer reaktiven 
Haltung (Wo sind Probleme? Wie 
behebe ich diese?) zu einer proaktiven 
Haltung (Wie können Probleme gar 
nicht erst entstehen?) 

▪ Gewinnung von kritischen empirischen 
Planungsinformationen für folgende 
Perioden durch kontinuierliche Soll-Ist-
Vergleiche und bessere Einblicke in 
wirkliche (und nicht nur angenommene) 
Nutzungsmuster 

▪ Signalisierung von Innovationsführer-
schaft und -kompetenz als Region 
durch effiziente digitale Verwaltungs-
prozesse und Stakeholder-Zentrierung; 
Förderung von Gewerbe-Ansiedlungen 

 
Erhöhung der Resilienz und Reaktions-
geschwindigkeit bei Störungen oder im 
Katastrophenfall 
▪ Erhöhung der Planungs- und Durch-

führungsqualität durch Simulation von 
Störszenarien und virtuelle Übungen 
zum Umgang mit diesen Szenarien 

▪ Effizientere und skalierbare Trainings 
und Schulungen von Einsatzpersonal 
und Entscheidungsinstanzen im 
Stadtmanagement auf Katstrophenfälle  

▪ Bessere Planung von Entschärfungs-, 
Schutz- und Evakuierungsmaßnahmen 
durch Simulation einer Bombendeto-
nation bei der Entschärfung von Flieger-
bomben aus dem Zweiten Weltkrieg 

▪ Erhöhung der Teilhabe und 
Qualität städt. Infrastrukturen 
durch Citizen-Sensorik-
Projekte 

 
 
Steigerung der persönlichen 
Resilienz und Verringerung der 
Auswirkungen von Störungen 
oder Katastrophen 
▪ Möglichkeit der Schulung der 

Bürger und anderer 
Stakeholder zum Verhalten 
bei massiven Störungen, 
(Natur-)Katastrophen oder 
terroristischen Vorfällen 
 

▪ Möglichkeit der immersiven 
digitalen Kommunikation und 
Interaktion im Metaverse bei 
Nicht-Verfügbarkeit von 
physischen Infrastrukturen 
(z.B. Schulen oder Kultur-
betriebe im Fall einer 
Pandemie, etc.) 

Tabelle 2: Werttreiber des Urban Metaverse im Lebenszyklus städtischer Gebäude und 

Infrastrukturen 
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Hierzu stellen wir eine Reihe von Anwendungsfällen vor, die sich am Lebenszyklus 

öffentlicher Bauwerke orientieren. Wir bewegen uns auf drei Betrachtungsebenen: 

dem einzelnen Gebäude, der einzelnen Infrastruktur und der Stadt als Ganzes, jeweils 

innerhalb der Lebenszyklusphasen der Planung, der baulichen Umsetzung sowie der 

Nutzung und des Betriebs an, einschließlich der Überwachung und Instandhaltung.17 Die 

im Folgenden vorgestellten Anwendungen befinden sich dabei teils noch im Aufbau oder 

sind gar hypothetischer Natur. Andere dagegen existieren bereits. 

Wir nehmen bei der Darstellung zwei Perspektiven ein: A) das Wertversprechen des 

Urban Metaverse aus Sicht des Managements und (beauftragten) Fachpersonals 

einer Stadt, das Baumaßnahmen plant und durchführt (Architekten, Projektmanager, 

Bauarbeiter etc.), und B) das Wertversprechen aus Sicht der beeinflussten Stake-

holder, insbesondere für Bürger und Unternehmen.  

Tabelle 2 bietet eine zusammenfassende Übersicht der verschiedenen Werttreiber, 

die zusammen das Wertversprechen des Urban Metaverse entlang des Lebenszyklus 

städtischer Gebäude und Intrastrukturen definieren können. Eine ähnliche Argumen-

tation kann für weitere Domänen des Metaverse, wie Bildung, Tourismus, Shopping, 

Kultur, politische Kommunikation und Bürgerbeteiligung in der Kommunalpolitik aufge-

stellt werden. 

Planungsphase 

Dass während der ersten Lebenszyklusphase, der Planung von öffentlichen Bauwerken 

und Infrastrukturen, mit virtuellen Prototypen und Simulationssystemen gearbeitet wird, 

ist an sich nichts Neues. Das wesentliche Wertversprechen des Urban Metaverse liegt 

hier in der besseren Verfügbarstellung holistischerer und aktueller Planungsdaten (vor 

allem des Kontexts und der Umgebung des Vorhabens) sowie anderen Optionen zur 

Kooperation und Kommunikation mit verschiedenen Akteuren.  

Ein erster Werttreiber des Urban Metaverse aus Perspektive des (planenden) 

Fachpersonals, also für Bauingenieure und Architekten ist auf der Betrachtungsebene 

Gebäude ein größerer kreativer Lösungsraum. So können beispielsweise ohne Ein-

schränkungen verschiedenartige Materialien und gewagte Baustile kreativ ausprobiert 

und vor allem in ihrer späteren Umgebung getestet werden. Die erstellten Modellent-

würfe können vor ihrer Umsetzung risikofrei getestet (Hölzle et al., 2023) und über VR 

erkundet werden. So können insbesondere bei komplexen Bauvorhaben Ressourcen 

eingespart und Fehler vermeiden werden, wenn die künftigen Nutzer bereits in der 

Planungsphase erproben können (Vessali et al., 2022). 

Ebenso kann für Gebäude bereits in der Planungsphase ein Energieausweis und ein 

Gebäuderessourcenpass angelegt werden, wie er zukünftig vom Bund vorgesehen ist 

 

17  Die Lebenszyklusphasen Rückbau, Verwertung und Entsorgung werden ausgeklammert. 
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(Baur, 2024). So wird der CO2-Fußabdruck über die Lebensdauer gemessen. Die Stadt 

Helsinki nutzt ihren Digitalen Fachzwilling „Energy and Climate Atlas“ zum Beispiel zur 

Verfolgung ihrer Klimaziele. Hier werden die energetischen Eigenschaften einzelner 

Gebäude nachgehalten, hier vorrangig bestimmt durch die verbauten Materialien und 

die verwendeten Energiequellen. Für Gebäude, die Stadteigentum sind, wird sogar der 

Wärme- und Stromverbrauch getrackt. Dies ist für finnische Städte aufgrund des 

kaltgemäßigten Klimas besonders wertvoll. Zusätzlich kann der Energieeintrag über 

Sonneneinstrahlung und der Schattenwurf für jede Tagesstunde modelliert werden 

(ähnliche Projekte zur Solarpotenzialanalyse gibt es in den Städten Hannover und 

Bremen). Indem auch Heizalternativen verglichen werden, können Empfehlungen zur 

energetischen Optimierung gegeben werden. Zum Beispiel ist es denkbar, dass sich 

mehrere Häuser zusammentun und sich die Kosten für ein Bohrloch zur Nutzung von 

Geothermie teilen.18 Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die U.S.-amerikanische Stadt 

Ithaca des Bundesstaats New York (Socio, 2022). 

Die Planung im virtuellen Raum ist auch für die Auslegung von Infrastruktur wertvoll. 

Beispielsweise hat das schwedische Telekommunikationsunternehmen Ericsson die 

Metaverse-Plattform NVIDIA Omniverse genutzt, um im Digitalen Zwilling einer Stadt 

das Zusammenspiel zwischen 5G-Antennen und städtischen Objekten wie Gebäuden 

und Baumbeständen zu untersuchen. So konnte das Netzwerk optimal in Bezug auf 

Leistung und Netzabdeckung ausgelegt werden (Kerris, 2021). Auch unterirdisch 

können Infrastrukturen für die Ver- und Entsorgung virtuell nachgebildet und geplant 

werden (Vessali et al., 2022). 

Auf Stadtebene kann mit Digitalen Zwillingen ebenfalls dreidimensional ganzheitlich 

geplant und getestet werden – und hier sowohl neue Städte und Stadtquartiere auf dem 

Greenfield als auch bereits vorhandene Städte (Kuru, 2023). Besonders wertvoll ist dies 

für größere Städte, die Flächen nachverdichten und damit vor allem in die Höhe und 

Tiefe statt in die Breite wachsen. Zum Beispiel kann veranschaulicht werden, wie ein 

neues Hochhaus die Skyline beeinflussen würde.  

Für eine barrierefreie Stadtentwicklung können beispielsweise auch Hindernisse für 

Menschen mit Behinderung frühzeitig identifiziert werden, indem sich KI-Agenten mit 

gleichem Verhalten in der virtuellen Stadt bewegen und Probleme erkennen 

(Guckenbiehl et al., 2021). Die einfache Anpassung einer solchen „User Journey“ an die 

Bedürfnisse verschiedener Stakeholder – und deren gleichzeitige Interaktion mit dieser 

aus verschiedenen Perspektiven – birgt hohe Potenziale für eine bessere Stadtent-

wicklung. 

Großstädte wie Amsterdam, Singapur, Zürich oder Stockholm nutzen ihren Digitalen 

Zwilling schon heute zur effizienten Planung der Flächenbewirtschaftung (Bentley 

Systems, 2021; Cattaneo, 2023). Bremen modelliert unter Berücksichtigung der Bebau-

 

18  https://www.hel.fi/en/decision-making/information-on-helsinki/maps-and-geospatial-
data/helsinki-3d 
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ung und Begrünung das städtische Mikroklima, das Hitzeentwicklung, Thermik und Luft-

strömungen abbildet, um urbane Hitzeinseln in der weiteren Stadtentwicklung zu berück-

sichtigen. So kann auch die Ausbreitung von Schadstoffpartikeln durch die Luftström-

ungen simuliert werden.19 Darüber hinaus können unter anderem Beleuchtungsoptionen 

simuliert (Hannover), die Schallemissionen neuer Windkraftanlagen analysiert, und die 

Sichtachsen auf besondere Bauwerke geplant werden (Bremen). 

Ebenso können Stakeholder und Nutzer der zu planenden Infrastrukturen wie Bürger, 

Politiker und Investierende das Urban Metaverse nutzen, um sich zu informieren und am 

Stadtgeschehen zu beteiligen. Wir greifen diesen Gedanken nachfolgend auf und 

beschreiben die Werttreiber anhand der Partizipationsstufen Information, Konsultation, 

Mitwirkung und Mitbestimmung. 

In einem ersten Schritt können die Stakeholder sich Informationen über aktuell geplante 

Projekte und Baumaßnahmen einholen. Die digitalen Modelle der Stadtplanung können 

bereits in frühen Projektphasen öffentlich vorgestellt werden und von den Stakeholdern 

über verschiedene Endgeräte in 3D-Umgebungen erkundet werden (siehe unten) – es 

ist sozusagen eine nächste Evolutionsstufe der 2D-Onlinekarten für die Bürger-

information. Gerade bei komplexen Prozessen wie Bauvorhaben ist die Visualisierung 

und Kontextualisierung von geplanten Projekten für die Betrachtenden besonders 

eingänglich, da Zusammenhänge leichter erkannt werden. Ebenso kann leichter 

nachvollzogen werden, warum die Baumaßnahmen gerade notwendig und sinnvoll sind. 

Insgesamt kann so effektiver kommuniziert werden (Guckenbiehl et al., 2021). 

Beispielsweise kann veranschaulicht werden, wie ein neues Gebäude aussehen und in 

die Umgebung eingebettet sein wird (Kusuma & Supangkat, 2022). So können die 

besten Orte für neue Geschäfte, Cafés und Schulen bereits im Vorhinein ausgemacht 

werden, zum Beispiel indem die Frequentierung durch Fußgänger modelliert wird. 

Neben der reinen Information kann der Digitale Zwilling auch als eine Dialogplattform für 

die Konsultation und Mitwirkung von Stakeholdern bei digitalen Planungsprozessen 

dienen. Änderungswünsche können hier frühzeitig mitgeteilt und berücksichtigt werden, 

was weniger Nacharbeiten nach sich zieht. Missverständnisse können vermieden und 

die Akzeptanz für Bauprojekte kann insgesamt gesteigert werden. Die schwedischen 

Städte Göteborg und Stockholm kommunizieren geplante Änderungen im urbanen 

Raum über eine mit dem digitalen Modell verbundene Dialogplattform, die online über 

private Endgeräte wie Smartphone oder PC aufgerufen werden kann. In Göteborg wurde 

so beispielsweise ein Tunnelbauprojekt visualisiert (Bentley Systems, 2021). 

Höchste Grade der Partizipation können erzielt werden, indem die Stakeholder zur 

aktiven Mitbestimmung befähigt werden. Kritische Design-Entscheidungen können im 

Urban Metaverse gemeinsam getroffen werden, was im Vergleich zu klassischen 

urbanen Bauprojekten zu mehr Akzeptanz und Interesse führt. Schließlich bieten all 

diese Interaktionsmöglichkeiten auch ein Experimentierfeld für die Mitgestaltung einer 

Stadt. Denkbar sind beispielsweise Bürgerwettbewerbe, in denen die Einwohner 

 

19  https://vc.systems/mikroklimasimulation-in-bremen// 
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Planungsentwürfe direkt abändern oder innovative Designentwürfe kollaborativ erar-

beiten können (Allam et al., 2022). So können die Einwohner aktiv zur Stadtgestaltung 

beitragen und ggfs. sogar demokratisch über die eingereichten Entwürfe abstimmen. 

Möglich gemacht werden diese hohen Partizipationsgrade durch AR- und VR-Interfaces. 

Mittels Virtual Reality (VR) können Planungsentwürfe und -konzepte auch von Laien – 

also allen, denen es schwerfällt, anhand von zweidimensionalen Bauzeichnungen auf 

eine komplexe dreidimensionale Wirklichkeit zu schließen – besser interpretiert werden 

können. Ganz ohne Sicherheitseinweisung und Schutzhelm können Nutzende hier 

Gebäude oder Infrastrukturen in Planungs- wie Bauphase spielerisch erkunden und 

direkt mit den Stadtplanenden im virtuellen Raum diskutieren. Gerade die jüngere 

Bevölkerung könnte so für scheinbar langweilige Themen wie Infrastrukturprojekte in der 

Ver- und Entsorgungswirtschaft begeistert werden und Interesse an einschlägigen 

Berufen entwickeln. Als Alternative zu VR kann Augmented Reality (AR) Planungsent-

würfe im konkreten Kontext „vor Ort“ mit regulären Smartphones oder Tablets erlebbar 

machen. In der Kölner Ehrenstraße konnten Bürger sich so bereits über eine AR-App 

der Firma cityscaper20 auf ihren Endgeräten einen ersten Eindruck vom zukünftigen Bild 

der Straße machen, das auf eine große Baustelle dieser Straße projiziert wurde. Die 

Daten wurden vom planenden Architekturbüro bereitgestellt und zeigen das Ergebnis 

eines autofreien, grünen Aufenthaltsraums in 3D. Auch die eigentliche Umgestaltung 

wurde mit den Bürgern beschlossen (Baumanns, 2023). In der AR-App „BremenGo“ der 

Stadt Bremen werden ebenfalls städtebauliche Entwürfe visualisiert (Gellhaus, 2024).21  

Für eine breitere gesellschaftliche Teilhabe können Bürger darüber hinaus zu Präsenz-

veranstaltungen eingeladen werden, um das jeweilige Bauprojekt an einem digitalen 

Planungstisch zu diskutieren. In dem Projekt Digitales Partizipationssystem (DIPAS) 

zeigt ein interaktiver Touchtable die Stadt sowohl zwei- als auch dreidimensional und 

erzählt je nach Perspektive eine Geschichte (in Textform). Darüber hinaus können 

Bürger direktes Feedback zu Planungsverfahren geben und werden zu weiteren Beteili-

gungsformaten informiert. Nebenbei stellt die gleichnamige Software ein endgeräte-

übergreifend einheitliches Erlebnis sicher und erzeugt Statistiken und Kennzahlen. 

Für die Nutzenden und Betroffenen einer städtischen Baumaßnahme ermöglichen die 

verschiedenen Anwendungen also höhere Partizipationsgrade von Information über 

Konsultation und Mitwirkung bis hin zu Mitbestimmung und Co-Creation. Auch dies ist 

keine Errungenschaft des Urban Metaverse, sondern seit langem gelebte (und gesetz-

lich vorgeschriebene) Praxis in viele Kommunen. Das Metaverse macht diese Partizipa-

tion aber skalierbar, inklusiv und zu einem Erlebnis. Damit sollte im Ergebnis die 

Akzeptanz und das Verständnis für notwendige Baumaßnahmen erhöht werden. Vor 

allem aber könnte die Planungsqualität steigen, wenn das Wissen und die Bedürfnisse 

vieler Nutzergruppen einfacher in die Planung einbezogen werden – ein typisches 

Muster von Open Innovation und Co-Creation mit Kunden. Dies gilt insbesondere auch 

 

20 Die Firma cityscaper nimmt auch am Projekt KomIT teil. 
21 https://www.bremen.de/bremen-go 
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für Läden und Gastronomie – also kommerzielle Stakeholder, die oft von einer Baumaß-

nahme besonders betroffen sind. Restaurants können z.B. durch eine Metaverse 

Applikation besser abschätzen, wie eine geplante Baumaßnahme ihre Außenflächen be-

einträchtigt – oder vielleicht in Zukunft neue ermöglicht.  

Bau- und Ausführungsphase 

Auch während der baulichen Umsetzung der Planungsentwürfe können Nutzende des 

Urban Metaverse profitieren. Besonders die Baukoordination mit unterschiedlichem 

Fachpersonal und Unternehmen kann reibungsloser und ressourceneffizienter gestaltet 

werden. Auf Gebäudeebene können die Arbeitsschritte mit integrierter Projektplanungs-

software definiert und mit festen Datumsangaben auf die durchführenden Einheiten 

(Tiefbau, Maurer, Elektriker, Maler etc.) verteilt werden. Bei Planänderungen werden 

direkt alle betroffenen Beteiligten über den Digitalen Zwilling informiert – aber haben vor 

allem in der Ausführung immer einen koordinierten Zugriff auf den gleichen Planungs-

stand und durchgeführte Änderungen. Ebenso könnten die Auswirkungen von 

Änderungen der ursprünglichen Planung direkt mit allen Gewerken diskutiert werden – 

auf Basis einer genauen Simulation der Auswirkungen der Planung. 

Auch hier ist zu betonen, dass die wichtigste Voraussetzung für die Verwirklichung dieser 

Vision nicht das Urban Metaverse ist, sondern vernetzte Digitale Zwillinge der Planung 

und Realisierung, die in Echtzeit und in allen Details allen Beteiligten zur Verfügung 

stehen. Genau dies ist die Vision von Building Information Modeling (BIM), ein Trend, 

der die Baubranche schon seit Jahren beherrscht, auch wenn die Umsetzungsstände 

noch sehr unterschiedlich sind. BIM wird aber ein wichtiger Bestandteil des Urban 

Metaverse, wenn es mit dessen anderen technologischen Gestaltungsfaktoren 

kombiniert wird. 

Dies ist auch auf die Infrastrukturebene übertragbar, bei der die Projektleitenden 

zusätzlich prüfen können, ob die geplante Baumaßnahme mit den Maßnahmen anderer 

Unternehmen zeitlich kollidiert. Im Idealfall können Unternehmen auf diese Weise 

Baumaßnahmen gemeinsam umsetzen und doppelte Arbeit und Ressourceneinsatz 

vermeiden. Auf Stadtebene, beispielsweise beim Bau ganzer Städte wie der saudi-

arabischen Stadt „The Line“, wird die Baukoordination immer komplexer. Ein Urban 

Metaverse kann hier helfen, den Überblick zu behalten und Arbeit effektiv zu verteilen. 

Durch die Einbeziehung von Daten, die für die Baumaßnahme relevant sein könnten 

(Verkehrsfluss, Wetter etc.), kann die Qualität des Projektmanagements weiter erhöht 

werden. 

Darüber hinaus kann das Baustellenpersonal vor, aber auch während der eigentlichen 

Bauphase Trainings und Fernschulungen mit XR-Equipment durchführen. Dies hilft 

etwa gefährliche und aufwändige Arbeitsschritte wie den Antransport und den Einbau 

von Schwerlasten (z.B. Windradrotorblätter) risikofrei zu erproben. Außerdem können 

Bauarbeiter zu Beginn ihrer Arbeit zu dem jeweiligen Arbeitsschritt in der erweiterten 

oder virtuellen Realität gebrieft werden. 
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Denkbar wäre es auch, dass das Baupersonal während seiner Arbeit leichte AR-Brillen 

trägt, die den nächsten Arbeitsschritt visualisieren. (Noch) Ungelernte wie Auszu-

bildende und Zeitarbeitende können so auf der Baustelle angeleitet werden. In Deutsch-

land ist Zeitarbeit auf Baustellen zwar verboten, für Länder mit geringerer Regulatorik 

könnten so aber Unfälle vermieden werden. Eine bildhafte und leicht verständliche An-

leitung während der Arbeit kann helfen, neue Prozesse schneller zu erlernen, die Kom-

munikation zu verbessern, und Fehler und Unfälle zu vermeiden. So wird der Um-

setzungsprozess beschleunigt und sicherer gestaltet. Auf Gebäudeebene, beispiels-

weise im Rohbau, kann ein Elektriker die im digitalen Modell geplanten und hinterlegten 

Elektroinstallationen mit der leichten Brille direkt vor Ort sehen und nach Plan instal-

lieren. Wenn es sich um eine Sanierung handelt, kann der Elektriker nachvollziehen, wo 

welche Kabel verlaufen.  

Dies ist auch auf Baumaßnahmen auf Infrastrukturebene übertragbar. Hier können die 

Brillen den 3D-Ausschnitt des Untergrundes zeigen, also die Kabel und Rohre, die 

entweder direkt bei ihrer Verlegung im digitalen Modell des Untergrundes abgebildet 

wurden oder gegebenenfalls bei einer vorigen Baumaßnahme dreidimensional im 

Tiefbau erfasst wurden. So kann ein Baggerfahrer nun „unter die Erde schauen“ und das 

Loch schneller ausheben, ohne kostspielige Schäden zu verursachen. Lösungen zur 3D-

Erfassung von Tiefbauten werden bereits von Unternehmen wie Pix4D angeboten.22 

Schließlich können Baumaßnahmen auch von dem Stadtmanagement auf Stadtebene 

aus der Ferne mit AR-Brillen oder im virtuellen Raum mit VR-Brillen live nachverfolgt 

werden. 

Während der Arbeit können außerdem Spezialisten und Entscheidungsträger für 

verschiedene Problem- und Fragestellungen hinzugezogen werden. Bei unbekannten 

Funden auf Gebäude- und Infrastrukturebene kann beispielsweise eine archäolo-

gische Begleitung schnell und einfach vor Ort zugeschaltet werden, ohne extra anreisen 

zu müssen. Dabei können die Spezialisten Live-Zugriff auf die Bilderfassung der AR-

Brille oder den 3D-Laserscan der Fundstelle erhalten. Etwaige archäologische Funde 

wie Mauern, Gefäße und Schmuck können so virtuell dokumentiert, archiviert und 

beispielsweise an virtuelle Museen weitergeleitet werden. Wurde eine Vielzahl von 

historischen Strukturen und Funden in der Stadt virtualisiert, kann die Stadt unter 

Umständen sogar historisch nachgebaut werden. Vor allem für Städte mit langer 

Geschichte ist dies eine spannende Möglichkeit. So kann Zeitgeschichte nachhaltig zu-

gänglich gemacht und bewahrt werden, ohne die realen Artefakte durch (Massen-) 

Tourismus zu gefährden (Allam et al., 2022). Auf Stadtebene sorgt die schnelle 

Zuschaltung von Verwaltungspersonal zu aktuellen Baumaßnahmen für mehr Effizienz. 

Betroffene Stakeholder können sich währenddessen über ihre AR- und VR-Endgeräte 

(oder auch über den digitalen Planungstisch) zu den Baumaßnahmen informieren. Auf 

Gebäude- und Infrastrukturebene ist es zum Beispiel für Anliegende von Interesse, 

wann welche Bauschritte stattfinden und wie lange diese dauern. Bisher erhalten Bürger 

meist (wenn überhaupt) einen Informationsbrief mit einer Zeichnung, der über den 

 

22 https://www.pix4d.com/de/produkt/rtk/ 



70 Trendstudie Urban Metaverse: Die Smart City im Metaverse 

voraussichtlichen Zeitrahmen und über die Art der geplanten Änderungen informiert – 

beispielsweise eine Erneuerung des Wasser- und Abwassernetzes und der Hausan-

schlüsse. Zukünftig könnte im Brief oder auch direkt an der Baustelle ein zusätzlicher 

QR-Code platziert werden, mit dem die Bürger über ein AR-fähiges Endgerät in den 

Untergrund schauen können (zum Beispiel über einen Balkon oder direkt an der 

Baustellenabzäunung).  

Durch die eingängliche visuelle Darstellung wird die Notwendigkeit der Baumaßnahme 

für Stakeholder besser nachvollziehbar. Darüber hinaus können sich Anliegende besser 

auf einen vorrübergehenden Alltag mit der Baustelle einstellen, zum Beispiel anhand 

tagesaktueller Informationen zu der Verkehrsführung und der Zugänglichkeit zu 

Parkplätzen, die sich während der Baumaßnahme verändern können. Auf Stadtebene 

können AR-Brillenträger die Live-Informationen nutzen, um besser in der Stadt um die 

Baumaßnahmen herum zu navigieren. 

Betriebs- und Nutzungsphase 

Ist der Bau abgeschlossen und der Betrieb aufgenommen, kann das Fachpersonal die 

öffentlichen Bauwerke regelmäßig prüfen, überwachen, steuern und instand halten. Auf 

Gebäude- und Infrastrukturebene können schwer zugängliche Bauwerke wie Brücken 

oder Fernsehtürme wiederkehrend mit sensorbestückten Drohnen inspiziert werden. 

Durch die Inspektion können Schäden in den jeweiligen Digitalen Zwillingen im Urban 

Metaverse vermerkt und eine Reparatur beauftragt werden. Für eine kontinuierliche 

Überwachung und Steuerung in Echtzeit eignen sich insbesondere Zeitreihendaten 

von IoT-Geräten, die virtuell verbildlicht werden können. Eine Hausmeisterin kann mit 

einer leichten AR-Brille etwa auf einen Blick sehen, ob abends automatisch alle Räume 

in der Hochschule verschlossen wurden und das Licht ausgeschaltet wurde. Ein Kanal-

netzbetreiber kann Betriebsdaten wie die Durchflussmenge in den Rohren und die 

Wasserstände in den Pufferbecken aufrufen, aber auch bei Störungen wie ausgefallenen 

Pumpen visuell alarmiert werden. Über die Gestik-Erfassung der Brille kann er 

schließlich selbst in den Steuerungsprozess eingreifen. In Shanghai wurde die Unter-

grundinfrastruktur eines ganzen Distriktes, des Liang Distriktes, bereits beim Bau digital 

abgebildet und wird fortlaufend überwacht (Cai et al., 2023).  

Auf Stadtebene können vorhandene digitale Modelle von Gebäuden und Infrastrukturen 

zu einem größeren digitalen Modell der Stadt zusammengefasst werden, das mit einer 

Fülle an dynamischen Echtzeitdaten von IoT-Geräten gefüttert und zu einem Vernetzen 

Digitalen Zwilling aufgewertet wird. So kann auf live erfasste Zustände in der Stadt 

schnell und vielleicht sogar automatisch reagiert werden. Die Daten können dabei von 

einer Vielzahl städtischer Bereiche und Akteure stammen, so auch von privatwirt-

schaftlichen Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen wie Behörden und Hochschulen, 

und den Bürgern (White, Zink, Codecá, Clarke, 2021). Dies ermöglicht unter anderem 

die gemeinsame Überwachung und Steuerung mehrerer Gebäude und Infrastrukturen 

in der Stadt, etwa der Wasserver- und -entsorgung. 
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Werden die (Echtzeit-)Daten kontinuierlich erfasst, können in der Retrospektive 

Veränderungen und Wandelprozesse dargestellt werden. Während auf Gebäudeebene 

beispielsweise verschiedene Nutzungsverhalten hinsichtlich des Wasserverbrauchs 

zeitlich analysiert werden können, können die Daten zu den häuslichen und 

gewerblichen Wasserverbräuchen auf Infrastrukturebene weiterverarbeitet werden, 

etwa um festzustellen, wie viel Abwasser im Einzugsbereich jährlich angefallen ist. Unter 

Berücksichtigung weiterer Daten, zum Beispiel des Wetters, kann belegt werden, dass 

im Abwassernetz mehr Spitzenauslastungen aufgrund von Starkregen aufgetreten sind. 

Auf der der Stadtebene kann dann die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen mit konkreten 

Zahlen im jeweiligen Digitalen Zwilling überprüft werden, beispielsweise, ob 

Duschverbote bei akuter Wasserknappheit helfen können oder ob Kanalnetz-

steuerungen zu einer besseren Auslastung und weniger Umweltverschmutzung führen 

(hier zu prüfen im Digitalen Zwilling des aufnehmenden Gewässers). 

Ebenso können Prognosen durch datengetriebene Simulationen zukünftiger Ereignisse 

auf allen Ebenen der Stadt erstellt werden. Beispielsweise können Wartungs- und 

Sanierungsbedarfe vorausschauend abgeschätzt werden. Dieses Konzept der 

prädiktiven Instandhaltung (Predictive Maintenance) stammt aus dem industriellen 

Bereich. Auf die datengetriebene Simulation fiktiver Ereignisse gehen wir im nächsten 

Unterkapitel ein. 

Die Arbeit mit historischen, aktuellen und prognostizierten Daten ermöglicht es, 

Kommandozentren einzurichten und operationale Exzellenz mithilfe von KI-unter-

stützten Handlungsempfehlungen zu erreichen (Vessali et al., 2022). So kann der 

Übergang von einer reaktiven Haltung (Wo sind Probleme? Wie behebe ich diese?) hin 

zu einer proaktiven Haltung gelingen (Was kann getan werden, um Probleme gar nicht 

erst entstehen zu lassen?). Eine Metaverse-befähigte Stadt könnte auch KPI wie den 

städtischen CO2-Ausstoß, aber auch die Lebensqualität und die Gesundheit der Bürger 

auf Basis von anonymisierten Gesundheitsdaten messen (Guckenbiehl et al., 2021). Es 

ist sehr herausfordernd, derart umfassende datengetriebene Analysen und Prognosen 

aufzustellen und die Stadt bereichsübergreifend zu managen. Dazu müssen die Daten 

verschiedener Stadtbereiche verknüpft und die Wirkungszusammenhänge der städti-

schen Prozesse verstanden und modelliert werden können. Die Vision eines Urban 

Metaverse kann nur durch eine breite Datenbasis und eine interdisziplinäre und 

bereichsübergreifende Zusammenarbeit verwirklicht werden. 

Auch die Bürgerschaft und andere Stakeholder können – als eine Art menschliche 

Sensorik (Citizen Sensors) – Daten in das System eintragen. Beispielsweise können 

Bürger aktiv bei der Beseitigung von Straßenschäden, Graffiti, Müll, und umgestürzten 

Bäume mitwirken, indem sie der Stadtverwaltung schnell und reibungsarm über 

entsprechende Plattformen berichten (Crowley, Curry & Breslin, 2013). Schon heute gibt 

es Portale wie FixMyStreet23 oder den Aachener Mängelmelder24, welche diesen Service 

anbieten. Im Projekt INFRASense der Stadt Osnabrück werden sogar die Fahrräder 

23 https://www.fixmystreet.com/ 
24 https://maengelmelder.aachen.de/ 
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einiger Bürger zeitweise mit Sensorik ausgestattet, welche die Oberflächen-

beschaffenheit der Wege erfasst und gleichzeitig Daten zum Mobilitätsverhalten der 

Bürger wie Geschwindigkeit und Wartezeiten erhebt. Die gesammelten Daten werden 

an die Plattform BIQUEmonitor übertragen, dort ausgewertet und dargestellt. Bürger 

ohne Sensorik können direkt auf der Plattform Feedback zur Fahrbahnqualität geben.25 

Derartige Ideen können im städtischen Metaverse weiterentwickelt werden. Bürger 

können einerseits Informationen direkt über die erweiterte oder virtuelle Realität an den 

Digitalen Zwilling weitergeben oder sich eigene IoT-fähige Objekte anschaffen (z.B. 

Fahrräder), die an den Digitalen Zwilling angebunden werden. Einige Städte wie Dublin 

haben erste Tests in diesem Bereich durchgeführt (White et al., 2021). 

Andersherum können Bürger auch von den Echtzeitdaten profitieren. Viele Städte stellen 

ihren Bürgern schon heute viele Informationen online bereit. Beispielsweise kann die 

aktuelle Auslastung von Straßen und Parkhäusern, aber auch die Luft- und 

Wasserqualität angezeigt werden. Bürgern werden diese Daten zukünftig dann in 

Echtzeit auf ihren Endgeräten angezeigt, beispielsweise im HeadUp-Display des Autos 

bei der Suche nach einem Parkplatz. 

Simulation von What-if-Szenarien 

Die Simulation fiktiver Ereignisse betrifft alle drei Lebenszyklusphasen der Planung, 

Umsetzung und Nutzung öffentlicher Bauwerke – ein Anwendungsfall, der vor allem im 

Themenfeld Katastrophenschutz und Sicherheit verortet ist.  Städte können jederzeit 

einem "Schwarzen Schwan" (Black Swan) begegnen – einem bisher unerwarteten, 

unwahrscheinlichen Ereignis mit größten Auswirkungen. Die Terroranschläge des 11. 

September 2001, die Nuklearkatastrophe von Fukushima am 11. März 2011 oder die 

Starkwetterereignisse und Überflutung im Ahrtal werden oftmals als Beispiele eines 

Schwarzen Schwans angeführt. Mit dem Erscheinen Digitaler Zwillinge erhalten Städte 

die Möglichkeit, sich auf derartige Ungewissheiten vorzubereiten und so ihre Resilienz 

zu erhöhen.  

Im Rahmen verschiedener Vulnerabilitätsanalysen können What-if-Szenarien realitäts-

nah simuliert und Gefahren frühzeitig aufgedeckt werden. So können Notfälle wie 

Terrorismus, aber auch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überflutungen, Brände und 

sogar Tsunamis in verschiedenen Ausprägungen und Intensitäten risikofrei nachgestellt 

werden. Ebenso ist die Simulation von Hitzewellen und Sandstürmen möglich (Vessali 

et al., 2022). Voraussetzung für derartige Simulationen ist es, dass alle relevanten 

Bereiche der Stadt wechselwirkend modelliert werden können. 

So kann die Stadtplanung sicherheitstechnische Anforderungen erfassen, bewerten und 

auf Basis der neuen Informationen reagieren (Allam et al., 2022). Wenn beispielsweise 

 

25 https://www.infrasense.de/ 
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die kritischen Bereiche bekannt sind, an denen sich die Wassermassen im Falle von 

Starkregen sammeln, können gezielt Baumaßnahmen getroffen werden, um diese 

Bereiche zu schützen. Versammlungsplätze können tiefergelegt werden und gleichzeitig 

als Retentionsbecken für die Wasserfluten dienen. Versiegelte Flächen können im Sinne 

eines Schwammstadtkonzeptes durch Grünflächen ersetzt werden, die viel Wasser in 

kurzer Zeit aufnehmen und zeitverzögert wieder abgeben können. Anders herum kann 

auch die Effektivität bereits erstellter Klimaanpassungspläne validiert werden (Allam et 

al., 2022). 

Darüber hinaus können sich das Einsatzpersonal und Entscheidungsinstanzen wie das 

Stadtmanagement auf Katstrophenfälle vorbereiten. Die internationale Kriminalpolizei 

Interpol simuliert schon heute Polizeieinsätze für Trainingszwecke in einer virtuellen 

Umgebung (Interpol, 2024). Auch bei tatsächlichem Eintritt des Ereignisses bleibt eine 

Stadt über das Kommandozentrum handlungsfähig. Die Zivilbevölkerung kann frühzeitig 

gewarnt und visuell unterstützt evakuiert werden, zum Beispiel indem der optimale 

Fluchtweg auf den Untergrund projiziert wird. (Kuru, 2023). Das Unternehmen Virtual 

City Systems bietet beispielsweise die Simulation einer Bombendetonation an, welche 

die Ausbreitung der Druckwelle und den Splitterflug abbildet. Dies ist besonders bei der 

Entschärfung von Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg wertvoll, um Gefahrenbe-

reiche zu ermitteln und die Entschärfungs-, Schutz- und Evakuierungsmaßnahmen zu 

planen.26 

Neben diesen sicherheitstechnischen Aspekten gibt es noch zahlreiche weitere 

mögliche Anwendungsfälle für Simulationen und entsprechende Planungsansätze 

erden – nicht nur im Kontext einer Stadt, sondern vor allem auch im Zusammenspiel 

mehrerer Städte (entsprechend der oben vorgestellten Vision der EU eines Cityverse) . 

So können zum Beispiel nicht nur die Auswirkungen verschiedener Bauoptionen auf den 

innerstädtischen Verkehrsfluss simuliert werden, auch städteübergreifende, das heißt 

regionale und landesweite Mobilitätskonzepte können in Simulationen untersucht, ge-

prüft und verbessert werden. Wie am Beispiel des vernetzten Digitalen Zwillings der 

Deutschen Bahn in Kapitel 3 gezeigt, gibt es hier große Parallelen zwischen dem 

Industrial und dem Urban Metaverse. Simulationen können die die Reaktionsfähigkeit 

und Resilienz städtischer Infrastrukturen verbessern, wodurch in Folge auch die Lebens-

qualität der Bürger erhöht wird (Kusuma & Supangkat, 2022). 

  

 

26 https://vc.systems/loesungen/urbane-simulation/ 
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5. Ein Fazit: Das Urban Metaverse steht am 

Anfang 

 

 

 

 

"The metaverse in the smart city is nearer than we think. [But] there is 
no chance for cities to make an impact if big platforms like Uber and 
Airbnb dictate their business model. The same can happen with the 
Metaverse! So cities and municipalities have to act now!“ 

Harmen van Sprang, Co-founder & CEO, Sharing Cities Alliance & Studio 
Sentience 

 

Schon heute leben wir in einer Welt, in der digitalen Ressourcen oft einen ebenso großen 

Wert haben wie physischen Ressourcen – angefangen vom Geld auf dem Bankkonto 

über digitale Bilder auf dem Smartphone bis hin zu NFT-abgesicherter digitaler Kunst. 

Wir sehen das Metaverse als eine Fortführung dieses Trends. Es ist eine Erweiterung 

der physischen Welt um einen, oder besser: viele,virtuelle Layer und eine Fortschreibung 

physischer Aktivitäten in der digitalen Welt, wobei es eine stetige Rückkopplung 

zwischen den Welten gibt. 

Die Pioniere von Urban Metaverse Initiativen präsentieren beeindruckende Visionen und 

ambitionierte Pläne. Städte wie Seoul, Dubai, Tampere, Singapur, Amsterdam oder 

Helsinki sind Vorreiter, die die Potenziale des Metaverse nutzen, um die Lebensqualität 

ihrer Bürger zu verbessern – aber damit auch gleichzeitig ihr Image im Bestreben nach 

Innovationsführerschaft im globalen Wettbewerb der Metropolen. 

Der Nutzen dieser Projekte ist unbestreitbar. Virtuelle Plattformen ermöglichen eine 

breitere und inklusivere Bürgerbeteiligung. VR- und AR-Technologien bieten zudem 

neue Möglichkeiten für immersive Lernumgebungen und verbessern die Qualifikationen 

der Bevölkerung. Digitale Zwillinge und Simulationen optimieren Planungsprozesse, 

helfen bei der Fehlervermeidung und reduzieren Kosten, wie wir es bei unserem „Deep 

Dive“ in die Planung, Realisierung und den Betrieb städtischer Gebäude und Infra-

strukturen gesehen haben.  

Echtzeitdaten und Simulationen unterstützen die Städte bei der Umsetzung von Umwelt-

schutzmaßnahmen und der Anpassung an den Klimawandel. Durch die Schaffung von 

Metaverse-Hubs und die Förderung von Innovationsökosystemen streben Städte an, 

neue wirtschaftliche Möglichkeiten zu erschließen und virtuelle Arbeitsplätze zu 

schaffen. Unsere Tabelle mit Werttreibern des Urban Metaverse zu Beginn von Kapitel 
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4 und die Ausführungen in diesem Kapitel geben viele Anhaltspunkte für mögliche Wert-

versprechen, die Investitionen in ein Urban Metaverse für alle Stakeholder realisieren 

können. 

Dennoch gibt es viele Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Allen voran ist 

die Akzeptanz der Bürger und städtischen Nutzenden zu nennen – entscheidend für den 

Erfolg jeder Metaverse-Initiative. Viele Menschen sind noch nicht vertraut mit den neuen 

Technologien und benötigen Unterstützung, um sie effektiv nutzen zu können. Viel zu 

viele Anwendungen sind rein technologie-zentrierte Projekte der Projekte willen, 

setzen aber nicht wirklich an dem Nutzwert für die Bürger und andere Stakeholder an. 

Mit dem Jobs-to-be-done-Ansatz und der Methode Outcome Driven Innovation haben 

wir oben einen Ansatz beschrieben, wie zukünftige Urban Metaverse Anwendungen 

näher am Werttreiber für Kunden ausgerichtet werden können. Auch ist nicht alles neu, 

was unter dem Begriff Industrial oder Urban Metaverse heute als Zukunftstechnologie 

positioniert wird. Digitale Zwillinge, urbane Datenräume, BIM, Simulationstechniken oder 

VR-Technologie existieren bereits seit langem und können auch isoliert schon großen 

Nutzen stiften – dennoch ist ihr Adaptionsgrad teils sehr gering. Vielleicht bedarf es aber 

der Bündelungswirkung und der so möglichen ganzheitlichen Anwendungen, um beste-

hende Diffusionshürden zu überwinden. 

Viele der vorgestellten Initiativen befinden sich zudem noch in der Planungs- oder frühen 

Umsetzungsphase, und es fehlt an konkreten Ergebnissen und messbaren Erfol-

gen. Die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen und Plattformen bleibt eine 

große Herausforderung, und die technischen Grundlagen für eine nahtlose Integration 

sind oft noch nicht ausgereift. Auch fehlen Standardisierung und verbindliche Normen. 

Wichtige Fragen der Zugänglichkeit und Partizipation sind ungeklärt. Die Sicherheit und 

der Schutz persönlicher Daten sind weitere zentrale Bedenken, die noch nicht vollständig 

adressiert wurden. 

Aus Betreibersicht steht die Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle für das 

Urban Metaverse erst am Anfang. Viele Projekte sind derzeit stark von öffentlichen 

Fördermitteln abhängig, und es ist unklar, wie die laufenden Betriebskosten gedeckt 

werden sollen, sobald die initialen Investitionen aufgebraucht sind. Trotz der vielfältigen 

Anwendungsfälle und der erheblichen Investitionen bleibt also festzustellen, dass noch 

viele Hürden zu überwinden sind, bevor die Visionen und Wertversprechen des Urban 

Metaverse vollständig realisiert werden können. 

Unbestritten aber ist, dass die Entfaltung des Metaverse die Entwicklung von 

Städten stark beeinflussen kann. Wenn sich tatsächlich viele Arbeits- und Freizeit-

aktivitäten in den virtuellen Raum verlagern und es somit auch weniger Anreize für ein 

Leben in der Stadt gibt, könnte die Migration langfristig wieder in Richtung ländlicher 

Gebiete stattfinden und eine Stadtflucht ausgelöst werden (Allam et al., 2022; Kuru, 

2023). „Wozu soll ich meine Zeit in Staus und Warteschlangen verbringen, oder einen 

ganzen Tag auf die andere Seite der Welt fliegen, wenn ich das all das auch zuhause 

erleben kann, wenn ich nur meine Brille aufsetze? Wozu soll ich noch in einer Stadt mit 

teuren Mieten und wenig Platz wohnen?“, werden sich viele Stadtbewohner fragen. 

Unterhaltungsstätten wie Kinos, Theater und Spielehallen, aber auch Bürokomplexe 
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könnten verschwinden, Reise-Infrastruktur wie Straßen und Flughäfen könnte zurückge-

baut werden. Doch den Flächen- und Energieeinsparungen steht der hohe Energie-

verbrauch des Metaverse und seiner Technologien gegenüber, der neue Anforderungen 

an unsere Energiesysteme stellt (Allam et al., 2022).  

Es ist entscheidend, dass Städte weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren, 

klare Strategien und Geschäftsmodelle entwickeln und die Bürger aktiv in den Prozess 

der Smart City und ihres Urban Metaverse einbeziehen. Nur so kann das volle Potenzial 

des Metaverse ausgeschöpft werden, um nachhaltige und innovative Städte der Zukunft 

zu schaffen. Sie sollten sich aber das Zepter nicht aus der Hand nehmen lassen und auf 

amerikanische oder chinesische Konzerne warten, die das "Urban Metaverse as-a-

service" versprechen. Genau wie bei der Privatisierung öffentlicher Infrastrukturen eine 

Balance zwischen privaten Investitionen von Betreibern und Investitionen aus der 

öffentlichen Hand gehalten werden muss, genau so muss im Urban Metaverse eine 

Balance zwischen der Nutzung globaler Plattformen, Betriebssysteme und Wearables 

und lokalen (oder nationalen) Initiativen bestehen. 

 

"No matter which scenario, it is evident that to leverage the potential of 
the Metaverse fully, organizations must exhibit considerable creativity 
and avoid merely replicating real-world elements in the virtual space. 
This approach entails optimizing the unique aspects of both realities. It 
mirrors the early days of the Internet, where companies often failed by 
not adapting their processes and business models to the new digital 
environment. The Metaverse requires a similar innovative approach. ...  
 
There is consensus that the potential of the Metaverse and the risk of 
missing out on its opportunities are too significant to ignore 
completely. Building sufficient expertise within an organization today 
will be advantageous for navigating tomorrow’s landscape if these 
environments gain prominence. Better to be safe than sorry.“ 

Andreas Kaplan, KLU Hamburg, und Michael Haenlein, ESCP Business 
School, Paris (Quelle: Kaplan & Haenlein 2024) 

 

Aber gerade Städte und Kommunen sollten diese Herausforderungen besser als andere 

Akteure lösen können. Clough & Wu (2024) zeigen in einem aktuellen Beitrag am 

Beispiel der historischen Entwicklung des Strips in Las Vegas viele Parallelen zur 

Entwicklung eines zukünftigen Metaverse auf. Die beiden Autoren zeigen mit ihrer 

Analyse viele Analogien auf, wie die Schaffung eines konsensbasierten Urban 

Metaverse auf einer zugleich kooperativen und inklusiven und gleichzeitig profitablen 

Weise möglich sein könnte.  

Denn die wichtigsten Herausforderungen, mit denen Manager und Unternehmen bei der 

Einführung des Metaverse konfrontiert werden, gehen Stadtplaner bei der Entwicklung 

neuer Städte und Quartiere ständig an: Langfristigkeit, Technologieoffenheit, Partizi-

pation, Gemeinwohlorientierung, Interaktion und Zusammenarbeit sind für städtische 
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Planer keine neuen Konzepte (wie für viele Unternehmen), sondern täglicher Alltag. Wir 

appellieren deshalb an alle Verantwortlichen in Städten und Gemeinden, offen für die 

Chancen und Potenziale des Urban Metaverse zu sein und sich bei der Realisierung auf 

ihre vorhandenen Stärken und Kompetenzen zu besinnen, Dann kann aus der Vision 

des Urban Metaverse gelebte Realität werden.  
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Über die Herausgeber der Studie 

Die regio iT GmbH ist als größter kommunaler IT-Dienstleister in NRW der ideale IT-Partner für 

öffentliche Auftraggeber: für Kommunen und Schulen, Energieversorger und Entsorger sowie 

Non-Profit-Organisationen. Mit Sitz in Aachen und Niederlassungen in Gütersloh und Siegburg 

bietet die regio iT strategische und projektbezogene IT-Beratung, Integration, IT-Infrastruktur 

und Full-Service in vier Geschäftsfeldern: IT Service & Betrieb, Verwaltung & Finanzen, Energie 

& Entsorgung, Bildung & Entwicklung. Sie ist an zahlreichen Forschungs- und Entwicklungs-

projekten sowie bundesweiten Initiativen zu neuen Technologien beteiligt. Aktuell betreut sie mit 

rund 720 Mitarbeitenden über 56.000 Clients und 300 Schulen und Schulverwaltungen. 

ONION INNOVATION: DAS INNOVATIONSMANAGEMENT DER REGIO IT ist zukunfts-

orientiert und konzentriert sich darauf, innovative Lösungen für die Herausforderungen der 

Digitalisierung zu entwickeln. Mit all denjenigen, die gerne „0816“ machen, erforschen wir, wie 

Innovation jenseits von Marketing funktioniert. Unsere Hypothese: Gemeinsam über Grenzen 

von Organisationen, Hierarchien, Fachdisziplinen und Kulturen hinweg, mit Mut zum Experi-

ment, direkt, offen, wertschätzend und im ständigen Dialog können wir mehr als inkrementelle 

Fortschritte erreichen – vielleicht sogar Sprünge. Wir glauben dabei an die innovative Kraft der 

Netzwerke. Sie sind Quelle für Ideen und Wissen – ob lokal, sektoral oder technologiebasiert. 

Gemeinsam verändert ONION die Sicht der Dinge – mit Unternehmen, Städten, Kommunen, 

Gremien, mit Mitdenkenden und Vordenkenden, mit der digitalen Community. 

https://www.regioit.de  

Im Institut für Technologie- und Innovationsmanagement (TIM) der RWTH Aachen untersucht 

ein interdisziplinäres Team aus sieben Professoren und Postdoktoranden, etwa 30 wissen-

schaftlichen Mitarbeitern, vielen studentischen Forschern und einem großen Netzwerk enga-

gierter Gastprofessoren und Gastwissenschaftler aktuelle Fragen des strategischen 

Technologie- und Innovationsmanagements. Schwerpunkte der Forschung und Projektarbeit 

von RWTH TIM sind die Transformation etablierter Organisationen angesichts disruptiver 

technologischer Innovationen wie Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, Smart Products & 

Services oder Additive Manufacturing; die systematische Entwicklung und Bewertung neuer 

Geschäftsmodelle; Open Innovation und die Etablierung erfolgreicher regionaler Innovations-

Ökosysteme zur Förderung von Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Entwicklung sowie die 

Entwicklung und Verbesserung von Instrumenten und Kennzahlen für ein effektives 

Technologiemanagement und eine effektive Technologiepolitik.  

https://www.tim.rwth-aachen.de  

https://www.regioit.de/
https://www.time.rwth-aachen.de/
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Urban Metaverse: Die Smart City im 
Industrial Metaverse 

Potenziale des Metaverse für echtzeitfähige, interaktive 
und inklusive Infrastruktur-Anwendungen in der Stadt 

Das Urban Metaverse beschreibt eine immersive 3D-Umgebung, welche die 
physische Welt der Stadt und der in ihr lebenden Bürger mit ihren digitalen 
Daten und Systemen verbindet. Physische und digitale Realität verschmelzen 
und eröffnen neue Möglichkeiten für die Gestaltung und Nutzung der Stadt. 
Diese Studie dient als Impulsgeber und Leitfaden für Entscheidungsträger in 
Städten und Gemeinden, Stadtplaner, IT-Experten, Unternehmen und alle, 
die sich für die Zukunft urbaner Räume interessieren, um die Chancen und 
Herausforderungen des Urban Metaverse als Weiterentwicklung der Smart 
City zu verstehen und die Weichen für eine nachhaltige und innovative 
Stadtentwicklung zu stellen. Dazu analysiert die Studie die Opportunitäten, 
die das Urban Metaverse für städtische Verwaltung und den Alltag der Bürger 
bietet, stellt zentrale Technologien vor und beleuchtet die sozioökonomi-
schen Herausforderungen der Implementierung. Der Schwerpunkt liegt auf 
dem Potenzial, das das Urban Metaverse für die Optimierung von Planung 
und Betrieb städtischer Infrastrukturen, die Förderung von Inklusion und 
Bürgerbeteiligung sowie Verbesserung der Innovationsfähigkeit von Städten 
und Kommunen bietet. Die Studie erarbeitet vier Handlungsempfehlungen 
zur Implementierung von Metaverse-Anwendungen im städtischen Kontext: 
1. Nutzerzentrierte Gestaltung, 2. ubiquitäre Zugänglichkeit, 3. proaktive
Gestaltung des Rechtsrahmens sowie 4. die Entwicklung tragfähiger
Geschäftsmodelle. 

Eine Trendstudie des Instituts für Technologie- und 
Innovationsmanagement der RWTH Aachen  
im Auftrag der regio iT gmbh 
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