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In zivilgesellschaftlichen Initiativen werden vielfach innovative und lokal angepasste Ideen umgesetzt,
die sich am Leitbild der Nachhaltigkeit orientieren, und damit einen wertvollen Beitrag fÃ¼r die
Gesellschaft leisten. Diesen Mehrwert zu erfassen und zu kommunizieren stellt jedoch hÃ¤ufig noch
eine Herausforderung dar. Der Bericht "Kriterien zur Bewertung des Transformationspotentials von
Nachhaltigkeitsinitiativen" stellt ein neuartiges System zur Erfassung und Bewertung dieser
AktivitÃ¤ten dar und steht nun zum Herunterladen bereit. Neu im Vergleich zu vorhandenen
Bewertungssystemen im Nachhaltigkeitsbereich und zentrales Element des Systems ist die
Entwicklung und Anwendung einer Bewertungskategorie "Transformationspotential". Sie trÃ¤gt dem
Umstand Rechnung, dass zur LÃ¶sung der gravierenden globalen Nachhaltigkeitsprobleme,
tiefgreifende und grundlegend neue LÃ¶sungsansÃ¤tze notwendig sind.

Die Handhabung des Kriterienkatalogs kommt ohne umfassende quantitative Daten aus und liefert
anhand eines auch fÃ¼r Laien verstÃ¤ndlichen ausdifferenzierten Fragebogens eine grobe
EinschÃ¤tzung von Nachhaltigkeitseffekten. Das Bewertungssystem soll gleichermaÃ�en Beteiligten
der Initiativen selbst, FÃ¶rderern als auch politischen EntscheidungstrÃ¤gern als Werkzeug dienen,
um einzelne Initiativen zu beurteilen und Weiterentwicklungen auf den Weg zu bringen.

Um die PraktikabilitÃ¤t des Bewertungsleitfadens zu testen, wurden im Rahmen des Projektes
Untersuchungen anhand von drei Fallbeispielen durchgefÃ¼hrt: dem Landesverband Berlin der
GrÃ¼nen Liga e.V., der solidarischen Landwirtschaftsinitiative in Brandenburg "Basta" sowie der
Leipziger Initiative "ANNALINE gGmbH", einem urbanem Gemeinschaftsgarten, GÃ¤rtnerei und
Akademie.

Es ist jedoch modifiziert auch in anderen Kontexten anwendbar, etwa im kommunalen Bereich und ist
in seiner Entwurfsfassung bereits 2017 in den "Monitor nachhaltige Kommune" der Bertelsmann
Stiftung eingeflossen.

FÃ¼r die Entwicklung der Bewertungskategorien und -kriterien wurden zahlreiche wissenschaftliche
Papiere sowie 14 bestehende Bewertungs- und Kriteriensysteme ausgewertet. Eine besondere Rolle

https://www.ecologic.eu/de/bericht
http://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/375173/Monitorbericht_2017.pdf/46796f41-b24d-e749-8f56-ec1d93084fcb


innerhalb dieses Prozesses spielten die UN-Nachhaltigkeitsziele und ihre Anwendbarkeit auf
zivilgesellschaftliche Nachhaltigkeitsinitiativen.

Das Bewertungssystem wurde im Rahmen des Projektes "Von der Nische in den Mainstream â�� Wie
gute Beispiele nachhaltigen Handels in einem breiten gesellschaftlichen Kontext verankert werden
kÃ¶nnen" entwickelt und vom UBA und BMU gefÃ¶rdert.
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