
Institute of Computer Science

Chair of Communication Networks

Prof. Dr. Tobias Hoßfeld

Professionelles Projektmanagement in der Praxis

- mit digitalen Unternehmensgründungsprojekten 

Prof. Dr. Harald Wehnes 

Veranstaltung 4 (04.05.2020): 

Normen & Standards

Agiles Projektmanagement, Scrum 

Servicezentrum 
Forschung und 

Technologietransfer
(SFT)

Partner: 



2 2Professionelles Projektmanagement in der Praxis 2

Agenda

 Organisatorisches: Termine, Social Innovators Challenge: Aufgabe 3

 Normen & Standards im Projektmanagement

 Aufgabe 2 (Ergebnisse – Projektleiter der Teams 4 - 6) 

 Agiles Projektmanagement 

▪ Workshop: MVP-Elemente als User Stories formulieren 

 Pause

 Scrum 

▪ Workshop: Product Backlog – mit Priorisierung und Story Points 

▪ Workshop: User Stories (MVP) → Tasks

 Aufgabe 4
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Aktualisierter Terminplan

Tag Zeitraum Inhalt Anmerkungen 
Montags, ab 20.04.2020

bis einschließlich 
20.07.2020

12:15 - 15:45 Uhr Vorlesung 
Einwahl um 12:00 Uhr, 

um pünktlich zu starten

11.05.2020 + 01.06.2020 Keine Vorlesung 

15.04.2020 09:30 - 16:30 Uhr Design Thinking Workshop
Einweisung der WS-

Teilnehmer 
am 14.04.2020

17.04.2020 11:00 - 12:00 Uhr Technischer Test
für alle 

Vorlesungsteilnehmer

20.07.2020* 12:30 - 16:00 Uhr Projektiade 2020
Öffentliche 

Abschlussveranstaltung 

27.07.2020* 12:00 - 13:20 Uhr Klausur zur Vorlesung Dauer: 80 Minuten

27.07.2020* 16:00 - 17:00 Uhr 
Klausur: Hochschul-

Zertifikat "Modernes PM"
Optionale Teilnahme
Dauer: 60 Minuten

*) Änderungen möglich 

Stand: 03.05.2020
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Terminplan der Vorträge

Team 
Anzahl 

Mitglieder 
04.05. 11.05. 18.05. 25.05. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07.

1 5 x x x x xx

2 7 x x x x x x xx

3 6 x x x x x xx

4 6 x x x x x xx

5 7 x x x x x x xx

6 5 x x x x xx
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Social Innovators Challenge
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Social Innovators Challenge
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Social Innovators Challenge
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Social Innovators Challenge
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Social Innovators Challenge
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Aufgabe 3: Social Innovators Challenge

Sie wollen mit Ihrem Team am „Social Innovators Challenge“ 
https://www.uni-wuerzburg.de/sft/gruendungsberatung/veranstaltungen/social-

innovators-challenge/ (bzw. einen anderen Startup-Wettbewerb) teilnehmen.

1. Erstellen Sie ein Ideenpapier SIC-Team_x.docx 

gemäß Teilnahmebedingungen

2. Erstellen Sie eine Präsentation A3-Team_x.pptx 

mit den wichtigsten Daten des Ideenpapiers 

Upload der beiden Dateien auf WueCampus2 bis 09.05.2020 / 23:55

Präsentation am 11.05.2020 durch alle aktuellen Projektleiter 

Dauer: 5 – 7 Minuten 

Elevator-Pitch von 2-3 Minuten für den 15.05.2020 einplanen

Präsentationen am 11.05. – Modul „Businessplan“ am 15.05.(mit Frau Golly) – optimierte Ideenpaper am 18.05.– Einreichung bis 22.05.2020 

https://www.uni-wuerzburg.de/sft/gruendungsberatung/veranstaltungen/social-innovators-challenge/
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Presseanfrage vom Main-Echo

Artikel zu Projektiade 2020 

Vorlesungsteilnehmer

aus dem Einzugsgebiet 

des Main-Echos:

AB, MIL, MSP (hier 

Lohr, Marktheidenfeld, 

Gemünden) oder 

Wertheim 

http://www.main-echo.de/regional/franken-bayern/art4005,4149059
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NORMEN UND STANDARDS 

IM PROJEKTMANAGEMENT 
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Normen und Standards im Projektmanagement 

 Normen (nationale, internationale Normierungsbehörden) 

▪ DIN 69901 

▪ ISO 21500 

 Standards

▪ Individual Competence Baseline 4.0 (IPMA, GPM) 
kostenlos downloadbar unter: https://www.gpm-

ipma.de/know_how/pm_normen_und_standards/standard_icb_4.html

▪ PMBoK (PMI) und PRINCE2 (Axelos Ltd.)

▪ Agiles Manifest 

▪ Scrum Guide (scrum.org, Scrum Alliance)

▪ Reifegradmodelle PMMM, CMMI 

https://www.gpm-ipma.de/know_how/pm_normen_und_standards/standard_icb_4.html
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Normen im Projektmanagement 

Normen schaffen eine einheitliche Begriffswelt sowie ein gemeinsames Verständnis von Projektarbeit

Normungsgremien

 DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.): 

Nationales Normungsinstitut

 ISO (International Organization for Standardization): 

Internationales Normungsinstitut

Normen zum Projektmanagement Normen zum Multiprojektmanagement
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DIN 69901: Definitionen

Definition „Projekt“ nach der Norm DIN 69901:

Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit

der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, zum Beispiel

− Zielvorgabe

− zeitliche, finanzielle, personelle und andere Begrenzungen

− Abgrenzungen gegenüber anderen Vorhaben

− projektspezifische Organisation

Definition „Projektmanagement“ nach der Norm DIN 69901:

Projektmanagement ist die Gesamtheit von Führungsaufgaben, 

-organisation, -techniken und -mitteln für die Abwicklung eines Projektes
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Prozesshaus

Führungsprozesse

(Führung des gesamten Unternehmens/ Organisation)

Projektmanagementprozesse

(Prozesse für den gesamten Projektlebenszyklus)

Unterstützungsprozesse

(weitere Prozesse, wie z.B. Beschaffungen und Personalwesen) 

Wertschöpfungsprozesse

(fachlich-inhaltliche Aktivitäten des Projektes 

zur Erzeugung des Produkts bzw. der Dienstleistung)

DIN 69901: Prozesshaus

Initialisierung Definition Planung Steuerung Abschluss

Traditionelles Vorgehen! 
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DIN 69901: Projektlebenszyklus und Phasenaufteilung

Quelle: Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM4), GPM, 1. Auflage, 2019, S.197

Achtung! 

Projektphasen: beziehen sich auf den Projektinhalt 

Projektmanagementphasen: beziehen sich auf das Management des Projektes  
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DIN 69901: Projektmanagement-Prozesse und -Phasen

Initialisierung Definition Planung Steuerung Abschluss

Projektmanagement-Phasen 
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Nicht alle Prozesse sind für alle Projekte relevant 

Ablauf und Termine 

Änderungen

Information, Kommu-

nikation, Dokument. 

Kosten und Finanzen

Organisation 

Qualität 

Ressourcen 

Risiken

Projektstruktur

Verträge und

Nachforderungen 

Ziele 

Mindeststandard-Prozesse

DIN Prozessmodell

gem. 69901-2:2009
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ISO 21500 (2012)

Projekt := Menge von Prozessen, die in koordinierter Weise umgesetzt werden

Aufbau ähnlich wie das DIN-Modell, aber:

• Keine „Definition“

• Dafür: „Implementing“ + „Controlling“ statt „Steuerung“

ISO 21500 wurde inzwischen von mehren nationalen 

Normierungsbehörden als nationaler Standard übernommen 

Quellen: Klotz, Michael: Projektmanagement-Normen und -Standards, SIMAT 

Arbeitspapiere, No. 07-15-029 

http://www.isopm.ru/download/iso_21500.pdf

Traditionelles Vorgehen! 

http://www.isopm.ru/download/iso_21500.pdf
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Internationaler Standard: ICB (Individual Competence Baseline)

Herausgeber: IPMA – International Project Management Association

> 70 nationale Projektmanagement-Gesellschaften 

Aktuelle Version: ICB 4.0

Schwerpunkt: 

Kompetenzen
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Internationaler Standard: ICB 4.0 (Individual Competence Baseline)

28 Kompetenzelemente



22 22Professionelles Projektmanagement in der Praxis 22

Nationale Standards mit internationaler Bedeutung

USA: PMBoK (Project Management 

Body of Knowledge)

Herausgeber: 

PMI – Project Management Institute

Schwerpunkt: 

Projektmanagement-Prozesse

GB: PRINCE2 

(Projects in Controlled Environments)

Herausgeber: AXELOS Limited, ehemals

Office of Government Commerce (OGC).

Schwerpunkt: 

Projektmanagement-Prozesse 



23 23Professionelles Projektmanagement in der Praxis 23

Agiles Manifest (http://agilemanifesto.org) 

http://agilemanifesto.org/


24 24Professionelles Projektmanagement in der Praxis 24

Scrum Guide

www.scrumguides.org/

http://www.scrumguides.org/
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Warum Reifegradmodelle im Projektmanagement?

 Professionelles Projektmanagement ist für viele Unternehmen zu einem 

entscheidenden Erfolgsfaktor geworden

 Projektmanagement-Reifegradmodelle

(Project Management Maturity Models – PMMM) 

machen Aussagen über die Reife (Güte) des Projektmanagements 

eines Unternehmens 

▪ Projektmanagement-Prozesse

▪ Projektpersonal

▪ Eingesetzte Methoden, Techniken und Werkzeuge 

 Anwendung von PMMM liefert Verbesserungspotentiale für das 

unternehmensweite Projektmanagement – insbesondere 

Prozessverbesserungen
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Häufig: Fünf Reifegradstufen

1

2

3

4

5

gemanagt

individuell ausgeprägt

quantitativ gemanagt

definiert

optimierend
Qualität

Risiko

Nutzen
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CMM – „Mutter“ vieler Reifegradmodelle 

 Capability Maturity Model (CMM) 

1986 – 1991 vom Software Engineering Institute (SEI) zur Optimierung 

von Software-Entwicklungsprozessen entwickelt

 Capability Maturity Model Integration (CMMI)

seit 2002 Nachfolger von CMM, ebenfalls von SEI entwickelt; Integration 

von People-CMM, System Engineering-CMM und Software-CMM 

(Unterstützung für die alte Version ist inzwischen ausgelaufen)

Anwendungsgebiete:

▪ Systementwicklung

▪ Softwareentwicklung

▪ Integrierte Prozess- und Produktentwicklung

▪ Beschaffung über Lieferanten

http://www.sei.cmu.edu/cmm/cmm.html
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Ergebnisse von Aufgabe 2: Lean Startup

1. Vervollständigen Sie die MVP-Planung

▪ Themensammlung (mit Brainstorming) 

▪ Story Mapping

▪ MVP identifizieren 

2. Stimmen Sie den erzeugten MVP mit Ihrem Auftraggeber ab 

und führen Sie ggf. Änderungen durch 

3. Reflektieren Sie die Ergebnisse 

Erstellen Sie eine Präsentation mit den wichtigsten Ergebnissen von 1.-3. 

+ Upload auf WueCampus bis 02.05.2020 / 23:55  

A2-Team_x-LSU.pptx 

Präsentation am 04.05.2020 der aktuellen PL der Teams 4 – 6 
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AGILES PROJEKTMANAGEMENT 
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Warum agiles PM?

Quelle: http://www.scruminc.com/wp-content/uploads/2014/10/CSMjsv18a1.pdf

http://www.scruminc.com/wp-content/uploads/2014/10/CSMjsv18a1.pdf
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Warum agiles PM?

Quelle: https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015

https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015
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Quelle: https://www.bitkom-research.de/Presse/Pressearchiv-2018/Scrum-Koenig-unter-den-agilen-Methoden; Abruf am 2.5.2019 

Einsatz von agilen PM-Methoden in der Wirtschaft:
Die meisten Unternehmen setzen auf Scrum  

https://www.bitkom-research.de/Presse/Pressearchiv-2018/Scrum-Koenig-unter-den-agilen-Methoden
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Agiles Manifest (http://agilemanifesto.org) 

2001 

http://agilemanifesto.org/
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Agiles Manifest (2001): 4 Werte

Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim 

Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, 

Dave Thomas 

Individuen und 

Interaktionen
Prozesse und 

Werkzeuge

Funktionierende 

Software

Umfangreiche 

Dokumentation

Zusammenarbeit

mit den Kunden 
Verhandlung 

von Verträgen 

Offenheit für 

Veränderungen
Verfolgung eines

detaillierten Plans

Quelle: www.agilemanifesto.org

http://www.agilemanifesto.org/
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Das wäre das falsches Verständnis von Agilem PM

▪ Planung: Es werden wiederholt Planungen durchgeführt (nach jedem 

Iterationsschritt). Dabei fließen die bereits erzielten Erkenntnisse ein

▪ Dokumentation: Auch im agilen Projektmanagement muss dokumentiert 

werden; Umfang und Menge konzentrieren sich dabei auf das absolut 

Notwendige 

Quelle: http://dilbert.com/strip/2007-11-26

http://dilbert.com/strip/2007-11-26
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12 Agile Prinzipien 

konkretisieren die Werte in Bezug auf die tägliche Arbeit 

1. Zufriedenstellung des Kunden 

durch frühe und kontinuierliche Auslieferung.

2. Agile Prozesse nutzen Veränderungen (selbst spät in der 

Entwicklung) zum Wettbewerbsvorteil des Kunden.

3. Lieferung von fertigen Ergebnissen in regelmäßigen, bevorzugt 

kurzen Zeitspannen (wenige Wochen oder Monate).

4. Nahezu tägliche Zusammenarbeit von fachlichen Experten und 

Entwicklern während des Projektes.

5. Bereitstellung des Umfeldes und der Unterstützung, welche von 

motivierten Individuen für die Aufgabenerfüllung benötigt wird.

6. Informationsübermittlung nach Möglichkeit im Gespräch von 

Angesicht zu Angesicht.

Quelle: www.agilemanifesto.org

http://www.agilemanifesto.org/
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7. Als wichtigstes Fortschrittsmaß gilt die Funktionsfähigkeit des 

Produkts.

8. Einhalten eines gleichmäßigen Arbeitstempos von Auftraggebern, 

Entwicklern und Benutzern für eine nachhaltige Entwicklung.

9. Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design.

10. Einfachheit ist essenziell (KISS-Prinzip).

11. Selbstorganisation der Teams bei Planung und Umsetzung.

12. Selbstreflexion des eigenen Teamverhaltens zur Anpassung 

mit dem Ziel der Effizienzsteigerung.

Quelle: www.agilemanifesto.org

12 Agile Prinzipien 

konkretisieren die Werte in Bezug auf die tägliche Arbeit 

http://www.agilemanifesto.org/
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Gegenüberstellung: Traditionelles – Agiles PM

Agiles  PM

Zeit 

(fix) 

Kosten

(fix) 

Ergebnisse 

(variabel) 

Traditionelles  PM

Ergebnisse 

(fix) 

Zeit 

(geschätzt)

Kosten

(geschätzt)
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Gegenüberstellung: Traditionelles – Agiles PM

Agiles 

Projektmanagement 

Dynamische, iterative 

Projektdurchführung 

Änderungen werden positiv betrachtet 

Partizipative Vorgehensweise mit 

Selbstorganisation des Teams  

Höchste Priorität: Kundenzufriedenheit 

durch frühe 

und kontinuierliche Auslieferung

Regelmäßige Reflektion zur 

Verbesserung

Traditionelles

Projektmanagement

Stabiles, auf Plänen beruhendes PM

Änderungen werden kritisch betrachtet 

Klare Stellung des Projektleiters 

Kunde teilt zu Projektbeginn mit, was 

er haben möchte. Dazu werden Pläne 

entwickelt, deren Umsetzung 

überwacht und gesteuert wird 

Am Projektende: Lessons Learned 
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Der Traum des Managements von Agilem PM

Quelle: https://dilbert.com/strip/2005-11-16

https://dilbert.com/strip/2005-11-16
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Zeit für eine Kaffeepause
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Unser Weg zum MVP 

Projektdesign (mit Project Canvas) 

20.04.2020

Erstellung des MVP (mit Scrum)

MVP Entwurf (über LSU / Story Map)

MVP

04.05.2020

Vorarbeit: Formulierung 

der MVP-Anforderungen 

als User Stories 
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User Stories: kundenorientierte Anforderungen

▪ Ziel: schnell funktionsfähige Software erstellen 

▪ Konsequenzen 

− so wenig wie möglich dokumentieren

− so viel dokumentieren, dass der Aufwand geschätzt werden kann

▪ Lösung: User-Stories

− nicht technik-, sondern benutzerorientierte Formulierung 

− prüfbare Formulierung 

− System soll schnell sein: nicht prüfbar

− System soll innerhalb 1 sec antworten: prüfbar

Funktionierende 

Software

Umfangreiche 

Dokumentation
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Workshop 1: User Stories des MVP   

Aufgabe: Formulieren Sie alle MVP Elemente als User Stories

- z.B. auf der Story Map des Projektes (in Mural), 

auf dem White Board von Zoom o.a.

Als < Rolle > (Wer?) 

möchte ich < Ziel / Wunsch > (Was?), 

damit ich < folgenden Nutzen > habe (Wozu?)
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SCRUM IM ÜBERBLICK  

Gedränge = Enge Zusammenarbeit im Team 
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Grundprinzip von Scrum 

passt auf einen Bierdeckel

Quelle: https://www.dpunkt.de/buecher/12551/-scrum-auf-dem-bierdeckel-erkl%C3%A4rt.html

https://www.dpunkt.de/buecher/12551/-scrum-auf-dem-bierdeckel-erkl%C3%A4rt.html


47 47Professionelles Projektmanagement in der Praxis 47

Scrum in 60 Sekunden

 Der Product Owner erstellt eine priorisierte 

Anforderungsliste, den Product Backlog

 In der Sprint Planung nimmt das Scrum Team 

eine kleinen Stapel, den Sprint Backlog, von 

der Spitze der Anforderungsliste und entscheidet, 

wie diese Teile umgesetzt werden 

 Für die Umsetzung der Arbeiten steht dem Team 

ein bestimmter Zeitraum, ein Sprint, von gewöhn-

lich zwei bis vier Wochen, zur Verfügung

 Das Team trifft sich täglich, um den Fortschritt zu besprechen (Daily Scrum)

 Während dieser Zeit sorgt der Scrum Master dafür, dass das Team auf 

die gesetzten Ziele fokussiert bleibt

 Am Ende des Sprints soll benutzbare Software (Produkt-Inkrement) vorliegen, 

die dem Kunden vorgestellt und von diesem abgenommen wird

 Der Sprint endet mit einem Sprint Review und einer Retrospektive

 Vor dem Start des nächsten Sprints wählt das Team einen neuen Stapel 

von der Spitze des aktualisierten und neu priorisierten Product Backlog und 

beginnt mit der Arbeit des Folge-Sprints
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Überblick: Scrum  

3  Rollen

▪ Product Owner

▪ Scrum Master 

▪ Entwicklungsteam

5  Ereignisse (Events, Meetings)

▪ Sprint

– Sprint Planning Meeting

– Daily Scrums Meeting

– Sprint Review Meeting

– Sprint Retrospektive Meeting

3  Artefakte

▪ Product Backlog

▪ Sprint Backlog 

▪ Inkrement 

Transparenz der Artefakte

▪ Definition of Done

5 Werte

▪ Selbstverpflichtung

▪ Mut 

▪ Fokus

▪ Offenheit 

▪ Respekt  
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3 Rollen in Scrum 

Product Owner (Einzelperson): 

verantwortlich dafür, dass die betriebswirtschaftlich 

richtigen Dinge gemacht werden 

Scrum Master (Einzelperson): 

sorgt für einen reibungslosen Scrum Prozess

Entwicklungsteam: 

erledigt die Arbeiten in Selbstorganisation

Weitere Rollen im Umfeld: 

▪ Management des Auftragnehmers 

▪ Kunde (Auftraggeber) 

▪ Anwender/User 

Scrum Team 
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Der Product Owner

▪ Vertreter der Kundeninteressen gegenüber 

dem Entwicklungsteam und verantwortlich 

für den wirtschaftlichen Erfolg des Projekts

▪ Er optimiert den Produktnutzen durch 

Priorisierung der Produkteigenschaften

▪ Verantwortlich für das Management des Product Backlogs 

− Klare Formulierung der Product-Backlog-Einträge

− Sicherzustellung, dass das Entwicklungsteam die Product-Backlog-

Einträge im erforderlichen Maße versteht. 

− Priorisierung der Einträge im Product Backlog nach Kundennutzen

− Bestimmt Auslieferungsdatum und Inhalt in Abstimmung mit Team

− Passt Features und Prioritäten nach Bedarf für jeden Sprint an

▪ Beantwortet Fragen des Scrum Teams 

▪ Akzeptiert oder weist Arbeitsergebnisse zurück

▪ Der Product Owner bleibt immer rechenschaftspflichtig. 
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Der Scrum Master

▪ Verantwortlich, dass Scrum gelingt und die Regeln 

und Prinzipien von Scrum eingehalten werden 

Leitsatz: „Dienen statt führen“

▪ Dienste für den Product Owner, z.B. 

− Vermitteln von Techniken für eine effektive Verwaltung des 

Product Backlogs 

− Sicherstellung, dass der Product Owner weiß, wie er das Product 

Backlog so anordnet, dass es den größten Wert erzeugt 

▪ Dienste für das Entwicklungsteam 

− Coaching und enge Zusammenarbeit 

− Beseitigung von Hindernissen (Impediments), die das Team von 

effizienter Arbeit abhalten

− Schutz des Teams vor äußeren Störungen

− Moderation von Meetings

▪ Dienste für die Organisation des Unternehmens, z.B.  

− Optimierung der Zusammenarbeit mit denjenigen, die nicht 

− Teil des Scrum-Teams sind – Verständnis für beide Seiten 
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Das Entwicklungsteam

▪ Verantwortlich für den Erfolg 

jedes einzelnen Sprints

▪ Teamstruktur

− 3 - 9 Personen (Profis) 

− Interdisziplinär und funktionsübergreifend besetzt: 

Softwareentwickler, Tester, Designer, Qualitätssicherer etc.

− Alle notwendigen Skills vorhanden, im ein Produktinkrement zu 

erstellen

− Nur Mitglieder der Entwicklungsteams erstellen das Inkrement

▪ Aufgaben: Design, programmieren, dokumentieren, testen, etc.

▪ Am Ende jedes Sprints wird ein fertiges Inkrement übergeben, das 

potentiell auslieferbar ist; Lieferung der Produktfunktionalitäten in der 

vom Product Owner gewünschten Reihenfolge

▪ Team organisiert sich selbst

▪ Rechenschaftspflicht obliegt dem Team als Ganzem 

Dem Entwicklungsteam ist es nur erlaubt, nach den Angaben des 

Product Owners (Verantwortlicher für den Projekterfolg) zu arbeiten! 
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Der Scrum Prozess

Sprint 

backlog

Product  

backlog

Idee

Vision

Epics

User Stories

Sprint 

Planning 

Meeting

Sprint

Daily

Sprint Review

Sprint

Retrospektive

Produkt-

Inkrement 

Ereignisse Artefakte
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Der Scrum Prozess: Product Backlog 

Sprint 

backlog

Product  

backlog

Idee

Vision

Epics

User Stories

Sprint 

Planning 

Meeting

Sprint

Daily

Sprint Review

Sprint

Retrospektive

Produkt-

Inkrement 

Ereignisse Artefakte
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Product Backlog

Product Backlog: Priorisierte Liste, die alle Funktionalitäten und 

Eigenschaften umfasst, die das Produkt enthalten soll

▪ Jeder Eintrag sollte wertvoll für die Anwender des Produktes 

oder den Kunden sein

▪ Eintragungen mit der höchsten Priorität werden als erste 

im Sprint umgesetzt

▪ Vor Beginn jedes Sprints findet eine neue Priorisierung statt  

▪ Product Backlog entwickelt sich mit dem Produkt und 

dessen Einsatz weiter 

▪ Verantwortlich: Product Owner 

Produkt-

Konzept

Produkt-Vision Product Backlog
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Elemente des Product Backlogs

• Große, noch vage User Story

Epic

• Anforderung aus Sicht einer bestimmten Rolle

User Story

• Anwendungsfall 

Use Case

Feature  / Funktionalität 

• Produktrandbedingung 

Nicht-funktionale Anforderung

Mockup

Fehlerbehebung
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Epics und User Stories

Epic: Platzhalter für später noch 

auszuarbeitende Anforderungen

Epic 

Benutzerverwaltung

Große, noch vage User Story. 

Die Anforderungen sind 

hinsichtlich ihrer Größe nicht 

schätzbar

User Story 

Als < Anwender > möchte ich 

< Benutzerdaten nachträglich ändern 

können >, 

damit < falsche Benutzerdaten korrigiert 

werden können >. 

• Vorname, Name

• Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land

• Telefonnummer und E-Mail-Adresse 

• Änderung muss rückgängig gemacht werden 

können → Änderungshistorie

Später ergänzte Informationen, 

die bei der Schätzung, der Festlegung 

von Akzeptanzkriterien, der Detailplanung 

und der Umsetzung helfen  

Quelle: [3], S 170
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Formulierung von User Stories

IN
V

E
S

T
 –

P
R

IN
Z

IP
• Unabhängig voneinander

Independent

• Verhandelbar

Negotiable

• Wertvoll für den Kunden

Valuable

• Aufwand und Kosten sind schätzbar

Estimatable

Small

• Testbar

Testable 
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Priorisierung von User Stories 

MuSCow – Prinzip 

▪ Must have – zwingend notwendige User Story

▪ Should have – wichtige User Story, aber ohne sie ist der 

Projektgegenstand verwendbar 

▪ Could have – User Story wird nur implementiert, falls noch 

genügend Zeit und Geld vorhanden ist

▪ Won´t have – dient der Abgrenzung, indem spezifiziert wird, 

was nicht implementiert wird  

Must have

Should have

Could have

Prio 1

Prio 2

Prio 3
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Scrum Prozess: Sprint Planung und Sprint Backlog

Sprint 

backlog

Product  

backlog

Idee

Vision

Epics

User Stories

Sprint 

Planning 

Meeting

Sprint

Daily

Sprint Review

Sprint

Retrospektive

Produkt-

Inkrement 

Ereignisse Artefakte
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Sprint Planning Meeting und Sprint Backlog

Sprint Planning Meeting

1. Sprint Priorisierung

a) Product Backlog analysieren

und auswerten

b) Sprint Ziel festlegen

2. Sprint Planung

a) Entscheiden, wie man das 

Sprint-Ziel erreichen kann 

(Design)

b) Sprint Backlog (Tasks) aus 

Product Backlog (User 

Stories/Features) erstellen

c) Sprint Backlog (in h) schätzen

Product 

Backlog

Sprint

Backlog

Was? 

Wie?

Sprint-

Ziel
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Sprint Planning – Teil 1: Sprint-Ziel  

 Klärung: Was soll und kann in diesem Sprint fertiggestellt werden?

 Teilnehmer: Scrum-Team, ggf. auch weitere, sofern vom 

Entwicklungsteam benötigt

 Eingangsvoraussetzungen: 

▪ Priorisiertes Product Backlog

▪ Aktuelles Produkt-Inkrement

▪ Kapazität und Velocity des Entwicklungsteams

 Product Owner: legt Priorität der User Stories fest, beschreibt das 

Sprint-Ziel und die Product-Backlog-Einträge, die das Ziel erfüllen, 

wenn sie in dem Sprint abgeschlossen werden

 Sprint-Ziel: beschreibt das Ergebnis (Geschäftszweck, Nutzen etc.) 

eines Sprints; kurz und klar formulieren

 Scrum-Team: erarbeitet ein gemeinsames Verständnis über die 

Arbeitsinhalte des Sprints 

 Ausschließlich das Entwicklungsteam bestimmt die Anzahl der 

ausgewählten Product-Backlog-Einträge (= Sprint Backlog) für den 

kommenden Sprint 

Sprint-Ziel
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Sprint Planning – Teil 2: Umsetzungsplan

 Klärung: Wie wird die ausgewählte Arbeit erledigt? 

 Teilnehmer: Scrum-Team; Entwicklungsteam kann weitere 

Teilnehmer für technische oder fachliche Unterstützung hinzuladen 

 Eingangsvoraussetzungen 

▪ Sprint-Ziel ist definiert 

▪ Ausgewählte Product-Backlog-Einträge (= Sprint Backlog) 

 Entwicklungsteam

▪ Entscheidet, wie es das Product Inkrement erstellen möchte

▪ Organisiert sich selbst 

▪ Erläutert, wie es die Arbeiten zur Erreichung des Sprintziels 

umsetzen möchte 

 Product Owner

▪ Kann helfen, die ausgewählten Product-Backlog-Einträge zu klären 

und ggf. Kompromisse eingehen 

Sprint

Backlog
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Schätzungen mit Story Points 

 Scrum kennt keine Aufwandsschätzung von User Stories in Personen-

tagen

 Die Größe der User Stories wird geschätzt. Diese ist ein Maß für die 

Komplexität einer User Story. Ihre Maßeinheit ist Story Point.

▪ Hat eine User Story doppelt so viele Story Points wie eine andere 

User Story, so hat sie die doppelte Komplexität 

 Bei der Schätzung der Größe einer User Story werden alle Aufgaben 

(Implementierung, Test, Dokumentation) mit einbezogen

 Vorgehen 

▪ Eine mittelgroße User Story wird als Basisgröße gewählt

▪ Die Größen der anderen Stories werden in Relation dazu gesetzt

 Vorteile

▪ Schnellere Schätzung, da unabhängig von konkreten Aufwänden 

▪ Komplexität und Größenverhältnisse der Features im Projekt 

werden sichtbar
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Schätzung der Backlog Items mit Planungspoker (1/2)

▪ Die Größe der User Stories (Backlog Items) werden vom Team

geschätzt 

▪ Jede User Story erhält Story Points, die die relative Größe  (Funktions-

umfang und Komplexität) im Vergleich zu den anderen widerspiegelt 

→ Story Points sind relative Vergleichsgrößen der einzelnen Backlog

Items untereinander – keine absoluten Schätzgrößen, wie Personentage 

▪ Planning Poker Karten 

▪ Kartenwerte: 

0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, 

? steht für unsicher und 

Kaffeetasse steht für Pause erwünscht 
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Schätzung der Backlog Items mit Planungspoker (2/2)

Vorgehen

▪ Jedes Team Mitglied erhält einen Satz von 13 Poker Karten

▪ Das Team identifiziert eine mittelgroße Referenz-Story und bewertet 

diese mit 5 Story Points 

1. Product Owner erläutert eine Story 

2. Jedes Teammitglied schätzt die Größe für diese Story im Vergleich 

zur Referenzstory und legt eine entsprechende Karte verdeckt auf 

den Tisch (z.B. etwa 4 x so groß → „20“)

3. Alle Karten werden aufgedeckt und verglichen

4. Stimmen diese nicht überein, so begründen die Teilnehmer mit 

der höchsten und der niedrigsten Karte ihre Bewertungen

5. Ggf. gibt es weitere Schätz- und Diskussionsrunden –

bis Konsens vorliegt 

6. Weiter mit 1. – bis alle Backlog Items geschätzt sind 
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Beispiel: Product Backlog mit priorisieren Items und Story Points 

Quelle: 

Projekt „BürgerBot“, SS2019 
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Workshop 2: Product Backlog mit priorisieren Items 

und Story Points 

1. Erstellen ein Product Backlog für Ihr Projekt

2. Ordnen Sie die Backlog Items nach dem MuSCo-Prinzip

3. Schätzen Sie die Story Points der MVP Items 

▪ Wählen Sie eine mittelgroße User Story als Referenzstory aus 

▪ Führen Sie (mit Planning Poker) eine Schätzung aller anderen 

MVP-Items durch 

Start: 15:20 Uhr Ende: 15:30 Uhr   
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Sprint Planning: Stories → Tasks

2. Ableiten der erforderlichen Tasks

(Umsetzungsplan) 

Product Backlog Sprint Backlog 

Task 1.3 Task 1.4 Task 1.2 Task 1.1 

1. Auswahl der Einträge aus 

dem Product Backlog, um

Sprint-Ziel zu erreichen 

US 1 

US 2 

US 3 Task 3.3 Task 3.2 Task 3.1 

Task 2.3 Task 2.4 Task 2.2 Task 2.1 

Task 2.5 Task 2.6 

▪ User Stories sollten ca. 1 bis 20 Tasks umfassen.

▪ Jeder Task sollte in ca. 4 bis 16 Stunden abzuarbeiten sein.

→ Eine User Story sollte in ca. 0,5 bis 10 Tagen abzuarbeiten sein.
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Beispiel: User Stories in Tasks zerlegen 

Quelle: Projekt „BürgerBot“, SS2019 
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Workshop 3: User Stories des MVP in Tasks zerlegen  

Wählen Sie die wichtigste User Story Ihres MVP aus 

und zerlegen Sie diese in alle Tasks, die erforderlich sind, damit die Story 

technisch umgesetzt ist  

Start: 15:35 Uhr Ende: 15:40 Uhr   
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AUFGABE 4 
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Aufgabe 4: Product Backlog und Sprint Planning

1. Formulieren Sie alle User-Anforderungen des MVP als User-Stories

2. Erstellen Sie ein Product Backlog Ihres Projektes 

3. Priorisieren Sie die Backlog Items nach dem MuSCo Prinzip

4. Schätzen Sie die Größe (Komplexität) aller Backlog Items in 

Story Points

5. Leiten Sie aus allen MVP-User Stories die zu deren Erledigung 

notwendigen Tasks ab

Erstellen Sie eine Präsentation mit den Ergebnissen von 1. - 5.

Upload auf WueCampus2 bis 16.05.2020 / 23:55:  A4-Team_x-Scrum.pptx

Präsentation am 18.05.2020 durch die aktuellen PL der Teams 2 und 5

Dauer: 8 – 10 Minuten  
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Teilnehmer Feedback
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Teilnehmer Feedback
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Teilnehmer Feedback
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Teilnehmer Feedback


