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Vorwort des Bürgermeisters

Unser alltagsleben, also auch das Zusammenleben in unserer gesell
schaft, ist von Verpflichtungen, terminen, Fälligkeiten und gleichzeitigkei
ten bestimmt. Der Umgang mit der Zeit ist also eine der wichtigsten her
ausforderungen, wenn man die persönlichen Bedürfnisse möglichst gut mit 
jenen in der Familie und im Berufsleben vereinbaren will.

Daher wird die allgemeine Zeitplanung für eine Stadtverwaltung notwen
dig, die sich die Bewohnbarkeit und die lebensqualität einer ganzen Stadt 
als Ziel setzt im Sinne eines besseren Zugangs zu den öffentlichen einrich
tungen (güter und Dienstleistungen, architektur und öffentliche räume), 
um neue ansätze im gesellschaftlichen Zusammenleben und den zukunftsfä
higen Umgang mit der natur zu fördern.

Die gemeinde meran hat die reorganisation der Zeiten der Stadt in die 
hand genommen und will weiter daran arbeiten, um jene Bedingungen zu 
schaffen, die es den Bürgerinnen und Bürger sowie den gästen der Stadt er
möglichen, ihr leben mit den gesellschaftlichen rhythmen in einklang zu 
bringen. Das ergebnis dieser Bemühungen ist der Zeitleitplan für die Stadt 
meran, der von einer eigenen arbeitsgruppe – geleitet vom Sozialwissen
schaftler Konrad Walter – erstellt wurde. Die wissenschaftliche Supervision 
lag in den händen von Dr.in Sara Boscolo von der eUrac.

absicht dieser Publikation ist die Bekanntmachung des Plans und seiner 
Inhalte: nur mittels Verbreitung der Informationen und aktiver Beteiligung 
seitens der gesamten Bürgerschaft sowie der interessierten gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Kräfte ist es möglich, unsere immer knappere und gera
de deshalb immer wertvollere ressource – eben die Zeit – zu gestalten, in
dem eine neue und ausgewogene Dynamik zwischen arbeitszeit und le
benszeit verwirklicht wird.

Dr. günther Januth
Der Bürgermeister der Stadt Meran
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Vorwort Assessorinnen

Die Zeit bestimmt unser leben als scheinbar neutrale maßeinheit.
Das Konzept der Zeit ist in Wirklichkeit aber nicht linear, ebenso wenig 

wie wir sie wahrnehmen. Wir fühlen, dass die Stunden schnell vorüber ge
hen, wenn wir erfreulichen tätigkeiten nachgehen, während sie scheinbar 
nie vergehen, wenn wir z. B. in der nacht nicht einschlafen können.

Wie dem auch sei, die Uhr zeigt unanfechtbar die arbeitszeit und die 
Zeit der ruhe an und misst sie. Wer arbeitszeit und Zeiten der Betreuung 
unter einen hut bringen muss, weiß, dass es wie eine gratwanderung ist, 
wenn alles erledigt werden soll, ohne dass die Zeit zum tyrann wird und die 
lebenszeit erdrosselt.

es waren die Frauen, die in die arbeitswelt strömten, ohne auf jenes fa
miliäre weibliche netzwerk bauen zu können, das sich um die Fürsorge 
kümmert. Sie mussten als erste die erfahrung machen, wie schwierig es ist, 
diese beiden aktivitäten zu vereinbaren. es waren auch diese betroffenen 
Frauen, die das Problem der Zeiten auf theoretischer ebene aufgeworfen ha
ben.

aus den erfahrungen dieser Frauen wurden die ersten Vorschläge zur 
Zeitpolitik angedacht, darunter die „Zeitbanken“ oder „tauschringe“ als In
stitutionalisierung der gegenseitigen hilfe, die früher als nachbarschaftshilfe 
gang und gäbe war.

Die gemeindeverwaltung, die seit Jahren den Themen der Zeitgestaltung 
gegenüber sensibel war, hat schon im Jahr 1998 die gründung der ersten 
Zeitbank in Südtirol gefördert, die im rathaus ihren Sitz hat und im laufe 
der Jahre – neben ihren eigentlichen aufgaben – verschiedene Initiativen er
griffen hat, um die Bevölkerung gegenüber den Themen der Zeitgestaltung 
zu sensibilisieren. Schließlich hat die Zeitbank ihre Professionalität und ihre 
erfahrungen eingesetzt für den entwurf des Zeitleitplans, der vom gesetz 
vom 8. märz 2000, dessen Promotorin die Frauenministerin livia turco 
war.

Der Zeitleitplan wurde im Februar 2010 genehmigt, nunmehr geht es um 
dessen Umsetzung, die zusammen mit allen Interessierten erfolgen wird.

Die gemeindeverwaltung glaubt fest an dieses Instrument, das um das 
Konzept Zeit kreist und alle Politikfelder berührt, die es zu entwickeln gilt, 
um der Zeitgestaltung ihren Wert zuzumessen, denn sie kann dazu beitra



6

gen, die lebensqualität der gesamten Bevölkerung in der Stadt und darüber 
hinaus zu verbessern.

Damit die gesetzten Ziele erreicht werden, muss man den Inhalt des Do
kuments kennen und vor allem sich am Projekt aktiv beteiligen. Die Publi
kation und die Bekanntmachung des Plans sind die ersten Schritte zur errei
chung des ehrgeizigen Ziels, das der Plan erreichen will.

heidi Siebenförcher Vanda carbone
Referentin für die Zeitpolitik Vorsitzende der Kommission für 
 Chancengleichheit
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Einführung

gegenständliche Publikation beschreibt die Planung und einführung der 
ZeitpoIitik in der Stadt meran, erste ergebnisse und entwicklungsperspekti
ven. Das Fallbeispiel meran wird zudem in Bezug gesetzt zur allgemeinen 
Theorie und Praxis dieses Politikfeldes in Italien.

In meran nahm die gestaltung der Zeitpolitik im Jahr 2005 ihren an
fang, als der gemeinderat den Beschluss fasste, die Zeiten der Stadt als spezi
fisches und gesondertes Politikfeld gegenüber der gängigen Verwaltung zum 
Thema zu machen und einen Zeitleitplan zu erstellen, der die entwicklungs
linien für die kommenden Jahre vorgeben sollte.

Die ausarbeitung des Plans wurde der Zeitbank meran1 anvertraut, un
terstützt von externen BeraterInnen und expertInnen in Bereichen, die für 
die Stadtverwaltung als vorrangig definiert wurden. In Bezug auf die strate
gischen maßnahmen wurden anhörungen der Bürgerschaft und der lokalen 
institutionellen Partner sowie der Vertretungen von Vereinigungen und Be
rufskategorien anberaumt. Im Februar 2010 wurde der „Zeitleitplan für die 
Stadt meran“ vom gemeinderat genehmigt. Die entwicklung des Zeitleit
plans wurde vom Institut für Public management der europäischen akade
mie Bozen (eUrac) wissenschaftlich begleitet und in der vorliegenden Pu
blikation dokumentiert.

Im abschnitt 1 werden Zweckbestimmung und Zielsetzungen, akteurIn
nen und entwicklungsprozesse bezüglich der Vorhaben und der maßnah
men zur Zeitpolitik in meran vorgestellt. Der abschnitt 2 befasst sich mit 
dem theoretischen und praktischen Bezugsrahmen für den Zeitleitplan, be
ginnend mit einigen lokalen Praxisbereichen in hinblick auf die reorganisa
tion der individuellen und kollektiven Zeitrhythmen in Italien und – ansatz
weise – in der Schweiz. Im Schlussteil werden hinweise zu den wichtigsten 
Faktoren gegeben, die bei der entwicklung der derzeitigen und der zukünfti
gen gestaltung der Zeitpolitik in meran berücksichtigt werden können.

1 Die Zeitbank meran wurde – als erste ihrer art in Südtirol – 1998 als gemeinnützige 
 organisation gegründet und hat ihren Sitz nach wie vor im rathaus der Stadt. Der auftrag 
für die ausarbeitung des Zeitleitplans wurde an Dr. Konrad Walter, im Dezember 2008 
stellvertretender Vorsitzender der Zeitbank, vergeben.

Zielsetzung, 
Inhalte und 
 Aufbau dieses 
Bandes

Stadt Meran

Einwohner
37.711

Volkszählung
51,50 % deutsch
48,01 % italienisch
0,49 % ladinisch

Fläche 26,3 km2
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1. Einführung der Zeitpolitik in Meran

1.1 Der Zeitleitplan

Die Zeitpolitik ist ein relativ neuer gestaltungsansatz in der öffentlichen 
Verwaltung dar, der – kraft seines innovativen Beitrags – lösungen für kom
plexe und mehrdimensionale Probleme fördern kann und mehrere Politikfel
der der lokalen öffentlichen Verwaltung tangiert. Vom genannten ansatz 
ausgehend hat die gemeinde meran mit zeitpolitischen maßnahmen begon
nen und im Jahr 2010 einen Zeitleitplan genehmigt, der entwicklungspers
pektiven für die kommenden Jahre in diesem handlungsfeld vorgibt.

Zielsetzung des Plans ist die Verbesserung der lebensqualität der Bewoh
nerInnen und der BesucherInnen der Stadt durch eine bessere Koordination 
der Öffnungszeiten der Dienstleistungseinrichtungen und eine bessere nut
zung des städtischen territoriums.

Der Plan mit der Bezeichnung „Bessere Zeiten für die Stadt/tempi migli
ori per la città“ besteht aus vier Projekten, entsprechend den Vorgaben der 
gemeindeverwaltung. Die einzelnen Projekte und ihre teilvorhaben zählen 
zu den Kernbereichen der Zeitpolitik einer Stadt, wie die folgende tabelle 
zeigt:

Bereiche Projektinhalte
Zugänglichkeit der Dienst
leistungseinrichtungen 
und Koordination der Zeiten 
der Stadt

lokale maßnahmen (z. B. „Bürgertag“, 
 Beginnzeiten der Schulen, Öffnungszeiten 
der geschäfte)

mobilität und Verkehr ausdehnung des carSharing 
einführung des carPooling

Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf

Vereinbarkeit zwischen Familienzeiten 
und Berufstätigkeit im öffentlichen und 
privaten Sektor

Solidarität und soziale 
 tätigkeiten

Betreuung nach dem Prinzip der Zeit
banken

Tabelle 1: Bereiche und Inhalte der Projekte

Zielsetzung: 
bessere Lebens-

qualität in der 
Stadt für 

 Bür gerInnen  
und City user
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Der aufbau der Projektthemen und maßnahmen orientiert sich an räum
lichzeitlichen Perspektiven und entfaltet sich mittels organisatorischer 
tätig keiten, ohne urbanistische und architektonische Veränderungen.

außerdem zielt die gemeindeverwaltung auf die Förderung und ent
wicklung des sozialen Empowerment ab, das durch die Vernetzung verschie
dener akteure sowie durch die teilhabe und aktivierung lokaler ressourcen 
und nutzung geeigneter Instrumente der territorialen governance erreicht 
werden soll.

„Die Veränderungsprozesse sollen nicht ‚von oben herab‘ vorgegeben, sondern 
von den BürgerInnen Merans und des Burggrafenamts, von den Vertretungen der 
Vereinigungen und anderer Organisationen angeregt werden, und zwar mittels 
Aussprachen, Arbeitsgruppen und Bürgerversammlungen. Dieses Vorgehen kostet 
zwar mehr Zeit, aber mit der Zeit ist es effizienter und daher in der Lage, den 
Einsatz der Zivilgesellschaft zu fördern.“2

Die Projekte sind lokaler art oder sind Pilotprojekte, die bei erfolg auf 
breiter ebene durchgeführt werden können. Die Durchführung erfolgt vor 
allem auf gemeindeebene, aber auch in umliegenden gemeinden.

Projekte Vorgehensweise
Koordination der Zeiten lokale Versuchsaktionen
ausweitung des carSharing
einführung des carPooling

lokale Versuchsaktionen

Vereinbarkeit von Familie und 
 Beruf in Betrieben

Pilotprojekte

Soziale Betreuung nach dem 
 Prinzip  des Zeittausches

Pilotprojekte

Tabelle 2: Projekte und Vorgangsweise

aus organisatorischer Sicht wurde in der Phase der ausarbeitung und ge
nehmigung des Zeitleitplans ein eigener Stadtrat eingerichtet mit der Funk
tion der politischen ausrichtung. Die Zeitbank meran übernahm ausführen
de aufgaben. Innerhalb Dezember 2010 richtete die gemeindeverwaltung 
eine operative Struktur für die Projektumsetzung ein, die auf drei ebenen 
aktiv wird: Das Bürgeramt übernimmt die Koordination, die Zeitbank me
ran erhält ausführende Funktionen und die „StadtZeitWerkstatt“ mit einer 
gemischten Zusammensetzung ist das beratende organ.

2 auszug aus: Beschluss nr. 8/2010 betreffend die genehmigung des Zeitleitplans von meran.

Räumlich-zeit-
licher und 
 organisatorischer 
Charakter der 
Aktionen

Methoden und 
Instrumente 
der lokalen 
Governance

Lokale Aktionen 
und Pilotprojekte
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Organ / Verantwortlich

Zuständiges referat

Bürgeramt

Zeitbank

StadtZeitWerkstatt

Politische ausrichtung

Verwaltung und  
Koordination

operative Umsetzung

Beratende Funktionen

Aufgaben / Funktionen

Abbildung 1: Funktionen und Organe für die Gestaltung der Zeitpolitik

Die StadtZeitWerkstatt ist ein beratendes organ, das die Umsetzung des 
Zeitleitplans begleitet, zusammengesetzt aus rund 30 Personen aus Politik, 
Institutionen und Zivilgesellschaft, u. a.: aus der zuständigen Stadträtin 
und der verwaltungstechnisch zuständigen Person für die Zeitpolitik der 
gemeinde, aus den Stadtviertelräten, der Zeitbank, den Vertretungen von 
Vereinigungen und Wirtschafts, Sozial, Kultur und Freizeitverbänden, 
aus den öffentlichen Verkehrsgesellschaften, den Bildungseinrichtungen 
und den öffentlichen einrichtungen auf landes und Staatsebene, die in 
meran einen Sitz haben.

Box 1: StadtZeitWerkstatt
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1.2 Die Projekte des Zeitleitplans

a. Harmonisierung und Koordinierung der Zeiten der Stadt

Ausgangssituation

Wie verschiedene Studien der vergangenen Jahre in zahlreichen Städten 
gezeigt haben, wirkt sich die Zugänglichkeit und die gestaltung der Öff
nungszeiten von Dienstleistungseinrichtungen signifikant auf die räumliche 
und zeitliche organisation der Stadt und die tages und Wochenrhythmen 
der BewohnerInnen aus.

In meran basiert die organisation der Stadt auf einer starren Zeitgestal
tung: die Öffnungszeiten sind standardisiert, die Zeiten der Stadt nicht har
monisiert oder in hohem maße unflexibel. Die Öffnungszeiten der öffent
lichen einrichtungen und jener von öffentlichem Interesse – öffentliche 
Ämter, Schulen, geschäfte und wichtige einrichtungen im wirtschaftlichen 
und sozialen Sektor – haben unterschiedliche Öffnungszeiten, die nach eige
nen regeln gestaltet und oft nicht mit den anderen abgestimmt werden. 
Dieser mangel an koordinierten Zugangszeiten führt einerseits zu Warte
schlangen zu bestimmten tageszeiten und zu einem entsprechenden Ver
kehrsaufkommen, andererseits führt er zu Zeitverlust und zu Schwierigkeiten 
bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und damit zu Unannehmlich
keiten bei bestimmten Bevölkerungsgruppen.

Zielsetzung

Das Projekt zur harmonisierung der Zeiten der Stadt zielt darauf ab, die 
Zugänglichkeit zu den verschiedenen einrichtungen sowie die nutzung der 
öffentlichen und privaten Dienstleistungseinrichtungen während der unter
schiedlichen tageszeiten für einheimische, PendlerInnen und gäste zu ge
währleisten, und zwar mittels einer harmonisierung und rationalisierung 
der Zeiten.

Das Projekt zeichnet sich durch eine globale und transversale Sichtweise 
in Bezug auf seine eigenen maßnahmen aus. es trägt der Komplexität der 
raumzeitlichen Verflechtung zwischen den unterschiedlichen, beeinflussen
den Faktoren rechnung: organisation der Dienstleistungseinrichtungen, 

Rigide, 
 unkoor dinierte 
Organisation der 
Zeiten der Stadt 
seitens der 
 Anbietern

Ziele: Verbesse-
rung der Zugäng-
lichkeit des Terri-
toriums und der 
Dienstleistungs-
einrichtungen für 
alle
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Profil der nachfrage, arbeitszeiten der unselbstständig Beschäftigten, Famili
enzeiten und die mobilität.

ein weiteres charakteristikum der maßnahmen ist ihre gemeinsame De
finition und Umsetzung über die unterschiedlichen eigeninteressen hinaus, 
wenn es um Sektoren geht, die an der regelung und organisation der Zei
ten der Stadt beteiligt sind. Dadurch kann die Vereinbarkeit der neuen Zeit
gestaltung in hinblick auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen 
gewährleistet werden: nämlich jene der arbeitgeberInnen, der unselbststän
dig Beschäftigten, der KundInnen und der nutzerInnen. Die folgende ab
bildung zeigt die unterschiedlichen Kategorien von lokalen akteurInnen 
und PartnerInnen:

Stakeholder

Öffentliche 
Institutionen und 

Dienstleister

Öffentliche  
und private 

 Verkehrsanbieter

handel,  
handwerk, gast

gewerbe und  
Dienstleister

Öffentliche  
und Private  
Bildungs 

einrichtungen

Freizeit 
einrichtungen

Abbildung 2: Kategorien von Interessenvertretern, die im Projekt zur Harmonisierung der 

Zeiten der Stadt involviert sind

Projektdurchführung

Das Projekt wird in folgenden hauptphasen durchgeführt:
• auflistung der Zeiten der Stadt und der Öffnungszeiten von Ämtern und 

öffentlichen Dienstleistungen, geschäften, von Fahrplänen der öffentli
chen Verkehrsmittel, Öffnungszeiten von Bildungs und Freizeiteinrich
tungen usw.;

Transversale 
Aktionen, 

 gemeinsam 
 definiert und 

umgesetzt
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• erhebung der Bedürfnisse und Interessen der lokalen akteurInnen und 
entscheidungsträgerInnen sowie der BürgerInnen bezüglich der organi
sation der Zugangszeiten zu öffentlichen einrichtungen;

• ausarbeitung eines Katalogs von Vorschlägen zu einer neugestaltung der 
Öffnungszeiten, die mit den lokalen akteurInnen zu vereinbaren sind;

• politische abstimmung der Änderungen der vereinbarten Zeiten und de
ren anwendung;

• monitoring, evaluation und neuerliche Überprüfung.

In der anfangsphase des Projekts wurde eine erhebung der Öffnungs
zeiten von rund 2.000 einrichtungen aus etwa 100 Wirtschaftssektoren und 
öffentlichen einrichtungen in der Stadt erhoben, die in folgende makrosek
toren unterteilt wurden: öffentliche und private Bildungseinrichtungen, 
öffent liche Institutionen und Dienstleistung, handel, handwerk, gastge
werbe und private Dienstleistung, öffentliche und private transportdienst
leistung sowie Freizeiteinrichtungen.

In den ausgewählten gestaltungsbereichen wurde mit ersten anhörungen 
begonnen. Im Zentrum dieser anhörungen standen die erfahrungen be
hördlicher und gesellschaftlicher akteurInnen sowie der Bevölkerung, mit 
besonderem augenmerk auf die wichtigsten Unannehmlichkeiten, die die 
menschen, in Zusammenhang mit den Zeiten der Stadt wahrnehmen. Über
dies wurden meinungen und erste Änderungsvorschläge zur Zeitgestaltung 
unter der Stadtbevölkerung eingeholt.

entsprechend den wichtigsten der bisher erhobenen Kritikpunkten emp
fehlen sich die folgenden Vorschläge für eine neugestaltung der Zeiten der 
Stadt:
• Staffelung von Unterrichtsbeginn und ende in den Schulen zwecks ent

flechtung des diesbezüglichen Verkehrsaufkommens;
• Koordinierung der Öffnungszeiten und deren Verlängerung bei öffentli

chen einrichtungen („Bürgertag“);
• Öffnungszeiten der geschäfte und gastlokale: turnusmäßige Öffnung an 

Feiertagen von Speiselokalen und Bars; verlängerte Öffnungszeiten an ei
nem tag, die je Stadtteil differenziert werden;

• arbeitszeiten: flexible eingangs und ausgangszeiten in privaten Betrie
ben und in der öffentlichen Verwaltung, wo dies möglich ist;

• Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel: Koordinierung und Synchro
nisierung der Fahrzeiten im inner und außerstädtischen Bereich;

Erfassung der 
Zeiten von über 
2.000 Einrich-
tungen in rund 
100 Sektoren
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• anpassung der Öffnungszeiten von Freizeiteinrichtungen an die Bedürf
nisse der nutzerInnen (z. B. an Sonn und Feiertagen);

• Verkürzung der Wartezeiten und Verbesserung des Zugangs zu öffent
lichen Ämtern und einrichtungen;

• Festlegung und Überwachung der ruhezeiten.

In der Umsetzungsphase haben die zuständigen Behörden und akteurIn
nen in den einschlägigen Sektoren die von der gemeindeverwaltung koordi
nierte aufgabe, die Öffnungszeiten der Dienstleistungseinrichtungen, ent
sprechend den Bedürfnissen der BewohnerInnen, auf koordinierte Weise zu 
gestalten.

Verfahren zur Beteiligung der lokalen AkteurInnen in den unterschiedli-
chen Projektphasen:
• anhörung der Bedürfnisse bezüglich der Zeiten der Stadt: öffentliche 

aussprachen, Bürgerversammlungen, Stichprobenerhebungen bei Bür
gerInnen und Interessenverbänden, meinungsumfragen über die Stadt
viertelkomitees und die Vereinigungen in der Stadt;

• Planung und Umsetzung der Änderungen der Zeiten der Stadt: öffent
liche anhörungen, Bürgerversammlungen, Fokusgruppen, hearings 
von expertInnen;

• Kommunikation und Information: Bürgerversammlungen, öffentliche 
anhörungen, laufende Informationen über die Internetseite und das 
mitteilungsblatt der gemeinde meran, medien, onlinePublikationen 
und mitteilungsblatt „Die Zeiten der Stadt“.

Box 2: Modalitäten zur Beteiligung in den verschiedenen Projektphasen

Die ergebnisse der erhebungen der Zeiten der Stadt und ihrer abände
rungen nach den anhörungen von lokalen akteurInnen werden im „Zeiten
buch“ veröffentlicht. Dort werden die aktuellen Öffnungs und Schließzei
ten der öffentliche einrichtungen und Dienstleister publiziert werden. Diese 
Publikation kann von den BürgerInnen sowohl in Papierformat als auch auf 
der Internetseite der gemeindeverwaltung konsultiert werden. Die betref
fenden einrichtungen können jederzeit die eigenen Daten aktualisieren.
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Monitoring und Evaluation

rund zwei Jahre nach Änderung der Zeiten der Stadt ist eine evaluation 
ihrer Wirksamkeit mittels Stichprobenerhebung und anderer Formen von 
meinungsumfragen unter den lokalen akteurInnen vorgesehen. Zielsetzung 
ist eine Überprüfung, ob weitere Änderungen bei der gestaltung der Zeiten 
der Stadt nötig werden und welche Korrekturmaßnahmen aufgrund neuer 
Bedarfserhebungen zu ergreifen sind.

b.  Einführung des Car-Pooling im Burggrafenamt und Ausweitung 

des Car-Sharing in der Stadt

Ausgangssituation

Vielfältige Faktoren, etwa ein höherer lebensstandard, steigernder Schul
besuch sowie Wohlstand im Umfeld der Stadt, haben in den vergangenen 
Jahren zu einem stetig zunehmenden Verkehrsaufkommen geführt. haupt
sächlich davon betroffen ist der Pendelverkehr in richtung meran. Die dies
bezüglichen Daten unterstreichen diese entwicklung: Der Volkszählung von 
2001 zufolge pendeln täglich 52 % der gesamtbevölkerung Südtirols zum 
arbeitsplatz oder zu einer Bildungseinrichtung. Und vier der zehn gemein
den mit der höchsten Pendlerrate liegen im Burggrafenamt.3 laut Daten der 
Verkehrszählung von 2006 sind innerhalb der Stadt meran4 täglich durch
schnittlich 65.000 Kraftfahrzeuge unterwegs, 80.000 sind es, wenn man jene 
mit zählt, die von außerhalb der Stadt kommen. Die meisten Voraussagen 
zur Verkehrsentwicklung auf nationaler und internationaler ebene rechnen 
mit einer weiteren Verkehrszunahme. In meran wird gegenüber 2006 von ei
ner Zunahme zwischen 10 und 25 % im Zentrum und zwischen 23 und 
27 % auf den Zufahrtsstraßen ausgegangen.5 Die Folgen der Verkehrsbelas
tung auf Umwelt und lebensqualität, gesundheit und Verkehrsfluss sind 
augenscheinlich. mit der Förderung der „sanften mobilität“ sowie der öf

3 Das Burggrafenamt ist das gebiet rund um die Stadt meran und gleichzeitig die Bezirksge
meinschaft mit dem hauptort meran.

4 onlinedaten: http://www.verkehrbewegt.it/webdata/upload/Brosch%c3%Bcre.pdf 
[6.8.2010]

5 onlinedaten: http://www.verkehrbewegt.it/webdata/upload/Brosch%c3%Bcre.pdf 
[6.8.2010]
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fentlichen Verkehrsmittel als alternative zum Privatfahrzeug im Kontext ei
ner zukunftsfähigen Verkehrspolitik will die Stadt meran zur Verkehrsberu
higung und zur Verringerung der Umweltbelastung beitragen, aber auch die 
mobilitätsbedingungen für die StadtbewohnerInnen sowie die Befahrbarkeit 
der Straßen und generell die Umweltqualität verbessern.

Zielsetzungen

Durch die einführung und ausdehnung innovativer Verkehrssysteme wie 
carPooling und carSharing arbeitet die gemeindeverwaltung von meran 
auf die erreichung folgender Ziele hin:
•  Verkehrsverminderung bei den Fahrzeugen, die in die Stadt pendeln oder 

sie durchqueren,
• Verminderung des co2ausstoßes (Umweltschutz),
• einsparungen für Familien dank Verminderung der mobilitätskosten,
• reduzierung des Parkplatzbedarfs (urbanistische entlastung).

In der folgenden abbildung sind die unterschiedlichen entwicklungsrich
tungen der Projekte dargestellt, die sich auf alternative Verkehrssysteme be
ziehen

carPooling  
im Burggrafenamt 

carPooling  
beim Warentransport  

im Stadtzentrum

carSharing  
in der Stadt meran

Projekte im Transportwesen  
und der Mobilität

Abbildung 3: Projekte im Transport- und Verkehrswesen
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Die verschiedenen Projekte werden wie in folgender abbildung darge
stellt gemeinsam mit den lokalen akteurInnen und entscheidungsträgerIn
nen im Bereich der inner und außerstädtischen mobilität und transportwe
sen umgesetzt:

Stakeholder

Wirtschafts 
verbände und 

große 
arbeitgeber

genossenschaft 
carSharing 

Bozen

lieferanten 
der geschäfte 

und gastlokale im 
Stadtzentrum

gemeinde 
referentInnen für 

mobilität im  
Burggrafenamt

gemeinden 
verband

Abbildung 4: AkteurInnen im Projekt Transport und Mobilität

a. Car-Pooling6 im  Burggrafenamt

In der anfangsphase des Projekts7 wurde der Pendelverkehr an Werktagen 
erhoben. an den zehn Zugangsstraßen zur Stadt wurde die anzahl und der 
typ der passierenden Fahrzeuge8 sowie die anzahl der Passagiere pro Fahr
zeug erhoben. Die wichtigsten ergebnisse der erhebung sind folgende:
• an Werktagen zwischen 7 und 9 Uhr fahren rund 10.000 Personen nach 

meran, die meisten aus arbeitsgründen;
• etwa 2⁄3 der PendlerInnen nutzen das Privatfahrzeug, eine Person von sechs 

fährt mit linienbussen (ca. 1.750 Personen, zum großteil Schüler Innen);

6 carPooling ist eine mobilitätsart, bei der private Fahrzeuge gemeinsam genutzt werden in 
der absicht, transportkosten zu sparen und die Umweltbelastung zu vermindern.

7 Die erhebung wurde im oktober und november 2009 durchgeführt.
8 es wurden folgende arten von Fahrzeugen berücksichtigt: Personenkraftwagen, motorräder, 

Fahrräder, lastkraftwagen, Kleinlaster, Kleinbusse, öffentliche Busse; nicht berücksichtigt 
wurden Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen und traktoren.

Erhebung der 
Pendlerdaten im 
Burggrafenamt
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• jeden morgen überqueren 6.800 Fahrzeuge die Stadtgrenze, darunter 
5.200 Personenkraftwagen. Jeder davon ist im Durchschnitt mit 1,2 Pas
sagieren besetzt; d. h. in 80 % der Fahrzeuge sitzt eine einzige Person;

• im Durchschnitt überquert auf jeder der zehn Zufahrtsstraßen an Werk
tagen zwischen 7 und 9 Uhr alle 15 Sekunden ein PKW die Stadtgrenze 
mit einer Frequenz zwischen 7 Sekunden und 2 minuten. Summiert man 
die Fahrzeuge auf allen zehn Zufahrtsstraßen zur Stadt, passiert alle 1,5 
Sekunden ein Fahrzeug die Stadtgrenze.

Der Pendlerverkehr im Burggrafenamt könnte um zwei Drittel verringert 
werden, wenn sich das carPooling als alternative durchsetzt. angenom
men, die durchschnittliche Passagierzahl der PendlerInnen nach meran wür
de sich je PKW von derzeit 1,2 auf 3 erhöhen, könnte die anzahl der Pend
lerfahrzeuge von derzeit 5.200 auf 1.700 einheiten verringert werden – mit 
folgenden Vorteilen:
• Wegfall von mindestens 3.000 Parkplätzen in der Stadt meran;
• reduzierung auf ein Drittel der abgase der Pendlerfahrzeuge entlang der 

einfahrtsstraßen in die Stadt;
• minderung des Verkehrslärms entlang der Straßen;
• Verringerung der Unfallgefahren;
• die Verringerung der Fahrtkosten um zwei Drittel für die vom Pendeln 

betroffenen Familien;
• Verringerung der anschaffungskosten eines Fahrzeugs, wenn eine Person 

oder eine Familie sich entschließt, kein privates Fahrzeug zu kaufen und 
stattdessen die alternativen des carPooling und/oder carSharing nutzt;

• Verringerung der allgemeinen Kosten für Straßenerhaltung, Parkplatzbe
wirtschaftung und reparaturen in der Folge von Verkehrsunfällen.

In einigen gemeinden besteht schon eine art carPooling, das von Priva
ten spontan initiiert wurde. Um gut zu funktionieren, muss das carPooling 
einige grundvoraussetzungen erfüllen. Zuallererst muss eine gewisse „kriti
sche masse“ von teilnehmerInnen vorhanden sein. mit einer bestimmten 
Frequenz müssen Fahrzeuge an der carPoolinghaltestelle anhalten, um die 
wartenden Personen mitzunehmen, die Wartezeiten für FahrerInnen und 
Passagiere dürfen nicht länger als einige minuten dauern.9

9 Das Verhältnis FahrerIn und Passagiere sollte 1 zu 3 sein.

Vorteile bei 
 Einführung des 

Car-Poolings
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Um die einführung eines organisierten Dienstes entlang der Straßen zu 
gewährleisten, sind vor allem folgende maßnahmen notwendig:
• Sensibilisierung der lokalen Bevölkerung (besonders der PendlerInnen) 

mittels Informationskampagnen (über medien, Internet, Infoblätter, öf
fentliche Informationsveranstaltungen) und Promotionaktionen zur nut
zung des Dienstes, die seitens der lokalen akteurInnen koordiniert ablau
fen sollen;

• Bereitstellung geeigneter organisatorischer maßnahmen und Infrastruktu
ren für den Start des Dienstes. Diesbezüglich ist anzumerken, dass die 
Kosten für die einführung des carPooling sehr gering sind: es bedarf 
keiner neuen Infrastrukturen entlang der Straßen, wenn die Bushaltestel
len für das carPooling mitbenutzt werden können.10

auf zentraler ebene sind folgende maßnahmen zu ergreifen:
• ausarbeitung eines reglements für den Dienst;
• abschluss einer Zusatzversicherung für die PassagierInnen;11

• einrichtung eines registers der beteiligten Personen;
• Vereinbarungen zur mitbenutzung der linienbushaltestellen seitens der 

nutzerInnen des carPoolings;
• anfertigung von erkennungsplaketten für die FahrerInnen und die inter

essierten Passagiere;
• einrichtung von motivations und Kontrollinstrumenten (treueprämie, 

Fahrtendokumentation usw.).

In den beteiligten gemeinden sind folgende Initiativen zu ergreifen:
• Festlegung einer verantwortlichen Person für die Koordination des Pro

jektes seitens der jeweiligen gemeinde;
• auswahl und Kennzeichnung der haltestellen zur umgehenden auffind

barkeit;
• Start des carPoolingDienstes und medienwirksame Bewerbung;
• Vorstellung des Slogans „Frauen nehmen Frauen mit“, um die nutzung 

des Dienstes seitens der Frauen zu fördern.

10 Die nutzung der linienbushaltestellen könnte überdies die nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel an Stelle des Privatwagens fördern, sei es im Falle von tagespendlerInnen in 
richtung meran, sei es im Falle von gelegentlichen Fahrten in die nachbargemeinden in 
unterschiedlichen angelegenheiten.

11 Dies ist erforderlich, weil nicht alle Schäden bei Unfällen, die von mitfahrerInnen verursacht 
werden, durch die normale autoversicherung abgedeckt sind.
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Schließlich sind Werbemaßnahmen vorgesehen, um das carPooling 
System auch innerhalb größerer Betriebe sowie in den öffentlichen Körper
schaften einzuführen (carPooling im Betrieb).

b. Car-Pooling für den Warentransport im Stadtzentrum

Derzeit ist in meran der Warenverkehr für geschäfte und gastlokale im 
Stadtzentrum und in den geschäftsstraßen nicht geregelt. nur in den ver
kehrsberuhigten Zonen ist die Zufahrt auf bestimmte tageszeiten be
schränkt. In der Innenstadt ist in den genehmigten Zeiträumen das Ver
kehrsaufkommen sehr stark und bewirkt viele Unannehmlichkeiten sowohl 
für anrainerInnen als auch PassantInnen.

In diesen Bereichen könnte der Warentransport innerhalb kurzer Zeit
spannen durch eine Verkehrsbeschränkung für Schwerfahrzeuge sowie durch 
die einrichtung eines entsprechenden carPoolingDienstes abgewickelt 
werden. eine derartige lösung würde die Belastung für FußgängerInnen ver
ringern und darüber hinaus Kosten sparen.

Zur einführung des carPoolings im Warentransport ist eine machbar
keitsstudie nötig, die sich an den leitlinien des Umweltschutzes, der Kosten
einsparung und an folgenden aktionsbereichen orientiert:
• Definition der verkehrsberuhigten Zonen seitens der gemeindeverwal

tung, die nur von Fahrzeugen mit entsprechender genehmigung befahren 
werden dürfen;

• Bau einer lagerhalle in der gewerbezone, wo die lieferanten die Waren 
zwischenlagern können;

• nutzung von umweltfreundlichen lKWs bei der lieferung der Waren 
von der lagerhalle zu den geschäften und gastbetrieben während der 
festgesetzten Zeitspannen;

• Vereinbarungen zwischen transporteuren und eigentümern der geschäf
te und gastlokale bezüglich der Warenlieferung.
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c. Weiterentwicklung des Car-Sharing

Der carSharingDienst12 wurde in meran 2008 mit dem Ziel eingeführt, 
den PKWVerkehr in der Stadt und die dementsprechende Umweltbelastung 
zu vermindern. Internationale erfahrungen belegen, dass ein carSharing
Wagen sechs PKW in den Straßen einer Stadt ersetzt. außerdem ist dieser 
Dienst klimaneutral, denn pro verbrauchtem liter treibstoff werden über 
die einschlägige agentur „myclimate“ in entwicklungsländern aufforstungs
projekte, die nutzung von Solarkochern usw. finanziert.

Zudem bestehen direkte Vorteile für die nutzerInnen: die ausdehnung 
des Dienstes führt bei Familien, aber auch in Unternehmen und öffentlichen 
einrichtungen zu einsparungen bei den mobilitätskosten, da der eigene 
Fuhrpark auf ein minimum reduziert werden kann. Falls die Fahrzeuge von 
den Betreibern nicht ständig genutzt werden, können sie anderen carSha
ringnutzerInnen zur Verfügung gestellt werden, was den jeweiligen priva
ten und öffentlichen Betrieben zusätzliche einnahmen bringt.

Derzeit ist der carSharingDienst in meran nicht in der lage, sich gänz
lich selbst zu finanzieren, deshalb soll die anzahl der nutzerInnen erweitert 
werden. Zu diesem Zweck sind Informations und anreizkampagnen ge
plant, die sich an drei unterschiedliche Zielgruppen richten: Familien, Verei
nigungen, Betriebe und öffentliche Körperschaften.

Monitoring und Evaluation
• carPooling im Burggrafenamt: als erfolgsindikatoren der Initiative die

nen die anzahl der registrierten teilnehmerInnen und die anzahl der ge
tätigten gemeinschaftsfahrten. Bei einer neuerlichen Pendlererhebung, 
die analog zu jener von 2009 organisiert wird, soll überprüft werden, ob 
und um wie viel die anzahl der Pendlerautos abgenommen hat und ob 
sich die anzahl der Passagiere pro PKW entsprechend erhöht hat.

• carPooling für den Warentransport: erfolgsindikator ist die verminderte 
anzahl der täglichen Zufahrten zu den wichtigsten geschäftsstraßen, die 
anzahl und die art der reklamationen bezüglich des Warentransports 
seitens der geschäftsleute, die Wahrnehmung der anrainerInnen bezüg
lich der Verminderung des Verkehrslärms usw. hierzu sind Stichproben
erhebungen durchzuführen.

12 car Sharing ermöglicht die nutzung von Personenkraftwagen auf Vormerkung, wobei nur 
der tarif für die zurückgelegten Kilometer und die Benutzungszeit zu bezahlen ist.
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• carSharing: die erfolgsindikatoren betreffen die Funktionsweise und 
den grad der eigenfinanzierung. Diese aspekte werden mittels Befragung 
der nutzerInnen und einer Bilanzanalyse der Betreibergenossenschaft er
hoben.

• ein weiteres Bewertungselement betrifft den Integrationsgrad von lokalen 
umweltfreundlichen Verkehrssystemen durch die nutzung von eisen
bahn, autobus, Seilbahn, carSharing, carPooling, elektrofahrzeugen 
und Fahrrädern.

c.   Pilotprojekte zur Betreuung nicht selbständiger Personen nach 

dem Zeitbank-Modell

Ausgangslage

aufgrund verschiedener Ursachen – vor allem der Überalterung der ge
sellschaft – wächst der Betreuungsbedarf, während die zur Verfügung stehen
den öffentlichen Finanzmittel abnehmen. Dies führt dazu, dass das derzeiti
ge Betreuungsmodell im land Südtirol langfristig nicht aufrecht erhalten 
werden kann. Die seit Jahren hierzu geführte politische, institutionelle und 
wissenschaftliche Debatte macht ein radikales Umdenken bei den Betreu
ungsmodellen notwendig.

Die beiden Pilotprojekte, die im rahmen des Zeitleitplans für meran ent
wickelt werden, gehen von einem alternativen Betreuungsmodell aus, das 
seit Jahren in anderen ländern europas und der Welt anwendung findet. es 
handelt sich um erfahrungen, die im Wesentlichen nach dem Prinzip der 
nachbarschaftshilfe bei Zeitbanken – im deutschen Sprachraum tauschkrei
se oder talentetauschringe genannt – funktionieren und rechtlich anerkannt 
sind.13

13 Die Zeitbanken sind im Sinne der gleichheit und der Solidarität in der Zivilgesellschaft tätig 
und sind damit in art. 2 und 3 der Verfassung Italiens anerkannt, weil sie dazu beitragen, 
neue Formen der gegenseitigen hilfe umzusetzen und zu verbreiten und dabei als maßeinheit 
für die ausgetauschten hilfeleistungen ein universelles und für alle gleiches maß benutzen: die 
Zeit (siehe www.zeitbankmeran.it und http://www.nonprofitonline.it/static/allegati/banche
deltempo/normativa.htm [6.8.2010]
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Internationale Erfahrungen bei der Betreuung nach dem Zeitbanksystem
• In Japan wurde nach dem Zweiten Weltkrieg das „Fureai Kippu“Sys

tem („ticket für Betreuungstätigkeit“14) entworfen. Später wurden 
Vereinigungen gegründet („Volunteer Work Bank“), wo die in der Be
treuung von SeniorInnen aktiven Personen gutscheine für die geleiste
te arbeit erhalten.

• 1980 entstand in den USa der „time Dollar“15, der auf der gutschrei
bung von Zeit basiert;

• In china entwickelte sich im Jahr 2005 ein System, das jenem in Japan 
ähnlich ist;

• In einigen Bundesländern Deutschlands entstanden in den 1990er 
Jahren Seniorengenossenschaften, die Betreuungsdienste im tausch ge
gen Zeitgutscheine anbieten;

• In zwei österreichischen Bundesländern entwickelte sich im rahmen 
von talentetauschkreisen16 (die mit einer Zeitbank vergleichbar sind) 
das Projekt „Zeitvorsorge“ (Vorarlberg), während zwischen oberöster
reich und Bayern das Projekt „tImeSoZIal“17 entstand, wo nach
barschaftliche Betreuung angeboten wird.

Box 3: Internationale Erfahrungen bei der Betreuung nach dem Zeitbank-Prinzip

14 Fureai Kippu ist eine gemeinschaftliche Währung in Japan, die 1995 von der Stiftung Sawa
yaka Welfare geschaffen wurde und es ermöglicht, gutscheine zu “verdienen”, wenn jemand 
SeniorInnen in ihrem Umfeld betreut. Die Währungseinheit ist eine Stunde Betreuungsleis
tung für eine hilfsbedürftige Person.

15 Der time Dollar ist eine Währung für leistungen in der nachbarschaftshilfe. man kann 
time Dollars verdienen, indem man die eigenen Fähigkeiten und ressourcen einsetzt, um 
anderen menschen zu helfen und man kann sie ausgeben, wenn man für sich selbst oder für 
Familienangehörige hilfe benötigt. http://www.islandcounty.net/health/time_dollars.htm 
[6.8.2010]

16 Der talentetauschKreis ist eine organisation, bei der unter den mitgliedern güter und hil
feleistungen ausgetauscht werden. Die teilnehmer zahlen also nicht in euro, sondern bieten 
ihrerseits güter und hilfeleistungen an. http://www.tauschkreiskaernten.at/ [6.8.2010]

17 timesozial ist eine organisation ähnlich einer Zeitbank, die als Währungseinheit die Stunde 
benutzt, in welcher soziale leistungen erbracht werden. Diese organisation engagiert sich in 
der nachbarschaftshilfe, der Zeitvorsorge und in wirtschaftlichen netzwerken. http://www.
timesozial.org/ [6.8.2010]
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Zielsetzung

Ziel des Projekts ist die erprobung von Betreuungsleistungen zugunsten 
pflegebedürftiger Personen nach dem Prinzip der nachbarschaftshilfe. maß
einheit für die Betreuung ist die entsprechende Zeit. Falls dieses System 
funktioniert, könnte es auf das gesamte land ausgedehnt und somit der stei
gende Bedarf an Betreuungsleistungen gedeckt werden.

Zu diesem Zweck werden zwei Pilotprojekte durchgeführt, eines in einer 
fixen einrichtung für pflegebedürftige SeniorInnen, das andere im Bereich 
des mobilen hauspflegedienstes.

In beiden Fällen erhalten die beteiligten Personen für die Betreuungsleis
tung keine finanzielle entlohnung, sondern entsprechende gutschriften in 
einem „Stundenkonto“, das für die eigene Betreuung im alter „angezapft“ 
werden kann. Die „gesparten Betreuungszeiten“ können auch für hilfeleis
tungen für eine verwandte Person verwendet werden. Der auf diese Weise 
akkumulierte anspruch auf Betreuung der eigenen Person kann ein ansporn 
sein, sich für Dienstleistungen zu engagieren, die nicht mit geld vergütet 
werden.

In der folgenden abbildung sind die im Projekt involvierten Vereinigun
gen und Körperschaften dargestellt:

Stakeholder

eine mobile  
einrichtung für 
pfegebedürfige  

Personen

Vereinigungen 
im Bereich der  

Senioren 
betreuung

eine fixe  
einrichtung für 
pfegebedürfige 

Personen

abteilung  
Sozialwesen der 

landes 
verwaltung

Abbild 5: Beteiligte Einrichtungen im Betreuungsprojekt für pflegebedürftige Personen
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Projektdurchführung

gemäß den erfahrungen in verschiedenen ländern werden nur Personen 
in ein Betreuungsprojekt involviert, die keiner regelmäßigen Beschäftigung 
nachgehen. Diese Personen werden ausgebildet und in eine bestehende sozi
ale Vereinigung eingegliedert, die für die Koordinierung der Betreuungs
dienste verantwortlich ist. Die Personalsuche obliegt der entsprechenden 
Vereinigung.

Die ausbildung der teilnehmerInnen erfolgt in den landesberufsschulen 
für soziale Berufe in deutscher und italienischer Sprache.18

eine landesweit agierende organisation soll das registriersystem für die 
geleisteten Betreuungsdienste verwalten.

Für den Fall, dass das Pilotprojekt erfolgreiche ergebnisse vorzuweisen 
hat, sollen die beschriebenen Betreuungstätigkeiten auf das gesamte territo
rium des landes ausgedehnt werden.

Weitere Anwendungsbereiche der Nachbarschaftshilfe

gemäß den gesetzlichen Vorgaben fördern die Zeitbanken19 die Befriedi
gung von Bedürfnissen der örtlichen Bevölkerung und die Stärkung der 
nachbarschaftshilfe unter den BürgerInnen durch den austausch von leis
tungen verschiedenster art. In meran bietet die Zeitbank seit über zehn Jah
ren Dienste an, die nicht mit geld honoriert werden, sondern mit Zeitgut
scheinen. Die leistungen sind gegen Unfälle und Schäden an Dritte 
versichert. In nächster Zukunft will meran eine Weiterentwicklung der Zeit
banken fördern und das angebot an leistungen durch personenbezogene 
Dienste erweitern, etwa durch Kinder und Seniorenbetreuung oder auch 
durch die Unterstützung von aktivitäten der öffentlichen einrichtungen 
(z. B. Überwachung und reinigung gemeindeeigener Freizeiteinrichtungen, 
Begleitung von Kindern von Zuhause zur Schule oder in Freizeiteinrichtun
gen, hilfeleistungen in öffentlichen einrichtungen). Für Projekte, die mit 
Dienstleistungen und aktivitäten der öffentlichen Verwaltung verknüpft 

18 Diese Schulen sind in die jeweiligen Berufsschulabteilungen in deutscher und italienischer 
Sprache eingebunden. Die Institute haben bereits spezifische Kursprogramme zur ausbildung 
von BetreuerInnen im soziosanitären Bereich entwickelt, die in hinblick auf den Bildungs
bedarf für die teilnehmerInnen in den beiden Pilotprojekten adaptiert werden können.

19 gesetz vom 8. märz 2000, nr. 53 „Bestimmungen zur Unterstützung der mutter und 
Vaterschaft, zum anrecht auf Betreuung und ausbildung sowie zur Koordinierung der Zeiten 
der Stadt“; Kap. VII, art. 27 (veröffentlicht im gesetzesblatt vom 13. märz 2000, nr. 60).
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sind, könnte die tauschwährung über die Zeitgutschrift hinaus auch unter
schiedliche Begünstigungen umfassen (z. B. gratiseintritt in öffentliche 
Sporteinrichtungen oder bei Veranstaltungen). Im Bürgeramt der gemeinde 
wird ein eigener Infopoint eingerichtet, wo sich interessierte Personen regist
rieren lassen können. Darüberhinaus wird ein digitales register der teilneh
merInnen und der angebotenen leistungen eingerichtet.

Monitoring und Evaluation

entsprechend den im ausland gemachten erfahrungen wird der erfolg 
der beiden Pilotprojekte nach folgenden Kriterien gemessen: anzahl der in
volvierten Personen in die Betreuungsleistungen, anzahl der geleisteten Be
treuungsstunden, arbeitstätigkeiten in Stunden der Vereinigungen, die die 
Initiativen koordinieren, grad der Zufriedenheit bezüglich der Dienstleis
tungen. Die Instrumente für monitoring und evaluation der Projekte um
fassen Stichprobenerhebungen zur Zufriedenheit der betreuten Personen 
oder ihrer Verwandten sowie zur Zufriedenheit gegenüber den Betreuungs
einrichtungen, erhebungen und Bewertung der aufgetretenen Schwierigkei
ten sowie der entsprechenden lösungsmöglichkeiten und schließlich die 
erfas sung der einsparungsmöglichkeiten für öffentliche und private einrich
tungen.

d. Pilotprojekt zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die erfahrungen der Zeitpolitik haben den strategischen Wert der Zeit 
als ressource für die Vereinbarkeit der individuellen und kollektiven Zei
ten – auch in Bezug auf individuelle Strategien der Zeiteinteilungen zwi
schen den Zeiten für die Familie und jenen für die Berufstätigkeit. Wirksa
me aktionen zur Vereinbarkeit wurden in Italien im rahmen der 
organisation der Zeiten der Stadt durch Koordinierung der Öffnungszeiten, 
der Zugänglichkeit von Dienstleistungseinrichtungen und der gestaltung 
der arbeitszeiten umgesetzt. Die Politik der Vereinbarkeit ist – auch in der 
optik des gender mainstreaming – von zentralstaatlichen rechtsnormen 
geregelt20 und wird mit öffentlichen Finanzmitteln unterstützt.

20 es handelt sich um das bereits zitierte gesetz nr. 53/2000.
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Wirksame lösungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind auch 
in der Stadt meran zunehmend notwendig geworden. Dabei wurden im 
rahmen des Zeitleitplans zwei Pilotprojekte zur Vereinbarkeit zwischen der 
lebens und der arbeitszeit beschlossen.

Zielsetzungen

Im auftrag auf der gemeindeverwaltung werden zwei Pilotprojekte reali
siert, welche die Vereinbarkeit zwischen beruflichen und elterlichen Ver
pflichtungen zum Ziel haben. Jeweils ein Projekt wird in einem privaten Un
ternehmen und in einer öffentlichen Körperschaft durchgeführt, wobei 
entsprechende erfahrungen in Folge auf andere organisationseinheiten 
übertragen werden sollen.

Im öffentlichen Sektor wird das Pilotprojekt im gesundheitsbetrieb (Be
zirk meran) durchgeführt. In dieser einrichtung erfolgten bereits in der Ver
gangenheit Initiativen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gemeinsam 
mit anderen gesundheitsbezirken auf landesebene und mit dem zentralen 
Südtiroler Sanitätsbetrieb auf landesebene. In diesem Fall sollen maßnah
men in Kooperation mit gesundheitseinrichtungen in anderen regionen 
Italiens entwickelt werden, wobei Finanzmittel aus dem gesundheitsminis
terium genutzt werden sollen. Die Koordination des Projekts liegt bei der 
verantwortlichen Person des gesundheitsbezirks, wobei die Zeitbank meran 
die aufgabe der Suche nach Partnern und zur gewährleistung öffentlichen 
Finanzmitteln übernimmt. Im Falle eines erfolges dieses Pilotprojekts ist ein 
Übertrag auf andere gesundheitsbezirke in Südtirol möglich. 

Im privaten Sektor betrifft das Pilotprojekt handelsbetriebe in der Stadt 
meran. es geht darum, Initiativen zu erproben, um lösungen für das Prob
lem der abwesenheit vom arbeitsplatz aus familiären gründen zu finden. 
gespräche mit geschäftsinhabern und Vertretern in diesem Bereich haben 
ergeben, dass derartige lösungen eher für mehrere geschäfte sinnvoll sind 
und nicht für einen einzelnen handelsbetrieb. Konkret geht es in dem Pro
jekt darum, jenes Personal, das aus familiären gründen zeitweise nicht an
wesend sein kann, für die entsprechende Zeitspanne durch entsprechend ge
schulte Personen zu ersetzen, die durch flexible arbeitsverträge eingestellt 
werden. Im rahmen des Projekts sind folgende maßnahmen geplant:

Zwei Pilot-
projekte, eines in 
einem öffent-
lichen Betrieb, 
das andere im 
privaten Sektor

Öffentlicher 
Sektor: Gesund-
heitsbezirk Meran
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Geschäfte in der 
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• Stichprobenerhebungen zum Bedarf an ersatzarbeitskräften bei handels 
und Dienstleistungsbetrieben in der Stadt;

• Information der potenziell interessierten Unternehmen und deren regist
rierung;

• Definition der art des arbeitsvertrages zwischen Unternehmen und dem 
ersatzpersonal;

• Suche und ausbildung des Personals, das an Stelle der Festangestellten 
einspringen kann, die zeitweise nicht verfügbar sind;

• einrichtung einer eigenen Dienststelle für die anwerbung von ersatzper
sonal;

• ausarbeitung von richtlinien zur Übertragbarkeit des Pilotprojektes;
• anwendung des modells in anderen Städten des landes im Fall einer er

folgreichen Umsetzung.

Monitoring und Evaluation

22ein Jahr nach Projektbeginn wird eine evaluation der ergebnisse durch 
erhebung folgender Daten durchgeführt: anzahl der beteiligten handelsbe
triebe und Dienstleister, anzahl der bereitstehenden Personen, die für die 
abwesenden angestellten „einspringen“, anzahl der ersatzleistungen, aufge
schlüsselt nach Sektoren, eingesprungenen Personen und jeweilige Dauer der 
leistung. Überdies werden Befragungen zur Zufriedenheit der unterschiedli
chen involvierten Personen (geschäftsinhaber, „einspringende“ Personen, 
Personen in abwesenheit aus familiären gründen) mit dem System durchge
führt.
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2  Vergleichende Erfahrungen mit der 
 Zeitpolitik in Italien und in der Schweiz

In diesem Kapitel werden zusammenfassend einige BestPracticeBeispiele 
von städtischer Zeitpolitik in Italien und in der Schweiz vorgestellt.21 Damit 
soll ein kurzer Überblick über empirische gegebenheiten und die entspre
chenden normen und regelwerke gegeben werden,22 die mit dem Projekt in 
meran in Bezug gesetzt werden. aus diesem Vergleich können anregungen 
für die Umsetzung und zukünftige entwicklung der Zeitpolitik in der Stadt 
meran resultieren.

In anbetracht des nutzenpotentials für die adressaten, vor allem die poli
tisch entscheidungsbefugten Personen in der gemeinde meran, orientiert 
sich die analyse an den arbeitsthemen, die von der gemeindeverwaltung 
ausgewählt wurden. In Betracht gezogen werden folgende Städte: Bozen, 
cremona, Bergamo, rozzano, Prato, cinisello Balsamo, monza und Pavia.

Die auswahl der Fallbeispiele orientiert sich an folgenden Kriterien:
• kleine und mittelgroße Städte in Italien und in der Schweiz;
• thematischer Zusammenhang;
• unterschiedliches erfahrungsniveau, welches den unterschiedlichen For

men und Dynamiken der Zeitpolitik in den verschiedenen ländern ent
spricht;

• Bandbreite der aktionsformen, die ebenso den unterschiedlichen Formen 
und Dynamiken der Zeitpolitik in den verschiedenen ländern entspricht.

Die Zeitpolitik hat innovative Steuerungsansätze eingeführt, die auf einer 
gemeinsam geteilten, strategischen ausrichtung einer Stadt basieren und zur 
aufwertung der Beziehung zwischen mensch, Stadt und Umgebung beitra
gen. auf diese Weise konnte die Zeitpolitik dazu beitragen, neue Planungs 
und managementkriterien in der städtischen und territorialen gestaltung zu 
entwickeln. Unter diesem Blickwinkel wurden nicht nur die Inhalte der ent
wicklungsprogramme und aktionen, sondern auch die entscheidungs und 

21 Im Folgenden werden fallstudienartige ergebnisse zusammengefasst, die von der eUrac im 
rahmen des Begleitprojekts zur Zeitpolitik in meran erstellt wurde. Die Studie umfasst die 
Sammlung der einschlägigen literatur und Dokumentation auf theoretischer und empirischer 
ebene. Die Informationssammlung basiert auf eine Dokumentenanalyse und telefoninter
views mit den technisch Verantwortlichen für die Zeitpolitik in den einzelnen zuständigen 
einrichtungen.

22 Bonfiglioli S., mareggi m. (a cura di) (2004), nuovi tempi della città per la qualità della vita, 
guerini, milano; mareggi, m. (2000), le politiche temporali urbane, alinea, Firenze.
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Umsetzungsprozesse betrachtet.23 Zudem sind diese elemente auf das in Fol
ge dargelegte zentralstaatliche rahmengesetz nr. 53/2000 ausgerichtet, das 
die Definition und die wichtigsten elemente der gestaltung der städtischen 
Zeitpolitik regelt.

2.1 Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse

In allen berücksichtigten Fällen finden sich ähnliche Vorgangsweisen in 
der Zeitpolitik, die im großen und ganzen basieren auf:
• Pilotprojekten, erprobungen und lokalen aktionen;
• territorialen Zeitleitplänen, aufbauend auf analysen und anhörungen der 

StadtbewohnerInnen;
• analysen der Stadt und deren Umgebung sowie aufzeichnungen (z. B. 

Öffnungszeiten, Sozialforschung, analyse der nachfrage).

In den meisten Fällen wurde der Zeitleitplan in übergreifende Politik
felder aufgeteilt, die sich auf die Stadt auswirken, und in partnerschaftlicher 
Weise gemeinsam mit InteressenvertreterInnen erstellt. In der anfangsphase 
erfolgten Pilotprojekte und aktionsformen, um das Interesse der gesell
schaftlichen Kräfte und der Bürgerschaft zu wecken. In wenigen Fällen (sie
he Prato) wurde der Zeitleitplan auf der grundlage von Vorstudien erstellt – 
somit ohne aktive Beteiligung der Interessenvertretungen –, um einige 
objektive Probleme im Zusammenhang mit den Zeiten der Stadt identifizie
ren zu können. Die folgende tabelle zeigt die Präsenz und Verbreitung dieser 
elemente in meran und in den anderen berücksichtigten Städten:

Aktionsformen
Zeit leit- 

plan
Erprobungen  

und  Pilotprojekte
Untersuchungen/ 
Dokumentation

Meran (37.711 einw.) 2010 ✓ ✓

Bozen (103.444 einw.) 1994; 2005 ✓ ✓

cremona (72.415 einw.) 1999 ✓ ✓

Bergamo (117.787 einw.) 2006 ✓ ✓

Pavia (70.914 einw.) 2007 ✓ ✓

monza (121.606 einw.) 2007 ✓

23 Insbesondere orientierte sich die Beschreibung der einzelfälle an folgenden Kriterien: Politi
ken und aktionen; aktionsformen; institutioneller und sozialer aufbau; Beteiligungsansatz.
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Aktionsformen
Zeit leit- 

plan
Erprobungen  

und  Pilotprojekte
Untersuchungen/ 
Dokumentation

cinisello Balsamo  
(73.683 einw.)

2007 ✓ ✓

rozzano (40.817 einw.) 2004 ✓ ✓

Prato (187.050 einw.) 1997 ✓ ✓

Tabelle 3: Modalitäten der Aktionen in der Erfahrung in Italien

In verschiedenen Fällen wurden in den einzelnen gemeindeverwaltungen 
Projektgruppen eingerichtet, die aus einem politischen organ (gemeinde
referentIn oder beauftrage Person) und einem aus verschiedenen Bereichen 
zusammen gesetzten, ausführenden team zusammengesetzt waren und in 
einzelnen Fälle von externen BeraterInnen und einem organ mit organisato
rischen und administrativen aufgaben (Zeitbüro) begleitet waren.

Organisationsstruktur

Zeitbüro
Beauftragung Ge-
meindereferentIn

Beirat aus der  
Bürgerschaft

meran nein* ✓ vorgesehen
Bozen ✓ ✓

cremona ✓ ✓

Bergamo ✓ ✓ ✓

Pavia ✓ vorgesehen
monza ✓

cinisello Balsamo vorgesehen ✓

rozzano ✓ ✓

Prato ✓ ✓ ✓

Tabelle 4: Organisationsstruktur in der Erfahrung in Italien

eine weitere Besonderheit ist die Beteiligung an den Projekten durch 
breite einbeziehung lokaler akteurInnen und die einrichtung von themati
schen Foren und konzertierten aktionen, bei denen die Stakeholder zusam
menarbeiten und verhandeln konnten.24

24 * Koordinierung der Zeiten der Stadt beim Bürgeramt der gemeinde meran.
 auch das gesetz nr. 53/2000, eingebracht von der ministerin turco, verpflichtet die ge

meinden, Diskussionsforen zwecks Konzertierung der Institutionen in den gemeinden 
einzurichten (gewerkschaften, Wirtschaftsverbände, handelskammer usw.).

Führungs- 
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historisch entwickelte sich die Zeitpolitik in Italien in der zweiten 
hälfte der 1980er Jahre in Form politisch gesellschaftlicher aktionen für 
chancengerechtigkeit in der Sozial und Kommunalpolitik. In den 1990
er Jahren wurden die gemeinden zu Promotoren dieses Politikfeldes. Da
bei wurde mit neuen „gestaltungsspielräumen“ in der Stadt experimen
tiert, die eine starke gesellschaftliche legitimation, aber unzureichende 
normative Vorgaben aufwiesen. In der tat wurde zwischen 1990 und 
2000 ein einziger gesetzesartikel erlassen (gesetz nr. 142/1990, art. 36) 
erlassen, der den BürgermeisterInnen die Befugnis zuweist, die Öffnungs
zeiten der öffentlichen einrichtungen zu koordinieren, um sie den neuen 
Zeitprofilen bei nach frage der nutzerInnen anzupassen. Im Jahr 2000 
wurden die genannten aktionen/politischen entscheidungen mit gesetz 
nr. 53 „Bestimmungen zur Unterstützung der mutter und Vaterschaft, 
zum recht auf Pflege und auf ausbildung sowie zur Koordinierung der 
Zeiten der Stadt“ faktisch verpflichtend eingeführt, und zwar in den fol
genden Bereichen:

Verpflichtung für die BürgermeisterInnen von gemeinden ab 30.000 
einwohnerInnen:
• einführung eines territorialen Zeitleitplans;
• einrichtung eines Zeitbüros;
• einrichtung einer leitungsgruppe aller städtischen Institutionen (ge

werkschaften, Wirtschaftsverbände, handelskammer usw.) und

Verpflichtung für die regionen:
• erlass von ausrichtungs und Koordinierungsgesetzen zur Koordina

tion der Öffnungszeiten der öffentlichen einrichtungen;
• Bereitstellung von Fördergeldern für die gemeinden;
• einrichtung eines Fonds für die harmonisierung der Zeiten der Stadt 

und die Umsetzung der Zeitpolitik.

Box 4: Entstehung und Rechtsnormen zur Zeitpolitik in Italien
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2.2 Inhalt der Aktionen und Projekte

hinsichtlich entwicklungsthemen der Stadtverwaltung von meran zeigen 
die untersuchten objekte eine Vielfalt von Interventionen und maßnah
men, die im Folgenden aufgelistet sind.

Die vorrangigen aktionen bezüglich bessere Zugänglichkeit der Stadt und 
der öffentlichen Dienste sowie jener von öffentlichem Interesse betreffen:
• die Flexibilisierung und Koordinierung der Öffnungszeiten der öffentli

chen einrichtungen („Bürgertag“);
• die Flexibilisierung und Koordinierung der Öffnungszeiten der Bildungs

einrichtungen und Dauer des Verbleibs in den Schulen;
• die Änderungen der geschäftsöffnungszeiten;
• dezentralisierte öffentliche Ämter, multifunktionsschalter, zeitlich defi

nierte Dienstleistungen;
• onlineDienste;
• anpassung der städtischen einrichtungen (Parkplätze, Fußgängerberei

che, anschlüsse im öffentlichen nahverkehr). 

Was die mobilität betrifft, sehen die einschlägigen aktionen der unter
suchten Städte hauptsächlich eine Verkehrsberuhigung zu bestimmten ta
geszeiten, an ausgewählten Wochentagen oder während bestimmter Zeit
spannen im Jahresverlauf vor, wenn der Straßenverkehr intensiv ist. Die 
maßnahmen mit dieser Zielsetzung wirken sich vorrangig aus auf:
• den öffentlichen Verkehr;
• die organisation von öffentlichen Diensten (z. B. die entflechtung der 

Schulöffnungszeiten);
• den privaten nahverkehr (z. B. durch das carPooling).

anzumerken sind auch die Vereinbarungen zur mobilität sowie die ab
stimmung zwischen lokalen akteuren, Unternehmen und Vereinigungen in 
einem bestimmten Stadtgebiet, die an bestimmte öffentliche und private 
Vorgaben gebunden sind. In diesem Fall zielen die eingeleiteten maßnah
men auf eine zeitliche entzerrung der aktivitäten, auf die Verbesserung der 
Verkehrsbedingungen und auf die Förderung des öffentlichen Verkehrs ab.

Zugänglichkeit 
der städtischen 
Einrichtungen 
und öffentlichen 
Dienste

Mobilität und 
Transportdienste
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Erfahrungen zu umweltfreundlicher und gemeinschaft-
licher Mobilität im Tessin

Im Schweizer Kanton tessin haben das territorialdepartment und die 
regionale transportkommission verschiedene Programme und Initiativen 
von umweltverträglicher mobilität mit besonderer Beachtung der mobili
tät in den Unternehmen und der gemeinschaftsfahrten (carSharing, 
carPooling) lanciert und entwickelt. ein Beispiel betrifft den Wegweiser 
zur mobilität in Unternehmen, der sich an Betriebe, Privatpersonen, öf
fentliche Institutionen und Bildungseinrichtungen wendet und die wich
tigsten entwicklungsrichtungen der mobilität im Kanton aufzeigt, bezo
gen auf die öffentlichen transportmittel und die Fuß und Fahrradwege, 
auf den rationellen gebrauch von Privatautos (carPooling und carSha
ring) sowie auf eine bessere nutzung der Parkplätze. Die signifikanten Ini
tiativen zum carSharing sind die Projekte „mobility“ und „liberalauto“.

„mobility“leader in der Schweiz im Bereich carSharing mit 91.000 
nutzerInnen und 2.300 Fahrzeugen sowie einer über 20jährigen erfah
rung – hat sein angebot nach folgenden Kriterien gestaltet: einfache und 
bequeme nutzung, unmittelbarer Zugang zu den Fahrzeugen zu jeder 
Zeit und an jedem ort mittels eines SelfserviceSystems, moderne und 
energetisch effiziente Fahrzeuge, Wartung der Fahrzeuge durch Fachleute, 
kombinierte mobilität. Seit 2008 basiert die tätigkeit auf den richtlinien 
der international Standard Global Reporting Initiative (grI).

„liberalauto“ ist eine Initiative des italienischsprachigen Schweizer ra
dio und Fernsehsenders (SrF), die regelmäßig oder gelegentlich ge
meinschaftsfahrten (carPooling) in der italienischen und der gesamten 
Schweiz organisiert. Zentrales element ist die Internetseite www.liberal
auto.ch, bei der interessierte Personen ihre Fahrtenwünsche und angebo
te veröffentlichen können. Die Seite enthält überdies eine eigene Sektion 
für Unternehmen und organisationen, die Interesse an gemeinschafts
fahrten der jeweiligen angestellten bekunden. Diese optionen sind für 
die Kantonalverwaltung und die SrF bereits realität.

Weitere lösungen für die betriebliche mobilität im tessin betreffen 
beispielsweise einen Preisnachlass beim Kauf eines Jahresabonnements zur 
Förderung der nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie die Förderung 
nicht motorisierter mobilität, um zum arbeits oder ausbildungsplatz zu
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gelangen. Damit soll die Umweltbelastung durch den motorisierten Ver
kehr vermindert werden. Weiters wurde ein carPoolingService auf Be
triebsebene angeregt, gepaart mit einem anreizsystem für die Beschäftig
ten, die zusammen mit arbeitskollegInnen zum arbeitsplatz pendeln 
(variable einkaufsbons für treibstoff je nach der anzahl der mitfahrenden 
Personen, gratisparkplatz), Umsetzung von Plänen zur betrieblichen mo
bilität im Sinne einer rationalisierung der Fahrzeiten (kostenlose Firmen
wagen). Schließlich ist noch das betriebliche BikeSharing zu erwähnen. 
In allen diesen Fällen hängt der erfolg von der Fähigkeit der beteiligten 
akteure ab, netzwerke zu bilden, PrivatePublicPartnerships zu festigen 
und die BürgerInnen mit einzubeziehen.

Dr. Tobiolo Gianella und Dr.in Laura Pedrazzi, Universität der italieni-
schen Schweiz, Institut für Mikroökonomie und Finanzwissenschaft – MecoP

Box 5: Erfahrung zur umweltverträglichen und gemeinschaftlichen Mobilität im Tessin

Verschiedene untersuchte Städte haben maßnahmen ergriffen, um die 
Fragmentierung der Zeiten und der räume im öffentlichen leben der Stadt 
zu minimieren mit dem Ziel, die arbeitszeiten, Familienzeiten, Beziehungs
zeiten und Bildungszeiten sowie die Zeiten für sich selbst vereinbar zu ma
chen. Die Initiativen zur Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit be
treffen insbesondere:
• die Öffnungszeiten;
• die Koordinierung der Zeitsysteme;
• die Zugänglichkeit zu den Diensten zwischen Wohnort und Bildungsein

richtungen;
• die neuen Stundenpläne der Schulen auf der grundlage der genderpers

pektive.

Schließlich haben einige Städte in hinblick auf den Zeittausch im Sinne 
gegenseitiger Solidarität auf die gründung von Zeitbanken (tauschringen) 
hin gearbeitet, die unter den mitgliedern verschiedene Dienstleistungen an
bieten (Babysitting, hilfe bei garten oder hausarbeit, Informatikkurse 
usw.). In Italien finden sich keine Projekte bezüglich der Betreuung von 
hilfsbedürftigen Personen nach dem Prinzip der nachbarschaftshilfe, wie 
dies in meran mit dem modell der Zeitbanken geplant ist.

Vereinbarkeit 
Familie-Beruf

Zeittausch im 
Sinne gegen-
seitiger Solidarität
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Abschließende Bemerkungen

obwohl eine – wenn auch provisorische – Bewertung der bevorstehenden 
Umsetzung des Zeitleitplans für meran verfrüht ist, erscheint es doch nütz
lich und angebracht, sich einerseits zu fragen, was bisher funktioniert hat 
und was nicht, und andererseits die entwicklungsperspektiven in der Zeit
politik von meran für die kommenden Jahre zu umreißen. Die folgenden 
kurzen anmerkungen sind das ergebnis einiger Interviews und gespräche 
mit den institutionellen hauptakteurInnen, die in den entwicklungsprozess 
des Zeitleitplans involviert sind.25 Im übrigen ergeben sich hinsichtlich der 
zukünftigen entwicklung der Zeitpolitik in meran weitere Denkanstöße aus 
einem zusammenfassenden Vergleich mit der einschlägigen literatur und 
Praxis in Italien.

In hinblick auf den bisherigen Verlauf und auf die Initiativen, die in den 
kommenden monaten und Jahren umzusetzen sind, ergeben sich folgende 
besondere elemente und Beobachtungsfelder.

Die handlungsfelder und themen, also der Sozialbereich, die mobilität, 
die Koordination und harmonisierung der Zeiten der Stadt bei Dienstleis
tungen und mobilität wurden aufgrund einer analyse des territorialen Kon
textes und in Zusammenhang mit der Programmierung auf lokaler ebene 
ausgewählt (Sozialplan, Verkehrsplan der Stadt). Die einzelnen Projekte wur
den auf Bereiche hin ausgerichtet, bei denen die Probleme der Zeitgestal
tung seitens der BürgerInnen am häufigsten wahrgenommen wurden und – 
zumindest teilweise – mit einer außerstädtischen entwicklungsdimension 
zusammenhängen (z. B. mobilitätsprojekte). Um die Zukunftsfähigkeit und 
machbarkeit der aktionen – auch im wirtschaftlichen Sinn – garantieren zu 
können, beziehen sich die Projekte einerseits auf organisatorische und kaum 
auf infrastrukturelle und architektonische maßnahmen, denn sie sind weni
ger kostenintensiv und andererseits auf die aktivierung lokaler ressourcen 
und Kapazitäten für die Planung und Umsetzung ausgerichtet. Dieser as
pekt hat dazu geführt, das für die ausarbeitung des Zeitleitplans und teilwei
se auch für dessen Umsetzung die inhaltlichen und sozialen Kompetenzen 
der Zeitbank meran genutzt werden, die seit einem guten Jahrzehnt im rah
men der gemeindeverwaltung aktiv ist und die Initiativen des Zeitleitplans 
entworfen hat. Darüber hinaus wird die Zeitbank meran – in Zusammenar
beit mit den zuständigen gemeindeämtern (insbesondere mit dem Bür

25   Bürgermeister, zuständige gemeindereferentin, Zeitbank meran.

Entwicklung  
des Plans: 

 Charakteristika 
und Schwierig-

keiten
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geramt) – auch weiterhin die Umsetzung des Plans begleiten. In Bezug auf 
die einzelnen Projektbereiche, sind im sozialen Bereich bereits Wohlfahrtsor
ganisationen (z. B. Vereinigungen, Volontariatsverbände, Solidarität gegen
über den minderbemittelten, gemeinschaftsinitiativen) aktiv, während sich 
die Projekte im Verkehrsbereich auf ein klares Szenario einer umweltverträg
lichen mobilität konzentrieren.

In dem Projektrahmen, der schwach strukturiert ist und weitgehend ex
perimentell und dynamisch abläuft, sind erste Schwierigkeiten aufgetreten, 
insbesondere in Form einer schwachen Beteiligung der Bevölkerung, einer 
zu wenig verbreiteten politischen und institutionellen Kultur in Bezug auf 
die Zeitgestaltung und eines mangelhaften Bewusstseins bzw. mangelnder 
Sensibilität seitens der einwohnerInnen gegenüber öffentlichen Initiativen 
und lösungen für soziale und Probleme und Verkehrsfragen in der Stadt. es 
fehlte aber auch eine klare regie sowie Koordinierung und Unterstützung 
der öffentlichen Initiativen innerhalb und außerhalb der gemeindeverwal
tung.

In Bezug auf die augenscheinliche Schwierigkeit bei der Formulierung 
und aktivierung des Dialogs mit der Bevölkerung ergeben sich zwei vorran
gige Fragen bezüglich der konkreten Umsetzung der Projekte: erstens die 
einbeziehung der Interessenvertretungen und zweitens die entwicklung der 
Instrumente sowie der Koordinierungs und gestaltungskompetenzen. not
wendig erscheint insbesondere die Festlegung geeigneter maßnahmen in fol
gende richtungen:
• entwicklung eines gesellschaftlichen Konsenses zum gesamtprojekt, z. B. 

durch eine Initiative mit breiter Beteiligung, in deren rahmen eine Ver
besserung erarbeitet wird, die allgemein geschätzt wird und Folge einen 
„multiplikatoreffekt“ für alle weiteren Vorhaben auslöst;

• Sensibilisierung der Stadtbevölkerung zum Thema „Zeit“ und ihre strate
gische Bedeutung für das leben jedes menschen und das Zusammenle
ben in der Stadt;

• Kommunikation des Zwecks und der Ziele der Projekte mittels aktionen, 
die das Verantwortungsbewusstsein und das empowerment der lokalen 
netzwerke und der akteurInnen in der Stadt fördern;

• entwicklung der Kompetenzen und der Funktionen für die leitung, ge
staltung und Koordinierung der Projekte in der gemeindeverwaltung 
und bei den Partnerorganisationen.

Voraussetzungen 
für den Erfolg der 
Maßnahmen
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Bezüglich der entwicklungsperspektive der Zeitpolitik in meran nach 
ende der experimentellen Phase erlauben es die bisherigen erfahrungen in 
Italien, aber auch die empirische Forschung zu sozialen Problemen und Ver
kehrsfragen (mareggi, 2000) der vergangenen Jahre in diesem Bereich, eini
ge allgemeine erfolgsfaktoren für die städtische Zeitpolitik vorzuschlagen: 
• einrichtung interner politischer organe in der Stadtverwaltung mit über

greifenden Zuständigkeiten;
• entwicklung und Konsolidierung von Instrumenten, Kompetenzen und 

einrichtungen zur Steuerung von Initiativen und Politiken;
• keine sektoralen, sondern integrierte und umfassende Initiativen;
• transversale arbeitsfelder innerhalb der Stadtverwaltung;
• kollektive und partnerschaftliche Durchführung der Initiativen;
• einbeziehung der Interessenvertreter;
• Kommunikation und Information gegenüber der Bevölkerung.

abschließend und in anbetracht der angeführten Vorschläge, die auf den 
Kontext von meran anzuwenden sind, können folgende herausforderungen 
in hinblick auf die Umsetzung und die zukünftige entwicklung der Zeitpo
litik in meran empfohlen werden:
• entwicklung und Verankerung der Kompetenzen sowie der Instrumente 

und einrichtungen für die Steuerung und Bewertung der einzelnen Pro
jekte und der Zeitpolitik insgesamt;

• entwicklung einer Führungs und Verwaltungskultur, die auf gover
nancePraktiken und gesellschaftlicher Problembewältigung in der Stadt 
und darüber hinaus (Bezirk Burggrafenamt, land Südtirol) basiert;

• Konsolidierung des Themas „Zeit“ in den alltäglichen abläufen und ihrer 
Verzahnung mit den Instrumenten und Programmen lokaler Planung 
(z. B. Sozialwesen, Verkehr und mobilität);

• einführung eines landesgesetzes mit ausrichtungscharakter, das die ent
wicklung der Zeitpolitik in meran und in ganz Südtirol fördert.

Erfolgsfaktoren 
und Best Practice-

Beispiele in 
 Italien

Herausfor-
derungen und 
Entwicklungs-

perspektiven 
der Zeitpolitik 

in Meran
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