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1 Beschreibung der Lokalen Aktionsgruppe  

1.1 Festlegung des Gebiets und Beschreibung der Gebietscharakteristik 

Die LAG Steirisches Vulkanland umfasst 31 Gemeinden aus den politischen Bezirken Südoststeiermark, 

Leibnitz, Hartberg-Fürstenfeld und Weiz mit einer Gesamtfläche von 1.198 km², wobei 26 Gemeinden 

im Bezirk Südoststeiermark liegen, der damit zur Gänze an der LAG beteiligt ist. In den 31 Gemeinden 

leben laut Registerzählung 2011 102.634 Menschen (Summe der Vorläufergemeinden), die 

Bevölkerungsdichte liegt damit bei 85 Einwohner pro km². Die Region hat sich als stabil erwiesen und 

ƪƻƴƴǘŜ ǎƛŎƘ ǿŜƛǘƎŜƘŜƴŘ ŜǘŀōƭƛŜǊŜƴΦ 5ƛŜ 9ƛƴǘǊŀƎǳƴƎ α±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘά ƛƴǎ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘƛǎŎƘŜ ²ǀǊǘŜǊōǳŎƘ ȊŜƛƎǘΣ 

dass die Region vom Projekt zur Realität wurde.  

 

Mit der Gemeindestrukturreform wurden ab 1.1.2015 zahlreiche Gemeinden fusioniert. Der Prozess 

der Gemeindestrukturreform wurde im Steirischen Vulkanland durch die regionale Entwicklung mit 

einer klaren gemeinsamen Ausrichtung und einer entwickelten Kooperationskultur klar erleichtert. So 

setzen sich die die 31 Gemeinden aus 79 Vorläufergemeinden zusammen.  

 

In der Tabelle sind die 31 Gemeinden der LAG Steirisches Vulkanland angeführt:  

 

Bad Gleichenberg Kapfenstein Sinabelkirchen 

Bad Radkersburg Kirchbach in der Steiermark Söchau 

Deutsch Goritz Kirchberg an der Raab St. Anna am Aigen 

Edelsbach bei Feldbach Klöch St. Peter am Ottersbach 

Eichkögl Markt Hartmannsdorf St. Stefan im Rosental 

Fehring Mettersdorf am Saßbach St. Veit in der Südsteiermark 

Feldbach Mureck Straden 

Gnas Ottendorf an der Rittschein Tieschen 

Halbenrain Paldau Unterlamm 

Ilz Pirching am Traubenberg  

Jagerberg Riegersburg   
 

Damit umfasst die LAG Steirisches Vulkanland ein zusammenhängendes Gebiet im Südosten der 

Steiermark und Österreichs, das naturräumlich zum südöstlichen Alpenvorland gehört und von einer 

kleinräumigen Hügellandschaft geprägt ist.  

 

Die Lage an der Grenze, die über Jahrzehnte hinweg auch eine Grenze zwischen politischen Systemen 

und Weltanschauungen war, hat die Region und die Menschen der Region geprägt. Der Wandel von 

der Grenzregion zur innovativen und lebenswerten Region in den Köpfen der Menschen ist ein 

zentraler Erfolg der regionalen Entwicklung der letzten Jahre, der durch LEADER ermöglicht wurde. 

Durch diese Entwicklung ist das Steirische Vulkanland heute eine Region, die von ihren Einwohnern 

auch als Region empfunden wird ς und damit eine zusammengehörende Einheit.  

 

1.2  Angaben zur Bevölkerungsstruktur 

 

Die Bevölkerung im Steirischen Vulkanland hat in den letzten 10 Jahren (2003 ς 2013) um 2,2% 

abgenommen, wobei der Rückgang vorwiegend im ehemaligen Bezirk Radkersburg stattfindet, 

während der ehemalige Bezirk Feldbach eine positive Bevölkerungsentwicklung hat. Laut Prognosen 

wird für den gesamten Bezirk für die nächsten Jahrzehnte ein leichtes Wachstum vorausgesagt.  
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Die Bevölkerungsstruktur ist nach wie vor durch relativ kinderreiche Familien und eine vergleichsweise 

eher junge Bevölkerung geprägt, wobei auch hier ein großer Unterschied zwischen dem ehemaligen 

Bezirk Radkersburg (14,1% unter 20 Jahre) und dem Bezirk Feldbach (21,6% unter 20 Jahren) 

festzustellen ist. Mittlerweile hat sich das Durchschnittsalter aber stark angeglichen und entspricht in 

etwa dem steirischen Durchschnitt.  

 

Die formale Bildung ist im Vergleich sehr niedrig. Die Südoststeiermark (die sich annähernd mit der 

LAG Vulkanland deckt) hat steiermarkweit den höchsten Anteil mit einem Pflichtschulabschluss als 

höchste abgeschlossene Schulbildung, der Anteil mit AHS-, BHS und Universitätsabschluss ist hingegen 

am geringsten. Die Schwächen bei den Bildungseinrichtungen liegen vor allem im fehlenden Angebot 

an höheren Schulen und Schulen mit Matura. Aber auch der Anteil an hochqualifizierten Arbeitsplätzen 

ist im Vergleich zu anderen Regionen nieder. 

 

Der Anteil der AusländerInnen ist mit 3,4% der geringste aller steirischen Regionen. 
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2 Analyse des Entwicklungsbedarfs 

2.1 Beschreibung der Region und der sozioökonomischen Lage 

 

Lage und Naturraum 

Die Region liegt zur Gänze im oststeirischen Hügelland. Das Gebiet wird im Norden durch das 

Ilzbach/Feistritztal, im Süden durch das Murtal begrenzt. Das Tal der Raab bildet eine Mittelachse. Im 

Steirischen Vulkanland befindet sich der Großteil des oststeirischen Vulkangebietes mit den für dieses 

Gebiet typischen Vulkankegeln (wie Riegersburg, Gleichenberger Kogel, Stradner Kogel oder Klöcher 

Ölberg). Vom hohen Anteil des Dauersiedlungsraumes (65 %) sind rund 7 % Bauland.  

Im Hügelland herrschen weitgehend Streusiedlungen vor, das Raabtal mit den Orten Feldbach und 

Fehring, das Feistritztal mit Ilz sowie das Murtal mit Halbenrain und Mureck weisen höhere 

Besiedlungsdichten auf. In diesen Gemeinden wohnen mehr als ein Fünftel der Bevölkerung der 

Region. Die Talachsen sind gleichzeitig die wirtschaftlichen Zentren insbesondere im Bereich Industrie 

& Gewerbe. Circa ein Drittel aller Arbeitsplätze der Region sind auf die Talachsen konzentriert.  

Der Naturraum der Region liegt größtenteils in der Laubmischwald- und Buchenstufe. Die Jahreszeiten 

sind deutlich ausgeprägt. Durch den steigenden Siedlungsdruck, den Infrastrukturbedarf und die 

Expansion der landwirtschaftlichen Flächen wurden in den letzten Jahrzehnten immer mehr ökologisch 

sensible Flächen (Auböden, Mäander, Hanglagen) kultiviert und bebaut. Die Bewirtschaftung dieser 

Ungunstlagen bringt nicht nur durch den Artenverlust ökologische Probleme mit sich, sondern 

gefährdet mittlerweile auch die raren Trinkwasservorkommen der Region. Die Hauptwirkung dabei ist 

der Humusverlust der Böden, Erosion und damit verbundener Eintrag von Nährstoffen in Gewässer 

und der Verlust der Speicherfähigkeit für Niederschläge (Überschwemmungen, Muren). 

 

Wirtschaft und Arbeitsplätze  

Die Region ist geprägt durch kleine Betriebe. Der Anteil im Dienstleistungsbereich gehört mit ca. 36 % 

zu den niedrigsten aller steirischen Regionen. Die Betriebsverteilung und Wirtschaftsstruktur 

(Gewerbe, Industrie, Handel, Verkehr und Tourismus) mit Ausnahme eines nach wie vor starken 

landwirtschaftlichen und gewerblich-produzierenden Sektors entspricht der typischen steirischen 

Region. Diese Ausnahme wird mittlerweile als regionale Stärke gesehen.  

Trotz steigender Zahl an Erwerbsfähigen stieg die Zahl der Arbeitsuchenden nur langsam, die 

Arbeitslosenquote liegt mit 7,2% 2013 knapp unter dem steirischen Durchschnitt. Die 

Arbeitsplatzstruktur verschob sich in den letzten Jahren von der Land- und Forstwirtschaft in das 

Kleingewerbe und den öffentlichen Bereich bzw. in den Dienstleistungsbereich (tertiärer Sektor).  

Die kleine Struktur verursacht einen besonders hohen Anteil von Selbstständigen (ca. 14% gegenüber 

9,5% im Steiermarkdurchschnitt) an den Berufstätigen. Trotzdem erhöht sich die Zahl der 

AuspendlerInnen nach wie vor (derzeit ca. 35% der Bevölkerung). Langsam stieg auch die Zahl der 

regionalen Arbeitsstellen und die Zahl der Arbeitgeberbetriebe (+3%), besonders über die letzten 10 

Jahre. Besonders die Bereiche produzierendes Gewerbe, Lebensmittelerzeugung inkl. Handel bzw. 

Direktvermarktung, die wirtschaftsnahen Dienstleister und die Gesundheits- und Freizeitwirtschaft 

wachsen.  

 

Soziales und Kultur 

Die Armuts- und Arbeitslosigkeitsgefährdung ist im Vulkanland durch den nach wie vor großen Bezug 

der Familien zur Landwirtschaft (ca. 30% der Haushalte haben die Zugriffsmöglichkeit auf eigene 

Bewirtschaftung) und das Können der Veredelung relativ gering. Trotz kleiner Medianeinkommen und 

unterdurchsŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜǊ tŜƴǎƛƻƴŜƴ ƳŀŎƘŜƴ ŘƛŜ aŜƴǎŎƘŜƴ ǾƻǊ hǊǘ αǾƛŜƭ ŀǳǎ ŘŜƳ ǿŜƴƛƎŜƴάΦ 9ƛƴ 

überdurchschnittlicher Familienzusammenhalt und ςverbund vermeidet in vielen Fällen soziale 

Härtefälle. Trotzdem steigen die Ausgaben der öffentlichen Hand für Sozialhilfe stetig, was die 

Notwendigkeit für Familienbildung und Ehrenamt vor Ort unterstreicht.  
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Das Bewusstsein für die eigene Lebenskultur konnte in den letzten 5 Jahren deutlich gesteigert 

werden. Rund 8.600 Menschen sind in diesem Bereich aktiv tätig. Dazu kommt eine hohe 

Vereinsdichte, die durch Ehrenamt und Festkultur das Gemeindeleben stark verbessert. Dieses sozial-

integrierende Umfeld ist bedeutsamer Lebensqualitätsgeber für alle BewohnerInnen.  

Auf vielen Ebenen der Region wird seit einigen Jahren die Kooperationskultur und die Kultur der 

Ganzheitlichkeit bewusst entwickelt. Nur durch die Verbindung von Menschlichkeit, Ökologie und 

wŜƎƛƻƴŀƭǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ƪŀƴƴ DŜƳŜƛƴǿƻƘƭ ǸōŜǊ DŜƴŜǊŀǘƛƻƴŜƴ ŀƭǎ α½ǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘά ŜǊǊŜƛŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ 

Ausgangslage dafür ist gut, bedarf jedoch noch intensiver Bearbeitung in den nächsten Jahrzehnten.  

 
 

2.2 Reflexion und Erkenntnisse aus der Umsetzung von Leader in der Periode 
2007 ɀ 2013 

 

Was unter LEADER+ als experimentelle Phase (mit bis dato unerprobten Methoden) begann, wurde im 

Vulkanland in der LEADER-Periode 2007 - 2013 professionalisiert. Die vor Ort entwickelten Methoden 

zur regionalen Inwertsetzung konnten verfeinert und optimiert ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŜǊ α²ŜǊƪȊŜǳƎƪƻŦŦŜǊά ŘŜǊ 

Inwertsetzung beinhaltet im Überblick neben der ganzheitlichen SWOT (Stärken-Schwächen-Analyse), 

die Visionsentwicklung und -transformation, Wertschätzung des Bestehenden (endogene Potenziale), 

Bewusstseinsbildung und Markenpflege, Innovation und Inspiration, Erhöhung der 

Kooperationskultur, regionsinterne und externe Evaluierung sowie die langfristige und durchgängige 

Bearbeitung der Stärkefelder. Die erzielte Wirksamkeit der Entwicklungsarbeit war angesichts der 

verfügbaren Fördermittel pro Einwohner enorm, sodass die Region auf viele hervorragende 

Grundlagen aufbauen und sich darauf konzentrieren kann, den bisherigen Prozess der 

±ƛǎƛƻƴǎǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƛƴ ŜƛƴŜ α!ƭƭǘŀƎǎ-YǳƭǘǳǊά ŀǳŦ ǾƛŜƭŜƴ !ƪǘŜǳǊǎŜōŜƴŜƴ ǸōŜǊȊǳŦǸƘǊŜƴΣ ŘΦƘΦ ŘƛŜ 

erreichte Inwertsetzung der Region nachhaltig zu festigen und zu verbreitern.  

 

Neben innerregionalen Erfolgsmessungen (bei Betrieben, Privaten, Gemeinden) bestätigen viele 

externe Aussagen die Vulkanland-Erfolge: Z.B. spricht Landeshauptmann Mag. Franz Voves (2013) im 

Rahmen der Vulkanland-Dŀƭŀ ƛƴ {ƛƴŀōŜƭƪƛǊŎƘŜƴ ǾƻƳ ±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘ αŀƭǎ ±ƻǊōƛƭŘ ŦǸǊ ŀƭƭŜ ǎǘŜƛǊƛǎŎƘŜƴ 

wŜƎƛƻƴŜƴΣ Řŀǎ ŘǳǊŎƘ ǎŜƛƴŜƴ ƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜƴ ²ŜƎ ŜƛƴŜƴ ōŜǎƻƴŘŜǊŜƴ /ƘŀǊŀƪǘŜǊ ŜǊƘŀƭǘŜƴ ƘŀǘΦά hŘŜǊ h.w 

Dipl.-Ing. Rainer Opl (Abteilung 7, Land Steiermarkύ ƘŜōǘ Řŀǎ α±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘ ŀƭǎ ±ƻǊōƛƭŘ ŘŜǊ ƎŀƴȊƘŜƛǘƭƛŎƘŜƴ 

wŜƎƛƻƴŀƭŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά όнлмпύ ƘŜǊǾƻǊΦ ¦ƴƛǾΦ-Prof. Dr. Rudolf Taschner (TU Wien, September 2013) 

bewertet alle 117 Bezirke Österreichs mit 16 Indikatoren und reiht die Südoststeiermark auf Platz 2 (!) 

unteǊ ŘƛŜ αōŜǎǘŜƴ hǊǘŜ ȊǳƳ [ŜōŜƴάΦ 5ƛŜ ½ŜƛǘǎŎƘǊƛŦǘ b9²{ ǘƛǘǳƭƛŜǊǘ ŘƛŜ aŜŘŀƛƭƭŜ Ƴƛǘ αYŀǳƳ ŀǳŦ ŘŜǊ 

Landkarte ς ǳƴŘ ǎŎƘƻƴ {ƛƭōŜǊά όƘƛŜǊ ǿƛǊŘ ŘƛŜ Cǳǎƛƻƴ ŘŜǊ .ŜȊƛǊƪŜ CŜƭŘōŀŎƘ ǳƴŘ wŀŘƪŜǊǎōǳǊƎ 

angesprochen, die ebenso ein eindeutiges Ergebnis der regionalen Entwicklung ist).  

 

Diese Ergebnisse sind ebenso überraschend wie Hoffnung spendend, war doch die regionale 

!ǳǎƎŀƴƎǎƭŀƎŜ ƛƳ WŀƘǊ мффр ŜƛƴŜ αDǊŜƴȊǊŜƎƛƻƴ ƻƘƴŜ IƻŦŦƴǳƴƎάΦ bŀŎƘ ŘŜǊ .ǸƴŘŜƭǳƴƎ ŘŜǊ YǊŅŦǘŜΣ ŘŜǊ 

Positionierung und langfristigen Inwertsetzung benötigt es in Zukunft eine weitere Verbreiterung der 

Gestaltungsdynamik durch die Aktivierung von noch mehr Institutionen, Betrieben und BürgerInnen 

als Gestalter ihrer regionalen Zukunftsfähigkeit. 

 

Generelles strategisches Anliegen der Inwertsetzung ist es, immer mehr Menschen in der Region auf 

dem Weg zur lebenswerten und zukunftsfähigen Region mitzunehmen. In allen Strategiebereichen 

teilen bereits viele Menschen die gemeinsamen regionalen Werte und stehen hinter der gemeinsamen 

Vision. Viele von ihnen sind auch aktiv am regionalen Entwicklungsprozess beteiligt ς als 

TeilnehmerInnen von Arbeitsgruppen, Netzwerken, Vereinen, als Lebenskultur-Akteure oder auch 

eigenständig im eigenen Betrieb oder in der eigenen Familie. Ausgehend von diesen Mitgestaltern ist 
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der strategische Schwerpunkt in der aktuellen Periode, immer weitere Kreise zu ziehen und in zweierlei 

IƛƴǎƛŎƘǘ αōǊŜƛǘŜǊά Ȋǳ ǿŜǊŘŜƴΥ  

 

¶ Weitere Erhöhung der Anzahl der Beteiligten: Immer mehr Menschen ändern ihre Einstellung, 

ihre Werte und ihre Handlungsmuster, so dass das Lebensgefühl im Vulkanland zur 

Selbstverständlichkeit und von einer breiten Bevölkerung eigenständig getragen wird. Damit 

einher geht auch die Übergabe der (Eigen-)Verantwortung für Regionalgestaltung an andere 

Träger (Institutionen, Private) in der Region.  

¶ Verbreiterung zur Alltagstauglichkeit: Viele Regionsthemen wie auch Produkte werden gut 

angenommen, vorwiegend aber noch von spezifischen Zielgruppen (AkteurInnen) bzw. 

Kundenschichten. Zur Festigung und Verbreiterung müssen sowohl die Themen wie auch die 

Produkte ein Mainstreaming erfahren, um nicht nur in elitären Kreisen hängen zu bleiben. D.h. 

Themen müssen über die betroffenen und die entsprechenden Arbeitsgruppen hinaus 

Menschen berühren und mitnehmen; Z.B. neben Spitzenprodukten im Luxusbereich müssen 

verstärkt auch alltagstaugliche bzw. generell leistbare Produkte entstehen und in der Region 

konsumiert werden.  

 

5ǳǊŎƘ ŘƛŜǎŜ α±ŜǊōǊŜƛǘŜǊǳƴƎά ƎŜǿƛƴƴǘ ŘŜǊ ǊŜƎƛƻƴale Entwicklungsprozess an Kraft und Dynamik und 

wird zunehmend unabhängig von knappen Fördergeldern. Beispiele wie die Vulkanland-

Hausmanufaktur, das Vulkanland-Schwein oder der Vulkanlandweizen zeigen, dass bei hoher 

Beteiligung mit geringstem Mitteleinsatz eine breite Wirkung und Dynamik erzielt werden kann. 

Insbesondere durch die Entwicklung der zukunftsfähigen Lebenskultur steigt der Gestaltungswille der 

Menschen, so dass viele Maßnahmen im Sinne der regionalen Vision von BürgerInnen eigenständig 

umgesetzt werden. Der strategische Hebel ist gleichsam die Aufbereitung des Humus (Bewusstsein 

sich als Mitgestalter zu fühlen) und die Ausbringung der Saat (Inspiration), während die 

Regionalentwicklung bildlich gesprochen das Wachstum den Pflanzen selbst überlässt.  

 

Die Lokale Entwicklungsstrategie konzentriert sich daher in Zukunft besonders darauf, die Eigen-

Motivation der Menschen, ihren eigenen Gestaltungswillen und ihre Gestaltungskompetenz zu 

aktivieren und zu verbessern, während die regional abgestimmte Vision für die gemeinsame Richtung 

sorgt. Die Regionalentwicklung im Steirischen Vulkanland aktiviert und gibt Orientierung. Dadurch 

werden (bei einer Markendurchdringung von 97%, über 95% stehen positiv zur Vulkanland-

Entwicklung) nahezu alle BürgerInnen zu Akteuren, die in ihrem persönlichen Umfeld eigenständig 

ihren Beitrag zur Umsetzung der Vision leisten.  

 

5ǳǊŎƘ Řŀǎ ƘƻƘŜ aŀǖ ŀƴ !ƪǘƛǾƛŜǊǳƴƎ ǿƛǊŘ ǎƛŎƘǘōŀǊΣ Řŀǎǎ ǎƛŎƘ ƛƴ ŘŜǊ wŜƎƛƻƴ αŜǘǿŀǎ ǘǳǘάΣ ŘƛŜ wŜƎƛƻƴ ǿƛǊŘ 

als dynamisch, lebendig ς und damit attraktiv und charakterstark wahrgenommen. Die Evaluierung der 

letzten Periode zeigt, dass dies der stärkste Hebel für eine positive demographische und 

wirtschaftliche Entwicklung ist.  

 

 

2.3 SWOT-Analyse der Region, die insbesondere auf folgende Themen eingeht:  

¶ Diversitätsperspektive (Frauen, Männer) 

¶ Jugendliche 

¶ Daseinsvorsorge (Nahversorgung, Mobilität, Energie, soziale Dienstleistungen, etc.) 

¶ Lebenslanges Lernen  

 

Die vorliegende SWOT-Analyse beruht im Wesentlichen auf der im Rahmen des regionalen 

Leitbildprozesses durchgeführten SWOT-Analyse. Diese ist auf Grundlage von statistischen Parametern 

der Region, bestehender Leitbilder und Konzepte, der Ergebnisse des breit angelegten 
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Beteiligungsprozesses im Vulkanland, von durchgeführten ExpertInneninterviews mit den 

Schlüsselakteuren der Region und der Evaluierung der Periode 2007 ς 2013 entstanden. Die Analyse 

wurde im Hinblick auf LEADER-Relevanz überarbeitet, um möglichst LEADER-spezifische Aussagen 

treffen zu können hinsichtlich Themenfeldern und Interventionsmöglichkeiten. Zeitlicher Horizont ist 

dabei der Visionshorizont 2025. 

 

 

STÄRKEN SCHWÄCHEN 

Lebenskultur: menschlich ς sozial ς institutionell  

½ƛŜƭ ŜƛƴŜǊ ƛƴƴƻǾŀǘƛǾŜƴΣ ƭŜōŜƴǎǿŜǊǘŜƴ wŜƎƛƻƴ 

όнллтύ ǿǳǊŘŜ ŜǊǊŜƛŎƘǘ 

wŜƎƛƻƴ {ǸŘƻǎǘǎǘŜƛŜǊƳŀǊƪ ǳƴŘ [ŜŀŘŜǊπwŜƎƛƻƴ 

±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘ ǎƛƴŘ ǊŅǳƳƭƛŎƘ ŀƴƴŅƘŜǊƴŘ 

ŘŜŎƪǳƴƎǎƎƭŜƛŎƘΣ ŘŀƘŜǊ ƘƻƘŜ YƻƳǇŀƪǘƘŜƛǘ ǳƴŘ 

Cƻƪǳǎ ƛƴ ŘŜƴ 9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎǎǎǘǊǳƪǘǳǊŜƴ 

[ŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǎ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎŜǎ 

±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘ ǎƛŎƘŜǊǘ 9ǊŦŀƘǊǳƴƎŜƴ ǳƴŘ vǳŀƭƛǘŅǘ 

LƴƴŜǊŜ {ǘŅǊƪŜ ǳƴŘ DŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴƘŜƛǘΥ IƻƘŜ 

LŘŜƴǘƛŦƛƪŀǘƛƻƴ ŘŜǊ ±ƻǊǎǘŀƴŘǎƳƛǘƎƭƛŜŘŜǊ ǳƴŘ 

{ŎƘƭǸǎǎŜƭŀƪǘŜǳǊŜ Ƴƛǘ ŘŜǊ wŜƎƛƻƴ ǎƻǿƛŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ 

ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƭƭŜƴ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ wŜƎƛƻƴ 

DǳǘŜ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ Ƴƛǘ ǾƛŜƭŜƴ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ 

LƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƴ 

Dǳǘ ŀǳǎƎŜōŀǳǘŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ ²ƛǎǎŜƴǎōŀǎƛǎ 

ό²ƛǎǎŜƴǎƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘύ 

LƴƴŜǊŜǎ ǳƴŘ ŅǳǖŜǊŜǎ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴ ŦǸǊ ƘƻƘŜ 

[ŜōŜƴǎǉǳŀƭƛǘŅǘ ƛƴ ŘŜǊ wŜƎƛƻƴ όȊΦ.Φ ƛƴ wŀƴƪƛƴƎǎ 

ŦŜǎǘƎŜǎǘŜƭƭǘύ 

IƻƘŜǊ aŀǊƪŜƴǿŜǊǘ ŀƭǎ ȊŜƴǘǊŀƭŜǎ 

LŘŜƴǘƛŦƛƪŀǘƛƻƴǎƳŜǊƪƳŀƭ ƛƴ ŘŜǊ wŜƎƛƻƴΣ ƎǳǘŜ 

aŀǊƪŜƴŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ нллт π нлмо 

9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ {ŀŎƘǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǎǘŜƭƭŜƴ 

!ǊōŜƛǘǎǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ƴƛǘ ƘƻƘŜǊ ±ŜǊōƛƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘ 

ŦǸǊ ŘƛŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ !ƪǘŜǳǊŜ ŘŀǊΦ 

!ǳǎƎŜǇǊŅƎǘŜ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴǎƪǳƭǘǳǊΣ ǾƛŜƭŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ 

bŜǘȊǿŜǊƪŜ ƛƴ [9!59w ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ 

IƻƘŜǎ ƪǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ 9ƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǊ .ŜǾǀƭƪŜǊǳƴƎ 

Dǳǘ ǾŜǊǿǳǊȊŜƭǘŜ CŜǎǘƪǳƭǘǳǊ ŀƭǎ 

LŘŜƴǘƛŦƛƪŀǘƛƻƴǎƳŜǊƪƳŀƭ ǳƴŘ ƛƳƳŀǘŜǊƛŜƭƭŜǊ ²ŜǊǘ 

ŘŜǊ wŜƎƛƻƴ 

9ƴƎŜ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ ŘŜǊ [!D Ƴƛǘ ŘŜƳ 

ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ WǳƎŜƴŘƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ 

.ǊŜƛǘ ŀōƎŜǎǘƛƳƳǘŜǎ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜǎ WǳƎŜƴŘƭŜƛǘōƛƭŘ 

5ŜƳƻƎǊŀǇƘƛǎŎƘŜǊ ²ŀƴŘŜƭ ƛƴ ¢ŜƛƭǊŜƎƛƻƴŜƴ όȊΦ.Φ 

!ōǿŀƴŘŜǊǳƴƎ ƧǳƴƎŜǊ ǳƴŘ ƘǀƘŜǊ ǉǳŀƭƛŦƛȊƛŜǊǘŜǊ 

aŜƴǎŎƘŜƴύ 

bƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜ {ŎƘƴƛǘǘǎǘŜƭƭŜƴ Ȋǳ ŜƛƴƛƎŜƴ 

CŀŎƘōŜǊŜƛŎƘŜƴ ǳƴŘ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎŀƪǘŜǳǊŜƴ 

ό²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎŦǀǊŘŜǊǳƴƎΣ CIΣ ¢ƘŜǊƳŜƴƭŀƴŘύ 

LƴǘŜƴǎƛǘŅǘ ŘŜǊ ²ƛǎǎŜƴǎǾŜǊƴŜǘȊǳƴƎ ǿƛǊŘ Ǿƻƴ 

ƳŀƴŎƘŜƴ {ŎƘƭǸǎǎŜƭŀƪǘŜǳǊŜƴ ŀƭǎ ƳŀƴƎŜƭƘŀŦǘ 

ŜƛƴƎŜǎŎƘŅǘȊǘ 

YƻƳǇŀƪǘƘŜƛǘ ƛƴ ŘŜƴ ǎǘǊŀǘŜƎƛǎŎƘŜƴ 

{ŎƘƭǸǎǎŜƭŘƻƪǳƳŜƴǘŜƴ ŦŜƘƭǘ 

²ŜƴƛƎ !ƴƎŜōƻǘŜ ŦǸǊ CŀƳƛƭƛŜƴ 

{ŎƘǿŀŎƘŜ .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜƴ ƛƳ 

ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎ 

ƛƴ ǾƛŜƭŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜƴ ƳŅƴƴƭƛŎƘ ŘƻƳƛƴƛŜǊǘŜ 

.ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ 

traditionell bestimmte Rollenbilder in der Familie 

als Einschränkung der weiblichen 

Selbstbestimmung 
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IƻƘŜǎ aŀǖ ŀƴ ǎƻȊƛŀƭŜǊ 9ƛƎŜƴǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ όtŦƭŜƎŜ 

Ȋǳ IŀǳǎŜΣ YƛƴŘŜǊōŜǘǊŜǳǳƴƎΣΧύ  

.ŀǎƛǎƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊ ƛƴ ŘŜƴ DŜƳŜƛƴŘŜƴ όŀǳŎƘ ŦǸǊ 

ŘƛŜ ƪƻƳƳǳƴŀƭŜ 5ŀǎŜƛƴǎǾƻǊǎƻǊƎŜύ Ǝǳǘ ŀǳǎƎŜōŀǳǘ 

.ǸƴŘŜƭǳƴƎ ǳƴŘ 9ǊƎŅƴȊǳƴƎ ŘŜǎ .ƛƭŘǳƴƎǎŀƴƎŜōƻǘ 

ŦǸǊ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ wŜƎƛƻƴŀƭŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ 

Lebensraum  

¦ƳŦŀƴƎǊŜƛŎƘŜǎ ²ŀƴŘŜǊǿŜƎŜƴŜǘȊ Ƴƛǘ ƎǳǘŜǊ 

LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊ ό[9!59w нллтπнлмоύ 

{ǘŀǊƪŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜΣ ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜ 

9ƴŜǊƎƛŜǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ό{ƻƭŀǊΣ tƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪΣ IƻƭȊύ  

 

DŜǊƛƴƎŜǊ !ƴǘŜƛƭ ōƛƻƭƻƎƛǎŎƘŜǊ tǊƻŘǳƪǘƛƻƴ ŀƴ ŘŜǊ 

DŜǎŀƳǘǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴ 

wŜƭŀǘƛǾ ƎŜǊƛƴƎŜ ǾŜǊŦǸƎōŀǊŜ CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭ ŦǸǊ 

LƴƴƻǾŀǘƛƻƴΣ 9ǊƴŜǳŜǊǳƴƎ ǳƴŘ LƴǾŜǎǘƛǘƛƻƴŜƴ ƛƴ 

.ŜǘǊƛŜōŜƴ  

wŜƎƛƻƴŀƭǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ  

IƻƘŜ .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜǊ .ŜǘǊƛŜōŜ ŀƳ 

ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎ 

DŜǊƛƴƎŜ !ƴŦŅƭƭƛƎƪŜƛǘ ŦǸǊ ŜȄǘŜǊƴŜ 

YǊƛǎŜƴǎƛǘǳŀǘƛƻƴŜƴ ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜ ǎǘŀǊƪŜ !ǳǎǊƛŎƘǘǳƴƎ 

ŀǳŦ ŘƛŜ wŜƎƛƻƴŀƭǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ŘŜƴ 

{ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘŜƴ IŀƴŘǿŜǊƪ ǳƴŘ YǳƭƛƴŀǊƛƪ 

DǳǘŜ IŀƴŘǿŜǊƪǎǉǳŀƭƛǘŅǘ όŀǳŎƘ ƛƳ ƪǳƭƛƴŀǊƛǎŎƘŜƴ 

.ŜǊŜƛŎƘύ 

YƭŀǊŜ ǳƴŘ ƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛǎŎƘŜ !ǳǎǊƛŎƘǘǳƴƎ 

ŀǳŦ ŘƛŜ ¢ƘŜƳŜƴōŜǊŜƛŎƘŜ YǳƭƛƴŀǊƛƪΣ [ŜōŜƴǎƪǊŀŦǘΣ 

IŀƴŘǿŜǊƪΣ 9ƴŜǊƎƛŜ όtƻǎƛǘƛƻƴƛŜǊǳƴƎ [9!59wύ  

IƻƘŜ tǊƻŘǳƪǘǾƛŜƭŦŀƭǘ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ YǳƭƛƴŀǊƛƪ 

bƻŎƘ ƎŜǊƛƴƎŜ .ǊŜƛǘŜ Ǿƻƴ CŀŎƘōŜǊŜƛŎƘŜƴ ƛƴƴŜǊƘŀƭō 

ŘŜǊ ¢ƘŜƳŜƴŦŜƭŘŜǊ όȊΦ.Φ IŀƴŘǿŜǊƪύ  

LƴƴƻǾŀǘƛǾŜǊ tǊƻŘǳƪǘƛƻƴǎǎŜƪǘƻǊ ƛǎǘ ǳƴǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ 

aŀƴƎŜƭƴŘŜ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ Ƴƛǘ CƻǊǎŎƘǳƴƎǎπ 

ǳƴŘ ²ƛǎǎŜƴǎŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ 

 

 

 

CHANCEN RISKEN 

Lebenskultur: menschlich ς sozial ς institutionell  

wŜƛŎƘŜǎ !ƴǿŜƴŘǳƴƎǎǿƛǎǎŜƴ ǳƴŘ ƛƳƳŀǘŜǊƛŜƭƭŜǎ 

9ǊōŜ  

tǊŀƪǘƛǎŎƘŜ ±ŜǊŀƴƭŀƎǳƴƎ όDŀǊǘŜƴΣ IŜƛƳǿŜǊƪŜǊΣΧύ 

ǳƴŘ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎǎƻǊƛŜƴǘƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴ 

DǊƻǖŜǎ ŜƘǊŜƴŀƳǘƭƛŎƘŜǎ 9ƴƎŀƎŜƳŜƴǘΣ ƘƻƘŜǊ 

hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎƎǊŀŘ ƛƴ ±ŜǊŜƛƴŜƴ ǳΦŅΦ  

IƻƘŜ .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜǊ tŜǊǎƻƴŜƴ ǳƴŘ 

LƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƴ ŀƳ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ [9!59wπ

9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎ  

[ŜōŜƴŘƛƎŜ [ŜōŜƴǎƪǳƭǘǳǊ ǳƴŘ ŀƪǘƛǾŜ .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ 

ŀƳ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ [ŜōŜƴ  

DŜǊƛƴƎŜǊŜ ōǳŘƎŜǘŅǊŜ aƛǘǘŜƭ ŀǳŦ 9¦πΣ .ǳƴŘŜǎπ ǳƴŘ 

[ŀƴŘŜǎŜōŜƴŜ ŦǸǊ ŘƛŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǎ ƭŅƴŘƭƛŎƘŜƴ 

wŀǳƳŜǎ 

IƻƘŜǊ !ōǊŜŎƘƴǳƴƎǎŀǳŦǿŀƴŘ ŦǸǊ tǊƻƧŜƪǘǘǊŅƎŜǊ 

{ǘŀǊƪ ǎǘŜƛƎŜƴŘŜ YƻǎǘŜƴ ŦǸǊ ǎƻȊƛŀƭŜ 

5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ 

{ŎƘǿƛŜǊƛƎŜ 9ǊƘŀƭǘǳƴƎ ǳƴŘ !ǳǎōŀǳ Ǿƻƴ 

LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊ ƛƳ ƭŅƴŘƭƛŎƘŜƴ wŀǳƳ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ 

ǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ wŀƘƳŜƴōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ 

¢ŜƛƭǿŜƛǎŜ «ōŜǊŦƻǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ 9ƘǊŜƴŀƳǘƭƛŎƘŜƴ ōŜƛ 

ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ƎŜǊƛƴƎŜǊ ²ŜǊǘǎŎƘŅǘȊǳƴƎ ƛƘǊŜǊ 
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IƻƘŜǊ {ǘŜƭƭŜƴǿŜǊǘ Ǿƻƴ CŀƳƛƭƛŜ ǳƴŘ 

5ƻǊŦƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘ 

½ŀƘƭǊŜƛŎƘŜ YƻƳǇŜǘŜƴȊǘǊŅƎŜǊ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ 

DŜǎǳƴŘƘŜƛǘ 

IƻƘŜ IŜƛƳŀǘǾŜǊōǳƴŘŜƴƘŜƛǘ Ǿƻƴ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜƴ 

ƎǳǘŜǊ !ǳǎōŀǳ Ƴƛǘ ǎƻȊƛŀƭŜƴ 5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ 

όYƛƴŘŜǊōŜǘǊŜǳǳƴƎΣ tŦƭŜƎŜΣΦΦΦύ 

{ǘŀǊƪŜ tǊŅǎŜƴȊ Ǿƻƴ CǊŀǳŜƴ ƛƴ ŘŜǊ CŀƳƛƭƛŜ ǳƴŘ 

YƛƴŘŜǊŜǊȊƛŜƘǳƴƎ όtŜǊǎǀƴƭƛŎƘŜ 9ǊȊƛŜƘǳƴƎΣ ǎƻȊƛŀƭŜǊ 

Yƛǘǘύ 

όƴƻŎƘύ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴŜ aŜƘǊƎŜƴŜǊŀǘƛƻƴŜƴŦŀƳƛƭƛŜƴ  

!ƪǘƛǾŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ 

9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴōƛƭŘǳƴƎǎŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ 

²ƛǎǎŜƴΣ 9ǊŦŀƘǊǳƴƎǎǊŜƛŎƘǘǳƳ ǳƴŘ ½ŜƛǘōǳŘƎŜǘ 

ŅƭǘŜǊŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴ 

bŜǳŜ aƻōƛƭƛǘŅǘǎŦƻǊƳŜƴ ŘǳǊŎƘ 9πaƻōƛƭƛǘȅ 

 

[ŜƛǎǘǳƴƎ 

ƎŜǊƛƴƎŜ !ƪȊŜǇǘŀƴȊ Ǿƻƴ aŜƴǎŎƘŜƴ Ƴƛǘ 

aƛƎǊŀǘƛƻƴǎƘƛƴǘŜǊƎǊǳƴŘ 

DŜǊƛƴƎŜǊ !ƴǘŜƛƭ Ǿƻƴ CǊŀǳŜƴ ōŜƛ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ 

9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎǎǘǊŅƎŜǊƴ 

DŜǊƛƴƎŜ ²ŜǊǘǎŎƘŅǘȊǳƴƎ ǳƴŘ !ōǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ŦǸǊ 

CǊŀǳŜƴ ƛƴ ǳƴōŜȊŀƘƭǘŜƴ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘŜƴ 

½ǳƴŜƘƳŜƴŘŜ ¦ƴǎƛŎƘŜǊƘŜƛǘ ƛƳ ¦ƳƎŀƴƎ Ƴƛǘ 

YƛƴŘŜǊƴ ǳƴŘ ŅƭǘŜǊŜƴ aŜƴǎŎƘŜƴ ŘǳǊŎƘ 

ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ ²ŀƴŘŜƭ κ ǾŜǊŅƴŘŜǊǘŜǎ 

CŀƳƛƭƛŜƴōƛƭŘ 

ǎŎƘǿŀŎƘŜ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎπ ǳƴŘ 

.ƛƭŘǳƴƎǎƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊ 

ƎŜǊƛƴƎŜǎ LƴǘŜǊŜǎǎŜ ŀƴ ƭŜōŜƴǎƭŀƴƎŜƳ [ŜǊƴŜƴ 

ƴƛŜŘǊƛƎŜǊ ŦƻǊƳŀƭŜǊ .ƛƭŘǳƴƎǎƎǊŀŘ ŘŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴ 

ǎƛƴƪŜƴŘŜ 9ƛƎŜƴǾŜǊŀƴǘǿƻǊǘǳƴƎ 

schwer zu versorgende, flächige 

Siedlungsstruktur (Mobilität, Nahversorgung) 

Lebensraum 

YƭŜƛƴǊŅǳƳƛƎŜ ±ƛŜƭŦŀƭǘ ƛƴ ŘŜǊ YǳƭǘǳǊƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘ 

ƎǳǘŜ .ƻŘŜƴ ǳƴŘ YƭƛƳŀōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ 

[ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ǎƻǿƛŜ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘ 

²ŀƭŘ ŀƭǎ wŜǎǎƻǳǊŎŜ ǿŜƛǘƎŜƘŜƴŘ ǳƴƎŜƴǳǘȊǘ 

Landschaftliche Eignung für Radtourismus 

Zahlreiche Ressourcen zur Energieversorgung 

verfügbar (Sonne, Wasser, Holz, agrarische 

Reststoffe) 

.ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ .ƻŘŜƴΣ DǊǳƴŘǿŀǎǎŜǊΣ 

hōŜǊŦƭŅŎƘŜƴƎŜǿŅǎǎŜǊ ǳƴŘ [ǳŦǘ ŘǳǊŎƘ 

LƴǘŜƴǎƛǾƭŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ 

±ŜǊŅƴŘŜǊǘŜ ƴŀǘǳǊǊŅǳƳƭƛŎƘŜ 

wŀƘƳŜƴōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ ŘǳǊŎƘ YƭƛƳŀǿŀƴŘŜƭ 

DŜŦŅƘǊŘǳƴƎ ŘŜǊ ƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ ǳƴŘ 

!ǊǘŜƴǾƛŜƭŦŀƭǘ ŘǳǊŎƘ aƻƴƻƪǳƭǘǳǊŜƴ 

DǊƻǖŜǊ ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜǊ CǳǖŀōŘǊǳŎƪ ŘŜǎ 

ƎŜƎŜƴǿŅǊǘƛƎŜƴ [ŜōŜƴǎǎǘƛƭǎ 

ƴŀŎƘ ǿƛŜ ǾƻǊ Ȋǳ ƎŜǊƛƴƎŜ 9ƛƎŜƴǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǊŀǘŜ 

Ƴƛǘ [ŜōŜƴǎƳƛǘǘŜƭƴ ǳƴŘ ƴŀŎƘǿŀŎƘǎŜƴŘŜƴ 

wƻƘǎǘƻŦŦŜƴ 

ǎŎƘƭŜŎƘǘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊƪŜƘǊǎŀƴōƛƴŘǳƴƎ ƛƴ ŘŜǊ 

CƭŅŎƘŜ 

Regionalwirtschaft 

bŜǳŜ DŜƳŜƛƴŘŜǎǘǊǳƪǘǳǊ ŜǊǀŦŦƴŜǘ ƴŜǳŜ 

DŜǎǘŀƭǘǳƴƎǎǊŅǳƳŜ 

9ƛƴȊŜƭƴŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ aŀǊƪŜƴ ōŜǎƛǘȊŜƴ 

ǸōŜǊǊŜƎƛƻƴŀƭŜ {ǘǊŀƘƭƪǊŀŦǘ 

wŜƎƛƻƴ Ƙŀǘ ǎƛŎƘ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ ŀƭǎ ŘȅƴŀƳƛǎŎƘŜǊ ǳƴŘ 

ŀǘǘǊŀƪǘƛǾŜǊ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎǎǘŀƴŘƻǊǘ ǇƻǎƛǘƛƻƴƛŜǊǘ 

¢ǊŜƴŘ Ȋǳ ƘƻŎƘǿŜǊǘƛƎŜƴ tǊƻŘǳƪǘŜƴ Ƴƛǘ 

YŜƛƴ .ǳŘƎŜǘ ŦǸǊ IŀƴŘǿŜǊƪ ǳƴŘ 9ƴŜǊƎƛŜ нллт π 

нлмо 

bŀŎƘŦƻƭƎŜǇǊƻōƭŜƳ ƛƴ ŘŜǊ [ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ǳƴŘ ƛƳ 

DŜǿŜǊōŜ 

bŀŎƘǘŜƛƭƛƎŜ wŀƘƳŜƴōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ ŦǸǊ 

YƭŜƛƴōŜǘǊƛŜōŜ ό!ǳŦƭŀƎŜƴΣ .ŜǎǘŜǳŜǊǳƴƎΣ ŜǘŎΦύ 

bŀŎƘ ǿƛŜ ǾƻǊ ƎŜǊƛƴƎŜǎ 9ƛƴƪƻƳƳŜƴǎƴƛǾŜŀǳ ό½ƛŜƭ 
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DŜǎŎƘƛŎƘǘŜ ŀƭǎ DŜƎŜƴǘǊŜƴŘ Ȋǳ 

aŀǎǎŜƴǇǊƻŘǳƪǘŜƴ 

bŜǳŜ ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜƴ ŀǳŦ ŘŜƳ 9ƴŜǊƎƛŜπ ǳƴŘ 

wƻƘǎǘƻŦŦǎŜƪǘƻǊ όȊΦ.Φ aŜƘǊǎǘƻŦŦȊŜƴǘǊŜƴΣ 

.ƛƻǊŀŦŦƛƴŜǊƛŜƴΣ {ȅƴǘƘŜǎŜƎŀǎ ōȊǿΦ tƻǿŜǊ ǘƻ Dŀǎύ 

wŜƭŀǘƛǾ ƎŜǊƛƴƎŜ WǳƎŜƴŘŀǊōŜƛǘǎƭƻǎƛƎƪŜƛǘ ǳƴŘ 

ǊŜƭŀǘƛǾ ƎŜǊƛƴƎŜ [ŀƴƎȊŜƛǘŀǊōŜƛǘǎƭƻǎƛƎƪŜƛǘ ƛƳ 

{ǘŜƛŜǊƳŀǊƪǾŜǊƎƭŜƛŎƘ 

 

ƭǘΦ [9{ нллтύ 

CŀŎƘƪǊŅŦǘŜƳŀƴƎŜƭ ƛƳ IŀƴŘǿŜǊƪ ǳƴŘ ƛƴ ŘŜǊ 

[ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ 

wŜƎƛƻƴŀƭǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ {ŎƘǿŅŎƘŜ ŘŜǊ 

bŀŎƘōŀǊǊŜƎƛƻƴŜƴ ƛƴ {ƭƻǿŜƴƛŜƴΣ ¦ƴƎŀǊƴ ǳƴŘ 

YǊƻŀǘƛŜƴ 

±ŜǊŘǊŅƴƎǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎŜ ŀƳ !ǊōŜƛǘǎƳŀǊƪǘ ƛƳ 

.ŜǊŜƛŎƘ ƎŜǊƛƴƎŜǊ ǉǳŀƭƛŦƛȊƛŜǊǘŜǊ !ǊōŜƛǘǎƪǊŅŦǘŜ 

aŀƴƎŜƭ ŀƴ ŀǘǘǊŀƪǘƛǾŜƴ !ǊōŜƛǘǎǇƭŅǘȊŜƴ ŦǸǊ 

WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜ Ƴƛǘ ƘǀƘŜǊŜǊ !ǳǎōƛƭŘǳƴƎΣ DŜŦŀƘǊ Ǿƻƴ 

.Ǌŀƛƴ ŘǊŀƛƴ 

LƳƳŜǊ ǿŜƴƛƎŜǊ ƎǳǘŜ {ŎƘǸƭŜǊLƴƴŜƴ ƎŜƘŜƴ ƛƴ 

[ŜƘǊōŜǊǳŦŜ 

{ŎƘƭŜŎƘǘŜ 9ǊǿŜǊōǎŎƘŀƴŎŜƴ ŦǸǊ CǊŀǳŜƴ ƛƴ 

ƘǀƘŜǊǉǳŀƭƛŦƛȊƛŜǊǘŜƴ .ŜǊǳŦŜƴ 

ƎŜǊƛƴƎŜ ±ŜǊŦǸƎōŀǊƪŜƛǘ Ǿƻƴ .ǊŜƛǘōŀƴŘƛƴǘŜǊƴŜǘ κ 

IƻŎƘƎŜǎŎƘǿƛƴŘƛƎƪŜƛǘǎƴŜǘȊŜ 

 

 

2.4 Darstellung der lokalen Entwicklungsbedarfe 

 

Soziale Notwendigkeiten 

Die aktive Lebenskultur, das hohe kulturelle Engagement der Bevölkerung und die Festkultur sind 

wesentliche Eckpfeiler der Gesellschaft und der regionalen Identität, die allerdings durch die 

zunehmende Überforderung der Ehrenamtlichen gefährdet wird. Hier müssen bestehende Aktivitäten 

und Engagement im Bereich Lebenskultur weiter gestärkt und die Festkultur noch weiter vertieft 

werden, um ihre Rolle als Identifikationsmerkmal noch klarer wahrzunehmen. Weiters müssen Wege 

gefunden werden, die Ehrenamtlichen zumindest teilweise zu entlasten und ihren gesellschaftlichen 

Beitrag besser sichtbar zu machen.  

5ƛŜ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ [ŜōŜƴǎƪǳƭǘǳǊ ǿƛǊƪǘ ȊǳŘŜƳ ŘŜǊ ǎƛƴƪŜƴŘŜƴ 9ƛƎŜƴǾŜǊŀƴǘǿƻǊǘǳƴƎ ŜƴǘƎŜƎŜƴΦ 5ŀǎ αǎƛŎƘ 

ŜƛƴōǊƛƴƎŜƴά ǳƴŘ ǎŜine Talente der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen prägt eine 

eigenverantwortliche Gesellschaft, die sich selbst um ihren Lebensraum und ihre Lebensqualität 

ƪǸƳƳŜǊǘΣ ŀƴǎǘŀǘǘ ŀǳŦ ŘƛŜ [ǀǎǳƴƎ αǾƻƴ ƻōŜƴά Ȋǳ ǿŀǊǘŜƴΦ 5ƛŜ aŜƴǎŎƘŜƴ ƳǸǎǎŜƴ ŜǊƪŜƴƴŜƴΣ Řŀǎǎ ǎƛŜ ƛƘǊe 

Zukunft selbst in der Hand haben und die vorhandenen Kompetenzen erkennen und pflegen. In diesem 

Sinne ist die Eigenverantwortung zu fördern, um die regionale Entwicklungsfähigkeit nachhaltig zu 

sichern.  

 

Die praktische Veranlagung der Menschen, ihr reiches Anwendungswissen und immaterielles 

Kulturerbe (d.h. ihre Talente, Fähigkeiten, Χύ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ ƘƻƘŜ IŀƴŘǿŜǊƪǉǳŀƭƛǘŅǘ ȊŜƛƎŜƴ ŘƛŜ ǇǊŀƪǘƛǎŎƘ-

handwerkliche Orientierung weit über die beruflichen Fertigkeiten hinaus. Vor dem Hintergrund des 

Trends zu hochwertigen Produkten mit Geschichte ergibt sich daraus ein bedeutendes Potenzial für 

neue, authentische regionale Produkte, die auf eben diesen Fähigkeiten basieren. Entsprechende 

Potenziale müssen erhoben, gehoben und in Wert gesetzt werden.  

 

Derzeit ist die soziale Versorgung der Region durch einen hohen Grad an Eigenversorgung, begünstigt 

durch einen hohen Stellenwert der Familie und noch vorhandene Mehrgenerationenfamilien, geprägt. 
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Während also Familien eine zentrale Rolle für die soziale Versorgung der Region sowie generell für die 

Gesellschaft spielen, stehen sie in mehrerlei Hinsicht unter Druck: es gibt wenig spezifische Angebote 

für Familien, traditionelle Rollenbilder der Familie schränken vor allem die weibliche 

Selbstbestimmung ein, gesellschaftliche Veränderungen führen zu zunehmender Unsicherheit im 

Umgang der Generationen untereinander (Kindererziehung, Pflege, ΧύΦ 5ŀƘŜǊ ƳǸǎǎŜƴ !ƴƎŜōƻǘŜ 

geschaffen werden, die Familien und den generationenübergreifenden Zusammenhalt stärken, von 

Familienfreundlichkeit bis zur stärkeren Beteiligung und Einbindung Jugendlicher wie auch älterer 

Menschen. Als Beitrag zur Lebensqualität in der Region wie auch zur nachhaltigen sozialen Versorgung.  

 

Im Gesundheitsbereich sind zahlreiche Kompetenzträger vorhanden und Gesundheit ist sehr gut in das 

gut positionierte Thema Lebenskraft eingefügt. Durch die noch stärkere Einbindung von Gesundheit in 

den Bereich Lebenskraft kann dieses Themenfeld verbreitert und diese Potenziale besser genützt 

werden. Vor dem Hintergrund stark steigender Kosten für soziale Dienstleistungen sollte sich die 

Positionierung im Bereich Gesundheit zunächst nach innen, auf die eigene Bevölkerung, richten. Die 

Kompetenzträger müssen stärker vernetzt werden und gemeinsam Ziele bzw. Maßnahmen 

entwickeln.  

 

Im Steirischen Vulkanland ist mittlerweile eine sehr gute regionale Wissensbasis mit einem starken 

Wissensmanagementsystem verfügbar. Die Regionalisierung des Wissens zeigt regionale Relevanz und 

bringt Wissen zu den (potenziellen) Akteuren. Allerdings müssen die Schnittstellen zu manchen 

Institutionen noch verbessert werden, sowie auch die Beteiligung, insbesondere von Jugendlichen 

(junge Kompetenzträger), noch ausgebaut werden sollte. D.h., Wissen muss noch gezielter verteilt 

werden. Des Weiteren müssen über das Wissensmanagement Wege für Erwachsenenbildung 

gefunden werden, um dem geringen Interesse an lebenslangem Lernen entgegenzuwirken und den 

niedrigen Bildungsgrad abzufedern.  

 

 

Ökologische Notwendigkeiten 

Aus ökologischer Perspektive sind zahlreiche wertvolle natürliche Ressourcen vorhanden: 

Kleinräumige Vielfalt in der Kulturlandschaft, gute Boden- und Klimabedingungen für die 

Landwirtschaft, Wald und andere Ressourcen für die Energieversorgung. Allerdings sind diese durch 

die intensive Landwirtschaft, Monokulturen, geringe Bioproduktion und einen großen ökologischen 

Fußabdruck des Lebensstils gefährdet. Daher muss auf mehreren Ebenen eine Ökologisierung 

stattfinden:  

 

Zum einen gilt es, die gute Zusammenarbeit mit regionalen Institutionen und die vorhandenen 

Sachprogramme für eine kooperative Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz von Boden und Wald 

zu nutzen. Auf betrieblicher Ebene müssen mehr Betriebe ς sowohl landwirtschaftliche wie auch 

gewerbliche - auf Bio umstellen, sowie auch kleinere Schritte zur Ökologisierung der Betriebe 

unterstützt werden. Im Privatbereich sollten Impulse beim Bewusstsein für die hohe Lebensqualität 

und der Heimatverbundenheit ansetzen, um die Notwendigkeit eines nachhaltigeren Lebensstils 

darzustellen und Schritte aufzuzeigen. Die guten Boden- und Klimabedingungen und die praktische 

Veranlagung der Menschen soll darüber hinaus genutzt werden, um das Gärtnern zu stärken, das 

einerseits zur Vielfalt in der Kulturlandschaft wesentlich beiträgt und andererseits die Eigenversorgung 

mit Lebensmitteln stärkt.  

 

 

Wirtschaftliche Notwendigkeiten 

Die regionalen Wirtschaftsthemen Kulinarik, Handwerk, Lebenskraft und Energie sind gut etabliert und 

müssen auf jeden Fall beibehalten werden. D.h. weitere Wirtschaftsfelder können höchstens als 
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Ergänzung zu den bestehenden geführt werden. Ebenso ist die Regionsmarke als zentrales 

Identifikationsmerkmal etabliert und muss weitergeführt werden.  

 

Durch die Gemeindestrukturreform mit neuen, größeren Gemeinden und der klaren strategischen 

Positionierung der Region ergibt sich die Möglichkeit, die Wirtschaftsentwicklung von der 

Regionsebene auf die Gemeindeebene herunter zu brechen und damit direkt vor Ort unter dem Schirm 

der Region Probleme wie z.B. die Nachfolgeproblematik oder den Fachkräftemangel anzugehen. 

 

Eine zentrale Schwäche ist der geringe Innovationsgrad der regionalen Produktion, gepaart mit der 

geringen Zusammenarbeit mit Forschungs- und Wissenseinrichtungen. Dadurch wird das 

Wertschöpfungspotenzial der Regionalwirtschaft nur ungenügend ausgeschöpft. Unter Nutzung der 

regionalen Stärken ς einer klaren strategischen Ausrichtung, der guten Handwerksqualität, dem Trend 

zu hochwertigen Produkten - muss die Innovationskraft gestärkt und gezielt Forschungskooperationen 

unterstützt werden.  

 

Die hohe Beteiligungsbereitschaft der Betriebe an der Regionalentwicklung und das Vorbild zahlreicher 

etablierter und erfolgreicher Kooperationen mit eigenen Gemeinschaftsprodukten und Produktlinien 

kann genutzt werden, zwischenbetriebliche Kooperationen weiter zu fördern, sodass einerseits die 

Fachbereiche verbreitert und andererseits durch gegenseitige Inspiration und Zusammenarbeit 

wiederum die Innovationskraft gesteigert wird.  

Bereits aus der SWOT ersichtliche Themen für den Kooperationsaufbau sind die Angebotsentwicklung 

für Radfahren und die Zusammenarbeit der Kompetenzträger im Gesundheitsbereich.  

 

Einerseits gibt es Nachfolgeprobleme sowie Fachkräftemangel in der Landwirtschaft wie im Gewerbe, 

andererseits zu wenig attraktive Arbeitsplätze für Jugendliche mit höherer Ausbildung und 

entsprechende Abwanderungsgefahr in Teilregionen sowie die Gefahr von verstärktem Brain drain. 

Davon sind junge Frauen, die sich seltener für Lehrberufe entscheiden, besonders betroffen. Das 

bedeutet, dass offensichtlich zu wenige Jugendliche sich für einen praktischen Bildungsweg 

entscheiden und insbesondere gute SchülerInnen länger zur Schule gehen. Hier ist einerseits die 

Attraktivität von Lehrberufen (als Grundlage für das Handwerk) insbesondere in Hinblick auf Mädchen 

und junge Frauen zu steigern und andererseits sind neue Wege zu suchen, wie höhere Schulbildung 

und praktische Berufe sinnvoll kombiniert werden können ς um qualifizierte Arbeitskräfte mit 

praktischem Bezug auszubilden. 
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3 Lokale Entwicklungsstrategie 

 

Mehrere 1.000 Bürgerinnen und Bürger haben ihre Vorstellung einer lebenswerten Zukunft für die 

Region Steirisches Vulkanland zusammengetragen, die nun in der Vision 2025 ς menschliche, 

ökologische und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit ς verdichtet und von den Mitgliedern der LAG 

einstimmig beschlossen wurde:  

 

Das Steirische Vulkanland ist eine innovative und lebenswerte Region. Durch die Verfeinerung der 

Lebenskultur, eine wertschätzende Beziehung zum Lebensraum und eine innovative Regionalwirtschaft 

sichert die Region ihre menschliche, ökologische und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. Als resiliente 

Region ist das Vulkanland mit seinen natürlichen Ressourcen und talentierten Menschen bestens auf 

globale Veränderungen vorbereitet.  

 

Zentrales Thema der Lokalen Entwicklungsstrategie ist die Resilienz. Unter dem Gesichtspunkt der 

Resilienz bedeutet regionale Eigenständigkeit die Fähigkeit einer Region, mit Krisen umzugehen und 

sie gut zu meistern. Die letzten Jahre zeigen, dass unterschiedlichste Bedrohungen die Lebensqualität 

in der Region gefährden, von der Finanzkrise über (mögliche) Energieknappheit bis zum 

Maiswurzelbohrer, der die Landwirtschaft der Region (mit 75% Maisanbau) auf den Kopf stellt. Vor 

diesem Hintergrund ist Resilienz ein Gebot der Stunde: Wir müssen die Menschen, den Lebensraum 

und die Regionalwirtschaft durch hohe soziale Kompetenz, sozialen Zusammenhalt, eine kooperative 

und flexible Regionalwirtschaft, hohe Eigenverantwortung und gelebte Vielfalt in allen Bereichen auf 

sichere und stabile (weil vielfältige) Beine stellen.  

Nach dem erfolgreichen Aufbau der Basisqualitäten in der Region müssen diese nun langfristig 

gesichert, in die Breite gebracht und nachhaltig in der Region verankert werden.   

 

 

 

  

Abb. 1: Vision 2025 
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3.1 Aktionsfeld 1: Wertschöpfung 

3.1.1 Auswahl der Aktionsfeldthemen und Beschreibung der Ausgangslage (Status quo)  

Die Themen im Aktionsfeld 

Wertschöpfung sind durch die 

letzten LEADER-Perioden bereits 

vordefiniert, die regionalen 

Ressourcen sowie die bisherigen 

Erfolge sprechen für eine 

konsequente Weiterführung der 

vier gut eingeführten 

Wirtschaftsthemen: 

¶ Kulinarische Region 

¶ Region der Lebenskraft 

¶ Europäische 

Handwerksregion 

¶ Energievision 2025  

 

 

Die Kulinarik (Antworten in  Abb. 3: sehr gut bzw. gut) ist am Besten etabliert, sowohl in der Innen- 

wie auch in der Außenwahrnehmung. Die Inwertsetzung und Veredelung der vielfältigen 

landwirtschaftlichen Produkte ist weitgehend gelungen, zahlreiche Netzwerke von ProduzentInnen 

ό²ŜƛƴΣ {ŎƘƛƴƪŜƴΣ CƭŜƛǎŎƘΣ {ŀŦǘΣ DŜǘǊŜƛŘŜΣΧύ ǎƛƴŘ ŜƴǘǎǘŀƴŘŜƴ ǳƴŘ ǾƛŜƭŜΣ ǘŜƛƭǎ ƛƴƴƻǾŀǘƛǾŜΣ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ 

Produkte in hoher Qualität 

sind in den letzten Jahren 

auf den Markt gekommen 

und konnten sich großteils 

auch etablieren. Damit 

einher geht auch eine 

wesentliche Steigerung des 

kulinarischen Selbst-

bewusstseins von 

ProduzentInnen und 

KonsumentInnen in der 

Region, eine breite 

Mehrheit der regionalen 

Bevölkerung nimmt die 

Region als kulinarische Region wahr mit entsprechender Kompetenz in Landwirtschaft und Veredelung. 

Immer mehr wird regionale Kulinarik auch auf Festen zum Standard, einige VeranstalterInnen 

verzichten bereits vollständig auf außerregionale Getränke und Lebensmittel.  

Durch die starke Verankerung innerhalb der Region und die breite Produktpalette steht das Steirische 

Vulkanland mittlerweile auch in angrenzenden Märkten für beste Kulinarik mit hohen Vertrauens- und 

Sympathiewerten. 

 

Ebenfalls gut etabliert ist die Region der Lebenskraft als Sinnbild für eine Region mit hoher 

Lebensqualität für BewohnerInnen wie auch Gäste. Der Bereich Lebenskraft umfasst die Inwertsetzung 

der besonderen Landschaftsqualität der Region mit ihrer kleinstrukturierten, abwechslungsreichen 

Hügellandschaft, dem vielfältigen Naturraum am Übergang zwischen Alpen und pannonischem Raum, 

besonderen spirituellen und geomantischen Qualitäten und den erloschenen Vulkanen. Sichtbarstes 

Mittel der Inwertsetzung ist die Vernetzung der Angebote und Betriebe und deren Bündelung auf dem 

ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ ²ŀƴŘŜǊǿŜƎŜƴŜǘȊ α!ǳŦ ŘŜƴ {ǇǳǊŜƴ ŘŜǊ ±ǳƭƪŀƴŜάΣ Řŀǎ ŀǳŦ ǸōŜǊ сллƪƳ [ŅƴƎŜ Ȋǳ ōŜǎƻƴŘŜǊŜƴ 

Abb. 2: Regionalwirtschaftliche Entwicklungsthemen im Steirischen Vulkanland 

Abb. 3: Ergebnisse der Bestandserhebung (BEH) 2008/09 im Steirischen Vulkanland zur 
Positionierung; 23.500 BürgerInnen und 2.680 Betriebe äußerten dabei ihre Meinung 
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Orten, Gastronomiebetrieben & Buschenschänken, Beherbergern, gläsernen Manufakturen und 

weiteren Attraktionen führt. Das regionale Angebot wird sowohl von BewohnerInnen wie auch von 

Gästen bereits gut angenommen, die Nächtigungszahlen sind stetig gestiegen von rund 950.000 im 

Jahr 2004 (Bezirk Südoststeiermark) auf 1.094.000 im Jahr 2013 und besonders die Tagesausflüge aus 

den angrenzenden Märkten (vor allem Graz, Slowenien, Ungarn) nehmen spürbar zu. Das Steirische 

Vulkanland gilt als Garant für Genuss, Echtheit und Erholung.  

Noch am Anfang steht die Verbesserung der Kinder- und Familienfreundlichkeit sowie die Vernetzung 

der Angebote für Radfahrer, die erst gegen Ende der letzten Periode in Angriff genommen wurden. 

Laut einer Studie hat die Region enormes Potenzial für Radtourismus. 

 

Das Handwerk ist der wirtschaftlich bedeutendste Wirtschaftszweig der Region mit 1.480 Betrieben 

und ca. 9.500 Beschäftigten. Das regionale Handwerk ist geprägt von Kleinbetrieben mit nur selten 

mehr als 20 MitarbeiterInnen. Trotz geringer Betriebsgrößen können sich die regionalen 

Handwerksbetriebe sowohl in der Region als auch darüber hinaus (z.B. in Graz oder Wien) auf dem 

Markt behaupten und sind für Verlässlichkeit und gute Handwerksqualität bekannt. Noch sind 

Handwerksberufe gut in der Bevölkerung verankert (handwerkliches Geschick gilt weithin als wichtige 

Kompetenz) und haben ein gutes Image. Dennoch ist seit ca. 5 Jahren spürbar, dass motivierte 

Lehrlinge immer schwerer zu finden sind und Fachkräfte zu einer Schlüsselressource werden.  

Um neuen Themen und Herausforderungen aktiv zu begegnen und Nachteile kleiner 

Betriebsstrukturen auszugleichen, wurden einige thematische Betriebsnetzwerke gegründet, wie 

beispielsweise ein Tischler-bŜǘȊǿŜǊƪ ƻŘŜǊ ŜƛƴŜ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴ ǊǳƴŘ ǳƳ Řŀǎ ¢ƘŜƳŀ αƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘŜǎ IŀǳǎάΣ 

deren Arbeit aber erst zu greifen beginnt. 

 

Eng mit dem Handwerk verknüpft ist der Energiebereich mit der Energievision 2025: vollständige 

Eigenversorgung mit regionaler, erneuerbarer Energie bis 2025. Damit werden nicht nur 

Umweltschutz- und Klimaziele verfolgt, sondern ein großer Markt mit einem Arbeitskräftepotenzial 

von rund 3.000 Arbeitsplätzen erschlossen. Analysen bestätigen, dass genügend Ressourcen für 

Ernährung und Energieversorgung in der Region vorhanden sind. Zudem erhöht eine regionale, 

diversifizierte Energieversorgung die Versorgungssicherheit unter sich ändernden klimatischen 

Bedingungen. Durch gezielte Bewusstseinsbildung bei Konsumenten wie auch Betrieben ist in den 

Bereichen der Heizwärme und Stromversorgung viel geschehen und die Umstellung in vollem Gang. 

Nachholdbedarf gibt es im Bereich Mobilität, wo aufgrund der starken Zersiedelung die Abhängigkeit 

vom (Benzin-/Diesel-)PKW nach wie vor sehr hoch ist.  

 

Durch die langfristige und klare wirtschaftliche Positionierung sind sich die Menschen in der Region 

der spezifischen Stärken bewusst. Es herrscht eine positive Grundstimmung als Voraussetzung für 

Betriebsgründungen und Betriebsübergaben, da die Menschen daran glauben, dass diese Region ein 

geeigneter Wirtschaftsstandort ist.  

 

Die Innovations- und Gründungsaktivitäten im Vulkanland wurden insbesondere durch die 

Bewusstseinsbildung, das Wissensmanagement inklusive der Tätigkeiten der Vulkanland-Akademie 

(Förderung des lebenslangen Lernens) und die wirtschaftliche Positionierung dynamisiert. 

Insbesondere seit 2011 liegt die Neugründungsintensität mit konstant über 8% der Kammermitglieder 

höher als etwa in Graz oder Graz Umgebung. Das mittlerweile wirtschaftsfreundliche Klima motiviert 

Betriebe, neue Geschäftsfelder aufzubauen bzw. GründerInnen in die Selbstständigkeit zu gehen. 

Regionale Kompetenz, strategische Konzepte und Netzwerke erleichtern den Einstieg ins 

Wirtschaftsleben wesentlich.  
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3.1.2 Grundstrategie bzw. strategische Stoßrichtung in den Aktionsfeldthemen 

Übergeordnetes Ziel ist es, durch Innovation, Kooperation und innerregionale Verflechtungen die 

Regionalwirtschaft zu stärken und die regionale Wertschöpfung zu erhöhen, so dass die 

Regionalwirtschaft auch in Zukunft die finanzielle Lebensgrundlage der Menschen bildet.  

 

Die bereits gut eingeführten Wirtschaftsthemen Kulinarische Region, Europäische Handwerksregion, 

Region der Lebenskraft sowie Energievision 2025 bilden weiterhin die inhaltlichen Schwerpunkte der 

Regionalwirtschaft. Es gilt, durch klare wirtschaftliche Positionierung, gezielte Förderung von 

Innovationen, Kooperation und Qualifizierung die Innovationsfähigkeit zu stärken und die Stärken der 

kleinen regionalen Betriebe optimal auszuspielen, um den Anteil der Regionalwirtschaft am 

Regionalmarkt und darüber hinaus zu heben.  

 

Die konkreten Hebel zur Stärkung der Regionalwirtschaft und damit zur Erhöhung der Wertschöpfung 

sind folgende: 

 

Langfristige wirtschaftliche Positionierung und Standortentwicklung  

Über kontinuierliche Medienarbeit und Öffentlichkeitsarbeit muss sichergestellt werden, dass die 

regionalen Wirtschaftsthemen im Bewusstsein der BewohnerInnen, insbesondere der 

UnternehmerInnen und (potentiellen) GründerInnen, gut verankert sind. Es muss allgemein klar sein, 

wofür die Region steht und wo die Stärkefelder liegen, um so einen Anknüpfungspunkt für 

unternehmerische Ideen zu schaffen und die Unternehmen weiter zu stärken.  

Es gilt, die Region als Wirtschaftsstandort mit den Schwerpunkten Kulinarik, Handwerk, Lebenskraft 

und Energie zu etablieren. In diesem Sinne bedeutet Standortentwicklung nicht die Gründung eines 

großen (Industrie-)standortes, sondern vielmehr die Schaffung einer positiven, 

unternehmerfreundlichen Stimmung. Es muss durch Aufzeigen positiver Beispiele und Darstellung der 

Ressourcen und Potenziale ein Image eines guten Standortes für Unternehmen entstehen bzw. das 

bestehende Image noch weiter verbessert werden. Dabei steht grundsätzlich die  Erhaltung und 

Weiterführung bestehender Unternehmen in der Reihenfolge der Prioritäten vor der Neugründung 

von Unternehmen und diese Wiederum vor der Betriebsansiedelung von außen.  

Durch die Gemeindestrukturreform bietet sich für die wirtschaftliche Positionierung die Chance, unter 

dem Dach der gesamtregionalen Positionierung auf Ebene der neuen, größeren Gemeinden lokale 

Schwerpunkte zu setzen und damit lokale, wirtschaftliche Kompetenzen zu stärken. Die Grundlagen 

dafür wurden bereits in vielen Gemeinden erarbeitet, nun muss die Positionierung in den nächsten 

Jahren aufgebaut und gestärkt werden, so dass Betriebe auch auf Gemeindeebene 

Entwicklungsimpulse bekommen.   

Sichtbar wird die Positionierung durch die Regionsmarke Steirisches Vulkanland, die das positive Image 

der Region vermittelt und die Wirtschaftsthemen Kulinarik, Lebenskraft, Handwerk, Energie gleichsam 

umschließt. Laut aktueller Studie zur Regionsmarke Steirisches Vulkanland ist die Marke sehr 

erfolgreich aufgebaut und muss nun in den nächsten Jahren professionell geführt werden, um ihre 

Wirkung voll entfalten zu können. Mit über 90% Zustimmung ist die Marke sehr gut etabliert, großes 

Potenzial liegt laut der Studie aber noch in den Bereichen Arbeit und Wirtschaft (während die 

Lebensgefühlbereiche der Marke bereits gut ausgebaut sind). Besonders gut sichtbar wird das 

zukünftige ς vor allem auch ökonomische ς Potenzial durch den Anteil von drei Viertel der Befragten, 

die glauben, in Zukunft noch mehr für die Region tun zu können (bzw. wollen). Durch gute 

Markenführung können diese Menschen, die die Marke positiv sehen, noch stärker zu Handelnden 

(regional Einkaufen, Unternehmen gründen, gut ǸōŜǊ ŘƛŜ wŜƎƛƻƴ ǊŜŘŜƴΣΧύ ƛƳ {ƛƴƴŜ ŘŜǊ aŀǊƪŜ ǿŜǊŘŜƴΦ  

 

Innovationsförderung 

Innovationspotenzial liegt vor allem in der Vertiefung der eingeführten Wirtschaftsthemen Kulinarik, 

Lebenskraft, Handwerk und Energie, so dass neue Aspekte und Ergänzungen hinzukommen (z.B. Bio 
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im Kulinarikbereich, Familienfreundlichkeit oder Radfahren im Bereich Lebenskraft/Tourismus, 

Anpassung an den Klimawandel im Bereich Energievision) und bestehende noch geschärft werden (z.B. 

Gesundheit oder Geomantie/Spiritualität im Bereich Lebenskraft, Eigenversorgung im Bereich 

Kulinarik). Durch die thematische Vertiefung sollen neue, innovative Produkte und Dienstleistungen 

entstehen, die an den bestehenden Markt in den wirtschaftlichen Stärkefeldern andocken können und 

vor allem zu Beginn der Markteinführung mitgetragen werden. Möglich sind komplett neue Produkte 

und Dienstleistungen genauso wie die Verbesserung bestehender.   

Weiters sind gezielt die Schnittstellen zu Forschungseinrichtungen und anderen Wissensträgern zu 

verbessern, um regionalen Betrieben den Zugang zu Forschungsleistungen und wichtigem Wissen / 

YƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴ Ȋǳ ŜǊƭŜƛŎƘǘŜǊƴΦ YƻƴȊŜǇǘŜ ŘŀȊǳ ǿǳǊŘŜƴ ƛƳ tǊƻƧŜƪǘ α²ƛǎǎŜƴ ǎŎƘŀŦŦǘ wŜƎƛƻƴάΣ ŀƴ ŘŜƳ Řŀǎ 

Steirische Vulkanland mitgearbeitet hat, erarbeitet. In diesem Bereich gilt es auch 

α«ōŜǊǎŜǘȊǳƴƎǎŀǊōŜƛǘά ȊǿƛǎŎƘŜƴ CƻǊǎŎƘǳƴƎǎŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ƻŦǘƳŀƭǎ ƪƭŜƛƴŜƴ Betrieben (ohne 

Forschungsabteilung und Mitarbeiter mit höherer Bildung) zu leisten. Gerade für Kleinbetriebe können 

verhältnismäßig geringe Investitionen in angewandte Forschung vollständig neue Geschäftsfelder 

eröffnen.  

Ein weiteres Potenzial für Innovationen birgt die Beschäftigung mit regionalen Kompetenzen und 

Rohstoffen, die kombiniert mit modernen Technologien und Design durch neue Kooperationen zu 

unverwechselbaren, eigenständigen Produkten und Dienstleistungen entwickelt werden können. 

Durch diese Veredelung regionaler Ressourcen kann die regionale Wertschöpfung stark angehoben 

werden.  

 

Vertiefung bestehender Netzwerke, Initiierung neuer Kooperationen 

Zahlreiche erfolgreiche Netzwerke in den Bereichen Kulinarik (Wein, Most, Saft, Obst, Fleisch, 

DŜǘǊŜƛŘŜΣΧύΣ IŀƴŘǿŜǊƪ ό¢ƛǎŎƘƭŜǊΣ LƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘŜǎ IŀǳǎΣ DŅǊǘƴŜǊΣ ²ƻƭƭǾŜǊŀǊōŜƛǘǳƴƎΣ Elektromobilität, ...) 

und Lebenskraft (Beherbergungsbetriebe, Lebensgärten, Forum Gesundheit, Χύ zeigen, dass gerade 

kleine Betriebe enorme Vorteile von Kooperationen haben: Sie lernen voneinander und steigern ihre 

Kompetenz gemeinsam. Die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen wächst, sie können sich 

gegenseitig ergänzen und steigern mittelfristig ihre Innovationsfähigkeit. Die bestehenden Netzwerke 

schöpfen ihr Potenzial noch bei weitem nicht aus: einige können mit zusätzlichen Mitgliedern noch 

weiter wachsen und stärker werden, andere haben noch viel Potenzial in der Vertiefung der 

Kooperation im Sinne von mehr Verbindlichkeit und stärkere Zusammenarbeit. Gemeinsame Produkte 

sind in den meisten Fällen vorhanden, weitere Möglichkeiten sind gemeinsame Anschaffungen, 

Teilung von Betriebsmitteln, gemeinsame Weiterbildung, gemeinsamer Marktauftritt, etc. Eine dritte 

Entwicklungsrichtung für bestehende Kooperationen ist die Erweiterung um branchenübergreifende 

Partner entlang der Wertschöpfungskette, so dass gemeinsam neue, innovative Lösungen, Produkte 

und Dienstleistungen entwickelt werden können. Konkret denkbar wären dabei gemeinsame 

Produktzertifizierungen (z.B. Bio), kooperative Angebote (One-stop-shop für KundInnen), gemeinsame 

Verkaufsplattformen sowie auch vollständig neue Dienstleistungen und Produkte, die durch die 

Zusammenführung unterschiedlicher Kernkompetenzen möglich werden.  

Parallel dazu müssen auch neue Kooperationen inspiriert und unterstützt werden, insbesondere um 

Produkte und Dienstleistungen zur Bewältigung neuer Herausforderungen zu entwickeln (z.B. 

Energiewende, Ressourcenwende, Erhöhung der Resilienz, neue Mobilität, Zunahme von Ein-

Personen-Unternehmen, Frauenbeschäftigung). Zudem müssen aber auch verstärkt neue 

branchenübergreifende Kooperationen bzw. Kooperationen entlang von Wertschöpfungsketten 

entstehen, vor allem um die zwischenbetriebliche Wertschöpfung (ca. die Hälfte der gesamten 

Wertschöpfung!) und damit Kapital in der Region zu halten und weitere Synergien zu nutzen. 

Wesentlich ist auch, die Erwerbschancen für Frauen zu erhöhen: hier sind es insbesondere die Bereiche 

Gesundheits- und Freizeitwirtschaft, Veredelung kulinarischer Köstlichkeit und die Bioproduktion, die 

qualifizierte Arbeitsstellen für Frauen bieten.  
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Qualifizierung zur Verbesserung des Fachkräfteangebots 

Ein Schlüssel für die weitere Stärkung der regionalen Wirtschaftsthemen sind gut ausgebildete 

Handelnde, von Lehrlingen über Fachkräfte bis zur Meisterin oder zum Meister. Derzeit wählen zwar 

noch vergleichsweise viele Jugendliche einen Lehrberuf (1.070 Jugendliche; ca. 18%), gerade gute 

SchülerInnen entscheiden sich aber immer öfter für einen weiteren Schulbesuch, wodurch es vor allem 

für Handwerksbetriebe immer schwerer wird, qualifizierte MitarbeiterInnen zu finden. Dem muss 

einerseits mit einer Imageverbesserung des Handwerks und von Lehrberufen, gepaart mit Information 

über die guten Berufschancen und Möglichkeiten, entgegnet werden. Gute Chancen ergeben sich auch 

aus dem Aufbrechen geschlechtertypischer Zuschreibungen von Berufsbildern.  

Im Bereich Kulinarik sind vor allem in der Landwirtschaft (die zur Regionalwirtschaft gehört) 

Weiterbildungsmaßnahmen nötig, damit Bäuerinnen und Bauern dem sich wandelnden Berufsbild von 

Bauern hin zu landwirtschaftlichen UnternehmerInnen gerecht werden. Qualifizierungsmaßnahmen in 

diesem Bereich müssen betriebswirtschaftliche Aspekte genauso beinhalten wie die Erhöhung der 

Veredelungstiefe, Marktzugang und Diversifizierung.  

Zudem sind Möglichkeiten zu schaffen, einen Lehrberuf mit höherer Bildung zu kombinieren, das heißt, 

eine weiterführende Bildung mit Matura mit einer Lehrausbildung zu kombinieren. Für die Umsetzung 

dieser Strategie sind gute Kooperationen sämtlicher involvierter Institutionen aus Wirtschaft und 

Schule zu etablieren. Zudem können Betriebe selbst Aktivitäten zur Attraktivierung des Lehrberufs und 

für eine bessere Ausbildung von Fachkräften setzen, indem sie etwa im Bildungsverbund gemeinsame 

²ŜƛǘŜǊōƛƭŘǳƴƎ ƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊŜƴ ƻŘŜǊ ōŜƛǎǇƛŜƭǎǿŜƛǎŜ ƛƘǊŜ [ŜƘǊƭƛƴƎŜ Ȋǳ tŀǊǘƴŜǊōŜǘǊƛŜōŜƴ αŀǳŦ ŘƛŜ ²ŀƭȊά 

schicken.  

Als BetriebsleiterInnen und RepräsentantInnen des Handwerks kommt den MeisterInnen eine 

besondere Rolle zu. Sie sind Vorbilder, die das Image der Branche, den Berufswunsch von Jugendlichen 

sowie den Stellenwert von Fachkompetenz und Weiterbildung wesentlich prägen. Um MeisterInnen in 

dieser Rolle zu stärken bedarf es langfristiger Inspiration und Bewusstseinsbildung zum Thema 

αaŜƛǎǘŜǊƪǳƭǘǳǊάΣ ǳƳ ŘƛŜ .ŜǎƻƴŘŜǊƘŜƛǘŜƴ ŘƛŜǎŜǊ ŦǸǊ ŘƛŜ wŜƎƛƻƴ ǿƛŎƘǘƛƎŜƴ .ŜǊǳŦǎƎǊǳǇǇŜ ŘŜǳǘƭƛŎƘ Ȋǳ 

machen.  

 

3.1.3 Angestrebte Resultate am Ende der Periode (2023) 

Die Wirtschaftsthemen Kulinarische Region, Region der Lebenskraft, Europäische Handwerksregion 

und die Energievision 2025 sind in der Region selbstverständlich als regionale Stärken anerkannt und 

mit vielen Produkten/Dienstleistungen belegt. Die meisten Gemeinden verfügen über ein eigenes 

Wirtschaftskonzept, in dem sie im Rahmen der regionalen Positionierung gleichsam einer lokalen 

Spezialisierung einen eigenen Schwerpunkt setzen. In den großen Gemeinden gibt es dazu eine 

Wirtschaftsentwicklungs-Servicestelle, die gemeinsam mit der Region die Regionalwirtschaft 

dynamisiert. Die meisten Gemeinden führen regelmäßige Aktivitäten zur Vernetzung und Belebung 

der eigenen Wirtschaftsbetriebe durch.  

Regionale Unternehmen werden weitergeführt, teils auch neue gegründet, so dass die 

Betriebsentwicklung ς und damit die Entwicklung der Arbeitsplätze - in der Region positiv ist. Das 

wichtigste Ziel ist die Sicherung der ca. 30.000 bestehenden Arbeitsplätze. Rund 90% davon sind durch 

die Breite der Wirtschaftsthemen von den geplanten Maßnahmen betroffen.   

Auf Basis der weiteren positiven Entwicklung der Regionalwirtschaft erreicht der Anteil der regionalen 

Wertschöpfung ca. 35% des Gesamtkonsums, wodurch rund 2.500 neue Arbeitsstellen (Selbständige, 

Landwirte, Dienstnehmer) in regionalen Betrieben und in öffentlichen Einrichtungen geschaffen 

werden. 

Die Energievision 2025 ist weitgehend umgesetzt, die Region versorgt sich großteils mit regionaler, 

erneuerbarer Energie. Die hohe Diversität der Energieträger und intelligente Lösungen sorgen für eine 

hohe Stabilität der regionalen Energieversorgung. Durch die Erhöhung der Eigenversorgung mit 

erneuerbarer Energie auf rund 70% werden zusätzlich 1.200 Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft (vor 

allem in der Landwirtswirtschaft, bei Dienstleistern und im Handwerk) geschaffen.  
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Die Marke Steirisches Vulkanland, als sichtbares Zeichen der regionalen Positionierung, ist noch besser 

etabliert und immer mehr auch Anreiz für regionales Handeln. 

 

Entlang der wirtschaftlichen Leitthemen Kulinarik, Lebenskraft, Handwerk und Energie sind zahlreiche 

neue Produkte und Dienstleistungen auf Basis regionaler Kompetenzen und Rohstoffe entstanden. Die 

Wirtschaftsthemen sind um neue Aspekte angereichert, so dass noch mehr Menschen und Betriebe 

inhaltlich daran andocken können und von der regionalen Dynamik mitgenommen werden und so auch 

neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen. Eine Schnittstelle zur Vermittlung zwischen regionalen 

Unternehmen und Forschung hat sich etabliert, neue Kooperationen zwischen Unternehmen und 

Forschungs- oder Wissensinstitutionen sind entstanden, aus denen Produkte und Dienstleistungen mit 

hohem Innovationsgrad hervorgehen. Durch Forschungskooperationen werden besondere Qualitäten 

regionaler Produkte besser herausgearbeitet und können für die Vermarktung genützt werden. Der 

regelmäßig durchgeführte Innovationspreis des Steirischen Vulkanlandes bringt pro Jahr rund 35 

innovative Produkte und Dienstleistungen ans Licht und davon ca. 15 als PreisträgerInnen vor den 

Vorhang. Der Innovationspreis hat überregionale Strahlkraft und bietet seit 2004 ein Sprungbrett für 

Betriebe/Geschäftsfelder bzw. Initiativen.  

 

Die meisten der bestehenden Netzwerke von UnternehmerInnen (inklusive Landwirtschaft) sind nach 

wie vor aktiv und haben zumindest einen größeren Innovationsschritt im Sinne eines neuen Produkts, 

Angebots oder sonstiger Innovation bewältigt. Zudem sind einige neue Unternehmensnetzwerke 

entstanden, zumindest ein Teil davon auch branchenübergreifend. Alle neuen Netzwerke haben ein 

gemeinsames Produkt oder Angebot zur Marktreife gebracht. Dadurch werden ca. 1.300 Arbeitsplätze 

in den regionalen Unternehmensnetzwerken dauerhaft gesichert.   

Weiterhin sind alle regionalen Produkte und ihre Produzenten bzw. ihre Netzwerke unter dem Dach 

der Vulkanland-Markenbetriebe vereint, das die gemeinsame Sichtbarkeit erhöht und die Stärke der 

Regionalwirtschaft darstellt. Durch die Bündelung der Betriebe im Netzwerk der Vulkanland-

Markenbetriebe wird eine Größe erreicht, die auch über die Region hinaus wahrgenommen wird und 

den Verkauf regionaler Produkte in anderen Märkten wesentlich erleichtert.  

Vor allem überregional tätige Handwerksbetriebe vernetzen sich zudem im überregionalen Netzwerk 

αaŜƛǎǘŜǊǿŜƭǘŜƴάΣ ǸōŜǊ Řŀǎ LƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎŦǀǊŘŜǊǳƴƎ ǳƴŘ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜ aŀǊƪŜǘƛƴƎƳŀǖƴŀƘƳŜƴ [ŀƴŘŜǎ- 

bzw. Bundesweit organisiert werden.  

 

Bildungsmaßnahmen fördern im Sinne des Lebenslangen Lernens insbesondere die Freude am Lernen 

und schaffen neue Zugänge und Querverbindungen durch das Einbringen neuer Querschnittsthemen 

und Perspektiven sowie die verstärkte Zusammenarbeit von Bildung und Wirtschaft. Das regionale 

Handwerk hat ein hohes Ansehen und dementsprechend sind auch viele Handwerksberufe attraktiv 

für junge Menschen. MeisterInnen sind geachtete Persönlichkeiten und Vorbilder für die gesamte 

Branche. Die Probleme regionaler Betriebe, gute Lehrlinge und Fachkräfte zu bekommen sind spürbar 

geringer geworden. Auch in der Landwirtschaft bilden sich zunehmend Bäuerinnen und Bauern in 

αƭŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎŦŜǊƴŜƴά ¢ƘŜƳŜƴ ǿŜƛǘŜǊΦ  

Einige regionale Betriebe sind selbst aktiv geworden und haben gemeinsam ein Modell zur 

Ausbildung/Weiterbildung von Lehrlingen und Fachkräften entwickelt und etabliert.  

 

3.1.4 Erfolgsindikatoren (messbare Indikatoren mir Angabe der Basiswerte und Sollwerte) 

Die Etablierung der regionalen Wirtschaftsthemen zeigt sich in den Zustimmungswerten in der 

regionalen Bevölkerung zur wirtschaftlichen Positionierung. Diese sind bis 2023 für die Kulinarik und 

Energievision hoch geblieben, für die anderen Wirtschaftsthemen deutlich gestiegen (Ergebnisse von 

repräsentativen Umfragen): 
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Das Steirische ±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘ ƛǎǘ Χ 

ï ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ aƻǘǘƻ α²ŀǎ ƘƛŜǊ ǿŅŎƘǎǘΣ Ƙŀǘ ²ŜǊǘά ǳƴǘŜǊǿŜƎǎ ȊǳǊ αYǳƭƛƴŀǊƛǎŎƘŜƴ wŜƎƛƻƴά 

ï ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ aƻǘǘƻ α±ŜǊǎŎƘƳŜƭȊǳƴƎ Ǿƻƴ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘά ŀǳŦ ŘŜƳ ²ŜƎ ȊǳǊ αwŜƎƛƻƴ 

ŘŜǊ [ŜōŜƴǎƪǊŀŦǘά  

ï mit der Energievision 2025 auf dem Weg zur 100 % Selbstversorgung mit erneuerbarer 

Energie aus der Region 

ï ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ aƻǘǘƻ αIŀƴŘǿŜǊƪŜǊ ǎŎƘŀŦŦŜƴ [ŜōŜƴǎǉǳŀƭƛǘŅǘά ŀǳŦ ŘŜƳ ²ŜƎ ȊǳǊ α9ǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ 

IŀƴŘǿŜǊƪǎǊŜƎƛƻƴά 

Χ ŜƳǇŦƛƴŘŜƴ {ƛŜ Řŀǎ ŀƭǎ όǎŜƘǊ ƎǳǘΣ ƎǳǘΣ ǿŜƴƛƎŜǊ ƎǳǘΣ ǎŎƘƭŜŎƘǘύΚ 

 
 .ŀǎƛǎǿŜǊǘ нллф {ƻƭƭǿŜǊǘ нлно 

YǳƭƛƴŀǊƛƪ рм҈ ǎŜƘǊ Ǝǳǘ пт҈ Ǝǳǘ ср҈ ǎŜƘǊ Ǝǳǘ оо҈ Ǝǳǘ 

[ŜōŜƴǎƪǊŀŦǘ пф҈ ǎŜƘǊ Ǝǳǘ пф҈ Ǝǳǘ рр҈ ǎŜƘǊ Ǝǳǘ по҈ Ǝǳǘ 

IŀƴŘǿŜǊƪ пс҈ ǎŜƘǊ Ǝǳǘ рм҈ Ǝǳǘ рр҈ ǎŜƘǊ Ǝǳǘ по҈ Ǝǳǘ 

9ƴŜǊƎƛŜǾƛǎƛƻƴ ру҈ ǎŜƘǊ Ǝǳǘ оф҈ Ǝǳǘ ср҈ ǎŜƘǊ Ǝǳǘ оо҈ Ǝǳǘ 

 

Zielwert für die konkrete Wirtschaftspolitik auf Gemeindeebene sind 12 Wirtschaftskonzepte mit 

Regionsbezug in Umsetzung, d.h. dass je Wirtschaftskonzept mindestens 3-5 Maßnahmen umgesetzt 

werden. 

 

Der Erfolg der Maßnahmen zum Innovations- und Wissensmanagement wird durch eine hohe 

Beteiligung an den jährlichen Innovationspreisen gemessen: Bis 2022 sollen 400 Ideen zum 

Innovationspreis eingereicht werden. Weiters sollten 200 neue Produkte und Dienstleistungen auf der 

Basis regionaler Rohstoffe und/oder regionsspezifischer Kompetenzen auf den Markt gebracht 

werden.  

 

Die Vertiefung bestehender Netzwerke und Initiierung neuer Kooperationen resultiert in einigen 

neuen Netzwerken in den Themenbereichen sowie neuen Gemeinschaftsprodukten oder 

Dienstleistungen auf dem Markt.  

 

Anzahl regionaler Unternehmernetzwerke mit klarem Regionsbezug Vulkanland: 
 .ŀǎƛǎǿŜǊǘ нлмп {ƻƭƭǿŜǊǘ нлно 

YǳƭƛƴŀǊƛƪ мм нл 

IŀƴŘǿŜǊƪ ϧ 9ƴŜǊƎƛŜ р мл 

[ŜōŜƴǎƪǊŀŦǘ р мн 

DŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘǎǇǊƻŘǳƪǘŜ π нл 

 

Zudem soll sich die verbesserte Kooperationskultur auch auf Regionsebene zeigen, indem die Zahl von 

Betrieben unter der Dachmarke (inklusive Netzwerklizenzen) von derzeit 420 auf 700 ansteigt.  

 

Einige Qualitäten der Meisterkultur lassen sich in der Kooperationsbereitschaft ablesen. Daher ist die 

Teilnahme von Meisterbetrieben (Gewerbe, Landwirtschaft) an Betriebsnetzwerken ein Indikator der 

Aktionsbereitschaft. Im Jahr 2023 sollen zusätzlich mindestens 30 Meisterbetriebe an den Netzwerken 

teilnehmen (Summe).  

 

Im Bereich Qualifizierung oder Berufsvorbereitung ist zumindest 1 neues Modell im Vulkanland 

etabliert, in dem Betriebe und Institutionen gemeinsame Wege gehen. An der Umsetzung des Modells 

sollten mindestens 15 regionale Partner beteiligt sein.  
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Als Indikatoren zur Messung des öffentlichen Images der Handwerkberufe bzw. der Meister als 

Berufsziel werden Berichte in regionalen Zeitungen herangezogen (z.B. Kleine Zeitung, Woche, 

Südostjournal, Grenzlandecho). Dazu wird die Anzahl redaktioneller Artikel pro Jahr gezählt, die zu 

diesem Thema erscheinen. Während derzeit jährlich ca. 5 einschlägige Artikel zur Meisterkultur 

erscheinen, sollen bis 2023 jährlich 20 Artikel erreicht werden. 

 

3.1.5 Aktionsplan (Maßnahmen) zur Erreichung der Resultate 

Langfristige wirtschaftliche Positionierung und Standortentwicklung 

Grundlage der wirtschaftlichen Positionierung ist die Aufbereitung und Darstellung der 

Regionalwirtschaft ihrer Leistungen und Bedeutung. Dazu gehört das gezielte Sammeln und 

Verknüpfung von Wissen sowie die Erarbeitung von Publikationen, die die Regionalwirtschaft in 

unterschiedlichen Aspekten oder Themen darstellen ς online wie auch gedruckt. Zudem erfordert die 

Positionierung auch kontinuierliche Medienarbeit nach dem Prinzip, dass nur was öffentlich sichtbar 

ist, in der öffentlichen Meinung auch existiert. 

Unter anderem sind folgende Maßnahmen geplant: 

¶ Darstellung und Positionierung des Steirischen Vulkanlandes als Wirtschaftsstandort mittels 

Publikationen und Medienarbeit, sodass die Wirtschaftsschwerpunkte Kulinarik, Lebenskraft, 

Handwerk und Energie regelmäßig in den regional relevanten Medien erscheinen. Dazu 

gehören Pressekonferenzen, Presseaussendungen und Inserate zu aktuellen Anlässen im 

Jahreskreis, zur Darstellung besonderer Leistungen von regionalen Unternehmen, zur 

Bekanntmachung von Initiativen und Ideen mit Vorbildcharakter und ähnliche Gelegenheiten. 

Geplante Trägerschaft: LAG  

¶ Entwicklung und Aufbau lokaler Wirtschaftsschwerpunkte auf Gemeindeebene im Sinne einer 

Spezialisierung im Rahmen der Positionierung der Region. Dazu gehört die Analyse der 

Regionalwirtschaft, die Identifizierung von Stärkefeldern wie auch Potenzialen und der gezielte 

Imageaufbau sowie die Weiterbildung und Abstimmung der AkteurInnen.   

Geplante Trägerschaft: Gemeinden, Wirtschaftskammer  

¶ Aufbau von Wirtschaftsservicestellen auf Gemeindeebene als Ansprechpartner sowie auch 

Impulsgeber für Betriebe in der Gemeinde. Hier werden Informationen über lokale Betriebe, 

deren Leistungsspektrum und Angebote gesammelt und aufbereitet, Informationen und 

LƳǇǳƭǎŜ ŦǸǊ ŘƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜȊŜƛǘǳƴƎΣΧ ŀǳŦōŜǊŜƛǘŜǘΣ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ ȊǳǊ ±ŜǊƴŜǘȊǳƴƎ ƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊǘΣ 

ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜ ²ŜƛǘŜǊōƛƭŘǳƴƎŜƴΣ 9ȄƪǳǊǎƛƻƴŜƴΣΧ ŀƴƎŜōƻǘŜƴΣ DŜƳŜƛƴŘŜƎǳǘǎŎƘŜƛƴŜ ǳƴŘ ŅƘƴƭƛŎƘŜǎ 

organisiert. Darüber hinaus sind auch so unterschiedliche Dinge wie z.B. eine regionale 

Auftragsbörse, Schulwettbewerbe oder die Optimierung von Gewerbestandorten möglich. 

Geplante Trägerschaft: Gemeinden, Wirtschaftskammer  

¶ Markenführung der Regionsmarke Steirisches Vulkanland: Nach erfolgreicher Positionierung 

ist Markenpflege und sensible Vertiefung der Markenpositionierung, insbesondere aber auch 

die Ausweitung der Markenbekanntheit mittels umfassender Marketingmaßnahmen, 

insbesondere mit dem Instrument der umfassende Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen 

nötig.  

Geplante Trägerschaft: LAG 

 

Innovationsförderung 

Zur Förderung von Innovationen werden Maßnahmen gefördert, die sich vertiefend mit den 

bestehenden Wirtschaftsthemen Kulinarik, Lebenskraft, Handwerk und Energie sowie angrenzenden 

Bereichen auseinandersetzen und Impulse für neue Entwicklungen geben.  

Unter anderem sind folgende Maßnahmen geplant: 

¶ Innovationsimpulse in Form von Exkursionen, Vorträgen, Vorzeigen erfolgreicher Beispiele, 

Studien, etc. zur Inspiration regionaler InnovateurInnen. 

Geplante Trägerschaft: Gemeinden, Wirtschaftskammer 
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¶ Entwicklung einer Schnittstelle für Forschungskooperationen, die durch niederschwellige 

Veranstaltungen und Angebote vor allem für Kleinbetriebe den Zugang zu Forschung 

erleichtert. Parallel dazu wird auch der Nutzen von Forschung ς etwa durch Vorzeigeprojekte 

ς für Kleinbetriebe sichtbar gemacht und die Scheu genommen.  

Geplante Trägerschaft: LAG, Wirtschaftskammer 

¶ Unterstützung von Forschungskooperationen bzw. Initiierung von Forschungskooperationen 

für Produktentwicklungen auf Basis regionaler Rohstoffe, zur Verbesserung der 

Veredelungstiefe sowie zum Herausarbeiten besonderer Qualitäten regionaler Produkte. 

Geplante Trägerschaft: Betriebe, Fachhochschule, Universitäten 

¶ Unterstützung von Forschung und Produktentwicklung zur Nutzung agrarischer Reststoffe, z.B. 

Stroh, Heu, Maisspindeln,..., um eine möglichst hochwertige Nutzung landwirtschaftlicher 

Ressourcen im Sinne von Rohstoffen und Energie zu erzielen.  

Geplante Trägerschaft: LandwirtInnen, Landwirtschaftskammer, Betriebskooperationen 

¶ Unterstützung von Produktentwicklungen zur Verbesserung der Veredelungstiefe von 

regionalen Rohstoffen sowie zur verbesserten Anpassung an den Klimawandel.  

Geplante Trägerschaft: LandwirtInnen, Betriebe, Betriebszusammenschlüsse 

¶ !ƴƎŜōƻǘǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ wŀŘŦŀƘǊŜƴ ŀƭǎ 9ǊƎŅƴȊǳƴƎ ȊǳƳ ²ŀƴŘŜǊǿŜƎŜƴŜǘȊ α!ǳŦ ŘŜƴ {ǇǳǊŜƴ ŘŜǊ 

±ǳƭƪŀƴŜά ƛƳ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎǘƘŜƳŀ [ŜōŜƴǎƪǊŀŦǘΦ .ŜǎǘŜƘŜƴŘŜ wŀŘǿŜƎŜ ǎƻƭƭŜƴ ŀǳŦ wŜƎƛƻƴǎŜōŜƴŜ 

zusammengeführt und vervollständigt sowie ergänzende Angebote gebündelt werden, so dass 

sich die Region neben dem Wandern mit dem Radfahren als touristischem Thema positioniert.  

Geplante Trägerschaft: Tourismusverband 

¶ Jährliche Verleihung von Innovationspreisen zur Sichtbarmachung von regionalen 

Innovationen als Inspiration und Schaffung eines innovativen Klimas. Innovationen bzw. neue 

Ideen müssen eine angemessene Bühne bekommen, um die Partnerfindung bzw. Umsetzung 

zu erleichtern und das innovative Milieu zu stärken. Innovationspreise wurden bereits in der 

letzten LEADER-Periode verliehen, neu ist der Fokus auf die Unterstützung der Umsetzung der 

eingereichten Ideen, d.h. über den Innovationspreis werden neue LEADER-Projekte akquiriert.  

Geplante Trägerschaft: LAG, Wirtschaftskammer 

 

Vertiefung bestehender Netzwerke, Initiierung neuer Kooperationen 

Zur Unterstützung von Netzwerken und deren Neuentwicklung sind unterschiedliche Formate geplant, 

die Kooperationspartner auf unterschiedlichen Ebenen abholen. Erste Schritte zielen immer auf die 

persönliche Entwicklung zur Erhöhung der Kooperationsbereitschaft (Vorbereitung), um die 

Kooperation dann schrittweise zu vertiefen, konkretisieren und verbindlicher zu gestalten. Wichtige 

Kooperationsinhalte sind Vermarktungs- und Werbeplattformen (regionale Verfügbarkeit regionaler 

Produkte), Wertschöpfungsketten, Ausbildungsverbünde sowie Innovation und Design. Sowie in dieser 

Periode verstärkt die Einbeziehung von Umweltaspekten (vgl. die Vulkanland Boden-Charta als 

inspirierendes Sachprogramm zu diesem Thema sowie die Bio-Initiative) und Chancen bei der 

Beschäftigung qualifizierter Frauen.  

Unter anderem sind folgende Maßnahmen geplant: 

¶ Visions-Workshops zur Weiterentwicklung bzw. Vertiefung bestehender Netzwerke. Dabei 

beschäftigen sich die TeilnehmerInnen (Mitglieder einer bestehenden Kooperation) eingehend 

mit ihrer persönlichen wie auch beruflichen Vision, die dann zu einer gemeinsamen Vision 

zusammen geführt wird. Aus der tiefgreifenden Beschäftigung mit dem Status quo und den 

eigenen Wünschen werden dabei neue Entwicklungspotenziale und Innovationsfelder 

sichtbar. Externe Wissensträger (z.B. Forschungseinrichtungen, Impulsveranstaltungen) 

werden als Impulsgeber eingebunden. Die Visions-Workshops sind ein im Rahmen des Central 

9ǳǊƻǇŜ tǊƻƧŜƪǘŜǎ α/ǳƭǘǳǊŀƭ /ŀǇƛǘŀƭ /ƻǳƴǘǎά ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘŜǎ ǳnd erprobtes Werkzeug zur 

Innovationsförderung in Netzwerken. 

Geplante Trägerschaft: LAG, Wirtschaftskammer, Betriebskooperationen 
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¶ Festigung und Bekanntmachung von Netzwerken sowie gebündelte Präsentation der 

Angebote  durch Erarbeitung und Veröffentlichung gemeinsamer Publikationen. 

Geplante Trägerschaft: LAG, Wirtschaftskammer, Betriebsnetzwerke 

¶ Initiierung von neuen Kooperationen mit UnternehmerInnen und LandwirtInnen durch 

Impulsveranstaltungen zu bestimmten Themen, zu denen gezielt potenzielle 

KooperationspartnerInnen eingeladen werden.  

Geplante Trägerschaft: Landwirtschaftskammer, Wirtschaftskammer 

¶ Kooperationsaufbau mit Handelsbetrieben, um die regionale Verfügbarkeit regionaler 

Produkte zu verbessern und den Verkauf regionaler Produkte zu fördern.  

Geplante Trägerschaft: Landwirtschaftskammer, Wirtschaftskammer 

¶ Umsetzung einer Initiative zur Baukultur mit breiter Beteiligung der Gemeinden, PlanerInnen 

und finanzierenden Institutionen. 

Geplante Trägerschaft: LAG, ArchitektInnen 

¶ Unterstützung potenzieller ProjektträgerInnen bei der Suche nach KooperationspartnerInnen, 

um so einen Großteil der Innovationsprojekte in Netzwerken mit wesentlich breiterer Wirkung 

als Einzelne zu bewerkstelligen.  

Geplante Trägerschaft: LAG, Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer 

¶ ±ŜǊǘƛŜŦǳƴƎ ŘŜǊ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴ ŀǳŦ ŘŜƴ α{ǇǳǊŜƴ ŘŜǊ ±ǳƭƪŀƴŜάΥ DŜƳŜƛƴǎŀƳŜ ǘƘŜƳŀǘƛǎŎƘŜ 

Vertiefung der Akteure zur Stärkung der Eckpfeiler der touristischen Positionierung entlang 

ŘŜǊ α{ǇǳǊŜƴ ŘŜǊ ±ǳƭƪŀƴŜάΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŘŜǎ ±ǳƭƪŀƴƛǎƳǳǎ ǳƴŘ ŘŜǊ Begegnung Mensch-

Landschaft und Geomantie. 

Geplante Trägerschaft: LAG, Tourismusverband 

¶ Bündelung der Institutionen im Tourismus zur Entwicklung eines gemeinsamen Marktauftritts 

und damit optimierten Außenwirkung. Durch gemeinsame Darstellung aller durch LEADER 

sowie anderweitig entwickelten touristischen Angebote wird das Regionsprofil nach außen hin 

schärfer und die Botschaft klarer.   

Geplante Trägerschaft: Tourismusverband, LAG 

¶ Festigung des Netzwerks der Vulkanland Markenbetriebe durch Netzwerkveranstaltungen wie 

z.B. die Meistergespräche: Eingeladen wird zu konkreten Themen jeweils bei einem 

Mitgliedsbetrieb, wobei vor allem die MeisterInnen und BetriebsleiterInnen zu Wort kommen 

sollen und ausreichend Möglichkeit zur Vernetzung und somit Ideenentwicklung und 

Kooperationsanbahnung bekommen.  

Geplante Trägerschaft: LAG 

¶ Teilnahme am überregionalen Netzwerk Meisterwelten zur Vernetzung der 

Handwerksbetriebe über die Region hinaus. Das Netzwerk betreibt vorrangig Maßnahmen zur 

Innovationsförderung (z.B. Innovations-Check) und gemeinsame Imagearbeit.  

Geplante Trägerschaft: Betriebe, LAG; überregional 

 

Folgende wirtschaftlich orientierten Netzwerke sind bereits etabliert und haben somit Potenzial für 

eine Vertiefung der Kooperation:  

YǳƭƛƴŀǊƛƪ  

²ƛƴȊŜǊ ±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘ {ǘŜƛŜǊƳŀǊƪ όсу ²ŜƛƴōŅǳŜǊLƴƴŜƴύ ±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘπ½ǿŜǘǎŎƘƪŜ όп .ŀǳŜǊƴύ 

9ǊǳǇǘƛƻƴ ό²ŜƛƴΣ у ²ŜƛƴōŀǳŜǊƴύ /ŀƭŘŜǊŀ hōǎǘǿŜƛƴ όт .ŀǳŜǊƴύ 

YƭǀŎƘŜǊ ¢ǊŀƳƛƴŜǊ όмт ²ŜƛƴōŀǳŜǊƴύ IƻƭƭŜǊ ±ǳƭƪŀƴ όт .ŀǳŜǊƴύ 

¢ŀǳπ²Ŝƛƴ όмн ²ŜƛƴōŅǳŜǊLƴƴŜƴύ .ƛƻŦǳȄ ό{ŅŦǘŜ ƛƴ .ƛƻπvǳŀƭƛǘŅǘΣ о .ŀǳŜǊƴύ 

{ǘǊŀŘŜƴ DǊŀǳōǳǊƎǳƴŘŜǊ όмн ²ŜƛƴōŅǳŜǊLƴƴŜƴύ DŜƴǳǎǎǊŜƎƛƻƴ ±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘ {ŎƘƛƴƪŜƴ όмл .ŜǘǊƛŜōŜύ 

±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘπYƛǊǎŎƘŜ όн .ŀǳŜǊƴύ ±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘπ{ŎƘǿŜƛƴ όǸōŜǊ млл .ŀǳŜǊƴ ōȊǿΦ aŀǎǘōŜǘǊƛŜōŜύ 

±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘπaŀǊƛƭƭŜ όр .ŀǳŜǊƴύ  ±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘǿŜƛȊŜƴ όмлн .ŅǳŜǊLƴƴŜƴύ 
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IŀƴŘǿŜǊƪ ǳƴŘ 9ƴŜǊƎƛŜ [ŜōŜƴǎƪǊŀŦǘ 

²ƻƭƭƎŜƴǳǎǎ ό²ƻƭƭǾŜǊŀǊōŜƛǘǳƴƎ Ǿƻƴ р {ŎƘŀŦōŅǳŜǊƛƴƴŜƴύ ±ŜǊŜƛƴ 9ƛƎŜƴŀǊǘ ŀƳ .ŀǳŜǊƴƘƻŦ όǸōŜǊ пл 

YǳƴǎǘƘŀƴŘǿŜǊƪŜǊLƴƴŜƴύ 

±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘπDŅǊǘƴŜǊ όп DŅǊǘƴŜǊƳŜƛǎǘŜǊύ DŜƴǳǎǎ ŀƳ Cƭǳǎǎ όмнл .ŜǘǊƛŜōŜ ǳƴŘ ŘƛǾŜǊǎŜ LƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƴύ 

!wD9 !ǊŎƘƛǘŜƪǘŜƴƴŜǘȊǿŜǊƪ .ŀǳƪǳƭǘǳǊ όр !ǊŎƘƛǘŜƪǘŜƴύ ±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘ ¦Ǌƭŀǳō όмн .ŜǘǊƛŜōŜύ 

!ǳŜǊǎōŀŎƘŜǊ ¢ƛǎŎƘƭŜǊŘǊŜƛŜŎƪ όо ¢ƛǎŎƘƭŜǊύ [ŜōŜƴǎƎŅǊǘŜƴ όнр DŅǊǘƴŜǊLƴƴŜƴΣ ŘŀǾƻƴ п ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴύ 

¢ƛǎŎƘƭŜǊ ±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘ {ǘŜƛŜǊƳŀǊƪ όмп ¢ƛǎŎƘƭŜǊύ CƻǊǳƳ [ŜōŜƴǎƪǊŀŦǘ ǳƴŘ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘ όум !ƴōƛŜǘŜǊύ 

LƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘŜ IŀǳǎƎǊǳǇǇŜ όōǊŀƴŎƘŜƴǸōŜǊƎǊŜƛŦŜƴŘŜǎ 

bŜǘȊǿŜǊƪ ȊǳǊ IŀǳǎŀǳǘƻƳŀǘƛǎƛŜǊǳƴƎΣ т ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴύ  

 

 

 

Qualifizierung zur Verbesserung des Fachkräfteangebots 

Umfassende Qualifizierungsmaßnahmen sind nicht Gegenstand von LEADER. LEADER soll vielmehr 

genutzt werden, entsprechende Impulse zu geben und gemeinsam mit regionalen Bildungsakteuren 

und Institutionen regionale Prozesse zur Verbesserung des Fachkräfteangebots und des lebenslangen 

Lernens in Gang zu setzen. 

 

Unter anderem sind folgende Maßnahmen geplant: 

¶ Eine gezielte Imagekampagne gemeinsam mit relevanten Institutionen zur Verbesserung des 

Images im Handwerk muss positive emotionale Botschaften mit Wissen über Bedeutung, 

Berufschancen, etc. verknüpfen und stereotype (v.a. geschlechterspezifische) Zuschreibungen 

gezielt ansprechen und überwinden. Die Imagekampagne umfasst eine Medienkampagne 

sowie auch konkrete Aktivitäten in Schulen bzw. sollen Kinder und Jugendliche verstärkt in die 

Betriebe selbst kommen, z.B. im Rahmen von Tagen der offenen Tür oder Freizeitaktivitäten.  

Geplante Trägerschaft: LAG, Wirtschaftskammer 

¶ Vorträge und Exkursionen für LandwirtInnen in Ergänzung zu den vom Ländlichen 

Fortbildungsinstitut angebotenen Weiterbildungen. Hier sollen gezielt neue Themenfelder 

eingeführt und Perspektiven eröffnet werden. 

Geplante Trägerschaft: LAG, Landwirtschaftskammer, Ländliches Fortbildungsinstitut 

¶ Anregung und Koordination eines regionalen Schulterschlusses von Unternehmen und 

Institutionen zur stärkeren Integration theoretischer und praxisorientierter Bildungswege. 

Institutionelle Änderungen können nicht Gegenstand einer Förderung aus LEADER sein, wohl 

aber die Vorbereitung einer breiten Kooperation sowie die Modellentwicklung.  

Geplante Trägerschaft: Schulträger, Schulen 

¶ Impulsveranstaltungen für MeisterInnen mit spezifischen Lerninhalten und Themen, um die 

Rolle als ImageträgerInnen für das Handwerk und Vorbild zu stärken und positiv für die 

Nachwuchsarbeit zu nutzen. Als Begleitmaßnahme wird entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 

durchgeführt, die die MeisterInnen ŀƭǎ αIŀƴŘǿŜǊƪŜǊInnen mit Qualitätsgarantie und 

IŀƴŘǎŎƘƭŀƎǎǉǳŀƭƛǘŅǘά ƛƴǎ Bewusstsein bringt.  

Geplante Trägerschaft: Wirtschaftskammer, LAG 

 

3.1.6 Beschreibung von Kooperationsaktivitäten 

Im Bereich Wertschöpfung sollen vor allem erfolgreiche Kooperationen weiter geführt und vertieft 

werden. Auf nationaler Ebene betrifft dies vornehmlich das Handwerk, das auf nationaler Ebene über 

die Meisterwelten weiter entwickelt wird. Die regionsübergreifende Zusammenarbeit erleichtert die 

Positionierung des qualitativ hochwertigen Handwerks und der Meisterkultur und ermöglicht 

Synergien, beispielsweise bei der Innovationsentwicklung oder Öffentlichkeitsarbeit. Das Netzwerk 

bietet vor allem überregional tätigen Betrieben eine interessante Perspektive.  
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Auch in Bezug auf Forschung (hier sind im Aktionsplan bereits Forschungskooperationen angeführt) 

sind weiterführende Kooperationen, nicht nur mit Forschungseinrichtungen, sondern auch mit 

anderen LAGs mit ähnlichen Herausforderungen angedacht.  

 

Transnationale Kooperationen sind im Aktionsfeldthema [ŜōŜƴǎƪǊŀŦǘ ŀƴƎŜŘŀŎƘǘΣ ǿƻ Ƴƛǘ αDŜƴǳǎǎ ŀƳ 

Cƭǳǎǎά ōŜǊŜits ein grenzübergreifendes Kooperationsprojekt mit Betrieben und Gemeinden aus 

Slowenien entlang der Mur (Slovenske Gorice) besteht, das weiter ausgebaut und vertieft werden soll. 

Durch die Kooperation entlang der Mur wird der Grenzraum aufgewertet und zunehmend als 

gemeinsamer Wirtschafts- und Lebensraum wahrgenommen, der Raum entlang der Mur positioniert 

sich als touristischer Raum im Rahmen der regionalen Positionierung.  

 

Des weiteren besteht eine Partnerschaft mit der LAG und dem Geopark Vulkaneifel in Deutschland, 

wo eine vorbildliche Inwertsetzung des Vulkanismus stattfindet. Zur Vertiefung des Themas 

Vulkanismus bzw. der Positionierung als vulkanische Region wurde eine verstärkte Zusammenarbeit 

vereinbart. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden konkrete Modelle und Maßnahmen zur 

Inwertsetzung des Vulkanismus ausgetauscht, übertragen und gemeinsam weiterentwickelt.   

 

Darüber hinaus bestehen gute Kontakte insbesondere zu Nachbarregionen in Slowenien und Ungarn 

(Komitate Zala und Vas), die in diversen Projekten (ETZ, Central Europe, Europe for Citizens) bereits 

vertieft werden konnten. Hier besteht beiderseitiges Interesse für transnationale Kooperationen, 

insbesondere im Bereich der Kulinarik, da die naturräumlichen Bedingungen für die Landwirtschaft 

sowie die Herausforderungen hier sehr ähnlich gelagert sind. Weiters bestehen gemeinsame 

Interessen im Tourismus sowie im Bereich der erneuerbaren Energie. 
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3.1.7 Zusammenfassende Darstellung in der Wirkungsmatrix gemäß Vorlage  

LƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎŜōŜƴŜ LƴŘƛƪŀǘƻǊŜƴ .ŀǎƛǎǿŜǊǘŜ     κ      {ƻƭƭǿŜǊǘŜ 

vǳŜƭƭŜƴ ό.ŜƭŜƎŜύ 

9ȄǘŜǊƴŜ 

wŀƘƳŜƴōŜŘƛƴƎΦ 

LƳǇŀŎǘ κ  

hōŜǊȊƛŜƭ 

.ŜƛǘǊŀƎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ [ŜōŜƴǎǉǳŀƭƛǘŅǘ ƛƴ ǳƴǎŜǊŜǊ 

wŜƎƛƻƴΦ 

LƴŘŜȄ ŦǸǊ [ŜōŜƴǎǉǳŀƭƛǘŅǘ    

 

hǳǘŎƻƳŜ κ  

½ƛŜƭ 

 

5ƛŜ ²ŜǊǘǎŎƘǀǇŦǳƴƎ ƛƴ ǳƴǎŜǊŜǊ wŜƎƛƻƴ ƛǎǘ нлнл 

ƎŜǎǘŜƛƎŜǊǘΦ  

ό[ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘΣ CƻǊǎǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘΣ ¢ƻǳǊƛǎƳǳǎΣ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘΣ 

DŜǿŜǊōŜΣ YƭŜƛƴŜ ǳƴŘ aƛǘǘƭŜǊŜ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ όYa¦ύΣ 9ƛƴ 

tŜǊǎƻƴŜƴ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ ό9t¦ύΣ 9ƴŜǊƎƛŜǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴύΦ 

²ŜǊǘǎŎƘǀǇŦǳƴƎǎƛƴŘŜȄ пм тп  

hǳǘǇǳǘ м 5ƛŜ wŜƎƛƻƴ Ƙŀǘ ǎƛŎƘ ǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘ Ƴƛǘ ŘŜƴ ¢ƘŜƳŜƴ 

YǳƭƛƴŀǊƛƪΣ [ŜōŜƴǎƪǊŀŦǘΣ IŀƴŘǿŜǊƪ ǳƴŘ 9ƴŜǊƎƛŜ 

ǇƻǎƛǘƛƻƴƛŜǊǘΦ 

½ǳǎǘƛƳƳǳƴƎ Ȋǳ ŘŜƴ ¢ƘŜƳŜƴ αǎŜƘǊ Ǝǳǘ κ ƎǳǘάΥ 

YǳƭƛƴŀǊƛƪ 

[ŜōŜƴǎƪǊŀŦǘ 

IŀƴŘǿŜǊƪ 

9ƴŜǊƎƛŜ 

 

рм҈ κ пт҈ 

пф҈ κ пф҈ 

пс҈ κ рм҈   

рт҈ κ оф҈ 

όwŜǇǊΦ .ŜŦǊŀƎǳƴƎύ 

ср҈ κ оо҈  

рр҈ κ по҈   

рр҈ κ по҈ 

ср҈ κ оо҈ 

 

hǳǘǇǳǘ н  bŜǳŜ tǊƻŘǳƪǘŜ ǳƴŘ 5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎ ŀǳŦ .ŀǎƛǎ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜǊ 

YƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴ ǳƴŘ wƻƘǎǘƻŦŦŜ ǎƛƴŘ ŀǳŦ ŘŜƳ aŀǊƪǘΦ  
!ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ LƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎǇǊŜƛǎŜƛƴǊŜƛŎƘǳƴƎŜƴ 

!ƴȊŀƘƭ ƴŜǳŜǊ tǊƻŘǳƪǘŜ ǳƴŘ 5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ 

π 

π 

плл 

нлл 

ό½ŅƘƭǳƴƎύ 

 

hǳǘǇǳǘ о  5ƛŜ ±ŜǊƴŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ .ŜǘǊƛŜōŜ Ƙŀǘ ǿŜƛǘŜǊ 

ȊǳƎŜƴƻƳƳŜƴΦ .ŜǎǘŜƘŜƴŘŜ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴǎƪƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴŜƴ 

ƘŀōŜƴ ǎƛŎƘ ǿŜƛǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘΣ ƴŜǳŜ 

¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴǎƪƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴŜƴ ǎƛƴŘ ŜƴǘǎǘŀƴŘŜƴΦ 

 

!ƴȊŀƘƭ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜǊƴŜǘȊǿŜǊƪŜ Ƴƛǘ wŜƎƛƻƴǎōŜȊǳƎΥ 

YǳƭƛƴŀǊƪ 

IŀƴŘǿŜǊƪ ϧ 9ƴŜǊƎƛŜ 

[ŜōŜƴǎƪǊŀŦǘ 

!ƴȊŀƘƭ ƴŜǳŜǊ DŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘǎǇǊƻŘǳƪǘŜΥ 

!ƴȊŀƘƭ .ŜǘǊƛŜōŜ Ƴƛǘ aŀǊƪŜƴƭƛȊŜƴȊ ±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘΥ 

 

мм 

р 

р 

π 

пнл 

ό½ŅƘƭǳƴƎύ 

нл 

мл 

мн 

нл 

тлл 

 

hǳǘǇǳǘ п  5ŀǎ LƳŀƎŜ Ǿƻƴ ƘŀƴŘǿŜǊƪƭƛŎƘŜƴ .ŜǊǳŦŜƴ ǳƴŘ 

ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŘŜǊ ƘŀƴŘǿŜǊƪƭƛŎƘŜƴ aŜƛǎǘŜǊ Ƙŀǘ ǎƛŎƘ 

ǾŜǊōŜǎǎŜǊǘΦ  

!ǊǘƛƪŜƭ ȊǳƳ ¢ƘŜƳŜƴŦŜƭŘ aŜƛǎǘŜǊƪǳƭǘǳǊ ǇǊƻ WŀƘǊΥ /ŀΦ р нл 

όaŜŘƛŜƴŀƴŀƭȅǎŜύ 

 

hǳǘǇǳǘ р 9ǎ Ǝƛōǘ ƴŜǳŜΣ ƛƴǘŜƎǊƛŜǊǘŜ !ƴǎŅǘȊŜ ȊǳǊ vǳŀƭƛŦƛȊƛŜǊǳƴƎ ŦǸǊ 

ǇǊŀƪǘƛǎŎƘŜ .ŜǊǳŦŜ 

!ƴȊŀƘƭ ƴŜǳŜǊΣ ŜǘŀōƭƛŜǊǘŜǊ aƻŘŜƭƭŜΥ 

!ƴȊŀƘƭ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜǊ tŀǊǘƴŜǊΣ ŘƛŜ ŀƴ ŘŜǊ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ 

ōŜǘŜƛƭƛƎǘ ǎƛƴŘΥ 

π 

 

π 

м 

 

мр 

ό½ŅƘƭǳƴƎύ 

YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴ Ƴƛǘ 

{ŎƘǳƭǘǊŅƎŜǊƴ 

LƴǇǳǘ κ 

!ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ 

ŘŜǊ [!D 

¶ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘΣ /ƻƴǘǊƻƭƭƛƴƎ 

¶ aŀǊƪŜǘƛƴƎ ǳƴŘ !ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ 

¶ tǊƻƧŜƪǘŜ ƭŀƴŎƛŜǊŜƴ ǳƴŘ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴ  

 

wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ 

 

YƻǎǘŜƴ 
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3.2 Aktionsfeld 2: Natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe   

3.2.1 Auswahl der Aktionsfeldthemen und Beschreibung der Ausgangslage (Status quo)  

Lƴ !ƪǘƛƻƴǎŦŜƭŘ н ǎƛƴŘ ŘƛŜ ¢ƘŜƳŜƴ ŘŜǊ ±ƛǎƛƻƴǎōŜǊŜƛŎƘŜ α[ŜōŜƴǎǊŀǳƳ ς ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜ ½ǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘά 

ǎƻǿƛŜ α[ŜōŜƴǎƪǳƭǘǳǊ ς ƳŜƴǎŎƘƭƛŎƘŜ ½ǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘά ǾŜǊŀƴƪŜǊǘΦ  

 

Die natürlichen Ressourcen der Region sind die Lebensgrundlage für Menschen, wie auch Tiere und 

Pflanzen. Ihre nachhaltige Nutzung ist gerade hinsichtlich des Klimawandels von großer Bedeutung: 

Zur Minimierung des regionalen Beitrags zur Erderwärmung, zur Optimierung des regionalen 

Kleinklimas wie auch im Hinblick auf die Anpassung an den Klimawandel. Eine zentrale Rolle spielen 

dabei der Boden und seine Fruchtbarkeit, in Hinblick auf die Landwirtschaft als wichtiger 

Wirtschaftszweig, sowie auch in seinen Funktionen als Lebensraum für zahlreiche Tier- und 

Pflanzenarten, als Wasserrückhalt und CO2-Speicher in Hinblick auf den Klimaschutz. In engem 

Zusammenhang mit dem Boden steht das Wasser, wobei hier einerseits wiederum der Wasserrückhalt 

in der Landschaft ς sowohl im Hinblick auf Starkregenereignisse (Erosion in Hanglagen) wie auch auf 

Trockenperioden ς wie auch die Grundwasserneubildung (prognostizierte Abnahme durch 

Klimawandel) und die Grundwasserqualität im Zusammenhang mit der Bewirtschaftungsform eine 

Rolle spielt. Als wichtige Ressource für die regionale Wirtschaft sowie auch als Energieträger ist 

schließlich der Wald mit einem Flächenanteil von rund 40% von großer Bedeutung.  

 

Die durch den Klimawandel ausgelöste Zunahme von Starkregenereignissen und Abschwemmungen, 

häufiger auftretende Trockenperioden, die Gefährdung der Trinkwasserqualität vor allem in 

landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten sowie die strategisch zentrale Bedeutung von Wasser, 

Boden und Wald in Hinblick auf regionale Resilienz inklusive der Anpassung an den Klimawandel 

machen die konkrete Auseinandersetzung mit diesen Themen erforderlich.   

 

Für die Inwertsetzung von Boden, wie auch für den Wald, wurden in der letzten LEADER-Periode 

hervorragende Grundlagen erarbeitet. In einem umfassenden Beteiligungsprozess mit rund 20 

regionalen Institutionen wurden eine Bodencharta und eine Waldcharta entwickelt, in der 

gemeinsame Ziele wie auch Maßnahmen zur Zielerreichung festgelegt sind. Durch die gute 

Verankerung in den beteiligten Institutionen (mit mehreren Tausend Mitgliedern) und begleitende 

Maßnahmen sind die Themen (inklusive Wasser, das bei Boden wie auch Wald eine wichtig Rolle spielt) 

gut in der Bevölkerung verankert und die Bewusstseinsbildung bereits weit vorangeschritten.   

 

Über den Aspekt als Lebensgrundlage hinaus ist der Lebensraum von zentraler Bedeutung für die 

Lebensqualität. Die Menschen der landwirtschaftlich geprägten Region sind emotional stark mit ihrem 

Lebensraum verbunden, die Landschaft ist ein starker Anker regionaler Identität (vgl. Reicht, 2007: mit 

34% der stärkste Wohlfühlfaktur). Darüber hinaus ist die Kulturlandschaft des Steirischen Vulkanlands 

auch einer der Hauptgründe für Gäste, die Region zu besuchen (Kleindienst, 2006: für 80% der Gäste 

ƛǎǘ αbŀǘǳǊǊŀǳƳά Řŀǎ ōŜƎŜƘǊǘŜǎǘŜ !ǳǎŦƭǳƎǎȊƛŜƭ ƛƳ ±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘ ǳƴŘ Ƴƛǘ нт҈ ŘŜǊ ȊǿŜƛǘǎǘŅǊƪǎǘŜ 

Bindungsfaktor). Zentrale Themen in Hinblick auf den Lebensraum sind die Vielfalt, von der 

kleinräumigen Abwechslung unterschiedlicher Landschaftstypen bis zur Artenvielfalt, sowie die 

gepflegte Kulturlandschaft, vom öffentlichen Bereich über Äcker bis hin zu Häusern und Gärten.   

Die Wahrnehmung der Kulturlandschaft und Artenvielfalt betreffend sind mittlerweile sowohl das 

regionale Wegenetz darauf ausgerichtet, wie auch weitere Unterlagen (regionaler Naturführer) 

vorhanden. Das Bewusstsein für die Problematik ist hoch, die Handlungsbereitschaft sollte noch 

gesteigert werden.  

 

Die Vielfalt im Landschaftsbild und die gepflegte Kulturlandschaft sind einerseits durch 

landwirtschaftliche Monokulturen, wie auch durch Trends im Baustil und in der Gartengestaltung 

gefährdet, während traditionelle Gestaltungsformen (z.B. Bauerngärten) an Bedeutung verlieren. In 
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Bezug auf die regionale Baukultur sowie die Gartengestaltung sind bereits Grundlagen vorhanden, die 

aber noch nicht in der Bevölkerung verankert sind.  

Auch in Bezug auf Pflanzen und Tiere ist die Vielfalt durch die Lage im Übergangsbereich zwischen 

Alpen und pannonischem Tiefland sehr hoch, sie ist aber durch Zersiedelung, Intensivnutzung sowie 

durch den Klimawandel gefährdet. 

Die regionale Landwirtschaft steht aktuell vor allem durch den Maiswurzelbohrer unter starkem Druck, 

sich neu auszurichten, da die vorherrschende auf Mais basierende Schweinemast unter diesen 

Bedingungen nur mehr erschwert möglich ist.  

 

Ein zentrales Thema für die menschliche Zukunftsfähigkeit ς und damit direkt für die Lebensqualität -  

ist die Lebenskultur mit den unzähligen Menschen, die in ihrer Freizeit meist gemeinschaftlich 

musizieren, singen, Theater spielen, etc. Viele dieser AkteurInnen und Akteursgruppen konnten in der 

letzten LEADER-Periode bereits gebündelt werden, wodurch die enorme Dichte an aktiven 

Kulturschaffenden (ca. 8.600 Menschen im Vulkanland sind in regionalen Chören, Theatergruppen, 

.ƭŀǎƳǳǎƛƪƪŀǇŜƭƭŜƴΣΧ ŀƪǘƛǾ) sichtbar wurde. Damit konnte die Anerkennung für die kulturellen 

Aktivitäten bereits wesentlich verbessert werden. Viele dieser Kulturschaffenden sind auch 

unverzichtbarer Bestandteil der regionalen Festkultur, die in vielerlei Hinsicht (Kulturelle Aktivität, 

Einbindung verschiedenster Bevölkerungsgruppen, wertschätzendes Miteinander, regionale Produkte) 

eine starke, weil gut sichtbare Vorbildwirkung haben kann. Mittlerweile werden auf einigen regionalen 

Festen ausschließlich Produkte aus der Region angeboten und kulturelle Aktivitäten verstärkt 

integriert. Während die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Senioren und Frauen an der 

Lebenskultur und Festkultur sehr gut ist, sind Immigranten nach wie vor selten bzw. wenig 

eingebunden.  

 

Grundsätzlich ist ein hohes Niveau an Lebenskultur, sowohl im persönlichen Bereich (wachsende 

Eigenverantwortung, hohes Maß an sozialer Eigenversorgung, gute soziale Vernetzung, hohe 

Bedeutung der Familie wie auch der Dorfgemeinschaft und noch relativ viele 

Mehrgenerationenfamilien), ǿƛŜ ŀǳŎƘ ƛƳ αƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊǘŜƴά .ŜǊŜƛŎƘ Ƴƛǘ ǾƛŜƭŜƴ 9ƘǊŜƴŀƳǘƭƛŎƘŜƴΣ 

unzähligen Vereinen und Gemeinschaften vorhanden. Oft sind Schlüsselakteure jedoch an der Grenze 

ihrer Belastbarkeit und die Eigenverantwortung sowie das soziale Engagement nehmen dem globalen 

Trend folgend ab. Durch sinkende Eigenverantwortung wird die Verantwortung für das eigene 

Wohlbefinden und das Wohlbefinden der Familie und FreundInnen zunehmend an staatliche 

9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ŀōƎŜƎŜōŜƴ όtŦƭŜƎŜΣ YƛƴŘŜǊōŜǘǊŜǳǳƴƎΣΧύΣ ŘƛŜ ŘŀŘǳǊŎƘ ȊǳƴŜƘƳŜƴŘ ǸōŜǊŦƻǊŘŜǊǘ ǎƛƴŘ 

(explodierende Sozialkosten). Die Stärkung der Eigenverantwortung ist somit genauso eine Frage der 

Lebensqualität und des sozialen Zusammenhalts wie auch der Finanzierung.  

 

Eine breite aktive Beteiligung der Bevölkerung an kulturellen und sozialen Aktivitäten leistet einen 

wesentlichen Beitrag zur menschlichen Weiterentwicklung, zur Erhöhung der Eigenverantwortung und 

zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Damit leistet die Lebenskultur auch einen wichtigen Beitrag zur 

Lebensqualität in der Region sowie zur verbesserten Resilienz.  

 

Über die oben beschriebene Lebenskultur hinaus ist das immaterielle Kulturerbe im Sinne der Talente 

und persönlichen Ressourcen der Menschen als Grundlage für die regionale Gesellschaft sowie letztlich 

für die Regionalwirtschaft von großer Bedeutung. Im Zuge von transnationalen Vorläuferprojekten 

wurde ein regionales Verständnis des immateriellen kulturellen Erbes (in Kooperation mit der 

UNESCO) erarbeitet, das sich auf die Lebenskultur im Vulkanland bezieht. Als kulturelles Erbe werden 

nicht nur herausragende Beispiele, sondern die breit gestreuten, oft als selbstverständlich gesehenen 

Fähigkeiten, Kenntnisse, Wissen, Talente, Potenziale und sozialen Netzwerke der Menschen der Region 

verstanden. In diesem Sinne prägt das kulturelle Erbe die Menschen der Region in ihrem privaten wie 

auch beruflichen Umfeld, es ist gleichsam der Charakter der Region ς die regionale Lebenskultur. Sie 

bildet die menschliche Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung der Region. Im Rahmen des Central 
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9ǳǊƻǇŜ tǊƻƧŜƪǘŜǎ α/ǳƭǘǳǊŀƭ /ŀǇƛǘŀƭ /ƻǳƴǘǎά ǿǳǊŘŜ ŜƛƴŜ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ {ǘǊŀǘŜƎƛŜ ȊǳǊ LƴǿŜǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ 

immateriellen Kulturerbes für eine Verbesserung der Lebensqualität und Erhöhung der Wertschöpfung 

entwickelt und getestet, entsprechende Unterlagen und Methoden zur Sensibilisierung sind 

vorhanden.  

 

3.2.2 Grundstrategie bzw. strategische Stoßrichtung in den Aktionsfeldthemen 

Die Strategie im vorliegenden Aktionsfeld kann auf eine breite regionale Wissensbasis und breite 

Netzwerke aufbauen.  

 

Wasser, Boden, Wald 

Für diesen Bereich stehen mit der Bodencharta und der Waldcharta regional breit abgestimmte 

Umsetzungsprogramme zur Verfügung, in denen Ziele wie auch notwendige Maßnahmen festgelegt 

sind. Hier gilt es nun, das Bewusstsein für diese Bereiche insbesondere in Hinblick auf diese Ressourcen 

und deren zukünftige Erhaltung vor dem Hintergrund sich ändernder klimatischer Bedingungen weiter 

zu stärken und in eine erhöhte Handlungsbereitschaft überzuführen.  

 

Zentrale Einflüsse auf diesen Bereich haben die Land- und Forstwirtschaft, das Gewerbe, die 

Infrastrukturplaner und ςerhalter sowie Private (Hausgarten). Neben der direkten Ansprache dieser 

Gruppen sollen hier vor allem die regionalen Institutionen (Mitunterzeichner von Boden- und 

Waldcharta) eine wichtige Rolle spielen: die Zusammenarbeit kann weiter gestärkt und noch 

mangelnde Schnittstellen verbessert werden, um möglichst viele Institutionen an der zukunftsfähigen 

Gestaltung des Lebensraums zu beteiligen, so dass alle an einem Strang ziehen. So werden die 

vorhandenen regionalen Ressourcen optimal eingesetzt und sämtliche Interessensgruppen durch ihre 

eigene Interessensvertretung angesprochen, um eine möglichst große Breitenwirkung und viel 

Vertrauen zu erzeugen. Dadurch können die Gefährdungen des Lebensraums von allen Seiten 

(Landwirtschaft, Gewerbe, Private, Institutionen) bekämpft werden.  

 

Ökologische Wirtschaftsweise 

Ein wesentlicher strategischer Ansatz zur Sicherung und Verbesserung der Vielfalt sowie der 

Kulturlandschaft ist eine Ökologisierung der Wirtschaftsweise. Landwirtschaftliche wie auch 

gewerbliche Betriebe müssen nachhaltiger wirtschaften, um die natürlichen Ressourcen weniger zu 

belasten und die Vielfalt sowie die Kulturlandschaft zu erhalten. Der Strategiebereich ökologische 

Wirtschaftsweise wird im Vulkanland umfassend definiert. Es umfasst sowohl zertifizierte Biobetriebe 

als auch nicht nach Bio-Richtlinien wirtschaftende Betriebe, die Schritt für Schritt an eine nachhaltigere 

Wirtschaftsweise herangeführt werden. Die Erhöhung des Anteils an Bio-zertifizierten Betrieben ist 

somit als Teilziel zu sehen.  

 

Die wesentlichen Hebel sind der starke Kulinariksektor und die guten Klimabedingungen für die 

Landwirtschaft. Eine konsequente Weiterentwicklung des Kulinariksektors (konsequente 

Qualitätsstrategie) für Landwirtschaft und Gewerbe führt zwangsläufig über die Inhaltsstoffe der 

Lebensmittel und deren Produktionsumfeld zu einer Ökologisierung der Produktion. So führt eine 

gezielte Förderung der Qualitätsstrategie direkt zu umweltschonenderen Herstellungsverfahren. 

Zudem bieten die guten klimatischen Bedingungen zahlreiche noch wenig bzw. kaum genutzte 

Möglichkeiten (alternative Früchte), die als wertvolle Alternativen zur einseitigen 

Intensivlandwirtschaft entwickelt werden können und mit den sich ändernden Klimabedingungen gut 

zurechtkommen. Beide Strategien ς ökologischere Produktion wie auch neue, ökologisch 

verträglichere Produkte - vertiefen und erweitern den Kulinariksektor und tragen substanziell zum 

Schutz der natürlichen Grundlagen (Boden, Wasser) sowie zum positiven Image der kulinarischen 

Region bei.  
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Zukunftsfähige Lebensweise 

5ŜǊ {ǘǊŀǘŜƎƛŜōŜǊŜƛŎƘ ȊǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ǳƳŦŀǎǎǘ όƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ ȊǳƳ .ŜǊŜƛŎƘ αÖkologische 

²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎǿŜƛǎŜάύ Řŀǎ IŀƴŘƭǳƴƎǎŦŜƭŘ Ǿƻƴ tǊƛǾŀǘŜƴ ȊǳǊ 9ǊƘŀƭǘǳƴƎ Ǿƻƴ ±ƛŜƭŦŀƭǘ ǳƴŘ YǳƭǘǳǊƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘ, 

also das Verhalten der Menschen der Region im Alltag: beim Essen und Trinken, beim Einkaufen, beim 

Wohnen, den Energieverbrauch, die Mobilität und das Gemeinschaftsleben. Alle diese Bereiche haben 

viele, oft wenig sichtbare und bewusste Auswirkungen auf unsere Ressourcen, auf die Vielfalt und 

Qualität unserer Kulturlandschaft.  

 

Maßnahmen in diesem Bereich müssen bei der starken Beziehung der Menschen zu ihrer Heimat, zum 

Lebensraum ansetzen und den eigenen Gestaltungsspielraum aufzeigen, um so das Risikos eines 

großen ökologischen Fußabdrucks des gegenwärtigen Lebensstils abzufedern. Der Hebel für die 

Erhaltung der Kulturlandschaft ist somit die emotionale Bindung zum Lebensraum. Das Visionsbild des 

intakten, zukunftsfähigen Lebensraums weckt die Sehnsucht und aktiviert gepaart mit 

entsprechendem Wissen die Menschen, Schritt für Schritt ihren Lebensstil umzustellen und 

ökologischer und regionaler zu gestalten. 

Unterstützend sind dabei kleinräumige Netzwerke zur Verbesserung der Eigenversorgung, da in 

solchen nachbarschaftlichen Netzwerken im kleinsten Rahmen die Folgen des eigenen Handelns 

besser sichtbar werden und die Lebensweise durch enge soziale Verbindungen nachhaltig geprägt 

wird.  

 

Lebenskultur 

Die Stärkung der Lebenskultur setzt strategisch bei der Wertschätzung an, der Hebel ist das wertvoll 

machen der Talente und des Beitrags jeder/jedes Einzelnen zur Gesellschaft. Es gilt zu vermitteln, dass 

Kultur keine ausschließliche Vorführung von Ausnahmetalenten sein muss, sondern dass das Mittun, 

die gemeinschaftliche Aktivität ohne Perfektionsansprüche den AkteurInnen selbst sowie auch der 

Gesellschaft gut tut. Die unterschiedlichen Beiträge von Frauen und Männern zur Lebenskultur 

bedürfen dabei besonderer Berücksichtigung. Das Erleben und Aufzeigen, wie sich Talente und 

Kompetenzen ergänzen und dadurch alle profitieren, führt zu mehr sozialer Verantwortung und 

sozialem Zusammenhalt. Es verbindet mit dem eigenen Lebensumfeld und gibt Halt in einem 

politischen und globalen Umfeld, das viele als zunehmend unsicher erfahren. 

 

Eine Schlüsselrolle kommt den AkteurInnen und Akteursgruppen (Vereine, Chöre, Theatergruppen, 

.ƭŀǎƳǳǎƛƪƪŀǇŜƭƭŜƴΣΧύ ȊǳΥ IƛŜǊ ǎƛƴŘ ŘƛŜ !ƪǘŜǳǊInnen gebündelt und können als Gruppen erreicht und 

angesprochen werden. In der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Gruppen liegen Potenziale 

zur Entlastung der Handelnden, indem gewisse Abläufe zusammen geführt sowie Erfahrungen und 

Ergebnisse ausgetauscht werden können.  

 

In Hinblick auf die Eigenverantwortung muss eine Stimmung geschaffen werden, in der die Menschen 

nicht auf die [ǀǎǳƴƎ αǾƻƴ ƻōŜƴά ǿŀǊǘŜƴΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ƛƘǊŜ ŜƛƎŜƴŜƴ IŀƴŘƭǳƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŜǊƪŜƴƴŜƴ ǳƴŘ 

wahrnehmen. Das Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten ς der eigenen Gestaltungskraft - macht Mut 

und gibt Sinn. ς α{Ŝƛ 5ǳ ǎŜƭōǎǘ ŘƛŜ ±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎΣ ŘƛŜ 5ǳ 5ƛǊ ǿǸƴǎŎƘǎǘ ŦǸr dieǎŜ ²ŜƭǘΗά ǎƻ ŦƻǊƳǳƭƛŜǊǘŜ 

dies Mahatma Gandhi. 

 

Als sichtbares Zeichen der Lebenskultur kommt der Festkultur eine besondere Rolle zu: Hier können 

Gemeinden wie Vereine und andere AkteurInnen der Zivilgesellschaft sich und ihre Erfolge 

präsentieren und eine erhebliche Vorbildwirkung ausüben. Beginnend mit regionalen 

Qualitätsprodukten über  Programmpunkte regionaler Kulturschaffender bis zu vorgelebtem sozialem 

Miteinander (unter Einbindung aller Bevölkerungsgruppen) und Anerkennung für Eigenverantwortung 

όȊΦ.Φ ƛƳ wŀƘƳŜƴ Ǿƻƴ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ 9ƘǊǳƴƎŜƴΣ 5ŀƴƪǎŀƎǳƴƎŜƴΣ Χύ ǿƛǊŘ ƛƴ ŘŜǊ CŜǎǘƪǳƭǘǳǊ ŘƛŜ ƎŜǇŦƭŜƎǘŜ 

Lebenskultur und soziale Errungenschaften sichtbar.  
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Immaterielles Kulturerbe 

Das immaterielle Kulturerbe umfasst im Verständnis der Region nicht nur die herausragenden, von der 

UNESCO anerkannten Elemente des immateriellen Kulturerbes, sondern die breite Palette an oft für 

selbstverständlich gehaltenen Fähigkeiten, Talente, spezifisches Wissen und soziale Netze. Die eigenen 

Talente und Ressourcen der Menschen sind die wahre Schatzkammer der Region.  

 

Die Stärkung des immateriellen Kulturerbes setzt strategisch bei der starken Praxisorientierung und 

dem reichen, oft stark geschlechtsspezifischen Anwendungswissen der Frauen und Männer an. Sie 

ƳǸǎǎŜƴ ŀƭǎ ōŜǎƻƴŘŜǊŜ DŀōŜƴ ƛƴǎ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴ ƎŜōǊŀŎƘǘ ǳƴŘ αǿŜǊǘǾƻƭƭ ƎŜƳŀŎƘǘά ς in Wert gesetzt - 

werden. Geeignete Maßnahmen müssen aufzeigen, wie viele Talente und Fähigkeiten die Menschen 

haben und was sie damit alles bewirken können ς um ihr Leben stärker selbst zu gestalten, die 

Lebensqualität zu erhöhen und darauf aufbauend neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. 

 

Im vulkanländischen Sinne umfasst das immaterielle Kulturerbe das spezifische regionale αYǀƴƴŜƴά 

der Menschen ς ihre Fähigkeit, als Gesellschaft zusammen zu leben oder ökonomisch ausgedrückt, ihr 

Humankapital. Diese regional spezifischen Fähigkeiten sind Grundlage für die regionale Gemeinschaft, 

für die Lebensqualität und müssen vermehrt auch Grundlage der regionalen Wirtschaft werden. Denn 

Produkte und Dienstleistungen, die auf regionalen menschlichen Ressourcen basieren, sind 

authentisch und können als solche auch nur in der Region (wo die spezifischen Fähigkeiten vorhanden 

sind) produziert bzw. angeboten werden. Sie sind Grundlage für eine starke Gesellschaft mit hoher 

Lebensqualität, Produkte und Dienstleistungen auf höchstem Niveau und eine unverwechselbare 

regionale Identität.  

 

Hier müssen Maßnahmen unterstützt werden, die das regionale immaterielle Kulturerbe aufspüren 

und bewusst machen, sowie auf Basis dieser spezifischen regionalen Fähigkeiten unverwechselbare 

Produkte und Dienstleistungen zur Stärkung der Regionalwirtschaft entwickeln.  

 

3.2.3 Angestrebte Resultate am Ende der Periode (2023) 

Das Steirische Vulkanland ist auch 2023 ein weitgehend intakter, vielfältiger Lebensraum, der die 

natürlichen Ressourcen Wasser, Boden und Luft in hoher Qualität bereit stellt und Grundlage für 

unsere Versorgung mit gesunden Lebensmitteln sowie natürlichen Rohstoffen darstellt. 

Abschwemmungen auf Hanglagen sowie Hochwasserereignisse konnten durch verbesserte 

Bodenbearbeitung und geeignete Kulturen eingedämmt werden, Brunnen der Region verfügen über 

gute Trinkwasserqualität. Der Lebensraum bildet die ökologische Grundlage für eine lebenswerte 

Region. 

 

Regionale Institutionen und Organisationen ziehen in ihrer Arbeit an einem Strang zur Erhaltung des 

Lebensraumes Steirisches Vulkanland. Zur Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Bodencharta, 

Waldcharta und Baukultur-Charta setzen sie ihre spezifischen Kompetenzen und Mittel ein. Durch die 

kontinuierliche Arbeit der beteiligten Institutionen ist der hohe Wert von Wasser, Boden und Wald in 

der Bevölkerung gut verankert und diesbezügliche Aktivitäten werden von den Menschen mitgetragen.  

 

Eine ökologisch verträgliche und an die sich ändernden Klimabedingungen angepasste 

Wirtschaftsweise ist in allen Bereichen Thema. In der Landwirtschaft genauso wie im Gewerbe gibt es 

viele Betriebe, die ihren Ressourceneinsatz optimieren und negative Auswirkungen auf die Umwelt 

minimieren. Unter anderem wird in der Landwirtschaft der Fruchtwechsel verstärkt, zunehmend 

schonende Bodenbearbeitung betrieben, mehr verschiedene Pflanzen kultiviert, vermehrt Nützlinge 

zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt und vermehrt auf regionale Betriebsmittel zurückgegriffen. 

Auch im Gewerbe spielen regionale Betriebsmittel wie Rohstoffe eine stärkere Rolle, um 

Herstellungsprozesse und Dienstleistungen ökologischer zu gestalten. Dadurch sind neue kulinarische 
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tǊƻŘǳƪǘŜ ŀƳ aŀǊƪǘΣ ŘŜǊŜƴ vǳŀƭƛǘŅǘǎŀƴǎǇǊǳŎƘ ǎƛŎƘ ǸōŜǊ ŘŜƴ DŜǎŎƘƳŀŎƪ Ƙƛƴŀǳǎ ŀǳŎƘ ŀǳŦ ŘƛŜ αƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜ 

ReƛƴƘŜƛǘάΣ ŘΦƘΦ Řŀǎ CŜƘƭŜƴ Ǿƻƴ ½ǳǎŀǘȊǎǘƻŦŦŜƴ ōƛǎ Ƙƛƴ ȊǳƳ ƪƭŜƛƴŜƴ ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜƴ CǳǖŀōŘǊǳŎƪ ŘŜǎ 

Produktes erstreckt. Damit einher geht auch eine Zunahme an zertifizierten Bio-Betrieben und Bio-

Produkten, die Bio als logische Folge einer konsequenten Qualitätsstrategie verstehen. Vor dem 

Hintergrund eines weiteren Trends hin zu natürlichen und ursprünglichen Produkten schafft die 

Ökologisierung der Regionalwirtschaft (Landwirtschaft und Gewerbe) neue 

Beschäftigungsmöglichkeiten und sichert bestehende Unternehmen und Arbeitsplätze insbesondere 

im Kulinariksektor. Dadurch entstehen rund 700 neue (Teilzeit-)Arbeitsstellen. 

 

Die Mehrzahl der Menschen ist sich des hohen ästhetischen, wirtschaftlichen und seelisch-spirituellen 

Wertes des Lebensraums bewusst und schätzt die Region als wertvollen Lebensraum. Im Bewusstsein 

der Wirksamkeit des eigenen Tuns stellen viele Menschen Schritt für Schritt viele Alltagsgewohnheiten 

für eine zunehmende Ökologisierung und Regionalisierung um. In Bezug auf Ernährung, Konsum, 

Bauen & Wohnen, Energieverbrauch, Mobilität wird zunehmend auf geringen Ressourcenverbrauch 

und Regionalität geachtet. Ein zukunftsfähiger Lebensstil ist αƛƴά, viele Menschen sind sich ihrer 

Verantwortung für sich selbst und ihr Umfeld bewusst und handeln danach. In manchen Orten ist auch 

ŘƛŜ bŀŎƘōŀǊǎŎƘŀŦǘǎƘƛƭŦŜ αǊŜŀƪǘƛǾƛŜǊǘά ǿƻǊŘŜƴΣ Ƴŀƴ ƘƛƭŦǘ ǎƛŎƘ ƎŜƎŜƴǎŜƛǘƛƎ ƛƳ !ƭƭǘŀƎ ŀǳǎΣ ƛƴŘŜƳ 

gegenseitig Wissen ausgetauscht, Geräte verliehen, übrig gebliebenes weitergegeben und ausgeholfen 

wird.  

 

Im Vulkanland herrscht eine lebendige Lebenskultur, die sich an der regen Beteiligung in den Vereinen,  

Theater- und Musikgruppen zeigt. Diese sind sehr aktiv, ihre öffentlichen Aktivitäten und Aufführungen 

gut besuchte gesellschaftliche Treffpunkte. Frauen und Männer erleben hohe Wertschätzung für ihre 

Talente. Durch effiziente Kooperationen konnten die leitenden AkteurInnen entlastet werden, so dass 

sie weiterhin motiviert den Gruppen zur Verfügung stehen.  

 

Die hohe Eigenverantwortung der Menschen zeigt sich in der Bereitschaft selbst für die Verbesserung 

ƛƘǊŜǊ {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀƪǘƛǾ Ȋǳ ǿŜǊŘŜƴΣ ŀƴǎǘŀǘǘ ŀǳŦ [ǀǎǳƴƎŜƴ αǾƻƴ ƻōŜƴά Ȋǳ ǿŀǊǘŜƴΦ !ǳŎƘ ƻƘƴŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎŜƴ 

werden viele Aktivitäten zum eigenen Wohl sowie auch zum Wohl der Region umgesetzt. Zudem 

helfen die Menschen nicht nur sich selbst, sie leben auch die Verantwortung für ihr Umfeld: 

Generationen innerhalb der Familien halten zusammen, Ältere und Kranke werden vielfach zu Hause 

gepflegt, Nachbarn schauen aufeinander und helfen sich aus, das hohe ehrenamtliche Engagement 

trägt soziale Dienste und belebt die regionale Kultur. Viele Menschen nehmen aktiv am regionalen 

kulturellen Leben als MusikerInnen, SängerInnen, SchauspielerInnen, MundartdichterInnenΣ Χ ǘŜƛƭΦ  

 

Regionale Feste sind Ausdruck der regionalen Lebenskultur und spiegeln den Stolz auf regionale 

Produkte und regionales Können wieder. Viele regionale Feste bieten ausschließlich regionale 

Produkte an. Die Feste werden als Gelegenheit zur Begegnung von BürgerInnen aller 

Bevölkerungsgruppen genutzt und tragen so wesentlich zu einer Kultur des Miteinanders bei.  

 

Die Menschen sind sich ihrer Fähigkeiten und Talente ς ihres immateriellen Erbes - bewusst und setzen 

sie auch ein. Im Privaten wird vieles durch eigene Ideen und Können gestaltet, viele Menschen 

besinnen sich wieder ihrer Fähigkeiten. Über den privaten Bereich hinaus kommen auch neue, 

regionsspezifische und unverwechselbare Produkte und Dienstleistung auf der Grundlage der 

spezifischen Fähigkeiten der Frauen und Männer auf den Markt, wodurch insbesondere im Bereich von 

Kleinunternehmen ca. 700 regionale Arbeitsplätze, vorwiegend durch Neugründungen, entstehen 

werden.  

 

Die unterschiedlichen Bildungs- sowie auch Vernetzungsmaßnahmen in den Strategiebereichen 

ökologische Wirtschaftsweise, zukunftsfähige Lebensweise und Lebenskultur befähigen Menschen 
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zum selbständigen lebenslangen Lernen und langfristig nachhaltigen Handeln in ihren 

unterschiedlichen Lebenskontexten. 

 

3.2.4 Erfolgsindikatoren (messbare Indikatoren mir Angabe der Basiswerte und Sollwerte) 

Die erfolgreiche Umsetzung des Aktionsfeldthemas Wasser, Boden, Wald zeigt sich an der Anzahl der 

regionalen Institutionen die konkrete Maßnahmen umsetzen (Sollwert: 15) sowie an der Zahl der 

TeilnehmerInnen bei Weiterbildungsveranstaltungen zu den Themen Boden bzw. Wald (Sollwert: 

2000). 

 

Die Ökologisierung der Wirtschaftsweise zeigt sich darin, dass einige zusätzliche Betriebe biozertifiziert 

sind: 
 .ŀǎƛǎǿŜǊǘ нлмл {ƻƭƭǿŜǊǘ нлно 

[ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ό.ŜȊƛǊƪ {ǸŘƻǎǘǎǘŜƛŜǊƳŀǊƪ ōȊǿΦ CŜƭŘōŀŎƘ 

ϧ wŀŘƪŜǊǎōǳǊƎύ 

мсп нрл 

DŜǿŜǊōŜ π мл ƴŜǳŜ 

!ƴȊŀƘƭ ƴŜǳŜǊ .ƛƻǇǊƻŘǳƪǘŜ ƛƳ YǳƭƛƴŀǊƛƪǎŜƪǘƻǊ π нл 

 

Die Zukunftsfähige Lebensweise ist vorwiegend eine Frage der Vermittlung von Wissen und 

Emotionalisierung. Daher werden als Indikatoren die TeilnehmerInnen bei einschlägigen 

Veranstaltungen (Sollwerte: 2000) gezählt, ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ !ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ bŜƴƴǳƴƎŜƴ ŘŜǊ α½ǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘά 

in den regionalen Medien (Sollwert: 30 pro Jahr). 

 

Die Lebenskultur wird in der hohen Anzahl der aktiven kulturschaffenden Gruppen in der Region 

sichtbar. Als Indikator zählt die Anzahl der hochwertigen Veranstaltungen (Konzerte, 

¢ƘŜŀǘŜǊŀǳŦŦǸƘǊǳƴƎŜƴΣ [ŜǎǳƴƎŜƴΣΧύ Ǿƻƴ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ DǊǳǇǇŜƴ in ausgesuchten Bereichen, sowie auch 

ŘƛŜ !ƴȊŀƘƭ Ǿƻƴ CŜǎǘŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ƭŜōŜƴǎƪǳƭǘǳǊŜƭƭŜƴ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ όȊΦ.Φ /ƘƻǊŦŜǎǘƛǾŀƭΣΧύΦ 5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ 

soll sich die Anzahl von Festen mit klarem regionalem Schwerpunkt und vorwiegend regionalen 

Produkten verdoppeln.  

 
IƻŎƘǿŜǊǘƛƎŜ ±ŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎŜƴ ǇǊƻ WŀƘǊ .ŀǎƛǎǿŜǊǘ нлмо {ƻƭƭǿŜǊǘ нлно 

/ƘǀǊŜ ǳƴŘ {ƛƴƎƪǊŜƛǎŜ  пл сл 

¢ƘŜŀǘŜǊƎǊǳǇǇŜƴ фл фл 

.ƭŀǎƳǳǎƛƪƪŀǇŜƭƭŜƴ тл тл 

aǳƴŘŀǊǘŘƛŎƘǘŜǊΣ !ǳǘƻǊŜƴ р мр 

±ƻƭƪǎǘŀƴȊ н р 

CŜǎǘŜ Ƴƛǘ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜōŜƴǎƪǳƭǘǳǊ п т 

CŜǎǘŜ Ƴƛǘ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƳ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ǳƴŘ ǾƻǊǿƛŜƎŜƴŘ 

ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ tǊƻŘǳƪǘŜƴ 

нл пл 

 

Die Inwertsetzung des immateriellen Kulturerbes zeigt sich außerdem auch in der wirtschaftlichen 

Bedeutung der regionsspezifischen Fähigkeiten und Talente. Bis 2023 werden 15 neue Produkte oder 

Dienstleistungen auf Basis regionaler Fähigkeiten auf dem Markt sein.  

 

3.2.5 Aktionsplan (Maßnahmen)zur Erreichung der Resultate 

Wasser, Boden, Wald 

Insbesondere in der Landwirtschaft (die die direkteste Flächenwirkung hat) müssen in Pilotprojekten 

noch weitere Alternativen zur derzeitigen Bewirtschaftungsform und den bestehenden Monokulturen 

entwickelt werden. So kann beispielsweise über die Entwicklung gemeinsamer 
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Vermarktungsstrukturen der Getreideanbau (mit nachweislich positivem Einfluss auf Erosion und die 

Bodenqualität) attraktiviert und gestärkt werden. 

Unter anderem sind folgende Maßnahmen geplant: 

¶ Impulse für die beteiligten Institutionen und Gemeinden zur Umsetzung der Bodencharta und 

Waldcharta Steirisches Vulkanland. Regelmäßige Kommunikationsmaßnahmen, 

Weiterbildungsveranstaltungen und Vernetzungsveranstaltungen sollen die gemeinsam 

beschlossenen Ziele und Maßnahmen der Bodencharta im Bewusstsein der AkteurInnen 

halten und die schrittweise Umsetzung in den Institutionen und Gemeinden unterstützen. Die 

Maßnahmen regen die weitere Auseinandersetzung mit den Themen Boden und Wald sowie 

auch deren Vorbereitung auf veränderte klimatische Bedingungen an, so dass sie sich in den 

Institutionen langfristig etablieren.  

Geplante Trägerschaft: LAG, Landwirtschaftskammer 

¶ Pilotprojekte zu Umstellungen in der Flächenbewirtschaftung in der Land- und Forstwirtschaft 

sowie im Gewerbe für die Verbesserung der Qualität von Wasser und Boden und zur 

Anpassung an den Klimawandel. Durch die Pilotprojekte sollen neue Möglichkeiten (Kulturen, 

YǳƭǘǳǊŦǸƘǊǳƴƎΣ aŜǘƘƻŘŜƴΣΧύ ŀǳǎǇǊƻōƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǳƳ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜΣ ǸōŜǊǘǊŀƎōŀǊŜ [ǀǎǳƴgen für 

eine boden- und wasserfreundliche Regionalwirtschaft (Land und Forstwirtschaft, Gewerbe) 

zu finden.  

Geplante Trägerschaft: Landwirtschaftskammer, LandwirtInnen, Bio Ernte Steiermark 

¶ Schaffung von regionalen Gemeinschaftsmarken, um den Absatz von Feldfrüchten, die den 

Fruchtwechsel bzw. die Bodenqualität begünstigen, zu verbessern. Unter der Marke 

Vulkanlandweizen bauen bereits im zweiten Jahr 70 Bauern Speiseweizen an, der durch die 

Gemeinschaft zu einem attraktiven Preis verkauft wird. Der vermehrte Weizenanbau führt zur 

Verminderung von Abschwemmungen und höherem Humusgehalt. Dieses Prinzip soll auf 

ǿŜƛǘŜǊŜ DŜǘǊŜƛŘŜŀǊǘŜƴ ό5ƛƴƪŜƭΣ wƻƎƎŜƴΣΧύ ǳƴŘ ǿŜƛǘŜǊŜ CŜƭŘŦǊǸŎƘǘŜ ǸōŜǊǘǊŀƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ  

Geplante Trägerschaft: Gemeinschaft Vulkanlandweizen, landwirtschaftliche Kooperationen 

¶ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ȊǳǊ LƴǿŜǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ .ƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŅǘ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ α{ǇǳǊŜƴ ŘŜǊ ±ǳƭƪŀƴŜά ŀƭǎ 

Vertiefung und Erweiterung des Naherholungs- und Tourismusangebots. 

Geplante Trägerschaft: Verein Lebende Erde im Vulkanland, Tourismusverband 

¶ Bildungsmaßnahmen für GärtnerInnen und KleinwaldbesitzerInnen für ökologisch verträgliche 

Garten- und Waldbewirtschaftung. Gerade im nicht-professionellen Bereich werden Herbizide, 

Pestizide und andere Hilfsmittel oft unverhältnismäßig eingesetzt. Durch 

Bildungsveranstaltungen soll hier das Wissen um die richtige Anwendung, die damit 

verbundenen Nebenwirkungen sowie über nachhaltige Alternativen verbessert werden.  

Geplante Trägerschaft: Landwirtschaftskammer, Waldverband, Forstinspektor, Naturwald 

Steiermark 

¶ Entwicklung von Angeboten für die Ökologisierung der Bewirtschaftung der Hausgärten und 

Kleinwaldbewirtschaftung: Aktivitäten zur Ökologisierung der Bewirtschaftung sind für nicht-

professionelle Akteure oft schwierig umzusetzen. Durch konkrete Angebote, Unterstützung 

und Vernetzung soll der Weg zum ökologischen Gärtnern und zur nachhaltigen 

Kleinwaldbewirtschaftung erleichtert werden.  

Geplante Trägerschaft: Landwirtschaftskammer, Waldverband, Naturwald Steiermark, 

Agrarunion 

 

Ökologische Wirtschaftsweise 

Impulse zur Ökologisierung der Wirtschaftsweise gehen vor allem von Marktchancen durch regionale 

und nachhaltige Produkte (beides liegt im Trend!) aus. Daher müssen vor allem Produktentwicklungen 

und Marktpositionierung nachhaltiger, regionaler (und wenn möglich kooperativer) Produkte 

gefördert werden. Nachdem auch Umstellungen in größerem Ausmaß (z.B. deutliche Verringerung der 

Maisanbauflächen) anstehen, müssen im Rahmen von Pilotprojekten neue Möglichkeiten ausprobiert 

werden.  
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Unter anderem sind folgende Maßnahmen geplant: 

¶ Produktentwicklungen, die eine Ökologisierung der dahinter liegenden Prozesse und 

Verfahren bedeuten. Im Fokus stehen kulinarische Produkte, die sich z.B. durch nachhaltige  

Anbaumethoden, Verarbeitungsprozesse, verminderte Verwendung von Zusatzstoffen oder 

ähnliches auszeichnen. Neben biozertifizierten Produkten sind damit auch andere 

Produktinnovationen, die einen Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit bedeuten, möglich. 

Kooperative Produkte werden bevorzugt.  

Geplante Trägerschaft: Unternehmen, Unternehmenskooperationen 

¶ Unterstützung der Markteinführung von ökologisch verträglichen und biozertifizierten 

Produkten und deren Positionierung als besondere Qualitätsprodukte. Schonende Herstellung 

und der Verzicht auf Zusatzstoffe sind nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern auch Teil einer  

konsequenten Qualitätsstrategie. Gemeinschaftsprodukte werden bevorzugt. 

Geplante Trägerschaft: Landwirtschaftskammer, Bio Ernte Steiermark, Unternehmen, 

LandwirtInnen, Unternehmens- bzw. bäuerliche Kooperationen 

¶ Pilotprojekte zur Ökologisierung von Verfahren in gewerblichen Betrieben. Durch die 

Regionalisierung und Ökologisierung der Rohstoffe und Verfahrensoptimierungen werden 

Produkte umweltfreundlicher.  

Geplante Trägerschaft: Unternehmen, Unternehmenskooperationen, Wirtschaftskammer 

¶ Errichtung von Gemeinschaftsanlagen zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte, um die 

Einführung neuer Kulturen zu unterstützen und damit die Vielfalt zu vergrößern.  

Geplante Trägerschaft: Landwirtschaftskammer, LandwirtInnen, Genossenschaften  

 

 

Zukunftsfähige Lebensweise 

5ŀǎ !ƪǘƛƻƴǎŦŜƭŘǘƘŜƳŀ αȊǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ȊƛŜƭǘ ŘŀǊŀǳŦ ŀōΣ Řŀǎǎ aŜƴǎŎƘŜƴ {ŎƘǊƛǘǘ ŦǸǊ {ŎƘǊƛǘǘ 

ihren Lebensstil zukunftsfähiger gestalten. Dahinter steckt die Idee, dass viele kleine Schritte großes 

bewirken können. Daher stehen hier keine Einzelmaßnahmen auf dem Plan, sondern Maßnahmen die 

die Eigeninitiative der Menschen anregen und unterstützen.  

Unter anderem sind folgende Maßnahmen geplant: 

¶ Imagekampagne für eine zukunftsfähige Lebensweise. Die starke emotionale Bindung der 

Menschen zu ihrer Heimat soll genutzt werden, indem das eigene Verhalten mit dem intakten 

Lebensraum (bzw. dessen Erhaltung) in Beziehung gesetzt wird. Die zukunftsfähige 

Lebensweise muss mit positiven AssoziaǘƛƻƴŜƴ όǳƴŀōƘŅƴƎƛƎΣ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘΣΧύ ōŜǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ  

Geplante Trägerschaft: LAG  

¶ Impulse zur Wissensvermittlung und Verhaltensänderung, um die eigene Lebensweise 

zukunftsfähiger zu gestalten. Entsprechende Veranstaltungen, Informationen und weitere 

Kommunikationsmittel müssen bei der emotionalen Bindung zum Lebensraum ansetzen und 

sowohl die Freude an einer zukunftsfähigen Lebensweise wecken wie auch notwendiges 

Know-how vermitteln. Es müssen Wege aufgezeigt werden, wie nicht über Verzicht, sondern 

die intelligente Nutzung der Ressourcen jedeR einzelne etwas für einen gesunden Lebensraum 

beitragen kann. Schwerpunktbereiche sind Essen & Trinken, Energieverbrauch, Mobilität, 

Konsum & Reparatur sowie Bauen & Wohnen.  

Geplante Trägerschaft: LAG, Gemeinden 

¶ Kleinräumliche Vernetzung (in der Nachbarschaft, in der Dorfgemeinschaft) der Menschen, um 

die nachhaltige Versorgung im direkten Lebensumfeld, die Nachbarschaftshilfe, die 

gemeinsame Nutzung von Geräten, ... zu fördern. Durch die Stärkung der kleinräumlichen 

Vernetzung wird der Austausch von Produkten aus dem Garten, nachbarschaftliche 

Fahrgemeinschaften, gemeinsames Führen/Abholen von Kindern, weitergeben von nicht mehr 

gebrauchten Sachen, usw. gefördert und damit kleine Schritte für eine zukunftsfähige 

Lebensweise erleichtert.  

Geplante Trägerschaft: Gemeinden 
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¶ Vernetzung und gemeinsame Sichtbarmachung bestehender Initiativen und guter Beispiele für 

eine zukunftsfähige Lebensweise. Durch die öffentliche Kommunikation gelungener Beispiele 

werden konkrete Schritte zur Zukunftsfähigkeit greifbar, erfolgreiche Modelle können 

nachgemacht werden.  

Geplante Trägerschaft: LAG 

 

Lebenskultur 

Der Aktionsplan im Bereich Lebenskultur soll die Eigenverantwortung, die soziale Vernetzung sowie 

auch die kulturell und sozial tätigen Vereine und Organisationen als strukturierte Formen der sozialen 

Vernetzung fördern. Die Maßnahmen zielen auf eine Bündelung, Sichtbarmachung und Wertschätzung 

als aktivierende Momente für eine reiche Lebenskultur ab.  

Unter anderem sind folgende Maßnahmen geplant: 

¶ Gebündelte Darstellung der regionalen Lebenskultur und ςveranstaltungen in Form eines 

(jährlichen) Programms. Dadurch werden die Leistungen der regionalen AkteurInnen sichtbar 

und wertgeschätzt sowie die Bewerbung ihrer Veranstaltungen unterstützt.  

Geplante Trägerschaft: LAG, Vereine 

¶ Entwicklung von Kooperationsformen zwischen den ehrenamtlichen Vereinen und 

Gruppierungen. Dies dient einerseits zur Schaffung von Synergien, die letztlich die handelnden 

AkteurInnen entlasten und andererseits zur Verbesserung der Sichtbarkeit (und damit der 

Wertschätzung) der ehrenamtlichen Arbeit. Durch die Vernetzung der AkteurInnen soll der 

Austausch untereinander erleichtert und dadurch das gegenseitige Aushelfen, 

Weiterbildungen, etc. erleichtert werden.   

Geplante Trägerschaft: Vereine 

¶ Gemeinsame Weiterbildung von ehrenamtlichen AkteurInnen zur Professionalisierung und 

Motivation der leitenden Handelnden.  

Geplante Trägerschaft: Vereine, Ehrenamtliche, LAG 

¶ Niederschwellige Vernetzungs- und Impulsveranstaltungen (z.B. thematische Stammtische) 

sowie die Entwicklung von Arbeitsgruppen zur Stärkung der Eigenverantwortung und einer 

Kultur des Miteinanders. Arbeitsgruppen dienen der gegenseitigen Unterstützung der 

AkteurInnen und können z.B. Themen wie Nachbarschaftshilfe, Reparaturnetzwerke, Talente-

Tauschkreise, etc. umfassen.  

Geplante Trägerschaft: Vereine, Gemeinden 

¶ Stärkung der Festkultur durch gezielte Unterstützung von Festen, die die Eckpunkte der 

regionalen Festkultur, wie z.B. regionale Kulinarik, regionale Programmpunkte,  Einbindung 

ŀƭƭŜǊ .ŜǾǀƭƪŜǊǳƴƎǎƎǊǳǇǇŜƴΣΧ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴΦ  

Geplante Trägerschaft: Gemeinden, Vereine, LAG 

 

Immaterielles Kulturerbe 

Die in Kapitel 3.2.1 genannte Strategie zur Inwertsetzung des immateriellen Kulturerbes umfasst 

mehrere Schritte, von der Identifikation und Bewusstmachung des spezifischen regionalen Erbes über 

die Visionsentwicklung und Planung hin zur konkreten Umsetzung im Sinne von Produkt- und 

Angebotsentwicklungen.  

Unter anderem sind folgende Maßnahmen geplant: 

¶ Untersuchungen und Dokumentation zur Identifikation und Aufbereitung des spezifischen 

kulturellen Erbes und dessen öffentliche Präsentation und Vermittlung. Oft handelt es sich 

dabei um Talente oder Wissen, das als selbstverständlich angesehen und gerade deshalb nicht 

erkannt wird, häufig verfügen insbesondere Frauen über dieses Wissen. Spezifische, in der 

wŜƎƛƻƴ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴŜ ƻŘŜǊ ōŜǎƻƴŘŜǊǎ ŀǳǎƎŜǇǊŅƎǘŜ CŅƘƛƎƪŜƛǘŜƴ ƳǸǎǎŜƴ αƘŜǊŀǳǎƎŜǎŎƘŅƭǘά und 

definiert werden. Mögliche Themen sind z.B. die kulturelle Bedeutung, Wissen und Traditionen 

ǊǳƴŘ ǳƳ IƻƭǳƴŘŜǊ ƻŘŜǊ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜǎ IŜƛƭǿƛǎǎŜƴ όYǊŅǳǘŜǊΣ IŀǳǎƳƛǘǘŜƭΣΧύ ƻŘŜǊ ²ƛǎǎŜƴ ǳƴŘ 

Fertigkeiten rund ums Gärtnern (inkl. Samengewinnung, Aufzucht, Verarbeitung,..).  
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Geplante Trägerschaft: Gemeinden, Kulturvereine 

¶ Vernetzung und Kooperationsaufbau zwischen Akteuren, die sich mit einem Bereich des 

immateriellen Kulturerbes beschäftigen. Zusammenführung des vorwiegend mündlich 

vorhandenen Wissens und Ideenentwicklung für die Inwertsetzung bzw. Neudeutung. 

Bewahrung des Immateriellen Kulturerbes bedeutet dessen Neudeutung oder 

Neuinterpretation und damit Anpassung an den aktuellen gesellschaftlichen Kontext. Dadurch 

bleibt es lebendig und auch für junge Menschen interessant.  

Geplante Trägerschaft: Gemeinden, Kulturvereine, LAG 

¶ Produkt- und Angebotsentwicklung auf Basis des immateriellen Kulturerbes sowie 

Marktplatzierung. Produkte und Angebote, die auf regionalem immateriellem Kulturerbe ς 

und damit auf regional spezifischem Wissen, Können, Fertigkeiten von Frauen und Männern ς 

beruhen, sind unverwechselbar und authentisch.  

Geplante Trägerschaft: Wirtschaftskammer, Unternehmen 

 

3.2.6 Beschreibung von Kooperationsaktivitäten 

LƳ {ǘǊŀǘŜƎƛŜōŜǊŜƛŎƘ αȊǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎŜǊ [ŜōŜƴǎǊŀǳƳά mit Schwerpunkt Bio hat das Steirische Vulkanland 

eine erfolgreiche Partnerschaft mit der BioRegion Mühlviertel, Oberösterreich. Die Partnerschaft 

beruht vorwiegend auf zwei unterschiedlichen Stärken der beiden Regionen: Die BioRegion 

Mühlviertel zeichnet sich durch einen sehr hohen Anteil an Bio-Betrieben und einer sehr guten 

Beteiligung weiterverarbeitender Betriebe aus, so dass Bio erlebbarer Teil des Regionsprofiles 

darstellt. Das Steirische Vulkanland andererseits verfügt über hohe Kompetenz in der transformativen 

Regionalentwicklung mit großer Breitenwirkung und dynamischer Produktinnovation. Durch die 

Zusammenarbeit können diese Kompetenzen der Regionen zur gegenseitigen Bereicherung genutzt 

werden. Die Regionen lernen voneinander und entwickeln sich entlang des Strategiebereichs 

αȊǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎŜǊ [ŜōŜƴǎǊŀǳƳά ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ weiter. Große Potentiale werden in den Aktionsfeldthemen 

Ökologische Wirtschaftsweise sowie zukunftsfähige Lebensweise gesehen.  

 

Naturräumlich gesehen und damit verbunden auch in Bezug auf die Landwirtschafts- und 

Wirtschaftsstruktur hat das Vulkanland große Gemeinsamkeiten mit den angrenzenden Regionen in 

Nordostslowenien und Westungarn. Darauf aufbauend wurde die Perspektive der Trilaterale im 

Dreiländereck Österreich ς Slowenien ς Ungarn entwickelt, in der die Zusammenarbeit im kulturellen, 

menschlichen wie auch im wirtschaftlichen Bereich verstärkt wird. Langfristiges Ziel ist hier eine 

gemeinsame Positionierung als Zukunftsraum an der historischen Nahtstelle unterschiedlicher 

Kulturen, die durch eine lange gemeinsame Geschichte verbunden sind. Die Zusammenarbeit 

ƪƻƴȊŜƴǘǊƛŜǊǘ ǎƛŎƘ ƛƳ ŜǊǎǘŜƴ {ŎƘǊƛǘǘ ŀǳŦ ŘŜƴ {ǘǊŀǘŜƎƛŜōŜǊŜƛŎƘ α½ǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎŜ [ŜōŜƴǎƪǳƭǘǳǊάΣ ǿƻ ŘǳǊŎƘ 

eine sozio-kulturelle Annäherung die Basis für eine wirtschaftliche Kooperation gelegt wird. Es 

bestehen bereits zahlreiche Beziehungen zu Regionen und Akteuren im angrenzenden Bereich in 

Slowenien bis nach Ljubljana sowie auf ungarischer Seite vorwiegend in den Komitaten Zala, Vas und 

Györ-Moson-Sopron, die für die Zusammenarbeit genützt werden.  

 

Darüber hinaus werden für die Entwicklung von technologischen Lösungen oder Modellen in Hinblick 

auf eine ökologische Wirtschaftsweise sowie zum Schutz von Wasser, Boden und Wald strategische 

Partner gesucht um Lösungsansätze gemeinsam zu entwickeln.  

 

 



Steirisches Vulkanland  Lokale Entwicklungsstrategie 

Aufruf zur Bewerbung als Lokale Aktionsgruppe im Rahmen von CLLD gem. Art. 32 ς 35 der Verordnung (EU) 1303/2013 Seite 40 / 73 

3.2.7 Zusammenfassende Darstellung in der Wirkungsmatrix gemäß Vorlage  

 
LƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎŜōŜƴŜ LƴŘƛƪŀǘƻǊŜƴ .ŀǎƛǎǿŜǊǘŜκ{ƻƭƭǿŜǊǘŜ 

vǳŜƭƭŜƴ ό.ŜƭŜƎŜύ 

9ȄǘŜǊƴŜ 

wŀƘƳŜƴōŜŘƛƴƎΦ 

Impact /  

Oberziel 

.ŜƛǘǊŀƎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ [ŜōŜƴǎǉǳŀƭƛǘŅǘ ƛƴ ǳƴǎŜǊŜǊ 

wŜƎƛƻƴΦ 

LƴŘŜȄ ŦǸǊ [ŜōŜƴǎǉǳŀƭƛǘŅǘ 

 

   

 

Outcome /  

Ziel 

5ƛŜ ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜƴ wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ ǳƴŘ Řŀǎ ƪǳƭǘǳǊŜƭƭŜ 9ǊōŜ ŘŜǊ 

wŜƎƛƻƴ ǎƛƴŘ ƎŜŦŜǎǘƛƎǘ ƻŘŜǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎ ǿŜƛǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘΦ 

όbŀǘǳǊπ ǳƴŘ mƪƻǎȅǎǘŜƳŜΣ YǳƭǘǳǊΣ IŀƴŘǿŜǊƪύΦ 

LƴŘŜȄ ŦǸǊ ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜ wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ ǳƴŘ ƪǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ 9ǊōŜ ор тп 

 

 

Output 1 

 

wŜƎƛƻƴŀƭŜ LƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƴ ǎŜǘȊŜƴ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ aŀǖƴŀƘƳŜƴ 

ȊǳƳ {ŎƘǳǘȊ Ǿƻƴ ²ŀǎǎŜǊΣ .ƻŘŜƴΣ ²ŀƭŘ ǳƳΦ 5ƛŜ 

ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜƴ wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ ²ŀǎǎŜǊΣ .ƻŘŜƴ ǳƴŘ ²ŀƭŘ ǎƛƴŘ ƛƴ 

ƛƘǊŜǊ CǳƴƪǘƛƻƴǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ŜǊƘŀƭǘŜƴΦ  

!ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ LƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƴΣ ŘƛŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ƛƳ {ƛƴƴŜ 

ŘŜǊ .ƻŘŜƴπ ƻŘŜǊ ²ŀƭŘŎƘŀǊǘŀ ǳƳǎŜǘȊŜƴΥ 

!ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊLƴƴŜƴ ōŜƛ 

²ŜƛǘŜǊōƛƭŘǳƴƎǎǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎŜƴ ²ŀƭŘκ.ƻŘŜƴΥ 

 

π 

 

π 

ό½ŅƘƭǳƴƎύ 

мр 

 

нллл 

 

Output 2  

 
5ƛŜ wŜƎƛƻƴŀƭǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ŀǊōŜƛǘŜǘ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜǊ ǳƴŘ 

ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜǊΦ 9ǎ Ǝƛōǘ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ƳŜƘǊ .ƛƻōŜǘǊƛŜōŜ ǳƴŘ 

tǊƻŘǳƪǘŜΦ  

!ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ .ƛƻōŜǘǊƛŜōŜΥ  

[ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ό.ŜȊƛǊƪ {hύ 

DŜǿŜǊōŜ 

!ƴȊŀƘƭ ƴŜǳŜǊ .ƛƻǇǊƻŘǳƪǘŜΥ 

 

мсп 

π 

π 

ό[YΣ ²Yhύ 

нрл 

мл ƴŜǳŜ 

нл 

!ƴƘŀƭǘŜƴŘŜǊ 

.ƛƻǘǊŜƴŘ 

Output 3  

 

5ŀǎ ²ƛǎǎŜƴ ǳƳ ŜƛƴŜ ȊǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ƛǎǘ 

ƎŜǎǘŜƛƎŜǊǘΦ 5ƛŜ aŜƴǎŎƘŜƴ ŀŎƘǘŜƴ ƛƴ ƛƘǊŜƳ ǇǊƛǾŀǘŜƴ 

9ƛƴŦƭǳǎǎōŜǊŜƛŎƘ ǾŜǊǎǘŅǊƪǘ ŀǳŦ bŀŎƘƘŀƭǘƛƎƪŜƛǘΦ  

!ƴȊŀƘƭ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊLƴƴŜƴ ōŜƛ ²ŜƛǘŜǊōƛƭŘǳƴƎǎπ

ǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎŜƴ ½ǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ 

bŜƴƴǳƴƎŜƴ ½ǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ƛƴ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ aŜŘƛŜƴ 

 

π 

π 

ό½ŅƘƭǳƴƎύ  

нллл 

ол ǇǊƻ WŀƘǊ 

όaŜŘƛŜƴŀƴŀƭȅǎŜύ 

 

Output 4  

 
5ƛŜ ƭŜōŜƴŘƛƎŜ [ŜōŜƴǎƪǳƭǘǳǊ ƛǎǘ ƛƴ CƻǊƳ ƘƻŎƘǿŜǊǘƛƎŜǊ 

±ŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎŜƴ ǎƛŎƘǘōŀǊΦ  

!ƴȊŀƘƭ ƘƻŎƘǿŜǊǘƛƎŜǊ [ŜōŜƴǎƪǳƭǘǳǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎŜƴΥ  

/ƘǀǊŜ 

¢ƘŜŀǘŜǊƎǊǳǇǇŜƴ 

.ƭŀǎƳǳǎƛƪƪŀǇŜƭƭŜƴ 

aǳƴŘŀǊǘŘƛŎƘǘŜǊΣ !ǳǘƻǊŜƴ 

CŜǎǘŜ Ƴƛǘ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜōŜƴǎƪǳƭǘǳǊ 

 

пл 

фл 

тл 

р 

п 

ό½ŅƘƭǳƴƎύ 

сл 

фл 

тл 

мр 

т 

 

Output 5  

 
5ŀǎ ƛƳƳŀǘŜǊƛŜƭƭŜ YǳƭǘǳǊŜǊōŜ ǿƛǊŘ ŀƭǎ ²ŜǊǘ ŜǊƪŀƴƴǘ ǳƴŘ 

ŘƛŜ ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ CŅƘƛƎƪŜƛǘŜƴ ƎŜȊƛŜƭǘ ƎŜƴǳǘȊǘ 

!ƴȊŀƘƭ ƴŜǳŜǊ tǊƻŘǳƪǘŜ κ !ƴƎŜōƻǘŜ ŀǳŦ .ŀǎƛǎ ŘŜǎ 

ƛƳƳŀǘŜǊƛŜƭƭŜƴ YǳƭǘǳǊŜǊōŜǎ 

 

π 

ό½ŅƘƭǳƴƎύ 

мр 

 

Input /  

Aktivitªten 

des LAG 

Mgmt. 

¶ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘ 

¶ /ƻƴǘǊƻƭƭƛƴƎ 

¶ aŀǊƪŜǘƛƴƎ ǳƴŘ !ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ 

¶ tǊƻƧŜƪǘŜ ƭŀƴŎƛŜǊŜƴ ǳƴŘ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴ 

 

wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ 

 

 

YƻǎǘŜƴ 
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3.3 Aktionsfeld 3: Gemeinwohl Strukturen und Funktionen 

3.3.1 Auswahl der Aktionsfeldthemen und Beschreibung der Ausgangslage (Status quo)  

Lƴ !ƪǘƛƻƴǎŦŜƭŘ о ŦƛƴŘŜƴ ǎƛŎƘ ǾƻǊǿƛŜƎŜƴŘ ¢ƘŜƳŜƴ ŀǳǎ ŘŜƳ ±ƛǎƛƻƴǎōŜǊŜƛŎƘ α[ŜōŜƴǎƪǳƭǘǳǊ - menschliche 

½ǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘάΣ ŘƛŜ Řŀǎ aƛǘŜƛƴŀƴŘŜǊ ŘŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴ ŘŜǊ wŜƎƛƻƴ ƛƴ ŘŜn Mittelpunkt stellen. Ziel sind 

die menschlichen Qualitäten als entscheidende Komponente für eine hohe Lebensqualität wie auch 

für eine hohe Resilienz der Region zu fördern. Dass die menschlichen Qualitäten in Zukunft eine noch 

entscheidendere Rolle für das Zusammenleben wie auch für die Wirtschaft spielen werden, wird von 

vielen Seiten bestätigt, unter anderem auch von Nefiodow, der die psychosoziale Kompetenz (die 

weitgehend das gleiche wie die menschliche Zukunftsfähigkeit beschreibt) als Schlüsselressource des 

sechsten Kondratieff-½ȅƪƭǳǎ ǎƛŜƘǘΦ 5ŀƘŜǊ ǿƛǊŘ ŘƛŜǎŜƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ αǿŜƛŎƘŜƴά wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ ōŜǎƻƴŘŜǊŜǎ 

Augenmerk geschenkt.  

 

Familie und Dorfgemeinschaft haben einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung, wobei sich die 

familiären Strukturen jedoch immer mehr im Umbruch befinden und damit  traditionelle Rollenbilder 

aufbrechen wie auch neue Herausforderungen ς z.B. in Hinblick auf ältere Menschen oder Kinder und 

Jugendliche ς entstehen. Daher ist die kinder- und familienfreundliche Region ein zentrales 

Themenfeld, das die Beziehungen der verschiedenen Generationen zueinander wie auch die Rollen 

und Beziehungen der Geschlechter zum Inhalt hat.  

 

Zentrum des Zusammenlebens ist großteils nach wie vor die Familie, zu deren Wert sich 59% 

(Bestandserhebung (BEH) нллуΣ CǊŀƎŜ tоΦмύ ŘŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴ αǎŜƘǊά ǳƴŘ то҈ ŘŜǊ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜƴ ό.9I 

нллуΣ CǊŀƎŜ WtоΦмύ αǎŜƘǊά ōŜƪŜƴƴŜƴΦ фс ҈ ŘŜǊ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜƴ ƳǀŎƘǘŜƴ ǎŜƭōǎǘ ŜƛƴƳŀƭ YƛƴŘŜǊ ōȊǿΦ ŜƛƴŜ 

CŀƳƛƭƛŜ ƎǊǸƴŘŜƴ ό.9I нллуΣ CǊŀƎŜ WtоΦнύΦ 5ŀƳƛǘ ŜǊƘƛŜƭǘ ŘƛŜ αCŀƳƛƭƛŜά ƛƴ ŘŜǊ .estandserhebung 2008 

die Höchstnote unter den für die BewohnerInnen wichtigsten Dingen. Gleichzeitig aber ist in vielen 

Betrieben und öffentlichen Institutionen Familienfreundlichkeit oft nur ein Schlagwort, konkrete 

Angebote bzw. Gestaltungselemente für Familien fehlen meistens. In vielen Fällen mangelt es nur am 

entsprechenden Wissen, was für Familienfreundlichkeit wirklich bedacht werden muss.  

 

In engem Zusammenhang mit der Familie bzw. dem traditionellen Familienbild steht auch die 

Benachteiligung von Frauen, die nach wie vor nicht entsprechend in den Entscheidungsstrukturen 

vertreten sind und die oft in unbezahlten Tätigkeiten keine entsprechende Absicherung und 

Wertschätzung erfahren. Ähnlich geht es älteren Menschen ς sie erfahren nicht immer die 

entsprechende Wertschätzung für das, was sie geleistet haben, und für ihre Erfahrung. Dadurch 

entgeht der Gesellschaft ein enormer Schatz an (vor allem praktischem) Wissen und Erfahrungen, 

ǿŅƘǊŜƴŘ ǎƛŎƘ ŅƭǘŜǊŜ aŜƴǎŎƘŜƴ ƻŦǘ αƴǳǘȊƭƻǎά ŦǸƘƭŜƴΦ ½ǳŘŜƳ ǾŜǊƭƛŜǊŜƴ ǾƛŜƭŜ {ŜƴƛƻǊInnen bei 

Pensionsantritt den Kontakt zur Dorfgemeinschaft oder Freunden.  

 

Durch umfangreiche Veränderungen im Zusammenleben, in der Gesellschaft und im Berufsleben 

steigen einerseits die Anforderungen an Eltern und Kinder, während die Unsicherheit vieler Eltern 

wächst. Teilweise wurde mittlerweile Eltern-Kind-Bildung in den Gemeinden eingeführt, die aber noch 

nicht flächendeckend und nicht umfassend genug von den Zielgruppen angenommen wird. Zudem 

müssen in Zukunft vermehrt auch Unternehmen und weitere Institutionen in die Kinder- und 

Jugendarbeit eingebunden werden.  

 

Bereits in der letzten LEADER Periode wurde das Thema Gesundheit verstärkt zum Thema, bisher mit 

dem Fokus auf ganzheitliche GesundheitsanbieterInnen. Insbesondere wurde ein Netzwerk von 81 

AkteurInnen ς vorwiegend Frauen - im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit (Prävention, 

!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾƳŜŘƛȊƛƴΣΧύ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘΦ Während klimatisch und naturräumlich hervorragende 

Voraussetzungen für ein gesundes Leben vorhanden sind und zahlreiche KompetenzträgerInnen im 

Gesundheitsbereich in der Region gebündelt sind und auch stark nach außen wirken (z.B. Thermen), 
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ist die Gesundheit für Menschen in der Region noch ein untergeordnetes Thema. Gesunde Ernährung 

sowie Bewegung werden nicht als zentrale Faktoren gesehen, ebenso werden zunehmende 

klimatische Stressfaktoren unterschätzt. Gesundheit wird noch vorwiegend als rein den Körper und 

seine Funktion betreffendes Phänomen gedeutet.  

 

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Regionalisierung der Lebensmittelversorgung. Mit den 

fruchtbaren Böden, günstigen Klimabedingungen und einem noch weit verbreiteten Wissen über den 

eigenen Anbau von Obst und Gemüse im eigenen Garten sind ideale Voraussetzungen für die Stärkung 

einer gesunden Eigenversorgung vorhanden. Das stärkt die αYǳƭƛƴŀǊƛǎŎƘŜ wŜƎƛƻƴά ŘǳǊŎƘ ŀǳǘƘŜƴǘƛǎŎƘŜ 

Produkte, steigert die Wertschätzung für Lebensmittel, schafft regionale Wertschöpfung (wenn auch 

nicht monetär) und verbessert die Krisensicherheit.  

 

Als wertvolle Grundlage für die regionale Entwicklung hat sich auch die Kultur der Wissensteilung 

erwiesen. Eine Wissensgesellschaft kennzeichnet sich dadurch, dass Wissen als wesentlicher Faktor für 

Produktivitätsverbesserungen und somit wichtigster Treiber für Wirtschaftswachstum ist. Aktuelle 

Schätzungen gehen davon aus, dass sich das Wissen der Welt etwa alle 5 Jahre verdoppelt. Ein Grund 

ŘŀŦǸǊ ǎƛƴŘ ŘƛŜ ƎǳǘŜƴ ±ŜǊōǊŜƛǘǳƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ǸōŜǊ Řŀǎ LƴǘŜǊƴŜǘ ǳƴŘ ŘŜǊ ŘƛƎƛǘŀƭŜƴ aŜŘƛŜƴΦ α²ŀǊŜƴ 

im Jahr 2000 noch 75% der Daten analog und 25% digital, so sind im Jahr 2013 nur mehr 1% der Daten 

ŀƴŀƭƻƎ ǳƴŘ фф҈ ŘƛƎƛǘŀƭά όtǊƻŦΦ ±ƛƪǘƻǊ aŀȅŜǊ-Schönberger, österreichischer Jurist, Hochschullehrer und 

Autor). Trotz dieses enormen Zuwachses an Information und Wissen und deren 

Verbreitungsmöglichkeiten gelingt es nicht, diese in Produktivität auf volkswirtschaftlicher oder 

unternehmerischer Ebene zu transformieren (Produktivitätsparadoxon der Informationstechnologie). 

Es geht in Zukunft vor allem darum, die Produktivität von Wissen zu steigern. Wesentlich dafür ist der 

Aufbau einer Kultur der Wissensteilung welche die Probleme der Wissens- und 

LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǸōŜǊŦƭǳǘǳƴƎ ƭǀǎǘΦ α9ǎ ƎŜƘǘ ŘŀǊǳƳΣ ŘƛŜ ±ŜǊŦǸƎōŀǊƪŜƛǘ ŀƴ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ŜŦŦŜƪǘƛǾ ǳƴŘ 

effizient zu verwalten, um schnell an jene Informationen zu kommen, die man benötigt, um ein 

Problem zu lösen. Zentrale Herausforderungen liegen dabei in der Anwendung angemessener 

Informationsfilter oder Sortierungsmöglichkeiten, um an relevante Materialien zu gelangen. Die 

Grundlage für eine zukunftsorientierte Entwicklung von Regionen und deren Wettbewerbsfähigkeit ist 

ǎƻƳƛǘ ŘƛŜ CŅƘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴ ǾƻǊ hǊǘΣ Ƴƛǘ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǳƳȊǳƎŜƘŜƴάΗ ό9Ǌƛƪ IŅƴŘŜƭŜǊΣ ŘŜǳǘǎŎƘŜǊ 

Wirtschaftswissenschaftler und Publizist).  

Die Aufbereitung regionalen Wissens und dessen gezielte Weitergabe ist somit ein Schlüssel zur 

regionalen Identität und regionalen Wertschöpfung, aktiviert regionale Akteure und ist fundierte 

Entscheidungsgrundlage für regionale Entwicklungsprozesse. Ein umfangreiches Wissensmanagement 

mit Beteiligung der Gemeinden, Kleinregionen, AkteurInnen und Akteursnetzwerke sowie 

verschiedener Interessensgruppen ist vorhanden und etabliert. Damit sind die Grundlagen für die 

Überführung des Wissensmanagements in eine Kultur der Wissensteilung vorhanden. Regionales 

Wissen wird im Vulkanland als öffentliche Ressource und Wettbewerbsfaktor für die 

Wissensgesellschaft gesehen.  

 

3.3.2 Grundstrategie bzw. strategische Stoßrichtung in den Aktionsfeldthemen 

Kinder- und familienfreundliche Region 

Zur Entwicklung zur kinder- und familienfreundlichen Region sind auf Ebene der Gemeinden und 

Kleinregionen mehrere Module vorhanden: Familienfreundlichkeit, Eltern-Kind-Bildung, 

Kinderferien(s)pass. Diese müssen nun konsequent umgesetzt, adaptiert und erweitert werden, um 

Kinderfreundlichkeit und Familienfreundlichkeit nachhaltig zu gewährleisten. 

 

Zur Förderung der Familienfreundlichkeit müssen Gemeinden wie auch Institutionen und Betriebe 

genauer und gezielt die Bedürfnisse von Familien berücksichtigen. Wichtig ist, dass es hier nicht nur 

um bauliche Maßnahmen, sondern vorrangig um die Einführung weicher Maßnahmen geht. Darunter 
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fallen unterschiedlichste Maßnahmen, wie z.B. Arbeits- und Öffnungszeiten, die dem Alltag von 

Familien entsprechen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gut einsehbare Spielplätze in Gaststätten, 

kurze und attraktive Wanderrouten, Veranstaltungshöhepunkte vor 20 Uhr, usw. In diesem Sinne 

stehen Bewusstseinsbildung, Know-how, sowie Konzepte und Beratungen im Vordergrund.  

 

LƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ αKinderferien(s)passά ǿŜǊŘŜƴ ōŜǊŜƛǘǎ ƛƴ ȊŀƘƭǊŜƛŎƘŜƴ DŜƳŜƛƴŘŜƴ 

Ferienprogramme für Kinder (in Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben und Institutionen) 

angeboten. Dieses Konzept kann weiter etabliert und weiterentwickelt werden, wobei der Fokus 

zunehmend auf dem gegenseitigen Kennenlernen von Betrieben und Kindern/Jugendlichen liegen soll, 

um so einerseits das Bewusstsein für regionale Betriebe (und regionale Produkte) zu stärken und 

andererseits Kindern und Jugendlichen die regionalen Betriebe als potenzielle zukünftige Arbeitgeber 

oder Praktikumsplätze vorzustellen.  

 

Zur Verbesserung der Situation von Frauen müssen vor allem über Bewusstseinsbildung die Leistungen 

von Frauen besser kommuniziert und der immense gesellschaftliche Wert der (vorwiegend von Frauen 

geleisteten) unbezahlten Arbeit (Erziehung, Bildung, tŦƭŜƎŜΣ IŀǳǎƘŀƭǘΣ .ŜǘǊŜǳǳƴƎΣΧύ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ 

Anerkennung und Wertschätzung erfahren. Durch die verstärkte Behandlung von Themen, die vor 

allem die Lebenszusammenhänge von Frauen betreffen (z.B. Familienfreundlichkeit, Lebenskultur, 

Familienarbeit, Hausmanufaktur, Eltern-Kind-.ƛƭŘǳƴƎΣΧύΣ ǿŜǊŘŜƴ ƛƘǊŜ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ǎǘŅǊƪŜǊ ƛƴ ŘŜƴ 

Mittelpunkt gerückt und die Beteiligung von Frauen an der regionalpolitischen Gestaltung erhöht. 

Gleichzeitig soll das Selbstbewusstsein (das Wissen um die eigenen Stärken) von Frauen und Mädchen 

und ihre aktive Einbindung in das öffentliche Leben ς von Vereinen bis zu Führungspositionen in 

Betrieben, Gemeinden und Institutionen ς gestärkt werden. Darüber hinaus ist die Stärkung der 

Position von Frauen und Mädchen sehr stark ein Querschnittsthema, das sich z.B. in der 

Berücksichtigung von frauenspezifischen Anliegen bei der Projektauswahl und der Zusammensetzung 

der Organe der LAG widerspiegelt.  

 

Bildungsmaßnahmen (Eltern-Kind-Bildung, Bildung für ein erfülltes Leben) sollen Menschen 

unterstützen, ihr Leben selbstbestimmt und positiv zu gestalten. Neben Wissensvermittlung geht es 

hier auch um Ideen und Inspiration, Ermutigung und Bewusstseinsbildung. Zentral für erfolgreiche 

Bildungsmaßnahmen sind niederschwellige und zielgruppenspezifische Angebote. Wichtige 

Zielgruppen sind Eltern, Jugendliche, Familien, Frauen/Männer in ihren spezifischen 

Lebenszusammenhängen und ältere Menschen. Besonders förderungswürdig sind Maßnahmen zur 

Eltern-Kind-Bildung, zur Verbesserung der Chancen von Frauen sowie zur Einbindung älterer 

Menschen.  

 

Zur Stärkung der Rolle älterer Menschen in der Gesellschaft sind neue Modelle zu entwickeln und 

umzusetzen, die die spezifischen Fähigkeiten älterer Menschen gezielt nutzen und deren Wert auch 

entsprechend sichtbar machen. Angesichts zunehmender Berufstätigkeit beider Elternteile und damit 

immer knapper werdender Zeit, die Eltern mit ihren Kindern verbringen können, kann die Generation 

der Großeltern vermehrt in die Kindererziehung und Bildung eingebunden werden.  

 

Vision Gesundes Vulkanland 

Um das Thema Gesundheit nachhaltig weiter zu entwickeln, müssen verstärkt die ÄrztInnen und 

etablierten Gesundheitseinrichtungen mit in den Entwicklungsprozess einbezogen werden. Nur so 

kann das Thema Gesundheit nachhaltig und umfassend bearbeitet werde. Aufbauend auf einer 

ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ōǊŜƛǘŜƴ .ŀǎƛǎ ƪŀƴƴ ŘƛŜ tƻǎƛǘƛƻƴƛŜǊǳƴƎ ŀƭǎ αDŜǎǳƴŘŜ wŜƎƛƻƴά ŜǊŦƻƭƎŜƴΣ ǿƻōŜƛ ŘŜǊ  Cƻƪǳǎ 

zunächst auf der Region selbst liegt. Im Mittelpunkt steht das Verhalten der Menschen in Bezug auf 

ihre eigenen Gesundheit ς und jener Personen und Institutionen, die sie dabei unterstützen.  

Für die Gesundheit müssen vor allem positive Botschaften zur Erhaltung der Gesundheit (Prävention) 

vermittelt werden, um wichtige Elemente für die persönliche Lebensweise zu entdecken. Daher zielt 
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die Strategie darauf ab, die Menschen zu begeistern, ihre (neuen, gesunden, nachhaltigen) Wege zu 

ƎŜƘŜƴΦ 9ǎ Ƴǳǎǎ αƛƴά ǿŜǊŘŜƴΣ Ŝǘǿŀǎ ŦǸǊ ǎƛŎƘΣ ǎŜƛƴŜ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘΣ ǎŜƛƴŜƴ [ŜōŜƴǎǊŀǳƳ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ ŦǸǊ ǎŜƛƴŜ 

Lebensqualität zu tun. Das Kollektiv und der langfristige, öffentliche Fokus bekommen über die Jahre 

die nötige Kraft, um Lebensstile individuell Richtung Zukunftsfähigkeit zu verändern.  

 

Stärkung der Hausmanufaktur  

Zur Regionalisierung der Lebensmittelversorgung soll ς neben dem Themenbereich Kulinarik in 

Aktionsfeld 1 ς die Hausmanufaktur gestärkt werden. Die Hausmanufaktur beschreibt die traditionell 

stark verankerte eigene Produktion von Gemüse und Obst im Hausgarten bzw. Hausacker sowie die 

VerarbeituƴƎ ǳƴŘ IŀƭǘōŀǊƳŀŎƘǳƴƎ όaŀǊƳŜƭŀŘŜƴΣ 9ƛƴƎŜƭŜƎǘŜǎΣ tŜǎǘƻǎΣ YƻƳǇƻǘǘŜΣΧύ ŦǸǊ ŘŜƴ 

Eigenbedarf sowie das damit zusammenhängende Wissen von Frauen und Männern. Durch 

Maßnahmen der Image- und Bewusstseinsbildung sowie Bildungs- und Vernetzungsmaßnahmen 

sollen das Gärtnern (vor allem im Nutzgarten) und die Verarbeitung von Produkten aus dem Garten 

einen Aufschwung erleben. Hier müssen thematische Schwerpunkte wie auch organisatorische 

wŀƘƳŜƴōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ ό.ŜƎƛƴƴȊŜƛǘŜƴΣ ±ŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎƻǊǘŜΣΧ ύ ǎƻ ƎŜǿŅƘƭǘ ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀǎǎ CǊŀuen und 

Männer gleichermaßen angesprochen werden können. Ein Schwerpunkt sind hierbei alte und 

traditionelle Obst- und Gemüsesorten, die zur Erhaltung bzw. Verbesserung der Vielfalt beitragen.  

Durch die Stärkung der Hausmanufaktur wird das umfangreiche Wissen in diesen Bereichen bewahrt, 

die Vielfalt und Biodiversität gestärkt, die Grundlage für die Kulinarische Region gestärkt und die 

Krisensicherheit und Resilienz entscheidend verbessert.  

 

Kultur der Wissensteilung 

Nachdem mittlerweile eine umfangreiche regionale Wissensbasis unter Beteiligung vieler regionaler 

Akteure geschaffen wurde, muss nun der Schwerpunkt zunehmend auf die gezielte Verteilung von 

Wissen gelegt werden. Dazu sind unter Berücksichtigung aktueller Technologien und Möglichkeiten 

zielgruppengerechte Kommunikationskanäle zu entwickeln und bespielen, um regionales Wissen 

optimal zu verteilen. Durch vermehrte Einführung partizipativer Elemente und damit größere 

Beteiligung wird so Schritt für Schritt eine Kultur der Wissensteilung (d.h. Wissen teilen wird zum 

gesellschaftlichen Standard) eingeführt. 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf junge KompetenzträgerInnen (SchülerInnen, Lehrlinge, 

PraktikantInnen, StudentInnen) gelegt, die thematisch und emotional verstärkt zur Beschäftigung mit 

regionsrelevanten Themen inspiriert und motiviert werden sollen, um sie langfristig an die Region zu 

binden und ihre Kompetenzen für die Region zu nutzen.  

 

3.3.3 Angestrebte Resultate am Ende der Periode (2023) 

Kinder- und Familienfreundlichkeit ist in der Region weitgehend etabliert, so dass die meisten 

Institutionen und Betriebe Aspekte der Familienfreundlichkeit selbstverständlich berücksichtigen. 

Familien können ungehindert am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, ihren Alltag sowie ihre Freizeit 

entsprechend ihren Bedürfnissen gestalten. Familien erfahren Wertschätzung und entsprechende 

Unterstützung.  

Im Rahmen von Ferienprogrammen haben viele Kinder und Jugendliche ihren zukünftigen Arbeitsplatz 

kennen gelernt und einen Einblick in regionale Vereine und Institutionen erhalten, so wie Betriebe, 

Vereine und Institutionen ihren Nachwuchs kennen lernen konnten. Dadurch wurde für viele 

Jugendliche auch die Berufswahl erleichtert, die Vorstellungen von zukünftigen Arbeitsplätzen 

konkreter und die Grundlage für langfristige Beschäftigung bei regionalen Betrieben gelegt.  

Zahlreiche Menschen aller Altersgruppen und beider Geschlechter beteiligen sich an 

Bildungsmaßnahmen für ein erfülltes Leben (Lebenslanges Lernen). Dadurch wird die Erziehung von 

Kindern vielfach bewusster als zentrale Aufgabe gestaltet, wie auch die persönliche Lebensführung von 

Frauen und Männern selbstbewusst gestaltet. Durch spezielle Angebote, die das Wissen und die 

Erfahrungen älterer Menschen gezielt nutzen, nehmen sie ihre wichtige gesellschaftliche Rolle wahr 
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und bekommen ŀǳŎƘ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ǳƴŘ ²ŜǊǘǎŎƘŅǘȊǳƴƎ ŘŀŦǸǊΦ !ƭǎ αhƳŀ ǳƴŘ hǇŀ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŅǘά ƎŜōŜƴ 

ältere Menschen ihre Erfahrungen und ihr Wissen an jüngere Generationen weiter, wodurch die 

generationenübergreifende Wertschätzung steigt.  

Frauenspezifische Angebote stärken die Rolle von Frauen in der Gesellschaft. Frauen sind in allen 

gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere in Entscheidungspositionen, angemessen vertreten und 

können ihre Rolle in der Familie wie in der Gesellschaft frei wählen. Frauen, die unbezahlten 

Tätigkeiten nachgehen, erfahren dafür eine entsprechende Wertschätzung und soziale Absicherung.  

 

¦ƴǘŜǊ ŘŜƳ ¢ƛǘŜƭ αDŜǎǳƴŘŜ wŜƎƛƻƴά ȊƛŜƘŜƴ !ƪǘŜǳǊInnen der unterschiedlichsten Gesundheitsbereiche, 

von der klassischen Medizin über die Komplementärmedizin bis zur Prävention, an einem Strang. Sie 

haben sich auf wesentliche Themen und Eckpfeiler der gesunden Region geeinigt, eine umfassende 

±ƛǎƛƻƴ αDŜǎǳƴŘŜ wŜƎƛƻƴ {ǘŜƛǊƛǎŎƘŜǎ ±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘά ŜƴǘǿƻǊŦŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ wŜƎƛƻƴ ŀƭǎ αDŜǎǳƴŘŜ wŜƎƛƻƴά 

positioniert. Dadurch entsteht eine entsprechende Breitenwirkung, sodass Gesundheit und gesunde 

Lebensweise in den Köpfen und im Alltag der Menschen immer stärker verankert ist. Menschen der 

Region beginnen, ihre Lebensweise ς z.B. in der Ernährung, BewegungΣΧ - gesünder zu gestalten, so 

dass die gesunde Region zunehmend auch im Außen spürbar und sichtbar wird. Über die verstärkte 

Positionierung als Gesundheitsstandort gelingt es insbesondere KleinunternehmerInnen, ihre 

Angebote im Gesundheitssektor (v.a. Prävention, Komplementärmedizin) erfolgreich zu positionieren, 

wodurch mindestens 150 zusätzliche Arbeitsplätze ς vor allem für gut ausgebildete Frauen - geschaffen 

werden.  

 

Gärtnern und Selbstgemachtes liegen in der Region im Trend, viele Menschen nutzen ihren Garten 

nicht nur zur Erholung sondern auch für frisches, gesundes und saisonales Obst und Gemüse. Das 

Know-how ist wieder gestiegen und traditionelle wie auch moderne Methoden finden im Garten wie 

auch bei der Verarbeitung gleichermaßen Anwendung. Wissen und Materialien werden 

nachbarschaftlich geteilt und so optimal eingesetzt. Selbstgemachtes aus der eigenen Hausmanufaktur 

gilt als besonders wertvoll.  

 

Regionales Wissen ist ein wertvolles Gut. Die regionale Wissensbasis bildet umfangreich die 

Lebenskultur, den Lebensraum und die Regionalwirtschaft der Region ab und ist die Basis für zahlreiche 

Aktivitäten. Durch gezielte Kommunikation wird der Großteil der Menschen der Region auf 

maßgeschneiderten Kanälen erreicht, so dass regionales Wissen ein Anker der regionalen Identität wie 

auch Inspiration zu regionalen Projekten ist. Die weitere Wissensgenerierung erfolgt in einem 

weitgehend partizipativen Prozess, an dem sich viele RegionsbürgerInnen beteiligen.  

Insbesondere für SchülerInnen, Lehrlinge, Praktikantinnen und StudentInnen gibt es besondere 

Angebote, sich mit der Region zu beschäftigen und gegebenenfalls nach der Ausbildung in die Region 

zurückzukehren. Der Braindrain kann so gestoppt werden.  

 

Die oben genannten bildungsstrategischen Ansätze im Rahmen der Kinder- und Familienfreundlichkeit, 

der Gesunden Region, der Hausmanufaktur und der Kultur der Wissensteilung sprechen Menschen 

aller Altersgruppen, beiderlei Geschlechts und ungeachtet ihres Bildungsniveaus gleichermaßen an 

und bilden ς zusammen mit den wirtschaftlich bzw. ökologisch orientierten Bildungsansätzen in den 

anderen Aktionsfeldern eine ganzheitliche Strategie für lebenslanges Lernen, die 

α±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘŀƪŀŘŜƳƛŜά. Dadurch wird Lernen zum integrativen Bestandteil des Lebens für möglichst 

alle Bevölkerungsgruppen, Lernen wird von der Mehrheit als Bereicherung empfunden, die Freude am 

lebenslangen Lernen ist weit verbreitet. Insbesondere sozial schwächer gestellte Menschen, die sich 

traditionell wenig an Bildungsangeboten beteiligen, konnten verstärkt in den Bildungsprozess 

eingebunden werden.  
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3.3.4 Erfolgsindikatoren (messbare Indikatoren mit Angabe der Basiswerte und Sollwerte) 

Die Etablierung der Kinder- und Familienfreundlichkeit wird daran gemessen, wie viele Gemeinden 

konkrete Modelle zur Kinder- und Familienfreundlichkeit umsetzen. Ziel sind 10 (neue) Gemeinden. 50 

konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit (z.B. Gestaltung eines 

Familienwanderwegs, Einrichtung eines Spielbereichs in ŜƛƴŜƳ .ŜǘǊƛŜōΣ Χύ ǿǳǊŘŜƴ ǳƳƎŜǎŜǘȊǘΦ  

 

Zusätzlich zu den oben genannten Maßnahmen zur Familienfreundlichkeit wird in 12 Gemeinden 

jährlich ein Ferienprogramm für Kinder durchgeführt, an dem sich mindestens 300 regionale Betriebe, 

Vereine und Institutionen beteiligen.  

  

Im Rahmen der Bildungsmaßnahmen finden bis 2023 zumindest 100 Veranstaltungen im Themenkreis 

αCŀƳƛƭƛŜά ǎǘŀǘǘΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ȊǳǊ 9ƭǘŜǊƴ-Kind-Bildung, Verbesserung der Chancen von Frauen sowie 

Einbindung älterer Menschen. 

 

Für Frauen finden im Rahmen der Bildungsmaßnahmen mindestens 30 spezifische Veranstaltungen 

ausschließlich für Frauen zur Inwertsetzung frauenspezifischer Themen statt, an denen sich 

mindestens 600 Frauen beteiligen 

 

LƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ αhƳŀ ǳƴŘ hǇŀ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŅǘάΣ ŘŜǊ 9ƭǘŜǊƴ-Kind Bildung bzw. anderen Initiativen in der 

Region sind ältere Menschen aktiv und langfristig eingebunden. In mindestens 10 (neuen) Gemeinden 

gibt es dazu ein ehrenamtliches Team aus SeniorInnen, die Bildung, Aktionen und Maßnahmen vor Ort 

organisieren und in Kooperation mit Gemeinde und Region durchführen, an denen sich mindestens 

500 Menschen beteiligen.  

 

Die Gesunde Region Vulkanland wird von einem Netzwerk von AkteurInnen aus den unterschiedlichen 

Gesundheitsbereichen mit mindestens 100 Beteiligten getragen. Diese AkteurInnen stehen für die 

gemeinsame Positionierung als gesunde Region. Die gelungene Positionierung wird durch 

entsprechende Berichte in regionalen Medien sichtbar, Ziel sind insgesamt 20 Medienberichte zur 

gesunden Region.  

 

Die erfolgreiche Stärkung der Hausmanufaktur zeigt sich in einem etablierten Netzwerk von 

Hausmanufakturen mit mindestens 20 Mitgliedern, indem untereinander Wissen ausgetauscht wird 

und das als Vorbild für weitere Hausmanufakturen fungiert. Darüber hinaus finden mindestens 20 

Veranstaltungen mit insgesamt 1000 TeilnehmerInnen zur Vernetzung bzw. Weitergabe von Wissen 

im Rahmen der Hausmanufaktur statt.  

 

Die Kultur der Wissensteilung wird durch Beteiligungszahlen messbar: Mindestens 20 Gemeinden 

sollen die Regionsmodule zur Datenzusammenführung zwischen Gemeinden und Region nutzen, die 

regionalen Wissensportale sollen 2023 monatlich 45.000 Besucher erreichen und über 2.000 Personen 

sollen regelmäßig über zielgruppenspezifische E-Mails mit regionalen Informationen versorgt werden.  

150 SchülerInnen, Lehrlinge, PraktikantInnen und StudentInnen beteiligen sich aktiv an spezifischen 

regionalen Angeboten.  

 

Der Erfolg des Konzeptes für lebenslanges Lernen wird über die Gesamtauswertung aller Indikatoren 

gemessen, die die unter dem Namen Vulkanlandakademie zusammengefassten Bildungsmaßnahmen 

bzw. Resultate betreffen. Dies sind die Indikatoren für Output 2 und 5 im Aktionsfeld 1, für Output 3 

und 4 im Aktionsfeld 2 sowie für Output 1, 2, 3, 5 und 6 im Aktionsfeld 3.   
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3.3.5 Aktionsplan (Maßnahmen)zur Erreichung der Resultate 

Kinder- und familienfreundliche Region 

Zur Verbesserung der Kinder- und Familienfreundlichkeit werden Maßnahmen gefördert, die die 

Kompetenz zur Umsetzung von Kinder- und Familienfreundlichkeit stärken, sowie die Erarbeitung und 

Umsetzung konkreter Maßnahmen für den öffentlichen wie auch privaten Bereich. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf der Stärkung der sozialen Kompetenz als Grundlage für die Umsetzung nachhaltiger 

Maßnahmen im Bereich Kinder- und Familienfreundlichkeit.  

Unter anderem sind folgende Maßnahmen geplant: 

¶ Umsetzung von Modellen zur Verbesserung der Kinder- und Familienfreundlichkeit auf 

Gemeindeebene unter breiter Beteiligung lokaler (privater wie auch öffentlicher) AkteurInnen. 

¶ Umsetzung von Ferienprogrammen für Kinder unter Beteiligung regionaler Betriebe, Vereine 

und Institutionen um konkrete Beziehungen zwischen Kindern und Jugendlichen sowie 

Betrieben, Vereinen und Institutionen aufzubauen. 

¶ Einführung einer familienfreundlichen Festkultur: Anpassung der Organisation von Festen, die 

Familien einen gemeinsamen Besuch erleichtern (Programm, Beginnzeiten, Kulinarik,..)   

¶ Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung des Selbstbewusstseins und Erhöhung der aktiven 

Einbindung von Frauen und Mädchen in das gesellschaftliche Leben.  

¶ Umsetzung von Maßnahmen zur besseren Sichtbarmachung der (oft unbezahlten) Leistungen 

und deren verbesserten Wertschätzung von Frauen. 

¶ Umsetzung von Bildungsmaßnahmen zur Stärkung der sozialen Kompetenz. Besonders 

wichtige Themen sind Eltern-Kind-Bildung, die Verbesserung der Chancen von Frauen sowie 

das generationenübergreifende Zusammenleben. Bildungsmaßnahmen sollen thematisch wie 

auch organisatorisch die unterschiedlichen Lebenszusammenhänge von Frauen und Männern 

berücksichtigen und beide in einem ausgewogenen Verhältnis ansprechen. 

¶ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǳƴŘ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŜƛƴŜǊ αOma & Opa-UniversitätάΣ Ŝinem Bildungskonzept das die 

spezifischen Fähigkeiten von älteren Menschen (ihre Lebenserfahrung, ihr Wissen, ihr 

Zeitbudget) nutzt, um dieses oft sehr praxisorientierte Wissen an Kinder und Jugendliche 

weiterzugeben. Dabei sollen jüngere und ältere gleichermaßen profitieren und die 

gegenseitige Wertschätzung (Enkel-Großeltern) steigen. 

Geplante Trägerschaft für alle Maßnahmen: LAG, Gemeinden 
 

Vision Gesundes Vulkanland 

Zur Etablierung der gesunden Region werden Maßnahmen gefördert, die Wissen über ganzheitliche 

Gesundheit vermitteln, ein ganzheitliches Gesundheitskonzept unterstützen, die Zusammenarbeit von 

Akteuren im Gesundheitsbereich (insbesondere branchenübergreifend) fördern und eine 

Verhaltensänderung in Richtung einer gesunden Lebensweise unterstützen. Es geht hier vor allem um 

Abstimmung, Bündelung und damit Sichtbarmachung vorhandener Aktivitäten und das Anregen von 

weiteren Schritten hin zur gesunden Region. Unter anderem sind folgende Maßnahmen geplant: 

¶ Positionierung als Gesunde Region: Bündelung der AkteurInnen im Gesundheitsbereich, 

Erarbeitung einer gemeinsamen Position und Ziele, Darstellung und gebündelte 

Öffentlichkeitsarbeit zur Positionierung als gesunde Region.  

¶ Branchenübergreifende Vernetzung der AkteurInnen im Gesundheitsbereich zur 

gemeinsamen Definition der Positionierung als gesunde Region und thematischen 

!ōǎǘƛƳƳǳƴƎΦ 5ƛŜ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴ ǎƻƭƭ ŘƛŜ ƎŜƎŜƴǎŜƛǘƛƎŜ α«ōŜǊǿŜƛǎǳƴƎά Ǿƻƴ 

PatientInen/KundInnen, insbesondere zwischen dem schulmedizinischen und 

komplementärmedizinischen Bereich verbessern, so dass PatientInnen/KundInnen ein für sie 

ideales Team zur Betreuung finden.  

¶ Bildungsveranstaltungen und Impulsveranstaltungen für ganzheitliche Gesundheit mit 

besonderem Fokus auf den eigenen Handlungsspielraum von Frauen und Männern in Hinblick 

auf Ernährung, Bewegung und andere Bereiche einer gesunden Lebensweise.  
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¶ Kooperationen mit Kindergärten und Schulen, um Impulse für einen gesunden Lebensstil 

bereits im Kinder- / Jugendalter zu setzen bzw. auch Eltern über Kindergarten und Schule mit 

einzubeziehen.  

Geplante Trägerschaft für alle Maßnahmen: Ärzteschaft, LAG 

 

Stärkung der Hausmanufaktur 

Die Hausmanufaktur und damit das Selbermachen von Lebensmitteln wird gestärkt durch 

Maßnahmen, die Wissen zur Produktion und Veredelung von Gemüse und Obst im eigenen Garten 

vermitteln, das Image des Selbstgemachten heben (Delikatessen aus dem eigenen Garten) und das 

Gärtnern und verarbeiten von Produkten aus dem Garten fördern. Dies verbessert insbesondere die 

Wahrnehmung und Wertschätzung der großteils von Frauen geleisteten Versorgungsarbeit. Unter 

anderem sind folgende Maßnahmen geplant: 

¶ Vernetzung der AkteurInnen, die am Hausgarten interessiert sind, um den gegenseitigen 

Wissensaustausch und das gegenseitige Aushelfen zu fördern und die Freude daran zu stärken.  

¶ Impulse zur Weitergabe von spezifischem Wissen rund um den Hausgarten und das 

Selbermachen, insbesondere auch zur Vermehrung/Wiedereinführung alter und traditioneller 

Sorten (Raritäten), um so die Vielfalt zu stärken.  

Geplante Trägerschaft für alle Maßnahmen: Netzwerk Lebensgärten, Arche Noah, LAG, 

Gemeinden 

 

Kultur der Wissensteilung 

Im Rahmen der Kultur der Wissensteilung werden Maßnahmen gefördert, die Wissen regionalisieren 

(regionsspezifisch aufbereiten) und Wissen in der Region zusammenführen, regionales Wissen 

zielgruppenspezifisch verteilen, partizipative Wissensgenerierung stärken und junge 

KompetenzträgerInnen für regionale Themen interessieren und damit an die Region binden. Unter 

anderem sind folgende Maßnahmen geplant: 

¶ Konsolidierung der vorhandenen Wissensbasis im Internet und Verbesserung der 

Auffindbarkeit von Inhalten. Durch Neuordnung und Schaffung neuer Zugänge sollen die 

Inhalte auf den rund 80.000 Seiten im Regionsportal www.vulkanland.at sowie vernetzten 

Subportalen leichter gefunden und übersichtlicher angeordnet werden.  

¶ Erstellung eines zielgruppenorientierten Kommunikationskonzepts zur zielgerichteten 

strategischen Verteilung von Wissen. Ziel ist, dass möglichst viele regionale AkteurInnen und 

Institutionen maßgeschneiderte, für sie relevante Informationen erhalten, ohne mit 

Informationen überschüttet zu werden. Das Konzept muss zudem klare Abläufe und 

Zuständigkeiten definieren, sodass die Wissensverteilung klar geregelt ist.  

¶ Verstärkung partizipativer Elemente, z.B. durch Einführung eines WIKI-Systems für bestimmte 

Wissensbereiche, so dass sich interessierte AkteurInnen am Aufbau der regionalen 

Wissensbasis beteiligen und mitgestalten können.  

¶ Umsetzung von attraktiven, zielgruppenspezifischen Beteiligungsmöglichkeiten für junge 

KompetenzträgerInnen (SchülerInnen, Lehrlinge, PraktikantInnen, StudentInnen), um ihre 

Beschäftigung mit regionsrelevanten Themen zu fördern. 

¶ Umsetzung eines Betreuungsmodells für vorwissenschaftliche Arbeiten bzw. Bakkalaureats- 

und Masterarbeiten mit Regionsbezug zur Bindung junger KompetenzträgerInnen. 

¶ Maßnahmen zur Förderung von Ferialpraktika. Jugendliche sollen potenzielle zukünftige 

Arbeitgeber kennen lernen und inǎ .ŜǊǳŦǎƭŜōŜƴ αǎŎƘƴǳǇǇŜǊƴάΣ ǿŅƘǊŜƴŘ ǎƛŎƘ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ 

Betriebe zukünftigen MitarbeiterInnen präsentieren können.   

¶ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŎƘƴƛǘǘǎǘŜƭƭŜƴ ƛƴ DŜƳŜƛƴŘŜƴ ȊǳǊ ½ǳǎŀƳƳŜƴŦǸƘǊǳƴƎ Ǿƻƴ αDŜƳŜƛƴŘŜά-Wissen 

auf Regionsebene. Dadurch wird die regionale Wissensbasis durch die Gemeinden direkt 

befüllt und aktualisiert.  

¶ Umsetzung von kommunalen Wissensbilanzen und Einführung kommunaler 

WissensmanagerInnen, um auf Gemeindeebene gezielt Wissen zu sammeln, zu verteilen und 

http://www.vulkanland.at/
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strategisch zu nutzen. Dadurch kann Wissen gezielt als Instrument zur regionalen Entwicklung 

eingesetzt werden.  

Geplante Trägerschaft für alle Maßnahmen: LAG, Gemeinden 

 

3.3.6 Beschreibung von Kooperationsaktivitäten 

Das Aktionsfeld 3 verfolgt insgesamt einen sehr stark wissensorientierten Ansatz und legt einen 

starken Schwerpunkt auf Bildung und Wissensteilung.  

 

YƻƴƪǊŜǘŜ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴǎŀƴǎŅǘȊŜ Ǝƛōǘ Ŝǎ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ IŀǳǎƳŀƴǳŦŀƪǘǳǊ Ƴƛǘ ŘŜƳ ±ŜǊŜƛƴ α!ǊŎƘŜ bƻŀƘά ƛƴ 

Bezug auf Sortenraritäten, Saatgutvermehrung und Biodiversität. Darüber hinaus können in Bezug auf 

Gärtnern durch Kooperationen neue Impulse für die Weiterentwicklung des Themas genutzt werden.  

 

LƳ .ŜǊŜƛŎƘ αKultur der Wissensteilungά ǎƛƴŘ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴŜƴ Ƴƛǘ {ŎƘǳƭŜƴΣ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŅǘŜƴ ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜƴ 

wissenschaftlichen Kooperationspartnern im überregionalen Kontext zur Umsetzung notwendig, 

sowie auch die Weiterführung und Ausweitung bestehender Kooperationen mit lernenden Regionen 

ȊǳǊ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ Ǿƻƴ aƻŘŜƭƭŜƴ ǳƴŘ aŜǘƘƻŘŜƴΣ ǎƻ ǿƛŜ ŘƛŜǎ ƛƳ wŀƘƳŜƴ Ǿƻƴ α²ƛǎǎŜƴ 

ǎŎƘŀŦŦǘ wŜƎƛƻƴά ōŜǊŜƛǘǎ ƎŜǎǘŀǊǘŜǘ ǿǳǊŘŜΦ Darüber hinaus ist eine Zusammenarbeit im Rahmen des 

nationalen und internationalen LEADER Netzwerks vor allem zur Organisation von Fachtagungen zum 

¢ƘŜƳŀ α²ƛǎǎŜƴ ǎŎƘŀŦŦǘ wŜƎƛƻƴά ƎŜǇƭŀƴǘΦ 
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3.3.7 Zusammenfassende Darstellung in der Wirkungsmatrix gemäß Vorlage  

LƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎŜōŜƴŜ LƴŘƛƪŀǘƻǊŜƴ .ŀǎƛǎǿŜǊǘŜκ{ƻƭƭǿŜǊǘŜ 

vǳŜƭƭŜƴ ό.ŜƭŜƎŜύ 

9ȄǘŜǊƴŜ 

wŀƘƳŜƴōŜŘƛƴƎΦ 

LƳǇŀŎǘ κ  

hōŜǊȊƛŜƭ 

.ŜƛǘǊŀƎ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ [ŜōŜƴǎǉǳŀƭƛǘŅǘ ƛƴ ǳƴǎŜǊŜǊ 

wŜƎƛƻƴΦ 

LƴŘŜȄ ŦǸǊ [ŜōŜƴǎǉǳŀƭƛǘŅǘ    

hǳǘŎƻƳŜ κ  

½ƛŜƭ 

 

CǸǊ Řŀǎ DŜƳŜƛƴǿƻƘƭ ǿƛŎƘǘƛƎŜ {ǘǊǳƪǘǳǊŜƴ ǳƴŘ 

CǳƴƪǘƛƻƴŜƴ ǎƛƴŘ ƎŜǎǘŅǊƪǘΦ  

όbŀƘǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎΣ 5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴΣ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜǎ [ŜǊƴŜƴΣ 

.ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎŜύΦ 

LƴŘŜȄ ŦǸǊ DŜƳŜƛƴǿƻƘƭ от со  

hǳǘǇǳǘ м  

 

YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ CŀƳƛƭƛŜƴŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘ ƛǎǘ ƛƴ ŘŜǊ wŜƎƛƻƴ 

ŜǘŀōƭƛŜǊǘΦ  

!ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜƴΣ ŘƛŜ aƻŘŜƭƭŜ ȊǳǊ YƛƴŘŜǊπ 

ǳƴŘ CŀƳƛƭƛŜƴŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘ ǳƳǎŜǘȊŜƴΥ 

!ƴȊŀƘƭ ǳƳƎŜǎŜǘȊǘŜǊ aŀǖƴŀƘƳŜƴΥ 

!ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜƴΣ ŘƛŜ Ŝƛƴ 

YƛƴŘŜǊŦŜǊƛŜƴǇǊƻƎǊŀƳƳ ǳƳǎŜǘȊŜƴΥ 

!ƴȊŀƘƭ ōŜǘŜƛƭƛƎǘŜǊ .ŜǘǊƛŜōŜΥ 

!ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ .ƛƭŘǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜƴ ŦǸǊ YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ 

CŀƳƛƭƛŜƴŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘΥ 

 
π 
π 
 
π 
π 
 
 
π 

ό½ŅƘƭǳƴƎύ 

мл 

рл 

 

мн 

олл 

 

млл 

DŜƳŜƛƴŘŜπ

ƪƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴŜƴ 

hǳǘǇǳǘ н  

 

9ǎ Ǝƛōǘ ŦǊŀǳŜƴǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜ !ƴƎŜōƻǘŜΣ ŘƛŜ ŘƛŜ wƻƭƭŜ Ǿƻƴ 

CǊŀǳŜƴ ƛƴ ŘŜǊ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ǎǘŅǊƪŜƴΦ 

!ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ .ƛƭŘǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜƴ ŦǸǊ CǊŀǳŜƴΥ 

!ƴȊŀƘƭ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊƛƴƴŜƴΥ 

π 
π 

ол 

слл 

 

hǳǘǇǳǘ о 

 

9ǎ Ǝƛōǘ ǎǇŜȊƛŜƭƭŜ !ƴƎŜōƻǘŜΣ ŘƛŜ ²ƛǎǎŜƴ ǳƴŘ 9ǊŦŀƘǊǳƴƎŜƴ 

ŅƭǘŜǊŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴ ƎŜȊƛŜƭǘ ƴǳǘȊŜƴΦ 

!ƴȊŀƘƭ DŜƳŜƛƴŘŜǘŜŀƳǎ Ƴƛǘ {ŜƴƛƻǊŜƴΥ 

!ƴȊŀƘƭ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊLƴƴŜƴ ŀƴ ±ŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎŜƴΥ 

π 
π 

мл 

рлл 

 

hǳǘǇǳǘ п 

 
5ƛŜ wŜƎƛƻƴ ƛǎǘ ǳƴǘŜǊ ōǊŜƛǘŜǊ .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ ŀƭǎ ƎŜǎǳƴŘŜ 

wŜƎƛƻƴ ǇƻǎƛǘƛƻƴƛŜǊǘΦ  

!ƴȊŀƘƭ !ƪǘŜǳǊŜ ƛƳ bŜǘȊǿŜǊƪ DŜǎǳƴŘŜ wŜƎƛƻƴΥ 

!ƴȊŀƘƭ aŜŘƛŜƴōŜǊƛŎƘǘ DŜǎǳƴŘŜ wŜƎƛƻƴΥ 

ум 

π 

млл 

нл 

όaŜŘƛŜƴŀƴŀƭȅǎŜύ 

 

hǳǘǇǳǘ р 

 
²ƛǎǎŜƴ ǳƳ DŅǊǘƴŜǊƴ ǳƴŘ {ŜƭōǎǘƎŜƳŀŎƘǘŜǎ ƛǎǘ ǾŜǊōŜǎǎŜǊǘ 

ǳƴŘ ǿƛǊŘ ƛƴ ǾƛŜƭŜƴ IŀǳǎƘŀƭǘŜƴ ŀƴƎŜǿŀƴŘǘΦ 

!ƴȊŀƘƭ ±ŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎŜƴ ȊǳǊ IŀǳǎƳŀƴǳŦŀƪǘǳǊΥ 

!ƴȊŀƘƭ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊLƴƴŜƴΥ 

π 

π 

нл 

слл 

 

hǳǘǇǳǘ с 

 
DŜƳŜƛƴŘŜƴΣ .ǸǊƎŜǊLƴƴŜƴ ǳƴŘ ǾƻǊ ŀƭƭŜƳ ƧǳƴƎŜ aŜƴǎŎƘŜƴ 

ōŜǘŜƛƭƛƎŜƴ ǎƛŎƘ ŀƪǘƛǾ ŀƴ ŘŜǊ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ ²ƛǎǎŜƴǎōŀǎƛǎΦ 

!ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜƴ Ƴƛǘ wŜƎƛƻƴǎƳƻŘǳƭŜƴ 

όLƴǘŜǊƴŜǘύΥ 

!ƴȊŀƘƭ .ŜǎǳŎƘŜǊ ŀǳŦ wŜƎƛƻƴǎǇƻǊǘŀƭ ƛƴƪƭΦ {ǳōǎŜƛǘŜƴΥ  

!ƴȊŀƘƭ ōŜǘŜƛƭƛƎǘŜǊ ƧǳƴƎŜǊ YƻƳǇŜǘŜƴȊǘǊŅƎŜǊ 

 

π 

нрΦллл 

π 

ό²ŜōŀƴŀƭȅǎŜύ 

нл 

прΦллл 

мрл 

DŜƴŜǊŜƭƭŜ 

LƴǘŜǊƴŜǘƴǳǘȊǳƴƎ ǳƴŘ 

¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜƴ 

LƴǇǳǘ κ  

!ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ 

ŘŜǊ [!D 

¶ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘΣ /ƻƴǘǊƻƭƭƛƴƎ 

¶ aŀǊƪŜǘƛƴƎ ǳƴŘ !ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ 

¶ tǊƻƧŜƪǘŜ ƭŀƴŎƛŜǊŜƴ ǳƴŘ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴ 

 

wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ 

 

YƻǎǘŜƴ 
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3.4 Aktionsfeld IWB: (falls relevant) 

3.5 Aktionsfeld ETZ: (falls relevant) 

3.6 Berücksichtigung der Ziele der Partnerschaftsvereinbarung und des 
Programms LE 2020 und falls zutreffend der IWB und ETZ-Programme 

Folgende Tabelle stellt den Beitrag der Ziele der LES (Aktionsfeldthemen) zu den 11 thematischen 

Zielen dar, die die grundlegenden Ziele der Partnerschaftsvereinbarung wie auch des Programms LE 

2020 darstellen. Somit entspricht ein Beitrag zur Erreichung dieser Ziele einer Berücksichtigung beider 

genannten Dokumente (Partnerschaftsvereinbarung, Programm LE 2020) gleichermaßen, der jeweils 

ŀƴƎŜǎǇǊƻŎƘŜƴŜ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘōŜǊŜƛŎƘ ŀǳǎ ŘŜƳ [9 нлнл ƛǎǘ ƛƴ YƭŀƳƳŜǊ ŀƴƎŜŦǸƘǊǘ όȊΦ.ΦΥ м!Σ м/ΣΧύ:  

 

 Thematisches Ziel AF 1 AF 2 AF 3 

Intel-

ligen-

tes 

Wachs-

tum 

CƻǊǎŎƘǳƴƎΣ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǎŎƘŜ 
9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǳƴŘ LƴƴƻǾŀǘƛƻƴ 
όC¢9Lύ 

LƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎŦǀǊŘŜǊǳƴƎΣ 
CƻǊǎŎƘǳƴƎǎƪƻƻǇπ
ŜǊŀǘƛƻƴŜƴ όн!Σ с!ύ 

  

LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎπ ǳƴŘ 
YƻƳƳǳƴƛƪŀǘƛƻƴǎǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜƴ 
όLY¢ǎύ 

  YǳƭǘǳǊ ŘŜǊ 
²ƛǎǎŜƴǎǘŜƛƭǳƴƎ όм!ύ 

²ŜǘǘōŜǿŜǊōǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ƪƭŜƛƴŜǊ 
ǳƴŘ ƳƛǘǘƭŜǊŜǊ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ 
όYa¦ύ 

{ǘŀƴŘƻǊǘŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎΣ 
±ŜǊƴŜǘȊǳƴƎΣ 
±ŜǊŜŘŜƭǳƴƎ ǊŜƎΦ 
wƻƘǎǘƻŦŦŜ όн!Σ о!Σ с!ύ 

  

Nach-

halti-

ges 

Wachs-

tum 

±ŜǊǊƛƴƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ /hнπ
9ƳƛǎǎƛƻƴŜƴ ƛƴ ŀƭƭŜƴ .ǊŀƴŎƘŜƴ 
ŘŜǊ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ό/hнύ 

9ƴŜǊƎƛŜǾƛǎƛƻƴ нлнр 
όрŎύ 

.ƻŘŜƴΣ ²ŀƭŘ όо.ύ  

!ƴǇŀǎǎǳƴƎ ŀƴ ŘŜƴ 
YƭƛƳŀǿŀƴŘŜƭ ǎƻǿƛŜ 
wƛǎƛƪƻǇǊŅǾŜƴǘƛƻƴ ǳƴŘ ς
ƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ όY[La!ύ 

9ƴŜǊƎƛŜǾƛǎƛƻƴ нлнр 
όрŎύ 

.ƻŘŜƴ όо.Σ п!ύΣ 
½ǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎŜ 
[ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ 
όо!ύ 

 

¦ƳǿŜƭǘǎŎƘǳǘȊ ǳƴŘ ŜŦŦƛȊƛŜƴǘŜ 
bǳǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ 
ό¦a²κw9ύ  

 ²ŀǎǎŜǊΣ .ƻŘŜƴ 
όо.ύΣ mƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜ 
²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎǿŜƛǎŜ 
όс!ύ 

IŀǳǎƳŀƴǳŦŀƪǘǳǊ 
όп!ύ 

bŀŎƘƘŀƭǘƛƎƪŜƛǘ ƛƳ ±ŜǊƪŜƘǊ ǳƴŘ 
.ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ 9ƴƎǇŅǎǎŜƴ ƛƴ 
ȊŜƴǘǊŀƭŜƴ bŜǘȊƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜƴ 

9ƴŜǊƎƛŜǾƛǎƛƻƴ нлнр   

Inklu-

sives 

Wachs-

tum 

.ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǳƴƎ ǳƴŘ CǀǊŘŜǊǳƴƎ 
ŘŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘǎƪǊŅŦǘŜ 
ό9at[ύ 

{ǘŀƴŘƻǊǘŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ tǊƻŘǳƪǘŜƴǘπ
ǿƛŎƪƭǳƴƎ 
LƳƳŀǘŜǊƛŜƭƭŜǎ 
YǳƭǘǳǊŜǊōŜ όс!ύ 

 

{ƻȊƛŀƭŜ LƴǘŜƎǊŀǘƛƻƴ ǳƴŘ 
!ǊƳǳǘǎōŜƪŅƳǇŦǳƴƎ όth±ύ 

±ŜǊƴŜǘȊǳƴƎ όс!ύ  YƛƴŘŜǊπ ǳƴŘ 
CŀƳƛƭƛŜƴπ

ŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘΣ 
DŜǎǳƴŘŜ wŜƎƛƻƴ 

.ƛƭŘǳƴƎΣ YƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴ ǳƴŘ 
ƭŜōŜƴǎƭŀƴƎŜǎ [ŜǊƴŜƴ ό[[[ύ 

vǳŀƭƛŦƛȊƛŜǊǳƴƎ όм/ύ  YǳƭǘǳǊ ŘŜǊ 
²ƛǎǎŜƴǎǘŜƛƭǳƴƎ όм/ύ 

!ǳŦōŀǳ ŘŜǊ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƭƭŜƴ 
YŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴ ǳƴŘ ŜŦŦƛȊƛŜƴǘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎ όDh±ύ 

LƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƭƭŜ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴŜƴ ƛƴ ŀƭƭŜƴ !ƪǘƛƻƴǎŦŜƭŘŜǊƴ όс.ύ 
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3.7 Berücksichtigung der bundeslandrelevanten und regionsspezifischen 
Strategien   

Folgende Tabelle stellt den Beitrag der Aktionsfeldthemen der LES zu den Strategien des 

Landesentwicklungsleitbildes dar: 

 Thematisches Ziel Aktionsfeld 1 Aktionsfeld 2 Aktionsfeld 3 

Wett-

bewerbs-

fähigkeit 

des 

Standort

es Steier-

mark 

 

²ŀŎƘǎǘǳƳ ŘǳǊŎƘ LƴƴƻǾŀǘƛƻƴ {ǘŀƴŘƻǊǘŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎΣ 
LƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎŦǀǊŘŜǊǳƴƎ 

  

CƻǊǎŎƘǳƴƎǎǎǘǊŀǘŜƎƛŜ CƻǊǎŎƘǳƴƎǎπ
ƪƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴŜƴ 

 WǳƴƎŜ 
YƻƳǇŜǘŜƴȊǘǊŅƎŜǊ 

DŜǎǘŀƭǘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ {ȅǎǘŜƳǎ 
Ǿƻƴ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎǎǘŀƴŘƻǊǘŜƴ 

tƻǎƛǘƛƻƴƛŜǊǳƴƎΣ 
{ǘŀƴŘƻǊǘŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ 

  

9ǊǊŜƛŎƘōŀǊƪŜƛǘ ǳƴŘ ƛƴǘΦ !ƴōΦ    

vǳŀƭƛŦƛȊƛŜǊǳƴƎ ǳƴŘ 
.ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǳƴƎ 

vǳŀƭƛŦƛȊƛŜǊǳƴƎ  YǳƭǘǳǊ ŘŜǊ 
²ƛǎǎŜƴǎǘŜƛƭǳƴƎ 

[ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ŀƭǎ Ƴǳƭǘƛπ
ŦǳƴƪǘƛƻƴŜƭƭŜǊ 
[ŜƛǎǘǳƴƎǎŀƴōƛŜǘŜǊ 

 .ƻŘŜƴΣ ²ŀƭŘΤ 
mƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜ 

²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎǿŜƛǎŜ 

 

¢ƻǳǊƛǎƳǳǎ ǳƴŘ 
CǊŜƛȊŜƛǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘΣ {ǇƻǊǘ 

[ŜōŜƴǎƪǊŀŦǘ  CŀƳƛƭƛŜƴπ
ŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘ 

Lebens-

qualität 

der 

Bevöl-

kerung 

und 

natür-

liche Res-

sourcen 

{ǘŜƛǊƛǎŎƘŜ 9ƴŜǊƎƛŜǎǘǊŀǘŜƎƛŜ 9ƴŜǊƎƛŜǾƛǎƛƻƴ нлнр   

½ǳƪǳƴŦǘǎƎŜǊƛŎƘǘŜǘŜ 
YƭƛƳŀǇƻƭƛǘƛƪ 

9ƴŜǊƎƛŜǾƛǎƛƻƴ нлнр 
 

mƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜ 
²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎǿŜƛǎŜ 

 

aƻōƛƭƛǘŅǘ 9ƴŜǊƎƛŜǾƛǎƛƻƴ нлнр   

YƻƳǇŀƪǘŜ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿΦ    

bŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ !ōŦŀƭƭǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ  mƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜ 
²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎǿŜƛǎŜΣ 
ȊǳƪǳƴŦǘǎŦΦ 
[ŜōŜƴǎǿΦ 

 

bŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ 
²ŀǎǎŜǊǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ 

 ²ŀǎǎŜǊΣ .ƻŘŜƴΣ 
²ŀƭŘ 

 

[ǳŦǘǊŜƛƴƘŀƭǘŜǇǊƻƎǊŀƳƳ  .ƻŘŜƴΣ ²ŀƭŘ  

DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎȊƛŜƭŜ   DŜǎǳƴŘŜ wŜƎƛƻƴ 

wŜƎΦ {ǘǊǳƪǘǳǊǇƭŀƴ DŜǎǳƴŘƘΦ   DŜǎǳƴŘŜ wŜƎƛƻƴ 

{ǘǊŀǘŜƎƛŜ ŘŜǎ 
ƭŜōŜƴǎōŜƎƭŜƛǘŜƴŘŜƴ [ŜǊƴŜƴǎ 

  9ƭǘŜǊƴπYƛƴŘπ.ƛƭŘƎΦΣ      
hƳŀπhǇŀπ¦ƴƛ 

{ǘǊŀǘŜƎƛǎŎƘŜ ½ƛŜƭŜ 
DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ǳƴŘ DŜƴŜǊŀǘΦ 

  CŀƳƛƭƛŜƴπ
ŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘ 

YǳƭǘǳǊ   [ŜōŜƴǎƪǳƭǘǳǊ 

 

Die LES und das Regionale Entwicklungsleitbild wurden in einem gemeinsamen partizipativen Prozess 

erarbeitet, weshalb die Inhalte vollständig abgestimmt sind. Folgende Tabelle stellt die strategischen 

Überschneidungen der LES mit den Aktionsfeldern im Regionalen Entwicklungsleitbild dar: 

Aktionsfeld AF1 AF2 AF3 

Städte und Gemeinden mit Gestaltungskraft ·  · 

Vernetzte Region und Verkehrsachsen   · 

Nachhaltiger Umgang mit dem Lebensraum  ·  

Energievision 2025 ·   

Betriebliche Kooperationen und Wertschöpfungsketten ·   

Qualifizierung und Fachkräfte mit Zukunft ·   

Regionales Innovations- und Wissensmanagement ·  · 

Markenentwicklung und Bewusstseinsbildung · · · 

Leben und Kultur in den Jahreszeiten  · · 

Gesundheit und Tourismus ·  · 
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3.8 Erläuterung der integrierten, multisektoralen und innovativen Merkmale 
der Strategie 

Die Lokale Entwicklungsstrategie zielt auf eine umfassende Verbesserung der Lage in der Region ab, 

indem statt punktuellen Projekten Maßnahmen geplant sind, die einen umfassenden regionalen 

Entwicklungsprozess anstoßen, begleiten und vertiefen. Die Maßnahmen sind aufeinander 

abgestimmt und unterstützen sich gegenseitig, sodass der regionale Entwicklungsprozess auf vielen 

Beinen steht. Zudem ist die Strategie ganzheitlich, indem menschliche, ökologische und 

wirtschaftliche Komponenten ineinander verwoben (integriert) sind. Der Aktionsplan berücksichtigt in 

jedem Aktionsfeld die Auswirkungen auf die anderen Aktionsfelder: Wertschöpfungsorientierte 

Maßnahmen berücksichtigen und nutzen den Naturraum, die kulturellen Ressourcen sowie soziale 

Belange, die Inwertsetzung der natürlichen Ressourcen geht einher mit wirtschaftlicher Entwicklung, 

die Entwicklung der Lebenskultur stärkt gleichzeitig das Gemeinwohl, Gemeinwohl-Maßnahmen sind 

gleichfalls ökologisch wie auch wirtschaftlich orientiert.  

Ein wesentlicher Aspekt des integrierten Ansatzes im Vulkanland ist der Fokus auf die Entwicklung der 

psychosozialen Kompetenz. Sie ist die grundlegende Kompetenz für eine wirtschaftliche Entwicklung. 

5ǊΦ DŜǊŀƭŘ aŀǘƘƛǎ ŘǊǸŎƪǘ Ŝǎ ŦƻƭƎŜƴŘŜǊƳŀǖŜƴ ŀǳǎΥ αWŜ ƘǀƘŜǊ Řŀǎ {ƻȊƛŀƭƪŀǇƛǘŀƭ ŜƛƴŜǎ {ǘŀƴŘƻǊǘŜǎΣ ŘŜǎǘƻ 

ǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘŜǊ ƛǎǘ ŘƛŜǎŜǊΦά ¦ƴŘ ǿŜƛǘŜǊΥ α5ƛŜ ǾƻǊƘŜǊǊǎŎƘŜƴŘŜƴ DƭŀǳōŜƴǎǎŅǘȊŜΣ 

Denkhaltungen und Wertvorstellungen der einzelnen Bewohner [einer Region] addieren sich zu einem 

ƴŜǳŜƴ DŀƴȊŜƴΣ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƴ tŜǊǎǀƴƭƛŎƘƪŜƛǘ ŘƛŜǎŜǊ {ƻȊƛŜǘŅǘΦ ώΧϐ ¦ƴŘ ŘƛŜ CǊŀƎŜΣ ǿƛŜ ŘƛŜǎŜ 

αƪƻƭƭŜƪǘƛǾŜ tŜǊǎǀƴƭƛŎƘƪŜƛǘά ς und damit die Region - positiv beeinflusst werden kann, beantwortet er 

ŦƻƭƎŜƴŘŜǊƳŀǖŜƴΥ  αbǳǊ ǸōŜǊ ŘƛŜ IŀƭǘǳƴƎǎŅƴŘŜǊǳƴƎŜƴΣ ǸōŜǊ ŘƛŜ ±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ 5Ŝƴƪ- und 

²ŜǊǘŜƘŀƭǘǳƴƎŜƴ ŘŜǊ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ aƛǘƎƭƛŜŘŜǊ ŘŜǊ {ƻȊƛŜǘŅǘΦά 5ƛŜǎŜǊ ƴŜǳŜ !ƴǎŀǘȊ ǎǇƛŜƎŜƭǘ ǎƛŎƘ ƛƴ ǇǊŀƪǘƛǎŎƘ 

allen Maßnahmen, die der Bildung, Bewusstseinsbildung, Imagebildung und Inspiration im Vulkanland 

dienen.  

Weiters ist die Strategie integriert hinsichtlich der gemeinsamen Gestaltung und Umsetzung mit 

unterschiedlichsten AkteurInnen: 77 Gemeinden, über 20 regionale Institutionen, über 80 regionale 

Schulen, über 700 landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe, über 100 Vereine und 

Gemeinschaften und weit über 1.000 private AkteurInnen sind bereits 2014 aktiv an der Vorbereitung 

und Umsetzung der LES dabei, wobei an allen Aktivitäten AkteurInnen aus den unterschiedlichen 

Bereichen teilnehmen. So z.B. die Beteiligung von 77 Gemeinden und 13 bzw. 18 Institutionen zur 

gemeinsamen Erarbeitung und Umsetzung der Sachprogramme Boden und Wald. Insgesamt entfaltet 

die Umsetzung der LES damit eine enorme Kraft ς die regionale Entwicklung ist in praktisch allen 

Bereichen der Gesellschaft präsent und wird breit mitgetragen. Durch die Stärkung der 

Eigenverantwortung der Menschen steigt ihre Gestaltungskraft und Motivation. Dadurch beteiligen 

sich Menschen an der Umsetzung der regionalen Ziele auch wenn sie nicht durch Förderungen direkt 

erreicht werden.  

 

Die Umsetzung der LES setzt in überragendem Ausmaß auf Kooperationen, deren Aufbau und 

Vertiefung. Bildungsmaßnahmen und Inspiration erfolgen in Netzwerken.  

 

Der multisektorale Ansatz zieht sich als wesentliches Merkmal durch alle Aktionsfelder:  

So werden etwa in Aktionsfeld 1 insbesondere von sektorübergreifenden Maßnahmen starke 

Innovationsimpulse erwartet: Einerseits werden Innovationsimpulse, wie etwa Innovationspreise, 

Exkursionen, Vorträge und andere Vernetzungsveranstaltungen gezielt sektorübergreifend gestaltet 

(z.B. durch die Themenwahl), andererseits werden beispielsweise gemeinsame Produktentwicklungen 

von Landwirtschaft und Gewerbe zur Nutzung agrarischer Reststoffe, Kooperationen von 

Landwirtschaft, Gewerbe und Handel in der Produktentwicklung zur Verbesserung der 

Veredelungstiefe angestrebt. Auch im Bereich der Vertiefung bestehender Netzwerke und Initiierung 

neuer Kooperationen sind sektorübergreifende Maßnahmen, wie beispielsweise Initiierung von neuen 

Kooperationen mit UnternehmerInnen und LandwirtInnen, Kooperationsaufbau zwischen 
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LandwirtInnen und Handelsbetrieben sowie auch die Vertiefung der Kooperation auf den Spuren der 

Vulkane zwischen Tourismus, Gastronomie, Gewerbe und Landwirtschaft explizit genannt. 

Meistergespräche zu Querschnittsthemen (z.B. Betriebsübergabe, work-life-balance,...) sprechen 

LandwirtInnen, Gewerbebetriebe sowie Dienstleistungsunternehmen gleichermaßen an und führen 

die AkteurInnen zusammen.  

In Aktionsfeld 2 sind zur Erreichung der Gesunderhaltung von Wasser, Boden und Wald unter anderem 

sektorübergreifende Pilotprojekte sowie Gemeinschaftsprodukte und ςmarken geplant. So können 

z.B. durch eine Kooperation von LandwirtInnen mit regionalen Verarbeitungsbetrieben (Metzger, 

.ŅŎƪŜǊΣΧύ ǳƴŘ ŘŜƳ IŀƴŘŜƭ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ tǊƻŘǳƪǘŜ entstehen, deren Wertschöpfung zur Gänze in der 

Region stattfindet und die zu mehr Nachhaltigkeit und Diversität als Beitrag zur Wasser- und 

Bodenqualität beitragen. Ebenso sind zur Stärkung der ökologischen Wirtschaftsweise alle Sektoren 

gleichermaßen angesprochen, wobei insbesondere durch deren intelligente Zusammenarbeit 

ökologisch verträgliche Lösungen entstehen. So können etwa durch Kooperationen entlang der 

Wertschöpfungskette (Landwirtschaft ς gewerbliche Verarbeitung ς Handel) Produkte mit besonderen 

Merkmalen (keine Zusatzstoffe, schonende Herstellung und Verarbeitung, hohe 

Umweltverträglichkeit, CO2-bŜǳǘǊŀƭƛǘŅǘΣΧύ ƛƳ YǳƭƛƴŀǊƛƪ ƻder Gesundheitsbereich entwickelt werden.  

In Aktionsfeld 3 werden insbesondere Kooperationen zwischen öffentlichem und privatem Sektor 

angestrebt, z.B. zur Umsetzung von Kinder und Familienfreundlichen Gemeinden unter Beteiligung von 

Gemeinden und Betrieben oder von Kinder-Ferienprogrammen mit Unternehmen, LandwirtInnen, 

Vereinen und Gemeinden. Auch die Vision Gesundes Vulkanland zielt auf eine Zusammenarbeit von 

öffentlichen Institutionen und Gesundheitseinrichtungen sowie ÄrztInnen und 

komplementärmedizinischen AnbieterInnen sowie weiteren Unternehmen ab, um maximale 

Synergien durch die gemeinsame Positionierung und gegenseitige Ergänzung (z.B. 

Gesundheitseinrichtungen ς gesunde Lebensmittel) zu erlangen.  

Zudem sind in allen Aktionsfeldern multisektorale Bildungsmaßnahmen vorgesehen (Vulkanland-

Akademie), die sich jeweils an AkteurInnen aus mehreren Bereichen wenden und den integrierten 

Kompetenzaufbau sowie die Vernetzung verschiedener AkteurInnen aus unterschiedlichen Sektoren 

zum Ziel haben.  

 

Die Methode der Inwertsetzung ist innovativ: Anstatt neue Begehrlichkeiten zu wecken wird der Blick 

auf das Eigene, die Ressourcen, Talente und Wirtschaft vor Ort der Region gelenkt. Im Central Europe 

tǊƻƧŜƪǘ α/ǳƭǘǳǊŀƭ /ŀǇƛǘŀƭ /ƻǳƴǘǎάΣ Řŀǎ ǾƻƳ {ǘŜƛǊƛǎŎƘŜƴ ±ǳƭƪŀƴƭŀnd geleitet wurde, konnte auf 

transnationaler Ebene der Nachweis erbracht werden, dass die Inwertsetzung von immateriellen 

Ressourcen funktioniert, d.h. dass diese Methode gezielt auf Basis regionaler Fähigkeiten und Talente 

Wertschöpfung und Lebensqualität generiert.  

Zur Prozesssteuerung greift die LAG auf das eigens entwickelte Wissensmanagement zurück, über das 

Wissen dokumentiert, gesichert sowie gezielt weiter gegeben wird. Für die internen Prozesse kommt 

dabei ein eigenes Microbloggingsystem zur Dokumentation und internen Kommunikation zur 

Anwendung,  

 

Im Sinne der oben beschriebenen Konzentration auf die psychosoziale Kompetenz wird großteils auf 

Investitionsförderungen im Vulkanland verzichtet und stattdessen in allen Aktionsfeldern auf weiche 

Faktoren gesetzt. Die Leitmethoden der Regionalentwicklung sind damit Stärkung der 

Zusammenarbeit, Kooperationsaufbau, Kompetenzaufbau, Wissensteilung, Inspiration, 

Imagebildung und Innovation.  
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3.9 Beschreibung geplanter Zusammenarbeit und Vernetzung 

Im Steirischen Vulkanland ist Kooperation gängige Praxis in allen Bereichen, eine entsprechende 

Kooperationskultur konnte etabliert werden. D.h., dass Kooperationen bei den meisten AkteurInnen 

als Standard für die Umsetzung von Projekten gesehen werden. Dieser Weg soll auch in Zukunft weiter 

verfolgt werden und Förderungen von Einzelaktivitäten die Ausnahme sein.  

 

Die Zusammenarbeit der regionalen AkteurInnen erfolgt über zahlreiche bestehende 

Akteursnetzwerke, wie die in Kap. 3.1.5 angeführten 25 wirtschaftlich orientierten Kooperationen, 

ȊŀƘƭǊŜƛŎƘŜ ƪǳƭǘǳǊŜƭƭŜ bŜǘȊǿŜǊƪŜ ό/ƘǀǊŜΣ aǳǎƛƪƪŀǇŜƭƭŜƴΣ ¢ƘŜŀǘŜǊƎǊǳǇǇŜƴΣΧύ sowie informelle 

Arbeitsgruppen ό.ƛƻΣ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘΣΧύΦ 5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ǎƛƴŘ ǸōŜǊ плл .ŜǘǊƛŜōŜ ŘŜǊ wŜƎƛƻƴ ƛƳ 

branchenübergreifenden Netzwerk der Vulkanland-Markenbetriebe vernetzt, aus dem wiederum 

neue Kooperationsprojekte entstehen. Im Mittelpunkt dieser betrieblichen Zusammenarbeit stehen 

gemeinsame Produkt- und Angebotsentwicklungen, Innovationsentwicklungen und 

Wissensaustausch. Die Vernetzung der BürgerInnen untereinander wird durch geeignete 

Veranstaltungen gefördert und unterstützt, so dass auch private AkteurInnen zu verschiedenen 

¢ƘŜƳŜƴ όȊΦ.Φ ȊǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜΣ [ŜōŜƴǎƪǳƭǘǳǊΣ IŀǳǎƳŀƴǳŦŀƪǘǳǊΣΧύ ƭŜƛŎƘǘŜǊ ȊǳŜƛƴŀƴŘŜǊ 

finden.  

Auf institutioneller Ebene arbeitet die Regionalentwicklung im Vulkanland mit vielen regionalen 

Institutionen eng zusammen, einerseits durch deren direkte Mitgliedschaft in der LAG sowie auch über 

ƪƻƴƪǊŜǘŜ ǘƘŜƳŀǘƛǎŎƘŜ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴŜƴ όȊΦ.Φ .ƻŘŜƴŎƘŀǊǘŀΣ ²ŀƭŘŎƘŀǊǘŀΣΧύ. Dazu gehören das 

Regionalmanagement, die Bezirkshauptmannschaft, die Baubezirksleitung, der Bezirksforstinspektor, 

die Landwirtschaftskammer, die Wirtschaftskammer, das Arbeitsmarktservice, die Berg- und 

Naturwacht, der Österreichische Naturschutzbund, das Bezirksjagdamt,  der Waldverband, die 

Maschinenringe, der Wasserverband Grenzland-Südost, der Abfallwirtschaftsverband,  Bio-Ernte-

Steiermark, der Verein LEiV (Natura 2000), die Landentwicklung, Ärzte, etc. sowie über 80 Schulen. Mit 

allen Institutionen ist eine weitere Zusammenarbeit zur Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie 

geplant.  

Die 32 Gemeinden der Region schließlich sind nicht nur Träger der LAG, sondern auch in vielen 

Bereichen aktiv an der Projektumsetzung beteiligt, z.B. bei der Standortentwicklung, 

Familienfreundlichkeit, Kultur der Wissensteilung sowie sämtlichen Bildungsmaßnahmen.  

 

Über die Regionsgrenzen hinaus baut das Steirische Vulkanland auf hervorragende bestehende 

Partnerschaften mit zahlreichen LAGs, die auch in Zukunft für Kooperationen genutzt und weiter 

vertieft werden sollen. Bereits konkret geplant sind folgende nationalen Kooperationsprojekte: 

¶ Regionsübergreifende Vernetzung von Handwerksbetrieben zur gemeinsamen Positionierung 

des hochwertigen Handwerks und der Meisterkultur sowie gemeinsame 

Innovationsentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Meisterwelten. 

Kooperationspartner sind voraussichtlich weitere 8 steirische LAGs sowie darüber hinaus LAGs 

aus dem gesamten Bundesgebiet. 

¶ Verbesserung von Schnittstellen zwischen Betrieben, Regionen und Wissens- bzw. 

Forschungseinrichtungen und Entwicklung von entsprechenden Modellen zur Erhöhung der 

LƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎǘƛŜŦŜ ƛƴ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ .ŜǘǊƛŜōŜƴΦ ±ƻǊŀǊōŜƛǘŜƴ ǿǳǊŘŜƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ Ǿƻƴ α²ƛǎǎŜƴ ǎŎƘŀŦŦǘ 

wŜƎƛƻƴά ƎŜƭŜƛǎǘŜǘΦ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴǎǇartner sind voraussichtlich die LAG Innovationsregion Murtal, 

LAG Oststeirisches Kernland, LAG Traunviertler Alpenvorland, LAG Niederösterreich Süd.  

¶ Weitere Ökologisierung der Regionalwirtschaft (v.a. Landwirtschaft und Gewerbe) und 

Erhöhung des Anteils von Biobetrieben als konsequente Qualitätsstrategie in Kooperation mit 

der sehr gut positionierten Bioregion Mühlviertel, bestehend aus den LAGs HansBergLand, 

Donau-Böhmerwald, Strudengau, Mühlviertler Alm, Mühlviertler Kernland, Urfahr-West und 

Sterngartl-Gusental). Ziel ist die gegenseitige strategische Unterstützung und Bündelung der 
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Kompetenzen auf Ebene der Regionalentwicklung sowie die Stärkung zwischenbetrieblicher 

Zusammenarbeit zwischen den Regionen. 

Auf transnationaler Ebene sind folgende Kooperationsprojekte geplant: 

¶ Aufwertung des Grenzraumes entlang der Mur durch gemeinsame Positionierung unter dem 

¢ƛǘŜƭ αDŜƴǳǎǎ ŀƳ CƭǳǎǎάΦ YǳƭƛƴŀǊƛƪōŜǘǊƛŜōŜ ŀǳǎ ŘŜǊ {ǘŜƛŜǊƳŀǊƪ ǿƛŜ ŀǳǎ der angrenzenden 

slowenischen Region Slovenske Gorice sollen sich gemeinsam weiter entwickeln und so den 

gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraum entlang der Mur sichtbar und erlebbar machen.  

¶ Gemeinsame Inwertsetzung des regionalen Vulkanismus mit der LAG und Geopark Vulkaneifel 

in Deutschland. Konkrete Modelle und Maßnahmen zur Darstellung und Inszenierung der 

vulkanischen Vergangenheit als Identitätsanker werden ausgetauscht, übertragen und 

gemeinsam weiterentwickelt.  

 

Darüber hinaus wird das Steirische Vulkanland auch in Zukunft zu Themen der Lokalen 

Entwicklungsstrategie strategische Partnerschaften mit anderen LAGs anstreben und gegebenenfalls 

Kooperationsprojekte umsetzen, sowie sich auch im Rahmen des Netzwerk Land an der bundesweiten 

Vernetzung beteiligen (z.B. Vernetzungstreffen). Hier können insbesondere Erfahrungen in den 

Bereichen visionsbasierte Regionalentwicklung, gesamtregionaler Entwicklungsprozess, Regionsmarke 

und Wissensmanagement eingebracht werden.  

Im Europäischen Kontext gibt es insbesondere einen regen Austausch mit zahlreichen LAGs aus Ungarn 

und Slowenien, der auch in Zukunft weiter geführt und vertieft werden soll. Vor allem die langfristigen 

LEADER Erfahrungen der LAG Steirisches Vulkanland (20 Jahre) zeigen anderen, jüngeren LAGs neue 

Perspektiven und Möglichkeiten auf. Geplant sind gegenseitige Exkursionen und Diskussionen zum 

gewählten Entwicklungsansatz sowie Erfolgen/Misserfolgen sowie der Besuch von gut 

funktionierenden Projektbeispielen, im direkten Austausch mit LAGs sowie auch im Rahmen des 

europäischen LEADER Netzwerks.  

Durch das konsequente Wissensmanagement steht umfangreiches Wissen zum regionalen 

Entwicklungsprozess zur Verfügung, das im Rahmen des nationalen wie auch europäischen LEADER 

Netzwerks (z.B. für das LEADER-Toolkit) anderen Regionen zur Verfügung gestellt werden soll.  

Inhaltlich betrifft das vor allem Wissen und Erfahrungen zu den Themen Handwerksentwicklung, 

Gesundheit, Wissensmanagement sowie Bürgerbeteiligung. Weiters ist geplant, zu ausgewählten 

Veranstaltungen in der Region im Rahmen der LEADER-Netzwerke einzuladen und so den Austausch 

anzuregen.  

 

Darüber hinaus wird langfristig ein Konzept zur vertieften Kooperation mit LAGs in Nordslowenien, 

Südwestungarn und Nordkroatien verfolgt (s. dazu auch Kapitel 3.2.6). Dieser transnationale Raum hat 

starke historische Verbindungen und sehr ähnliche naturräumliche sowie teilweise auch strukturelle 

Voraussetzungen (Klima, Böden, landwirtschaftliche Struktur, landwirtschaftliche Produkte, 

bǳǘȊǳƴƎǎŦƻǊƳŜƴΣΧύΣ ŘƛŜ ŘƛŜ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜ 9ǊŀǊōŜƛǘǳƴƎ Ǿƻƴ [ǀǎǳƴƎŜƴ ǎƻǿƛŜ ƎŜƴŜǊŜƭƭ Ŝƛƴ ƭŀƴƎŦǊistiges 

Zusammenrücken im Großraum nahe legen.  

 

Durch diese breit angelegte Kooperation können regionale Themen optimal in der Region verankert 

und Projekte mit bestmöglicher Nutzung von Synergien umgesetzt werden.  
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4 Steuerung und Qualitätssicherung  

4.1 Beschreibung der Vorkehrungen für Steuerung, Monitoring und Evaluierung 
der LAG-internen Umsetzungsstrukturen 

 

Die LAG-internen Umsetzungsstrukturen umfassen die Vereinsstrukturen ς die 

Mitgliederversammlung, den Vorstand, die Rechnungsprüfung und das Schiedsgericht ς sowie das 

Projektauswahlgremium und das LAG-Management.  

 

Oberstes Steuerungsorgan ist der Vorstand, der im Rahmen der Lokalen Entwicklungsstrategie sowie 

allfälliger weiterer Beschlüsse der Mitgliederversammlung die Umsetzung steuert. Mit der Umsetzung 

wird das LAG-Management beauftragt, das für die interne Steuerung in laufender direkter 

Abstimmung mit dem Vorstand steht. Dem LAG-Management obliegt die schriftliche Dokumentation 

der Umsetzung.  

 

Das LAG-Management legt jährlich dem Vorstand im Rahmen der Vorstandssitzung einen 

Tätigkeitsbericht vor, der als Grundlage für die weitere Steuerung der operativen Umsetzung dient. 

Der Vorstand wiederum unterliegt dem Monitoring und der Evaluierung durch die Rechnungsprüfung 

und letztlich durch die Mitgliederversammlung.  

 

Für alle sonstigen Agenden unterliegt die Organisation dem Vereinsrecht. 

 

4.2 Beschreibung der Vorkehrungen für Steuerung, Monitoring und Evaluierung 
der Strategie- und Projektumsetzung inkl. Reporting an die 
Verwaltungsbehörde und Zahlstelle 

 

Die Steuerung der Umsetzung der LES, d.h. die Steuerung des gesamtregionalen 

Entwicklungsprozesses erfolgt durch den Vorstand mithilfe des LAG-Managements. Dabei übernimmt 

die regionale Vision, die stark in die Öffentlichkeit getragen wird, eine wichtige Steuerungsfunktion bei 

der Bevölkerung. Zudem fungiert die LAG einerseits selbst als Projektträger für Leitprojekte und 

Rahmenprojekte, um zentrale Ziele und Maßnahmen umzusetzen, andererseits als Motivator und 

Koordinator für Projekte weiterer ProjektträgerInnen und Aktionsgruppen entlang der durch die Ziele 

vorgegebenen Prozesslinien. Die Steuerung der Projekte erfolgt somit durch den Vorstand über das 

LAG-Management, das permanenten Kontakt mit den ProjektträgerInnen hält. 

 

Ziel des Monitorings und der Evaluierung auf der Projektebene ist die Beobachtung der 

Projektumsetzung, die Bewertung des Beitrags zur Umsetzung des Aktionsplans und gegebenenfalls 

die Früherkennung von Problemen. Als zentrales Werkzeug dient die standardisierte 

Projektkurzbeschreibung, in der Aktivitäten wie auch vorgesehene Resultate sowie die Wirkung des 

Projektes bei der Projekteinreichung definiert werden. Die Umsetzung der Aktivitäten, die erreichten 

Resultate und Wirkung werden jährlich sowie am Projektende hinsichtlich ihrer Erreichung von den 

ProjektträgerInnen gemeinsam mit dem LAG-Management bewertet. Weiters wird zumindest 

vierteljährlich in einem Gespräch zwischen LAG-Management und ProjektträgerIn der 

Umsetzungsstand sowie etwaige Probleme besprochen.  

Die Auswertung der jährlichen Zwischenbewertung erfolgt durch das LAG-Management. Werden im 

Rahmen der jährlichen Zwischenbewertung Unregelmäßigkeiten bzw. Schwierigkeiten bei der 

Projektumsetzung oder Zielerreichung entdeckt, so wird unverzüglich der Vorstand davon in Kenntnis 

gesetzt. Die/Der ProjektträgerIn muss binnen 3 Wochen in Abstimmung mit dem LAG-Management 

einen Plan zur Behebung der Probleme entwickeln und dem Vorstand vorlegen. Sollte die/der 
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ProjektträgerIn trotz wiederholter Nachfrage keinen Plan zur Behebung einbringen oder den 

vorgelegten Plan nicht umsetzen, informiert das LAG Management die LVL (LEADER-verantwortliche 

Landessstelle) zur Abstimmung weiterer Schritte.  

 

Hinsichtlich der finanziellen Umsetzung müssen sämtliche ProjektträgerInnen regelmäßig 

Zwischenabrechnungen durchführen, zumindest aber alle 18 Monate. Die ProjektträgerInnen werden 

vom LAG Management zeitgerecht zur Vorbereitung der Zwischenabrechnung aufgefordert. Die 

abgerechnete Summe muss dem zeitlichen Projektverlauf entsprechen.  

 

Zur Bewertung der Strategieumsetzung auf Regionsebene werden die Zwischenbewertungen bzw. 

vorhandenen Endbewertungen der Projekte anhand des Beurteilungsblattes für die Outcome-

Indikatoren je Aktionsfeld kumuliert um die Erreichung der Resultate und Wirkungen auf 

Regionsebene entlang der in der Wirkungsmatrix festgelegten Indikatoren zu bewerten. Die 

Indikatoren werden nach dem Beurteilungsblatt zu je einem Outcome-Indikator je Aktionsfeld 

zusammengefasst. Die Zwischenbewertung auf Regionsebene wird dem Vorstand im Rahmen der 

jährlich stattfindenden Vorstandssitzung vorgelegt, wo sie jedenfalls behandelt werden muss. Im Fall 

von relevanten Abweichungen bzw. Zielverfehlungen muss der Vorstand als oberstes Steuerungsorgan 

entsprechende Maßnahmen zur Problembehebung setzen.  Diese Bewertung findet ab 2016 jährlich 

statt und wird bis 28.2. jedes Jahres an die Verwaltungsbehörde übermittelt, beginnend mit 28.2.2017. 

 

Das Reporting an die Verwaltungsbehörde und die Zahlstelle erfolgt mittels Zwischenberichten nach 

Vorgabe der LVL bzw. der Zahlstelle. Zur Qualitätssicherung im Bereich Projektbericht, Dokumentation 

und Abrechnung werden von Seiten des LAG Management Checklisten angewandt, anhand derer die 

Vollständigkeit der Unterlagen vom LAG Management überprüft und dokumentiert wird.  

 

Zusätzlich zum oben angeführten Monitoring der Projekte und ihre Evaluierung hinsichtlich ihres 

Beitrags zur Zielerreichung wird der gesamtregionale Entwicklungsprozess hinsichtlich seiner 

langfristigen Wirkung evaluiert. Die Evaluierung wird als Steuerungs- und Lerninstrument gesehen, 

Erkenntnisse aus der Evaluierung dienen der Optimierung des Prozesses und sind wichtige Grundlage 

für strategische Entscheidungen des Vorstands, wie auch für weitere Projektgenehmigungen.  

 

Die umfassende Evaluierung des gesamtregionalen Prozesses erfolgt zwei Mal im Laufe der Periode, 

zur Mitte und zum Ende. Sie besteht aus einer quantitativen Evaluierung auf der Basis statistischer 

Daten (Bericht zur Lage der Region) sowie einer qualitativen Bewertung der direkten sowie auch 

indirekten Wirkung der Projekte auf die Gesamtregion über deren Projektlaufzeit hinaus. Zusätzlich 

wird zumindest einmal im Laufe der Periode eine repräsentative Umfrage unter den BürgerInnen des 

Vulkanlandes durchgeführt.  

 

Während das Monitoring und die Evaluierung der Projekte durch den Vorstand in Zusammenarbeit mit 

dem LAG Management erfolgt, wird die Prozessevaluierung durch externe Experten durchgeführt. 

Sämtliche Evaluierungsergebnisse werden bei der jeweils nächsten Vorstandssitzung vorgestellt, wo 

dann auf deren Grundlage über die Entwicklung der Region entlang der Lokalen Entwicklungsstrategie 

reflektiert wird. Dies ist wesentliche Grundlage für die weitere Steuerung des regionalen 

Entwicklungsprozesses. Des Weiteren kann der Vorstand auf Grundlage der Evaluierungsergebnisse 

dem Projektauswahlgremium Empfehlungen für eine verbesserte Projektauswahl geben oder die 

Projektauswahlkriterien entsprechend abändern.  
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5 Organisationsstruktur der LAG  

5.1 Rechtsform der LAG 

5ƛŜ [!D ƛǎǘ Ŝƛƴ ±ŜǊŜƛƴ Ƴƛǘ ŘŜƳ bŀƳŜƴ αVerein zur Förderung des Steirischen Vulkanlandesά 

eingetragen im Zentralen Vereinsregister mit der ZVR-Zahl 175748717 und Sitz in Feldbach.  

Vereinsanschrift ist Gniebing 148, 8330 Feldbach, Obmann: Bgm. Ing. Josef Ober (Zusammensetzung 

des Vorstandes und Satzungen siehe Beilage).  

 

5.2 Zusammensetzung der LAG (inklusive Darlegung der Struktur und 
getroffenen Vorkehrungen, die gewährleisten, dass die Bestimmungen des 
Art. 32 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 permanent eingehalten 
werden) 

Gemäß den Satzungen sind folgende Organe besetzt: 

¶ Mitgliederversammlung 

¶ Vorstand 

¶ Vereinskontrolle 

¶ Schiedsgericht 

 

Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschließende und überwachende Organ des Vereins und 

damit der LAG. In der Mitgliederversammlung sind als ordentliche Mitglieder der Vorsitzende und sein 

Stellvertreter, die Gemeinden sowie VertreterInnen der Bereiche Landwirtschaft, Wirtschaft, 

Infrastruktur, Maschinenring, Jagd, Landentwicklung, Energie, Biodiversität/Natura 2000, Bio, Bildung, 

Kultur, Tourismus, Lebensraum, Wasser, Kinder, Jugend, Familie, Gender, Generationen, 

Regionalmanagement, Bezirkshauptmannschaft. Damit ist eine breite und ausgewogene Beteiligung 

von PartnerInnen aus den unterschiedlichsten sozio-ökonomischen Bereichen gewährleistet. Mit 

Ausnahme eines Vertreters von Bio Ernte Steiermark als Vertretung der Biobauern mit Sitz in Graz sind 

alle Mitglieder in der Region ansässig. Der Anteil von Frauen an nicht-öffentlichen VertreterInnen 

beträgt 40%, auf den Frauenanteil im öffentlichen Sektor hat die LAG keinen Einfluss. Eine Namensliste 

der Mitglieder der LAG befindet sich im Anhang.  

Eine Stimmgewichtung, der zufolge öffentliche Mitglieder höchstens 49% der Stimmrechte 

repräsentieren ist in den Satzungen (§10 Abs. 2) festgelegt. Bei Anwesenheit aller Mitglieder zur 

Mitgliederversammlung stellt sich die Stimmgewichtung wie folgt dar:   

 

LƴǘŜǊŜǎǎŜƴǎƎǊǳǇǇŜ aƛǘƎƭƛŜŘŜǊ {ǘƛƳƳπ 

ƎŜǿƛŎƘǘǳƴƎ 

{ǘƛƳƳǊŜŎƘǘŜ {ǘƛƳƳǊŜŎƘǘŜ 

ƛƴ ҈ 

mŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜǊ {ŜƪǘƻǊΥ  

ом DŜƳŜƛƴŘŜƴΣ  

м [ŀƴŘǘŀƎǎŀōƎŜƻǊŘƴŜǘŜǊ 

.ŜȊƛǊƪǎƘŀǳǇǘƳŀƴƴΣ 

.ŀǳōŜȊƛǊƪǎƭŜƛǘǳƴƎΣ 

.ŜȊƛǊƪǎŦƻǊǎǘƛƴǎǇŜƪǘƻǊΣ 

м ±ƛȊŜōǸǊƎŜǊƳŜƛǎǘŜǊƛƴ 

ос м ос пм҈ 

ƴƛŎƘǘπǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊǘǊŜǘŜǊLƴƴŜƴ 

ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜǊ LƴǘŜǊŜǎǎŜƴǎƎǊǳǇǇŜƴ 

όǎΦ !ǳŦƭƛǎǘǳƴƎ ƻōŜƴύ 

нс н рн рф҈ 

DŜǎŀƳǘ сн  уу млл҈ 
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Sollte durch die aktuelle Zusammensetzung der zur Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder 

eine Interessensgruppe mit mehr als 49% der Stimmrechte vertreten sein, wird die Stimmgewichtung 

der anderen Vertreter soweit erhöht, bis die Interessensgruppe weniger als 49% der Stimmrechte hat.  

 

Vorstand 

Der Vorstand ist das Leitungsorgan des Vereins, ihm obliegt die strategische Führung der 

Vereinsgeschäfte im Sinne der Formulierung der Zielsetzungen bzw. entlang der jeweils gültigen 

Entwicklungsstrategie. Er besteht aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, dem Finanzreferenten 

(Kassier), Gemeindevertretern, dem Bezirkshauptmann sowie VertreterInnen der Bereiche 

Landwirtschaft, Wirtschaft, Infrastruktur, Maschinenring, Jagd, Landentwicklung, Energie, 

Biodiversität/Natura 2000, Bio, Bildung, Kultur, Tourismus, Lebensraum, Wasser, Kinder, Jugend, 

Familie, Gender, Generationen/Senioren, Regionalmanagement. Der Anteil von Frauen an nicht-

öffentlichen VertreterInnen beträgt 40%, auf den Frauenanteil im öffentlichen Sektor hat die LAG 

keinen Einfluss. Eine Namensliste der Vorstandsmitglieder befindet sich im Anhang.  

 

Eine Stimmgewichtung, der zufolge öffentliche Mitglieder im Vorstand höchstens 49% der 

Stimmrechte repräsentieren ist in den Satzungen (§14 Abs. 3j) festgelegt. Bei Anwesenheit aller 

Vorstandsmitglieder stellt sich die Stimmgewichtung wie folgt dar:   

 

LƴǘŜǊŜǎǎŜƴǎƎǊǳǇǇŜ aƛǘƎƭƛŜŘŜǊ {ǘƛƳƳπ 

ƎŜǿƛŎƘǘǳƴƎ 

{ǘƛƳƳǊŜŎƘǘŜ {ǘƛƳƳǊŜŎƘǘŜ 

ƛƴ ҈ 

mŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜǊ {ŜƪǘƻǊΥ 

±ƻǊǎƛǘȊŜƴŘŜǊΣ ±ƻǊǎƛǘȊŜƴŘŜπ{ǘǾΦΣ   

нл .ǸǊƎŜǊƳŜƛǎǘŜǊLƴƴŜƴΣ 

.ŜȊƛǊƪǎƘŀǳǇǘƳŀƴƴΣ 

.ŀǳōŜȊƛǊƪǎƭŜƛǘǳƴƎΣ 

.ŜȊƛǊƪǎŦƻǊǎǘƛƴǎǇŜƪǘƻǊΣ 

м ±ƛȊŜōǸǊƎŜǊƳŜƛǎǘŜǊƛƴ 

нр м нп пф҈ 

ƴƛŎƘǘπǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊǘǊŜǘŜǊLƴƴŜƴ 

ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜǊ LƴǘŜǊŜǎǎŜƴǎƎǊǳǇǇŜƴΥ 

όǎΦ !ǳŦƭƛǎǘǳƴƎ ƻōŜƴύ 

нс м нр рм҈ 

DŜǎŀƳǘ рм  рм млл҈ 

 

Sollte durch die aktuelle Zusammensetzung der zur Vorstandssitzung anwesenden Mitglieder eine 

Interessensgruppe mit mehr als 49% der Stimmrechte vertreten sein, wird die Stimmgewichtung der 

anderen Vertreter soweit erhöht, bis die Interessensgruppe weniger als 49% der Stimmrechte hat 

 

Vereinskontrolle 

Der Vereinskontrolle (Rechnungsprüfer) obliegt die laufende Überwachung und Kontrolle der 

Vereinstätigkeit, insbesondere die Prüfung des jährlichen Tätigkeitsberichts, der Bücher und Schriften 

sowie der Jahresabschlüsse und der Bericht über die Prüfung an die Mitgliederversammlung.  

Die Vereinskontrolle setzt sich aus eine Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern sowie zwei 

Ersatzmitgliedern zusammen. 

 

Schiedsgericht 

Das Schiedsgericht ist zuständig für Streitigkeiten innerhalb des Vereines, es besteht aus 3 Personen. 
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5.3 LAG-Management 

Das LAG Management besteht aus mindestens 1,75 Vollzeit beschäftigten Personen: dem LEADER 

Manager und einer Assistenz, die beide direkt bei der LAG (Verein zur Förderung des Steirischen 

Vulkanlandes) angestellt sind. Dienstort des LAG-Managements ist Feldbach, Gniebing 148.  

 

Das LAG-Management übernimmt die operative Umsetzung und Koordinierung des regionalen 

Entwicklungsprozesses (Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie) im Auftrag des Vorstands, 

sichert den reibungslosen Ablauf der internen und externen Geschäftsprozesse, unterstützt die 

Prozesssteuerung des Vorstands und vernetzt und koordiniert Leistungen von externen AkteurInnen.  

 

Zudem werden vom LAG-Management Leitprojekte umgesetzt und gesteuert und die Bevölkerung 

über die Lokale Entwicklungsstrategie und zentrale Inhalte durch geeignete Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit informiert sowie zur Projektumsetzung angeregt (Sensibilisierung).  

 

Insbesondere ist das LAG-Management Impulsgeber für die regionale Entwicklung bzw. die 

Projektentwicklung. Dazu werden Sensibilisierungsmaßnahmen gesetzt, die die regionale 

Entwicklungsstrategie (Regionale Vision) als gemeinsames Ziel der regionalen Bevölkerung 

kommunizieren und damit potenzielle Akteure inspirieren. Dies umfasst Maßnahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperationen mit regionalen Medien wie auch Impulsveranstaltungen, wie z.B. 

Vorträge zu relevanten Themen, Vernetzungsveranstaltungen oder die Prämierung hervorragender 

Leistungen als Inspiration. Durch gezielte Zusammenarbeit mit VertreterInnen und Organisationen 

unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen (Jugend, SeniorInnen, Frauen, MigrantInnen, Menschen mit 

Behinderung) wird sichergestellt, dass die Sensibilisierungsmaßnahmen möglichst Frauen und Männer 

aller Bevölkerungsgruppen, insbesondere in der Regionalentwicklung unterrepräsentierte Gruppen, 

erreichen. 

 

Für regionale AkteurInnen und FörderwerberInnen ist das LAG-Management die regionale 

Ansprechstelle zur Projektentwicklung und unterstützt sie beim Kompetenzaufbau zur 

Projektumsetzung. Das LAG-Management berät und unterstützt diese bei der Aufbereitung der 

Unterlagen für die Fördereinreichung, begleitet die Projektumsetzung und Evaluierung und unterstützt 

die Projektabrechnung. Zur Gewährleistung eines barrierefreien Zugangs werden Menschen, die auf 

Grund ihres Alters, ihrer Herkunft oder aufgrund besonderer Bedürfnisse erschwerten Zugang zu 

Projektförderungen haben, besonders unterstützt. Gegebenenfalls wird die Vernetzung von 

ProjektträgerInnen und anderen AkteurInnen unterstützt um optimale Synergien zu ermöglichen.  

 

Im Rahmen des Steuerungsprozesses der Regionalentwicklung Steirisches Vulkanland durch den 

Vorstand werden die Unterlagen für Monitoring, Controlling und Evaluierung der Projekte sowie des 

regionalen Entwicklungsprozesses vorbereitet, sowie Maßnahmen für Projektentwicklung und 

Umsetzung mit Bereichsverantwortlichen bzw. im Rahmen von Sitzungen oder Besprechungen mit 

dem Vorstand begleitet. Insbesondere werden die Sitzungen der Mitgliederversammlung, des 

Vorstands sowie des Projektauswahlgremiums mit den entsprechenden Unterlagen vorbereitet. Zur 

LAG-internen Kommunikation sowie zur Prozessdokumentation und Ablage wichtiger Dokumente 

kommt ein internetbasiertes Microbloggingsystem zur Anwendung.  

 

Darüber hinaus ist das LAG-Management für die Koordination mit dem Regionalmanagement, den 

zuständigen Landesstellen und die überregionale Koordination und Vernetzung mit anderen LAGs auf 

Landes-, Bundes- und EU-Ebene zuständig.  

 

An das LAG-Management werden folgende Anforderungen gestellt: breites interdisziplinäres 

Verständnis, hohe Kommunikations-, Handlungs- und Beratungskompetenzen im Umgang mit 
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regionalen und überregionalen Herausforderungen, mehrjährige Erfahrung in der 

Regionalentwicklung auf regionaler und idealerweise auf internationaler Ebene, Übung in der 

Anwendung praxisrelevanter Werkzeuge, Methoden und Strategien, interkulturelles, interdisziplinäres 

und kreatives Denken für nachhaltige Lösungen. Teamgeist sowie eine hohe Kooperationskultur sind 

die Grundlage für eine integrative Umsetzung der Aufgaben. Als Mindestqualifikation ist für das LAG-

Management ein abgeschlossenes Studium vorgesehen. Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil.  

Die Assistenz sollte über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen und mehrjährige Erfahrung 

im Bereich des Büromanagements, der Assistenz und Organisation haben. Zudem sind 

Grundkenntnisse in Buchhaltung und hohe Kommunikationsfähigkeiten ς mündlich wie auch schriftlich 

ς erforderlich. 

 

5.4 Projektauswahlgremium (inklusive Geschäftsordnung, die gewährleistet, 
dass die Bestimmungen des Art. 34 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
permanent eingehalten werden) 

Das Projektauswahlgremium (PAG) übernimmt die Bewertung und Auswahl von im Rahmen von 

LEADER eingereichten Projekten, insbesondere in Hinblick auf die Kohärenz mit der Lokalen 

Entwicklungsstrategie. Das Projektauswahlgremium setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden, den 

Vorsitzenden-Stv., dem Kassier sowie VertreterInnen der Landwirtschaft, der Wirtschaft, der 

Landentwicklung, dem Tourismus, Generationen/Senioren und dem Regionalmanagement. Das 

Projektauswahlgremium setzt sich aus 11 Personen zusammen, 5 Frauen und 6 Männer, davon 3 

Behördenvertreter und 8 weitere Personen aus dem nicht-öffentlichen Bereich. Eine Namensliste der 

Mitglieder des PAG befindet sich im Anhang.  

 

Das PAG tritt mindestens zweimal jährlich zur Auswahl aktueller Projekte zusammen, die Einladung 

erfolgt durch das LAG-Management. Das PAG ist beschlussfähig wenn folgende Bedingungen erfüllt 

sind: 

¶ Anwesenheit von mindestens 5 Mitgliedern 

¶ weder die öffentliche Hand noch andere Interessensgruppierungen sind mit 50% oder 

mehr Stimmen vertreten 

¶ Mindestens ein Drittel der anwesenden Mitglieder sind Frauen.  

Sollte eine dieser Bedingungen nicht erfüllt sein, kann das PAG einen weiteren Termin festlegen, um 

die erforderlichen Bedingungen zu erfüllen, oder die fehlenden Stimmen schriftlich einholen. Darüber 

hinaus kann das PAG die vorgelegten Projekte auch ohne vorhergehendes Zusammentreten mittels 

schriftlichem Beschluss (Abstimmung per E-Mail) auswählen.  

 

Im Falle eines Umlaufbeschlusses werden die vorgelegten Projektunterlagen vom LAG-Management 

an alle PAG-Mitglieder gesandt. Jedes PAG-Mitglied schickt die schriftliche Bewertung entlang der 

Auswahlkriterien binnen 10 Tagen an das LAG-Management zurück. Aus den vorliegenden 

Bewertungen wird mittels Mittelwert die Gesamtbewertung der Projekte errechnet.  

 

 

5.5 Ausschluss von Unvereinbarkeiten (Interessenskonflikten) 

Personen, die im LAG-Management angestellt sind, dürfen keine politische Funktion oder Funktion in 

einer Interessensvertretung, sowie keine Nebentätigkeit im Regional-, Tourismus- oder 

Schutzgebietsmanagement ausüben. Das LAG-Management ist auch nicht in den Gremien der LAG 

(Mitgliederversammlung, Vorstand, Projektauswahlgremium) vertreten, so dass die strategische 

Leitung und operative Umsetzung personell klar getrennt sind.  
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Im Projektauswahlgremium ist im Falle eines Projektantrags eines Mitglieds des PAG bzw. dessen 

Ehepartner oder nahen Verwandten oder einer Begünstigung eines Mitglieds durch die 

Projektumsetzung das jeweilige Mitglied nicht stimmberechtigt und muss während der Beratung des 

Antrags den Raum verlassen.  

 

Sollte ein Mitglied der LAG oder des Vorstands bzw. dessen Ehepartner oder nahen Verwandten einen 

Projektantrag stellen oder durch einen Projektantrag begünstigt werden, so müssen sie bei allfälligen 

Verhandlungen über die Genehmigung im Vorstand ς z.B. aufgrund einer Beeinspruchung - den Raum 

verlassen und sind nicht stimmberechtigt. In normalen Projektauswahlverfahren (ohne 

Beeinspruchung) gelten ohnehin die Bestimmungen für das Projektauswahlgremium, dessen 

Entscheidungen eigenständig erfolgen (s. Vereinsstatuten, §14 Abs. (2)). 

 

Sollten im Falle von Ausschreibungen durch die LAG Mitglieder bzw. ihnen nahestehende 

Unternehmen ein Angebot legen, so haben die betroffenen Mitglieder im Zuge des Vergabeverfahrens 

keine Einsicht in weitere Unterlagen zur Vergabe, insbesondere in Angebote von Mitbewerbern, und 

sind in diesen Belangen nicht stimmberechtig.  

 

Die Bestimmungen zum Ausschluss von Unvereinbarkeiten werden im Zuge der Vorbereitungen für 

Projektauswahlverfahren, Ausschreibungen und Sitzungen der Gremien durch das LAG-Management 

berücksichtigt und entsprechende Vorkehrungen getroffen, die korrekte Durchführung der 

Bestimmungen wird von der Vereinskontrolle (Vereinsstatuten, §12) überprüft.  
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6 Umsetzungsstrukturen 

6.1 Arbeitsabläufe , Zuständigkeiten, Entscheidungskompetenzen (inklusive 
Organigramm) 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ der Beschlussfassung und Überwachung. Ihr obliegt 

insbesondere der Beschluss über die Lokale Entwicklungsstrategie, die Wahl zu den weiteren Gremien 

sowie die Entgegennahme und Genehmigung von Berichten der Vereinskontrolle und Entlastung der 

Vereinsorgane sowie sonstige Beschlussfassungen. Die Mitgliederversammlung wird mindestens alle 

vier Jahre einberufen, Anträge zur Beschlussfassung müssen spätestens drei Wochen vor der 

Versammlung beim Vorstand eingelangt sein.  

 

Leitungsorgan der LAG ist der Vorstand, der den regionalen Entwicklungsprozess in der Region gemäß 

der Lokalen Entwicklungsstrategie steuert. Der Vorstand tritt mindestens einmal pro Jahr zusammen. 

Der Obmann führt den Vorsitz in der Mitgliederversammlung wie auch im Vorstand. Er vertritt den 

Verein nach außen und führt die Vereinsgeschäfte im Namen des Vereins. Im Falle einer Verhinderung 

gehen seine Rechte und Pflichten an seinen Stellvertreter über. Dem Finanzreferenten (Kassier)  

obliegt die Prüfung der Bücher, Schriften und Belege, Bankaufzeichnungen und Kontoblätter sowie die 

Finanzbuchhaltung der LAG.  

 

Die VertreterInnen aus den Bereichen Landwirtschaft, Wirtschaft, Infrastruktur, Maschinenring, Jagd, 

Landentwicklung, Energie, Biodiversität/Natura 2000, Bio, Bildung, Kultur, Tourismus, Lebensraum, 

Wasser, Jugend, Familie, Kinder, Gender, Generationen/Senioren, Regionalmanagement, 

Bezirkshauptmannschaft in der Mitgliederversammlung wie im Vorstand bringen Informationen, 

Expertisen und Interessen in den regionalen Entwicklungsprozess ein und übernehmen wichtige 

Kommunikationsaufgaben zu diesen Zielgruppen. Damit wird eine breite Interessensabstimmung und 

Perspektivenvielfalt in der Regionalentwicklung gewährleistet.   

 

Das Projektauswahlgremium (PAG) wählt die Projekte zur Umsetzung aus, die von Projektträgern mit 

Unterstützung des LAG Managements vorgelegt werden. Die Struktur und Arbeitsweise des PAG ist in 

5.4 bzw. 6.2 detailliert beschrieben.  

 

Mit den 4 unter 5.2 genannten Vereinsorganen (Mitgliederversammlung, Vorstand,  

Rechnungsprüfung und Schiedsgericht) ist ein Steuerungs- und Qualitätssicherungssystem als ständige 

Struktur der Prozess- und 

Projektevaluierung eingerichtet.  

Das LAG Management unterstützt den 

Vorstand bei der Führung der 

Vereinsgeschäfte sowie der 

Umsetzung der Aufgaben der LAG. Das 

LAG Management handelt im Auftrag 

des Vereins bzw. des Vorstands und 

stimmt sich regelmäßig mit dem 

Vorstand ab. Entscheidungen werden 

vom LAG Management für den 

Vorstand vorbereitet.  

Die detaillierte Beschreibung der 

Aufgaben des LAG Managements ist 

unter 5.3 angeführt.  

Die Umsetzungsstruktur ist im 

Organigramm zusammen gefasst. Abb. 4: Organigramm 
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6.2 Auswahlverfahren für Projekte (inklusive Projektauswahlkriterien) 

Die Projektauswahl erfolgt durch das Projektauswahlgremium aufgrund der von der 

Mitgliederversammlung beschlossenen Lokalen Entwicklungsstrategie und den darin enthaltenen 

Auswahlkriterien. Die Beiträge werden hinsichtlich ihrer Kohärenz mit der Lokalen 

Entwicklungsstrategie ς dem Beitrag zur Erreichung der Ziele und der Einhaltung der Vorsätze der 

Strategie - beurteilt.  

 

Aufrufe zur Einreichung von Projekten erfolgen in Form von 2-mal jährlich stattfindenden 

Informationsveranstaltungen sowie über die Veröffentlichung der Unterlagen im Internet. Sämtliche 

Projekte (inklusive Leitprojekte) müssen das folgende Auswahlverfahren durchlaufen, andere Wege 

zur Projektgenehmigung sind ausgeschlossen.  

 

Ablauf Projektauswahl (Auswahlprozess)  

Projektideen können laufend von regionalen Akteuren beim LAG-Management in Form einer 

vorläufigen Projektbeschreibung eingereicht werden. Nach einem ersten Abklärungsgespräch 

(Förderberatung) werden die Projektideen vom Projektträger gemeinsam mit dem LAG Management 

für das Projektauswahlgremium (PAG) vorbereitet. Projektideen, die mindestens zwei Wochen vor der 

jeweils nächsten Sitzung (mindestens zweimal jährlich) beim LAG-Management einlangen, werden 

vom LAG Management dem PAG zur Beurteilung vorgelegt. Die Beurteilung erfolgt entlang eines 

gewichteten Kriterienkatalogs (s. unten). Die Beschlussfassung erfolgt unter Einhaltung der Quoren 

(Frauen, öffentlich/privat) im Rahmen einer Sitzung des PAG oder mittels schriftlichem Verfahren, wie 

in Kapitel 5.4 dargestellt.  

 

Alle vorgelegten Projekte werden anhand der Kriterien beurteilt, wobei jeweils die Mehrheit der 

anwesenden Mitglieder entscheidet, wie viele Punkte pro Kriterium vergeben werden. Die 

Projektauswahl erfolgt in der Reihenfolge der erhaltenen Punkte nach Maßgabe der verfügbaren 

Budgetmittel. Die Projektauswahl von Projekten, bei denen die LAG selbst als Träger auftritt, wird mit 

der LVL fachlich abgestimmt.  

 

Zur Gewährleistung eines kontinuierlichen Entwicklungsprozesses wird dabei auf einen gleichmäßigen 

Ausschöpfungsgrad der Planbudgets je Aktionsfeld über die gesamte Periode geachtet. Die 

ausgewählten Projekte werden nach Auswahl des PAG von den Proponenten mit Unterstützung des 

LAG-Managements entsprechend den Vorgaben der LVL aufbereitet und vom LAG Management bei 

der LVL eingereicht. 
 

Auswahlkriterien 

Beschreibung Bewertung, Klassen   

 

Zugangskriterium 

 

Grundsätzlich: das Projekt leistet einen positiven Beitrag zur 

Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie  

Ja bzw.  

Nein (Ausschlusskriterium) 

 

Zielerreichung und Kosten, Block 1 

 

 

Beitrag zur Zielerreichung lt. Zielhierarchie der LES (Vision 

Zukunftsfähigkeit - Lebenskultur, Lebensraum, Regionalwirtschaft) 

Sehr hoch, hoch, weniger hoch, gering    

*) 
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Beitrag zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen laut 

Aktionsplan 

Sehr hoch, hoch, weniger hoch, gering  

Plausibilität der Kosten und die Zuteilung der Budgetbereiche zu 

den Projektmaßnahmen ist adäquat (nachvollziehbare 

Schwerpunktsetzung), bei marktorientierten Projekten ist ein 

Businessplan vorhanden 

Sehr, ausreichend, weniger, kaum 

5ƛŜ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘǎ ōȊǿΦ ŘŜǎ 9ƛƎŜƴƳƛǘǘŜƭŀƴǘŜƛƭǎ ƛǎǘ Χ Voll abgesichert, großteils plausibel, 

Konzept vorhanden, unsicher 

 

Qualität des Projektes, Block 2 

 

 

Das Projekt verfolgt einen neuartigen Ansatz oder zielt auf die 

Entwicklung neuartiger Produkte/Dienstleistungen/Ergebnisse ab 

(Innovationsgrad)  

Sehr, ausreichend, weniger, kaum 

Kooperationsumfang im Projekt bzw. bei der Umsetzung Sehr hoch, hoch, weniger hoch, gering 

Der multisektorale Ansatz ist berücksichtigt (Verbindung bzw. 

Integration mehrerer Sektoren)  

Sehr, ausreichend, weniger, kaum 

 

Gleichstellungsorientierung, Block 3 

 

 

Frauen und Männer profitieren gleichgestellt vom Projekt Sehr ausgewogen, ausgewogen, 

weniger ausgewogen, nein 

Frauen und Männer sind gleichermaßen direkt an der 

Projektumsetzung beteiligt 

Sehr ausgewogen, ausgewogen, 

weniger ausgewogen, nein 

Das Projekt berücksichtigt in besonderem Maße Anliegen / 

Bedürfnisse von Frauen. 

ja, eher ja, eher nein, nein 

Das Projekt berücksichtigt die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von 

Medien, Einrichtungen und ggf. Infrastruktur für alle Menschen 

(Barrierefreiheit) 

ja, eher ja, eher nein, nein 

 

Wirkung, Block 4 

 

 

Entwicklungsnotwendigkeit in der Region (das Projekt bietet einen 

gelungenen Lösungsvorschlag für wesentliche Problemfelder) 

Sehr hoch, hoch, weniger hoch, gering 

Langfristige Wirkung auf den Lebensraum (ökologische 

Nachhaltigkeit) 

Sehr positiv, eher positiv, neutral, eher 

negativ 

Langfristige Wirkung auf die Lebenskultur (soziale Nachhaltigkeit) Sehr positiv, eher positiv, neutral, eher 

negativ 

Langfristige Wirkung auf Beschäftigung vor Ort und die regionale 

Wirtschaftskraft (wirtschaftliche Nachhaltigkeit) 

Sehr positiv, eher positiv, neutral, eher 

negativ 

Langfristige Wirkung auf den Klimaschutz  und auf die Anpassung 

an den Klimawandel 

Sehr positiv, eher positiv, neutral, eher 

negativ 

Beitrag zur Aktivierung von BürgerInnen zur eigenständigen 

Umsetzung der Vulkanland-Vision (Eigenverantwortung)  

Sehr hoch, hoch, weniger hoch, gering 
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*) Punkteberechnung: für die jeweils 4 Klassen der Bewertungen (z.B. sehr hoch, hoch, weniger hoch, 

gering) gibt es je 3, 2, 1 bzw. 0 Punkte pro Zeile bzw. Indikator. Die Summe der Punkte pro Zeile über 

alle vier Blöcke ist die erreichte Punkteanzahl. 

 

In begründeten Fällen können die Auswahlkriterien im Laufe der Periode abgeändert werden. Sie 

werden der Verwaltungsbehörde zur Kenntnis gebracht. Jede Änderung wird im Sinne der Transparenz 

auf dem Internetportal www.vulkanland.at veröffentlicht.  

 

Kleinprojekte 

Als Kleinprojekte im Sinne des Programms LE 2020 gelten nicht wettbewerbsrelevante Projekte mit 

DŜǎŀƳǘƪƻǎǘŜƴ Ǿƻƴ ƳŀȄƛƳŀƭ ϵ рΦтллΦ-, die ausschließlich von gemeinnützigen Organisationen oder 

einer Gruppe nicht organisierter Menschen getragen werden. Projekte müssen jedoch einen 

tǊƻƧŜƪǘǳƳŦŀƴƎ Ǿƻƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ϵ мΦлллΦ- Gesamtkosten erreichen.  

Zur Einreichung von Kleinprojekten genügt eine vereinfachte Projektbeschreibung mit 

nachvollziehbarem Budget. Die Auswahl erfolgt durch das PAG, wobei Block 2-4 des Kriterienkatalogs 

jeweils pauschal mit einer Gesamtpunktezahl bewertet werden (Zugangskriterium und Block 1 sind wie 

oben zu bewerten):  

 

Beschreibung Bewertung, Klassen   

Block 2: Qualität des Projektes Sehr hoch, hoch, weniger hoch, gering 

Block 3: Gleichstellungsorientierung in Bezug auf 

unterrepräsentierte Gruppen  

Sehr ausgeprägt, mäßig, weniger, 

kaum 

Block 4: Wirkung des Projektes auf die Region Sehr positiv, eher positiv, neutral, 

eher negativ 

 

Die Regelungen zum Ausschluss von Unvereinbarkeiten sind in Kapitel 5.5. beschrieben. 

 

Förderhöhe 

Die Festlegung der Förderhöhe (Fördersätze) erfolgt durch Zuteilung der eingereichten Projekte zu 

einer der folgenden Kategorien:  

 

5ƛǊŜƪǘ 9ƛƴƪƻƳƳŜƴ ǎŎƘŀŦŦŜƴŘŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴΥ {ǘǳŘƛŜƴΣ YƻƴȊŜǇǘŜΣ tǊƻƧŜƪǘǳƳǎŜǘȊǳƴƎ ό.ŜƛƳ 

CǀǊŘŜǊǿŜǊōŜǊ ƻŘŜǊ ōŜƛƳ ǾŜǊǘǊŀƎƭƛŎƘ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘŜƴ bǳǘȊŜǊ ŜƛƴŜǊ LƴǾŜǎǘƛǘƛƻƴΣ {ŀŎƘπ ƻŘŜǊ 

tŜǊǎƻƴŀƭƭŜƛǎǘǳƴƎ ŜƴǘǎǘŜƘǘ 9ƛƴƪƻƳƳŜƴΣ Řŀǎ Ŝǎ ǾƻǊƘŜǊ ƴƛŎƘǘ ƎŜƎŜōŜƴ ƘŀǘΦύ пл҈ 

bƛŎƘǘ ŘƛǊŜƪǘ 9ƛƴƪƻƳƳŜƴ ǎŎƘŀŦŦŜƴŘŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴΥ {ǘǳŘƛŜƴΣ YƻƴȊŜǇǘŜΣ tǊƻƧŜƪǘǳƳǎŜǘȊǳƴƎ ό.ŜƛƳ 

CǀǊŘŜǊǿŜǊōŜǊ ƻŘŜǊ ōŜƛƳ ǾŜǊǘǊŀƎƭƛŎƘ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘŜƴ bǳǘȊŜǊ ŜƛƴŜǊ LƴǾŜǎǘƛǘƛƻƴΣ {ŀŎƘπ ƻŘŜǊ 

tŜǊǎƻƴŀƭƭŜƛǎǘǳƴƎ ŜƴǘǎǘŜƘǘ ƪŜƛƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜǎΣ ŘŜƳ tǊƻƧŜƪǘ ȊǳƻǊŘŜƴōŀǊŜǎΣ 9ƛƴƪƻƳƳŜƴύ сл҈ 

.ƛƭŘǳƴƎ ǳƴŘ ²ƛǎǎŜƴ όYƻƴȊŜǇǘƛƻƴƛŜǊǳƴƎ ǳƴŘ 5ǳǊŎƘŦǸƘǊǳƴƎΣ [ŜǊƴŜƴŘŜ wŜƎƛƻƴŜƴΣ [ŜōŜƴǎƭŀƴƎŜǎ 

[ŜǊƴŜƴΣ ²ƛǎǎŜƴǎƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘύ ǎƻǿƛŜ tǊƻƧŜƪǘŜ Ȋǳ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ vǳŜǊǎŎƘƴƛǘǘǎȊƛŜƭŜƴΥ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜΣ 

DŜƴŘŜǊκCǊŀǳŜƴΣ CŀƳƛƭƛŜΣ aƛƎǊŀƴǘƛƴƴŜƴ ǳƴŘ aƛƎǊŀƴǘŜƴΣ aŜƴǎŎƘŜƴ Ƴƛǘ ōŜǎƻƴŘŜǊŜƴ .ŜŘǸǊŦƴƛǎǎŜƴΣ 

YƭƛƳŀ ǳƴŘ ¦ƳǿŜƭǘΣ 5ŜƳƻƎǊŀǇƘƛŜΣ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ YǳƭǘǳǊ ǳƴŘ LŘŜƴǘƛǘŅǘΥ YƻƴȊŜǇǘƛƻƴΣ tǊƻȊŜǎǎōŜƎƭŜƛǘǳƴƎΣ 

.ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎōƛƭŘǳƴƎ όƪŜƛƴŜ ƛƴǾŜǎǘƛǾŜƴ aŀǖƴŀƘƳŜƴύ ул҈ 

YƭŜƛƴǇǊƻƧŜƪǘŜ ƭǘΦ wƛŎƘǘƭƛƴƛŜ ул҈ 

 

Für nationale Kooperationsprojekte gelten die oben genannten Fördersätze, für transnationale 

Kooperationsprojekte gilt laut Richtlinie ein genereller Zuschuss zu den anrechenbaren Kosten von 

80%. Sofern ein LEADER-Projekt einer Spezialmaßnahme (aus der Sonderrichtlinie Projektförderung, 

http://www.vulkanland.at/
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einer LE-spezifischen Landesrichtlinie oder direkt aus dem Programm) entspricht, werden die 

Einschränkungen der Spezialmaßnahme in Bezug auf die Förderintensität angewandt.  

 

Die Zuteilung der Projekte in die oben genannten Kategorien wird vom Projektwerber in Absprache 

mit dem LAG-Management im Rahmen der Projekteinreichung beantragt. Die endgültige Förderhöhe 

legt das PAG nach den oben genannten Kriterien mit einfacher Mehrheit fest.  

 

Einspruchsrecht und Fristen  

Im Falle einer Projektablehnung kann der Projektwerber binnen 8 Wochen nach Benachrichtigung 

durch das LAG-Management die Ablehnung schriftlich mit detaillierter Begründung beeinspruchen. 

Der Einspruch wird ans LAG-Management gestellt und muss im Rahmen der nächsten Vorstandssitzung 

behandelt werden.  

Bei nachvollziehbarer Begründung und einem Minderheitenvotum von mindestens 33% der Stimmen 

(für eine Wiedereinreichung), wird das Projekt erneut der nächsten PAG-Sitzung vom Vorstand 

zugewiesen. Die erneute Behandlung im PAG muss in diesem Fall mit einer detaillierten Begründung 

und schriftlichen Dokumentation dem Projektwerber zur Kenntnis gebracht werden. Bei positivem 

Beschluss des PAG wird das Projekt von den Proponenten mit Unterstützung des LAG-Managements 

entsprechend den Vorgaben der LVL aufbereitet und vom LAG Management bei der LVL eingereicht. 

  

 

6.3 Darstellung der Transparenz der Entscheidungen 

 

Der Kriterienkatalog zur Auswahl der Projekte sowie die möglichen Fördersätze werden im regionalen 

Internetportal www.vulkanland.at öffentlich zugänglich gemacht.  

 

Die Entscheidungen des Projektauswahlgremiums werden in Form des ausgefüllten Kriterienkatalogs 

mit der jeweils erreichten Punktezahl je Kriterium dokumentiert und archiviert. 

ProjektantragstellerInnen wird auf Anfrage beim LAG Management der ausgefüllte Kriterienkatalog 

zur Projektentscheidung vorgelegt. Im Falle einer Ablehnung kann die/der ProjektantragstellerIn 

zudem eine schriftliche Begründung der Bewertung mit Aussagen zu den relevanten Kriterien 

verlangen.   

 

Eine Liste der genehmigten Projekte wird mit den notwendigen Informationen - Projektträger, 

Ansprechperson, Titel und Kurzinhalt - im regionalen Internetportal www.vulkanland.at veröffentlicht. 

Abgelehnte Projekte werden nicht publiziert.  

http://www.vulkanland.at/
http://www.vulkanland.at/
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7 Finanzierungsplan  

In der Tabelle sind die Gesamtbudgets für die Periode 2014 ς 2020 inklusiver der zusätzlichen Mittel 

für die Verlängerungsjahre 2021 und 2022 abgebildet.  

 

Positionen Kosten 

öffentliche 
Mittel 

LEADER-
Programm 

Eigenmittel 
LAG 

Eigenmittel 
Projekt-
träger 

Davon 
Gemeinde-

mittel  

LAG Management inkl. 
Sensibilisierung 

1.314.286 920.000 394.286 0 394.286 

Umsetzung der Strategie 5.983.392 3.780.000 880.000 1.323.392 680.000 

Aktionsfeld 1 2.854.545 1.570.000 550.000 734.545 350.000 

Aktionsfeld 2 1.953.846 1.270.000 150.000 533.846 150.000 

Aktionsfeld 3 1.175.000 940.000 180.000 55.000 180.000 

Kooperationen 716.901 509.000 80.000 127.901 80.000 

Summe 8.014.579 5.209.000 1.354.286 1.451.293 1.154.286 

Anteil LAG Management 
an der LES   17,66 %     

 

 

 

7.1 Eigenmittelaufbringung der LAG 

 

Lƴ ŘŜǊ [!D {ǘŜƛǊƛǎŎƘŜǎ ±ǳƭƪŀƴƭŀƴŘ ǿŜǊŘŜƴ ϵ 2.- pro Einwohner und Jahr als Eigenmittel-Basis in den 

Mitgliedsgemeinden eingehoben. Aus diesen Eigenmitteln werden sowohl das LAG Management wie 

auch strategische Leitprojekte kofinanziert. Die Mittel sind durch entsprechende 

Gemeinderatsbeschlüsse der Gemeinden bis 2022 zugesichert und belaufen sich auf über ϵ нллΦлллΦ- 

pro Jahr, insgesamt ǊǳƴŘ ϵ 1,9 Mio. für die Periode von 2014 ς 2022.   

 

7.2 Budget für Aktionsplan 

Für die Umsetzung des Aktionsplanǎ ƛǎǘ Ŝƛƴ DŜǎŀƳǘōǳŘƎŜǘ Ǿƻƴ ϵ 5.983.392.- ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴΣ Řŀǎ ǎƛŎƘ Ȋǳ ϵ 

3.780.000.- aus öffentlichen LEADER-Mitteln und  ϵ 2.203.392.- an Eigenmitteln zusammensetzt.  

Damit beträgt die durchschnittliche Förderquote 63%.  

 

CǸǊ !ƪǘƛƻƴǎŦŜƭŘ м ǎƛƴŘ ϵ 2.854.545.- DŜǎŀƳǘƪƻǎǘŜƴ ōȊǿΦ ϵ 370.000.- Förderung budgetiert. Aufgrund 

der niedrigeren Fördersätze in diesem wirtschaftlich orientierten Aktionsfeld wird hier mit 41% der 

Förderungen ca. 48% der Gesamtsumme eingesetzt. Von Aktionsfeld 1 wird auch der direkteste 

Einfluss auf die Beschäftigung erwartet. Entsprechend der wirtschaftlichen Orientierung dieses 

Aktionsfelds sind hier die Fördersätze niedriger.  

 

CǸǊ !ƪǘƛƻƴǎŦŜƭŘ н ǎƛƴŘ ϵ 1.953.846.- Gesamtkosten bzw. ϵ 1.270.000.- Förderung budgetiert, das sind 

34% der Fördermittel für den Aktionsplan. Mit Pilotprojekten und Produktentwicklungen sind hier 

einige innovative Maßnahmen vorgesehen, der Schwerpunkt liegt in Maßnahmen in Hinblick auf eine 

klima- und umweltverträgliche, nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsweise sowie auf die Lebenskultur. 

Diese nicht wirtschaftlich orientierten Maßnahmen fallen großteils in die Kategorie für 80% Förderung. 

 

CǸǊ !ƪǘƛƻƴǎŦŜƭŘ о ǎƛƴŘ ϵ 1.175.000.- Gesamtkosten bzwΦ ϵ 940.000.- Förderung budgetiert, das sind 

25% der Fördermittel für den Aktionsplan. Mit überwiegend 80% Förderquote fällt in AF3 im 
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Durchschnitt der höchste Fördersatz an, da hier ausschließlich gemeinwohlorientierte Maßnahmen 

vorgesehen sind. Auf Investitionen wird in AF3 verzichtet.  

 

In allen Aktionsfeldern sind auch budgetäre Mittel für Kleinprojekte berücksichtigt.  

 

7.3 Budget für Kooperationen 

CǸǊ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴǎǇǊƻƧŜƪǘŜ ǎƛƴŘ ϵ 716.901.- vorgesehen, die Förderhöhen richten sich nach denselben 

Fördersätzen wie für andere Projekte. Da bei Kooperationsprojekten Erfahrungsaustausch sowie 

Bildungs- und Querschnittsthemen im Mittelpunkt stehen, werden ca. 70% Förderquote budgetiert, 

sƻƳƛǘ ōŜǘǊŅƎǘ ŘƛŜ ǾƻǊŀǳǎǎƛŎƘǘƭƛŎƘŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ϵ 509.000.-. 

 

7.4 Budget für LAG-Management und Sensibilisierung  

(Die durchgängige Beschäftigung von mindestens 1,5 Vollzeitbeschäftigungsäquivalent für 

das LAG-Management ist für die Jahre 2015 bis einschließlich 2020 verpflichtend)  
 

Im LAG-Management werden Personen im Ausmaß von ca. 1,7 Vollzeitäquivalenten beschäftigt. Für 

Juli 2015 ς 2022 (7,5 Jahre) ƛǎǘ ŘŀŦǸǊ Ŝƛƴ .ǳŘƎŜǘ Ǿƻƴ ϵ 1.314.286.- όϵ 150.000.- pro Jahr) zuzüglich 

Kosten für Evaluierung vorgesehen. Für Sensibilisierungsmaßnahmen sind davon 20 Wochenstunden 

reserviert sowie ein Budget über rund ϵ 100.000.-.  Die Sensibilisierungsmaßnahmen sind in Kapitel 5.3 

beschrieben. Bei einem Fördersatz von 70% sind EigenƳƛǘǘŜƭ ƛƴ ŘŜǊ IǀƘŜ Ǿƻƴ ϵ 394.286.- für das LAG-

Management reserviert.  

 

7.5 Herkunft der Budgets für LAG eigene Projekte 

Die insgesamt von Gemeinden zugesicherten Eigenmittel belaufen sich für 2014 ς 2022 ŀǳŦ ϵ 

1.919.754.- (nach dem Einwohnerstand von 2011). Damit sind einerseits die Eigenmittel für das LAG-

Management bis 2022 ƛƴ ŘŜǊ IǀƘŜ Ǿƻƴ ϵ 394.286.- gesichert, andererseits können damit die 

9ƛƎŜƴƳƛǘǘŜƭŀƴǘŜƛƭŜ ŦǸǊ ŜƛƎŜƴŜ tǊƻƧŜƪǘŜ ό[ŜƛǘǇǊƻƧŜƪǘŜύ ƛƴ ŘŜǊ IǀƘŜ Ǿƻƴ ϵ 760.000.- abgedeckt werden.  

 

Geplant ist jeweils ein Leitprojekt in jedem Aktionsfeld sowie fünf Kooperationsprojekte, die von der 

LAG selbst eingereicht und durch Gemeindemittel kofinanziert werden. Die geplanten Budgets für die 

LAG eigenen Projekte sind folgende: 

 

9ƛƎŜƴŜ tǊƻƧŜƪǘŜ YƻǎǘŜƴ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ aƛǘǘŜƭ 

[9!59w 
9ƛƎŜƴƳƛǘǘŜƭ [!D 

[ŜƛǘǇǊƻƧŜƪǘ !C м ϵ уллΦллл ϵ пулΦллл ϵ онлΦллл 

[ŜƛǘǇǊƻƧŜƪǘ !C н ϵ рллΦллл ϵ пллΦллл ϵ мллΦллл 

[ŜƛǘǇǊƻƧŜƪǘ !C о ϵ сллΦллл ϵ пулΦллл ϵ мнлΦллл 

YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴǎǇǊƻƧŜƪǘŜ ϵ оллΦллл ϵ нплΦллл ϵ слΦллл 

{ǳƳƳŜ ϵ нΦнллΦллл ϵ мΦсллΦллл ϵ сллΦллл 
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8 Erarbeitungsprozess der Entwicklungsstrategie  

 

Die LAG Steirisches Vulkanland deckt sich weitgehend mit der Region Steirisches Vulkanland ς 

Südoststeiermark, die zeitgleich mit der LES-Erstellung ein Regionales Entwicklungsleitbild erarbeitet 

hat. Um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden und von vornherein eine gute strategische 

Übereinstimmung zu erreichen, wurden die Erarbeitungsprozesse des Entwicklungsleitbildes und der 

Lokalen Entwicklungsstrategie gemeinsam durchgeführt.  

 

Das Ablaufdiagramm zeigt, dass am 

Beginn des Strategiefindungsprozesses 

eine umfassende BürgerInnenbefragung 

zu regionalen Entwicklungsfragen, 

Zukunftsthemen und Positionierung 

stand, zu der alle BürgerInnen der 

Region eingeladen waren. Dafür wurden 

mithilfe der Gemeinden 84.444 

Fragebögen an BürgerInnen ab 12 

Jahren (Jugendliche, Erwachsene, 

Senioren) ausgeteilt, zusätzlich wurden 

alle 33.144 Haushalte sowie 3.385 

Unternehmer und 7.653 Landwirte mit 

eigenen Fragebogen befragt. Insgesamt 

kamen 35.183 Fragebogen (=27%) 

ausgefüllt zurück, die ein umfassendes 

Bild der regionalen Zukunft zeichnen. 

Die komplette Auswertung wurde unter 

www.vulkanland.at/kleinregionen 

veröffentlicht sowie die 

Kleinregionsergebnisse als Bürgerinfo in 

gedruckter Form an alle Haushalte verteilt (s. Dokumentation im Anhang).   

Weiters wurden verschiedene Daten gesammelt und analysiert und insbesondere der regionale 

Entwicklungsprozess der Periode 2007 ς 2013 evaluiert. Darauf baute schließlich der breite 

Bürgerbeteiligungsprozess zur Abstimmung der Zukunftsthemen und strategischen Leitlinien auf.  

Die Konzepterstellung (LES-Entwurf) erfolgte durch das LAG Management (Mag. Michael Fend) selbst 

auf Basis der Beiträge der beteiligten Institutionen, Betriebe und Privatpersonen. Externe 

Prozessbegleiter waren im Rahmen der Erstellung des Regionalen Entwicklungssleitbildes Bezirk 

Südoststeiermark beteiligt: Dr. Wolfgang Weber (GeoSys Wirtschafts- und Regionalentwicklungs  

GmbH) sowie Dipl.-Ing. Dr. Christian Krotscheck, (Büro für Verfahrenstechnik und 

Regionalentwicklung) waren mit der Durchführung von Tiefeninterviews, Erstellung der SWOT-

Analyse, Visionsentwicklung sowie der Synthese von Aktionsfeldern und Leitprojekten betraut. 

Wesentliche Aussagen stammen außerdem aus dem Wissensmanagement Steirisches Vulkanland, das 

regional relevante Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse, Evaluierungsergebnisse und Analysen 

zusammenführt und auswertet, durchgeführt von Dipl.-Ing. Dr. Krotscheck (Büro für Verfahrenstechnik 

und Regionalentwicklung). Der Bürgerbeteiligungsprozess wurde vom LAG Management und vom 

Regionalmanagement Südoststeiermark (Dr. Beatrix Lenz, MBA) moderiert und geleitet sowie in einem 

eigenen Microblogging-System (s. Beilage Online-Dokumentation) dokumentiert. 

 

In einem partizipativen Zukunftsdialog im Zeitraum 2010 bis 2014 haben am Prozess der 

Strategiefindung in Workshops, Sitzungen, Besprechungen und persönlichen Interviews über 700 

Personen aller Bevölkerungsgruppen und Interessensgruppen der Region teilgenommen. Um die 

Abb. 5: Ablaufdiagramm zur LES-Erstellung 

http://www.vulkanland.at/kleinregionen
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Beteiligung möglichst breit zu gestalten wurden sowohl Termine im Rahmen laufender Projekte für 

Diskussionen und Beiträge genutzt, wie auch eigene Veranstaltungen zur Strategieentwicklung 

durchgeführt. Folgende Personen, Personengruppen und Organisationen haben die Lokale 

Entwicklungsstrategie mitgestaltet: 

Regionale Abgeordnete, Gemeinden, Bezirkshauptmannschaft, Baubezirksleitung, 

Bezirksforstinspektor, Schulen, Fachschulen, Arbeitsmarktservice; 

Regionalmanagement, Jugendmanagement, Landwirtschaftskammer, Wirtschaftskammer, Bio Ernte 

Steiermark, Naturschutzbund, Berg- und Naturwacht, Waldverband, Naturwald Steiermark, 

Landentwicklung, Tourismusverbände, Tourismusbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, 

Familienbeauftragte,  Seniorenbund, Kulturbeauftragte, Verein Lebende Erde im Vulkanland, Natura 

2000-Gebietsbetreuung, Bezirksjägermeister, Wasserverband, Maschinenringe, Arche Noah;  

BäuerInnen, Biobäuerinnen, WinzerInnen, Kulinarikbetriebe, Handwerksbetriebe (KFZ-Betriebe, 

¢ƛǎŎƘƭŜǊΣ 9ƭŜƪǘǊƻΣ .ŀǳΣ wŜƎŜƭǳƴƎǎǘŜŎƘƴƛƪΣ !ǳǘƻƳŀǘƛǎƛŜǊǳƴƎǎǘŜŎƘƴƛƪΣΧύΣ ¢ƻǳǊƛǎƳǳǎōŜǘǊƛŜōŜ 

ό.ŜƘŜǊōŜǊƎǳƴƎǎōŜǘǊƛŜōŜΣ DŀǎǘǊƻƴƻƳŜƴΣΧύΣ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎŀƴōƛŜǘŜǊInnen (ÄrztInnen, 

KomplementärmedizinerInnen, Prävention), Handelsbetriebe. 

Jugendliche, JugendvertreterInnen, Landjugend, Ehrenamtliche, Vereine, GärtnerInnen, 

LebenskulturakteurInnen (VertreterInnen von Theatergruppen, Singkreisen, Chören, 

Blasmusikkapellen), KünstlerInnen. 

 

Überregionale wurde die Entwicklungsstrategie mit vielen Regionen abgestimmt und Kooperationen 

angedacht, darunter zahlreiche Steirische LAGs (insbesondere Zirbenland, Ennstal, Ausseerland, 

Oststeirisches Kernland), die LAGs der Bioregion Mühlviertel, die LAG Vulkaneifel, LAG Zala Zöld Szive, 

LAG Srce Slovenije. Ebenso waren überregionale Institutionen, wie die Universität Graz, Joanneum 

Research und das Universalmuseum Joanneum sowie das Land Steiermark in den Entwicklungsprozess 

eingebunden. 

 

In der Tabelle im Anhang ist eine Auswahl von 49 Workshops, Sitzungen und Besprechungen mit 

AkteurInnen der Region mit Fokus 2013/2014 sowie Abstimmungsgespräche zwischen 

Regionalmanagement, LAG und externen Begleitern mit Teilnehmerlisten dokumentiert.  
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