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Obwohl es sich um zwei unterschiedlich, rªumlich nicht zusammenhªngende Teilregionen handelt, wei-
sen diese doch einiges an  hnlichkeiten auf, die den Ausschlag f¿r die Ausweisung einer einheitlichen 
LEADER-Region "S¿dtiroler Grenzland" gegeben haben: die Randlage zu den grºÇeren Zentren und die 
Tatsache, dass alle zwºlf Gemeinden eine Grenze zur Nachbarprovinz Trient und somit eine mehr oder 
weniger ausgeprªgte Grenzlage samt der entsprechenden kulturellen und sozioºkonomischen Gege-
benheiten aufweisen. 
Kurzum, obwohl gebietsmªÇig nicht zusammenhªngend, weisen dennoch beide Teilregionen eine relativ 
groÇe Homogenitªt in Hinsicht auf die wirtschaftlich-sozialen Eckdaten auf, wie in der nachfolgenden 
Standortbestimmung dargestellt. 
 
 
 
 

 
 

2. Kontextanlayse, Analyse der Entwicklungsbedarfe und -potenziale ein-
schlieÇlich der SWOT-Analyse 

 
2.1 Kontextanalyse und dazugehºrende Indikatoren 

  
2.1.1  Raum- und Siedlungsstruktur - Bevºlkerung - Natur/Landschaft 

Die Region besteht - wie gesagt aus zwei unterschiedlichen Teil-Regionen, die bisher kaum miteinander 
kooperiert haben noch andere Beziehungen zueinander hatten: aus dem Gebiet Ultental-
Deutschnonsberg bestehend aus den f¿nf Gemeinden Ulten, St. Pankraz, Unsere Liebe Frau im Walde-
St. Felix, Laurein und Proveis.  
Auf der anderen Seite den Gemeinden Altrei, Truden, Aldein, Montan sowie den "Bergfraktionen" der 
Gemeinden Kurtatsch (Oberfennberg, Graun und Penon), Margreid (Unterfennberg) und Salurn (Buch-
holz und Gfrill.  
 
Das Unterland ist verkehrstechnisch sehr gut erschlossen, groÇrªumig durch Autobahn  
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und Brenner-Bahnlinie. Auch wurden in den vergangenen Jahren verschiedene StraÇenprojekte (Tun-
nels) realisiert, die die verkehrsmªÇige ErschlieÇung und die Anbindung der Region an die Nord-S¿d-
Achse, aber auch die Verbindung ins Fleimstal durchwegs verbessern. 
Nicht so gut stellt sich die Verkehrsanbindung der Gemeinden des Gebiets Ultental-Deutschnonsberg 
dar: die Realisierung der neuen Tunnels im Ultental steht erst bevor, die logistische Abgeschiedenheit 
der Gemeinden am Deutschnonsberg von den Zentren, aber auch untereinander, erschwert die Umset-
zung von Projekten und die Zusammenarbeit insgesamt. 
Die Siedlungsstruktur in der LEADER-Region ist sehr unterschiedlich: neben einigen grºÇeren Zentren 
findet man einige Ortschaften mit Einwohnerzahlen um 200 bis 300 Personen vor. Die Auswirkungen 
des demografischen Wandels (s.u.) sind teilweise schon durch leer stehende Wohnungen in den Orts-
zentren aber auch auÇerhalb zu sp¿ren, woraus sich in den SWOT-Analysen der einzelnen Gemeinden 
auch schon erste Handlungsbedarfe ergeben: Erhebung der leer stehenden Wohnungen, MaÇnahmen 
zur Erhaltung der Ortsbereiche als attraktive Wohn- und Gewerbestandorte...  
 
In den zwºlf Gemeinden der LEADER-Region S¿dtiroler Grenzland leben insgesamt 17.669 Einwohner 
(Stand 31.12.2012). 
Es sind bereits deutliche Tendenzen erkennbar hin zu weniger jungen und zu mehr alten  Menschen, 
wªhrend  der Anteil der Erwerbstªtigen noch stabil ist.  
 
Wªhrend sich die Bevºlkerungsentwicklung in den interessierten Gemeinden des Unterlands in den ver-
gangenen Jahren als relativ stabil bzw. mit konstant leichten Zuwachsraten charakterisieren lªsst, ist das 
Gebiet Ultental-Deutschnonsberg weiterhin von Abwanderung betroffen. 
So haben alle f¿nf Gemeinden der letztgenannten Teilregion im Beobachtungszeitraum 2003 - 2012 Be-
vºlkerungsr¿ckgªnge zu verzeichnen, die zwischen -1,7% im Fall von St. Pankraz bis zum hºchsten 
Prozentsatz von -6,4% im Fall der Gemeinde Proveis schwanken. 
 
Aber auch in den beiden Folgejahren hat sich der Trend in drei von f¿nf Gemeinden dieses Teilgebiets 
fortgesetzt: mit Ausnahme der Gemeinden St. Pankraz und Proveis (hier blieb die Wohnbevºlkerung 
praktisch stabil) mussten die weiteren drei Gemeinden des Gebiets Ultental-Deutschnonsberg auch zwi-
schen dem 31.12.2012 und dem 31.12.2014 einen weiteren R¿ckgang der Wohnbevºlkerung hinneh-
men (s. Tabelle). 

 

 
 

Betrachtet man hingegen den sog. Altersstrukturkoeffizienten in den genannten f¿nf Gemeinden, so 
stellt man fest, dass die Gemeinden mit den grºÇten Bevºlkerungsr¿ckgªngen, nªmlich Laurein und 
Proveis einen sehr guten Wert aufweisen, was das Verhªltnis zwischen Personen ¿ber 65 Jahren zu 
den Unter-15-Jªhrigen angeht (Laurein 85,3; Proveis 97,5). Daraus kºnnte man schlieÇen, dass diese 
beiden Gemeinden bereits in den vergangenen Jahren viele ªltere Einwohner "verloren" haben, wªhrend 
den anderen drei Gemeinden diese Entwicklung in mehr oder weniger groÇem Umfang erst bevorsteht. 
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Betrachtet man hingegen die Daten der anderen Teilregion, nªmlich der interessierten Gemeinden der 
Bezirksgemeinschaft ¦beretsch-Unterland, lªsst sich leicht feststellen, dass diese im vergangenen Jahr-
zehnt keinen Bevºlkerungsr¿ckgang zu verzeichnen hatten, mit Ausnahme der Gemeinde Altrei, wo die 
Wohnbevºlkerung zwischen 2003 und 2012 um 1,7 Prozent abnahm. Alle anderen Gemeinden hatten 
leichte (Aldein +1,7%) bis betrªchtliche Zuwachsraten zu verzeichnen (Montan +5,6%). 
Nimmt man hier wiederum den Parameter des sog. Altersstrukturkoeffizienten, so fallen die Gemeinden 
Montan mit einem Wert von 122,3 und besonders Altrei mit 155,4 auf, wªhrend sich die anderen beiden 
Gemeinden, Aldein und Truden durch ein Verhªltnis etwa von 1:1 auszeichnen (100,3 bzw. 109,9).  
Um der negativen Entwicklung Einhalt zu gebieten bzw. die Situation weiterhin stabil zu halten, wurden 
verschiedene MaÇnahmen zur Attraktivitªtssteigerung des Gebiets als Handlungsbedarfe genannt: so 
beispielweise MaÇnahmen zur Senkung der Wohnungspreise, das Setzen von Initiativen, um junge 
Menschen und Familien in der Region zu halten bzw. f¿r deren Zuzug zu werben, den ¿bergemeindli-
chen Ausbau der Kleinkinderbetreuung etc.  
 
Beide Teilregionen des LEADER-Gebiets sind durch die Prªsenz eines bedeutenden Schutzgebiets ge-
prªgt: dem Nationalpark Stilfser Joch, der groÇe Teile des Gemeindegebiets von Ulten umfasst und mit 
dem Nationalparkhaus Lahnersªge in St. Gertraud eine bedeutende Einrichtung zu bieten hat. 
Andererseits der Naturpark Trudner Horn, der bedeutende Teile der Gemeindegebiete u.a. von Truden, 
Altrei, Montan und Salurn umfasst. Auch hier gibt es ein Naturparkhaus im Dorfzentrum von Truden, 
welches ein interessantes Programm auch in Hinsicht auf die Umweltbildung anzubieten hat.  
Wichtige Ziele in der Region sind die Vernetzung der Biotope sowie deren Schutz und Erhaltung, vor al-
lem im Naturpark.  

 
 

2.1.2  Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt  

Die Daten  zur  Wertschºpfung und zur Wirtschaftsstruktur in den Gemeinden der  LEADER-Region 
S¿dtiroler Grenzland zeigen eine Momentaufnahme in Bezug auf das Stichdatum 2011 auf und lassen 
daher nicht ohne Weiteres eine Entwicklung aufzeigen. Was die Wertschºpfung in der Region angeht, 
liegen alle interessierten Gemeinden unter dem S¿dtiroler Durchschnitt, der mit 100 angegeben wird und 
schwanken zwischen dem Index von 89,6 (Proveis) und 98,2 (Aldein).   
 
Das Gebiet Ultental-Deutschnonsberg ist von seiner Wirtschaftsstruktur her von der Landwirtschaft ge-
prªgt. In allen Gemeinden stellt dieser Sektor den grºÇten Teil der Betriebe, gefolgt vom Baugewerbe, 
das in den genannten Gemeinden im auÇerlandwirtschaftlichen Bereich durchwegs eine wichtige Rolle 
einnimmt. Eine mittlere Bedeutung haben hier die Bereiche Handel/Reparatur, Verarbeitendes Gewerbe 
und Verkehr/Lagerung. Unterreprªsentiert ist in der genannten Teilregion aber vor allem der Sektor Tou-
rismus: die Arbeitsstªttenzªhlung in diesem Gebiet geht von den drei Betriebsstªtten von Laurein bis zu 
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15 in der Gemeinde St. Pankraz. Einzige Ausnahme diesbez¿glich bildet die Gemeinde Ulten, die im-
merhin 53 Arbeitsstªtten im Sektor Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie aufweist. 
Entsprechend gestaltet sich auch der Prozentsatz der Beschªftigten in der Landwirtschaft im Verhªltnis 
zur Gesamtzahl der Beschªftigten. Hier weisen die Gemeinden der Kleinregion Ultental-
Deutschnonsberg die landesweit hºchsten Prozentsªtze auf: in Proveis finden wir fast 40% der Beschªf-
tigten in der Landwirtschaft, in Laurein ¿ber 38%, wªhrend auch alle anderen drei Gemeinden einen 
Prozentsatz von ¿ber 20 Prozentpunkten aufweisen. 
 
Etwas anders stellt sich die Situation in den Gemeinden des Unterlands dar: hier ist in allen Gemeinden, 
mit Ausnahme von Altrei, der Bereich Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie ein durchaus wich-
tiger Wirtschaftsfaktor, wobei auch in diesen Gemeinden die Landwirtschaft noch eine gewichtige Rolle 
spielt. Der Prozentsatz der Beschªftigten in der Landwirtschaft bewegt sich hier allerdings zwischen den 
8,7% von Altrei bis zu 15,7% in Aldein, wªhrend in dieser Hinsicht Montan mit etwas ¿ber 20% die Aus-
nahme bildet. Daneben ist v.a. in den Gemeinden Aldein und Montan das Baugewerbe recht stark ver-
treten, auch punkten in allen Gemeinden das verarbeitende Gewerbe und der Handel. Eine klare Ent-
wicklung in Richtung Tertiªrsektor ist in Montan zu beobachten, wo Bereiche wie Grundst¿cks- und 
Wohnungswesen sowie die freiberuflichen Dienstleistungen bereits eine gewichtige Rolle im Wirt-
schaftsgef¿ge einnehmen. 
Die Gesamtregion ist, mit leicht zunehmenden Zahlen in den letzten 10 Jahren, deutlich geprªgt von 
Auspendlern. Alle neun Gemeinden liegen in dieser Hinsicht reichlich ¿ber dem landesweiten Durch-
schnitt von 49,5%. Auch diesbez¿glich nehmen die stark peripheren Gemeinden die "Spitzenpositionen" 
ein, so hat Altrei einen Prozentsatz von 82,8, gefolgt von Proveis mit 81,9. 
Insgesamt gibt es in der Region 1.787 Beschªftigte am Arbeitsort (Stand 2001), ohne die Beschªftigten 
der Gemeinden zu zªhlen, bei denen nur die Fraktionen kandidiert werden. Die Arbeitslosigkeit liegt in 
allen Gemeinden unter dem Landesdurchschnitt von 5,2 % und stellt daher kein groÇes Problem dar, 
was sich groÇteils sicher auch durch die oben beschriebenen hohen Auspendlerzahlen erklªren lªsst.  
Die auf Gemeindeebene durchgef¿hrten SWOT-Analysen haben aber durchwegs ergeben, dass der 
sog. Ausbildungsmarkt groÇe L¿cken aufweist: es gibt durchwegs zu wenige Ausbildungsplªtze, auch 
aufgrund b¿rokratischer H¿rden, die den Betrieben f¿r die Lehrstellen angeblich aufgeb¿rdet werden. 
Dies ist ein Indiz, dass es zu wenige attraktive Angebote f¿r Auszubildende gibt, die dazu beitragen 
kºnnten, mehr junge Menschen in der Region zu halten.  

 
 
 

2.1.3  Tourismus  

Touristisch gesehen handelt es sich bei der zu kandidierenden LEADER-Region um ein sehr heteroge-
nes Gebilde. Mit Ausnahme der Gemeinde Ulten liegt die touristische Aufnahmekapazitªt weit unter dem 
Landesdurchschnitt. F¿r die Bedeutung dieses Sektors ist aber in erster Linie nicht nur dieser Indikator 
der maÇgebende, sondern ob der Sektor auch wirtschaftlich interessant ist: Als Faustregel gilt diesbe-
z¿glich, dass es eine Vollauslastung von 125 Tagen braucht, um rentabel zu wirtschaften. Wenn man 
diesen Indikator hernimmt, besteht in der Region Ultental-Deutschnonsberg groÇer Handlungsbedarf: 
Nur eine von f¿nf Gemeinden, nªmlich die Gemeinde Ulten hat, aufgrund einer relativ ausgeglichenen 
Auslastung zwischen Winter- und Sommersaison eine zufriedenstellende Bettenauslastung (¿ber 150 
Vollbelegstage im Jahr 2012). Sowohl die Gemeinde St. Pankraz, die schon weiter vom Skigebiet 
Schwemmalm entfernt ist und somit im Winterhalbjahr kaum grºÇere Nªchtigungszahlen aufweist, be-
sonders aber die Gemeinden am Deutschnonsberg haben eine einseitige Bettenauslastung vorzuwei-
sen, da sie von der Sommersaison abhªngig sind, wªhrend die Auslastung im Winter schwach bis sehr 
d¿rftig ist. 
 
Das Ultental hatte in den letzten 10 Jahren einen deutlichen Aufschwung im Bereich der Ank¿nfte und 
¦bernachtungen zu verzeichnen, wªhrend die Zahlen in den Gemeinden am Deutschnonsberg eher 
leicht r¿cklªufig waren.  
 
Die Marketinggesellschaft Meran ist die Organisation, bei der sowohl der Tourismusverein Ulten-
tal/Proveis als auch der Tourismusverein Deutschnonsberg Mitglied sind und die f¿r die touristische 
Vermarktung dieser Region zustªndig ist. F¿r die touristische Entwicklung der Region (Produktentwick-
lung, Gªstebetreuung vor Ort usw.) sind hingegen die beiden genannten Tourismusvereine zustªndig.  
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Vollauslastungstage Tourismusbetriebe pro Gemeinde (Quelle: WIFO) 

 
 
Touristisches  Potenzial  der  Region  ist  seine  abwechslungsreiche  naturnahe  Landschaft  mit  ihren  
Wander-  und Themenwegen. Hier kann sowohl ruhebetonter Tourismus als auch Aktiv- oder  Genuss-
tourismus angeboten werden. Zahlreiche Wander- und Themenwege  erschlieÇen  die Region, in die-
sem Bereich nahm das Gebiet im Zuge der digitalen Erfassung und Neubeschilderung der Wanderwege 
s¿dtirolweit auch eine bestimmte Vorreiterrolle ein.  
F¿r den Aktivurlaub bieten sich Nordic-Walking Routen an, wªhrend das Mountainbike-Angebot bisher 
kaum strukturiert werden konnte. Herausragende Position sei es im Wintertourismus als auch im Som-
mer nimmt in der Gemeinde Ulten (im Ultental) das Ski- und Wandergebiet Schwemmalm ein, das mit 
der Errichtung der neuen Umlaufbahn von Kuppelwies aus auch im Sommer eine interessante touristi-
sche Einrichtung bietet.  
   
Im Gebiet Ultental-Deutschnonsberg befinden sich 133 gemeldete Betriebe mit insgesamt 1900 Betten. 
Im Jahr 2012 haben 43.846 Gªste die Region aufgesucht. Es wurden insgesamt knapp 224.000 ¦ber-
nachtungen registriert. Die mittlere Verweildauer in der Region betrªgt somit 5 Tage. 
Die Qualitªt der ¦bernachtungsbetriebe und der Gastronomie  sind teilweise verbesserungsw¿rdig.  
 
In den Gemeinden des Unterlands stellt sich die Situation recht stabil dar, was die Entwicklung der 
Nªchtigungen in den letzten Jahren angeht, wªhrend die Anzahl der Betten und auch die Aufenthalts-
dauer, letztere ¿brigens einem landesweiten Trend folgend, r¿cklªufig waren. Insgesamt kommt das 
Gebiet der vier Gemeinden auf ca. 48.000 Ank¿nfte und 220.000 Nªchtigungen pro Jahr. Die mittlere 
Aufenthaltsdauer im Gebiet liegt daher bei ca. 4,5 Tagen. 
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Die Kinderbetreuung ¿ber Kindertagesstªtten  gibt es im Gebiet der untersuchten Gemeinden praktisch 
nicht, wohl aber gibt es mehr oder weniger ¿berall den Dienst der Tagesm¿tter. Bemªngelt  wird  man-
cherorts  eine  nicht  ausreichende  Betreuung  von  kleineren  und  schulpflichtigen Kindern am Nach-
mittag und in den Ferien.  
Durchwegs schwach ausgeprªgt ist im gesamten Gebiet die berufsorientierte Aus- und Weiterbildung, 
vielfach auch aufgrund der schwachen Frequenzen, die beispielsweise in der Vergangenheit bei Organi-
sation derartiger Angebote festgestellt werden musste. Die Entlegenheit des Gebiets trªgt nicht gerade 
dazu bei, angebotene Kurse und Seminare Gemeinde-Grenzen-¿bergreifend zu  besuchen. 
Aufbauend auf diese festgestellten Schwachpunkte herrscht in Sachen Bildung durchwegs Handlungs-
bedarf, so im Bereich der berufsorientierten und allgemeinen Aus- und Weiterbildung, eines verstªrkten 
Ausbildungsangebots v.a. f¿r Frauen, zweiter Bildungsweg, aber auch im Bereich der Fºrderung der 
Weitergabe von altem Handwerk, Traditionen usw. durch gezielte und strukturierte WeiterbildungsmaÇ-
nahmen. 

 

 
Erwerbsquote Frauen (Quelle: WIFO) 

 
   

2.1.5  Land- und Forstwirtschaft   

In der LEADER-Region S¿dtiroler Grenzland werden ca. 25% der Flªche landwirtschaftlich genutzt. Die-
se hat sich in den letzten Jahren nur unwesentlich verªndert. Insgesamt gibt es in der gesamten Region 
an die 900 landwirtschaftlichen Betriebe, wobei in diesem Bereich, wie schon weiter oben ausgef¿hrt die 
Unterschiede zwischen den beiden Teilregionen Ultental-Deutschnonsberg einerseits und S¿dtiroler Un-
terland andererseits am grºÇten ist. 
Wªhrend erstere hauptsªchlich noch von der Viehwirtschaft, groÇteils als Milchwirtschaft betrieben, ge-
kennzeichnet ist und nur vereinzelt Ansªtze zur Obstwirtschaft bzw. zu Gem¿se-, Getreide oder Beeren-
obstanbau vorhanden sind, sind die Gemeinden des Unterlands sehr viel stªrker von Obst- und Weinan-
bau geprªgt, mit Ausnahme der ausgesprochenen Berggemeinden wie im Falle von Altrei, Aldein und 
Truden. 

 
Im gesamten Bereich der sich bewerbenden LEADER-Region ist die Landwirtschaft durch sehr kleinteili-
ge Strukturen geprªgt. Dies bedeutet auch, dass es sehr viele landwirtschaftliche Betriebe gibt, die nur 
im Nebenerwerb gef¿hrt werden. Die Ertragslage ist im Bereich der Gr¿nlandwirtschaft, also der Berg-
landwirtschaft konstant auf zufriedenstellendem Niveau, wªhrend sie im Bereich, wo Obst- und Weinbau 
betrieben wird, als durchwegs gut bezeichnet werden kann. 
  
Der Anteil an Dauergr¿nland liegt bei 55 %. Daher ist die landwirtschaftliche Produktion von intensiver 
Milchviehhaltung dominiert, wªhrend die Fleischproduktion eine eher untergeordnete Rolle aufweist. Erst 
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Die Forstwirtschaft ist mit einzelnen Forstbetrieben recht gut aufgestellt, nimmt allerdings im Vergleich 
zur Landwirtschaft nur eine untergeordnete Rolle ein, auch aufgrund des in den letzten Jahren konstant 
niedrigen Holzpreises.  

 
2.1.6  Energie und Klimaschutz - Mobilitªt  

Es handelt sich dabei um eine Thematik, die in S¿dtirol weitgehend von der Landesebene geregelt und 
die wesentlichen Zielsetzungen ebendort festgelegt werden. Die Makrostrategie in S¿dtirol ist im sog. 
Klimaland S¿dtirol festgeschrieben. Darin werden vielfªltige Thematiken vorgesehen, die von der ener-
getischen Altbausanierung ¿ber die Solarpotentialanalysen bis hin zum Klimaplan-Energie-S¿dtirol 2050 
mit seinen ambitionierten Zielen reicht: Demnach soll der Anteil der "durch regenerative Energietrªger 
abgedeckte Bedarf bis 2020 auf mindestens 75%, bis 2050 ¿ber 90% betragen". 
Es ist dabei auffallend, dass es zu der auf Landesebene festgelegten Klimastrategie auf Ebene der hier 
untersuchten Gemeinden keine entsprechenden Konzepte zum Klimaschutz bzw. f¿r erneuerbare Ener-
gien gibt. 
Sehr wohl gibt es hingegen in den verschiedenen Gemeinden viele positive Einrichtungen in diesem Zu-
sammenhang: von den Fernwªrmewerken in den Gemeinden des Ultentals ¿ber die Biogasanlage in der 
Gemeinde Aldein bis hin zu kleineren auf Biomasse basierenden Heizanlagen in anderen Gemeinden. 
In Anlehnung an diese oben beschriebene Ausgangsituation besteht der Bedarf zu einer strukturierteren 
Vorgehensweise auf Gemeinde- bzw. ¿bergemeindlicher Ebene beispielsweise in Form der Erarbeitung 
eines ĂKlimaschutzkonzeptsñ mit einem umfangreichen MaÇnahmenpaket, welche beispielsweise die 
Bereiche ¥ffentlichkeitsarbeit, Netzwerke, ¥ffentliche Trªger und Gemeinden, Bildung, Verkehr usw. 
umfassen kºnnte. Wªhrend bestimmte MaÇnahmenpakete orts¿bergreifend geplant werden kºnnen, 
kann die Wªrmeerzeugung hingegen nur ortspezifisch betrachtet werden, da ein ¦berschuss nicht an 
einen anderen Ort abgegeben werden kann. Langfristiges Ziel kºnnte beispielsweise die 100%ige wirt-
schaftliche Selbstversorgung der Region mit eigenen Energiequellen sein. 
 
Auch dieser Bereich ist in S¿dtirol im Regelfall nicht ein auf Gemeinde-Ebene organisierter Sektor. Der 
Bereich ºffentliche Mobilitªt wurde in ganz S¿dtirol in den vergangenen Jahren stark ausgebaut, den-
noch ist die  Anbindung  durch den  ºffentlichen  Nahverkehr  mit  
Bussen im Gebiet sehr unterschiedlich. Wªhrend die Anbindung beispielsweise der Gemeinden Ulten 
und St. Pankraz mit Bussen, die im Stundentakt verkehren, sehr gut ist, nimmt die Versorgungsintensitªt 
mit der Entfernung der Ortschaften proportional ab. So ist die Anbindung der entlegenen Ortschaften 
Proveis und Laurein nur als teilweise zufriedenstellend einzustufen, ebenso jene in die peripheren Zonen 
der BZG ¦beretsch-Unterland (Bsp. Altrei). 
Die SWOT-Analysen haben ergeben, dass es in diesem Bereich einige Schwªchen zu beheben gilt: so 
wird am Deutschnonsberg die Einf¿hrung einer Verbindung zwischen den Gemeinden Laurein und Pro-
veis einerseits und Unsere Liebe Frau im Walde - St. Felix andererseits angeregt. Es gilt aber nicht nur, 
L¿cken zu schlieÇen, sondern auch Angebote am Abend oder am Wochenende und auch f¿r mobilitªts-
eingeschrªnkte Menschen zu entwickeln. Im Gebiet Unterland sollen bestehende und geplante Mobili-
tªtskonzepte umgesetzt werden; in mehreren Gemeinden besteht die Notwendigkeit, Gehsteige zu reali-
sieren und Gefahrenstellen f¿r FuÇgªnger und Radfahrer zu beheben. 
Zudem steckt der Bereich der E-Mobilitªt in S¿dtirol generell und im untersuchten Gebiet im Speziellen 
in den Kinderschuhen: auch hier gilt es in den kommenden Jahren anzusetzen und innovative Lºsungen 
anzudenken, vielleicht auch um vermehrt innovative zukunftsorientierte Technologien "anzusiedeln" und 
qualifizierte Fachkrªfte in der Region zu halten. 

 
  
 

2.1.7  Soziales - Grundversorgung 

Alle Gemeinden verf¿gen ¿ber Gemeinschaftseinrichtungen f¿r ein gutes soziales Miteinander der Ge-
nerationen. Vielfach gibt es auch vielfªltige Freizeitangebote gibt es nahezu ¿berall, oft auch f¿r speziel-
le Zielgruppen wie Jugendliche und Senioren.  
In diesem Bereich schaffen die Sozialdienste der Bezirksgemeinschaften die wesentlichen Dienstleis-
tungen, sei es im Bereich der Senioren als auch der Jugenddienste, die allerdings noch von Fall zu Fall 
auf Gemeindeebene ergªnzt und bereichert werden.  
Das Ehrenamt bzw. die Beteiligung spielen eine wichtige Rolle in der gesamten Region. 
Seniorenrunden und Jugendtreffs sind in den verschiedenen Gemeinden organisiert, mancherorts - wie 
im Fall der Gemeinden des Ultentals, wird die Jugendarbeit durch einen hauptamtlichen Mitarbeiter des 
Jugenddiensts betreut. Darauf aufbauend wird eine stªrkere Einbindung von Kindern und Jugendlichen 
in der gesamten Region gew¿nscht.  
Im Zuge der durchgef¿hrten SWOT-Analysen wurden aber durchwegs auch noch Schwªchen bzw. sich 
abzeichnende Herausforderungen wie eine bef¿rchtete steigende Altersarmut, die verbesserungsw¿rdi-
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ge Einbindung von Jugendlichen in das soziale Leben oder aber das Fehlen von Organisationen, die 
sich um die Durchf¿hrung sozialer Angebote auf Ebene der Gemeinden k¿mmern kºnnten. 
Dementsprechend wurden unterschiedliche Handlungsbedarfe erarbeitet, die auf Gemeinde- und auf 
¿bergemeindlicher Ebene umzusetzen sind: von der besseren Nutzung der Kompetenzen ªlterer Men-
schen, der Schaffung von Organisationsstrukturen f¿r den Austausch unter den Generationen, der ver-
stªrkten Sensibilisierung der Unternehmen zur Bereitstellung von sog. Take-up-Angeboten und Som-
merjobs bis hin zur Gr¿ndung genossenschaftlicher Strukturen (v.a. f¿r Frauen) zur Umsetzung und Re-
alisierung der eben angef¿hrten und weiterer Angebote (z. B. Mensadienste...). 
 
Die Mºglichkeit, am eigenen Wohnort Lebensmittel und andere Artikel des tªglichen Bedarfs zu erhalten 
sowie bestimmte Grunddienstleistungen in Anspruch nehmen zu kºnnen, ist ein wichtiger Bestandteil 
von Lebensqualitªt.  
Die geplante LEADER-Region S¿dtiroler Grenzland ist grundsªtzlich mit Versorgungseinrichtungen zur 
Deckung des tªglichen Bedarfs recht gut ausgestattet:  
Geschªfte,  Banken  und  Postfilialen finden sich in fast allen Gemeinden, in grºÇeren Ortschaften auch 
Bªckereien, Metzgereien, Apotheken und dergleichen. Mit abnehmender Bevºlkerungszahl in den Ort-
schaften, insbesondere den kleineren Fraktionen, nimmt naturgemªÇ auch die Versorgungsintensitªt ab: 
hier kºnnte beispielsweise an innovative  mobile  Versorgungsangebote angedacht werden.  
Auch in Bezug auf die ªrztliche Versorgung und Pflege wird die Situation durchwegs als (noch) gut ein-
gestuft. In diesem Bereich sind die Gemeinden damit befasst, neue Dienste wie die Tagespflege aufzu-
bauen. Aufgrund des demografischen Wandels ist hier sicherlich ein zunehmender Handlungsbedarf ge-
geben. Auch im Bereich der Betreuung von Menschen mit Behinderung wurde im Rahmen der SWOT-
Workshops ein bestimmter Handlungsbedarf seitens einiger Gemeinden festgestellt. 
Eine groÇe Herausforderung stellt die Versorgung der peripheren Gebiete mit schnellem Internet dar. In 
dieser Hinsicht ist die geplante LEADER-Region derzeit sehr schwach aufgestellt, es ist daher noch gro-
Çer Handlungsbedarf gegeben. Sofern es ¿berhaupt Interventionsmºglichkeiten auf diesem Sektor gibt, 
ist dieser Teil der Grundversorgung flªchendeckend zu bewerkstelligen, auch in Kooperation mehrerer 
Gemeinden, um die Attraktivitªt des Gebiets zu steigern, an moderne Anforderungen wie die Verstªr-
kung der Telearbeit denken zu kºnnen bzw. insgesamt die verschiedenen Wirtschaftssektoren (Touris-
mus, Handwerk...) konkurrenzfªhig zu machen/zu halten. 

 
 
 
 
  

2.2 SWOT-Analyse 
 
Die SWOT-Analyse als ein Instrument zur Situationsanalyse und zur Strategiefindung stellt einerseits 
den Ist-Zustand des Gebiets dar, worauf aufbauend die Entwicklungsnotwendigkeiten abgeleitet werden 
kºnnen. Die Analyse wurde im Laufe der Vorbereitungen zur Kandidatur als LEADER-Gebiet sowie wªh-
rend des Strategieprozesses gemeinsam mit den Akteuren und Stakeholdern der gesamten Region 
ausgearbeitet. Aus diesen Arbeiten konnten Themenbereiche definiert und Entwicklungsbedarfe abgelei-
tet werden. Diese geben die Richtung der daraus folgenden Strategie vor. 
Die SWOT-Analyse des LEADER-Gebiets S¿dtiroler Grenzland umfasst mehrere Themenbereiche, wo-
raus die entsprechenden Handlungsbedarfe, die Wahl der thematischen Ziele sowie der MaÇnahmen 
ableiten:



Raum- und Siedlungsstruktur/Bevºlkerung/Natur- und Landschaft 

Stªrken 
Å  Lªndlicher Raum mit hoher Lebensqualitªt  
Å  Gute regionale Verkehrsanbindung  
Å  Regionale Zusammenarbeit funktioniert  
Å  Teilweise Vorhandensein eines Bewusstseins bez¿glich  der  Auswirkungen  
des demografischen Wandels 
Å  Vielfªltige, reich gegliederte Landschaft  
Å  Stellenweise seltene Biotope und hohe Biodiversitªt (Lªrchenwªlder) und Ar-
tenvielfalt (Bsp. Orchideen) 
 

Schwªchen 
Å  Regionale Identitªt noch nicht umfassend stabilisiert  
Å  Zu erwartende Leerstªnde verschlechtern die Wohnqualitªt  
Å  Barrierefreies  und  generationen¿bergreifendes  Wohnen  steckt noch in den An-
fªngen  
Å relativ starker Bevºlkerungsr¿ckgang   
Å Beginn  einer  ¦beralterung  der  Bevºlkerung,  zuk¿nftig  verstªrkt durch deutliche 
Abnahme der Jugendlichen  
Å sehr hohe Wohnungspreise 
Å Gefahr des R¿ckgangs der Artenvielfalt 

Chancen 
Å  Gute Zentren-Erreichbarkeit   
Å  ErschlieÇung  neuer  Zielgruppen  durch  die  Nªhe  zu  den Zentren und ho-
her Wohnqualitªt  
Å  Schaffung attraktiver Wohnungsangebote f¿r alle Generationen  
Å  Gute Ausgangslage f¿r die wirtschaftliche Entwicklung  
Å  Neue Impulse durch Zielgruppe 65+   
Å  Steigerung der Attraktivitªt f¿r Jugendliche und Familien 
Å  Attraktive Natur- und Kulturlandschaft als weicher Standortfaktor f¿r Woh-
nungssuchende und Ansiedlung von Betrieben  
Å  Verkn¿pfung von Naturschutz, Landwirtschaft und sanften Tourismus  
Å  Biodiversitªt durch ausgewogene Nutzung der Produktivflªchen sichern 

Risiken 
Å  Randlage zu den Zentren erschwert die Nachfrage  
Å  Demografischer Wandel und steigende Mobilitªtsanspr¿che   
Å  Fortschreitender Bestand an leerstehenden Gebªuden f¿hrt zu Verlust von Funktio-
nen und der Attraktivitªt der Orte  
Å  ¦berbelastung  der  finanziellen  Mºglichkeiten  der  Gemeinde erschweren gezielte 
Innenentwicklung  
Å  ¦beralterte  Bevºlkerung  mit  verªnderten  Anspr¿chen  an  Wohnen, Leben und 
Versorgung  
Å  Zersiedelung Kultur- und Naturlandschaft ist zu vermeiden,  
Å  Weiterentwicklung  der  Bereitschaft  der  Bevºlkerung  f¿r  ein umweltbewusstes 
Handeln   

Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt  
Stªrken 
Å  gut funktionierende Kleinbetriebe im Handwerk, Handel, z. T. auch im Tou-
rismus 
Å viele junge Leute, die einen Beruf erlernen mºchten 
 Å  Gutes Angebot an Gewerbeflªchen  
Å  Nachfolge kleinerer Betriebe / Handwerk meist geregelt 

Schwªchen 
Å  wenige qualifizierte Ausbildungsstellen  
Å   Arbeitsplatzangebot eingeschrªnkt, v.a. f¿r Frauen  
Å  Hohes Auspendleraufkommen 
Å  zu teure Gewerbeflªchen   
 Å  Logistik (Transporte) sehr aufwendig, zu weit abseits von den Zentren 
Å  keine innovative zukunftsorientierte Technologien   
Å  Nachfolge im Tourismus fraglich (v.a. im Bereich Privatzimmer) 

 

Chancen 
Å  Aktive  Ansiedlungspolitik  f¿r  Unternehmen  aus  den  Zentren  
Å  Netzwerkbildung  von  Unternehmen  sowie  Aus-  und  Weiterbildungsmºg-
lichkeiten  
Å  Vernetzung Arbeitnehmer - Auszubildende Å  Arbeitgeber in der Region   
Å  Anbindung ans Breitband 
Å Wiederbelebung des alten Handwerks 

Risiken 
Å  Abwanderung qualifizierten Personals und allgemeiner Mangel an  Fachkrªften  
Å  Verstªrkte  Aufgabe  kleiner  und  mittlerer  Unternehmen  durch fehlende  Nach-
folge  (Privatzimmer)  
Å  Schrumpfende Mªrkte im Zuge der demographischen Entwicklung   
Å  Weitere Abwanderung junger Menschen aufgrund geringer Attraktivitªt der Region 
als Arbeitsstandort 
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Tourismus  
Stªrken 
Touristische Rahmenbedingungen 
Å relativ zentrale Lage der Gemeinde (Meran-Bz-TN) 
Å die Nªhe zum italienischen Kulturraum 
Å Lebendige, urspr¿ngliche, einmalige Kulturlandschaft und Bausubstanz 
Å Gut entwickeltes StraÇen-/Wegenetz 
Menschen 
Å Die Gastfreundlichkeit der Menschen 
Betriebe 
Å Die gut gef¿hrten Familienbetriebe, sei es im gastgewerbl. Bereich, als auch 
UaB-Betriebe  
Freizeiteinrichtungen/Veranstaltungen 
Å Attraktive Themen-/Erlebniswege 
Å  Attraktive touristische Veranstaltungen 
Touristische Organisation 
Å Die gute Zusammenarbeit zwischen Tourismusvereinen u. -verbªnden 

Schwªchen 
Touristische Rahmenbedingungen 
Å Schwacher ¿berregionaler Bekanntheitsgrad   
Å  die geringe Bettenauslastung 
Å  teils fehlende StraÇenbenennungen 
Menschen 
Å fehlende Konfliktkultur, fehlende Kooperation 
Å die mangelnde Eigeninitiative 
Betriebe 
Å zu wenige Betriebe im Tourismusbereich, oft zu kleine Betriebe 
Å Professionalitªt und Dienstleistungsqualitªt 
Å schwach ausgeprªgte Nutzung der einheimischen Produkte 
Freizeiteinrichtungen/Veranstaltungen 
Å Fehlen eines Wanderf¿hrer-/Gªstebetreuungsangebots 
Å Nordic-Walking-Parcours (v.a. Pflege und Bewerbung) 
Å Das nur teilweise gut ausgebaute Wanderwegenetz 
Å Sichtbarkeit/Bewerbung ist zu schwach 
Å kaum kinderwagen- behindertengerechte Wanderwege 
Å Das fehlende Radwegenetz 
Touristische Organisation 
Å Die verbesserungsw¿rdige Zusammenarbeit der Tourismustreibenden 
Å Das Image der Tourismusvereine 

 

Chancen 
Touristische Rahmenbedingungen 
Å Erhalt traditionelle Bausubstanz samt Integration neuer Bauelemente 
Å eine intensivere Kommunikation mit den Nachbargemeinden 
Menschen 
Å Mehr Unternehmergeist, Mut und Kooperationsbereitschaft entwickeln 
Betriebe 
Å Zunahme im Bereich Campingtourismus (Errichten eines Campingplatzes) 
Å typische Veranstaltungen mit einheimischen Produkten 
Freizeiteinrichtungen/Veranstaltungen 
Å bessere Nutzung der Sportanlagen 
Touristische Organisation 
Å Ausbau der alternativen Winterangebote 
Å eine noch bessere Kooperation mit den Tourismusverbªnden 
Å  Die GAA als Chance stabiler Finanzierung der TO 

Risiken 
Touristische Rahmenbedingungen 
Å Einzug einer Allerweltsarchitektur   
Menschen 
Å Das Warten der Menschen auf "Hilfe von oben" 
Betriebe 
Å Ein zu stark werdender Zweitwohnungstourismus 
Å die 3/4-Pension als Beeintrªchtigung von Restaurants und H¿tten 
Freizeiteinrichtungen/Veranstaltungen 
Å die finanzielle ¦berforderung 
Å die Instandhaltung von Wander- und Themenwegen 
Touristische Organisation 
Å der Fortbestand der touristischen Organisation aufgrund knapper werdender 
Geldmittel 
 

 

Kultur/Bildung  
Stªrken Schwªchen   
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Å  Ausgeprªgte kulturhistorische Potenziale (z.B. archªologische Fundstelle, 
Talmuseum, NP-Haus oder aber Geoparc Bletterbach, Castelfeder...)  
Å  Gute Ausstattung mit Schulen  
Å Winterschule Ulten als einzigartige Einrichtung im Land 
Å  Aktive Kulturgruppen (Musikkapellen, Museumsverein, Chºre, Theaterver-
ein...) 
Å  Gelebte Traditionen 
Å  Typische Ultner Baukultur (nur Ulten) 
 

Å  zu wenige Kulturveranstaltungen 
Å   Verbesserungsw¿rdige Organisation von Kulturveranstaltungen   
Å  keine bzw. kaum Kindertagesstªtten (Kitas), zu wenige Tagesm¿tter 
Å Musikschulen haben unzureichendes Platzangebot 
Å keine weiteren auÇerschulische  Bildungsangebote  durch  Vereine  und andere 
Trªger 
 Å zu wenige Ausbildungsplªtze im Angebot der Winterschule 
Å  Erhºhter Bedarf an Orientierungsangeboten zur Berufswahl und Unterst¿tzung  
wªhrend  der  Ausbildung   
Å  Erhºhter Bedarf an Betreuungsangeboten und auÇerschulischen Lernangeboten 
(nach 16 Uhr, Ferien)  

Chancen 
Å  Kulturhistorie als Impuls f¿r regionale Identitªt  
Å  Bindung an die Gemeinde/Region durch Identifikation  
Å  Verbesserung der schulischen Bildung f¿r alle gesellschaftlichen Gruppen  
 

Risiken 
Å  tlw. fehlende Bereitschaft zur Kooperation der Akteure  
Å  SchlieÇung von wohnortnahen Schulen aufgrund des demografischen Wandels  
Å  Mangelnde Auslastung von Bildungseinrichtungen aufgrund des demografischen 
Wandels 

 

Land- und Forstwirtschaft   
Stªrken 
Å  Sehr viele Hºfe werden noch bewirtschaftet 
Å   allgemein naturnahe Landwirtschaft   
Å  Almwirtschaften noch sehr gut ausgeprªgt  
Å  Weiterbildungsangebote in der Landwirtschaft sind gut organisiert 
- mehrere potentielle Abnehmer im Bereich Milchwirtschaft 
 

Schwªchen 
Å  Vermarktungsinitiativen  ausbaufªhig 
Å   einseitige Abhªngigkeit von der Milchwirtschaft 
Å  Teurer Wareneinkauf sowie Produktabsatz durch groÇe Entfernung 
Å  GrºÇe der landwirtschaftlichen Betriebe: sehr kleinteilige Struktur  
Å  kaum  Netzwerke  Direktvermarkter  ï  Gastronomie  ï Verarbeiter   
Å  Wenig Diversifizierung in der Landwirtschaft   
Å Direktvermarktung nur in Ansªtzen  
Å  Waldnutzung abhªngig von der Preisentwicklung 
Å ¥kologische Landwirtschaft ist nicht vorhanden 
- Landwirtschaft ist fast ausschlieÇlich von den Prªmien abhªngig (dadurch immer 
stªrkere Auflagen) 
Å teilweise fehlende oder mangelnde Wertschªtzung des landwirtschaftlichen Besit-
zes 

 

Chancen 
Å  Sensibilitªt f¿r Landwirtschaft bei der Jugend tendenziell im Steigen  
Å  ErschlieÇung weiterer alternativer Einkommensquellen (Alternativ- Nischen-
kulturen)  
Å  Aufbau  regionaler  Wertschºpfungsketten  auch  ¿ber  die  Landwirtschaft 
hinaus  
Å  ErschlieÇung neuer Mªrkte durch qualitativ hochwertige regionale Produkte  
Å  Vermarktung regionaler Produkte in der Region, aber auch in den angren-
zenden grºÇeren Ortschaften  

Risiken 
Å  Wegfall der Milchquoten kºnnte diesen Sektor in Bedrªngnis bringen 
Å   Erhalt und finanzielle Fºrderung der traditionellen Bausubstanz 
Å  Ungeklªrte  Hofnachfolgen kºnnen zur Aufgabe grºÇerer Flªchen und damit zu 
unerw¿nschten Verªnderung der Kulturlandschaft f¿hren 
Å   Gefahr, dass Almen zuk¿nftig nicht mehr bestoÇen werden - GroÇwild, Bªren- 
und Wolfprojekt gefªhrden Landwirtschaft und mittelfristig auch den Tourismus (Ul-
tental-Deutschnonsberg) 
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Å  Gezielte Aus- und Weiterbildung im Bereich Land- und Forstwirtschaft  
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Public Gardening als Zuerwerbsmºglichkeit, Tierpatenschaften 
f¿r die Fºrderung der Direktvermarktung andenken

24 X 

Bedarf 19 Gr¿nlandnutzung (Almwirtschaft und Mahd) erhalten 18  
Bedarf 20 Ausbau der Sensibilisierung f¿r die Themen Kulturlandschaft 

und Biodiversitªt  
 
25 

 

Bedarf 21 Fºrderung der Energieeffizienz (z.B. durch Umr¿stung Beleuch-
tung auf LED) sowie Fºrderung der E-Mobilitªt  

 
5 

 
X 

Bedarf 22 Ausarbeitung von Klimaschutz- und Mobilitªtskonzepten, Ent-
wicklung von bedarfsgerechten alternativen Mobilitªtsangeboten 
und Umsetzung derselben, Ausbau von Gehwegen 

 
14 

 
X 

Bedarf 23 Digitale Infrastruktur: Ausbau eines flªchendeckenden und 
schnellen Breitbandangebotes  

 
6 

 

Bedarf 24 Stªrkung des Bewusstseins f¿r bestehende Natur- und Kultur-
denkmªler sowie Schaffung von Einrichtungen und Initiativen, 
die ein Alleinstellungsmerkmal f¿r die Region darstellen 
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X 

Bedarf 25 Rªumlichkeiten f¿r vielfªltige kulturelle und soziale Aktivitªten 
bereitstellen und ausstatten, Schaffung von Treffpunkten f¿r alle 
Generationen, Schaffung von Organisationsstrukturen f¿r den 
Austausch zwischen den Generationen, Kompetenzen der ªlte-
ren Menschen gezielter nutzen 
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X 

 
Die oben angef¿hrte Tabelle enthªlt die Priorisierung der Bedarfe wie sie in den vorbereitenden Sitzun-
gen gewichtet wurden, obgleich diese Gewichtung als relativ zu betrachten ist, da es sehr viele Hand-
lungsbedarfe gibt, deren parallele Befriedigung in einer ausgewogenen und gleichwertigen Form not-
wendig ist, um die thematischen Ziele der Lokalen Entwicklungsstrategie zu erreichen und die vorgese-
henen MaÇnahmen zu implementieren. 
Sehr wohl aber enthªlt die oben angef¿hrte Tabelle die Angabe, welcher Bedarfe im Rahmen der Loka-
len Entwicklungsstrategie S¿dtiroler Grenzland Rechnung getragen wird bzw. welche auÇerhalb der 
Strategie weiter verfolgt werden sollen. So wird dem Bedarf zum Ausbau des Breitbandangebots im 
Rahmen der vom ELR der Autonomen Provinz Bozen vorgesehenen Finanzierung Rechnung getragen, 
andere Bedarfe sollen durch entsprechende Finanzierungen im Rahmen der Landesgesetzgebung Be-
r¿cksichtigung finden. 
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3. Beschreibung der Lokalen Entwicklungsstrategie "S¿dtiroler Grenzland": Zie-
le, Darstellung des integrierten und innovativen Ansatzes, Priorisierung der Ziele 
sowie Angabe der messbaren Output- und Outcome-Indikatoren 
Die vorgeschlagene Strategie bezieht sich auf die von der Strategie Europa 2020 vorgegebenen Zielset-
zungen des intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums, auf die Ziele des ELR der Autono-
men Provinz Bozen sowie den allgemeinen Zielsetzungen zur Erreichung der Querschnittsziele: Innova-
tion, Umwelt,  Klimaschutz  und  Klimaanpassung. 
GemªÇ den Vorgaben des ELR kºnnen die Lokalen Entwicklungsplªne auf eine oder mehrere, hºchs-
tens aber drei der folgenden thematischen Bereiche aufgebaut werden: 
1. Entwicklung und Innovation der Produktionsketten und der lokalen Produktionssysteme 
(Landwirtschaft-Lebensmittel, Handwerk, Fischereisektor); 
2. Nachhaltiger Tourismus; 
3. Aufwertung der gebietstypischen Kulturg¿ter und k¿nstlerischen Reicht¿mer des Gebietes; 
4. Zugang zu den essentiellen ºffentlichen Dienstleistungen; 
5. Stªdtische Aufwertung mit der Schaffung von Diensten und integrierten Rªumen f¿r die 
Gemeinschaft; 
Der Lokale Entwicklungsplan f¿r das LEADER-Gebiet S¿dtiroler Grenzland baut in erster Linie auf den 
thematischen Bereich "Entwicklung  der Dºrfer mit  der  Schaffung  von  neuen  Diensten  und  Begeg-
nungsstªtten  f¿r  die Gemeinschaft" auf. 
Die Bedarfsermittlung hat gezeigt, dass die Bedarfe der Region in erster Linie im Erhalt der Ortszentren, 
deren Stªrkung durch den Ausbau von Diensten und Einrichtungen f¿r die Gemeinschaft sowie Angebo-
te und Zentren f¿r Einheimische und Gªste und in der daraus folgenden Verminderung der Abwande-
rung bzw. Erhaltung von Arbeitsplªtzen liegen. 
Mit der besagten Aufwertung der Dorfzentren gehen aber auch die Befriedigung der Bedarfe zur Fºrde-
rung der lokalen Erzeugnisse, des Know How und der Innovation in den Betrieben, die Aufwertung der 
regionalen Erzeugnisse sowie der Schaffung von neuen Produktionsketten einher. Als unterst¿tzender 
Faktor einer ausgewogenen Entwicklung der Dºrfer ist aber vor allem auch die Fºrderung eines nach-
haltigen Tourismus' ein wichtiges Element, womit auch dieser thematische Bereich Eingang in die vorlie-
gende Strategie gefunden hat. 
Somit gr¿nden die im folgenden vorgeschlagenen Zielsetzungen vornehmlich auf dem thematischen 
Schwerpunktbereich der  

1. Entwicklung  der Dºrfer mit  der  Schaffung  von  neuen  Diensten  und  Begegnungsstªt-
ten  f¿r  die Gemeinschaft. 

 
Um auch die anderen als f¿r die Entwicklung der Region als besonders wichtigen Zielsetzungen zu be-
r¿cksichtigen, baut die Strategie zudem auch auf den folgenden beiden thematischen Schwerpunktbe-
reich auf:  

 
2. Entwicklung  und  Innovation  der  Nahrungsmittelkette  und  der  lokalen  Produktions-

systeme  (land- ernªhrungswirtschaftlich,  handwerklich  und  Kleinindustrie  mit  teilwei-
ser  Handarbeit,  Produktion  von Fischereiprodukten);  

3. Nachhaltiger Tourismus;  
 
Die Integration zwischen den beiden letzteren thematischen Bereichen betreffend die Entwicklung  und  
Innovation  der  Nahrungsmittelkette  und  der  lokalen  Produktionssysteme  und des nachhaltigen Tou-
rismus' ist nicht nur durch ihre thematische und territoriale Komplementaritªt gegeben, sondern auch 
durch die Mºglichkeit, dass einerseits der nachhaltige Tourismus einen wichtigen Faktor f¿r die Entwick-
lung und Vermarktung der typischen lokalen Qualitªtsprodukte darstellt; andererseits kºnnen die typi-
schen lokalen Produkte des Gebietes einen wichtigen Impuls f¿r das touristische Marketing der Region 
darstellen, da sie die Aufmerksamkeit auch auf das Herkunftsgebiet dieser Produkte generieren und so 
zu einer Aufwertung der touristischen Attraktivitªt f¿hren. Beide Themenschwerpunkte st¿tzen ihrerseits 
den als Hauptschwerpunkt charakterisierten Bereich der Entwicklung der Dºrfer und sind eine unab-
dingbare Voraussetzung daf¿r. 
 
Die Ziele des LEP sind des Weiteren mit den Programmleitlinien und den Prioritªten des auf Landes-
ebene genehmigten ELR  und somit indirekt auch mit denen auf nationaler Ebene definierten Partner-
schaftsabkommens kohªrent. 
 
 

3.1 Ziele 
Der Lokale Entwicklungsplan orientiert sich am ELR der Autonomen Provinz Bozen und am Grundsatz 
der Nachhaltigkeit, sowie der gemeinde- und sektoren¿bergreifenden Vernetzung aller entscheidenden 
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ºkonomischen, ºkologischen und soziokulturellen Entwicklungsaspekte. Aufbauend auf die SWOT-
Analyse und die daraus abgeleiteten Handlungsbedarfe der Region wurden zentrale strategische Ziele 
f¿r die zuk¿nftige Regionalentwicklung identifiziert. Dabei gilt es, sich in entwicklungsfªhigen Stªrkefel-
dern zu profilieren, die Stªrken und Chancen der Region zu fºrdern sowie gleichzeitig Schwªchen und 
Risiken zu kompensieren. Vor allem in einer sektoren- und gemeinde¿bergreifenden Konzeption und 
Umsetzung der Strategie, die auf das Zusammenwirken der Akteure und Projekte aus den verschiede-
nen Bereichen der lokalen Wirtschaft und Gesellschaft beruht, wird eine groÇe Chance zur Schaffung 
neuer Wertschºpfungsketten in der Region gesehen. Diese Zusammenarbeit und Kooperation ¿ber alle 
Gemeinde- und Branchengrenzen hinaus wird eine Hebelwirkung zur Verbesserung der regionalen 
Wertschºpfung erzielen. 
 
 
 

Ziele  Ber¿cksichtigung in den 3 ausgewªhlten the-
matischen Zielen 

  Entwicklung  und  
Innovation  der  
Nahrungsmittelkette  
und  der  lokalen  
Produktionssysteme 

Nachhaltiger 
Tourismus 

(Stªdtische) 
Entwicklung  
der Dºrfer... 

Ziel 1 Die Landwirtschaft unterst¿tzen als nach 
wie vor wichtigen Produktionszweig in der 
gesamten Region, die Unterst¿tzung in der 
Fortbildung und Weiterentwicklung der 
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber und 
deren Familien, in der Diversifizierung hin 
zu neuen Produkten und Dienstleistungen, 
zur Sicherung der attraktiven Kulturland-
schaft und zur Bereitstellung qualitativ 
hochwertiger landwirtschaftlicher Produkte 

 
 
 
 

X 

  

Ziel 2 Stªrkung der betriebs- und sektoren¿ber-
greifenden Kooperationen; Stªrkung und 
Imageaufwertung der Klein- und Mittelbe-
triebe speziell im Handwerk und Handel; 
Fºrderung von Weiterbildung und Qualifi-
zierungsmaÇnahmen der KMU 

 
 

X 

 
 

X 

 

Ziel 3 Fºrderung von jeglicher Art von g¿nstigen 
Rahmenbedingungen zur Gr¿ndung neuer 
Betriebe im Bereich Beherber-
gung/Gastronomie und Angebote, Fºrde-
rung der Auslastung der bestehenden Un-
terk¿nfte durch Beratungs- Fortbildungs- 
und MarketingmaÇnahmen; interne und 
externe Vernetzung des bestehenden tou-
ristischen Angebots 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

Ziel 4 Ausbau und Stªrkung der Initiativen im 
Tourismus und zur Saisonverlªngerung; 
Stªrkung des sektoren¿bergreifenden Tou-
rismus; Schaffung und Verbesserung von 
regionsweiten Infrastruktur-einrichtungen 
wie Mountainbike-/Radwege, Themen-
wanderwege, Besucherzentren etc. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Ziel 5 Aufwertung der Dorfzentren; Sicherung 
einer nachhaltigen Dienstleistungs- und 
Nahversorgungsstruktur; Steigerung der 
Attraktivitªt der peripheren Gebiete 

 
 

X 

 
 

X 

Ziel 6 Konzeption und Entwicklung neuer Ansªt-
ze in den Bereichen Energie und Klima-
schutz, auch als Trªger f¿r eine zukunfts-
orientierte Wirtschaftsstruktur und den 
Ausbau neuer Technologien; Stªrkung der 
Energieeffizienz; Fºrderung lokaler Ener-
gietrªger; Optimierung der nachhaltigen 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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Mobilitªt samt entsprechender Bewusst-
seinsbildung 

Ziel 7 Attraktivitªtssteigerung der Region f¿r Fa-
milien, Jugendliche und aktive Senioren; 
Entwicklung und Vertiefung von generati-
ons¿bergreifenden und gemeinschaftsfºr-
dernden Initiativen und Aktionen; Einbe-
ziehung der Jugend 

   
 

X 

Ziel 8 Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft und 
Entwicklung der landschaftlichen Attraktivi-
tªt und Vielfalt sowie der Biodiversitªt In-
wertsetzung des Naturerbes; Stªrkung des 
Bewusstseins f¿r den Naturschutz; Inwert-
setzung des Naturerbes 

   

Ziel 9 Die Umsetzung der vorhandenen Ansªtze 
zum Schutz der Umwelt, zusammen mit 
den regionalen Akteuren, insbesondere die 
Inwertsetzung der beiden regionalen 
Schutzgebiete Nationalpark Stilfserjoch 
und Naturpark Trudner Horn 

   

Ziel 10 Die verbesserte Inwertsetzung und die 
Vernetzung der archªologischen, kulturhis-
torischen und k¿nstlerischen Potenziale 
auf regionaler Ebene 

   

Ziel 11 Die strukturierte Organisation und Durch-
f¿hrung von Fortbildungsangeboten, vor 
allem auch f¿r Frauen und im zweiten Bil-
dungsweg, um die Beschªftigungsquoten 
bei Frauen bzw. generell in der Region zu 
steigern 

   

Ziel 12 Die Region als Wohnstandort attraktiver 
machen durch besondere Angebote f¿r 
verschiedene Zielgruppen 

   

Ziel 13 Das kreative und kulturelle Potenzial stªr-
ken und langfristig absichern; Erforschung 
und Wiederentdeckung von altem Wissen; 
Inwertsetzung des lªndlichen Kulturerbes 

   

 
 
Auch aus den angef¿hrten Zielen ergibt sich, dass es notwendig ist, die Lokale Entwicklungsstrategie 
auf mehrere thematische Ziele aufzubauen. Wie oben angef¿hrt, ist dies in erster Linie jener "Entwick-
lung der Dºrfer mit neuen Diensten und Begegnungsstªtten" sowie - in untergeordneter Weise, jene der 
"Entwicklung  und  Innovation  der  Nahrungsmittelkette  und  der  lokalen  Produktionssysteme sowie 
der nachhaltige Tourismus. Andererseits ist ein klares Ergebnis des Vorbereitungsprozesses der Loka-
len Entwicklungsstrategie, dass es nicht mºglich ist, alle diese Ziele im Rahmen der Formulierung des 
LEP zu ber¿cksichtigen. Von den insgesamt formulierten 13 Zielen, wurden die ersten sieben als priori-
tªr eingeordnet und folglich die im LEP vorgesehenen MaÇnahmen auf diese ausgelegt, wªhrend die 
restlichen sechs keine unmittelbare Ber¿cksichtigung finden. 
Die Auswahl der drei thematischen Schwerpunkte ist das Ergebnis der bei den verschiedenen Vorarbei-
ten auf Ebene der beiden Teilgebiete erarbeiteten Bedarfe und strategischen Ziele, die sich - auch auf-
grund der Komplexitªt dieser Bed¿rfnisse und der daraus abgeleiteten Ziele nicht in weniger als diesen 
drei Schwerpunktthemen zusammenfassen lassen. Es soll nªmlich eine ausgewogene Entwicklung der 
verschiedenen sozio-ºkonomischen Bereiche angestrebt werden, die eine multisektorale Ber¿cksichti-
gung aller eng miteinander verbundenen sozio-ºkonomischen Bereiche vorsieht und deren MaÇnahmen 
auch ¿bergreifende Wirkung zugunsten der anderen, nicht direkt betroffenen Bereiche entfalten. 
Die Konzentration der LES auf nur eines oder zwei thematische Ziele hªtte hingegen notgedrungen eine 
Unausgewogenheit in der Aktionen des Lokalen Entwicklungsplans mit sich gebracht. 
Die Integration der drei thematischen Ziele ergibt sich nicht nur durch ihre thematische und territoriale 
Vernetzung, sondern auch durch die Mºglichkeit, dass ein nachhaltiger Tourismus einen wichtigen Fak-
tor und eine treibende Kraft f¿r die Vermarktungsprozesse der typischen lokalen Qualitªtsprodukte dar-
stellt; umgekehrt sind es vielfach gerade die typischen lokalen Produkte des Gebietes, die als Motor ei-
nes lokalen Marketings fungieren, Aufmerksamkeit generieren und somit wiederum die touristische At-
traktivitªt der Region steigern. Ebenso sind die MaÇnahmen, die im Rahmen des thematischen Ziels der 
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4. Mºgliche Kooperationsprojekte und deren Umsetzung. 
Mºgliche Kooperationsfelder f¿r die LAG S¿dtiroler Grenzland ergeben sich in zwei der drei ausgewªhl-
ten Aktionsfelder (thematischen Ziele): : Entwicklung  und  Innovation  der  Nahrungsmittelkette  und  der  
lokalen Produktionssysteme einerseits als auch Nachhaltiger Tourismus.  
Das LAG-Management wird immer am Start eines jeden Projektes diverse Kooperationen ausloten. Ei-
nerseits betriebs- und sektoren¿bergreifende Kooperationen in der Region, andererseits Kooperationen 
mit potentiellen Partnern aus anderen LEADER ï Regionen. 
Mºgliche Kooperationsprojekte, die sich in der Erarbeitungsphase der Lokalen Entwicklungsstrategie er-
geben haben: 
 

¶ Die Kooperation im Bereich der lokalen Qualitªtsprodukte aus den Berggebieten  des italieni-
schen Alpenraums ("eccellenze dell'Arco Alpino), durch Schaffung von Synergien im Bereich 
Marketing, aber auch durch die Aufwertung und Innovation im Bereich der lokalen Qualitªtspro-
dukte, als Alleinstellungsmerkmale des gesamten Alpenraums. Diese Kooperationsinitiative 
w¿rde von den LAGs des norditalienischen Alpenraums getragen, die sich in periodischen Tref-
fen mit der Thematik befasst haben.  
Diese Kooperationsinitiative w¿rde einerseits in der Hauptsache das thematische Ziel betreffen, 
andererseits aber auch positive Auswirkungen auf das zweite thematische Ziel, nªmlich den 
nachhaltigen Tourismus im Berggebiet ergeben. 
Es w¿rde sich in diesem Fall um ein interterritoriales Kooperationsvorhaben handeln. 
 

¶ Die zweite bereits in der Erarbeitungsphase angedeutete Kooperationsinitiative bezieht sich auf 
den lªndlichen Tourismus; aufgrund verschiedener Vorgesprªche mit den Initiatoren des Pro-
jekts Himmlisch Urlauben aus der Steiermark Leader-Region Mariazellerland-M¿rztal best¿nde 
die Mºglichkeit eines transnationalen Kooperationsprojekts im Bereich der Revitalisierung ganz 
oder teilweise leerstehender Pfarrhºfe in lªndlichen Regionen, die Adaptierung dieser f¿r eine 
innovative touristische Nutzung und die Schaffung einer Angebotsplattform f¿r den gesamten 
Projektraum. Die Gªste kºnnen ein neuartiges touristisches Angebot n¿tzen, die regionale Wirt-
schaft wird gestªrkt und das kulturelle Erbe bewahrt. Weitere Kooperationspartner wªren auch 
im s¿ddeutschen Raum an einer Partnerschaft in diesem Projekt interessiert. 
  

¶ Vorgesprªche und grundsªtzliche Interessensbekundungen f¿r eine Kooperation im Bereich der 
regionalen Qualitªtsprodukte und/oder im Bereich des lªndlichen Tourismus sind auch mit eini-
gen LAGs aus Kroatien angesprochen worden, die im Oktober auf Exkursion in S¿dtirol waren 
und sich im Rahmen einer Prªsentation der LEADER-Projekte S¿dtirols in der Periode 2007-
2013 an einer Kooperation mit den zuk¿nftigen LAGs in S¿dtirol interessiert gezeigt haben.  
 

¶ Ebenso hat es bereits Vorgesprªche ¿ber mºgliche Kooperationsprojekte mit den angrenzenden 
Gebieten des Trentino gegeben: und zwar mit dem direkt an das Unterland angrenzende Gebiet 
eines der beiden geplanten Trentiner LEADER-Gebiete, welche die Gebiete Valle dei Laghi, Val-
le di Cembra und Rotaliana-Kºnigsberg einschlieÇen soll, mit der Eventualitªt einer Kooperation 
auch mit dem dazwischenliegenden Gebiet des Valle di Non, obwohl letzteres nicht als LEA-
DER-Gebiet ausgewiesen werden soll. Konkrete Projekte f¿r eine mºgliche Kooperation kºnnten 
auch in diesem Fall auf dem Gebiet der lokalen Qualitªtsprodukte liegen, insbesondere aber im 
Bereich des die Grenze der beiden Provinzen ¿berschreitenden lokalen Tourismus (Beispiel 
Themenwege u.ª.). 

 
F¿r den Fall, dass die Lokale Aktionsgruppe selbst als Beg¿nstigte f¿r Projektkosten im Rahmen ei-
nes Kooperationsprojektes auftritt, wird das entsprechende Auswahl- und Genehmigungsverfahren 
so gestaltet, dass jeglichem Interessenskonflikt vorgebeugt werden kann. 
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5. Einbindung der lokalen Bevºlkerung in der Ausarbeitung und Umsetzung des 
LEP. 
Die vorgeschlagene Strategie bzw. der gegenstªndliche Lokale Entwicklungsplan f¿r die LEADER-
Region S¿dtiroler Grenzland sind das Ergebnis eines umfassenden Beteiligungsprozesses, der begin-
nend mit den Vorbereitungen f¿r die Kandidatur als gemeinsames LEADER-Gebiet in den Monaten Juni 
und Juli 2015 (bis zur Abgabe der Kandidatur) und in der Folge ab Mitte Oktober 2015 stattgefunden hat. 
Es werden hier die wichtigsten Schritte des besagten Prozesses dargestellt: 
 
 
 
Liste der Veranstaltungen/Treffen zur Vorbereitung der Kandidatur  
 
 
12.06.2015 - Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Treffen mit Generalsekretªrin Dr. Weiss und Refe-
rent Thomas Holzner, Festlegen Vorgehensweise zur Erarbeitung der Kandidatur LEADER 2014-20; in 
der Folge wºchentliche Abstimmung der Vorbereitungsarbeiten 
 
18.06.2015 - Gemeinde Ulten - Besprechung Vorgehensweise zur Erarbeitung der Kandidatur LEADER 
2014-20 mit der LAG-Vorsitzenden Beatrix Mairhofer 
 
23.06.2015 - Bezirksgemeinschaft ¦beretsch-Unterland - Treffen mit Prªsident, Generalsekretªrin und 
den B¿rgermeistern der interessierten Gemeinden, Festlegen der weiteren Vorgehensweise 
 
24.06.2015 - Gemeinde St. Pankraz - Treffen mit dem Gemeindeausschuss, Vorstellung LEADER 2014-
20, Festlegen der weiteren Vorgehensweise 
 
26.06.2015 - Gemeinde Ulten - Treffen mit dem Gemeinderat, Vorstellung LEADER 2014-20, Erstellen 
SWOT-Analyse Gemeinde Ulten 
 
30.06.2015 - Gemeinde Margreid a. d. W. - Treffen mit dem Gemeindeausschuss, Vorstellung LEADER 
2014-20, Festlegen der weiteren Vorgehensweise 
 
30.06.2015 - Gemeinde Aldein - Treffen mit dem Gemeindeausschuss, Vorstellung LEADER 2014-20, 
Festlegen der weiteren Vorgehensweise 
 
01.07.2015 - Gemeinde Salurn - Treffen mit dem Gemeindeausschuss, Vorstellung LEADER 2014-20, 
Erstellen Profil der Fraktionen Gfrill und Buchholz 
 
07.07.2015 - Gemeinde Kurtatsch a.d.W. - Treffen mit dem Gemeindeausschuss, Vorstellung LEADER 
2014-20, Festlegen der weiteren Vorgehensweise 
 
08.07.2015 - Gemeinde Montan - Treffen mit dem Gemeindeausschuss, Vorstellung LEADER 2014-20, 
erster Teil der SWOT-Analyse, die der Gemeindeausschuss in einer weiteren Sitzung fertig gestellt hat 
 
08.07.2015 - Gemeinde Truden - Treffen mit dem Gemeindeausschuss, Vorstellung LEADER 2014-20, 
erster Teil der SWOT-Analyse, die der Gemeindeausschuss in einer weiteren Sitzung fertig gestellt hat 
 
08.07.2015 - Gemeinde Altrei - Treffen mit dem Gemeinderat, Vorstellung LEADER 2014-20, Erstellen 
SWOT-Analyse 
 
09.07.2015 - Gemeinde Unsere Liebe Frau im Walde - St. Felix - Treffen mit dem Gemeindeausschuss, 
Vorstellung LEADER 2014-20, Formulieren Handlungsbedarfe in den verschiedenen sozio-
ºkonomischen Bereichen 
 
09.07.2015 - Gemeinde St. Pankraz - Treffen mit dem Gemeinderat, Vorstellung LEADER 2014-20, Er-
stellen SWOT-Analyse f¿r St. Pankraz 
 
10.07.2015 - Gemeinden Kurtatsch und Margreid - Treffen mit Vertretern beider Gemeinden, Erarbeiten 
Profil der Fraktionen Oberfennberg, Graun und Penon (Gem. Kurtatsch) sowie Unterfennberg (Gem. 
Margreid) 
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16.07.2015 - Gemeinde Proveis - Treffen mit dem Gemeindeausschuss, Vorstellung LEADER 2014-20, 
erster Teil der SWOT-Analyse, die der Gemeindeausschuss in einer weiteren Sitzung abgeschlossen 
hat 
 
17.07.2015 - Gemeinde Aldein - Vorstellung, Diskussion und Fertigstellung der in Arbeitsgruppen mit der 
Aldeiner Bevºlkerung erarbeiteten SWOT-Analyse f¿r die Gemeinde Aldein 
 
22.07.2015 - Gemeinde Laurein - Treffen mit dem Gemeindeausschuss, Vorstellung LEADER 2014-20, 
Formulieren Handlungsbedarfe in den verschiedenen sozio-ºkonomischen Bereichen 
 
22.07.2015 - Abschlussveranstaltung zur Kandidatur als LEADER-Gebiet mit den Prªsidenten und Ge-
neralsekretªrinnen der Bezirksgemeinschaften sowie den B¿rgermeisterInnen aller interessierten Ge-
meinden 
 
 
 
 
Auftaktveranstaltungen, Ideenworkshops, Arbeitsgruppensitzungen zur Erarbeitung des LEP  
 
Nach der Auswahl des LEADER-Gebiets "S¿dtiroler Grenzland" durch die S¿dtiroler Landesregierung 
am 15.09.2015 sind folgende Veranstaltungen und Beteiligungsmºglichkeiten organisiert worden, die die 
Einbeziehung der Bevºlkerung in die Ausarbeitung des LEP ermºglicht haben. Die beteiligten zwºlf Ge-
meinden haben jeweils auf Gemeindeebene den Aufruf zur Bildung von Arbeitsgruppen verºffentlicht, 
sei es ¿ber die Internetseiten der Gemeinden, durch Aushªngen an der Amtstafel, teilweise auch durch 
die Verºffentlichung im jeweiligen Gemeindeblatt. 
  
 
29.10.2015 - St. Pankraz - Auftaktveranstaltung LEADER 2014-20 f¿r das Teilgebiet Ultental-
Deutschnonsberg, mit den Vertretern aller Arbeitsgruppen sowie der Vertreter der Gemeinden und Be-
zirksgemeinschaften 
 
31.10.2015 - Neumarkt - Auftaktveranstaltung LEADER 2014-20 f¿r das Teilgebiet Unterland, mit den 
Vertretern aller Arbeitsgruppen sowie der Vertreter der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften 
 
06.11.2015 - Buchholz - Informationsabend ¿ber LEADER im Rahmen der B¿rgerversammlung f¿r die 
Fraktionen Buchholz und Gfrill (Gemeinde Salurn) 
 
09.11.2015 - Meran - Konstituierende Sitzung der Lokalen Aktionsgruppe "S¿dtiroler Grenzland" 
 
14.11.2015 - St. Walburg/Ulten - Offener Ideenworkshop f¿r das Teilgebiet Ultental-Deutschnonsberg 
 
18.11.2015 - St. Walburg/UIten - Arbeitsgruppe Bildung/Kultur Ultental-Deutschnonsberg 
 
20.11.2015 - St. Pankraz - Arbeitsgruppe Land- und Forstwirtschaft Ultental-Deutschnonsberg (1. Sit-
zung) 
 
20.11.2015 - St. Pankraz - Arbeitsgruppe Mobilitªt/Energie/Klimaschutz Ultental-Deutschnonsberg 
 
20.11.2015 - St. Felix - Arbeitsgruppe Wirtschaft Ultental-Deutschnonsberg 
 
21.11.2015 - Montan - Offener Ideenworkshop f¿r das Teilgebiet Unterland 
 
24.11.2015 - St. Pankraz - Arbeitsgruppe Jugend/Soziales Ultental-Deutschnonsberg 
 
24.11.2015 - Penon - Informationsabend ¿ber LEADER f¿r die Fraktionen Graun, Penon und Fennberg 
(Gemeinden Kurtatsch und Margreid) 
 
25.11.2015 - Montan - Arbeitsgruppe Tourismus Unterland 
 
25.11.2015 - St. Pankraz - Arbeitsgruppe Tourismus Ultental-Deutschnonsberg (1. Sitzung) 
 
26.11.2015 - Kurtatsch - Arbeitsgruppe Land- und Forstwirtschaft Unterland 
 
26.11.2015 - Neumarkt - Arbeitsgruppe Wirtschaft Unterland 
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26.11.2015 - Neumarkt - Arbeitsgruppe Jugend/Soziales Unterland 
 
28.11.2015 - Aldein - Arbeitsgruppe Bildung/Kultur Unterland 
 
01.12.2015 - Altrei - Arbeitsgruppe Mobilitªt/Energie/Klimaschutz Unterland 
 
01.12.2015 - Truden - Arbeitsgruppe Natur/Landschaft Unterland 
 
16.12.2015 - Kuppelwies - Arbeitsgruppe Tourismus Ultental-Deutschnonsberg (2. Sitzung) 
 
29.12.2015 - St. Pankraz - Arbeitsgruppe Land- und Forstwirtschaft Ultental-Deutschnonsberg (2. Sit-
zung) 
 
29.12.2015 - Meran, Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Treffen mit Prªsidenten, Generalsekretªrin 
und den B¿rgermeistern aller beteiligten Gemeinden, Festlegen diverse Punkte betreffend die Formulie-
rung im LEP 
 
07.01.2016 - Neumarkt - Bezirksgemeinschaft ¦beretsch-Unterland - Treffen mit Prªsidenten, General-
sekretªrin und den B¿rgermeistern aller beteiligten Gemeinden, Festlegen diverse Punkte betreffend die 
Formulierung im LEP 
 
07.01.2016 - Neumarkt - Bezirksgemeinschaft ¦beretsch-Unterland - LAG-Sitzung mit Genehmigung 
des LEP 2014-2020, einschlieÇlich Finanzplan, Beschluss ¿ber Lead-Partner, LAG-Management 
 
 
 
 
Einbindung der Bevºlkerung in die Umsetzung des LEP  
 
Die bestehenden Arbeitsgruppen werden auch im Zuge der Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrate-
gie weiterhin mit eingebunden bzw. werden die Arbeiten zur Vorbereitung der Projekte direkt in Angriff 
nehmen. Sie werden die Verbindung zu den verschiedenen sozio-ºkonomischen Bereichen der LEA-
DER-Region (wirtschaftliche und gesellschaftliche Kategorien, Verbªnde, Organisationen...) herstellen 
und durch die Jahre aufrechterhalten.  
Des Weiteren werden nach Genehmigung des LEP auf Ebene der Teilgebiete Ultental, Deutschnons-
berg und Unterland InformationsmaÇnahmen umgesetzt, um den potentiellen Beg¿nstigten die Mºglich-
keiten der LEADER-Fºrderung bekanntzugeben bzw. die maximale Anzahl an Interessierten aus den 
beteiligten Gemeinden in die Umsetzung der MaÇnahmen zu involvieren. 
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Schutz und zur Bewirtschaftung von Natura-2000-Gebieten und sonstigen Gebieten mit hohem 
Schutzwert 
 

Rechtsgrundlage 
Artikel 20, Absatz 1, Buchstabe (a) der Verordnung (UE) des Rates Nr. 1305/2013 

 

Ziele der UntermaÇnahme 
Der lªndlich-periphere Raum in S¿dtirol ist geprªgt von strukturschwachen Gemeinden und Regio-
nen, die mit Herausforderungen wie Abwanderung (insbesondere von Frauen und jungen Bevºlke-
rungsschichten), ¦beralterung der Bevºlkerung und Ausd¿nnung der ºffentlichen Infrastruktur kon-
frontiert sind. 

Mit den UntermaÇnahmen der MaÇnahme 7 wird das Ziel verfolgt, ¿ber einen mehrdimensionalen 
Ansatz, die Attraktivitªt des lªndlichen Raumes als Lebens- und Wirtschaftsstandort zu erhalten und 
zu entwickeln, um insbesondere einer Abwanderung junger Bevºlkerungsschichten in die vorgela-
gerten urbanen Zentren entgegenzuwirken. 

In diesem Zusammenhang zielen die UntermaÇnahme auf eine mehrdimensionale Wirkung ab, in-
dem sie versuchen, sowohl die konzeptionellen und planerischen Grundlagen f¿r die lokale Entwick-
lung zu fºrdern und zu stªrken, als auch Basisinfrastrukturen und nicht zuletzt auch die Basisdienst-
leistungen in lªndlich-peripheren Gemeinden auf einen aktuellen, den Anforderungen der ºrtlichen 
Gemeinschaften entsprechenden Stand zu bringen und weiterzuentwickeln. 

Ziel der MaÇnahmen ist es daher, die Attraktivitªt der lªndlichen Regionen als Wirtschafts-, Lebens-, 
Wohn-, Erholungs- und Naturraum nachhaltig weiterzuentwickeln und die Aufrechterhaltung der inf-
rastrukturellen Grundversorgung zu unterst¿tzen. Neben der Sicherstellung, Entwicklung und dem 
Ausbau von lokalen Infrastrukturen und lokalen Basisdienstleistungen sind auch Aktivitªten zur Er-
haltung und Verbesserung des kulturellen und nat¿rlichen Erbes Bestandteil dieser MaÇnahme. Die 
Entwicklung von innovativen Angeboten f¿r den Ganzjahrestourismus spielt im Zusammenhang mit 
der Schaffung von Arbeitsplªtzen eine wichtige Rolle. Die Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung 
der Bevºlkerung hin zu einer umweltbewussten und gesunden Lebensweise sind wichtige Ansªtze 
einiger Fºrderungsgegenstªnde dieser MaÇnahme. Zudem soll die Bevºlkerung ¿ber B¿rgerInnen-
beteiligungsprozesse zur aktiven Gestaltung und Entwicklung des Gebietes angeregt werden. Ziel ist 
es, f¿r das Gebiet Wachstumsimpulse zu gegeben und lokale Wertschºpfungsprozesse zu verstªr-
ken. 

Spezifisches Ziel der UntermaÇnahme 7.1 

Die Fºrderung f¿r die Ausarbeitung und Umsetzung von Dorferneuerungsplªnen soll die Erneue-
rung, Entwicklung und Erhaltung von sozial, kulturell und wirtschaftlich lebendigen Dºrfern sicher-
stellen. Die regionale Identitªt und die Belebung und Stªrkung der Ortskerne wird ¿ber sektoren-
¿bergreifende Initiativen verfolgt. Dabei wird besonderer Wert auf die Beteiligung der Bevºlkerung, 
die Stªrkung des bottom-up-Ansatzes und die Fokussierung auf die lokalen Problemstellungen im 
Rahmen regionaler Entwicklungsstrategien gelegt. 

 

Beitrag der UntermaÇnahme zur Abdeckung des auf lokaler Ebene erhobenen Bedarfs 

Bedarf 2 MaÇnahmen zur Erhaltung der Ortsbereiche als attraktive 
Wohn- und Gewerbestandorte einschlieÇlich der systemati-
schen Erfassung und MaÇnahmen zur Bewªltigung des Leer-
stands  

Bedarf 3 Innovative Modelle f¿r junges Wohnen andenken sowie Fºrdern 
von Arbeiten und Wohnen von Menschen mit Behinderung; bar-
rierefreies und generations¿bergreifendes Wohnen etablieren 

Bedarf 9 Erhalt der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft und der Ur-
spr¿nglichkeit sowie verbesserte Inwertsetzung der kulturhisto-
rischen Potenziale 

Bedarf 14 Fºrderung von typischen Bauelementen und f¿r den Erhalt der 
Baukultur bzw. landschaftlichen Elementen 

Bedarf 25 Rªumlichkeiten f¿r vielfªltige kulturelle und soziale Aktivitªten 
bereitstellen und ausstatten, Schaffung von Treffpunkten f¿r alle 
Generationen, Schaffung von Organisationsstrukturen f¿r den 
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Austausch zwischen den Generationen, Kompetenzen der ªlte-
ren Menschen gezielter nutzen

 
Die lªndlichen Gemeinden im LEADER-Gebiet sowie deren Dºrfer und Weiler sind nach wie vor von 
einer gewissen Strukturschwªche geprªgt, die sich durch Herausforderungen wie Abwanderung 
(insbesondere von Frauen und jungen Bevºlkerungsschichten), ¦beralterung der Bevºlkerung und 
Ausd¿nnung der ºffentlichen Infrastruktur manifestieren. Durch die MaÇnahme 7 mºchte die LAG 
dem Ziel gerecht werden, ¿ber einen mehrdimensionalen Ansatz der MaÇnahme, die Attraktivitªt 
des lªndlichen Raumes als Lebens- und Wirtschaftsstandort zu erhalten und zu entwickeln, um ins-
besondere einer Abwanderung junger Bevºlkerungsschichten in die vorgelagerten urbanen Zentren 
entgegenzuwirken. 

In diesem Zusammenhang leistet die UntermaÇnahme 7.1 den spezifischen Beitrag, durch die Aus-
arbeitung und Aktualisierung von Plªnen f¿r die Entwicklung der Gemeinden und Dºrfern in lªndli-
chen Gebieten und ihrer Basisdienstleistungen die Grundlagen f¿r die Entwicklung und Umsetzung 
von integrierten lokalen Entwicklungsstrategien und bedarfsspezifischen Planungen zu schaffen, um 
eine zielgerichtete und nachhaltige Entwicklung der lªndlichen Randgebiete zu fºrdern. 

 
 
Beitrag der UntermaÇnahme zu den Prioritªten und Schwerpunktbereichen sowie zu den 
Themenschwerpunkten der Lokalen Entwicklungsstrategie 
Bezug der MaÇnahme zu den ausgewªhlten Themenschwerpunkten auf lokaler Ebene 
- Entwicklung  der Dºrfer mit  der  Schaffung  von  neuen  Diensten  und  Begegnungsstªtten  f¿r  
die Gemeinschaft. 
- Nachhaltiger Tourismus;  
 
Beitrag der MaÇnahme zu den Prioritªten und Schwerpunktbereichen des ELR 
Prioritªt (6) - Fºrderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekªmpfung und der wirtschaftlichen 
Entwicklung in lªndlichen Gebieten; 

Schwerpunktbereich 6B ï Fºrderung der lokalen Entwicklung in lªndlichen Gebieten 

Mit der Fºrderung der lokalen Entwicklung in lªndlichen Gebieten sollen funktionsfªhige Wirtschafts- 
und Sozialstrukturen in Dºrfern und Gebieten gestªrkt und erneuert werden. Diese Leitziele werden 
durch Intensivierung und Weiterentwicklung von lokalen und gebiets¿bergreifenden Entwicklungsan-
sªtzen und Stªrkung von B¿rgerInnenbeteiligungsprozessen erreicht. 

Hierzu bietet die vorliegende UntermaÇnahme die Mºglichkeit, grundlegende Planungen, Konzepte 
und Studien f¿r entwicklungsrelevante Themen zu erstellen, wobei einer Einbeziehung der lokalen 
Gemeinschaft sowie der jeweiligen sozioºkonomischen Bereiche eine besondere Bedeutung beige-
messen wird. Durch die Erstellung strategischer Planungen sollen wesentliche Entwicklungsgrundla-
gen und Entscheidungshilfen geschaffen werden, die u.a. in den ĂInfrastrukturmaÇnahmenñ des ge-
genstªndlichen LEP ihre Umsetzung finden kºnnen. 

 

Beitrag der UntermaÇnahme zu den ¿bergreifenden Zielen der lªndlichen Entwicklung 
Innovation 
¦ber diese UntermaÇnahmen werden die Vorbereitungen, Entwicklungen und Umsetzungen innova-
tiver Projekte gefºrdert. Die Stªrkung der lokalen Identitªt und Aktivierung des Sozialkapitals der Be-
vºlkerung tragen zu einem lebendigen lªndlichen Raum mit viel Innovationskraft bei. Innovationen 
sowohl ºkologischer und technischer als auch sozioºkonomischer Art sowie gemeinsam entwickelte 
problembezogene Ansªtze im Energie-, Mobilitªts-, Naturschutz- und Tourismusbereich sind wichti-
ge Aspekte dieser MaÇnahme. 

Umwelt 
Durch die Fºrderung von Projekten zur Einf¿hrung und Verbesserung von Mobilitªtskonzepten und 
die Steigerung der Energieeffizienz im lªndlichen Raum leistet diese MaÇnahme wesentliche Beitrª-
ge zur Erreichung der ¿bergeordneten Umweltziele der EU bei. Zudem steigern lokale Entwick-
lungsansªtze das Umweltbewusstsein der Bevºlkerung in lªndlichen Gebieten und intensivieren re-
gionale Wirtschafts- und Stoffkreislªufe, was ebenfalls eine positive Auswirkung auf die Umwelt und 
das Klima bewirkt. 
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Die der LAG vorgelegten Projektvorschlªge werden von Seiten der LAG einem Auswahlverfahren 
aufgrund der nachstehenden Grundsªtze unterzogen: 
1. Auswirkungen des Projekts auf die Familie und auf besonders benachteiligte Altersstufen, wie 

beispielsweise junge Leute und Personen ¿ber 50, sowie im Hinblick auf die Fºrderung der 
Chancengleichheit; 

2. Umfang sowohl der Auswirkungen des Projekts auf die Gemeinschaft als auch des Beteiligungs-
grads auf lokaler Ebene (kollektiver oder individueller Ansatz); 

3. Innovations- und Pilotcharakter des Projekts auf lokaler Ebene; 
4. ¦bergreifende Auswirkungen: Grad der Erreichung der Ziele des LEP, der jeweiligen MaÇnahme 

oder eventuell mehrerer MaÇnahmen; 
5. ¦bergemeindliche Wirkung des Projektes oder erwartete Auswirkung auf mehrere Gemeinden; 
6. Neuartigkeit der Planung f¿r die lokale Entwicklung; 
7. Grad der Beteiligung der lokalen Gemeinschaft bzw. der entsprechenden Zielgruppe.  

 
(Anwendbare) Betrªge und Fºrdersªtze 
Maximale Hºhe der vorgesehenen Beihilfen: 
Es sind Beihilfen von 80 % berechnet auf die zulªssigen Kosten vorgesehen. Die restlichen 20 % 
werden von anderen ºffentlichen Kºrperschaften aufgrund der jeweiligen buchhalterischen und ver-
waltungsmªÇigen Vorschriften gedeckt. 
 

UM Gesamt-
kosten (ú) 

Beitrags-
satz (%) 

¥ff. Beitrag 
(ú) 

% EU Quote EU % Staat Beitrag 
Staat 

% 
Privat 

Quote privat

7.1 64.500,00 80 51.600,00 43,12% 22.249.92 56,88% 29.350,08 20,00 12.900,00 

 
 

Mºglichkeit der Auszahlung von Vorsch¿ssen 
Laut Artikel 67, 1a) des EU- Reglements Nr. 1303/2013 sind Teilliquidierungen aufgrund und im Ver-
hªltnis der bereits durchgef¿hrten Arbeiten vorgesehen. F¿r eine Liquidierung ist die Vorlage eines 
entsprechenden Liquidierungsansuchens samt dazugehºrigen saldierten Rechnungen notwendig. 

Weitere Anmerkungen zur Umsetzung der UntermaÇnahmen 
Alle Kosten und Ausgaben in den Projekten m¿ssen auf entsprechenden Markterhebungen und de-
taillierten Angeboten beruhen. ¥ffentliche Verwaltungen verpflichten sich dabei zur Einhaltung der 
einschlªgigen Vergabebestimmungen/Vergabegesetze ï ungeachtet anders geltender Rechtsvor-
schriften muss jede Ausgabe durch die Vorlage von mindestens 3 Angeboten/Kostenvoranschlªgen 
dokumentiert werden, oder als Ersatz, durch eine Erklªrung zur Tatsache, dass es unmºglich ist, 
andere Konkurrenzunternehmen zu finden, die das zur Finanzierung stehende Gut/Dienstleistung 
liefern kºnnen. 
 
Weitere Anmerkungen zur Umsetzung der UntermaÇnahmen 
Alle Kosten und Ausgaben in den Projekten m¿ssen auf entsprechenden Markterhebungen und de-
taillierte Angebote beruhen. ¥ffentliche Verwaltungen verpflichten sich dabei zur Einhaltung der ein-
schlªgigen Vergabebestimmungen/Vergabegesetze ï ungeachtet anders geltender Rechtsvorschrif-
ten muss jede Ausgabe durch die Vorlage von mindestens 3 Angeboten/Kostenvoranschlªgen do-
kumentiert werden, oder als Ersatz, durch eine Erklªrung zur Tatsache, dass es unmºglich ist ande-
re Konkurrenzunternehmen zu finden, die das zur Finanzierung stehende Gut/Dienstleistung liefern 
kºnnen. 
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19.2-7.2 UntermaÇnahme 7.2 
M07.2 ï Fºrderung f¿r Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung aller Arten 
von kleinen Infrastrukturen, einschlieÇlich Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeinspa-
rung 

Rechtsgrundlage 
Artikel 20, Absatz 1, Buchstabe (b) der Verordnung (UE) des Rates Nr. 1305/2013 

Ziele der UntermaÇnahme 
Der lªndlich-periphere Raum in S¿dtirol ist geprªgt von strukturschwachen Gemeinden und Regio-
nen, die mit Herausforderungen wie Abwanderung (insbesondere von Frauen und jungen Bevºlke-
rungsschichten), ¦beralterung der Bevºlkerung und Ausd¿nnung der ºffentlichen Infrastruktur kon-
frontiert sind. 

Mit den UntermaÇnahmen der MaÇnahme 7 wird das Ziel verfolgt, ¿ber einen mehrdimensionalen 
Ansatz, die Attraktivitªt des lªndlichen Raumes als Lebens- und Wirtschaftsstandort zu erhalten und 
zu entwickeln, um insbesondere einer Abwanderung junger Bevºlkerungsschichten in die vorgela-
gerten urbanen Zentren entgegenzuwirken. 

In diesem Zusammenhang zielen die UntermaÇnahme auf eine mehrdimensionale Wirkung ab, in-
dem sie versuchen, sowohl die konzeptionellen und planerischen Grundlagen f¿r die lokale Entwick-
lung zu fºrdern und zu stªrken, als auch Basisinfrastrukturen und nicht zuletzt auch die Basisdienst-
leistungen in lªndlich-peripheren Gemeinden auf einen aktuellen, den Anforderungen der ºrtlichen 
Gemeinschaften entsprechenden Stand zu bringen und weiterzuentwickeln. 

Ziel der MaÇnahmen ist es daher, die Attraktivitªt der lªndlichen Regionen als Wirtschafts-, Lebens-, 
Wohn-, Erholungs- und Naturraum nachhaltig weiterzuentwickeln und die Aufrechterhaltung der inf-
rastrukturellen Grundversorgung zu unterst¿tzen. Neben der Sicherstellung, Entwicklung und dem 
Ausbau von lokalen Infrastrukturen und lokalen Basisdienstleistungen sind auch Aktivitªten zur Er-
haltung und Verbesserung des kulturellen und nat¿rlichen Erbes Bestandteil dieser MaÇnahme. Die 
Entwicklung von innovativen Angeboten f¿r den Ganzjahrestourismus spielt im Zusammenhang mit 
der Schaffung von Arbeitsplªtzen eine wichtige Rolle. Die Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung 
der Bevºlkerung hin zu einer umweltbewussten und gesunden Lebensweise sind wichtige Ansªtze 
einiger Fºrderungsgegenstªnde dieser MaÇnahme. Zudem soll die Bevºlkerung ¿ber B¿rgerInnen-
beteiligungsprozesse zur aktiven Gestaltung und Entwicklung des Gebietes angeregt werden. Ziel ist 
es, f¿r das Gebiet Wachstumsimpulse zu gegeben und lokale Wertschºpfungsprozesse zu verstªr-
ken. 

Spezifisches Ziel der UntermaÇnahme 7.2 

Durch die Fºrderung von Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung aller Arten 
von kleinen Infrastrukturen und die allgemeine Verschºnerung der lªndlichen Siedlungen im Sinne 
einer ganzheitlichen Dorfentwicklung und -erneuerung sollen die strukturellen Voraussetzungen im 
lªndlichen Raum auf einen aktuellen, den Bed¿rfnissen der lokalen Gemeinschaft entsprechenden 
Standard gebracht werden, um die Standortnachteile hinsichtlich der vorgelagerten urbanen Zentren 
abzubauen 

Die Nutzung von erneuerbaren Energien soll gefºrdert werden. Die Fºrderung des Auf- bzw. Aus-
baus energie- und ressourceneffizienter Anlagen im lªndlichen Raum soll die Substitution nicht er-
neuerbarer Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe f¿r die Energieversorgung forcieren. Zudem 
soll einer breiten ¥ffentlichkeit die Machbarkeit und Sinnhaftigkeit des Einsatzes erneuerbarer Ener-
gietrªger demonstriert und die Bevºlkerung im lªndlichen Raum zum Nachahmen angeregt werden.  

Die Fºrderung einer landschaftsschonenden ErschlieÇung bzw. Instandsetzung und Anpassung des 
lªndlichen Wegenetzes, insbesondere im Hinblick auf die schwªcheren Verkehrsteilnehmer (FuÇ-
gªnger & Radfahrer) soll - stets unter der Bedachtnahme auf die Vermeidung negativer Umweltaus-
wirkungen - zur sozialen und wirtschaftlichen Wohlfahrt, zur Sicherung der Siedlungsstrukturen und 
zum Erhalt der Kulturlandschaft vor allem auch in den peripheren Lagen beitragen. 
 

Beitrag der UntermaÇnahme zur Abdeckung des auf lokaler Ebene erhobenen Bedarfs 

Bedarf 2 MaÇnahmen zur Erhaltung der Ortsbereiche als attraktive 
Wohn- und Gewerbestandorte einschlieÇlich der systemati-
schen Erfassung und MaÇnahmen zur Bewªltigung des Leer-
stands  
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Bedarf 3 Innovative Modelle f¿r junges Wohnen andenken sowie Fºrdern 
von Arbeiten und Wohnen von Menschen mit Behinderung; bar-
rierefreies und generations¿bergreifendes Wohnen etablieren 

Bedarf 9 Erhalt der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft und der Ur-
spr¿nglichkeit sowie verbesserte Inwertsetzung der kulturhisto-
rischen Potenziale 

Bedarf 14 Fºrderung von typischen Bauelementen und f¿r den Erhalt der 
Baukultur bzw. landschaftlichen Elementen 

Bedarf 21 Fºrderung der Energieeffizienz (z.B. durch Umr¿stung Beleuch-
tung auf LED) sowie Fºrderung der E-Mobilitªt  

Bedarf 22 Ausarbeitung von Klimaschutz- und Mobilitªtskonzepten, Ent-
wicklung von bedarfsgerechten alternativen Mobilitªtsangeboten 
und Umsetzung derselben, Ausbau von Gehwegen 

Bedarf 25 Rªumlichkeiten f¿r vielfªltige kulturelle und soziale Aktivitªten 
bereitstellen und ausstatten, Schaffung von Treffpunkten f¿r alle 
Generationen, Schaffung von Organisationsstrukturen f¿r den 
Austausch zwischen den Generationen, Kompetenzen der ªlte-
ren Menschen gezielter nutzen 

 

Die lªndlichen Gemeinden im LEADER-Gebiet sowie deren Dºrfer und Weiler sind nach wie vor von 
einer gewissen Strukturschwªche geprªgt, die sich durch Herausforderungen wie Abwanderung 
(insbesondere von Frauen und jungen Bevºlkerungsschichten), ¦beralterung der Bevºlkerung und 
Ausd¿nnung der ºffentlichen Infrastruktur manifestieren. Durch die MaÇnahme 7 mºchte die LAG 
dem Ziel gerecht werden, ¿ber einen mehrdimensionalen Ansatz der MaÇnahme, die Attraktivitªt 
des lªndlichen Raumes als Lebens- und Wirtschaftsstandort zu erhalten und zu entwickeln, um ins-
besondere einer Abwanderung junger Bevºlkerungsschichten in die vorgelagerten urbanen Zentren 
entgegenzuwirken. 

In diesem Zusammenhang leistet die UntermaÇnahme 7.2 einen spezifischen Beitrag zur Aufwer-
tung der Basisinfrastrukturen der lªndlichen Dºrfer und Siedlungen, um auf diesem Wege die lage- 
und naturbedingten Nachteile der lªndlich-peripheren Berggebiete auszugleichen und insgesamt zu 
einer Steigerung der Lebensqualitªt der Dºrfer im lªndlichen Raum beizutragen. Daneben soll durch 
die Fºrderung der Nutzung erneuerbarer Energien auch ein Beitrag hin zur Sensibilisierung auf eine 
autarke Versorgung der lªndlichen Siedlungen gegeben werden, sowohl was die Trinkwasserversor-
gung als auch was die Versorgung mit Energie aus erneuerbaren, lokalen Rohstoffen anbelangt. 
 

Beitrag der UntermaÇnahme zu den Prioritªten und Schwerpunktbereichen sowie zu den 
Themenschwerpunkten der Lokalen Entwicklungsstrategie 
Bezug der MaÇnahme zu den ausgewªhlten Themenschwerpunkten auf lokaler Ebene 
- Entwicklung  der Dºrfer mit  der  Schaffung  von  neuen  Diensten  und  Begegnungsstªtten  f¿r  
die Gemeinschaft. 
- Nachhaltiger Tourismus;  
 
Beitrag der MaÇnahme zu den Prioritªten und Schwerpunktbereichen des ELR 
Prioritªt (5) ï Fºrderung der Ressourceneffizienz und Unterst¿tzung des Agrar-, Nahrungsmittel- und 
Forstsektors beim ¦bergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft mit Schwer-
punkt auf den folgenden Bereichen: 
Schwerpunktbereich 5C - Erleichterung der Versorgung mit und stªrkere Nutzung von erneuerbaren 
Energien, Nebenerzeugnissen, Abfªllen und R¿ckstªnden und anderen Ausgangserzeugnissen au-
Çer Lebensmitteln f¿r die Biowirtschaft 
Die gegenstªndliche UntermaÇnahme zielt u.a. auch auf Infrastrukturen zur Fºrderung der Nutzung 
alternativer Energieformen in Form von kleinen Infrastrukturen zur Produktion erneuerbarer Energie 
und zum Energiesparen ab. ¦ber fach¿bergreifende Integration und Vernetzung zwischen verschie-
denen Entwicklungsansªtzen und -instrumenten im Bereich erneuerbarer Energien sollen optimale 
Lºsungen zur effizienten Produktion und Nutzung von Strom und Wªrme f¿r die Regionen entwickelt 
werden. 

Prioritªt (6) - Fºrderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekªmpfung und der wirtschaftlichen 
Entwicklung in lªndlichen Gebieten; 
Schwerpunktbereich 6B ï Fºrderung der lokalen Entwicklung in lªndlichen Gebieten 







49 
 

Die der LAG vorgelegten Projektvorschlªge werden von Seiten der LAG einem Auswahlverfahren 
aufgrund der nachstehenden Grundsªtze unterzogen: 
1. Auswirkungen des Projekts auf die Familie und auf besonders benachteiligte Altersstufen, wie 

beispielsweise junge Leute und Personen ¿ber 50, sowie im Hinblick auf die Fºrderung der 
Chancengleichheit; 

2. Umfang sowohl der Auswirkungen des Projekts auf die Gemeinschaft als auch des Beteiligungs-
grads auf lokaler Ebene (kollektiver oder individueller Ansatz); 

3. Innovations- und Pilotcharakter des Projekts auf lokaler Ebene; 
4. ¦bergreifende Auswirkungen: Grad der Erreichung der Ziele des LEP, der jeweiligen MaÇnahme 

oder eventuell mehrerer MaÇnahmen; 
5. ¦bergemeindlich Wirkung des Projektes oder erwartete Auswirkung auf mehrere Gemeinden; 
6. Neuartigkeit im Hinblick auf die Verbesserung oder die Schaffung von Infrastrukturen bzw. deren 

Zweckbestimmung 
7. Grad der Beteiligung der lokalen Gemeinschaft bzw. der entsprechenden Zielgruppe in der Pla-

nungsphase. 
 

(Anwendbare) Betrªge und Fºrdersªtze 
Maximale Hºhe der vorgesehenen Beihilfen: 
Es sind Beihilfen von 80 % berechnet auf die zulªssigen Kosten vorgesehen. Die restlichen 20 % 
werden von anderen ºffentlichen Kºrperschaften aufgrund der jeweiligen buchhalterischen und ver-
waltungsmªÇigen Vorschriften gedeckt. 
Technische Kosten werden bis zu maximal 5 % der anerkannten Investitionskosten anerkannt. 
Unvorhergesehene Ausgaben werden bis zu maximal 3 % der anerkannten Investitionskosten aner-
kannt. 
Sind die Voraussetzungen erf¿llt, so erfolgt die Beitragsgewªhrung im Rahmen der De-minimis-
Regelung gemªÇ Verordnung 1407/2013 
 

UM Gesamt-kosten 
(ú) 

Beitrags-
satz (%) 

¥ff. Beitrag 
(ú) 

% EU Quote EU % Staat Beitrag 
Staat 

% 
Privat 

Quote privat

7.2 1.317.773,82 80 1.054.219,06 43,12% 454.579,26 56,88% 599.639,80 20,00 263.554,76 

 
 

Mºglichkeit der Auszahlung von Vorsch¿ssen 
Es ist die Auszahlung eines Vorschusses in Hºhe von max. 50% des genehmigten Beitrags vorge-
sehen. F¿r ºffentliche Kºrperschaften ist die Hinterlegung einer Bankgarantie oder gleichwertiger Si-
cherheitsleistungen nicht notwendig. Diese Garantie kann durch einen entsprechend rechtskrªftigen 
Beschluss/Akt des gesetzmªÇigen Verwaltungsorgans ersetzt werden. 
Laut Artikel 67, 1a) des EU- Reglements Nr. 1303/2013 sind Teilliquidierungen aufgrund und im Ver-
hªltnis der bereits durchgef¿hrten Arbeiten vorgesehen. F¿r eine Liquidierung ist die Vorlage eines 
entsprechenden Liquidierungsansuchens samt dazugehºrigen saldierten Rechnungen notwendig. 

 

Weitere Anmerkungen zur Umsetzung der UntermaÇnahmen 
Die Beg¿nstigten der Beihilfen im Sinne der gegenstªndlichen UntermaÇnahme m¿ssen sich ver-
pflichten, die Zweckbestimmung f¿r das finanzierte Vorhaben f¿r mindestens 10 Jahre ab Auszah-
lung des Endbetrages der Beihilfen f¿r die baulichen Investitionen nicht zu verªndern; 
Alle Kosten und Ausgaben in den Projekten m¿ssen auf entsprechenden Markterhebungen und de-
taillierte Angebote beruhen. ¥ffentliche Verwaltungen verpflichten sich dabei zur Einhaltung der ein-
schlªgigen Vergabebestimmungen/Vergabegesetze ï ungeachtet anders geltender Rechtsvorschrif-
ten muss jede Ausgabe durch die Vorlage von mindestens 3 Angeboten/Kostenvoranschlªgen do-
kumentiert werden, oder als Ersatz, durch eine Erklªrung zur Tatsache, dass es unmºglich ist ande-
re Konkurrenzunternehmen zu finden, die das zur Finanzierung stehende Gut/Dienstleistung liefern 
kºnnen; 
 
 
 
19.2-7.4 UntermaÇnahme 7.4 
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M07.4 ï Fºrderung f¿r Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung lokaler Ba-
sisdienstleistungen f¿r die lªndliche Bevºlkerung, einschlieÇlich Freizeit und Kultur und die dazuge-
hºrige Infrastruktur 

Rechtsgrundlage 
Artikel 20, Absatz 1, Buchstabe (d) der Verordnung (UE) des Rates Nr. 1305/2013 

Ziele der UntermaÇnahme 
Der lªndlich-periphere Raum in S¿dtirol ist geprªgt von strukturschwachen Gemeinden und Regio-
nen, die mit Herausforderungen wie Abwanderung (insbesondere von Frauen und jungen Bevºlke-
rungsschichten), ¦beralterung der Bevºlkerung und Ausd¿nnung der ºffentlichen Infrastruktur kon-
frontiert sind. 
Mit den UntermaÇnahmen der MaÇnahme 7 wird das Ziel verfolgt, ¿ber einen mehrdimensionalen 
Ansatz, die Attraktivitªt des lªndlichen Raumes als Lebens- und Wirtschaftsstandort zu erhalten und 
zu entwickeln, um insbesondere einer Abwanderung junger Bevºlkerungsschichten in die vorgela-
gerten urbanen Zentren entgegenzuwirken. 
In diesem Zusammenhang zielen die UntermaÇnahme auf eine mehrdimensionale Wirkung ab, in-
dem sie versuchen, sowohl die konzeptionellen und planerischen Grundlagen f¿r die lokale Entwick-
lung zu fºrdern und zu stªrken, als auch Basisinfrastrukturen und nicht zuletzt auch die Basisdienst-
leistungen in lªndlich-peripheren Gemeinden auf einen aktuellen, den Anforderungen der ºrtlichen 
Gemeinschaften entsprechenden Stand zu bringen und weiterzuentwickeln. 
Ziel der MaÇnahmen ist es daher, die Attraktivitªt der lªndlichen Regionen als Wirtschafts-, Lebens-, 
Wohn-, Erholungs- und Naturraum nachhaltig weiterzuentwickeln und die Aufrechterhaltung der inf-
rastrukturellen Grundversorgung zu unterst¿tzen. Neben der Sicherstellung, Entwicklung und dem 
Ausbau von lokalen Infrastrukturen und lokalen Basisdienstleistungen sind auch Aktivitªten zur Er-
haltung und Verbesserung des kulturellen und nat¿rlichen Erbes Bestandteil dieser MaÇnahme. Die 
Entwicklung von innovativen Angeboten f¿r den Ganzjahrestourismus spielt im Zusammenhang mit 
der Schaffung von Arbeitsplªtzen eine wichtige Rolle. Die Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung 
der Bevºlkerung hin zu einer umweltbewussten und gesunden Lebensweise sind wichtige Ansªtze 
einiger Fºrderungsgegenstªnde dieser MaÇnahme. Zudem soll die Bevºlkerung ¿ber B¿rgerInnen-
beteiligungsprozesse zur aktiven Gestaltung und Entwicklung des Gebietes angeregt werden. Ziel ist 
es, f¿r das Gebiet Wachstumsimpulse zu gegeben und lokale Wertschºpfungsprozesse zu verstªr-
ken. 
Spezifisches Ziel der UntermaÇnahme 7.4 
Durch den Ausbau sozialer Dienstleistungen wie Kinderbetreuung, Pflege, Gesundheitseinrichtun-
gen und -dienstleistungen einschlieÇlich Gesundheitsfºrderung, sollen diese Dienste und Einrichtun-
gen f¿r alle, die im lªndlichen Raum Bedarf daran haben, in hoher Qualitªt zugªnglich gemacht und 
die Beschªftigungspotenziale von Frauen mit Betreuungspflichten gehoben werden. F¿r Menschen, 
die besonderer Unterst¿tzung bed¿rfen wie Kinder und Jugendliche,  ltere sowie Menschen mit Be-
eintrªchtigungen oder in besonderen Notlagen sollen bedarfsorientierte Angebote geschaffen wer-
den. 

Daneben beinhaltet diese UntermaÇnahme auch sªmtliche Aktivitªten und Investitionen in direktem 
Zusammenhang mit dem Aufbau von Strukturen und Dienstleistungen f¿r Freizeit-, kulturelle, k¿nst-
lerische und museale Aktivitªten im lªndlichen Raum. Zudem soll die UntermaÇnahme die Marktein-
f¿hrung umweltschonender Technologien und Dienstleistungen im Bereich Mobilitªt und Verkehr 
sowie Mobilitªtsmanagement, Elektromobilitªt und Radverkehr beg¿nstigen. 

Beitrag der UntermaÇnahme zur Abdeckung des auf lokaler Ebene erhobenen Bedarfs 

Bedarf 2 MaÇnahmen zur Erhaltung der Ortsbereiche als attraktive 
Wohn- und Gewerbestandorte einschlieÇlich der systemati-
schen Erfassung und MaÇnahmen zur Bewªltigung des Leer-
stands  

Bedarf 3 Innovative Modelle f¿r junges Wohnen andenken sowie Fºrdern 
von Arbeiten und Wohnen von Menschen mit Behinderung; bar-
rierefreies und generations¿bergreifendes Wohnen etablieren 

Bedarf 4 Sensibilisierung f¿r Folgen des demografischen Wandels: Junge 
Menschen und Familien in der Region halten bzw. f¿r deren Zu-
zug werben  

Bedarf 5 Ausbau der Kleinkinderbetreuung (Tagesm¿tter, Kitas), Schaf-
fung entsprechender  Einrichtungen, besonders auch im Som-
mer (Kreativwochen f¿r Sch¿ler und Jugendliche) 
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Bedarf 6 Ausbau der Take-up-Angebote (f¿r 13 bis 19 Jahre), Sensibili-
sierung von Einrichtungen und Unternehmen, das Angebot be-
reitzustellen, v.a. in den Sommermonaten; Einbindung der Ju-
gend 

Bedarf 7 Bildungs- und Unterst¿tzungsmaÇnahmen, um die Region als 
Ausbildungs- und Arbeitsstandort attraktiver f¿r junge Menschen 
zu machen, Orientierungsangebote zur Berufswahl und Unter-
st¿tzung wªhrend der Ausbildung (Patenschaften), Fºrderung 
der Telearbeit 

Bedarf 11 Verbesserung der Erreichbarkeit und Beschilderung 
Bedarf 18 Innovative Modelle f¿r landwirtschaftliche Nutzungen fºrdern: 

Public Gardening als Zuerwerbsmºglichkeit, Tierpatenschaften 
f¿r die Fºrderung der Direktvermarktung andenken 

Bedarf 25 Rªumlichkeiten f¿r vielfªltige kulturelle und soziale Aktivitªten 
bereitstellen und ausstatten, Schaffung von Treffpunkten f¿r alle 
Generationen, Schaffung von Organisationsstrukturen f¿r den 
Austausch zwischen den Generationen, Kompetenzen der ªlte-
ren Menschen gezielter nutzen 

 
Die lªndlichen Gemeinden im LEADER-Gebiet sowie deren Dºrfer und Weiler sind nach wie vor von 
einer gewissen Strukturschwªche geprªgt, die sich durch Herausforderungen wie Abwanderung 
(insbesondere von Frauen und jungen Bevºlkerungsschichten), ¦beralterung der Bevºlkerung und 
Ausd¿nnung der ºffentlichen Infrastruktur manifestieren. Durch die MaÇnahme 7 mºchte die LAG 
dem Ziel gerecht werden, ¿ber einen mehrdimensionalen Ansatz der MaÇnahme, die Attraktivitªt 
des lªndlichen Raumes als Lebens- und Wirtschaftsstandort zu erhalten und zu entwickeln, um ins-
besondere einer Abwanderung junger Bevºlkerungsschichten in die vorgelagerten urbanen Zentren 
entgegenzuwirken. 

In diesem Zusammenhang leistet die UntermaÇnahme 7.4 den spezifischen Beitrag, durch die 
Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung lokaler Basisdienstleistungen f¿r die lªndliche Bevºlke-
rung, einschlieÇlich Freizeit und Kultur und die dazugehºrige Infrastruktur nachhaltig zur Lebensqua-
litªt in den lªndlich-peripheren Orten und Gebieten beizutragen, indem insbesondere Dienste und 
Angebote f¿r die lokale Bevºlkerung ï allen voran der jungen Bevºlkerungsschichten und der Fami-
lien ï geschaffen werden. Zudem sind die lokalen Basisdienstleistungen und Infrastrukturen in den 
Bereichen der Mobilitªt, der Freizeitgestaltung, Kultur und Nahversorgung auch f¿r den lªndlichen 
Tourismus von erheblichem Nutzen. 

 
Beitrag der UntermaÇnahme zu den Prioritªten und Schwerpunktbereichen sowie zu den 
Themenschwerpunkten der Lokalen Entwicklungsstrategie 
Bezug der MaÇnahme zu den ausgewªhlten Themenschwerpunkten auf lokaler Ebene 
- Entwicklung  der Dºrfer mit  der  Schaffung  von  neuen  Diensten  und  Begegnungsstªtten  f¿r  
die Gemeinschaft. 
 
Beitrag der MaÇnahme zu den Prioritªten und Schwerpunktbereichen des ELR 
Prioritªt (6) - Fºrderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekªmpfung und der wirtschaftlichen 
Entwicklung in lªndlichen Gebieten; 
Schwerpunktbereich 6B ï Fºrderung der lokalen Entwicklung in lªndlichen Gebieten 
Mit der Fºrderung der lokalen Entwicklung in lªndlichen Gebieten sollen funktionsfªhige Wirtschafts- 
und Sozialstrukturen in Dºrfern und Gebieten gestªrkt und erneuert werden. Diese Leitziele werden 
durch Intensivierung und Weiterentwicklung von lokalen und gebiets¿bergreifenden Entwicklungsan-
sªtzen und Stªrkung von B¿rgerInnenbeteiligungsprozessen erreicht. 
Breite und hochwertige Angebote im Freizeit-, Kultur-, Sozial- und Gesundheitsbereich sind ent-
scheidend f¿r eine hohe Lebensqualitªt im lªndlichen Raum. Sie schaffen lokale Arbeitsplªtze, ver-
hindern Abwanderung und ermºglichen die Erwerbstªtigkeit von Menschen mit Betreuungspflichten. 
Damit beeinflussen sie auch die Standortwahl von Unternehmen, f¿r die die Verf¿gbarkeit qualifizier-
ter Arbeitskrªfte ein zentrales Entscheidungskriterium darstellt. 

Beitrag der UntermaÇnahme zu den ¿bergreifenden Zielen der lªndlichen Entwicklung 
Innovation 
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