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Zur besseren Lesbarkeit des Textes wurde bei Personenbezeichnungen ausschließlich die männliche Form verwendet. Selbstverständlich bezieht sich der
Inhalt dieser Veröffentlichung auf beide Geschlechter.
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1. ENTSTEHUNG DES REK

Im Mai 2008 hat die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (DG) die Erarbeitung eines Regionalen Entwicklungs-
konzeptes in Auftrag gegeben. Aufbauend auf einer umfassenden Situationsanalyse wurde ab Juni 2008 ein breit angelegter
Beteiligungsprozess initiiert. Rund 350 interessierte Bürger, Unternehmer, Vertreter von Institutionen, Vereinen, Verbänden und
Behörden befassten sich in 19 offenen Foren mit der Entwicklung einer Zukunftsvision für die Deutschsprachige Gemeinschaft.
Die breite Beteiligung unterschiedlicher Interessensgebiete ermöglichte einen interdisziplinären Ansatz bei der Betrachtung der
einzelnen Themen.

Im April 2009 wurden der erste und zweite Band des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) veröffentlicht. Während Band 1
eine ausführliche Regionalanalyse enthält, umfasst Band 2 das Leitbild, die Entwicklungsstrategie und erste Handlungsfelder und
Maßnahmen für die künftige Gestaltung der Gemeinschaft.

Im Frühjahr 2010 hat die Regierung alle Gemeinden der DG besucht, um mit den Bürgern vor Ort die Umsetzung des REK zu
besprechen. Nach einem Treffen mit dem Gemeindekollegium und dem Gemeinderat fand in jeder Gemeinde ein Austausch mit der
Bevölkerung statt. Die Ergebnisse dieser „Runde durch die Gemeinden“ sind eingeflossen in ein Gesamtforum am 10. Juli 2010,
an dem mehr als 100 Personen teilnahmen. In Workshops zu jedem einzelnen Zukunftsprojekt konnten die Bürger ihre Ideen zu
den verschiedenen Themen einbringen. Das Gesamtforum stellt gleichzeitig den Abschluss der Planungsphase und den Beginn
der Umsetzungsphase. Es ist versucht worden, alle Anregungen aus Band 2, der Runde durch die Gemeinden und des Gesamt-
forums im Rahmen des praktisch Machbaren in den ersten Umsetzungsplan des REK einzubauen. Bei gewissen Projekten ist dies
allerdings zurzeit nicht möglich; diese Beiträge können aber als Ausgangsbasis für eine zweite Umsetzungsphase aufgegriffen
werden.

Die strategischen Ansätze aus Band 2 sind so in enger Zusammenarbeit mit den Bürgern der DG weiterentwickelt und schließlich
in 16 konkreten Zukunftsprojekten mit 48 Teilprojekten konkretisiert worden. Der nun vorliegende dritte Band stellt diese Projekte
für die erste Umsetzungsphase bis 2014 im Detail vor.
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1.1 DAS REGIONALE LEITBILD

„Ostbelgien leben 2025“ – so lautet das Leitbild des Regionalen Entwicklungskonzeptes. Das regionale Leitbild soll “innere
Vorstellungsbilder” für die zukünftige Entwicklung der DG formulieren, die eine nachhaltige Orientierung bieten. Für eine
Perspektive bis 2025 formuliert es eine Zukunftsvision für die Deutschsprachige Gemeinschaft als Grenzregion, Wirtschafts-
region, Bildungsregion, Solidarregion und Lebensregion. Die Leitbildziele aus Band 2 des REK werden einleitend zu jedem
Abschnitt in diesem Band noch einmal in Erinnerung gerufen.

Das Leitbild wurde seit 2008 unter der Beteiligung zahlreicher Akteure erarbeitet. Wesentliche Anforderungen waren dabei die
Gestaltung einer zukunftsfähigen Gemeinschaft, die Förderung des Gemeinwohls und eine kultur- und generationenüberschreitende
Perspektive.

Bei der weiteren Entwicklung der DG sollen zudem drei Grundprinzipien Berücksichtigung finden:
Nachhaltigkeit, Innovation und Kooperation.

Das Prinzip der Nachhaltigkeit konnte bereits in der Vergangenheit in der DG verankert werden. Es geht darum, im Bewusstsein
der Verantwortung für die nachkommenden Generationen ökonomische, ökologische und soziale Aspekte gleichermaßen zu
berücksichtigen.

Zudem soll eine innovative Geisteshaltung in allen Bereichen Eingang finden. Innovative Ansätze sind bewusst zuzulassen und
gezielt zu fördern. Innovation findet nicht nur in Wirtschaft und Wissenschaft statt; es handelt sich vielmehr um eine umfassende
Geisteshaltung.

Schließlich sollte die DG themenübergreifend die Kooperation mit den umliegenden Regionen und mit den sich daran anschließenden
Metropolen suchen. Die Zukunftsentwicklung muss konsequent diese die Region überschreitende Perspektive berücksichtigen.

Das Leitbild soll als dynamisches Instrument umgesetzt und kontinuierlich fortgeschrieben werden.



RÄUMLICHE LAGE UND GEBIETSABGRENZUNG

STÄRKEN

• Nähe zu Zentren wie Aachen,
Maastricht, Lüttich und
Luxemburg

• Schnittstelle zwischen
romanischem und
germanischem Kulturraum

• Grenzüberschreitende
Kooperationen in der Euregio
Maas-Rhein und Großregion

• Gesetzgebungshoheit
• Kurze Wege

SCHWÄCHEN

• Periphere Lage
innerhalb Belgiens

• Geringe Größe
• Geringer Bekanntheitsgrad

CHANCEN

• Profilschärfung über
verbessertes Außen-
und Binnenmarketing

• Weiterer Ausbau der
Autonomie

RISIKEN

• Konkurrierende Zukunfts-
standorte in der näheren
Umgebung

• Finanzierung abhängig von
Dotation des Föderalstaates
und der Wallonischen Region
mit hoher Abhängigkeit von
Wirtschaftssituation und
demografischer Entwicklung
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1.2 SWOT-ANALYSE

Die vorliegende SWOT-Analyse, in der die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken verschiedener Aspekte beleuchtet werden, ist
in Band 2 des REK veröffentlicht worden und fasst die Erkenntnisse der Regionalanalyse aus Band 1 zusammen. Für diese Analyse
wurde vor allem auf bestehende Arbeiten, Dokumente und Gutachten der Regierung, des Ministeriums und anderer öffentlicher
Dienste zurückgegriffen. Des Weiteren stützt sie sich auf Informationen, die durch Gespräche mit Verantwortlichen der Regierung,
des Ministeriums, der Gemeinden, der Sozialpartner und anderer gesellschaftlich relevanter Kräfte gewonnen werden konnten.

Im Rahmen der SWOT-Analyse werden folgende acht Themenbereiche dargestellt:

• Räumliche Lage und Gebietsabgrenzung
• Bevölkerung und demografische Entwicklung
• Kultur und kulturelle Identität
• Bildung und Ausbildung
• Wirtschaftliche Struktur und Beschäftigung
• Gesundheit und Soziales
• Natur und Umwelt
• Strukturverbessernde Maßnahmen

Die SWOT-Analyse bietet den Vorteil, die verschiedenen Themen miteinander verbinden und erkennbare Konsequenzen der Regional-
analyse transparenter gestalten zu können. Sie stellt die Grundlage für die Definition des Leitbildes und der Entwicklungsstrategie dar.



STÄRKEN

• 96 Prozent der älteren
Bevölkerung leben zu Hause

• Intrafamiliäre Solidarität
und Nachbarschaftshilfe

• Vernetzung der Pflege- und
Hilfsdienste und Aufbau einer
zentralen Beratungsstelle

• Hohe Abdeckung durch
Dienste der häuslichen Hilfe

• Flächendeckende Begleitung
von Familien mit Kindern von
0 bis 3 Jahren und im Rahmen
der Schulgesundheitsvorsorge

• Gute vor- und nachschulische
Kinderbetreuung

• Ortsnahe Krankenhäuser
• Spezialisierte Strukturen
der Jugendhilfe

• Spezialisierte Strukturen zur
Begleitung von Menschen mit
einer Behinderung

• Großer ehrenamtlicher
Einsatz

SCHWÄCHEN

• Wartelisten bei häuslicher
Hilfe und Pflegeheimbetten

• Steigende Vereinsamung
alter Menschen wegen
mangelnder Mobilität

• Punktuelle Angebotsdefizite in
der flexiblen Tagesbetreuung
der Kinder von 0 - 3 Jahren

• Fachkräftemangel in den
Krankenhäusern und in
Pflegeberufen

• Überalterung der Haus-
ärztestruktur

• Fehlendes Gesamtkonzept in
der Gesundheitsprävention bei
einer Vielzahl von Akteuren

• Zu wenig professionelle
Integrationsmöglichkeiten
für psychisch Erkrankte

• Zunahme der Anzahl
Empfänger eines Ein-
gliederungseinkommens

• Fehlende umfassende
Sozialberichterstattung

• Mangel an bezahlbarem
Wohnraum

• Mangel an angepasstem
Wohnraum für Senioren
und Familien

CHANCEN

• Unterstützung des aktiven
Alterns von Senioren

• Entwicklung alternativer Wohn-
und Begleitkonzepte für
Senioren

• Integrierte Wohn- und
Quartierkonzepte

• Gründung von “Begegnungs-
häusern” für ältere Mitbürger

• Unterstützung von Ehrenamt
und Engagement

• Kooperation der Krankenhäuser
• Ausbildung von Pflege-
und Hilfskräften

• Entwicklung zu Kurzaufent-
halten mit hausärztlicher
ambulanter Betreuung

• Aufbau und Ausbau
von Ärztehäusern

• Kooperation mit Nachbar-
regionen

• Dauerhafte Integration behin-
derter Menschen (Inklusion)

• Alltags-Hilfeleistungen
für Familien

• Barrierefreie Standards für
Familien und Senioren und
Prämien für Wohnungs-
neubau und Sanierung

RISIKEN

• Betreuungsdefizite in
kleinen Dörfern und Weilern

• Steigender Pflegebedarf
• Steigende Nachfrage an Alten-
und Pflegewohnheimplätzen

• Steigende Demenzanfälligkeit
• Verlust der Krankenhaus-
standorte

• Schwierigkeiten bei der
Gewinnung neuer Tagesmütter

• Zunahme der Anzahl Kinder
und Jugendliche in Problem-
situationen

• Fehlendes Konzept für die
Integration von Zuwanderern

• Wegzug von jüngeren
Menschen und Familien

GESUNDHEIT UND SOZIALES

BEVÖLKERUNG UND DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG

STÄRKEN

• Bevölkerungswachstum
bis 2030 zu erwarten

• Zuwanderung

SCHWÄCHEN

• Niedrige Einwohnerdichten
• Niedrige Geburtenrate
• Negativer Wanderungssaldo
der belgischen Bevölkerung

• Überalterung der
Erwerbsbevölkerung

CHANCEN

• Know-how-Potenzial
älterer Mitbürger

• Attraktivitätssteigerung
für Zuwanderung

• Hochqualifizierte Arbeits-
kräfte durch Anwerbung

RISIKEN

• Steigender Anteil deutscher
Bevölkerung

• Bevölkerungsrückgang
nach 2030

• Schrumpfende Erwerbs-
bevölkerung

• Erhöhung des Abhängig-
keitsquotienten
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STÄRKEN

• Landschaftliche Vielfalt und
Natur- und Kulturraumqualität

• Wettbewerbsfähige
Grünlandbetriebe

• Flächenmäßig große
Waldbestände

• Gute Luft- und Wasser-
qualität

• Hohe Spezialisierung
im Holzbau- und
-verarbeitungsbereich

• Naturpark Hohes Venn-Eifel

SCHWÄCHEN

• Keine DG-spezifische
Dokumentation für Umwelt
und Natur

• Fehlendes Bewusstsein bei
der Bevölkerung für die
Bedeutung der Landwirtschaft

• Zu geringe Sortimentsbreite
landwirtschaftlicher Produkte
aus Grünland

• Keine breite Milchveredelung,
geringe Sortimentsbreite

• Krisenanfällige Waldbestände
- Fichtenmonokulturen

• Ökologischer Waldumbau
erfolgt zu langsam

• Naturpark zu wenig präsent
- geringe Identifikation

• Dorfkerne als Standort für
Ältere, Zugezogene und für
Ferienwohnungen

• Fehlende oder überalterte
Raumordnungs- und
Bebauungspläne

• Zersiedlung v. a. durch Vor-
gaben in Sektorenplänen

• Fehlendes verfügbares
Bauland im Süden

• Hohe Baulandpreise
erschweren Wohnraum-
erwerb für junge belgische
Familien im Norden

• Fehlender bzw. abwandernder
Einzelhandel in den Dörfern

CHANCEN

• Monitoring zur Umweltqualität
• Hohe Lebensraumqualität
als Standortfaktor

• Sensibilisierung und Stärkung
des Umweltbewusstseins

• Förderung regionaler
Qualitätsprodukte

• Regionale Produktvermarkt-
ung als Zukunftsperspektive

• Naturgemäße Waldbewirt-
schaftung und Umbau krisen-
gefährdeter Waldbestände in
strukturreiche Mischwälder

• Biorohstoff-Verwendung
• DG als belgische Energie-
effizienz-Modellregion

• Nutzung und Funktion des
Naturparks als Plattform
und Dienstleister

• Prüfung der Einrichtung einer
ökologischen Modellregion

• Neudefinition von Bauleitbildern
• Aktualisierung veralteter
Sektoren- und Bebauungpläne

• Wohnraum-Initiative
für junge Familien

• Sicherung der Bausubstanz
und Nutzung leerstehender
Häuser

• Konzertierte Aktionen zur
Ausweisung von Bauland
in Ortskernen

• Initiativen zur Sicherung
der Nahversorgung

RISIKEN

• Verlust typischer Land-
schafts formen, zum
Beispiel der Hecken

• Geringes Bewusstsein für
die vorhandene Qualität
der Landschaft

• Verlust landwirtschaftlicher
Betriebe

• Agrarstruktureller Wandel –
Verlust charakteristischer
Kulturlandschaft

• Verlust von instabilen
Wäldern bei weiterer
Klimaveränderung

• “Kirchturmdenken” – wenig
übergreifende Aktivitäten

• Weitere Zersiedlung der
Dörfer

• Gefahr des Aussterbens
der Ortskerne

• Fehlender Anreiz für die
Familien zum Verbleib in
den Dörfern

• Wenig Bereitschaft zur Wohn-
raumnutzung alter Bau-
substanz in den Ortskernen

NATUR UND UMWELT

KULTUR UND KULTURELLE IDENTITÄT

STÄRKEN

• Schnittstelle europäischer
Kulturen

• Reichhaltiges Kulturerbe
• Aktives Vereinsleben
• Attraktives Kulturleben und
professionelle Angebote

• Regionale Medienanbieter
• Strukturell abgesicherte
Jugendarbeit

SCHWÄCHEN

• Zu geringer Binnenmarkt
für professionelle kulturelle
Angebote

• Geringe strukturelle
Absicherung der professionellen
Kulturanbieter

CHANCEN

• Stärkung der Vereine
für die weitere Entwicklung
der Gemeinden

• Motivation der Jugend für
ehrenamtliche Funktionen

• Einbindung aller Generationen
in kulturelle Angebote

• Inbetriebnahme regionaler
Kulturzentren in St. Vith
und Eupen

• Ausbau der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit

RISIKEN

• Zu wenig Nachwuchs in
ehrenamtlicher Vereinstätigkeit

• Schwierige Nachfolge
einzelner Leistungsträger
in der Kulturarbeit
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STÄRKEN

• Gute Verkehrsanbindung
an Gesamtregion

• Lage innerhalb
dynamischer Räume

• Gut verfügbare Industriezonen
zu konkurrenzfähigen Preisen,
aber Unterschiede zwischen
Norden und Süden

• Nähe zu mehreren Uni-
versitäten, Hochschulen
und Forschungszentren

• Zentraler Wirtschafts- und
Arbeitsmarkt in Westeuropa

• Klein- und mittelständisch
geprägte Wirtschaft

• Solide Wirtschaftsstruktur
durch ausgeprägten
Branchenmix

• Gute Handwerksbetriebe zu
konkurrenzfähigen Preisen

• Innovative Mittelhoch-
technologie-Betriebe

• Stabile Basis an
Beschäftigungsentwicklung

• Niedrige Arbeitslosenzahlen
• Mobilität der Arbeitskräfte
(aber auch eine Schwäche)

• Geringe Personalkosten
aus Unternehmenssicht

• Grenzüberschreitende
touristische Vermarktung und
Zusammenarbeit (EWIV)

• “Ostbelgien” als offener
räumlicher Destinations-
begriff mit “Hohem Venn”

• Professionelles Verkehrsamt
• Gute Wander- und Rad-
fahrmöglichkeiten sowie
jugendtouristische Angebote

SCHWÄCHEN

• Unzureichende ÖPNV-
Verbindungen

• Gewerbeflächendefizit
im Süden

• Mangelnde infrastrukturelle
Ausstattung der Industriezonen

• Bruttowertschöpfung und BIP
unter Landesdurchschnitt

• Zu geringer Anteil an sehr
jungen und älteren Personen
in der Erwerbsarbeit

• Niedrige Bruttolöhne und
niedrige Arbeitsproduktivität
(aus volkswirtschaftlicher
Betrachtung)

• Geringe Zahl an
Betriebsgründungen

• Arbeitskräftemangel/
Fachkräftemangel

• Branchen mit generell
geringerer Entwicklungs-
dynamik sind stärker vertreten

• Zu wenig ausgeprägtes
Standortmarketing

• Fehlendes Tourismus-Bewusst-
sein in vielen Kommunen

• Rückgang der Übernachtungs-
zahlen

• Ostbelgien/Oostkantons/
Cantons de l‘Est im Ausland
nicht bekannt genug

CHANCEN

• Neues Gewerbeflächenkonzept
• Ausbau der Gewerbezonen
mit nachhaltigen Qualitäts-
standards

• Mehrsprachigkeit und inter-
kulturelle Kompetenz als
Standortvorteil für inter-
nationale Unternehmen

• Potenzial für Vernetzung
und Stabilität

• Gute Ausgangslage für
nachhaltiges Wachstum

• Aussichtsreiche Anknüpfungs-
punkte für überregionale/
grenzüberschreitende
Zusammenarbeit

• Verbesserung des Zugangs
zu Innovationen für kleine
u. mittelständische Betriebe

• Gründungs- und Innovations-
netzwerk und Kooperation
mit Hochschulen

• Immobilienangebote für
Existenzgründer

• Nachhaltige Bauentwicklung
(Modellregion) im Bereich
Neubau und Sanierung

• Erneuerbare Energie sowie
Holz- und Kunststoffverarbeit-
ung als Wachstumsbranchen

• Neuausrichtung Standort-
marketing in Verbindung mit
touristischem Destinations-
marketing

• Erhöhung der Frauenerwerbs-
quote – Erleichterungen durch
Service-Angebote

• Nutzung des Know-How-
Potenzials älterer Mitbürger

• Nachhaltiger Tourismus -
Natur - Kultur

• Genuss-Region Ostbelgien
• Touristische Qualitätsoffensive

RISIKEN

• Anstieg der Personalkosten
• Anstieg der Arbeitslosigkeit
insbesondere bei den
über 50-Jährigen und unter
25-Jährigen

• Abwanderung örtlich nicht
gebundener Unternehmen

• Abwanderung mehrsprachig
ausgebildeter Personen/
Zunahme des “Brain Drain”

• Fachkräftemangel, begründet
insbesondere durch
Auspendler und Abwanderung

• Verlust touristischer
Attraktivität (Rückgang
Landwirtschaft, Zersied-
lung, Landschafts- und
Umweltqualität)

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR UND BESCHÄFTIGUNG
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STÄRKEN

• Einbindung in zwei grenz-
überschreitende INTERREG-
Kooperationsverbünde
(Euregio Maas-Rhein und
Großregion)

• Eigenes Operationelles
Programm im Rahmen des
Europäischen Sozialfonds

• Gemeindeübergreifende
Kooperation im Rahmen
des LEADER-Programms
für den Süden der DG

• Mitgliedschaft in der Zukunfts-
initiative Eifel seit 2008

SCHWÄCHEN

• Nutzung der INTERREG-
Programme wegen Größe der
DG und fehlender Akteure
manchmal schwierig

• Nutzung des Marshall-Plans
scheitert oft am einfachen
Zugang zu Informationen oder
am räumlichen Zuschnitt von
Clustern

CHANCEN

• Brückenfunktion bei
grenzüberschreitenden
Kooperationen (interkulturelle
und Sprachkompetenz)

• Flexible Anpassung an
Strukturvorgaben

RISIKEN

• Nicht immer vorhandene
Strukturen für eine um-
fassende Beteiligung
mit Partnern größerer
Regionen

• Stärkere Fokussierung der
EU-Förderprogramme auf
Themen außerhalb der
Zuständigkeiten der DG

STRUKTURVERBESSERNDE MASSNAHMEN

BILDUNG UND AUSBILDUNG

STÄRKEN

• Früher Beginn des Erlernens
der Zweitsprache

• Systematische Förderung
der Mehrsprachigkeit

• Relativ gute Ergebnisse
in System- und Schul-
vergleichen

• Neue bildungspolitische
Rahmenpläne mit
Zukunftsperspektiven

• Gutes Berufsbildungssystem
und gute handwerkliche
Ausbildungsstruktur

• Hohe Vermittlungsquote
von Lehrlingsabsolventen
und Betreuung durch Lehr-
lingssekretäre

• Breit gefächertes Weiter-
bildungsangebot

• Weiterbildungsförderung
und -beratung

SCHWÄCHEN

• Schwächen in den Grund-
fertigkeiten

• Hoher Anteil an Schulrück-
ständen durch frühe Selektion
und fehlende Kompetenz im
Umgang mit Verhaltens-
auffälligkeiten und speziellen
Lernschwierigkeiten

• Lehrermangel, v. a. in den
Bereichen Naturwissenschaften,
Wirtschaft, Sprachen

• Mangelnde Professionalität
im Umgang mit Verhaltens-
auffälligkeiten

• Ausbau- und Sanierungs-
bedarf vieler Sekundarschulen

• Zu geringer Frauenanteil
in der dualen Ausbildung

• Zu geringe Durchlässigkeit
zu Beginn und am Ende der
mittelständischen Ausbildung

CHANCEN

• Einheitliche kompetenz-
orientierte Bildungsstandards

• Attraktivierung des Lehrer-
berufes bei Umsetzung der
Tarif- und Dienstrechtsreform

• Qualitätsmanagement in den
Schulen durch Inspektionen,
Evaluation und Vergleichs-
arbeiten

• Ausbau der Sprachen-
kompetenz (Muttersprache,
franz., engl., niederl.)

• Interkulturelle Kompetenz
• Kooperation mit angrenzen-
den Wissenschaftsstandorten

• Stärkung der DG als Bildungs-
standort durch Ausbau der AHS

• Grenzüberschreitende
Kooperation in der dualen
Ausbildung

• Stärkere Vernetzung der
Weiterbildungsangebote

• Anstehende Investitionen in
Infrastrukturen / Kooperationen
mit Hochschulen

RISIKEN

• Abnahme französischer
Sprachkompetenz

• Zunahme des Abstands
zwischen sehr guten und
sehr schwachen Schülern
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2. UMSETZUNG DES REK – STRATEGISCHE ANSÄTZE

Die strategischen Ziele des REK und die aus ihnen abgeleiteten Umsetzungsschritte können nur dann erfolgreich umgesetzt
werden, wenn der eingeleitete offene Prozess der Bürgerbeteiligung fortgesetzt wird. Einerseits ist das REK kontinuierlich zu
aktualisieren, andererseits gilt es, die Ergebnisse zu evaluieren und vor allem eine Grundhaltung für Innovation, Nachhaltigkeit
und kreative Kooperationsansätze zu kultivieren.

2.1 STABSTELLE REK

Die im Leitbild definierten Ziele können nur verwirklicht werden, wenn es dafür eine adäquate Umsetzungsstruktur gibt. Deshalb
wurde eine entsprechende Stabstelle im Ministerium der DG eingerichtet. Sie hat zur Aufgabe, einen operationellen Plan zur
Umsetzung des REK zu erarbeiten, die Träger von Maßnahmen und Projekten zu begleiten, den Fortschritt der Umsetzung zu
dokumentieren und die den Prozess begleitende Kommunikation zu organisieren. Dazu gehört unter anderem die periodische
Durchführung eines Gesamtforums in der DG, um die Fortschritte des Prozesses zu präsentieren, neue Erkenntnisse vorzustellen
und die Ziele zu aktualisieren. Dies sichert die stetige Aufmerksamkeit für den langfristig angelegten Entwicklungsprozess.

2.2 INDIKATORENSYSTEM UND ERHEBUNG VON DATEN

Zur Umsetzung des REK wurde ein Indikatorensystem entwickelt, das erlaubt, festgelegte Qualitätsstandards regelmäßig zu
überprüfen, um auf diese Weise den Fortschritt bei der Zielerreichung zu evaluieren und so ein Höchstmaß an Transparenz zu
gewährleisten. Die dazu nötige Datenerhebung und -analyse wird durch die Stabstelle koordiniert. Die bisherigen Ergebnisse
werden in den Kapiteln „Wirkungsindikatoren“ der vorliegenden Veröffentlichung dokumentiert. Über den statistischen Ansatz
hinaus sollen Umfragen durchgeführt werden, die auch im Themenbereich Demoskopie neue Informationen liefern.

2.3 STRUKTURIERTE BETEILIGUNG

Das Regionale Entwicklungskonzept kann nur erfolgreich verwirklicht werden, wenn alle gesellschaftlichen Kräfte sich an der
Umsetzung beteiligen und die Inhalte auf die jeweilige Unternehmens- und Organisationsebene herunter gebrochen werden.
Die Beteiligung kann auf vielfältige Weise strukturiert werden. Beispielsweise können Abkommen zwischen der Gemeinschaft
und jeder einzelnen Gemeinde geschlossen werden, die festhalten, welche Schwerpunkte der Gemeindepolitik im Rahmen des
REK aufgegriffen werden sollen und wie jede Gemeinde zur Umsetzung des Konzeptes beitragen kann. Der Prozess einer solchen
Zusammenarbeit ist mit der „Runde durch die Gemeinden“ im Frühjahr und Sommer 2010 angelaufen.

Die Sozialpartner haben darüber hinaus im Wirtschafts- und Sozialrat auf der Basis des REK mit der Regierung ein neues Aus-
bildungs- und Beschäftigungsbündnis geschlossen. Wieder andere Partner halten im Rahmen ihrer Geschäftsführungsverträge
fest, wie das REK ihre Arbeit unterstützen kann und wie sie selbst zur Umsetzung des Konzeptes beitragen können. Durch die
strukturierte Beteiligung und verschiedenste Veranstaltungen zum REK wird sichergestellt, dass die Ziele des REK auf allen
Ebenen Eingang in die strategischen Ansätze finden.



REGIONALE ENTWICKLUNGSSTRATEGIE

Grenzen überschreiten Wirtschaften mit der Natur Gerechter Zugang zu Bildung Gesundheit sichern Zusammenleben gestalten

Grenzen leben Innovation stimulieren Qualitätsentwicklung in Schulen
unterstützen

Sozialdienste Hand in Hand Landschaft bewahren

Miteinander wirken Bündnis für Wirtschaft und Arbeit Wege zur Berufskompetenz Vielfalt erwünscht Genuss- und Wohlfühlregion

Jugend ist Zukunft

Innovativ Nachhaltig Kooperativ

REK als gesellschaftspolitische Ausrichtung

Koordinierung und Evaluierung der Entwicklung

Stabstelle REK Indikatorensystem Strukturierte Beteiligung

Grenzregion Wirtschaftsregion Bildungsregion Solidarregion Lebensregion

WER HEUTE NUR IMMER DAS TUT,
WAS ER GESTERN SCHON GETAN HAT,

DER BLEIBT AUCH MORGEN, WAS ER HEUTE SCHON IST.

Leonardo da Vinci (1452 – 1519), Künstler, Architekt, Ingenieur und Naturphilosoph
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Das Regionale Entwicklungskonzept
ähnelt akrobatischen Hochleistungen beim

russischen Staatszirkus:
Die Teller, die sich oben auf den langen Stäben

befinden, müssen alle ständig in Bewegung bleiben
und sich drehen, damit sie nicht herunterfallen.

Karl-Heinz Lambertz, Ministerpräsident
der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,

bei der Runde durch die Gemeinden,
April 2010
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3. DARSTELLUNG DER ZUKUNFTSPROJEKTE

3.1 HANDLUNGSKONTEXT, ZIELSETZUNGEN UND UMSETZUNG
DER TEILPROJEKTE MIT ARBEITSSCHRITTEN (KAPITEL 1 BIS 3)

Kapitel 1 und 2 beschreiben für jedes Zukunftsprojekt den allgemeinen Zusammenhang und die konkreten Zielsetzungen.
Allgemein gilt, dass viele Projekte des REK sich gegenseitig ergänzen. Zur Koordinierung finden während der Umsetzung regel-
mäßige Treffen der Projektverantwortlichen sowohl innerhalb einer „REK-Region“ als auch themenübergreifend statt. Nur ein
zielorientiertes und in sich schlüssiges Gesamtkonzept, das sich auch Synergieeffekte zu Nutze macht, ermöglicht optimale
strategische Entwicklungen, die die gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation der DG positiv beeinflussen können.
Das dritte Kapitel stellt jedes Teilprojekt kurz vor und listet die verschiedenen Arbeitsschritte auf, mit denen es realisiert werden
soll. Jedem Arbeitsschritt ist ein Halbjahr zugeteilt, in dem dieser „Meilenstein“ umgesetzt werden soll. Bei Aktivitäten, die über
einen längeren Zeitraum stattfinden, wird das Halbjahr benannt, in dem die Arbeiten beginnen. Während der ersten Umsetzungs-
phase bis 2014 werden die Arbeitsschritte regelmäßig angepasst und aktualisiert. Die vorliegende Darstellung ist also eine
Momentaufnahme zur Zeit der Veröffentlichung und wird über die nächsten Jahre dynamisch angepasst.

3.2 GESELLSCHAFTSPOLITISCHE AUSRICHTUNG:
NACHHALTIGKEIT UND INNOVATION (KAPITEL 4)

Das Kapitel zur gesellschaftspolitischen Ausrichtung der Zukunftsprojekte ist in zwei Abschnitte unterteilt, die sich zum einen mit
der Nachhaltigkeit und zum anderen mit den innovativen Ansätzen der Projekte beschäftigen. Diese beiden Aspekte gehören
neben der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern und der grenzüberschreitenden Kooperation, die in den Kapiteln
6-8 behandelt werden, zu den wichtigsten Themen des REK.

NACHHALTIGKEIT KONSOLIDIEREN UND AUSBAUEN
Nachhaltigkeit ist seit vielen Jahren einer der Schwerpunkte bei den Projekten und Initiativen der DG und wird in allen Bereichen
der Gemeinschaft als wichtige Querschnittsaufgabe betrachtet. Durch das REK soll dieser Ansatz konsolidiert und weiter
ausgebaut werden. Dabei geht es nicht nur um die „Lebensregion DG“, wo Nachhaltigkeit durch die wichtige Rolle der Natur in
unserer Gemeinschaft natürlich zum Tragen kommt, sondern auch um andere Bereiche des REK. Als strategisches Ziel kann hier
beispielsweise die Stärkung des Sozialkapitals genannt werden. In der „Wirtschaftsregion DG“ ist darüber hinaus die Förderung
nachhaltigen Wirtschaftens und die Steigerung der Ressourceneffizienz von großer Bedeutung. Auch in den Bereichen Bildung,
Kultur und Soziales geht es um langfristige Strategien, um die DG nachhaltig zu stärken.

INNOVATION ALS GEISTESHALTUNG FÖRDERN
Die Förderung von Innovation als bewährte Geisteshaltung wird ebenfalls horizontal in alle Bereiche der Gemeinschaft integriert.
Dabei sind Benchmarking und Orientierung an best practices alleine nicht ausreichend, da die Orientierung an den Besten nur
bedeutet, zeitverzögert deren vorherige Positionen zu erreichen. Eine erfolgreiche und zukunftsweisende Spitzenposition wird
die DG nur erlangen, wenn es gelingt, gewisse Branchendogmen in Frage zu stellen, an scheinbar unverrückbaren ökonomi-
schen Grundsätzen zu rütteln sowie außergewöhnliche Denkansätze ganz bewusst zuzulassen und gezielt zu fördern. Für diese
permanente Innovation muss das kreative Umfeld und Selbstvertrauen geschaffen werden. Strategisches Ziel ist die dauerhafte
Förderung einer Kultur des permanenten Wandels, da das Unmögliche nicht selten nur das Unversuchte darstellt.
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3.3 WIRKUNGSINDIKATOREN (KAPITEL 5)

Dieses Kapitel ist entscheidend für die Umsetzung des REK, weil hier versucht wurde, für
jedes Teilprojekt konkrete Messgrößen zu definieren, mit denen der Erfolg der Projekte
ermittelt werden kann. Gleichzeitig ist es eines der schwierigsten Kapitel, da es
in vielen Projekten um neue Ansätze geht, bei denen statistische Erhebungen
und damit Vergleichsmöglichkeiten oft fehlen. Deshalb müssen in der ersten
Umsetzungsphase häufig die entsprechenden Daten erst erhoben werden, um
in einer zweiten Umsetzungsphase als Basisgröße herangezogen werden zu
können. Zudem muss deutlich gemacht werden, dass der Erfolg oder Miss-
erfolg beim Erreichen der Zielgrößen oft nicht allein von der Arbeit der Projekt-
leiter und ihrer Kollegen, sondern auch entscheidend von äußeren Umständen
und Entwicklungen abhängt. Die Indikatoren werden sich im Laufe der Zeit
weiterentwickeln.

3.4 ZUSAMMENARBEIT MIT DEN GEMEINDEN,
KOOPERATION AUSSERHALB DER DG,
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
UND GUTE BEISPIELE AUS ANDEREN REGIONEN (KAPITEL 6 UND 7)

KOOPERATIONEN NUTZEN
Die DG setzt seit jeher auf Kooperation, denn ohne diese Kooperation wäre sie auf Dauer nicht lebensfähig. Hier lassen sich
drei strategische Ziele formulieren. Erstens muss die DG sich positionieren und im In- und Ausland als eigenständige Einheit
wahrgenommen und anerkannt werden, denn nur so verfügt sie langfristig über die notwendige Grundlage für ihre Existenz.
Wichtige Elemente dieser Positionierung sind die sprachliche und kulturelle Identität, die institutionelle Eigenständigkeit, die
Grenzlage und die interkulturelle Kompetenz. Zweitens kann die DG durch Kooperation mangelnde Ressourcen und fehlende
Skaleneffekte ausgleichen und so ihr Dienstleistungsangebot für Bürger, Unternehmen und Einrichtungen erweitern. Drittens
können sowohl die öffentliche Hand als auch private Unternehmen und Einrichtungen durch den ständigen und systematischen
Erfahrungsaustausch mit Kooperationspartnern die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen stetig steigern.
Innerhalb der DG stellen die Gemeinden wichtige Partner bei der Umsetzung des REK dar. Die Runde der Regierung durch die
Gemeinden im Frühjahr 2010 diente auch dazu, die Eigenarten und Prioritäten jeder Gemeinde zu erkennen und zu untersuchen,
inwieweit diese Schwerpunkte in die Umsetzung des REK integriert werden können.

Das REK ist als Konzept überregional, was im siebten Kapitel dieses Bandes verdeutlicht werden soll. Der Blick über die Grenzen
der DG hinaus soll es ermöglichen, gute Beispiele und bewährte Verfahren in anderen Gemeinschaften, Regionen und Ländern
kennenzulernen. Die Regierungserklärung vom 19. September 2006, die die strategischen Ziele der Außenbeziehungen der DG

In der DG fehlt es in
einigen Bereichen - wie Jugend

und Kultur - an Daten und wichtigen
Erhebungen von Zahlen, die eine noch

bessere bedarfsorientierte Politik sowie eine
gezielte regelmäßige Evaluierung durch ein zu
erarbeitendes Indikatorensystem ermöglichen

würden. Und es wurde deutlich, dass wenn es Zahlen
gibt, diese nicht leicht zu vergleichen und zu nutzen
sind, weil sie von sehr unterschiedlichen Trägern

ausgearbeitet wurden.

Isabelle Weykmans,
Ministerin für Kultur, Medien und Tourismus
der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens, während einer Plenarsitzung

im Parlament der DG,
Mai 2009
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festhält, nennt für den Erfahrungsaustausch mit anderen Regionen neben den Partnern in Belgien und im direkten Grenzraum
die deutschsprachigen Regionen Europas als potenzielle und prioritäre – jedoch nicht exklusive – Partner. Dabei sind wiederum
diejenigen Regionen von besonderem Interesse, die neben der deutschen Sprache über weitere ähnliche Strukturmerkmale
verfügen.
Bei der Suche nach Vergleichsregionen sind zwei unterschiedliche Ansätze möglich: Entweder wird die Auswahl anhand
vergleichbarer Strukturmerkmale oder nach rein thematischen beziehungsweise inhaltlichen Gesichtspunkten vorgenommen.

SUCHE ANHAND VERGLEICHBARER STRUKTURMERKMALE
Das Alleinstellungsmerkmal der DG liegt in der gleichzeitigen Existenz als komplexer Grenzregion, nationaler Minderheit und
Kleingliedstaat. Der Austausch mit Regionen, die selber über eines oder sogar mehrere dieser Attribute verfügen, ist grund-
sätzlich von Interesse, selbst wenn andere Rahmenbedingungen durchaus unterschiedlich sein können. Nachstehend sind zur
Verdeutlichung einige Beispiele aus den Außenbeziehungen der DG aufgeführt.

• KOMPLEXE GRENZREGIONEN
Die Oberrheinregion, mit der die Zusammenarbeit sowohl auf Ebene des gesamten Kooperationsraumes als auch auf Ebene der
einzelnen dortigen Partnerregionen erfolgt, ist insbesondere im Hinblick auf die derzeitigen Strukturreformen in der Euregio
Maas-Rhein und der Großregion von Interesse. Hervorzuheben ist dabei die systematische Erfassung und der Versuch der
Beseitigung von Hemnissen im grenzüberschreitenden Leben, Lernen und Arbeiten durch die deutsch-französisch-schweizerische
Oberrheinkonferenz.

• NATIONALE MINDERHEITEN
Eine langjährige Partnerschaft verbindet die DG und das Land Südtirol (Autonome Provinz Bozen-Südtirol). Geschichtliche
Parallelen haben beide Regionen zu nationalen Minderheiten gemacht. Zudem ist Südtirol natürlich auch eine Grenzregion,
allerdings mit einem etwas geringeren Komplexitätsgrad. Eines von vielen Beispiele der in Sachthemen konkretisierten
Zusammenarbeit ist die Mitwirkung beider Partner im „Netzwerk für Mehrsprachigkeit und sprachliche Vielfalt in Europa“
(RML2future). Auf der allgemeinen Ebene der Zusammenarbeit hat die Europäische Akademie in Bozen die DG durch das
Beisteuern von Fachexpertise bei der Erstellung des REK unterstützt.

• KLEINGLIEDSTAATEN
Der Beginn der Zusammenarbeit mit dem Kanton Schaffhausen lässt sich auf das Jahr 2003 zurückführen. Die Zusammenarbeit
wurde zwischenzeitlich im Bereich der Aus- und Weiterbildung für Lehrer durch ein Zusammenarbeitsabkommen konkretisiert.
Daneben haben im Hinbick auf die beabsichtigte Zuständigkeitsübertragung bereits zwei Fachgespräche zur Thematik der
Raumordung stattgefunden.

SUCHE NACH REIN THEMATISCHEN GESICHTSPUNKTEN
In diesem Falle sind die Strukturmerkmale nur von zweitrangiger Bedeutung. Dieser Ansatz geht von einer sehr präzisen und auch
begrenzten Fragestellung aus. Eine Festlegung von Kriterien ist hier nicht möglich, es kommt viel mehr auf eine umfassende und
ergebnisoffene Sucharbeit an. Allerdings kann dabei die Arbeit in europäischen Organisationen und Netzwerken wie dem Ausschuss
der Regionen der Europäischen Union sehr hilfreich sein.

Im Zuge der ersten Umsetzungsphase des REK sind für alle Teilprojekte bewährte Vergleichsbeispiele (best practices) in Belgien,
im angrenzenden Ausland und in Europa gesucht worden. Diese best practices sind nur als Beispiele zu verstehen und die
Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Laufe der ersten Umsetzungsphase werden sicherlich viele
weitere interessante Initiativen hinzukommen.



3.5 QUERVERBINDUNGEN ZU ANDEREN STRATEGIEPLÄNEN:
MARSHALLPLAN DER WALLONISCHEN REGION,
ZUKUNFTSINITIATIVE EIFEL
UND STRATEGIE EU 2020 (KAPITEL 8)

MARSHALLPLAN DER WALLONISCHEN REGION

Um der wirtschaftlichen Krise und den ökologischen Herausforderungen zu begegnen, hat die wallonische Regierung den Plan
Marshall 2.Vert entwickelt. Es geht hier um sechs Schwerpunkte, sogenannte Achsen, die Haushaltsmittel und Humanressourcen
sinnvoll einsetzen sollen: Humankapital als Bereicherung; Unterstützung von erfolgreichen Clustern und Business-Netzwerken;
wissenschaftliche Forschung als Motor für zukünftige Entwicklungen; Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Unternehmens-
gründungen und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze; Beschäftigung im Umweltbereich als Strategie für die Zukunft sowie
Vereinbarkeit von Beruf und sozialem Wohlbefinden.

Zwei Dynamiken durchziehen den gesamten Plan Marshall 2.Vert: die Förderung der nachhaltigen Entwicklung in allen Bereichen
der Politik und die Effizienzsteigerung von öffentlichen Einrichtungen sowie das Wecken eines „wallonischen Bewusstseins“, das
eine mobilisierende Rolle spielen kann. Diese Dynamiken sind von großer Wichtigkeit für die Weiterentwicklung der wallonischen
Wirtschaft. Sie haben jeweils ein festgelegtes Budget und beinhalten eine Reihe von gezielten Maßnahmen.
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ÜBERSICHT DER QUERVERBINDUNGEN DES REK MIT DEM MARSHALLPLAN DER WALLONISCHEN REGION:

REK

Zukunftsprojekt 1:
Grenzen überschreiten

Zukunftsprojekt 4:
Wirtschaften
mit der Natur

Zukunftsprojekt 5:
Innovation stimulieren

Zukunftsprojekt 6:
Bündnis für Wirtschaft
und Arbeit

Zukunftsprojekt 7:
Gerechter Zugang
zu Bildung
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EINLEITUNG

MARSHALLPLAN DER WALLONISCHEN REGION

Achse II, Maßnahme 1e: Stärkung des Exports aus den Wettbewerbsclustern,
Achse II, Maßnahme 1f: Weitere ausländische Investoren ansiedeln,
Achse III, Maßnahme 3: Internationale Vernetzung wallonischer Forscher,
Achse IV, Maßnahme 1d: Wallonien international positionieren

Achse II, Maßnahme 1: bereichsübergreifende Stärkung des Konzeptes der nachhaltigen
Entwicklung in den Clustern,
Achse III, Maßnahme 1b: Definition von strategischen bereichsübergreifenden Themen wie
nachhaltige Entwicklung, erneuerbare Energien, neue Technologien, […]
Achse II, Maßnahme 3: Die Dimension der „nachhaltigen Entwicklung“ wird in allen
Unternehmensnetzwerken gestärkt, Schaffung einer Plattform von „Öko-Clustern“,
Achse V, Maßnahme 1a: mehrjähriger Plan für Energieeinsparungen und die ökologische
Verbesserung bei der Sanierung vorhandener Gebäude,
Achse V, Maßnahmen 3a und 3b: Stärkung der Attraktivität der nachhaltigen Investitionen im
Bereich Wohnen: Steigerung der Energieeffizienz des Wohnraums, Öko-Sanierungen,
Kommunikations- und Sensibilisierungsaktionen für die breite Öffentlichkeit

Achse II, Maßnahme 1: Die Dynamik der fünf existierenden Wettbewerbscluster weiterführen und
ausbauen, Ausbau der Einbindung von kleinen und mittleren Unternehmen,
Maßnahme 1a: In Forschung und Innovation investieren,
Achse II, Maßnahme 3: Die Entwicklung von Unternehmensnetzwerken fördern,
Achse III, Maßnahme 1b: Strategie für Entwicklung und Investition in die Forschung,
Achse III, Maßnahme 4: Anreize für die Einbeziehung der Forschung in die Innovationsstrategie
der Unternehmen,
Achse IV: Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen
und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze

Achse I: Humankapital als förderungswürdiger Trumpf: Arbeitsplätze schaffen und die Zusammen-
arbeit und Synergien zwischen den Akteuren in Bildung und Ausbildung ausbauen, das „lebens-
lange Lernen“ zu einer Realität werden lassen, die der Emanzipation eines jeden und der regionalen
Entwicklung dient,
Achse I, Maßnahme 1b: Erhöhung der Investitionen in die Ausbildung von Arbeitssuchenden,
Förderung der beruflichen Eingliederung,
Achse I, Maßnahme 1d: Die Orientierung auf dem Arbeitsmarkt verbessern und stärken,
Achse I, Maßnahme 3b: Das Ausbildungsangebot an den Bedarf der Unternehmen und der
Arbeitssuchenden anpassen,
Achse II, Maßnahme 1b: Die Ausbildung weiterentwickeln, um den von den Unternehmen
formulierten Bedarf zu decken

Teilweise Überschneidung bei der Reform des Sekundarschulwesens in der DG:
Achse I, Maßnahme 1a: Förderung der Kontinuität der Ausbildung der zukünftigen Arbeitnehmer,
Achse I, Maßnahme 1d: Verbesserung der Berufsorientierung und praktische Orientierungs-
maßnahmen für Jugendliche.



Zukunftsprojekt 8:
Qualitätsentwicklung
in Schulen unterstützen

Zukunftsprojekt 9:
Wege zur
Berufskompetenz

Zukunftsprojekt 12:
Sozialdienste
Hand in Hand

Zukunftsprojekt 13:
Vielfalt erwünscht

Zukunftsprojekt 14:
Zusammenleben
gestalten

Zukunftsprojekt 15:
Landschaft bewahren
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Achse I, Maßnahme 1b: Förderung des Fremdsprachenunterrichts

Achse I, Maßnahme 1a: Schaffung von Ausbildungsclustern und von Partnerschaften zwischen
den Akteuren zur Harmonisierung des Angebotes,
Achse I, Maßnahme 1b: Stärkere Einbeziehung der Branchen,
Achse I, Maßnahme 1e: Gewährleistung maximaler Zugänglichkeit zu den Ausbildungszentren,
Achse I, Maßnahme 3b: Das Ausbildungsangebot an den Bedarf der Unternehmen und der
Arbeitssuchenden anpassen,
Achse I, Maßnahme 3c: Den dualen Ausbildungszweig entwickeln und berufsqualifizierende
Praktika allgemein einführen,

Achse VI, Maßnahme 1d: Verbesserung der Lebensbedingungen von Senioren,
Achse VI, Maßnahme 2b: Erhöhung der Investitionen in Altenheime

Achse VI, Maßnahme 1c: Stärkere Unterstützung für behinderte Menschen,
Achse VI, Maßnahme 1e: Den noch nicht befriedigten Bedarf der „anderen Zielgruppen“ decken:
Förderung des Zugangs zu Beschäftigung und sozio-berufliche Eingliederung von „sozial
Ausgeschlossenen“, Personen mit Immigrationshintergrund usw.

Achse IV, Maßnahme 2a: Sanierung von Industriebrachen und Ausstattung von Gewerbe-
und Industriezonen,
Achse V, Maßnahmen 3a und 3b: Stärkung der Attraktivität der nachhaltigen Investitionen
im privaten und öffentlichen Wohnungsbau

Achse IV, Maßnahme 2b: Pilotprojekte für die Schaffung von Öko-Gewerbegebieten,
Entwicklung von Mikro-Gewerbegebieten im städtischen Raum



ZUKUNFTSINITIATIVE EIFEL

Mit der Unterzeichnung der Vogelsanger Erklärung am 5. September 2008 ist die DG der Zukunftsinitiative Eifel beigetreten.
Damit eröffnen sich für die DG neue Möglichkeiten, die bisherige Zusammenarbeit mit den deutschen Eifelkreisen zu vertiefen.
Die Handlungsfelder der Zukunftsinitiative wurden bei der Erarbeitung des REK verstärkt berücksichtigt. Eine Zusammenarbeit
erfolgt außerdem bei der Umsetzung der Zukunftsprojekte.

Die Zukunftsinitiative Eifel zielt darauf ab, regionale Kompetenzen zur nachhaltigen Stärkung des Wirtschaftsraumes Eifel
gemeinsam zu entwickeln. Im Sinne einer Allianz haben sich über die Landesgrenzen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen hinweg 10 Eifelkreise, 53 Kommunen und 8 regionale Wirtschaftskammern zusammengeschlossen. Im Mittelpunkt
der Initiative stehen die fünf Handlungsfelder Kultur und Tourismus, Wald und Holz, Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe
sowie Technologie und Innovation. Federführend für jedes Netzwerk sind Projektverantwortliche, so genannte "Kümmerer", die
allen Interessierten als direkte Ansprechpartner zur Verfügung stehen. In einer jährlichen Eifelkonferenz informieren die Netzwerke
über die Arbeitsergebnisse sowie anstehende Aufgaben und Ziele. Im Jahr 2011 findet diese Eifelkonferenz in Sankt Vith statt
und spielt damit in der ersten Umsetzungsphase des REK eine wichtige Rolle.

ÜBERSICHT DER QUERVERBINDUNGEN DES REK MIT DER ZUKUNFTSINITIATIVE EIFEL:

REK

Zukunftsprojekt 1:
Grenzen überschreiten

Teilprojekt 3:
Ausbau der Zusammen-
arbeit von Gemeinschaft
und Gemeinden in den
unmittelbaren
Nachbarräumen

Zukunftsprojekt 2:
Grenzen leben

Teilprojekt 4:
Erstellung eines
innovativen
Kulturförderkonzeptes

Zukunftsprojekt 3:
Miteinander wirken

Teilprojekt 9:
Werbung und
Anerkennung
für das Ehrenamt
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EINLEITUNG

ZUKUNFTSINITIATIVE EIFEL

Vertiefung der Zusammenarbeit innerhalb der Zukunftsinitiative Eifel

Gemeinsame Entwicklung von regionalen Kompetenzen (v. a. Kultur und Tourismus, Wald und
Holz, Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe sowie Technologie und Innovation)

Ausrichtung der jährlichen Eifelkonferenz durch die DG im Jahr 2011 mit dem Leitthema
„Die Zukunft der Fachkräfteversorgung in der Eifel“

Stärkere Einbeziehung der Eifelgemeinden in die Arbeiten der Zukunftsinitiative

Profilierung der Eifel als Top-Natur-Erlebnisregion

Vorstellung der Eifel im Zentrum der europäischen Kulturmetropolen Aachen, Köln, Koblenz,
Trier und Luxemburg mit ihrem eigenständigen kulturellen Profil

Neuorientierung der Verkehrsvereine, deren Arbeit überwiegend durch ehrenamtliche Kräfte
geleistet wird



Schaffung und Ausbau der Regionalmarke EIFEL als Qualitätszeichen für ausgesuchte Produkte
(Lebensmittel, Holzprodukte und touristische Dienstleistungen)

Vernetzung der lokalen Akteuren und Entwicklung von regionalen Wertschöpfungspartnerschaften
in den Bereichen Energieholz, Biogaseffizienz und Biomassehöfe im Rahmen der Bundesinitiative
„Bioenergie-Regionen“

Mittelfristige Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien

Schaffung einer Grundlage für nachhaltige, regional verankerte Investitionsmöglichkeiten in
Bioenergie-Vorhaben

Aufbau von Unternehmensnetzwerken zur Förderung des Innovations- und Technologietransfers
für kleine und mittlere Unternehmen im ländlichen Raum

Umsetzung des INTERREG-Projektes „TeTTRA : Technology Transfer & Recruiting in Rural Areas”:
Zusammenarbeit von Hochschulen und kleinen und mittleren innovativen Unternehmen in den
ländlichen Regionen und Verbesserung der Rahmenbedingungen für junge Fachkräfte in der Region

Unterstützung von Existenzgründungen, Vorbereitung der Unternehmensnachfolge und
berufliche Aus- und Weiterbildung für kleine und mittlere Unternehmen im ländlichen Raum

Organisation der Eifelkonferenz 2011 in Sankt Vith zum Thema „Zukunft der Fachkräfteversorgung
in der Eifel“

Nachwuchssicherung für Handwerk und Gewerbe in einer ländlichen Region:
Existenzgründung und -sicherung, Gewerbeflächen, Infrastruktur und Rahmenbedingungen
für Unternehmen, berufliche Aus- und Weiterbildung

Entwicklung von grenzüberschreitenden Projekten und Initiativen im Zusammenhang mit der
beruflichen Aus- und Weiterbildung in Handwerk, Gewerbe, Tourismus und Industrie für die
Eifelkonferenz 2011
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Zukunftsprojekt 4:
Wirtschaften mit der Natur

Teilprojekt 10:
Regionale Produkte

Teilprojekt 11:
Modellregion für
Energieeffizienz und
erneuerbare Energien
– Energieautarke DG
und
Teilprojekt 12:
Nachhaltiges Bauen
und Renovieren

Zukunftsprojekt 5:
Innovation stimulieren

Teilprojekt 13:
Sensibilisierung
und Beratung

Teilprojekt 14:
Aufbau eines Netzwerkes

Zukunftsprojekt 6:
Bündnis für Wirtschaft
und Arbeit

Teilprojekt 16:
Übergänge am
Arbeitsmarkt erleichtern

Teilprojekt 17:
Anpassung des Arbeits-
marktes an die
demografische Struktur
der Erwerbsbevölkerung

Zukunftsprojekt 9:
Wege zur Berufskompetenz

Teilprojekt 27:
Harmonisierung und
Systematisierung des
beruflich-technischen
Unterrichts und der mittel-
ständischen Ausbildung
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Zukunftsprojekt 14:
Zusammenleben gestalten

Teilprojekte 40 bis 42:
Raumordnung
und Wohnungsbau

Zukunftsprojekt 15:
Landschaft bewahren

Teilprojekt 43:
Landschaft erfassen,
bewerten und bewusst
machen: Erstellung einer
Landschaftscharta der DG

Teilprojekt 44:
Landschaft planen
und gestalten

Zukunftsprojekt 16:
Genuss- und
Wohlfühlregion

Teilprojekte 46:
Neustrukturierung des
Verkehrsamtes
der Ostkantone und
Integration einer
einheitlichen
Kommunikationslinie

Teilprojekt 48:
Tourismusstättenplanung

Teilprojekt 47:
Qualitätsmanagement
und Nachhaltigkeit im
Tourismus fördern

Zusammenarbeit mit Partnern der Zukunftsinitiative Eifel und der Euregio Maas-Rhein im
Rahmen eines INTERREG IV-Projektes zur nachhaltigen Gestaltung von Gewerbegebieten:
Entwicklung von grenzüberschreitend einsetzbaren Instrumenten für die Gestaltung von
nachhaltigen oder im Bereich erneuerbare Energien spezialisierten Gewerbeflächen

Durchführung von Projekten und Informationsveranstaltungen zur Förderung der Zusammen-
arbeit von Landwirtschaft und Naturschutz zum Erhalt der Kulturlandschaft

Weiterentwicklung der traditionellen Eifeler Kulturlandschaft durch die Stärkung der
qualitätsorientierten klein- und mittelständischen Strukturen mit Hilfe der Regionalmarke EIFEL

Profilierung der Eifel als Top-Natur-Erlebnisregion

Abstimmung zwischen den Projekten der EWIV Eifel-Ardennen Marketing und dem
Zukunftsprojekt „Genuss- und Wohlfühlregion“

Austausch über teilregionale Tourismusstrategien, zum Beispiel Tourismusstrategie 2015
Rheinland-Pfalz oder Masterplan Tourismus Nordrhein-Westfalen

Erfahrungsaustausch im Bereich des Qualitätsmanagements

Zusammenarbeit bei der Sensibilisierung und Information der Betriebe, der Durchführung von
Qualifizierungen und der Einführung des Qualitätsmanagements



EU 2020

Das Kapitel EU 2020 soll schließlich Verknüpfungen und Überschneidungen mit der langfristigen Strategie der Europäischen
Union aufweisen. Europa möchte aus der Wirtschaftskrise lernen und seine Stärken, die sich durch talentierte Arbeitskräfte, eine
solide technologische und industrielle Basis, durch den Binnenmarkt, durch den Euro als einheitliche Währung und die soziale
Marktwirtschaft zeigen, weiter ausbauen. Durch diese Maßnahmen soll die Europäische Union gestärkt aus der Krise hervorgehen
und besser auf die neuen Herausforderungen der heutigen Welt reagieren können: „Europa muss wieder auf Kurs kommen und dann
auf dem richtigen Kurs bleiben. Das ist das Anliegen von Europa 2020. Es geht um mehr Arbeitsplätze und mehr Lebensqualität.
Das Papier zeigt Wege auf, wie Europa ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum verwirklichen, neue Arbeits-
plätze schaffen und unseren Gesellschaften Orientierung vermitteln kann.“[1] Ähnlich wie beim REK sind die Ziele der Strategie
2020 ambitioniert aber erreichbar, weil sie durch konkrete Vorschläge unterlegt werden, die die Umsetzung vorantreiben.

DIE STÄRKUNG DER EUROPÄISCHEN UNION KONZENTRIERT SICH AUF DREI SCHWERPUNKTE:

1. Intelligentes Wachstum – eine auf Wissen und Innovation gestützte Wirtschaft:
Wissen und Innovation sollen das künftige Wachstum in Europa vorantreiben. Grundlage dafür sind eine verbesserte Qualität
des Bildungssystems, die Steigerung von Forschungsleistungen, die Förderung von Innovation und Wissenstransfer innerhalb
der Europäischen Union, die Ausschöpfung des Potenzials der Informations- und Kommunikationstechnologien und die
Gewährleistung, dass innovative Ideen in neue Produkte und Dienste umgesetzt werden können, durch die Wachstum und
hochwertige Arbeitsplätze entstehen.

2. Nachhaltiges Wachstum
– Förderung einer ressourceneffizienteren, umweltfreundlicheren und wettbewerbsfähigeren Wirtschaft:
Mit diesem Schwerpunkt soll es der Union ermöglicht werden, in einer durch Ressourcenknappheit geprägten emissionsarmen
Welt erfolgreich zu sein und die Schädigung der Umwelt, den Rückgang der Artenvielfalt und eine nicht nachhaltige Ressourcen-
nutzung zu vermeiden. Außerdem soll der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt gestärkt werden.

3. Integratives Wachstum
– eine Wirtschaft mit hoher Beschäftigung und wirtschaftlichem, sozialem und territorialem Zusammenhalt:
Integratives Wachstum heißt, die Menschen durch ein hohes Beschäftigungsniveau, durch Investitionen in Kompetenzen, durch
die Bekämpfung der Armut und die Modernisierung der Arbeitsmärkte, durch den Ausbau der allgemeinen und beruflichen Bildung
sowie der sozialen Schutzsysteme zu befähigen, Veränderungen zu antizipieren und zu bewältigen, und damit letztendlich den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Dazu soll auch eine Politik der größeren Chancengleichheit der Geschlechter
dienen, um Frauen besser als bisher in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

DIE STRATEGIE EUROPA 2020 IST DARÜBER HINAUS IN FÜNF MESSBARE KERNZIELE UNTERTEILT.
DIESE KERNZIELE SEHEN VOR:

1. Beschäftigung:
Unter den 20- bis 64-jährigen Frauen und Männern wird eine Beschäftigungsquote von 75 Prozent angestrebt, auch durch die
vermehrte Einbeziehung von Jugendlichen, älteren Arbeitnehmern und Geringqualifizierten sowie die bessere Eingliederung
von legalen Migranten. Die zuletzt gültige Lissabon-Strategie hatte noch eine Beschäftigungsquote von 70 Prozent in der
Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren als Oberziel. Der Indikator gewinnt durch die Anhebung der Altersgrenzen an Aussagekraft
und spiegelt die Realität deutlicher wider, da sich insbesondere junge Menschen unter 20 Jahren häufig noch in Bildungs-
einrichtungen und noch nicht auf dem Arbeitsmarkt befinden.

22 [1] Mitteilung der Europäischen Kommission. Europa 2020 : Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. KOM(2010) 2020 endgültig.



2. Forschung und Innovation:
Die Bedingungen für Forschung und Entwicklung sollen verbessert werden – vor allem mit dem Ziel, ein öffentliches und privates
Investitionsvolumen auf diesem Gebiet von insgesamt drei Prozent des BIP zu erreichen; die Kommission wird einen Indikator
für die Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsintensität entwickeln.

3. Klimaschutz und Energie:
Treibhausgasemissionen sollen gegenüber dem Niveau des Jahres 1990 um 20 Prozent verringert werden; der Anteil der erneuer-
baren Energien am Gesamtenergieverbrauch soll auf 20 Prozent steigen, und es wird eine Erhöhung der Energieeffizienz um
20 Prozent angestrebt. Darüber hinaus sagt die EU zu, einen Beschluss zu fassen, wonach sie bis 2020 eine Emissionsreduktion
um 30 Prozent erreichen will – und zwar als ihr bedingtes Angebot im Hinblick auf eine globale und umfassende Übereinkunft für
die Zeit nach 2012 – sofern sich die Industrieländer zu vergleichbaren Emissionsreduzierungen verpflichten und die Entwicklungs-
länder einen entsprechenden Beitrag leisten.

4. Bildung:
Das Bildungsniveau soll verbessert werden, wobei insbesondere angestrebt wird, die Schulabbrecherquote auf unter zehn Prozent
zu senken und den Anteil der 30- bis 34-Jährigen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben oder über einen gleichwertigen
Abschluss verfügen, auf mindestens 40 Prozent zu erhöhen.

5. Soziale Eingliederung und Armutsbekämpfung:
Die soziale Eingliederung soll vor allem durch die Verminderung der Armut gefördert werden. Es wird angestrebt, die Zahl der
armutsgefährdeten Personen um 20 Millionen zu senken.

Diese Ziele sollen durch sieben Leitinitiativen umgesetzt werden, die in den Bereichen Intelligentes Wachstum, Nachhaltiges
Wachstum und Integratives Wachstum angesiedelt sind. Diese sind:

• Innovationsunion
• Jugend in Bewegung
• Eine digitale Agenda für Europa
• Ressourcenschonendes Europa
• Industriepolitik im Zeitalter der Globalisierung
• Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten
• Europäische Plattform zur Bekämpfung der Armut

Für diese sieben Leitinitiativen hat die EU Kommission konkrete
Handlungsvorschläge vorgegeben, die Schnittstellen mit
mehreren Zukunftsprojekten des REK aufweisen.
Diese Schnittstellen werden im Kapitel
„Querverbindungen zu anderen Strategieplänen“
bei den verschiedenen Zukunftsprojekten erläutert.
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„Victor Hugo hat gesagt
„Die Zukunft hat viele Namen.

Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare.
Für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte.

Für die Tapferen ist sie eine Chance.“
Werte Festgäste! Seien wir weder schwach

noch furchtsam. Seien wir tapfer.“

Karl-Heinz Lambertz, Ministerpräsident
der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Belgiens, beim Festakt der DG
im November 2010



ÜBERSICHT DER QUERVERBINDUNGEN DES REK MIT DER STRATEGIE EU 2020:

REK

Zukunftsprojekt 4:
Wirtschaften mit der Natur

Teilprojekt 11:
Modellregion für
Energieeffizienz und
erneuerbare Energien
– Energieautarke DG
und
Teilprojekt 12:
Nachhaltiges Bauen
und Renovieren

Zukunftsprojekt 5:
Innovation stimulieren

Teilprojekt 13:
Sensibilisierung
und Beratung

Teilprojekt 14:
Aufbau eines Netzwerkes

Zukunftsprojekt 6:
Bündnis für
Wirtschaft und Arbeit

Teilprojekt 16:
Übergänge am Arbeits-
markt erleichtern

Teilprojekt 17:
Anpassung des
Arbeitsmarktes an die
demografische Struktur
der Erwerbsbevölkerung

Teilprojekt 19:
Weiterentwicklung der
Initiativen im Bereich
des Lebenslangen Lernens
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Strategie EU 2020

Reform der nationalen (und regionalen) Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationssysteme im
Sinne der Förderung von Exzellenz und intelligenter Spezialisierung, Stärkung der Zusammenarbeit
zwischen Hochschulen, Forschung und Unternehmen, gemeinsame Programmplanung, Unter-
stützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, Anpassung der nationalen Förderverfahren
und Verbreitung der Technologie auf dem Gebiet der Union

Nutzung von Regulierungen, Bauvorschriften und marktwirtschaftlichen Instrumenten, um den
Verbrauch von Energie und Ressourcen zu reduzieren und Mittel aus den Strukturfonds in die
Energieeffizienz öffentlicher Gebäude und ein wirksameres Recycling zu investieren

Schaffung von Anreizen für die Energieeinsparung in energieintensiven Sektoren

Prioritisierung von Ausgaben für die Wissenserlangung und -verbreitung und Förderung von
höheren privaten Forschungs-und Entwicklungs-Investitionen

Verbesserung des Umfeldes für Unternehmen und insbesondere innovative KMU

Enge Zusammenarbeit mit den sonstigen Akteuren in den unterschiedlichen Bereichen, um
Engpässe zu identifizieren und zu einer gemeinsamen Bestandsaufnahme zu gelangen wie die
starke industrielle und Wissensbasis erhalten und die EU in die Lage versetzet werden kann, in
der nachhaltigen Entwicklung weltweit eine Vorreiterrolle einzunehmen

Entwicklung von Partnerschaften zwischen der allgemeinen und beruflichen Bildung
und der Arbeitswelt unter anderem durch Einbeziehung der Sozialpartner in die planerische
Gestaltung des Bildungsangebots

Umsetzung der nationalen Flexicurity-Konzepte, um die Segmentierung des Arbeitsmarktes
abzubauen und Übergänge sowie die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu erleichtern

Förderung neuer Formen des Ausgleichs von Berufs- und Privatleben sowie die Verlängerung
des Erwerbslebens, und Gewährleistung von mehr Gleichheit zwischen den Geschlechtern

Erwerb und Anerkennung der für Weiterbildungsmaßnahmen und den Arbeitsmarkt erforderlichen
Kompetenzen in der allgemeinen, beruflichen, höheren und Erwachsenenbildung



Zukunftsprojekt 7:
Gerechter Zugang
zu Bildung

Teilprojekt 20:
Reform des
Sekundarschulwesens

Teilprojekt 21:
Benachteiligtenförderung

Zukunftsprojekt 8:
Qualitätsentwicklung
in Schulen unterstützen

Teilprojekt 23:
Reform der pädagogischen
Qualifikation

Zukunftsprojekt 9:
Wege zur Berufskompetenz

Teilprojekt 28:
Qualifikationsrahmen
(NQF) erstellen

Zukunftsprojekt 13:
Vielfalt erwünscht

Teilprojekt 36:
Stärkung des sozialen
Zusammenhalts durch
Etablierung eines
Netzwerkes
und
Teilprojekt 37:
Auszeichnung von
Unternehmen und
Organisationen, die sich
in besonders vorbildlicher
Weise für die Inklusion
von Menschen mit
Behinderung einsetzen
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Förderung von Hochschulabsolventen in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik
und Ingenieurwesen und Ausrichtung der Schullehrpläne auf Kreativität, Innovation und
Unternehmergeist

Sicherstellung, dass auf allen Ebenen wirkungsvoll in Bildung investiert wird

Verbesserung der Ergebnisse der Bildungseinrichtungen und Entwicklung eines integrierten
Konzeptes zu diesem Zweck, in dem jede einzelne Stufe berücksichtigt wird, Schlüssel-
kompetenzen festgelegt werden und der Schulabbruch eingedämmt wird

Sicherstellung, dass auf allen Ebenen wirkungsvoll in Bildung investiert wird

Förderung der Offenheit und Bedeutung von Bildungssystemen durch die Einführung nationaler
Qualifikationsrahmen und besser auf den Bedarf der Arbeitsmärkte zugeschnittener Bildungs-
ergebnisse

Verbesserung der Berufseinstiegschancen junger Menschen durch integrierte Maßnahmen

Unterstützung der Umsetzung des europäischen Qualifikationsrahmens durch die Erstellung
nationaler Qualifikationsrahmen

Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die den besonderen Umständen bestimmter,
besonders gefährdeter gesellschaftlicher Gruppen gerecht werden



















































Derzeit durchlebt der Kultursektor einen strukturellen Wandel, dessen Ausgang auch vom innovativen Kulturförderkonzept des
ersten Teilprojektes abhängen wird. Im Sinne einer nachhaltigen Kulturförderung ist es an der Zeit, die vielen kleinen Bühnen zu
verlassen, um ein neues, innovatives Kulturförderkonzept für die DG zu erstellen.

BEWAHRUNG DER KULTURELLEN VIELFALT DES DEUTSCHEN SPRACHGEBIETS IN BELGIEN
In der Definition einer nachhaltigen Kulturförderung heißt es: „Kulturelle Grundwerte der Gesellschaft, Lebensstile, Religion und
ethische Verhaltensnormen, Bildung und soziales Engagement verhelfen dem Individuum, seine geistigen und sozialen Fähigkeiten
auszubilden. (...) Weltweit werden heute Bilder-, Kultur- und Konsumwelten zu universellen Normen. Die Vereinheitlichung der
Lebensstile hat oftmals ein Wegbrechen und Verschwinden von Sprachen und lokalen Ausdrucksformen und auch des Wissens um
ökologische Zusammenhänge zur Folge (...)“[4]. Durch Maßnahmen zur systematischen Bewahrung des immateriellen Kulturerbes
soll ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung des Kulturerbes als unverzichtbarer Identitätsfaktor einerseits und als 
Anziehungsfaktor für auswärtige Gäste andererseits entwickelt werden.

2.4.2 INNOVATIVE ANSÄTZE DES PROJEKTES

Mit dem innovativen Kulturförderkonzept, das angesichts der mannigfaltigen Herausforderungen ganz neue Wege gehen wird
und muss,  soll ein neuer Ansatz zur Förderung der professionellen Kulturarbeit erstellt werden. Die derzeitige Kulturförderung
ist immer noch sehr stark von der ursprünglichen Dominanz der Amateurkunst geprägt. Im Zuge der Implementierung der
regionalen Kulturzentren wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, das zur strukturellen Absicherung der professionellen Kulturarbeit
völlig neuer Ansätze bedarf.

Ein weiteres Novum bei der Kulturförderung ist, dass auch die nicht organisierte Kulturarbeit unterstützt werden soll. Zum einen
sollen verstärkt Produktionen gefördert werden und zum anderen soll das Stipendiensystem überarbeitet werden. 

Auch das Teilprojekt „Aufbau der Förderung von Jugendkultur“ ist innovativ. Es hat zwar auch in der Vergangenheit schon Initiativen
gegeben, um Jugendliche an Kultur heranzuführen. Dabei handelte es sich aber um Jugendliche als Kulturkonsumenten, das heißt
vorrangig als Zuschauer. Das vorliegende Teilprojekt hingegen fördert junge Kunst- und Kulturschaffende und unterstützt sie bei
der Vorbereitung und Verwirklichung ihrer innovativen künstlerischen Ideen. Hier ist demnach der Jugendliche als Kreativer gefragt,
der die Inhalte der Maßnahme selber gestaltet, während die Kulturverwaltung in erster Linie begleiten soll. Dies gewährleistet,
dass keine Verzerrung der Bewertung der Jugendkultur entsteht und die Jugendkultur möglichst authentisch und ungefiltert
geschaffen werden kann.

50 [4] In: Klein / Knubben (Hrsg.): Deutsches Jahrbuch für Kulturmanagement 2003/2004, Baden-Baden 2005. 



2.5 WIRKUNGSINDIKATOREN

Im Bereich der Kulturförderung stehen die Erhebung und Auswertung von statistischem Material noch ganz am Anfang. Da das
Zukunftsprojekt „Grenzen leben“ den ersten Ansatz darstellt, Wirkungsindikatoren und Messgrößen zu formulieren, kann noch
nicht mit bekannten Ausgangswerten gearbeitet werden. Systematische Erfassungsinstrumente müssen deshalb in einer ersten
Umsetzungsphase zunächst entwickelt werden. 

WIRKUNGSINDIKATOR

INNOVATIVES KULTURFÖRDERKONZEPT

Kulturträger mit Konvention[5]: Ermöglichung einer erfolgreichen
Umsetzung der Kulturaufgaben entsprechend der verabredeten
Zielvorgaben; Sicherung der stabilen Finanzlage der Träger 

Kulturzentren: Effiziente Verwaltung und Programmierung
eines finanziell stabilen regionalen Kulturzentrums jeweils im
Norden und Süden der DG entsprechend den verabredeten
Zielvorgaben

Förderung der Kultur sowie ihrer  thematischen und 
regionalen Facetten als Merkmal einer DG-typischen Kultur

Gewährleistung von zielgruppenspezifischen 
Kulturangeboten: 
• für Kinder und Jugendliche
• mehrsprachiges Angebot
• Ausstellungen, Aufführungen, usw. regionaler Künstler
• Mischung aus bewährten und experimentellen 

Darbietungsformen für verschiedene Zielgruppen

DG-intern: Besucherzahlen der Kulturveranstaltungen in 
der DG
DG-intern: Anzahl der Auftritte von DG-Kulturproduzenten
DG-extern: Anzahl der innerbelgischen und ausländischen 
Auftritte von DG-Kulturproduzenten
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GRENZREGION DG

MESSGRÖSSE

Entwicklung und Umsetzung eines systematischen Erfassungs-
und Kontrollinstrumentes; Erfassung und mittelfristige Steigerung
aufgrund der ermittelten Werte in der ersten Umsetzungsphase

Entwicklung und Umsetzung eines systematischen Erfassungs-
und Kontrollinstrumentes; Erfassung und mittelfristige Steigerung
aufgrund der ermittelten Werte in der ersten Umsetzungsphase

Entwicklung und Umsetzung eines systematischen Erfassungs-
und Kontrollinstrumentes; Erfassung und mittelfristige Steigerung
aufgrund der ermittelten Werte in der ersten Umsetzungsphase

Entwicklung und Umsetzung eines systematischen Erfassungs-
und Kontrollinstrumentes; Erfassung und mittelfristige Steigerung
aufgrund der ermittelten Werte in der ersten Umsetzungsphase

STABILITÄT DER FINANZLAGE DER PROFESSIONELLEN TRÄGER:

ENTWICKLUNG DES KULTURANGEBOTS UND DESSEN NUTZUNG:

NUTZUNG DES KULTURANGEBOTS:

[5] In diesen Vereinbarungen sind die Zielsetzungen und Aufgaben festgehalten, die die Kulturschaffenden und Veranstalter erfüllen müssen. Im Gegenzug verpflichtet
sich die DG zur Zahlung eines Zuschusses, der von den Organisationen eigenverantwortlich für Funktions- und Personalzuschüsse verwendet wird.



JUGENDKULTUR

Steigerung der kulturellen Partizipation von Jugendlichen

Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Jugendkulturprojektes
der DG bei Jugendlichen

Erhöhung des Anteils der Jugendlichen, die ein Stipendium
in Anspruch nehmen

BEWAHRUNG DES IMMATERIELLEN KULTURERBES

Erhöhung der Anzahl von Filmprojekten zur Gewährleistung
des Zugangs zum immateriellen Kulturerbe 

Erhöhung der Anzahl von Filmrohdokumenten zur Bewahrung
des immateriellen Kulturerbes

Erhöhung des Anteils von Digitalisierungen bei TV-Sendungen
des BRF
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Entwicklung und Umsetzung eines systematischen Erfassungs-
instrumentes; Erfassung und mittelfristige Steigerung aufgrund
der ermittelten Werte in der ersten Umsetzungsphase

Anzahl der Bewerbungen: 
Erster Projektaufruf (2011): 5 
Zweiter Projektaufruf (2012): 10

Vergabe von mindestens einem Kulturstipendium an einen
Künstler unter 30 Jahren pro Jahr

Vorlage von zwei Filmprojekten im Jahr 2013

Ansiedlung einer AG „immaterielles Kulturerbe“ beim Offenen
Kanal und Erstellung von mindestens einem Filmrohdokument
pro Kategorie des Katasters

Systematische Archivierung aller TV-Sendungen des BRF ab
2013



2.6 ZUSAMMENARBEIT MIT DEN GEMEINDEN

Die beiden regionalen Kulturzentren im Norden und Süden der DG werden einen zentralen Platz im innovativen Kulturförderkonzept
einnehmen. Das Kulturzentrum Süd befindet sich in der Trägerschaft einer Autonomen Gemeinderegie Triangel. Im Norden ist
der verantwortliche Partner der DG zum Bau des Regionalen Kulturzentrums die Autonome Gemeinderegie Tilia. Privilegierte
Ansprechpartner für die Ausarbeitung des innovativen Kulturförderkonzepts vor allem in Infrastrukturfragen werden also die
beiden implizierten Gemeinden Eupen und Sankt Vith sein. 

Die Konzertierung im Rahmen der Runde durch die Gemeinden im Frühjahr 2010 hat gezeigt, dass auf kommunaler Ebene ein
hohes Interesse an Brauchtümern besteht. Für die Erstellung des Katasters des immateriellen Kulturerbes sollen die Gemeinden
als wertvolle Multiplikatoren deshalb eine wichtige Rolle spielen.

2.7 KOOPERATION AUSSERHALB DER DG, 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
UND GUTE BEISPIELE AUS ANDEREN REGIONEN

Wer in der DG Kultur betreibt, muss und will zwangsläufig Grenzen überschreiten; das liegt quasi in der Natur der Sache. Es findet
daher bereits jetzt ein sehr reger Kulturaustausch statt. Dabei handelt es sich aber in den meisten Fällen um veranstaltungs-
bezogenen Austausch: Hiesige Kulturveranstalter buchen auswärtige Künstler und Kulturproduzenten aus der DG treten meistens
außerhalb der DG im europäischen Ausland und sogar darüber hinaus auf. Für das vorliegende Zukunftsprojekt sind aber angesichts
der Neuheit der unterschiedlichen Maßnahmen insbesondere best practices aus der Kulturförderung interessant: Auf welchem
grundlegenden Konzept fußt anderswo die Kulturförderung professioneller Träger? Wie können kreative Jugendliche unterstützt
werden? Welche sind die diesbezüglichen Erfahrungswerte? Wie definieren andere Regionen ihr immaterielles Kulturerbe? 
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INNERBELGISCHE BEST PRACTICES: 
KUNSTENDECREET, FLANDERN UND KULTURINSPEKTION DER FRANZÖSISCHEN GEMEINSCHAFT
2004 verabschiedete das flämische Parlament das „kunstendecreet“. Dieses Dekret bietet allen Kunstformen einen zusammen-
hängenden gesetzlichen Rahmen, was zu größerer Objektivität und Transparenz in der Kulturförderung geführt hat. Neben 
Verwaltungsvereinfachungen bringt das Dekret vor allem Rechtssicherheit für Kulturbereiche mit sich, die bisher nicht geregelt
war. Eine umfassende Regelung des Sektors soll auch die Gleichbehandlung der Akteure garantieren. Wichtigste Prämisse für
die Kulturförderung ist der Qualitätsnachweis. Darüber hinaus wurde an flexiblen Formen der Unterstützung festgehalten. 
kunstenenerfgoed.be

Die Inspektoren des Kulturbereiches der Französischen Gemeinschaft sichern unter anderem die qualitative Bewertung im Bereich
der Kultur. Da eine qualitative statt quantitative Begutachtung und Bewertung der in der DG vertretenen Kunst ein schwieriges
Unterfangen ist, wäre ein Austausch mit der Französischen Gemeinschaft sicherlich interessant. 
2.cfwb.be/sgic

BEST PRACTICES AUS DEM BENACHBARTEN AUSLAND: 
STIFTUNG FÜR KULTUR IN RHEINLAND PFALZ, DEUTSCHLAND 
Die Stiftung für Kultur in Rheinland-Pfalz hat sich nicht nur der Förderung von Kunst sondern auch der Förderung von Kultur
verschrieben. Diese vom Land Rheinland-Pfalz gegründete Kulturstiftung bietet eine interessante Möglichkeit, eine andere 
Herangehensweise an die Kulturförderung kennenzulernen. 
kulturstiftung-rlp.de

EUROPÄISCHE BEST PRACTICES: 
KUNSTGESETZ DES KANTONS AARGAU, SCHWEIZ 
Aargau ist ein Schweizer Kanton mit 600.000 Einwohnern, dessen Kulturlandschaft ähnliche Bedingungen wie die der DG aufweist,
da es sich um ein mehrsprachiges, ländlich geprägtes Gebiet in Grenzlage ohne große urbane Ballungszentren handelt, das
ebenfalls eine eigene Regierung und Parlament besitzt. Am 01.01.2010 ist das neue Aargauer Kulturgesetz in Kraft getreten,
das gleichermaßen auf Kontinuität und Erneuerung setzt. 
ag.ch/kulturgesetz/de/pub/index.php
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INNERBELGISCHE BEST PRACTICES: 
CANON CULTUURCEL, FLANDERN UND JUGENDDIENST DER FRANZÖSISCHEN GEMEINSCHAFT
Ein belgisches Beispiel für Jugendkulturförderung ist das Projekt des Ministeriums der Flämischen Gemeinschaft „CANON 
Cultuurcel“. Hier sollen innovative Ideen von Schülern beziehungsweise Schulen gefördert und unterstützt werden. Damit verfolgt
die Flämische Gemeinschaft das Ziel, Kultur und Kreativität bei Jugendlichen zu fördern. 
canoncultuurcel.be

Die Französische Gemeinschaft unterstützt durch ihren Jugenddienst Projekte, die von Jugendlichen selbst konzipiert werden.
Auf Grundlage gewisser Kriterien können die Jugendlichen für ihre Projekte einen Zuschuss beantragen. Interessant für die DG
ist die Frage, nach welchen Kriterien eine Bezuschussung stattfindet. 
servicejeunesse.cfwb.be/sj_subventions

BEST PRACTICES AUS DEM BENACHBARTEN AUSLAND: 
FEHLT WAS? - MACH WAS, POTSDAM, DEUTSCHLAND
Das Jugendkulturförderprogramm der Stadt Potsdam bietet Jugendlichen die Möglichkeit, Projekterfahrung zu sammeln. 
Jugendliche bewerten Projekte von Jugendlichen. Interessant für die DG ist die Frage, nach welchen Kriterien eine Bezuschussung
stattfindet, wie der Aufbau gestaltet ist und wie die Abläufe geregelt sind. 
potsdam.de unter „Leben in Potsdam“ > „Kinder und Jugend“ > „Jugend und Soziokultur“ > „Förderung kultureller Jugendprojekte“

EUROPÄISCHE BEST PRACTICES: 
COME ON, ÖSTERREICH
Ein gutes Beispiel für die funktionierende Förderung von Jugendkultur ist das Projekt „Come on – Du bestimmst was Jugend-
kultur ist“ aus Niederösterreich, das die DG 2008 besucht hat. 
come-on.at
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INNERBELGISCHE BEST PRACTICES: 
DIGITALISIERUNGS- UND ARCHIVIERUNGSSYSTEM DER RTBF, VON TÉLÉVESDRE UND TV LIMBURG
Der BRF strebt eine professionelle Archivierung seiner TV-Beiträge an. Aufgrund der jahrelangen redaktionellen Zusammenarbeit
des BRF mit der RTBF und Télévesdre liegt ein Know-How-Transfer auch im Bereich der Digitalisierung und Archivierung nahe, 
zumal wechselseitig Beiträge ausgestrahlt und übernommen werden. Eine Intensivierung der Zusammenarbeit wird generell angestrebt.
rtbf.be und www.televesdre.eu

Der BRF sucht vor allem im TV-Bereich zunehmend Partner in Flandern und dem benachbarten niederländischsprachigen Raum.
Hier sind insbesondere die beiden lokalen beziehungsweise regionalen TV-Sender TV Limburg zu nennen, deren  Berichterstattung
wie die des BRF stark lokal geprägt ist. 
tvl.nl oder www.tvl.be

BEST PRACTICES AUS DEM BENACHBARTEN AUSLAND: 
DIGITALISIERUNG VON BILDMATERIAL BEIM LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND, DEUTSCHLAND
Dank der langjährigen guten Kontakte und diversen Kooperationen der DG mit dem Landschaftsverband NRW kann das
Medienzentrum der DG gerade in Bezug auf die Sicherung, Digitalisierung und Verschlagwortung von Bildmaterial auf die
Unterstützung eines starken Partners zählen. Ein Abkommen zwischen dem Medienzentrum Rheinland und dem Medienzentrum
der DG stärkt diese Unterstützung beim Archivierungs- und Digitalisierungsvorhaben auf formaler Ebene. 
medienzentrum-rheinland.lvr.de

EUROPÄISCHE BEST PRACTICES: 
DIGITALISIERUNG UND ERSTELLUNG VON HISTORISCH RELEVANTEM FILMMATERIAL 
BEIM LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-LIPPE, DEUTSCHLAND
„Wir sichern das audiovisuelle Erbe der Region“, so lautet ein Wahlspruch des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Demnach ist

es kein Zufall, dass diese Institution ein enger Partner für die Sicherung des audiovisuellen Kulturerbes der DG werden soll, zumal
durch die langjährige Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband bereits gute Kontakte und Zusagen zur Hilfestellung bestehen.
lwl.org.de

TEILPROJEKT 3: 
BEWAHRUNG DES
IMMATERIELLEN
KULTURERBES
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2.8. QUERVERBINDUNGEN ZU ANDEREN STRATEGIEPLÄNEN

2.8.1 MARSHALLPLAN DER WALLONISCHEN REGION

Die Kulturförderung, die Jugendkultur und die Bewahrung des immateriellen Kulturerbes stellen keine direkten Schwerpunkte des
wallonischen Marshallplans dar.

2.8.2 ZUKUNFTSINITIATIVE EIFEL

Zentrale Aufgabe des Netzwerkes Kultur und Tourismus der ZIE ist, die Eifel als Top-Natur-Erlebnisregion für Touristen sowie
Kultur- und Naturliebhaber zu profilieren.  Schwerpunkte sind die Bereiche „Naturerlebnisregion Eifel-Ardennen“, „Genussregion“
und „Aktiv & Gesund“. Die Eifel im Zentrum der europäischen Kulturmetropolen Aachen, Köln, Koblenz, Trier und Luxemburg mit
ihrem eigenständigen kulturellen Profil vorzustellen, steht im Mittelpunkt der Aktivität des Netzwerkes für eine „Kulturregion Eifel“
www.eifel-art.de. Hier bieten sich Anknüpfungspunkte für das Teilprojekt „Erstellung eines innovativen Kulturförderkonzeptes“.

2.8.3 EU 2020

Bereits beim informellen Treffen der Minister für Kultur während des spanischen EU-Vorsitzes Anfang 2010 wurde eine bessere
Berücksichtigung der kulturellen und kreativen Sektoren in der Strategie „Europa 2020“ gefordert. Diese Forderung wurde unter
belgischem EU-Ratsvorsitz im Herbst 2010 erneut bekräftigt. Die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission sind auf-
gefordert, die Rolle der Kultur und der Kreativität bei der Umsetzung der Strategie „Europa 2020“ allgemein und insbesondere in
den Leitinitiativen zu stärken. Die Minister für Industrie und Forschung sollen zudem in ihren Schlussfolgerungen zur europäischen
Innovationspolitik der Kultur- und Kreativwirtschaft den Platz zuordnen, der ihr zusteht. Ebenso wird der Europäische Rat angehalten,
das Potenzial der Kultur- und Kreativwirtschaft in der zukünftigen europäischen Politik im Bereich Innovation anzuerkennen und
zu nutzen.
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3.1 HANDLUNGSKONTEXT

Ehrenamt und Vereinsleben haben eine zentrale Bedeutung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (DG). Bürger, die ehrenamtlich
tätig sind, erfahren große Anerkennung und Unterstützung bei ihrer Arbeit. Dabei wird das Engagement junger Menschen in
besonderer Weise gestärkt und gefördert. Weil in der DG besonders viele Menschen in Vereinen engagiert sind, wird im Zukunfts-
projekt “Miteinander wirken“ ein spezielles Augenmerk auf die Förderung des Vereinslebens gelegt. Die Thematik Ehrenamt und
Vereinsleben wurde bereits in der Legislaturperiode 2004-2009 als Querschnittsaufgabe durch die Regierung definiert. 

Konkrete Projekte waren in diesem Zeitraum: die kostenlose Zusatzversicherung für Ehrenamtliche, mehrere Konsultationen
von Ehrenamtlichen, das Erstellen eines Informationsportals zum Thema Ehrenamt und Freiwilligenarbeit auf der Webseite des
Ministeriums, die Förderung von Schulungen für Ehrenamtliche, verschiedene Austauschprojekte für Ehrenamtliche, der Aufbau
einer Kontaktdatenbank auf www.dglive.be/ehrenamt, die Durchführung einer Umfrage zum Thema Kontaktpersonen (Ehren-
amtslotsen), die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen eines „Tags des Ehrenamtes“ und eine ausgiebige Diskussion
zu den Themen Ehrenamt und Jugend im Schülerparlament.

Das Jahr 2011 wird von der Europäischen Kommission zum Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit ausgerufen. In diesem
Rahmen erhalten die Mitgliedsstaaten, die lokalen und regionalen Behörden sowie die Zivilgesellschaft Unterstützung bei der
Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Freiwilligentätigkeit, bei der Stärkung der Freiwilligenorganisationen und der Ver-
besserung der Qualität von Freiwilligentätigkeiten, deren Honorierung und Anerkennung sowie bei der Sensibilisierung für den
Wert und die Bedeutung von Freiwilligentätigkeiten. Das vorliegende Zukunftsprojekt orientiert sich an den Zielen und Inhalten
des Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit. 
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Dieter Gubbels: 
Die Freiwilligentätigkeit muss im Rahmen eines regionalen Entwicklungskonzeptes
auf jeden Fall ihren festen Platz finden. Wie auch von zahlreichen internationalen
Studien belegt, ist die Anzahl von Ehrenamtlichen und Vereinen ein Indikator dafür,
wie gut es einer Gesellschaft geht. Ob man das jetzt Sozialkapital nennt oder 
gesellschaftliche Entwicklung ist dabei im Grunde egal. Also, kurz gesagt: Ohne 
Ehrenamt keine Regionalentwicklung! Das ist eine ganz klare Botschaft.

Inga Klawitter: 
Welche Bedeutung haben Ehrenamt und 
Freiwilligenarbeit für die Regionalentwicklung 
in der DG?

Dieter Gubbels: 
Eine der größten Herausforderungen ist der Umgang mit einer neuen Generation
von Ehrenamtlichen, die andere Vorstellungen von ihren Tätigkeiten hat. Menschen
möchten heutzutage eher projektorientiert arbeiten, Ehrenamt muss überschaubar
sein, mittelfristige Erfolge liefern und der derzeitigen Lebenssituation der Menschen
entsprechen - das ist insbesondere bei jungen Menschen sehr wichtig. Vereine 
stellen fest, dass es immer weniger Menschen gibt, die beispielsweise in der 
Vorstandsarbeit aktiv werden wollen. Deshalb müssen sie sich überlegen, was 
besonders interessant, besonders „sexy“ an ihrer Tätigkeit ist und den Menschen
dort eine Chance geben, sich einzubringen. In einem zweiten Schritt können sie dann
prüfen, ob das Interesse darüber hinaus geht und Leitungs- und Verantwortungs-
positionen für die interessierten Ehrenamtlichen in Frage kommen. 

Inga Klawitter: 
Was sind die größten Herausforderungen bei der
Umsetzung des Zukunftsprojektes „Miteinander 
wirken“?



3.2 ZIELSETZUNGEN

In Konzertierung mit den Dachverbänden und den Akteuren auf lokaler Ebene müssen die konkreten Erwartungen an das
Zukunftsprojekt „Miteinander wirken“ formuliert werden. Ein zentrales Thema wird die Gewinnung von neuen ehrenamtlichen
Mitarbeitern für die Vereinsarbeit sein. Durch Weiterbildungsangebote, die Vorstellung von guten Beispielen und Möglichkeiten
zu intensivem Erfahrungsaustausch wird das Zukunftsprojekt den Vereinen in dieser zentralen Frage Hilfestellung geben. Vor
allem die Personen, die als Mitglieder eines Verwaltungsrates oder als Projektleitung eine besondere Verantwortung in einem
Verein oder bei einem Projekt haben, werden durch diese Weiterbildungsmaßnahmen angesprochen. Zudem werden solche
Fortbildungen und Zusatzqualifizierungen offiziell anerkannt und zertifiziert.

Das Zukunftsprojekt umfasst die Förderung eines lebendigen Vereinslebens und die Stärkung des Ehrenamtes als wesentliche
Bestandteile der Identität in der Gemeinschaft. Da dies auch zur Integration der Jugend sowie zum Generationendialog in den
Dörfern und Stadtvierteln beiträgt, wird das Projekt in enger Abstimmung mit den Gemeinden durchgeführt. Aufgrund der oft
lokalen Verankerung von Ehrenamt und Vereinsleben haben die Gemeinden bei der Förderung des Vereinslebens und der
Stärkung des Ehrenamtes eine zentrale Bedeutung. Im Jahr 2011 soll es nach Möglichkeit auf lokaler Ebene in jeder Gemeinde
eine Person geben, die Ansprechpartner (Kontaktperson) für Fragen des Vereinslebens und des Ehrenamtes ist. 
Von Seiten der Regierung werden gemeindeübergreifende Aspekte übernommen wie der Aufbau einer Servicestelle, die Vereine
und Ehrenamtliche informiert und berät, Ausbildungen anbietet und allgemein für Ehrenamt und Vereinsmitgliedschaft wirbt. 

Ab dem Jahr 2012 soll es diese Servicestelle im Ministerium geben, um in übergeordneten Fragen des Ehrenamtes zu unter-
stützen, zu beraten und zu koordinieren. 

Dazu bietet sie praktische Hilfen an und hat folgende Ziele:
• Erstellung einer öffentlich zugänglichen Online-Dokumentation von Konzepten, Methoden und guten Beispielen
• Bereitstellung von aktualisierten Informationen zur Gesetzgebung sowie zu finanz- und steuerrechtlichen Fragen
• Herausgabe eines Vereinshandbuchs mit praktischen Tipps rund um das Thema Vereinsleben und Ehrenamt
• Organisation von Informationsveranstaltungen und Weiterbildungen
• Beratung der Kontaktpersonen auf lokaler Ebene

Die drei Teilprojekte wurden definiert auf der Grundlage der sich verändernden Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Arbeit,
der europäischen Ziele zur Stärkung der Freiwilligenarbeit sowie der Konsultation maßgeblicher Akteure in der Freiwilligenarbeit,
die in der Legislaturperiode 2004-2009 Arbeitsschwerpunkte in der DG waren. Weitere Anregungen ergaben sich zudem bei
Konzertierungen mit Vertretern der verschiedenen Ehrenamtsbereiche,  bei der Runde der Regierung durch die Gemeinden im
Frühjahr 2010 sowie dem abschließenden REK Gesamtforum im Sommer des gleichen Jahres. 
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3.3 UMSETZUNG DER TEILPROJEKTE MIT ARBEITSSCHRITTEN

In allen gesellschaftlichen Bereichen gibt es Ehrenamtliche. Obwohl sich die ehrenamtlichen Tätigkeiten
zum Teil erheblich voneinander unterscheiden, sind doch eine Reihe von Gemeinsamkeiten und über-
geordneten Herausforderungen zu beobachten. Insofern ist die Unterstützung von Vereinsarbeit und
Ehrenamt eine Querschnittsaufgabe, die entsprechend im Ministerium und – wenn möglich – auch
auf lokaler Ebene an einen Ort und an eine Person strukturell angebunden werden sollte. Bei dieser
„Servicestelle“, die als zentrale Anlaufstelle im Ministerium eingerichtet wird, werden Aufgaben und

Initiativen von übergeordneter Bedeutung koordiniert und bearbeitet.

ARBEITSSCHRITTE 

••• Telefonische Beratung und Informationsweitergabe •••> ab 2. Halbjahr 2010 
••• Einbindung von häufigen Fragen (F.A.Q.) in Informationsveranstaltungen •••> ab 2. Halbjahr 2010
••• Erstellung einer öffentlich zugänglichen Online-Dokumentation zu Fragen 

des Ehrenamtes und ständige Aktualisierung •••> ab 2. Halbjahr 2010
••• Veröffentlichung zum Thema „V.o.G.-Gesetzgebung“ 

im Rahmen der Schriftenreihe des Ministeriums der DG •••> 1. Halbjahr 2011
••• Erstellung einer öffentlich zugänglichen Online-Dokumentation 

zu Fragen des Ehrenamtes und ständige Aktualisierung •••> ab 1. Halbjahr 2011
••• Pflege der Seite „Ehrenamt/Freiwilligenarbeit“ auf www.dglive.be •••> ab 1. Halbjahr 2011
••• Herausgabe eines Vereins-Handbuchs zu folgenden Themen: 

finanz- und steuerrechtliche Fragen, Auflistung von Finanzquellen, 
Tipps und Tricks für erfolgreiche Vereinsarbeit •••> 1. Halbjahr 2012

••• Schaffung einer Servicestelle Ehrenamt •••> 2. Halbjahr 2012
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TEILPROJEKT 1: 
AUFBAU EINER SERVICE-
STELLE IM MINISTERIUM

SOWIE PRÜFUNG DER
MÖGLICHKEIT LOKALER
KONTAKTPERSONEN IN

DEN GEMEINDEN



Die größte Herausforderung im Ehrenamt liegt nicht im Rückgang der Anzahl von Freiwilligen, sondern im
zunehmenden Wettbewerb zwischen den Organisationen, in den veränderten Wünschen zu Formen des

freiwilligen Engagements und im Missverhältnis zwischen den Erwartungen heutiger Freiwilliger und dem,
was Organisationen zu bieten haben. Letztendlich handelt es sich hier um Fragen der Organisations- und
Personalentwicklung, die insbesondere im Rahmen von Weiterbildungen zum Freiwilligenmanagement
vertieft werden. Mit diesen Weiterbildungsangeboten werden Führungspersonen in Organisationen,

Vereinen und Projekten angesprochen.

Ein weiterer Ansatz zur Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit erfolgt durch das Projekt „Förderung des
Ehrenamtes im ländlichen Raum – Ehrenamtliche begleiten, beraten und weiterbilden“, das im Rahmen des

LEADER-Programms „100 Dörfer – Eine Zukunft“ in den fünf Eifelgemeinden durchgeführt wird. Ausgehend von einer Befragung
werden zielgenau Angebote für Ehrenamtliche im ländlichen Raum entwickelt. 
Zusätzlich wird die Servicestelle des Ministeriums Informationsveranstaltungen organisieren, um über die Rechte und Verantwort-
lichkeiten von Freiwilligen zu informieren.

ARBEITSSCHRITTE 

••• Neuauflage des Seminars „Freiwilligenmanagement“ •••> ab 2. Halbjahr 2010
••• Organisation von Informationsveranstaltungen zu finanz- und 

versicherungstechnischen Fragen des Vereinslebens in Kooperation 
mit bereits bestehenden Initiativen •••> ab 2. Halbjahr 2010

••• Entwicklung weiterer bedarfsgerechter Angebote auf Initiative der Kontaktpersonen 
in den Gemeinden oder aufgrund von Anfragen der Ehrenamtsorganisationen •••> ab 1. Halbjahr 2012

••• Zertifizierung von Weiterbildungen vor dem Hintergrund des nicht-formalen Lernens in
strategischer Partnerschaft mit der Weiterbildungskoordinierungsstelle und Prüfung der
Möglichkeit, ob eine Zertifizierung nach dem „ProfilPASS-System“ für die DG sinnvoll ist •••> 1. Halbjahr 2012
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TEILPROJEKT 2: 
ORGANISATION 

VON WEITERBILDUNGEN
FÜR VEREINSLEBEN UND
EHRENAMT UND DEREN

ZERTIFIZIERUNG

WENN DER WIND DES WANDELS WEHT, 
BAUEN DIE EINEN MAUERN UND DIE ANDEREN WINDMÜHLEN.

Chinesisches Sprichwort



Generell muss ein besseres Marketing auf allen Ebenen das Bewusstsein für freiwilliges Engagement in der
Gesellschaft stärken und für eine hohe Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit sorgen. Der Wert der Freiwilligen-

arbeit für Menschen, Organisationen und Gesellschaft muss deutlich werden. Die berechtigte Wunsch-
liste von Freiwilligen zur Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit ist lang: bessere finanzielle
Ausstattung für ihre Projekte, Bereitstellung von Räumen, Weiterbildungsmöglichkeiten und fachliche
Unterstützung, unkomplizierte Kostenrückerstattung sowie die Anerkennung durch ihre hauptamtlichen
Kollegen. Freiwilligenarbeit wird mit hoher Fach- und Sozialkompetenz durchgeführt. In Abstimmung

mit entsprechenden europäischen Initiativen und formalisierten Konzepten müssen diese Kompetenzen
zertifiziert und dokumentiert werden. Dies bringt einen konkreten Mehrwert für andere Lebensbereiche der

Ehrenamtlichen.
Nach wie vor zeigen auch junge Leute ein hohes Maß an Engagement. Allerdings müssen sich Vereine und Organisationen darauf
einstellen, dass dieses Engagement häufig zeitlich überschaubar und projektbezogen ist. Das Engagement muss zur aktuellen
Lebenssituation des Jugendlichen passen. Werbekonzepte für das Engagement junger Leute sind dementsprechend anzupassen.
Deshalb soll eine Werbekampagne entwickelt werden, die auf die Zusammenarbeit mit Jugendlichen setzt und besonders moderne
und jugendfreundliche Medien wie Internet, Handy und Soziale Netzwerke nutzt. Die Idee und Umsetzung der Jugendkampagne
werden in enger Kooperation mit den Jugendinformationszentren, den Arbeitsgruppen Jugendverbandsarbeit und der Offenen
Jugendarbeit entwickelt. Prinzipiell hat die König-Baudouin-Stiftung ebenfalls ihre Unterstützung zugesagt.

Alle zwei Jahre organisiert die DG einen Tag des Ehrenamtes, um die wertvolle Arbeit von Ehrenamtlichen entsprechend zu
würdigen. In den vergangenen Jahren lag der Fokus besonders auf dem sozialen und kulturellen Ehrenamt.  Die Anerkennung
ehrenamtlicher Arbeit sollte aber alle Ehrenamtsbereiche umfassen, was jedoch den Rahmen einer einzigen Veranstaltung
sprengen würde. Die neue Idee geht deshalb dahin, eine „Woche des Ehrenamtes“ zu organisieren und eine herausragende 
Initiative aus jedem Ehrenamtsbereich ausführlicher während dieser Ehrenamtswoche darzustellen und damit für das Ehrenamt an
sich zu werben. Im Jahr 2011 soll diese Ehrenamtswoche in den Kontext des Europäischen Jahres gestellt werden.

ARBEITSSCHRITTE 

••• Entwicklung einer Werbestrategie, die Jugendliche gezielt für ehrenamtliches 
Engagement anspricht •••> ab 2. Halbjahr 2010

••• Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit für das Ehrenamt und das Vereinsleben generell: 
Organisation der „Woche des Ehrenamtes“, Darstellung von guten Beispielen 
ehrenamtlicher Arbeit in den Medien 
und Durchführung von Projekten auf europäischer Ebene •••> ab 2. Halbjahr 2010

••• Neu-Konzeption des „Tags des Ehrenamtes“ •••> 2. Halbjahr 2011
••• Durchführung der „Woche des Ehrenamtes“ •••> 2. Halbjahr 2011
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3.4 GESELLSCHAFTSPOLITISCHE AUSRICHTUNG

3.4.1. NACHHALTIGKEIT DES PROJEKTES

Ehrenamtlichkeit und Freiwilligenarbeit sind die wesentlichen Fundamente für das „Sozialkapital“ und eine nachhaltige Ausrichtung
einer Gesellschaft. Unter „Sozialkapital“ versteht man den sozialen Zusammenhalt innerhalb einer Gemeinschaft. 
Es handelt sich um die vertrauensvollen Beziehungen, die Menschen auf unterschiedlichen Ebenen leben sowie die Fähigkeiten
zu Selbstorganisation, Gruppenbildung und Bürgerbeteiligung. Das Entstehen und die Stärkung des Sozialkapitals sind ohne
ehrenamtliche Arbeit und ein engagiertes Vereinsleben undenkbar. Dies gilt für die gesamte Gesellschaft, wenn Vereine in der
Krankenbetreuung, bei mobilen Hilfsdiensten, Kulturinitiativen, im Jugendsektor oder in Sportvereinen mit einer Vielzahl ehren-
amtlicher Mitarbeiter die Aufgaben der öffentlichen Hand mittragen. Die „Pflege“ und Weiterentwicklung des Sozialkapitals
einer Gesellschaft sind notwendige Bedingungen für deren nachhaltige Entwicklung. 

3.4.2 INNOVATIVE ANSÄTZE DES PROJEKTES

Durch die Einrichtung einer Servicestelle im Ministerium und durch das Engagement von Ansprechpartnern auf Gemeindeebene
gibt es eine strukturelle Anbindung des Themas in der DG. Die Servicestelle und die Kontaktpersonen in den Gemeinden arbeiten
hier Hand in Hand, um eine gemeinsam gestaltete Informations- und Beratungsarbeit zu gewährleisten. 
Das vorliegende Konzept hat insbesondere Ehrenamtliche im Blick, die Leitungs- und Führungsverantwortung in Vereinen haben.
Diese Personen müssen in ihrer Aufgabe gestärkt und qualifiziert werden. Zentrale Fragen sind unter anderem die Gewinnung
und Qualifizierung von Ehrenamtlichen sowie die Entwicklung von neuen Formen der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit. 
In Verbindung mit dem Zukunftsprojekt „Miteinander wirken“ ist die Entwicklung einer Kampagne für die Sensibilisierung, Stärkung
und Anerkennung der Jugend im Ehrenamt vorgesehen. Innovative Ansätze und eine neue Werbekampagne sollen gemeinsam
mit dem Jugendsektor entwickelt werden, um Jugendliche zu mobilisieren, ehrenamtlich aktiv zu werden.
Das Zukunftsprojekt soll in enger Zusammenarbeit mit den Bürgern, den Vereinen sowie den Räten und Dachverbänden umgesetzt
werden. Es wurde bereits bei einer Vielzahl von Institutionen und Organisationen wie dem Präsidium des Jugendrates, dem Rat
für Erwachsenenbildung, dem Präsidium des Sportrates, dem Verwaltungsrat von Födekam oder anlässlich der Einstufung der
Chöre vorgestellt und diskutiert. Je nach Bedarf und Projektentwicklung ergeben sich weitere Konzertierungen.
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3.5 WIRKUNGSINDIKATOREN

WIRKUNGSINDIKATOR

Zahl der Vereine, die im Moniteur Belge mit ihrem Sozialdienst
auf dem Gebiet der neun Gemeinden der DG eingetragen
sind, sowie anderer vereinsähnlicher Zusammenschlüsse 

Bereitschaft zur Übernahme eines Ehrenamtes; Steigerung
der öffentlichen Anerkennung des Ehrenamtes

Benutzeranalyse der Unterseite von dglive 
„Ehrenamt/Freiwilligenarbeit“

Ansprechpartner (Kontaktperson)  zum Thema Ehrenamt 
und Vereinsleben

Feedback der Teilnehmer zu den Weiterbildungsangeboten
(strukturierter Fragebogen)

Prüfung der Möglichkeit, ob eine Zertifizierung nach dem
„ProfilPASS-System“ oder nach dem Europäischen Konzept
des „European Qualification Framework – EQF“ für die DG
sinnvoll ist

Konzept für die Jugendkampagne Ehrenamt
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MESSGRÖSSE

Stetigkeit der Vereinszahlen; Erhöhung der Anzahl der in 
Vereinen aktiven Personen

Steigerung der Zunahme der Bereitschaft zur Übernahme
eines Ehrenamtes um 50 Prozent 

Steigerung der Seitenaufrufe um 50 Prozent im Jahr 2011 im
Vergleich zu 2010

Bereitstellung einer zuständigen Person in mindestens einer
Gemeinde im Norden und im Süden der DG

Messung des Grads der Zufriedenheit bei den Teilnehmern:
mindestens 75 Prozent

Flächendeckende Einführung des „ProfilPASS-Systems“ oder
des „EQF“ in der DG

Entwicklung und Realisierung 

AUFBAU EINER SERVICESTELLE IM MINISTERIUM 
SOWIE PRÜFUNG DER MÖGLICHKEIT VON LOKALEN KONTAKTPERSONEN IN DEN GEMEINDEN

ORGANISATION VON WEITERBILDUNGEN FÜR VEREINSLEBEN UND EHRENAMT UND DEREN ZERTIFIZIERUNG

WERBUNG UND ANERKENNUNG FÜR DAS EHRENAMT



3.6 ZUSAMMENARBEIT MIT DEN GEMEINDEN

Die Gemeinden und Dörfer sind das zentrale Aktionsfeld für Vereinsleben und ehrenamtliche Arbeit. Insofern ist der Bedarf, der
durch die Kontaktpersonen in den Gemeinden formuliert wird, von herausragender Bedeutung für die Anlaufstelle im Ministerium.
Dazu ist ein strukturierter Erfahrungsaustausch zwischen den Kontaktpersonen und der Servicestelle im Ministerium notwendig.
Eines der Projektteams wird sich im Rahmen des ersten Teilprojektes  damit befassen.
Die Umsetzung der Zukunftsprojekte sollte auch immer wieder Thema bei Konzertierungen zwischen den Bürgermeistern und
der Regierung sein – hier können sich wichtige Anregungen ergeben.

3.7 KOOPERATION AUSSERHALB DER DG, 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
UND GUTE BEISPIELE AUS ANDEREN REGIONEN

Es gibt bereits eine Reihe von Kooperationen mit Projekten und Initiativen außerhalb der DG. Die bestehenden Kooperationen
sind in der Regel praxisbezogen und arbeiten an spezifischen Fragestellungen in unterschiedlichen Ehrenamtsfeldern. 
Für das vorliegende Zukunftsprojekt sind insbesondere Kooperationen interessant, die übergeordnete Fragen des Ehrenamtes
und des Vereinslebens behandeln und die die internationale Dimension ehrenamtlicher Arbeit verdeutlichen:

• Gesellschaftspolitische Funktion von Ehrenamt und Vereinsleben (Sozialkapital)
• Neue Ansätze zur Gewinnung von Ehrenamtlichen
• Entwicklung von neuen Anerkennungsformen (Anerkennungskultur)
• Qualifizierung von Ehrenamtlichen, die Leitungs- und Führungsverantwortung tragen
• Netzwerkbildung

Die drei Teilprojekte von „Miteinander wirken“ entsprechen den Zielen des Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit 2011.
Im Rahmen des belgischen EU Ratsvorsitzes im 2. Halbjahr 2010 hat die DG die Wortführerschaft im Bereich Jugend und Sport
übernommen. Flandern hatte den Vorsitz und organisierte eine Konferenz zur Jugendarbeit, an der ebenfalls Jugendarbeiter,
Jugendliche und Beamte aus der DG teilnahmen. Die Konferenz stellte unter anderem die Bedeutung von Jugendarbeit heraus
und hielt bestimmte Rahmenbedingungen fest, die für die Jugendarbeit wichtig sind. Herausgestellt wurde ebenfalls der mit ihr
verbundene Kompetenzerwerb. In diesem Zusammenhang wurde festgehalten, dass Jugendarbeit sowohl durch freiwillige als
auch durch bezahlte Jugendarbeiter geschieht, die sich oftmals  beide ergänzen. Die Konferenz plädierte für eine verstärkte
Anerkennung von Jugendarbeit und den hier erworbenen Kompetenzen, was sowohl die bezahlte als auch die freiwillige
Jugendarbeit einschloss. 
Während der Sportdirektorenkonferenz der 27 Mitgliedstaaten wurde zudem ein best-practice-Austausch über die Bedeutung
des Ehrenamtes für den Sport organisiert.
Da es sich bei der Freiwilligenarbeit um ein Querschnittsthema auf europäischer Ebene handelt, sind darüber hinaus im Jahr 2011
gemeinsame Veranstaltungen mit dem Informationsportal „Europe direct“ der Europäischen Union geplant.
Weitere Querverbindungen bestehen zum Europäischen Freiwilligendienst und zum EU-Jugendprogramm 2007-2013 „Jugend
in Aktion“, das von der Nationalagentur Jugend in der DG koordiniert wird. 
jugendbuero.be
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INNERBELGISCHE BEST PRACTICES: 
POINT CONTACT CULTURE EUROPÉEN WALLONIE-BRUXELLES 
UND VLAAMS STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK VZW, FLANDERN
Das Büro „Point Contact Culture européen“ ist die offizielle Kontaktstelle für die Kulturförderung der Europäischen Union in der
Französischen Gemeinschaft sowie in der DG. In 34 europäischen Ländern informieren nationale Kontaktpunkte über die Kultur-
förderung der EU, beraten bei europäischen Kooperationsprojekten und begleiten die Kulturarbeit. Darüber hinaus gibt das Büro
über das Programm „L'Europe pour les citoyens“ Impulse für Initiativen, die die aktive Zivilgesellschaft in Europa fördern sollen. 
ec.europa.eu/citizenship

Die Kontaktstelle für die Freiwilligenarbeit in Flandern hat zum Ziel, Freiwilligenarbeit zu fördern und zu unterstützen. Schwerpunkt
der Kontaktstelle ist dabei die Informationsarbeit für Freiwilligenorganisationen bei juristischen und sozialen Fragen, die Netzwerk-
bildung sowie die Interessenvertretung gegenüber den öffentlichen Stellen. 
vrijwilligersweb.be

BEST PRACTICES AUS DEM BENACHBARTEN AUSLAND: 
LE PORTAIL DU BÉNÉVOLAT, LUXEMBURG UND LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT PRO EHRENAMT E.V., 
SAARLAND, DEUTSCHLAND
„Le portail du Bénévolat“ bietet verschiedene Dienste rund um das Ehrenamt an. Auf der Internetseite werden sowohl eine

Ehrenamtsbörse als auch eine Materialvermittlung, ein Ratgeber und eine Charta des Ehrenamtes vorgestellt. Im Sinne einer
Aktivierung der Außenbeziehungen mit dem Land Luxemburg soll die Kooperation im Bereich Freiwilligenarbeit weiter entwickelt
werden. 
benevolat.public.lu/de/index.html

Ein weiteres gutes Beispiel aus dem benachbarten Ausland ist die Arbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT e.V. Sie ist ein landesweit
tätiger, unabhängiger und freiwilliger Zusammenschluss saarländischer Organisationen (Vereine, Verbände, Initiativen, Selbsthilfe-
gruppen) und Privatpersonen aus allen Bereichen des Ehrenamtes (Soziales, Kultur, Kirche, Sport, Umwelt-, Natur-, Tierschutz).
Die Arbeitsgemeinschaft ist die Dachorganisation für das Ehrenamt im Saarland. Die LAG Pro Ehrenamt e.V. ist ein gutes Beispiel
für funktionierende Netzwerkarbeit im Sinne der Ehrenamtsorganisationen. 
pro-ehrenamt.de
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INNERBELGISCHE BEST PRACTICES: 
L’ASSOCIATION  POUR LE VOLONTARIAT, WALLONIE
„L’Association pour le Volontariat“ bietet Ehrenamtlichen und Organisationen vielfältige Dienste rund um das Ehrenamt an und
versucht gleichzeitig mehr Menschen für das Ehrenamt zu begeistern. Zu ihren Angeboten gehören unter anderem Weiterbildungen,
Informationsdienste und ein Newsletter. 
volontariat.be

BEST PRACTICES AUS DEM BENACHBARTEN AUSLAND: 
AKADEMIE FÜR EHRENAMTLICHKEIT, DEUTSCHLAND
Auftrag der nationalen Akademie für Ehrenamtlichkeit ist die Qualifizierung und Fortbildung, Beratung und Organisations-
entwicklung von Freiwilligenorganisationen. Aus Sicht der Organisationsentwicklung qualifiziert die Akademie insbesondere
Führungskräfte in Freiwilligenorganisationen und dient als gutes Beispiel für Weiterbildungsansätze. 
ehrenamt.de
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INNERBELGISCHE BEST PRACTICES: 
PROJEKTE DER KÖNIG-BAUDOUIN-STIFTUNG UND DER CONSEIL SUPÉRIEUR DES VOLONTAIRES
UND „LA PLATE-FORME FRANCOPHONE DU VOLONTARIAT”
Die Tätigkeit der König-Baudouin-Stiftung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft umfasst speziell für diese Gemeinschaft konzipierte
Projekte. Aktuell werden in der DG zwei Projektansätze verfolgt: „Mit neuem Horizont zurück“ (Förderung des Erfahrungsaustausch
über die Grenzen der DG hinweg) und „Der Bürger, mein Nachbar“. Dieses Projekt richtet sich an Ehrenamtsinitiativen in der DG,
die bürgerschaftliche Initiativen in ihrem Dorf, ihrem Stadtteil oder ihrer Straße umsetzen. 
kbs-frb.be 
Der Hohe Rat für Freiwillige „Conseil Supérieur des Volontaires“ ist ein durch Königlichen Erlass eingesetzter Beirat, der in Fragen
der Freiwilligenarbeit und ihrer Probleme Stellungnahmen abgibt und ein Forum des Dialogs zwischen den offiziellen Stellen bietet. 
socialsecurity.fgov.be
Die Plattform für Freiwilligenarbeit hat sich zum Ziel gestzt, als unabhängige Vereinigung die Interessen der Freiwillgen zu 
vertreten und die Freiwilligenarbiet im frankophonen Teil Belgiens zu fördern.
levolontariat.be

BEST PRACTICES AUS DEM BENACHBARTEN AUSLAND: 
NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND E.V.  (NABU)
Der NABU ist eine der führenden Organisationen für Natur- und Umweltschutz sowie Umweltbildung in Deutschland und zeichnet
sich durch beispielhaftes Engagement in der projektorientierten Mitgliedergewinnung und Mitgliederbetreuung im Naturschutz-
bereich aus. Angedacht ist eine Kooperation auf konkreter Projektebene zwischen Natur- und Umweltverbänden aus der DG
mit dem NABU-NRW beziehungsweise mit dem NABU-Aachen, der sich seit Jahren mit konkreten Projekten und Angeboten
für Ehrenamtler an der „Woche des Ehrenamtes“ in Aachen beteiligt. 
NABU-Aachen.de 

EUROPÄISCHE BEST PRACTICES: 
DAS BÜRO FÜR ZUKUNFTSFRAGEN, VORARLBERG, ÖSTERREICH,  UND DAS SÜDTIROLER BÜRGERNETZ, ITALIEN
Das Büro für Zukunftsfragen ist eine Stabsstelle im Amt der Vorarlberger Landesregierung und fachlich direkt dem Landes-
hauptmann zugeordnet. Ziele sind, zukunftsweisende Entwicklungsmöglichkeiten aufzuspüren, gute Ideen und Konzepte 
anzukurbeln und zu vernetzen sowie freiwilliges Engagement zu unterstützen. 
vorarlberg.at unter „Umwelt & Zukunft“ > „Büro für Zukunftsfragen“
Das Südtiroler Bürgernetz bietet unter dem Stichwort „Vereine, Ehrenämter“ ebenfalls eine Reihe von guten Ideen: 
provinz.bz.it/vereine.htm
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3.8 QUERVERBINDUNGEN ZU ANDEREN STRATEGIEPLÄNEN

3.8.1 MARSHALLPLAN DER WALLONISCHEN REGION

Das Ehrenamt, die Schaffung von unterstützenden Einrichtungen für bürgerliches Engagement und die Weiterbildung und 
Annerkennung von Freiwilligentätigkeit stellen keine direkten Schwerpunkte des wallonischen Marshallplans dar.

3.8.2 ZUKUNFTSINITIATIVE EIFEL

Im Netzwerk Kultur und Tourismus der ZIE gibt es eine enge Kooperation mit Tourismusinitiativen aus Ostbelgien, insbesondere
mit dem Verkehrsamt der Ostkantone. Sicherlich bestehen gemeinsame Herausforderungen bei der Neuorientierung der
Verkehrsvereine, deren Arbeit überwiegend durch ehrenamtliche Kräfte geleistet wird.

3.8.3 EU 2020

Die Themen des Zukunftsprojektes „Miteinander wirken“ stellen keinen strukturellen Arbeitsschwerpunkt der Strategie EU 2020 dar.
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WIRTSCHAFTSREGION DG
INNOVATION, KOOPERATION UND VERANTWORTUNG

Wir wollen die DG bis zum Jahre 2025 als eine Handwerker- und Dienstleistungsregion profilieren, die die Vielzahl ihrer
klein strukturierten Unternehmen durch starke Netzwerke fördert und aktiv unterstützt.

Dabei werden wir die DG über eine von uns offensiv in beide Richtungen betriebene Kooperation dieser Unternehmen mit
Wissenschaft und Forschung sowie über eine bewusste Förderung einer innovativen Geisteshaltung als herausragenden
Standort kreativer Unternehmerkompetenz weiter stärken und profilieren.

• Wir wollen die Stärken unseres Standorts durch Entwicklung einer innovativen Handwerker- und Dienstleistungsregion als
Marke selbstbewusst ausbauen.

• Wir streben ein umfassendes Standortmarketing für die DG an, um die Vorzüge unserer Region, der Unternehmenskultur,
der qualifizierten und mehrsprachigen Arbeitskräfte, der Lebensqualität und der gelebten kulturellen Vielfalt stärker ins
öffentliche Bewusstsein zu heben.

• Wir wollen den Wirtschaftstandort Ostbelgien durch die aktive Förderung einer Unternehmensansiedlung in den eindeutig
festgelegten Stärkefeldern unterstützen, um den für uns notwendigen Branchenmix zu festigen und um den Unternehmen
mehr nutzbare Synergieeffekte anbieten zu können. Dazu werden wir gezielt diese Stärkefelder als Cluster ausbauen:
Präzisionsmechanik bzw. Mechatronik; Kunststoffe und Holz; Biokunststoffe und Nanotechnologie; Holz und Bauen; Möbel-
und Holzdesign; Energieeffizientes Bauen; Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung; Wirtschaftsnahe Dienstleistungen
und kleinere Handelsunternehmen.

• Wir werden diese Stärkefelder mit einem eigenständigen Innovations- und Gründernetzwerk aktiv unterstützen, das unsere
Nähe zu bedeutenden europäischen Hochschul- und Forschungsstandorten für eine offensive Forschungsinitiative nutzt, zu
Spinoff-Gründungen motiviert, um damit auch längerfristig wissenschaftliche Dienstleistungen an die DG zu binden. Wir
wollen dieses Innovations- und Gründernetzwerk auch dazu nutzen, um verstärkt die einzelnen Sektoren und Innungen als
Partner mit zu integrieren.

• Wir werden mit einer neuen Gewerbeflächenkonzeption der DG eine Initiative starten, um im Wettbewerb mit anderen
Regionen auch in Zukunft attraktive Gewerbeflächen für Unternehmen der DG wie auch für auswärtige Existenzgründungen
zu unterstützen. Dabei bieten wir nachhaltige und soziale Standards und Stoffkreisläufe fördern.

• Wir sehen in der breiten Vermittlung von Unternehmerkompetenz auf allen Ebenen eine Stärke der DG, die wir gezielt
ausbauen und als Standortvorteil kommunizieren werden.

• Wir werden unsere Möglichkeiten nutzen, um die bereits gute Anbindung der DG an überregionale Verkehrsnetze zu stärken
und den Anschluss an die Hochgeschwindigkeitsnetze im Telekommunikationsbereich zu gewährleisten.

• Wir wollen gemeinsam mit den Gemeinden weitere Möglichkeiten eröffnen, um auf der Basis neuer Energieversorgungsmodelle
oder von Energie-Audits eine auf nachhaltigen Ressourcen basierende Energiewirtschaft über Contracting-Maßnahmen gezielt
zu fördern.

• Wir wollen die im europäischen Vergleich hohe Beschäftigungsrate dauerhaft – auch für Menschen mit verminderter Leistungs-
fähigkeit – absichern und als Standortvorteil weiter ausbauen.

• Wir sehen im Arbeitskräftebedarf und im demografischen Wandel die größte Herausforderung der kommenden Jahre, der
wir nur begegnen können, wenn die Rahmenbedingungen für Unternehmen und die Attraktivität für Arbeitnehmer konsequent
und dauerhaft verbessert werden.
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• Wir sehen eine eigene Verantwortung im Sinne des Generationenpakts, indem wir eine Unternehmenskultur aktiv fördern,
bei der die Unternehmen verstärkten Nutzen aus der Beschäftigung älterer und damit erfahrener Arbeitnehmer ziehen können.

• Wir streben zur Verbesserung unserer wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine Übertragung der Kompetenz für Raumordnung
und Wohnungsbau von der Wallonischen Region an die DG an, um unsere differenzierten Standortbedingungen besser zur
Geltung bringen zu können.

• Wir wollen bei einer zukünftigen Raumordnung die demografischen Herausforderungen berücksichtigen, uns verstärkt um
kompakte Siedlungsstrukturen bemühen und ein Konzept initiieren, das sich innovativ mit Fragen der Versorgung und
Gewährleistung von Lebensqualität auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen sowie
demografischer Entwicklungsperspektiven auseinandersetzt.

WIRTSCHAFTSREGION DG – STRATEGISCHE ANSÄTZE FÜR 2025

WIRTSCHAFTEN MIT DER NATUR

Die DG ist nicht nur ein starker Wirtschaftsraum mit leistungsfähigen Unternehmen. Sie ist auch ein Natur-, Kultur- und Sozial-
raum von hoher Lebensqualität. Diese Standortqualität macht die DG im Wettbewerb mit anderen Regionen interessant. Über
den Tourismus ist sie außerdem zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden, der deshalb mit Sensibilität ausgebaut und
gestärkt werden soll. Ziel muss es sein, diese Standortqualität bewusst zu machen und sie durch eine nachhaltige Wirtschafts-
entwicklung zu bewahren und weiter auszubauen. Diese Qualität muss stärker als bisher als Vorteil des Wirtschaftsstandortes
DG nach innen und nach außen kommuniziert werden.

Ein weiteres Ziel in diesem Rahmen ist die Profilierung der DG als Modellregion für Energieeffizienz. Die Potenziale für die Erzeugung
erneuerbarer Energien müssen noch stärker ausgebaut und vorhandene Hürden und Bedenken offensiv ausgeräumt werden. Im
Rahmen einer “DG-Konzeption zur Energieeffizienz” werden die vorhandenen Energiepotenziale und ihr Wertschöpfungsumfang
erhoben und kommuniziert. Dieser Ansatz wird seine Wirkung nur in vollem Umfang entfalten können, wenn in einem damit
zusammenhängenden Stärkefeld die Themen Energieeffizienz und ökologisches Bauen aktiv besetzt werden. Hier kann sich die
DG zusätzlich profilieren und neue Kompetenzen aufbauen. Dies bietet beachtliche Perspektiven für das Bau- und Bauneben-
gewerbe, das entsprechend zu qualifizieren ist. Besondere Bedeutung haben hier öffentliche Bauten. Das hier kurz- bis mittel-
fristig zu gewinnende Profil einer Energieeffizienz-Modellregion kann eine entsprechende Nachfrage aus dem restlichen Belgien
auslösen und zum Nachhaltigkeits-Image der DG einen positiven Beitrag leisten.

STANDORTINITIATIVE ÜBER KOMMUNIKATION UND QUALITÄT

Das Leitbild strebt ein umfassendes Standortmarketing für die DG an und fordert auch eine stärkere Ausrichtung an Stärkefeldern
über eine Clusterbildung und ein darauf aufbauendes Gewerbeflächenkonzept. Ein auf dem Leitbild aufbauendes Standortmarketing
stellt eine Voraussetzung dafür dar, dass die natürlichen, kulturellen und standortbezogenen technischen Stärken der DG ins
Bewusstsein potenzieller Existenzgründer und an neuen Produktionsstätten interessierter Unternehmen gehoben werden können.
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Dabei kann die Einheit der zu vermittelnden Wirtschaftsregion Ostbelgien im Sinne abgerundeter Wertschöpfungsketten durch-
aus Unternehmensstandorte benachbarter Regionen mit einbinden. Dies setzt allerdings eine offensive und auf Partnerschaft
ausgerichtete Kooperation der Wirtschaftsförderung mit den entsprechenden Organisationen benachbarter Regionen voraus.
Dieser bereits beschrittene Weg muss daher konsequent weiter verfolgt und auf die eindeutigen Standortprofile der DG aus-
gerichtet werden. Nur so werden die spezifischen Vorzüge und die wichtige Relaisfunktion des Standorts DG mit seiner offenen
Grenzkultur zu vermitteln sein.

Eine thematische Schwerpunktsetzung wirtschaftlicher Entwicklung erscheint notwendig, um die DG als eigenständigen,
wettbewerbsfähigen Lebens- und Wirtschaftsraum zwischen den Metropolregionen langfristig zu etablieren. Diese Schwerpunkt-
setzung baut auf die im Leitbild erkannten besonderen Stärken auf. Die Schwerpunkte sind dabei auf jene Bereiche zu legen,
für welche in der DG überdurchschnittliche Kompetenz sowie entsprechende Ressourcen vorhanden sind und die sich dadurch
positiv auf die regionalen Wertschöpfungsketten auswirken.

Eine Schwerpunktsetzung bedeutet nicht, dass die restliche Wirtschaft benachteiligt wird. Es bedeutet jedoch, dass diese Sektoren
bei Neuansiedlungen bevorzugt behandelt werden, dass hierfür eine aktive Ansiedlungspolitik betrieben wird, ein gezielter
Know-How-Transfer und eine Betreuung durch das vorgeschlagene Innovations- und Gründernetzwerk sowie im Rahmen von
Clusterbildung erfolgen. Es bedeutet ferner, dass bei Zielkonflikten und bei gleichen regionalen Effekten den ausgewählten
Schwerpunkten Vorzug einzuräumen ist. Für die ohnehin kleine Region dürfte es deswegen Ziel führend sein, Schnittstellen
zwischen mehreren Bereichen als Cluster zu belegen. Damit wird man flexibler und kann in Krisenzeiten in die eine oder andere
Richtung ausweichen. Um Produktionsschwerpunkte in einer Standortpolitik der DG offensiv umzusetzen, sollen durch ein
gemeinschaftsweites neues Gewerbeflächenkonzept Standards gesetzt werden. Darin werden zum einen die Bedürfnisse kleinerer
Handwerksbetriebe in den Ortslagen berücksichtigt, die weiterhin harmonisch in das Gemeindebild und -leben mit ihren ortsnahen
Arbeitsplätzen einbezogen bleiben möchten. Damit sollen diese Standorte und die Akzeptanzbildung von Wirtschaften und Wohnen
am Ort im Einvernehmen mit der Bevölkerung dauerhaft gewährleistet werden. Zum anderen wird ein neues Gewerbeflächen-
konzept für weitere zentrale Gewerbe- oder Industriestandorte zusätzliche Standards und Erwartungen zu erfüllen haben. Dies
sind die den Standorten zugeordneten thematischen Schwerpunkte zur Erzielung umfassender Synergieeffekte, die Anbindung
an überregionale Verkehrsanbindungen sowie die Verknüpfung mit Nahverkehrsnetzen, die harmonische Einbindung dieser Zonen
in das Landschaftsbild und die Berücksichtigung architektonischer Anforderungen an eine neue Ästhetik von Gewerbebauten
sowie die soziale Betreuung der Arbeitnehmer einschließlich attraktiver Betreuungsangebote für deren Kinder.

NETZWERKBILDUNG UND WISSENSTRANSFER

Eine zentrale Forderung des Leitbilds ist die Etablierung eines Innovations- und Gründernetzwerks. Damit soll nicht nur eine
effiziente Dienstleistungsplattform geschaffen werden, derer sich vor allem kleinere Unternehmen bedienen können, es soll vor
allem auch ein geeigneter Zugang zu den umliegenden Wissensregionen geschaffen werden. Die im Umfeld der DG gelegenen
Hochschul-, Bildungs- und Forschungseinrichtungen werfen die Frage auf, wie dieses vorhandene Know-How gezielt genutzt
werden kann, ohne dazu eigene kostspielige universitäre Einrichtungen zu etablieren. In der DG wird die Notwendigkeit gesehen,
dass hierzu eine eigene Initiative erforderlich ist. Dazu müssen die Unternehmen der DG selbst definieren, welche langfristigen
inhaltlichen Erwartungen sie vor diesem Hintergrund an ein Innovations- und Gründernetzwerk haben, um dabei auch die
strukturellen Rahmenbedingungen dieser Hochschul- und Forschungskooperation selbst zu setzen.
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Ein solches Netzwerk wird – um erfolgreich arbeiten zu können – eng mit der Wirtschaftsförderung der DG zusammen arbeiten
müssen. Zu seinen Aufgaben zählen vor allem die Aufarbeitung zentraler wirtschaftsorientierter Fragestellungen aus Unternehmens-
oder Standortsicht, die über eine aktiv gesuchte Kooperation mit ausgewählten Hochschulen und Forschungseinrichtungen als
Netzwerk zu praxisorientierten Lösungen führen müssen. Eine von der DG getragene Stiftungsprofessur, Doktoranden-Stipendien
oder eine Praktikanten- beziehungsweise Dissertations-Börse machen die Einrichtung zusätzlich hochattraktiv für die umliegenden
Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Hier bietet sich an, die ähnlich gelagerten strategischen Ausrichtungen der Zukunfts-
initiative Eifel zu nutzen.

Darüber hinaus stellt die Wahrnehmung von Beratungsaufgaben für Unternehmen aus der Wallonie beziehungsweise aus
Frankreich, aus Flandern beziehungsweise den Niederlanden oder Deutschland, die sich in einem der Nachbarländer ansiedeln
wollen, eine auf den Standort DG zugeschnittene Aufgabe mit ihrer interkultureller Kompetenz dar. Für die in Clustern kooperierenden
Unternehmen aus der DG bietet das Innovations- und Gründernetzwerk spezifische Beratungsleistungen, speziell angesetzte
Expertensprechstunden, die Vermittlung und eventuell auch die Begleitung von EU-Programmen. Das Zentrum stellt auch den
idealen Standort für eine aktive Vernetzung eventuell vorhandener Clustermanager dar, die von hier aus neue technologische
Entwicklungen motivieren. Die große Chance eines solchen Netzwerks liegt in der Tatsache begründet, dass es die Probleme
der Unternehmen hautnah erlebt und auf diese Weise in die Lage versetzt wird, schnell, unbürokratisch und lösungsorientiert
Hilfestellung über seine Netzwerkfunktion sowie seinen interdisziplinären Ansatz zu leisten.
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4.1 HANDLUNGSKONTEXT

Das REK hat im Bereich Wirtschaften mit der Natur als Stärken der Deutschsprachigen
Gemeinschaft (DG) die erfolgreichen Handwerksbetriebe mit konkurrenzfähigen Preisen,
die flächenmäßig großen Waldbestände sowie die hohe Spezialisierung im Holzbau
und -verarbeitungsbereich identifiziert. Als Schwächen wurden das fehlende Bewusst-
sein für die Bedeutung der Landwirtschaft bei der Bevölkerung, die weitgehend
fehlende Milchveredelung und insgesamt eher geringe Sortimentsbreite genannt.
Zukunftsperspektiven liegen in der Förderung und Vermarktung regionaler Qualitäts-
produkte sowie in der Sicherung der Nahversorgung durch regionale Produkte. 
Im Bereich der erneuerbaren Energien bestehen Chancen, die DG als belgische
Energieeffizienz-Modellregion auszubauen. Schließlich wurde die DG auch bei der
nachhaltigen Bauentwicklung als mögliche Modellregion identifiziert, vor allem in
den Bereichen Neubau und Sanierung.

Die Natur und die damit verbundene regionale Wertschöpfung in der DG bieten daher
große Entwicklungspotenziale. Hinsichtlich der Nutzung nachhaltiger Energien besteht
in der DG großes Interesse, zumal die Land- und Forstwirtschaft dafür auch eine gute
Biorohstoffbasis bietet. Jedoch fehlen zumeist noch die für eine umfassende Nutzung
von Biorohstoffen als Energiepotenzial erforderlichen technischen Infrastrukturen sowie
ein langfristig angelegtes Energiekonzept für die DG. 

Bei der Vermarktung von regionalen Produkten und der Entwicklung einer Qualitäts-
charta zur Auswahl der Produkte und Produzenten wurde bei der Ausarbeitung des
REK Handlungsbedarf festgestellt. Nachdem jedoch frühere Ansätze zur Vermarktung
regionaler Produkte aus der Landwirtschaft erfolglos geblieben sind, gilt es auf diesen
Erfahrungen aufzubauen und die Erkenntnisse bei der Ausarbeitung neuer Initiativen
zu berücksichtigen. So sind Produzenten und Partnerbetriebe von Beginn an auf
inhaltlicher und finanzieller Ebene mit einzubeziehen, um frühzeitig einen relevanten
Mehrwert für sie zu schaffen. Weitere Erfolgsfaktoren sind die Größe des Einzugs-
gebiets, die Breite und Tiefe der Produktpalette – über landwirtschaftliche Produkte
hinaus und mit einem ausreichenden Produktionsvolumen – sowie eine gemeinsame
Strategie mit klaren Qualitätskriterien und messbaren Zielsetzungen. 

Im Bereich des nachhaltigen Bauens und Renovierens ist zu erwarten, dass Themen
wie Energieeffizienz und ökologisches Bauen in Zukunft weiter an Gewicht gewinnen
werden. Die Kompetenz der DG in diesem Bereich ist weiter zu entwickeln und zu
vertiefen im Sinne einer Brückenfunktion, die die DG übernehmen könnte zwischen
dem Inland und dem deutschsprachigen Ausland, das bisher oftmals Vorreiter im
Bereich des nachhaltigen Bauens und Renovierens ist.
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4.2 ZIELSETZUNGEN

Ziel des Zukunftsprojektes „Wirtschaften mit der Natur“ ist, das Potenzial der Natur in der DG nachhaltig und langfristig zu nutzen
und dadurch die regionale Wertschöpfung zu steigern. Dabei gilt es, die Natur als wichtigen und ganzheitlichen Bestandteil der
vielfältigen Kulturlandschaft, das heißt einer durch den Menschen geprägten Landschaft, in der DG zu betrachten. Dies setzt
neben einer langfristig angelegten Planung auch die frühzeitige und regelmäßige Konsultation und Einbeziehung von Experten
in Industrie und Mittelstand, in den Gemeinden, der Land- und Forstwirtschaft, im Tourismussektor sowie natürlich auch der
übrigen Bevölkerung voraus. Diese Akteure werden ein wichtiger Motor bei der Umsetzung der verschiedenen Teilprojekte sein.
Das Zukunftsprojekt „Wirtschaften mit der Natur“ weist viele Schnittpunkte und Synergien mit anderen Zukunftsprojekten des REK
auf, beispielsweise mit „Genuss- und Wohlfühlregion“, „Landschaft bewahren“, „Zusammenleben gestalten“ oder „Innovation
stimulieren“. Diese Synergien werden gezielt genutzt und die verschiedenen Maßnahmen kongruent aufeinander abgestimmt,
damit sie sich gegenseitig ergänzen und ihre Wirkung verstärken können.
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Inga Klawitter: 
Was werden die größten Herausforderungen 
bei der Umsetzung des Zukunftsprojektes
„Wirtschaften mit der Natur“ sein? Gilbert Küpper: 

Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung ist eine möglichst breite Beteiligung
aller betroffenen Akteure. So spielen bei den regionalen Produkten die hiesigen
Unternehmen die Hauptrolle, während die anspruchsvollen Zielsetzungen im 
Bereich der erneuerbaren Energien und des nachhaltigen Bauens sicherlich 
nur durch die Mit- und Zusammenarbeit aller Akteure zu erreichen sind – vom 
einzelnen Bürger bis hin zum Experten.

Inga Klawitter: 
Ist das Ziel „Energieautarke DG“überhaupt 
realistisch? Gilbert Küpper: 

In ganz Europa machen sich immer mehr Gemeinden und Regionen auf den Weg
hin zur Energieautarkie. Genau wie diese Regionen wollen wir uns in der DG 
natürlich nicht von der (energetischen) Außenwelt abkapseln, sondern vielmehr
„auf dem Papier“ das Verhältnis zwischen regionalem Energieverbrauch und 
regionaler erneuerbarer Energieproduktion ausgleichen. Dazu braucht es eine
langfristige Planung – unser sogenanntes Energieleitbild –, die Beteiligung aller 
Akteure und ein gutes Zusammenspiel zwischen der Senkung des Energie-
verbrauchs, der Steigerung der Energieeffizienz und der Förderung erneuerbarer
Energien. 



4.3 UMSETZUNG DER TEILPROJEKTE MIT ARBEITSSCHRITTEN

Ziel dieses Teilprojektes ist, gemeinsam mit regionalen Produzenten und Unternehmen unterschiedlicher
Sektoren eine Strategie zur Vermarktung hochwertiger regionsspezifischer Produkte aus der DG zu
entwickeln. Betroffene Sektoren dieser Initiative sind in einer ersten Phase der Lebens- und Genuss-
mittelsektor sowie der HORECA-Sektor. Auf langfristige Sicht soll sich diese Initiative jedoch nicht
ausschließlich auf solche „Naturprodukte“ beschränken, sondern auch gezielt das regionale Handwerk,
holzverarbeitende Betriebe, die Industrie oder den Einzelhandel einbeziehen. Zudem wird untersucht,
in welchen Bereichen neue regionale Produkte entwickelt werden können. Durch die gleichzeitige
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das regionale Einkaufen und Konsumieren wird die Identifikation

der Bevölkerung mit der Region und deren Qualitätsprodukten gestärkt; der lokale Einzelhandel in der Region
erhält eine langfristige Perspektive. Ein weiteres Ziel ist es, den Standort DG anhand seiner Qualitätsprodukte

auch nach außen zu kommunizieren und zu etablieren.

ARBEITSSCHRITTE 

••• Konzertierung der regionalen Produzenten und Unternehmen: Lebensmittel •••> ab 2. Halbjahr 2010
••• Konzertierung der regionalen Produzenten und Unternehmen: 

Weitere Bereiche wie HORECA, Handwerk, Industrie usw. •••> ab 1. Halbjahr 2011
••• Vernetzung der Partnerbetriebe •••> ab 1. Halbjahr 2011
••• Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Vermarktung 

hochwertiger regionsspezifischer Produkte aus der DG •••> 2. Halbjahr 2011
••• Gemeinsames Marketing •••> ab 2. Halbjahr 2011 
••• Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Produkte und Infrastrukturen •••> ab 2. Halbjahr 2011
••• Entwicklung und Durchführung einer Studie zur Nahversorgung •••> 1. Halbjahr 2012
••• Sensibilisierung der Öffentlichkeit für regionales Einkaufen und Konsumieren 

und verstärkte Identifizierung mit der Region •••> ab 1. Halbjahr 2012
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TEILPROJEKT 1: 
REGIONALE 
PRODUKTE

DIE VERSCHWENDUNG VON ENERGIE 
IST NICHTS ANDERES ALS WEGWERFEN VON KNAPPEN ROHSTOFFEN.

Klaus Töpfer (geboren 1938), 
deutscher Politiker und ehemaliger Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP)



Die DG zu einer belgischen Modellregion in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu machen,
ist die mittel- bis langfristige Zielsetzung bei diesem Teilprojekt. Um dies zu erreichen, müssen sowohl die
öffentliche Hand als auch die Wirtschaft und Privathaushalte in der DG gemeinsam den Energieverbrauch
senken, die Energieeffizienz steigern und verstärkt auf erneuerbare Energien setzen. Langfristiges Ziel
ist die „Energieautarke DG“. Dabei geht es darum, das globale Verhältnis zwischen regionalem Energie-
verbrauch (in den Bereichen Strom, Wärme, Treibstoff) und regionaler erneuerbarer Energieproduktion
(durch Sonne, Wind, Wasser und Biomasse) ausgeglichen zu gestalten.
Dazu bedarf es einer langfristigen und breit angelegten Energieplanung mit konkreten und messbaren

Teiletappen und -zielen. Die Erarbeitung eines regionalen Energieleitbildes unter Federführung eines
spezialisierten Studienbüros und in Zusammenarbeit mit den relevanten öffentlichen und privaten Akteuren aus

der Region stellt deshalb die Basis aller weiteren Schritte und Maßnahmen dar. 

Das Energieleitbild sollte folgende Elemente beinhalten:
• Bestandsaufnahme: Erhebung der energetischen Ist-Situation in der DG (Energie und Ressourcenverbrauch, Versorgungs-
struktur usw.)

• Potenzialanalyse: Erhebung der möglichen Einsparpotenziale, der Chancen zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energie-
träger usw.

• Strategieentwicklung inklusive klarer kurz-, mittel- und langfristiger Zielsetzungen und Indikatoren
• Maßnahmen und Aktionen: Umsetzungs- und Finanzierungsplan zum Erreichen der Zielsetzungen sowie Machbarkeits-
prüfung mit allen betroffenen Akteuren

Nach der abschließenden Verabschiedung und Unterzeichnung des Energieleitbildes durch die beteiligten öffentlichen und privaten
Gruppierungen und Instanzen (DG, Gemeinden, Unternehmen, Organisationen,…) beginnt die konkrete Umsetzung der im Leitbild
enthaltenen Maßnahmen. Die Ausarbeitung, Umsetzung und Kommunikation des Energieleitbildes könnte dabei durch eine noch
zu schaffende „DG-Energieagentur“ als zentrale Anlaufstelle koordiniert werden. Als begleitende Maßnahme soll ein Pilotprojekt
entwickelt und realisiert werden, bei dem eine Einrichtung der DG so umgebaut wird, dass sie energieautark wirtschaften kann.

ARBEITSSCHRITTE 

••• Erarbeitung eines langfristigen Energieleitbildes für die DG: Recherche und Dokumentation •••> 1. Halbjahr 2011
••• Aufbau eines Begleitausschusses mit relevanten öffentlichen und privaten Partnern 

aus Regierung, Gemeinden, dem Energiesektor (insbesondere Energieproduzenten 
und Netzbetreiber), Forstverwaltung, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, 
Fachhochschulen, Organisationen, Vereinigungen und anderen •••> 1. Halbjahr 2011

••• Einleitung und Umsetzung eines Verfahrens zur Auftragsvergabe an ein spezialisiertes 
Studienbüro, inklusive der Erstellung eines Lastenhefts und der Auswahl des Büros •••> 2. Halbjahr 2011

••• Ausarbeitung eines Pilotprojektes für Energieeffizienz und erneuerbare Energien in der DG •••> 2. Halbjahr 2011
••• Erarbeitung eines langfristig angelegten Energieleitbildes für die DG durch enge Zusammen-

arbeit zwischen dem regionalen Begleitausschuss und dem externen Studienbüro •••> 1. Halbjahr 2013
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UND ERNEUERBARE 

ENERGIEN – 
„ENERGIEAUTARKE DG“



••• Machbarkeitsuntersuchung und Sicherstellung der strukturellen, personellen 
und finanziellen Rahmenbedingungen •••> 1. Halbjahr 2013

••• Verabschiedung und Unterzeichnung des Energieleitbildes durch die beteiligten Akteure 
(Gemeinden, Unternehmen, Organisationen,…) •••> 1. Halbjahr 2013

••• Aufbau einer „DG-Energieagentur“ zwecks Koordinierung, Kommunikation und Umsetzung 
des Energieleitbildes und der darin enthaltenen kurz-, mittel- und langfristigen Zielsetzungen 
und Maßnahmen •••> ab 2. Halbjahr 2013 

••• Koordinierte Umsetzung der im Energieleitbild enthaltenen Maßnahmen in enger 
Zusammenarbeit mit den öffentlichen (Regierung, Gemeinden) 
und privaten (Unternehmen, Vereinigungen, Bevölkerung) Partnern •••> ab 2. Halbjahr 2013 

••• Abschluss der Arbeiten am Pilotprojekt für Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
in der DG und Inbetriebnahme dieser energieautarken Einrichtung •••> 1. Halbjahr 2014

Neben der schon erwähnten Einsparung von Energie, der Verbesserung der Energieeffizienz und der
Nutzung erneuerbarer Energien geht es beim Teilprojekt „Nachhaltiges Bauen und Renovieren“ um
einen ganzheitlich nachhaltigen Ansatz im Bausektor. Dabei gilt es, das Baugewerbe, die Bevölkerung
sowie die öffentlichen Partner für die Nachhaltigkeit beim Bauen und Renovieren zu sensibilisieren
und unterschiedlichste Themenschwerpunkte wie zum Beispiel Lage und Ausrichtung, Bauweise,
Nutzung regionaler, umweltfreundlicher und schadstoffarmer Materialien, Dämmung, energieeffizientes
Heizen, erneuerbare Energien und Barrierefreiheit in den Vordergrund zu rücken. Eine wichtige Funktion wird

hier sicherlich dem geplanten „Impulszentrum Holz und nachhaltiges Bauen“ zukommen. 

ARBEITSSCHRITTE

••• Aufbau des „Impulszentrums Holz und nachhaltiges Bauen“ •••> ab 1. Halbjahr 2011
••• Neutrale Informations- und Beratungsarbeit zum nachhaltigen Bauen und Renovieren 

sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energieträger •••> ab 1. Halbjahr 2011
••• Aufbau eines Clusters hiesiger Betriebe im Bereich des nachhaltigen Bauens und Aufbau von

Kooperationen mit bestehenden Clustern in der Wallonischen Region und darüber hinaus •••> 1. Halbjahr 2012
••• Erarbeitung von Kriterien und Richtlinien für das nachhaltige Bauen und Renovieren •••> 2. Halbjahr 2012
••• Erlass über das nachhaltige Bauen •••> 1. Halbjahr 2013
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WIR HABEN DIE ERDE VON UNSEREN ELTERN NICHT GEERBT, 
SONDERN WIR HABEN SIE VON UNSEREN KINDERN NUR GELIEHEN. 

Altes Indianersprichwort



4.4 GESELLSCHAFTSPOLITISCHE AUSRICHTUNG:

4.4.1 NACHHALTIGKEIT DES PROJEKTES

Das Nachhaltigkeitsprinzip ist die eigentliche Basis dieses Zukunftsprojektes und seiner Teilprojekte. Nur eine nachhaltig abgestimmte
Nutzung der natürlichen Ressourcen der DG, die die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekte und Funktionen des
Naturraums gleichwertig und ganzheitlich berücksichtigt, ist erstrebenswert und kann eine langfristige regionale Wertschöpfung
schaffen und diese auch für zukünftige Generationen sichern. Die Vermeidung unnötiger Kapitalabwanderung im Energiebereich,
die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen sowie die Nutzung von touristischem Potenzial sind nur einige Beispiele der
unterschiedlichen wirtschaftlichen Aspekte. Bei den sozialen Aspekten geht es vor allem um den Erhalt der Lebensqualität für
die lokale Bevölkerung. Im ökologischen Bereich können der Erhalt der Kulturlandschaft sowie die Verminderung des CO2-
Ausstoßes als Beispiele angeführt werden.

4.4.2 INNOVATIVE ANSÄTZE DES PROJEKTES

Nach verschiedenen Anläufen zur Vermarktung regionaler Produkte liegt der innovative Charakter des ersten Teilprojektes darin,
sich nicht nur auf den Bereich Lebensmittel zu beschränken, sondern auch das regionale Handwerk, den HORECA-Sektor, den
Einzelhandel und die Industrie als gleichwertige Partner mit einzubeziehen. Des Weiteren kann die ständige Konsultation und
Zusammenarbeit der regionalen Produzenten und Unternehmen innerhalb eines Netzwerkes oder „Regionalclusters“ als innovativ
bewertet werden. Der regelmäßige Austausch zwischen regionalen Unternehmen innerhalb dieses Netzwerkes lässt zudem auf
innovative Kooperationen und Projekte hoffen. 

Im Themenbereich Energie stellt bereits die ehrgeizige Zielsetzung „Energieautarke DG“ eine Innovation dar. Dieses langfristige
Ziel ist allerdings nur durch innovative und zukunftsorientierte Maßnahmen zu erreichen. Durch die Erstellung eines regionalen
Energieleitbildes wird eine Basis geschaffen, die eine bisher noch nicht vorhandene langfristige Energieplanung für die DG
ermöglichen soll. 

Die Schaffung eines „Impulszentrums Holz und nachhaltiges Bauen“ bietet ebenfalls mehrere innovative Ansätze. So werden
durch das zu schaffende Kompetenzzentrum Informationen und Kompetenzen gebündelt sowie die Kooperationen zwischen
Unternehmen gefördert, beispielsweise durch das zu schaffende „Cluster Nachhaltiges Bauen“. In enger Kooperation mit den
Betrieben soll dieses Kompetenzzentrum ebenfalls eine Funktion als Innovationszentrum im Bereich des nachhaltigen Bauens
und Renovierens wahrnehmen und die angewandte Forschung vor Ort ermöglichen (zum Beispiel Testmöglichkeiten, „Students on
work“, Produktentwicklung, „Spin off“ usw.). Allen Projekten gemeinsam ist die frühzeitige Einbeziehung sämtlicher relevanter
Akteure. Auch diese breit angelegte Beteiligung und Zusammenarbeit hat es in der DG bisher noch nicht gegeben.
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4.5 WIRKUNGSINDIKATOREN

WIRKUNGSINDIKATOR

Schaffung einer gemeinsamen Struktur bestehend aus den
verschiedenen öffentlichen und privaten Partnern (DG, VAO,
Lebensmittelproduzenten, HORECA, Handwerk, usw.)

Gemeinsame Erarbeitung einer Strategie inklusive der Ziele
und Leitlinien, der Mitgliedschaftskriterien, der Qualitäts-
charta sowie der Aktions- und Finanzierungspläne

Anzahl unterschiedlicher Sektoren

Anzahl der Mitgliedsbetriebe

Anzahl der Teilnahmen an Messen und Veranstaltungen im
In- und Ausland

Steigerung des Bekanntheitsgrades der DG mit ihren Qualitäten
und Potenzialen sowie der Produzenten und der entsprechen-
den Qualitätsprodukte in der Region und über die Region hinaus

Steigerung der touristischen Attraktivität

Verstärkte Identifizierung der hiesigen Bevölkerung mit ihrer
Heimatregion und deren regionaler Produkte

Umsatzsteigerung der Mitgliedsbetriebe 
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MESSGRÖSSE

Gründung eines Arbeitskreises zur Bildung der Struktur: 
Auftaktsitzung im Jahr 2010 und anschließend mindestens fünf
Treffen pro Jahr mit Dokumentation der jeweiligen Fortschritte

Akzeptanz der Strategie und Unterzeichnung der Qualitäts-
charta durch alle Partnerbetriebe im Jahr 2012

Beginn zunächst mit dem Lebens- und Genussmittel-Sektor
und dann jährliche Erweiterung um durchschnittlich einen
weiteren Sektor (HORECA, Handwerk, usw.)

Zunächst 6 Betriebe, dann Steigerung um drei Betriebe 
pro Jahr, inklusive der Unterzeichnung der Qualitätscharta

Gemeinsame Teilnahme an durchschnittlich drei Messen pro
Jahr

Jährliche Steigerung der Medienpräsenz zum Thema Regionale
Produkte aus der DG im In- und Ausland um fünf Prozent

Zunahme der touristischen Einkünfte um ca. fünf Prozent bis
2015 (z.B. Übernachtungen)

Umfragen in 2012 und 2015;
Steigerung der Verkaufspunkte für regionale Produkte um
mindestens einen Verkaufspunkt pro Jahr

Die Auswahl der Betriebe ist im Einzelnen noch festzulegen
und sollte die verschiedenen Sektoren berücksichtigen.

REGIONALE PRODUKTE



Schaffung eines Begleitausschusses im Rahmen der 
Potenzialanalyse und Strategieentwicklung mit relevanten
öffentlichen und privaten Partnern 
(Regierung, Gemeinden, Forstverwaltung, Energiesektor, 
Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten,
Fachhochschulen, Organisationen und Vereinigungen, usw.)

Erarbeitung des Energieleitbildes durch das Studienbüro in
enger Zusammenarbeit mit dem Begleitausschuss: zehn
Treffen des Begleitausschusses zwischen Auftragsvergabe
und Abnahme des Energieleitbildes 

Deutliche Steigerung des Bewusstseins der Bevölkerung für
das Einsparen von Energie 

Senkung des Energieverbrauchs: Wärme

Senkung des Energieverbrauchs: Strom

Senkung des Energieverbrauchs: Treibstoff

Steigerung des Anteils erneuerbarer Energieträger im 
öffentlichen und privaten Bereich

Anzahl lancierter „Leuchtturmprojekte“ auf kommunaler Ebene

Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich der erneuerbaren
Energien im öffentlichen und privaten Sektor

Modellregion erneuerbare Energien und Energieeffizienz
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Auftaktsitzung im zweiten Halbjahr 2011 mit zwanzig Partnern;
danach regelmäßige Treffen zur Projektbegleitung

Verabschiedung und Unterzeichnung des Energieleitbildes
durch alle beteiligten Partner bis Ende 2013

Umfrage im Rahmen der Veröffentlichung des Energieleitbildes
im Jahr 2013 sowie im Jahr 2015; Unterzeichnung des Energie-
leitbildes durch hundert Haushalte im Jahr; Steigerung der
Sensibilisierungsaktivitäten in Schulen um fünf Prozent jährlich

Zehn Prozent alle fünf Jahre 
(auf Basis der Erhebungen im Energieleitbild)

Fünf Prozent alle fünf Jahre 
(auf Basis der Erhebungen im Energieleitbild)

Zehn Prozent alle fünf Jahre 
(auf Basis der Erhebungen im Energieleitbild)[6]

Zehn Prozent alle fünf Jahre 
(auf Basis der Erhebungen im Energieleitbild)

Ein Projekt pro Jahr

Drei Unternehmen jährlich (Diversifizierung bei bestehenden
Unternehmen sowie möglichst auch Ansiedlung neuer Unter-
nehmen)

Anzahl der Besuche und Informationsanfragen aus dem 
In- und Ausland: jährliche Steigerung um zehn Prozent

MODELLREGION FÜR ENERGIEEFFIZIENZ UND ERNEUERBARE ENERGIEN – „ENERGIEAUTARKE DG“

[6] Die Wirkungsindikatoren und Messgrößen zur Senkung des Energieverbrauchs können nur erfolgreich realisiert werden, wenn gleichzeitig die nötigen 
Veränderungen bei den erforderlichen Infrastrukturen durchgeführt werden.



Durchführung von Beratungsleistungen und Beantwortung
von Informationsanfragen zum Thema nachhaltiges Bauen
und Renovieren (Bevölkerung, Unternehmen, öffentliche
Hand, usw.)

Deutliche Steigerung des Bewusstseins von Bevölkerung
und Unternehmen für das nachhaltige Bauen und 
Renovieren

Anzahl lancierter Vorbildprojekte

Aufbau des „Impulszentrums Holz und nachhaltiges Bauen“

Aufbau eines Clusters hiesiger Betriebe im Bereich 
nachhaltiges Bauen und Renovieren

Kriterien und Richtlinien für nachhaltiges Bauen und 
Renovieren
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Mindestens hundert Beratungsleistungen jährlich

Durchführung von mindestens vier Informationsveranstaltungen
und drei Hausbesichtigungen (Neubau & Altbau) jährlich
Durchführung eines Wochenendes des nachhaltigen Bauens
und Renovierens alle zwei Jahre
Steigerung der nachhaltigen Neubauten (Passiv- oder 
Plusenergiehäuser): Zwanzig Prozent aller Neubauten nach 
Erhebungen in den Jahren 2012 und 2015

Sensibilisierung und Unterstützung bei der Planung und 
Realisierung von fünf Projekten bis 2015

Positive Grundsatzentscheidung im Laufe des ersten 
Halbjahres 2011
Akquisition von zehn Partnerunternehmen für das
Impulszentrum im 2. Halbjahr 2011
Jährliche Steigerung der Partnerunternehmen um 
zwanzig Prozent

Zehn Unternehmen zu Beginn im Jahr 2011, dann jährliche
Steigerung um zwanzig Prozent

Noch zu definieren



4.6 ZUSAMMENARBEIT MIT DEN GEMEINDEN

Die Gemeinden spielen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der drei Teilprojekte. Besonders im Bereich Energieeffizienz und
erneuerbare Energien ist das Erreichen der gesteckten Ziele nur durch eine intensive Zusammenarbeit mit den Gemeinden
möglich. Dies betrifft sowohl die Sensibilisierung der Bevölkerung als auch die Verbesserung der Energieeffizienz öffentlicher
und privater Gebäude und die Verwirklichung von Modellprojekten im Bereich der erneuerbaren Energien. Da die Unterstützung
durch die Gemeinden eine unabdingbare Voraussetzung zur erfolgreichen Durchführung dieser Projekte ist, werden sie von
Beginn an verstärkt in das Zukunftsprojekt einbezogen, beispielsweise im Rahmen des Begleitausschusses.

4.7 KOOPERATION AUSSERHALB DER DG, 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
UND GUTE BEISPIELE AUS ANDEREN REGIONEN

Viele Themen des Zukunftsprojektes wie natürliche Ressourcen, Energie oder Land- und Forstwirtschaft fallen in den Zuständig-
keitsbereich der Wallonischen Region. Eine enge Zusammenarbeit mit der Wallonischen Region ist daher unabdingbar. Dies
ist zum einen vor dem Hintergrund möglicher Unterstützungsmassnahmen wie dem Marshallplan von Bedeutung. Zum anderen
ist eine Zusammenarbeit mit Netzwerken und Clustern der Wallonischen Region vorzusehen, wie dies im Bereich des nachhaltigen
Bauens und Renovierens mit dem Cluster Eco-Construction bereits geschieht. Für sämtliche Projekte wird darüber hinaus eine
enge Zusammenarbeit mit der Zukunftsinitiative Eifel angestrebt. Im Bereich Energie ist es ebenfalls notwendig, auf das
Know-How von Experten zurückzugreifen und sich von gut funktionierenden Beispielen inspirieren zu lassen. Hier wird eine enge
Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Fachhochschulen angestrebt. Viele europäische Regionen haben sich zudem
bereits auf den langen Weg hin zur Energieautarkie gemacht und wir können uns von diesen Vorbildern inspirieren lassen und auf
ihren Erfahrungen aufbauen. Eine Mitgliedschaft und Beteiligung in europäischen Netzwerken bringt neben dem Wissenstransfer
oftmals auch finanzielle Anreize mit sich.
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INNERBELGISCHE BEST PRACTICES: 
REGIONALE VERMARKTUNG IM HERVER LAND, WALLONIE
Die Gemeinden Aubel, Herve, Olne, Bleyberg, Thimister-Clermont und Welkenraedt haben sich zusammengeschlossen, um
den Besuchern ihre Region näher zu bringen. Die Vermarktung der Region (besonders Tourismus und regionale Lebensmittel)
geschieht gemeinsam und gebündelt unter dem Begriff „Herver Land“. 
paysdeherve.be

BEST PRACTICES AUS DEM BENACHBARTEN AUSLAND: 
REGIONALMARKE EIFEL, DEUTSCHLAND
Mit der Regionalmarke EIFEL wurde ein Zeichen geschaffen, an dem die Verbraucher besondere Qualität der Eifelprodukte und
-dienstleistungen direkt erkennen können. Dabei wird die Vielfalt der Qualitätsprodukte aus den vier Bereichen Landwirtschaft,
Forstwirtschaft, Handwerk und Tourismus unter einer Dachmarke gebündelt vermarktet. 
regionalmarke-eifel.de

EUROPÄISCHE BEST PRACTICES: 
DACHMARKENPROJEKT IN SÜDTIROL, ITALIEN
Als von Touristen geschätztes Reiseziel und als Herkunftsregion von Produkten und Dienstleistungen steht Südtirol im intensiven
Wettbewerb mit anderen Regionen und Ländern. Das Dachmarkenprojekt verfolgt das Ziel, Kräfte zu bündeln und Synergie-
potenziale auszuschöpfen. Bestehende Einzelmarken sollen unter einem gemeinsamen Dach auftreten, ohne dabei jedoch ihre
Identität aufzugeben, denn es geht nicht um Uniformität, sondern um einen wechselseitigen Imagetransfer mittels einer visuellen
Klammer und einer gemeinsamen Botschaft, der Dachmarke. 
provinz.bz.it/dachmarke/_std/home_de.html
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INNERBELGISCHE BEST PRACTICES: 
ERNEUERBARE ENERGIEN IN ATTERT, BELGIEN UND REDANGE, LUXEMBURG
Ziel des Projektes ist die Einrichtung eines grenzüberschreitenden Referenzzentrums für erneuerbare Energien und den sparsamen
Umgang mit Energie im belgisch-luxemburgischen Attert-Tal, das sich aus der Gemeinde Attert und dem Interkommunalen 
Verband des Redinger Kantons zusammensetzt. Das Projekt ist in vier Aktionsbereiche untergliedert: 
• Grenzüberschreitende Inventarisierung 
• Grenzübergreifende pädagogische Entwicklung
• Einrichtung eines Energieberatungsdienstes 
• Gründung eines Hauses der Energie
polenergie.eu

BEST PRACTICES AUS DEM BENACHBARTEN AUSLAND: 
ENERGIEAUTARKIE IN BECKERICH, LUXEMBURG
1995 hat sich die 2.100 Einwohner zählende Gemeinde Beckerich aus Luxemburg auf den Weg zur Energieautarkie gemacht.
Zur Erreichung dieses Ziels wurden seitdem viele Projekte umgesetzt (Biogasanlagen, Holzhackschnitzelanlage, Solaranlagen usw.).
Dank der Einrichtung einer professionellen Energieberatung sowie einer Energiesparkampagne konnte zudem der Pro-Kopf-
Stromverbrauch entgegen dem luxemburgischen Trend beachtenswert reduziert werden. Heute deckt Beckerich 90 Prozent
des Strombedarfs und 40 Prozent des Wärmebedarfs aus eigenen regenerativen Quellen ab. 
beckerich.lu
Eine weitere interessante Initiative aus dem benachbarten Ausland ist die Bioenergieregion Eifel in Deutschland.
bioenergie-eifel.de 
Auch das Bioenergiedorf Jühnde in Deutschland  kann als gut funktionierendes Beispiel genannt werden. 
bioenergiedorf.de

EUROPÄISCHE BEST PRACTICES: 
ENERGIEVERSORGUNG IN GÜSSING, ÖSTERREICH UND SAMSO, DÄNEMARK
Die Stadt Güssing liegt im östlichen Teil Österreichs, im sogenannten Burgenland, und zählt 27.000 Einwohner. Laut Statistik war diese
Region 1988 die ärmste Region Österreichs. Zusätzlich gab es eine starke Kapitalabwanderung aus der Region durch fossile Energie-
zukäufe (Öl, Strom, Kraftstoffe). Die vorhandenen Ressourcen der Region (mehr als 40 Prozent Waldanteil) wurden kaum mehr genutzt,
was zu großen Durchforstungsrückständen in der Forstwirtschaft und zur Verödung der landwirtschaftlichen Flächen führte. 1990
fasste der Gemeinderat von Güssing den Grundsatzbeschluss, vollständig  aus der fossilen Energieversorgung auszusteigen. 
eee-info.net/cms
Eine weitere interessante Initiative aus dem europäischen Ausland ist die Gemeinde Samso in Dänemark. 
energiakademiet.dk
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INNERBELGISCHE BEST PRACTICES: 
CENTRUM DUURZAAM BOUWEN, FLANDERN UND ECO-CONSTRUCTION, WALLONIE
Das „Centrum Duurzaam Bouwen“ (CeDuBo - Zentrum für nachhaltiges Bauen) ist ein Informations- und Koordinierungszentrum
in Heusden-Zolder. Ziel des Zentrums ist es, das nachhaltige Bauen zu fördern. Dazu organisiert das Zentrum unterschiedlichste
Aktivitäten für ein breites Zielpublikum (Unternehmen, Bauherren, Schulen, Bevölkerung, usw.). 
cedubo.be
Das wallonische Cluster „Eco-construction“ ist ein Netzwerk, das spezialisierte Architekten und Unternehmer mit Zulieferern,
Studienbüros, Universitäten und anderen Spezialisten aus dem Bereich nachhaltiges Bauen und erneuerbare Energien verbindet. 
clusters.wallonie.be unter „Eco-construction“

BEST PRACTICES AUS DEM BENACHBARTEN AUSLAND: 
DEMONSTRATIONSZENTRUM BAU UND ENERGIE, MÜNSTER, ARBEITSKREIS ÖKOLOGISCHER HOLZBAU 
UND PLUSENERGIEHAUS, DEUTSCHLAND
Das „Demonstrationszentrum Bau und Energie“ der Handwerkskammer Münster ist auf Information und Sensibilisierung
ausgerichtet. Hauptziel ist es, Kenntnisse zum Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen zu vermitteln. Auf diese Weise soll ein
Beitrag geleistet werden, um die Bekanntheit und die Verwendung von Bauprodukten aus nachwachsenden Rohstoffen zu 
steigern. Das Zentrum richtet sich mit seinen Angeboten an Architekten, Handwerker, Baustoffhändler und Verbraucher und
bindet auch Herstellerfirmen in seine Arbeit ein. 
demozentrum-bau.de
Auch die deutsche Initiative „Arbeitskreis ökologischer Holzbau“ ist ein interessanter Ansatz für nachhaltiges Bauen. 
akoeh.de
Das Plusenergiehaus, das mehr Energie produziert, als seine Bewohner verbrauchen, bietet ein architektonisches und ökologisches,
ein soziales und wirtschaftliches Konzept mit vielen Facetten und Möglichkeiten. 
plusenergiehaus.de

EUROPÄISCHE BEST PRACTICES: 
NETZWERK HOLZCLUSTER TIROL, ÖSTERREICH, KLIMA-HAUS, SÜDTIROL, ITALIEN UND MINERGIE, SCHWEIZ
Basierend auf und in enger Abstimmung mit der Arbeit von „proHolz Tirol“ zielt das firmenbezogen agierende Netzwerk des
Holzcluster Tirol auf die horizontale und vertikale Vernetzung innerhalb der Tiroler Forst- und Holzwirtschaft ab, womit ein
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hohes Maß an heimischer Wertschöpfung sichergestellt werden kann. Kooperationsprojekte entlang der Wertschöpfungskette,
Unterstützung bei der Markterschließung, Qualifizierungsmaßnahmen und Förderberatung sind ebenso Schwerpunkte der
Clustertätigkeit wie der effiziente Wissens- und Technologietransfer zwischen Forschung, Lehre und Wirtschaft. 
holzcluster-tirol.at
Im Bereich Qualitätslabel und Zertifizierung kann das Klima-Haus in Südtirol angeführt werden.
klimahausagentur.it
Ein weiteres Beispiel ist „MINERGIE®“  aus der Schweiz.
minergie.ch

4.8 QUERVERBINDUNGEN ZU ANDEREN STRATEGIEPLÄNEN

4.8.1 MARSHALLPLAN DER WALLONISCHEN REGION

Der wallonische Marshallplan sieht in Achse II vor, die Dimension der „nachhaltigen Entwicklung“ in allen Unternehmensnetz-
werken zu stärken und ein Wettbewerbscluster für Umwelttechnologien zu initiieren. Damit werden ähnliche Schwerpunkte wie
beim REK gesetzt, die in Achse V noch deutlicher zu Tage treten: Eine Maßnahme betrifft die Ausarbeitung eines mehrjährigen
Plans, in dem Zielvorgaben und Standards für Energieeinsparungen und für die ökologische Verbesserung bei der Sanierung vor-
handener Gebäude festgelegt werden. Während der Marshallplan in seinen Maßnahmen den Schwerpunkt insgesamt eher auf
die Schaffung von Arbeitsplätzen in grünen Berufen legt, greift das Zukunftsprojekt „Wirtschaften mit der Natur“ zusätzlich die
regionalen Produkte auf und befasst sich dann im Detail mit den Themenfeldern erneuerbare Energien, Energieeffizienz und
nachhaltiges Bauen.

4.8.2 ZUKUNFTSINITIATIVE EIFEL

Alle drei Teilprojekte stellen ebenfalls Arbeitsschwerpunkte der Zukunftsinitiative Eifel dar. So wurde mit der Regionalmarke EIFEL
ein Qualitätszeichen für ausgesuchte Produkte aus der Eifel geschaffen (siehe best practices). Die Regionalmarke EIFEL wird
nur dann an Lebensmittel, Holzprodukte und touristische Dienstleistungen vergeben, wenn eine kontrollierte Qualität und die
garantierte Herkunft aus dem Naturraum Eifel für den Verbraucher transparent nachgewiesen werden kann. Strenge Qualitäts-
kriterien und umfassende Kontrollen garantieren nicht nur die echte Eifeler Qualität, sondern tragen auch zur nachhaltigen
Wirtschaftsweise in der Kulturlandschaft Eifel bei. 

Im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Bioenergie-Regionen“ erhält die deutsche Eifel Fördermittel für die Vernetzung der lokalen
Akteure und die Entwicklung von regionalen Wertschöpfungspartnerschaften in den Bereichen Energieholz, Biogaseffizienz und
Biomassehöfe (siehe best practices). Die Vision für die Bioenergieregion Eifel ist die mittelfristige Umstellung der Energieversorgung
auf erneuerbare Energien. Weiterhin soll die Grundlage für nachhaltige, regional verankerte Investitionsmöglichkeiten in Bioenergie-
Vorhaben geschaffen werden. 
Eine Zusammenarbeit wird nicht nur im Bereich des Erfahrungsaustausches, sondern auch bei der Durchführung der REK
Teilprojekte angestrebt.
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4.8.3 EU 2020

Im Einklang mit der europäischen Strategie EU 2020 soll die DG durch das REK zu einer Modellregion für Energieeffizienz und
erneuerbare Energien bis hin zu einer „energieautarken DG“ werden. Im Rahmen der EU 2020-Strategie ist hierzu die Leitinitiative
„Ressourcenschonendes Europa“ entwickelt worden, um „das Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung abzukoppeln,
den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft zu unterstützen, die Nutzung erneuerbarer Energieträger und die Energie-
effizienz zu fördern.“[7] Treibhausgasemissionen sollen, ausgehend vom Niveau des Jahres 1990, um mindestens 20 Prozent,
wenn nicht gar 30 Prozent verringert werden, sofern sich die anderen Industrieländer zu vergleichbaren Emissionsreduzierungen
verpflichten und die Entwicklungsländer einen ihren Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten entsprechenden Beitrag
leisten. Der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch soll gleichzeitig auf 20 Prozent angehoben und die Energie-
effizienz ebenfalls um 20 Prozent gesteigert werden. Aus diesen drei Zielen entstand die sogenannte Strategie „20-20-20“.

Die Förderung von nachhaltigem Bauen und Renovieren in der DG ist ein weiteres Zukunftsprojekt, das auch bei der EU auf Zuspruch
stößt. Die europäische Kommission verpflichtet sich, ebenfalls im Rahmen der Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“
„Regulierung, Bauvorschriften und marktwirtschaftliche Instrumente wie die Besteuerung, Subventionen und die öffentliche
Auftragsvergabe dazu zu nutzen, den Verbrauch von Energie und Ressourcen zu reduzieren und Mittel aus den Strukturfonds
in die Energieeffizienz öffentlicher Gebäude und ein wirksameres Recycling zu investieren.“[8] Auch im Zusammenhang mit der
Leitinitiative „Eine Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung“ sollen ressourcenschonende Technologien und Produktions-
methoden gefördert und Investitionen ins Naturvermögen der EU erhöht werden.

Dass diese Bestrebungen ganz konkrete politische, wirtschaftliche und finanzielle Anreize haben, wird durch einige Zahlen
verdeutlicht: Bei Erreichen der Klimaziele der Strategie EU 2020 würden europaweit 60 Milliarden Euro weniger für Öl- und
Gasimporte ausgegeben. Durch einen Anteil von 20 Prozent erneuerbarer Energien könnten mehr als 600.000 Arbeitsplätze in
der Union geschaffen werden; diese Zahl würde sich sogar auf mehr als eine Million neuer Arbeitsplätze erhöhen, wenn die
Energieeffizienz um 20 Prozent gesteigert wird. Der Bericht der Reflexionsgruppe an den Europäischen Rat über die Zukunft
der EU 2030 stellt weitere interessante Zahlen aus dem Bereich Klimaschutz vor: „Schätzungen zufolge belaufen sich die jährlichen
Kosten zur Verringerung der Treibhausgasemissionen auf etwa zwei Prozent des weltweiten BIP, die Kosten der Untätigkeit
hingegen auf jährlich mindestens fünf Prozent des BIP. Gleichzeitig bietet eine nachhaltige grüne Wirtschaft weitreichende
technische, geschäftliche und wirtschaftliche Chancen, die genutzt werden müssen.“[9]

Bei den Ansätzen und Zielen der DG im Rahmen des REK ist einer der wichtigsten Aspekte die Steigerung der Energieeffizienz,
da die billigste und umweltfreundlichste Energie eindeutig die ist, die gar nicht erst verbraucht wird. Der Bericht der Reflexions-
gruppe an den Europäischen Rat über die Zukunft der EU 2030 schlägt in diesem Zusammenhang vor, das Ziel von 20 Prozent
auf 50 Prozent bis 2030 zu erhöhen. Die EU solle dieses Ziel fördern, indem sie strengere Effizienzstandards für Haushaltsgeräte
und Neubauten sowie ehrgeizigere Emissionsziele für Kraftfahrzeuge festlegt. Zudem solle sie innovative öffentlich-private
Partnerschaften für energieeffiziente Investitionen fördern, Effizienzziele festlegen und deren Einhaltung durch die Mitgliedsstaaten
überwachen.
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[7] Mitteilung der Kommission. Europa 2020 : Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. KOM(2010) 2020 endgültig. Seite 6.
[8] Mitteilung der Kommission. Europa 2020 : Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. KOM(2010) 2020 endgültig. Seite 19.
[9] Projekt Europa 2030 – Herausforderungen und Chancen. Bericht der Reflexionsgruppe an den Europäischen Rat über die Zukunft der EU 2030. Seite 32.
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GLÜCKLICH LEBEN UND NATURGEMÄSS LEBEN IST EINS.

Lucius Annaeus Seneca (4 v.Chr. - 65 n.Chr.), römischer Philosoph und Dichter
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5.1 HANDLUNGSKONTEXT

In der heutigen Zeit, die von einer zunehmend globalisierten Wirtschaft geprägt ist, gilt Innovation als treibende Kraft für erfolgreiche
Entwicklungen. Innovative Unternehmen haben oft gute Ertragslagen und eine positive Beschäftigungssituation. Weniger innovations-
freudige Unternehmen riskieren in ihrer Entwicklung zu stagnieren und stehen langfristig oftmals schlechter da. 
Der Begriff „Innovation“ wird meistens mit einem herausragenden neuen Produkt in Verbindung gebracht. In Wirklichkeit bezieht
sich Innovation aber auf ein viel breiter gefächertes Gebiet. Innovation bedeutet Erneuerung oder auch eine Idee, die erfolgreich
Anwendung findet und auf den Markt durchdringt. Sie ist also direkt mit der Rentabilität der Betriebe verbunden und kann auf
verschiedenen Ebenen stattfinden, unter anderem:
• Produktinnovation: Umsetzung neuer Produkte und Verbesserung bestehender Produkte
• Prozessinnovation: Umsetzung neuer Verfahren innerhalb des Unternehmens und  Verbesserung bestehender Verfahren
• Serviceinnovation: neue und verbesserte Dienstleistungen des Betriebes gegenüber Dritter (Business Modelle, Marketing)

Somit ermöglicht Innovation nicht nur Umsatzsteigerungen und bessere Positionierungen eines Unternehmens auf dem Markt,
sondern auch preisliche, qualitative und logistische Verbesserungen im Inneren des Unternehmens. Dies kann beispielsweise
Kosteneinsparungen betreffen, aber auch die Professionalisierung des kundenorientierten Auftretens eines Unternehmens.  

Innovation ist heutzutage allgegenwärtig und prägt die Wirtschaftsprogramme zahlreicher Nationen und unserer Nachbarregionen.
Beispiele hierfür sind die langfristige Strategie zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung der Europäischen Union und
der Marshallplan der Wallonischen Region, der verschiedene Initiativen zur Förderung der Innovation in kleinen und mittleren
Unternehmen vorsieht. Weitere Beispiele sind das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), das mit der Initiative
SIGNO Hochschulen, Unternehmen und freie Erfinder bei der rechtlichen Sicherung und wirtschaftlichen Verwertung ihrer
innovativen Ideen unterstützt, und die Provinz Niederländisch-Limburg, die zur Durchführung der „Versnellingsagenda“ bedeutende
Mittel freisetzt. Auf diese Initiativen und andere gute Beispiele wird in den Kapiteln „Kooperation außerhalb der DG, internationale
Zusammenarbeit und gute Beispiele aus anderen Regionen“ sowie  „Querverbindungen zu anderen Strategieplänen“ detaillierter
eingegangen.

Ein weiterer Aspekt des vorliegenden Zukunftsprojektes betrifft Innovation im Kulturbereich, in der sogenannten Kreativwirtschaft. 
Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist durch eine Vielzahl von Kleinst- und Einzel-

unternehmen mit erheblichem wirtschaftlichem Potenzial geprägt. Das
deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie weist auf
seiner Internetseite beispielsweise darauf hin, dass die ökonomische
Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft nicht deutlich genug
herausgestellt werden kann: „Seit Ende der 80er Jahre entwickelte
sie sich bezogen auf Umsatz und Beschäftigung zu einem der
dynamischsten Wirtschaftszweige. Allein im Jahr 2008 hat sie
schätzungsweise 65 Milliarden Euro zur volkswirtschaftlichen
Gesamtleistung (Bruttowertschöpfung) in Deutschland bei-
getragen.“[10] Zudem steigt die Anzahl der Unternehmen in der
Kultur- und Kreativwirtschaft kontinuierlich an. Allerdings sind
sich diese Unternehmer oft nicht bewusst, dass sie eine Branche
sowie ein wichtiger Treiber von Innovationen, Wirtschaftswachstum

und sozialem Zusammenhalt sein können. Vielfach fehlt es ihnen an
unternehmerischen Kompetenzen, um diese Potenziale in vollem Umfang

nutzen zu können. 

96 [10] http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KuK/Navigation/kultur-kreativwirtschaft.html 

DEFINITION
“KULTUR- UND
KREATIV-

WIRTSCHAFT”

Kultur- und Kreativwirtschaft 
ist die Wirtschaftsbranche, die mit
künstlerischen und kulturellen Gütern

(Kulturwirtschaft) und künstlerischen Ideen in
Verbindung mit technologischer, innovativer und
wissenschaftlicher Kreativität (Kreativwirtschaft)
Gewinne erzielen will. Ausgangspunkt der 

Wertschöpfung ist dabei der schöpferische Akt
der künstlerisch kreativ Tätigen. Seinen 
Ursprung hat dieser Wirtschaftszweig

im britischen Konzept der 
„Creative Industries“.



5.2 ZIELSETZUNGEN

In den Nachbarregionen der DG existieren bereits zahlreiche Aktivitäten zur Förderung von Innovation. Theoretisch könnten
ostbelgische Unternehmen von den wallonischen Initiativen profitieren und sich ihnen anschließen. Allerdings werden die Betriebe
bisher nicht ausreichend über die dort bestehenden Programme und Möglichkeiten informiert. Sowohl die räumliche Distanz zu
Projektträgern und Forschungseinrichtungen als auch fehlende Informationen in deutscher Sprache entpuppen sich häufig als
Hindernis bei der Nutzung des wallonischen Angebots. Dank der geplanten Anlaufstelle für Innovation in der DG sollen diese
Hürden nun aufgehoben werden. Ziel des Zukunftsprojektes „Innovation stimulieren“ ist demnach, durch verschiedene Ansätze
und Instrumente innovative Aktivitäten in Betrieben zu stimulieren und zu unterstützen, unabhängig vom Sektor oder der Größe
des Unternehmens. 

Im dritten Teilprojekt kommt durch den Aufbau einer Initiative im Bereich Kreativwirtschaft zusätzlich der künstlerische Aspekt ins
Spiel. Dieses Teilprojekt beschäftigt sich näher mit der Heterogenität und Kleinteiligkeit, die typisch für die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft sind. Gleichzeitig wird ermittelt, welche branchenübergreifenden Marktmöglichkeiten in der Kultur- und Kreativwirtschaft
bestehen, sowohl für die DG als auch grenzüberschreitend.
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INNOVATIONEN GEBEN DER ZUKUNFT EINE ZUKUNFT.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger (geboren 1939), deutscher Chemiker

Inga Klawitter: 
Was versprechen Sie sich von der Umsetzung des
Zukunftsprojektes „Innovation stimulieren“?

Christine Raaff: 
Das Zukunftsprojekt soll die Unternehmen der DG bei ihren innovativen Ansätzen 
unterstützen. Neue Ideen, Verbesserungen von Produktionsverfahren, neue Angebote
für Kunden usw. sind sehr wichtig für die positive Entwicklung unserer Betriebe.  
Hier kann die Innovationsberatung konkrete Hilfestellung geben, damit Unternehmen
die Umsetzung von Ideen leichter fällt. Ausserdem soll die Kreativwirtschaft als 
aufsteigender Wirtschaftszweig mit einbezogen werden, indem ein Branchengefühl
herausgebildet und die Akteure besser vernetzt werden.

Inga Klawitter: 
Es wird in Ihrem Zukunftsprojekt immer wieder von
Netzwerken gesprochen – Was ist damit konkret 
gemeint?

Christine Raaff: 
Unsere Betriebe sollen stärker in bestehende Netzwerke eingebunden werden – und
zwar auch grenzüberschreitend – weil sich durch den regelmäßigen Austausch mit
Forschungseinrichtungen, Verbänden, Clustern usw. interessante Partnerschaften
aufbauen lassen. 



5.3 UMSETZUNG DER TEILPROJEKTE MIT ARBEITSSCHRITTEN

Im ersten Teilprojekt geht es um die Sensibilisierung der Unternehmen für Innovation und Innovationsberatung.
Durch eine Sensibilisierungskampagne gilt es zunächst, bestehende und angehende Unternehmer für
die vielen Aspekte von Innovation zu interessieren und deutlich zu machen, dass Neuerungen und
Verbesserungen von Produkten, Dienstleistungen, Verfahren und Prozessen und in den meisten
Betrieben möglich sind. Die Unternehmen sollen Mut zu einer kreativen Geisteshaltung innerhalb des
Betriebs sowie in Zusammenarbeit mit potenziellen Partnern entwickeln. Auch Schulen und Ausbildungs-
zentren sollen in diesen Prozess einbezogen werden.
Zur Umsetzung von Innovation brauchen Unternehmen auf der einen Seite die passenden Instrumente, die

praktisch und leicht zugänglich sein müssen. Auf der anderen Seite benötigen sie ein gut funktionierendes
Netzwerk, um potenzielle Partner ausfindig zu machen, den Zugang zu Wissen zu verbessern oder Technologie-

transfers zu ermöglichen. Das Zukunftsprojekt sieht deshalb ein Beratungsangebot – in Eigenregie oder in Zusammenarbeit mit
Partnern – vor, um Innovationen in Betrieben zu unterstützen, auszuweiten und insgesamt eine kreative Haltung zu generieren.
Die Anlaufstelle für Innovation soll gezielt und proaktiv auf Betriebe zugehen und auch auf spontane Anfragen der Unternehmen
reagieren.

ARBEITSSCHRITTE 

••• Einarbeitung und Recherche von best practices •••> abgeschlossen
••• Informationen über die Ist-Situation in Ostbelgien •••> abgeschlossen
••• Personalsuche zur Einrichtung einer Beratungsstelle: Bestimmung des Jobprofils, 

Stellenausschreibung, Vorstellungsgespräche und Einstellung eines Beraters •••> abgeschlossen
••• Einarbeitung des neuen Personalmitglieds, inklusive der Weiterentwicklung des Konzeptes •••> abgeschlossen
••• Formulierung des Konzeptes •••> 1. Halbjahr 2011
••• Einberufung eines Begleitausschusses mit den politischen Institutionen, 

verschiedenen Interessensvertretern, Ausbildern und Unternehmern der DG •••> 1. Halbjahr 2011
••• Erstellung einer Liste der kleinen und mittleren Unternehmen für proaktive Besuche •••> 1. Halbjahr 2011
••• Ausarbeitung von Innovations-Werkzeugen, inklusive Recherchen, Analysen, 

Anpassung an die Situation der DG und Umsetzung •••> 1. Halbjahr 2011
••• Ausarbeitung und Festlegung der Kommunikationsstrategie •••> 1. Halbjahr 2011
••• Ausschreibung, Wahl einer Werbeagentur, Ausarbeitung von Vorschlägen für die 

Sensibilisierungskampagne •••> 1. Halbjahr 2011
••• Umsetzung der Kampagne •••> ab 1. Halbjahr 2011
••• Proaktive Firmenbesuche •••> ab 1. Halbjahr 2011
••• Kundengespräche, Festlegung und Umsetzung der Dienstleistungen in Unternehmen •••> ab 1. Halbjahr 2011
••• Brainstorming zu Ideen für Aktionen und Veranstaltungen 

sowie Recherche nach best practices •••> 1. Halbjahr 2011
••• Organisation von Seminaren und anderen Veranstaltungen, inklusive Themenwahl, 

Rednersuche, Werbung und Organisation •••> ab 1. Halbjahr 2011
••• Organisation eines Innovationswettbewerbs, inklusive Definition der Rahmenbedingungen, 

Auswahl der Jury, Aufstellung von Bewertungskriterien und Analyse der Unternehmen •••> 2. Halbjahr 2012

98

TEILPROJEKT 1: 
SENSIBILISIERUNG
UND BERATUNG



Das zweite Teilprojekt befasst sich mit dem für Innovation nötigen Umfeld und geht daher über die Betriebe
hinaus. Aus verschiedenen Studien geht deutlich hervor, dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen
Innovationstätigkeiten sowohl aus Zeitmangel als auch aufgrund von fehlenden Kontakten und mangelnden
Ressourcen scheuen. Um Technologietransfer, den Zugang zu Wissen und zu neuen Märkten zu erleichtern,
ist es wichtig, ein gut funktionierendes Netzwerk mit potenziellen Partnern in den Bereichen Forschung
und Entwicklung, Finanzen, geistiges Eigentum und anderen Bereichen aufzubauen. Dieses Netzwerk
soll auch auf Ebene der Großregion und der Euregio Maas-Rhein funktionieren. 
In einem vorangeschrittenen Stadium der Umsetzung des Projektes ergeben sich – aufgrund der Zentrali-

sierung von Betriebsanfragen – möglicherweise Synergieeffekte zwischen Unternehmen, die von der Anlauf-
stelle erkannt und vernetzt werden können. Ein langfristiger Effekt wäre also die Einbindung in Cluster oder

Verbünde entlang verschiedener Wertschöpfungsketten. Bei ausreichender Nachfrage kann zudem über eine Investition
in die entsprechende Infrastruktur nachgedacht werden. Denkbar wäre ein Innovationszentrum mit kleinen Laboren, Gemeinschafts-
räumen und Dienstleistungsangeboten wie Schulungen, Sekretariatsdiensten und Beratung.

ARBEITSSCHRITTE 

••• Recherche von nützlichen Kontakten  in  den Bereichen Forschung und Entwicklung, 
geistiges Eigentum, Finanzen, Cluster und anderen sowie Festlegung der Prioritäten •••> ab 2. Halbjahr 2010

••• Aufbau des Netzwerks durch Kontaktaufnahme, Gespräche und mögliche Partnerschaften •••> ab 2. Halbjahr 2010
••• Vernetzung von Unternehmen, beispielsweise nach Sektoren oder entlang der 

Wertschöpfungskette und Organisation von gezielten Treffen zum Austausch 
von Praktiken und Inhalten •••> 1. Halbjahr 2012

••• Konzepterarbeitung und Planung eines Innovationszentrums mit Basisinfrastruktur, 
Laboren und Dienstleistungsangeboten wie Schulungen und Beratungen •••> 2. Halbjahr 2012
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TEILPROJEKT 2: 
AUFBAU EINES
NETZWERKES



Wie einleitend beschrieben weist die Kultur- und Kreativwirtschaft europaweit großes Wirtschaftspotenzial
auf und wächst zudem ständig. Gleichzeitig findet dieser Wirtschaftszweig in der Bevölkerung bisher wenig
Beachtung. Ziel dieses Teilprojektes ist zunächst, die Sichtbarkeit von Kultur- und Kreativwirtschaft in
der DG aufzubauen. Als nächster Schritt ist eine verstärkte Vernetzung der Akteure geplant, denn bisher
arbeiten „Kreativwirtschafter“ häufig isoliert. Da diese Kleinstunternehmen gleichzeitig oft fehlende
Kapazitäten oder Kompetenzen  aufweisen, um ihren Betrieb effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten,
bleibt ihnen die weitere Entwicklung ihrer Tätigkeit häufig verwehrt. Ein Austausch mit Kollegen in
sogenannten Innovationsforen, der Aufbau von Netzwerken für effizientere Kooperationen und nicht zuletzt

konkrete Handlungsempfehlungen an die Politik sollen die Kultur- und Kreativwirtschaft langfristig stärken
und weiterentwickeln.

ARBEITSSCHRITTE 

••• Einarbeitung von Personal in den Themenbereich Kultur- und Kreativwirtschaft •••> abgeschlossen
••• Bestandsaufnahme der im Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft tätigen Personen 

und Unternehmen in der DG und Ausarbeitung einer Datenbank •••> 1. Halbjahr 2011
••• Recherche von Experten zur weiteren Datenanalyse, Auswahl und Kontaktaufnahme •••> 1. Halbjahr 2011
••• Beratung durch Spezialisten für ein zukünftiges Vorgehen in der DG 

und Organisation erster Netzwerkaktivitäten •••> 1. Halbjahr 2011
••• Bedarfsklärung bei den Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft 

und Erarbeitung von Konzepten zum Bedarf des Sektors •••> 1. Halbjahr 2011
••• Organisation von jährlichen Innovationsforen •••> ab 1. Halbjahr 2011
••• Grenzüberschreitende Vernetzung der Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft •••> ab 2. Halbjahr 2011
••• Herausarbeiten der für die DG wichtigsten Handlungsfelder in der Kultur- und 

Kreativwirtschaft, beispielsweise in den Bereichen Beratung für Existenzgründer, 
Rolle von Fortbildungsangeboten für Kreativwirtschafter 
und Entwicklung bedarfsgerechter Instrumente •••> 1. Halbjahr 2012
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WIRTSCHAFT

KREATIVITÄT IST DIE QUELLE DER PERSÖNLICHKEIT,
AUS IHR DRINGT DIE ADER DES GLÜCKS ANS LICHT.

Wilma Eudenbach (geboren 1959), deutsche Publizistin



5.4 GESELLSCHAFTSPOLITISCHE AUSRICHTUNG

5.4.1 NACHHALTIGKEIT DES PROJEKTES

Innovation fördert das Wachstum der Betriebe und sichert somit deren Existenz. In den innovativen Projekten sollen darüber
hinaus nachhaltige Kriterien wie Umweltschutz, Ressourceneinsparung und Energieeffizienz systematisch Anwendung finden.
Oftmals ist Innovation nach wie vor die Antwort auf einen punktuellen Bedarf. Dank der Angebote und Instrumente der Anlauf-
stelle wird nun versucht, dauerhaft eine kreative Geisteshaltung in den Betrieben zu etablieren. Ziel ist also auch ein nachhaltiges
Innovationsmanagement innerhalb der Unternehmen.

Im Teilprojekt Kreativwirtschaft wirkt sich die angestrebte Weiterentwicklung und Professionalisierung der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft sowie deren verbesserte Wertschöpfung positiv auf den Wirtschaftsstandort Ostbelgien aus. Eine Stabilisierung
wenn nicht Stärkung des Wirtschaftszweiges Kultur- und Kreativwirtschaft ist auch für andere Wirtschaftszweige nachhaltig
positiv. Zudem sollen durch Vernetzungen neue, bisher nicht bekannte oder nicht genutzte Handlungsfelder abgedeckt werden.
Diese neuen Initiativen dürften langfristig die Qualität des kulturellen Angebots in der DG steigern und damit wiederum neue
Besuchergruppen anlocken und die grenzüberschreitende Außenwahrnehmung der DG positiv beeinflussen.

5.4.2 INNOVATIVE ANSÄTZE DES PROJEKTES

In der DG hat es bisher weder eine Innovationskampagne noch eine zentrale Anlaufstelle für Fragen und Informationen gegeben,
und auch der systematische Aufbau von Netzwerken hat in diesem Bereich in der DG bisher nicht stattgefunden. Dem soll nun
Abhilfe geschaffen werden. Allerdings wird die DG das Rad nicht neu erfinden, sondern sich vielmehr an den gut funktionierenden
Beispielen aus dem eigenen Land sowie aus anderen europäischen Regionen orientieren. Ausgehend davon wird dann eine eigens
auf die Betriebe der DG zugeschnittene Innovationspolitik definiert. Sensibilisierungskampagnen und Betriebsberatungen sollen
dabei stets präsent sein.

In Bezug auf den Aufbau von Netzwerken beziehungsweise die Einbindung hiesiger Betriebe in diese Netzwerke wird nicht an
der Landesgrenze halt gemacht. Vielmehr wird die Anlaufstelle sich in regionale und transnationale Netzwerke einbringen und
somit  die Türen für das hiesige Unternehmertum öffnen.

Eine Bestandsaufnahme im Bereich der Kreativwirtschaft ist ebenfalls neu für die DG. Sie erlaubt, die Aufmerksamkeit auf diesen
Sektor zu lenken und die DG stärker mit anderen in diesem Bereich aktiven Regionen zu vernetzen. Die geplanten Innovationsforen
werden wiederum neue Initiativen ins Leben rufen und neue Potenziale erschließen. Langfristiges Ziel des Projektes ist, bleibendes
Interesse für den Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft zu wecken und ihn nachhaltig am Wirtschaftsstandort Ostbelgien zu verankern. 
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5.5 WIRKUNGSINDIKATOREN

WIRKUNGSINDIKATOR

Durchführung einer Sensibilisierungskampagne bei Unter-
nehmen sowie in der Öffentlichkeit, beispielsweise in Schulen

Innovationsberatung für kleine und mittlere Unternehmen
durch die Anlaufstelle

Organisation von Veranstaltungen im Bereich „Innovation“

Anzahl der Betriebe mit eigener Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit

Anzahl hinterlegter Patente

Anzahl Betriebe mit neuen Produkten, Verfahren, Business-
Modellen usw. 

Aufbau eines Netzwerkes
Systematische Weiterentwicklung in Funktion des konkreten
Bedarfs der Betriebe und Pflege der Kontakte bis 2025

Einbindung der Betriebe in Cluster und Wettbewerbspole
der Wallonischen Region

Entwicklung oder Verbesserung der Kontakte zwischen hiesiger
Wirtschaft und Wissenschaft (Universitäten, Hochschulen,
Forschungseinrichtungen) im In- und Ausland
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Einsatz von Radiospots, Webseite, moderne Kommunikations-
mittel bis Ende 2012; Dokumentation der Kampagne

Kontakt zu mindestens 100 Betrieben bis Ende 2012

Zwei Veranstaltungen pro Jahr bis Ende 2012

Stand 2010 aus Betriebsumfrage „Reimer“: 17 von 35 Betriebe
Steigerung um 25 Prozent bis 2025

Stand 2010: 192 Patente 
(Angaben des Patentinformationszentrums PICARRE)
Steigerung um 5 Prozent bis 2025

Ziel 2025: 20 Firmen

20 Kontakte pro Jahr mit Universitäten, Forschungseinrich-
tungen, Patentschutzämtern und anderen Institutionen, die
den Unternehmen nutzen könnten bis 2012

Ziel 2025: regelmäßiger Kontakt zu und Austausch mit den
derzeit 13 Clustern und fünf Wettbewerbspolen

Stand 2010 aus Betriebsumfrage „Reimer“: 7 von 35 Betrieben 
Steigerung um 100 Prozent bis 2025

SENSIBILISIERUNG UND BERATUNG[11]

AUFBAU EINES NETZWERKES

[11] Aufgrund der vielseitigen Ansätze von Innovation innerhalb eines Betriebs ist es fast unmöglich, Innovation anhand von Zahlen und Resultaten aus diesen Betrieben einheitlich
zu messen. Es geht hier um messbare Größen wie zum Beispiel Umsatzsteigerungen, Kosteneinsparungen oder Arbeitsplatzschaffung. Diese lassen sich im jetzigen Stadium
schwer in Zahlen fassen, sollen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt in Form einer Umfrage erörtert werden.



Datenbank zur Kreativwirtschaft in der DG

Anzahl der Akteure in der Kreativwirtschaft

Qualität der Kreativwirtschaft in der DG

Erwirtschafteter Umsatz der Kreativwirtschaft

Subventionen aus der öffentlichen Hand

Ansehen der DG als Platz für kreatives Schaffen 
für Menschen, die von außerhalb kommen

Ansehen der Kreativwirtschaftler der DG in anderen Regionen

5.6 ZUSAMMENARBEIT MIT DEN GEMEINDEN 

Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden ist vor allen Dingen auf Ebene der Sensibilisierungskampagne wichtig. Die Gemeinden
werden Information über die Innovationsberatung erhalten, die sie auf ihrer Internetseite veröffentlichen können. Zudem werden
Infoblätter über die Dienstleistungen der Beratungsstelle entworfen, die in den Gemeinden ausgelegt werden können. Darüber
hinaus erhalten die Gemeinden weitere Informationen über Seminare und andere Aktivitäten im Bereich Innovation und die Arbeit
der Anlaufstelle im Detail, die sie an lokale Unternehmen weitergeben können, um so auch den direkten Kontakt mit der Anlaufstelle
herzustellen. 

Eine weitere intensive Zusammenarbeit ist im Bereich der Sensibilisierung und der Beratung mit den hiesigen Wirtschaftsträgern
wie beispielsweise der Industrie- und Handelskammer, dem Allgemeinen Arbeitgeberverband, der Mittelstandsvereinigung und dem
Arbeitsamt der DG aufzubauen. Wichtig ist auch die Abstimmung der Arbeit der Innovationsberatung mit der Existenzgründungs-
initiative der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) sowie mit der Finanzierungsgesellschaft Ostbelgieninvest. 
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Erstellung bis Mitte 2011 und fortlaufende, regelmäßige 
Informationseingabe

Steigerung

Verbesserung

Steigerung nachdem in einer ersten Umsetzungsphase 
Zahlen erhoben werden konnten

Prüfung und eventuelle Neuordnung 
beziehungsweise Anpassung

Steigerung der Außenwirkung mit Bezug auf die 
Wertschätzung der Kreativwirtschaft in der DG

Sensibilisierung in der DG für das Anliegen der Kreativ-
wirtschaft und die wirtschaftlichen Potenziale sowie den 
gesamtgesellschaftlichen Mehrwert, der daraus resultiert

AUFBAU EINER INITIATIVE IM BEREICH DER KREATIVWIRTSCHAFT



5.7 KOOPERATION AUSSERHALB DER DG, 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
UND GUTE BEISPIELE AUS ANDEREN REGIONEN

Mit mehreren Institutionen und Projekten wird in diesem Zukunftsprojekt eine Zusammenarbeit oder ein Austausch angestrebt:
Auf Ebene der Wallonischen Region ist seitens der WFG eine  Zusammenarbeit mit der Organisation „Innovatech“ angedacht.
„Innovatech“ wurde von der „Agence de stimulation technologique“ beauftragt, die wallonischen Betriebe bei Innovationen zu
unterstützen. Das Abkommen könnte gemeinsame Besuche der Unternehmen,  gemeinsame Veranstaltungen in der DG und
einen aktiven Erfahrungs- und Wissensaustausch umfassen. Weitere wichtige Partner auf Ebene der Wallonischen Region sind
das Patentinformationszentrum „PICARRE“, der Zusammenschluss der wallonischen Forschungseinrichtungen „ACCOR“, der
Zusammenschluss der wallonischen Universitäten und Hochschulen „LIEU“ sowie die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der
Provinz Lüttich „SPI+“.

Zudem ist die WFG in verschiedene grenzüberschreitende Projekte im Bereich Innovation eingebunden:

TTC: TOP TECHNOLOGY CLUSTER 
Hauptzielsetzung des Projektes ist eine intensivere grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen technologie-
orientierten kleinen und mittleren Unternehmen in der Euregio Maas-Rhein. Im Mittelpunkt stehen die Bereiche Gesundheit
und Life Sciences, High-Tech-Systeme (Automotive/Engineering, ICT), Neue Materialien, Chemie und Energie. Die Unternehmen
in der DG erhalten so einen besseren Einblick in die “Landschaft” interessanter Unternehmen, Forschungs- und Entwicklungs-
Einrichtungen, Universitäten und unternehmensorientierter Netzwerke über die Grenzen der Gemeinschaft hinweg. Zudem
erfahren sie mehr über die bereitgestellte Unterstützung zur Business-Entwicklung und können diese auch über die Grenzen
der DG hinweg in Anspruch nehmen.

SIS: SUSTAINABLE INDUSTRIAL SITES
Dieses Projekt hat zum Ziel, die Nachhaltigkeit von Gewerbegebieten in der Euregio zu fördern und sie als Modellregion im Bereich
nachhaltiger Gewerbegebiete zu vermarkten. Dazu sollen Instrumente zur Überprüfung der Nachhaltigkeit bei der Konzeption
und der Bewirtschaftung von Gewerbegebieten ausgearbeitet, getestet und zu einer allgemeinen Anwendung gebracht werden.
Beispielgebende Gewerbeflächen werden aufgebaut, deren Modellscharakter Übertragbarkeit ermöglicht. Dies gilt insbesondere
für energieautarke Gewerbeflächen. Die in diesem Bereich führenden Gewerbeflächen und ihre Unternehmen werden vernetzt,
was  auf euregionaler und überregionaler Ebene ein höheres Niveau der Vermarktung ermöglicht.
Für die DG ist im Zusammenhang mit diesem Projekt ein Impulszentrum für die innovative Förderung der Bereiche „nachhaltiges
Bauen, Holz und erneuerbare Energien“ geplant. Mehr Informationen dazu enthält das Zukunftsprojekt „Wirtschaften mit der Natur“.
Auch das Evaluierungsinstrument für die Nachhaltigkeit der Gewerbeflächen kann in den hiesigen Gewerbeflächen durch deren
Betreiber und die dort angesiedelten Unternehmen eingesetzt werden. 

TETTRA : TECHNOLOGY TRANSFER & RECRUITING IN RURAL AREAS
Das Ziel dieses Projektes ist die Verbesserung des Technologietransfers und der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und
kleinen und mittleren innovativen Unternehmen in den ländlichen Regionen der Euregio Maas-Rhein. Dabei soll einerseits der
wechselseitige Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft gestärkt werden, andererseits sollen Kontakte und Netzwerke
zwischen den Unternehmen selbst aufgebaut werden. Auf diese Weise soll die wirtschaftliche und technologische Leistungs-
fähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen im ländlichen Raum verbessert werden. 
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Darüber hinaus werden Rahmenbedingungen und Strukturen entwickelt, die zu einer Verbesserung der Akquise von Fachkräften
führen und deren Abwanderung in urbane Zonen verhindern. Das Projekt bietet den Unternehmen aus der DG die Chance,
Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus der Euregio Maas-Rhein kennenzulernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Zudem soll durch die Rekrutierungsmaßnahmen dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und der hiesige Arbeitsmarkt den
Studenten besser bekannt und attraktiver gemacht werden.

TIGRE: TECHNOLOGIETRANSFER UND INNOVATION IN DER GROSSREGION
In diesem Projekt sollen die Angebote und das Know-How verschiedener Forschungseinrichtungen und Technologiecluster aus der
Großregion bekannt gemacht werden. Innovative Unternehmen werden bei ihren Anfragen in Sachen Forschung und Entwicklung
individuell begleitet. Ferner ist eine Vernetzung der im Bereich des gewerblichen Rechtschutzes tätigen Akteure in der Großregion
geplant. Konkret kann die WFG hierdurch hiesigen Unternehmen bei ihren Innovationsbemühungen unter die Arme greifen.

CREATIVE DRIVE: INNOVATIONSFORUM FÜR DIE KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT IN DER EUREGIO
In diesem Projekt werden euregionale Netzwerke und Prozesse entwickelt, um den Kultur- und Kreativwirtschafts-Akteuren den
Zugang zu neuen Märkten zu erleichtern.  Traditionelle Branchen sollen in die Lage versetzt werden, ihr Marktangebot durch
kreative Ansätze zu verbessern. Produktentwicklungsmöglichkeiten mit Sektoren aus Partnerregionen sollen untersucht und neue
Märkte sowie neue Geschäftsmodelle an den Schnittstellen zu anderen Branchen, wie beispielsweise dem Technologiesektor,
dem Handwerk oder der Chemischen Industrie entwickelt werden. Darüber hinaus werden Daten zur  Kultur- und Kreativwirtschaft
in den einzelnen Partnerregionen zusammen getragen. Es geht darum, die Euregio Maas-Rhein als attraktiven Standort für kreative
Kompetenz zu positionieren.

Darüber hinaus sieht die DG einen intensiven Austausch mit dem neuen Kulturwirtschaftsbüro in Saarbrücken vor. Ein erster
Austausch ist für Ende 2010 vorgesehen, um am Beispiel des neugegründeten Kulturwirtschaftbüros weitere Handlungs-
empfehlungen für die DG zu entwickeln. Auch die Möglichkeiten vertiefter Zusammenarbeit bei anderen Projekten der Großregion,
und die Einbeziehung des Heidberg-Klosters in die Zukunftsplanungen der Gemeinschaft sollen geprüft werden.
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INNERBELGISCHE BEST PRACTICES: 
INNOVATIECENTRUM LIMBURG, FLANDERN UND INNOVATECH ASBL, WALLONIE
Das Innovatiecentrum verfolgt die Zielsetzung, limburgische Unternehmen aus allen Sektoren proaktiv zu informieren und bei der
Ausarbeitung und Umsetzung ihrer Innovationsvorhaben zu unterstützen. Zielpublikum sind in erster Linie kleine und mittlere
Unternehmen. Die Berater des „Innovatiecentrums“ bieten unter anderem folgende Dienstleistungen an: Beratung zu Fördermitteln
und Finanzierungsmöglichkeiten, Messung des Innovationspotenzials von Betrieben, Entwicklung innovativer Ideen, Suche nach
Partnern über Netzwerke, und Begleitung bei diversen Antragstellungen. 
limburg.innovatiecentrum.be

Die wallonische „InnovaTech ASBL“ ist eine Beratungsstelle im Bereich Innovation für kleine und mittlere Unternehmen. Diese
Organisation konzentriert sich auf technologische Innovationsprojekte und bietet eine umfassende Beratung und Begleitung
beim Aufbau und bei der Umsetzung von Projekten, beim Schutz des geistigen Eigentums sowie bei der Kommunikation der
Projektergebnisse an. 
innovatech.be 

BEST PRACTICES AUS DEM BENACHBARTEN AUSLAND: 
AGIT, DEUTSCHLAND UND LUXINNOVATION, LUXEMBURG
Unter dem Motto „Gründen. Ansiedeln. Fördern.“ bietet die AGIT umfassende Serviceleistungen und Maßnahmen an. Technologie-
orientierte Gründer und innovative Unternehmer erhalten zum Beispiel eine individuelle Gründungs- und Wachstumsberatung.
Regionale Unternehmen profitieren von Netzwerkaktivitäten in speziellen Branchen. Auch werden regelmäßig Seminare und
Fachvorträge angeboten. In den beiden Technologiezentren TZA und MTZ stellt die AGIT Gründern und Investoren Büro-, Labor-
und Reinraumflächen zu günstigen Konditionen zur Verfügung. 
signo-deutschland.de
Eine ähnliche, ebenfalls interessante Initiative aus Luxemburg: 
luxinnovation.lu

EUROPÄISCHES BEST PRACTICE: 
PROJEKT JINNOVE, NORD-PAS DE CALAIS, FRANKREICH
Die Region Nord-Pas de Calais hat durch das Projekt „Jinnove“  etwa 70 Beratungsstellen für Innovation vernetzt. Dadurch stehen
den Unternehmen zahlreiche Experten für ihre Innovationsvorhaben zur Verfügung. Das Projekt verfolgt das Ziel, Innovation in den
Betrieben zu stimulieren, konkrete Vorhaben zu begleiten und voranzutreiben sowie den Unternehmen Forschungseinrichtungen
und deren Ergebnisse näher zu bringen. 
jinnove.net
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INNERBELGISCHE BEST PRACTICES: 
WALLONIE-BRUXELLES DESIGN ET MODE (WBDM)
Der WBDM ist ein Verband, der Modeschöpfer und Designer in ihren Exportbestrebungen unterstützt. Aus dieser Arbeit entspringt
auch die Entwicklung vieler begleitender Aktivitäten, die wallonische und Brüsseler Modedesigner internationale Aufmerksamkeit
beschert. Die Entwicklung von Prototypen für Musterschauen wird ebenso unterstützt wie die Beteiligung an internationalen Messen.
Ausstellungen wie beispielweise im RedDot Design Museum Essen schaffen die notwendige Aufmerksamkeit, die einzelne Akteure
des Sektors alleine nicht erreichen würden.
wbdm.be/fr/index.html

BEST PRACTICES AUS DEM BENACHBARTEN AUSLAND: 
GRÜNDERZENTRUM AACHEN UND IDEENLOTSEN BREMEN, DEUTSCHLAND
Der Verein "Kulturwirtschaftliches GründerZentrum e.V.“ wurde als Träger des Gründer-Zentrums Kulturwirtschaft im Dezember 2003
von der Stadt Aachen ins Leben gerufen. Das kulturwirtschaftliche Gründerzentrum will Kultur und Wirtschaft verbinden und die
Potenziale der Kulturwirtschaft bewusst machen. Zu seinen Aufgaben zählen Gründerberatungen und die Unterstützung von Existenz-
gründern im kulturwirtschaftlichen Sektor in Form von individuellen Beratungsgesprächen, Workshops und Veranstaltungsreihen. 
kulturunternehmen.info
Ein weiteres gutes Beispiel aus Deutschland sind die „Ideenlotsen“ aus Bremen. Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist wie oben
beschrieben durch die Heterogenität und Kleinteiligkeit gekennzeichnet. Unternehmer konzentrieren sich hier hauptsächlich auf
die kreative Schöpfung; begleitende Aspekte wie die betriebswirtschaftliche Betrachtung bleiben deshalb oft außen vor. Dieser
Situation begegnet man in Bremen mit dem Beratungs- und Betreuungsangebot der Ideenlotsen. 
ideenlotsen.de

EUROPÄISCHE BEST PRACTICES: 
KREATIVWIRTSCHAFT IN EUROPAS KULTURHAUPTSTADT 2009, LINZ, ÖSTERREICH
Schon vor ihrer Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas hat die Stadtregion Linz im Rahmen des INTERREG III B CADSES-
Programmes eine Studie zur Situation und Entwicklung der Kreativwirtschaft in der Stadtregion erstellt. Kreativwirtschaft wird hier
als Querschnittsmaterie zwischen Kunst, Kultur und Wirtschaft beleuchtet, nimmt aber auch Bezug auf Wissenschaft, Bildung,
Arbeit und Regionalplanung. 
linz.at 
Diese Studie wurde dann als eines der Basisdokumente für die stadteigene Internetseite zur Kreativwirtschaft weiterverwendet:
linz.at/wirtschaft/kreativwirtschaft.asp
Das Fazit der Erfahrungen der Stadt Linz als Europas Kulturhauptstadt 2009 mit den wichtigsten Empfehlungen
linz09.at/de/ausblick.html  
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5.8 QUERVERBINDUNGEN ZU ANDEREN STRATEGIEPLÄNEN

5.8.1 MARSHALLPLAN DER WALLONISCHEN REGION

Der Marshallplan sieht in Achse II vor, dass die Dynamik der fünf existierenden Wettbewerbscluster durch Investitionen in
Forschung und Innovation weitergeführt und ausgebaut wird. Diese Ansätze sind auch bei „Innovation stimulieren“ zu finden.
In beiden Strategieplänen ist von Unternehmensnetzwerken die Rede, die durch Partnerschaften der verschiedenen Akteure
innovative Projekte umsetzen sollen. Dabei liegt ein Schwerpunkt in beiden Initiativen auf der stärkeren Einbindung von kleinen
und mittleren Unternehmen.

Auch die Achsen III und IV des Marshallplans weisen Gemeinsamkeiten mit den Zielen von „Innovation stimulieren“ auf. Bei
der Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze
werden Anreize für die Einbeziehung der Forschung in die Innovationsstrategie der Unternehmen in den Mittelpunkt gerückt.
Vor allem die Intensivierung der Vernetzung von Akteuren sowie die Entwicklung eines Strategieplans für Innovationen bei
wallonischen Unternehmen kommen den Ansätzen des vorliegenden Zukunftsprojektes besonders nahe.

5.8.2 ZUKUNFTSINITIATIVE EIFEL

Innovations- und Technologietransfer speziell für kleine und mittlere Unternehmen im ländlichen Raum stehen im Mittelpunkt der
Arbeit des Netzwerkes „Technologie und Innovation“ der Zukunftsinitiative Eifel. Dazu wurden in Verbindung mit den „Innovations-
gebern“ der  Eifel verschiedene Unternehmensnetzwerke aufgebaut, die auch für die DG von Interesse sind. Gemeinsam mit der
WFG Ostbelgien wird in den nächsten drei Jahren das INTERREG-Projekt „TeTTRA : Technology Transfer & Recruiting in Rural Areas”
durchgeführt (siehe Punkt 7 Kooperationen). Neben der Zusammenarbeit von Hochschulen und kleinen und mittleren innovativen
Unternehmen in den ländlichen Regionen der Euregio geht es bei diesem Projekt auch darum, die Rahmenbedingungen zu ver-
bessern, damit junge Fachkräfte in der Region bleiben beziehungsweise in die Region kommen.

5.8.3 EU 2020

Einer der wichtigsten Pfeiler der EU 2020-Strategie ist an intelligentes Wachstum und eine auf Wissen und Innovation gestützte
Wirtschaft geknüpft. „Intelligentes Wachstum bedeutet, Wissen und Innovation als Vektoren unseres künftigen Wachstums zu
stärken. Bedingungen hierfür sind eine erhöhte Qualität unseres Bildungssystems, die Steigerung unserer Forschungsleistungen,
die Förderung von Innovation und Wissenstransfer innerhalb der Union, die Ausschöpfung des Potenzials der Informations- und
Kommunikationstechnologien und die Gewährleistung, dass innovative Ideen in neue Produkte und Dienste umgesetzt werden
können, durch die Wachstum und hochwertige Arbeitsplätze entstehen und die dazu beitragen die europäischen und weltweiten
gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Mitbestimmend für den Erfolg ist hierbei Unternehmergeist, die Verfügbarkeit der finanziellen
Mittel und die Konzentration auf unsere Bedürfnisse und Marktchancen.“[12] Deshalb stehen für das Rahmenprogramm zu
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation auf europäischer Ebene für den Zeitraum 2007-2013 Mittel in Höhe von 3,621 Milliarden
Euro zur Verfügung. Die Sensibilisierung und Beratung sowie der Aufbau eines Netzwerkes im Rahmen des Zukunftsprojektes 
„Innovation stimulieren“ können im Zusammenhang mit der EU 2020-Strategie gefördert werden. Die Europäische Union
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empfiehlt die Zusammenarbeit mit Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen, wie beispielsweise Unternehmen, Gewerkschaften,
Wissenschaft, Verbraucherschutzorganisationen und Nicht-Regierungs-Organisationen, um Engpässe zu identifizieren und eine
gemeinsame Bestandsaufnahme zu erstellen. Ziel dieser Kooperation ist, die Europäische Union in die Lage zu versetzen, bei
nachhaltiger Entwicklung weltweit eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Besonders im Bericht der Reflexionsgruppe an den Europäischen Rat über die Zukunft der EU 2030 spielt auch die Kreativ-
wirtschaft, die in einem der Teilprojekte von „Innovation stimulieren“ behandelt wird, eine wichtig Rolle. Es wird hier festgestellt,
dass wissensbasierte und kreativwirtschaftliche Industriezweige und Dienstleistungen in den letzten beiden Jahrzehnten beträcht-
lich an Umfang gewonnen haben, und sie zu den Hauptsäulen für Beschäftigung und Wirtschaftsdynamik in Europa geworden
sind. „Die Zeit, in der der Wettbewerbsvorteil der EU in Lohnkosten gemessen werden konnte, ist lange vorbei. Intelligenz, 
Innovation und Kreativität sind heute die Maßstäbe.“[13] Auch hier soll für die nötige finanzielle Unterstützung gesorgt werden,
indem Maßnahmen, die für die Stärkung von Risikokapitalmärkten und die Verfügbarkeit von Startkapital erforderlich sind ein-
geleitet werden. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, die oft führend bei Innovation sind, brauchen geeignete Unter-
stützungsmechanismen, um sich auf dem Weltmarkt behaupten zu können. Der Bericht sagt voraus, dass sich die
Kreativwirtschaft auch weiterhin schneller entwickeln wird als die zu ihrer Unterstützung oder Regulierung vorgesehenen politi-
schen Verfahren. „Jeden Tag erschließt sie neue Horizonte und eröffnet revolutionäre Aussichten. Flexibilität und Reaktionsfähig-
keit müssen deshalb das Rückgrat eines jeden Regelungsrahmens in diesem Bereich bilden. Noch wichtiger ist es, dazu
beizutragen, dass sich eine Risikokultur und Unternehmergeist entwickeln. Nur so wird es der EU möglich sein, vollen Gewinn
aus Forschung und Experimenten zu ziehen und dadurch neue Arbeitsplätze zu schaffen.“[14]

Eine von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebene Studie belegt zudem, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft auch
Entwicklungen und Innovationen in anderen Branchen anstößt.[15]
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[14] Idem. Seite 24.
[15] Vgl. KEA, The impact of culture on creativty, June 2009; NESTA, Creating Innovation, March 2008.
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6.1 HANDLUNGSKONTEXT

Die DG ist von einer Struktur kleiner und mittelständischer Unternehmen geprägt. Rund siebzig Prozent der Beschäftigten im
Privatsektor sind in Betrieben mit weniger als hundert Mitarbeitern tätig. Die meisten Arbeitgeber im Privatsektor sind in der DG
in der herstellenden Industrie, insbesondere im Ernährungsgewerbe, der Metallverarbeitung und im Holzgewerbe, im Baugewerbe,
in Handel und Reparatur sowie in den personenbezogenen Dienstleistungen zu finden.

Künftig wird sich die Überalterung in der Erwerbsbevölkerung deutlich bemerkbar machen. Sie zeigt sich zum Beispiel in
Veränderungen der Arbeitskräfteverfügbarkeit und der Innovationsfähigkeit sowie in der Zunahme von Erfahrungswissen. Bereits
gegenwärtig gibt es erste Anzeichen für einen Fachkräftemangel. Insbesondere ab 2025 ist mit einem massiven Rückgang
der aktiven Bevölkerung zu rechnen. Laut einer vorliegenden Prognose werden demnach 2027 etwa 25 Prozent der heutigen
Arbeitskräfte fehlen. 

Andererseits beläuft sich der Anteil der gering qualifizierten Arbeitslosen an der Gesamtanzahl der nicht beschäftigten Arbeit
Suchenden in der DG auf mehr als 43 Prozent. Diese Personen verfügen höchstens über einen Primarschulabschluss oder die
Mittlere Reife beziehungsweise die 2. Stufe des Sekundarschulunterrichtes. Der Anteil der Personen, die länger als 12 Monate
ohne Beschäftigung sind, beträgt 49,2 Prozent (1.231  Personen, Stand 30.06.2010). Rund 52 Prozent der Arbeit Suchenden sind
älter als 40 Jahre (1.296 Personen). Der künftige Arbeitskräftebedarf kann folglich nur befriedigt werden, wenn bereits auf Schulebene
bedarfsgerecht und praxisorientiert ausgebildet wird und die verfügbaren Arbeitskräfte – das heißt die nicht beschäftigten Arbeit
Suchenden – zielstrebig aktiviert werden.

Der Wandel auf dem Arbeitsmarkt und die neuen Herausforderungen in
Wirtschaft und Gesellschaft führen dazu, dass der Bürger sich auch
nach der Erstausbildung kontinuierlich weiterbilden muss. Ein 
weiterer Aspekt des vorliegenden Zukunftsprojektes befasst sich
deshalb mit der  Weiterentwicklung  des lebenslangen Lernens
in der DG.  

Konkrete Weiterbildungen in beruflichen oder allgemeinbildenden
Bereichen werden verstärkt das Mittel zur Anpassung an den
Wandel in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft sein. Dazu bedarf
es ständig erneuerter und angepasster Weiterbildungsangebote in

einer angemessenen Weiterbildungsatmosphäre sowie der Bereitschaft
der Bürger, diese Angebote als Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe

und selbstbestimmtes Handeln anzunehmen. Im heutigen Zeitalter, wo
Menschen immer mehr mit Informationen überflutet werden, ist es nicht leicht,

das passende Angebot für den konkreten Bedarf zu finden. Verschiedene Suchinstrumente (Weiterbildungshandbuch, 
Weiterbildungsdatenbank) sowie eine individualisierte Weiterbildungsberatung im Hinblick auf die persönlichen und beruflichen
Bedürfnisse des Einzelnen sowie zur Orientierung auf dem aktuellen Arbeitsmarkt sorgen hier für Klarheit. 

112 [16] Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen, KOM(2001) 678 endgültig.

DEFINITION
“LEBENSLANGES

LERNEN”

Die Europäische 
Kommission definiert das

lebenslange Lernen wie folgt:
„Alles Lernen während des gesamten
Lebens, das der Verbesserung von 

Wissen, Qualifikation und Kompetenzen
dient und im Rahmen einer persönlichen,
bürgergesellschaftlichen, sozialen,
beziehungsweise beschäftigungs-

bezogenen Perspektive 
erfolgt“[16]. 



6.2 ZIELSETZUNGEN

Das Zukunftsprojekt „Bündnis für Wirtschaft und Arbeit“ möchte dazu beitragen, dass der Wirtschaftsstandort DG langfristig über
genügend geeignete Arbeitskräfte verfügt und dass die hier lebenden Menschen eine lohnende Beschäftigung finden. Die Ziele
des Projektes gehen dabei über die schlichte Anpassung des Arbeitskräfteangebots an die wirtschaftliche Nachfrage hinaus. Das
Zukunftsprojekt „Bündnis für Wirtschaft und Arbeit“ will zur Sicherung des individuellen und kollektiven Wohlstandes in der DG
beitragen. Dies gelingt nur, wenn möglichst viele Bürger eine aktive Rolle in der Arbeitswelt einnehmen. Diese Erkenntnis ist das
Fundament des „Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit“. Das „Bündnis für Wirtschaft und Arbeit“ ist ein Projekt mit Weitblick, das
den künftigen Herausforderungen der Beschäftigungspolitik Rechnung trägt. 

Der einsetzende demografische Wandel, drohende budgetäre Einschränkungen im System der Sozialen Sicherung und die Umstellung
auf eine nachhaltige Energie- und Nahrungsmittelversorgung sind nur einige Faktoren, die die zukünftige Arbeitswirklichkeit verändern
werden. Das Bewusstsein für die Herausforderungen der Zukunft ist wichtig, macht alleine jedoch noch keine verantwortungsvolle
Beschäftigungspolitik aus. Verantwortungsvolle Beschäftigungspolitik identifiziert die Chancen der Zukunft, entwickelt umsetzbare
Konzepte und handelt. Das vorliegende Zukunftsprojekt versteht sich als ein Schritt in diese Richtung.  

Um diesem hohen Anspruch gerecht zu werden, konzentriert sich das Zukunftsprojekt  „Bündnis für Wirtschaft und Arbeit“ auf vier
Handlungsachsen, die praktischen Aktionen mit weitreichendem Charakter viel Raum lassen: 
• Erleichterung der Übergänge am Arbeitsmarkt 
• Anpassung des Arbeitsmarktes an die sich wandelnde demografische Struktur der Erwerbsbevölkerung
• Weiterentwicklung der beschäftigungspolitischen Instrumente
• Weiterentwicklung der Initiativen im Bereich des lebenslangen Lernens
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Norbert Schommers: 
In der Arbeitsmarktpolitik dreht sich im Prinzip alles um die Frage, wie wir es schaffen
können, dass möglichst viele Leute eine Arbeit finden. Zudem muss sicher gestellt
werden, dass ostbelgische Betriebe über qualifiziertes Personal verfügen, um wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Der Schlüssel zum Erfolg ist und bleibt hier eine solide
Ausbildung. Immer relevanter wird zudem die Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit
durch ständige Weiterbildung. Dabei ist es in meinen Augen besonders wichtig,
dass sich alle Akteure – seien es Arbeitgeber, Gewerkschaften, Ausbilder, Schulen,
Verwaltungen, Arbeitsamt oder private Arbeitsvermittler – gut zusammenarbeiten.

Inga Klawitter: 
Was werden die größten Herausforderungen 
dabei sein?

Norbert Schommers: 
Für den Arbeitsmarkt wird dies sicherlich der demografische Wandel sein. Bereits
ab 2015 werden mehr Arbeitnehmer den Arbeitsmarkt verlassen als junge Kräfte
einsteigen. Dramatisch wird es, wenn die Generation der sogenannten Baby-Boomer
in den Ruhestand tritt. Beim Thema demografischer Wandel denken viele zuerst
an dessen Folgen für die Sozialversicherungssysteme – die Folgen für den Arbeits-
markt werden noch unterschätzt.

Inga Klawitter: 
Was versprechen Sie sich von der Umsetzung 
des Zukunftsprojektes 
„Bündnis für Wirtschaft und Arbeit“?



6.3 UMSETZUNG DER TEILPROJEKTE MIT ARBEITSSCHRITTEN

Es ist extrem wichtig, den jungen Menschen in der DG einen nahtlosen Übergang von der Schule in den
Beruf zu ermöglichen, da diese Lebensphase ebenso sensibel wie entscheidend ist. Das vorliegende
Projekt beinhaltet Maßnahmen, die Jugendliche sowohl bei der Berufswahlvorbereitung als auch bei
ihrem Einstieg in die Berufswelt aktiv unterstützen. 
Bereits in der Primarschule muss kindgerecht auf die Berufswelt vorbereitet werden. Dabei spielen
Betriebsbesuche und Praxisphasen im Schulalltag eine wichtige Rolle. Schulen und Schüler werden so
für die Bedürfnisse der Arbeitswelt sensibilisiert. Bislang nur punktuell von Schulen organisiert, sollten
Betriebsbesuche und Betriebskontakte künftig systematisiert werden. 

Übergänge betreffen auch den Übergang von Arbeitslosigkeit in Beschäftigung. Hier muss dafür Sorge
getragen werden, dass die „arbeitsmarktnahen“ Arbeit Suchenden schnellstmöglich wieder in Beschäftigung

vermittelt werden, da ein längeres Verharren in Arbeitslosigkeit die Chancen auf Wiedereingliederung deutlich verringert. Hierzu
bedarf es einer wirksamen Stellenvermittlung. Die aus einer externen Organisationsanalyse des Arbeitsamtes der DG gewonnenen
Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen werden im Rahmen der budgetären Möglichkeiten umgesetzt. 
Die Kooperation zwischen privater und öffentlicher Arbeitsvermittlung wird zum Nutzen der Arbeit Suchenden optimiert, indem
beispielsweise Informationen hinsichtlich offener Stellenangebote miteinander verknüpft werden. Dasselbe gilt für die Zusammen-
arbeit mit den Öffentlichen Sozialhilfezentren sowie mit der Dienststelle für Personen mit Behinderung der DG. Der reibungsfreie
Übergang zwischen den Systemen muss gewährleistet werden.
Zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit durch Aus- und Weiterbildung müssen die Qualifizierungsmöglichkeiten erweitert werden.
Hier sollte mit Unterstützung der hiesigen Sozialpartner verstärkt die Kooperation mit den verschiedenen Sektorenfonds aufgebaut
werden. Zudem wird die Reform des sogenannten nationalen Begleitplans für Arbeitslose die zukünftigen Aktivitäten des Arbeits-
amtes der DG entscheidend prägen. Diese Reform wird in Kooperation mit den anderen Körperschaften des Landes erarbeitet.

ARBEITSSCHRITTE 

ÜBERGÄNGE VON DER SCHULE IN DEN BERUF
••• Sensibilisierungsaktionen „Zukunftsberufe“ •••> ab 1. Halbjahr 2011
••• Anpassung der Lernmittel der beruflichen Ausbildung an die Anforderungen 

der Arbeitswelt: Bedarfsanalyse und Investitionsplan •••> 2. Halbjahr 2011 
••• Ausweitung der „Schnupperwochen" auf weitere Zukunftsberufe •••> 1. Halbjahr 2012
••• Betreuungsprogramme für jugendliche Schulabbrecher •••> 1. Halbjahr 2013
••• Weiterentwicklung der Internetpräsenz zur Berufswahlvorbereitung •••> 2. Halbjahr 2013 
••• Implementierung des Rahmenplans „Berufswahlvorbereitung" •••> 2. Halbjahr 2013
••• Optimierung der Vermittlung von Schulabgängern •••> 2. Halbjahr 2013
••• Förderung von Praxisphasen für Schüler und Lehrer: Erstellung eines Leitfadens •••> 1. Halbjahr 2014

ÜBERGÄNGE VON NICHT-ERWERBSTÄTIGKEIT IN ARBEIT
••• Einsetzen eines Job- und Vermittlungscoaches •••> abgeschlossen
••• Optimierung der Stellenvermittlungsprozesse im Arbeitsamt der DG •••> 2. Halbjahr 2011
••• Anpassung der Vermittlungs- und Betreuungsstrategien für Arbeit Suchende •••> 1. Halbjahr 2012
••• Integrationsseminare für Langzeitarbeitslose •••> 2. Halbjahr 2013
••• Durchführung des Projektes FRIDA zur Unterstützung von Wiedereinsteigerinnen •••> 1. Halbjahr 2014
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ERLEICHTERUNG
DER ÜBERGÄNGE
AM ARBEITSMARKT



Der demografische Wandel stellt eine der bedeutendsten gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft dar.
In den kommenden fünfzehn Jahren wird sich das Altersprofil der Arbeitnehmer deutlich verändern und neue
Kundenbedürfnisse werden entstehen. Es kommt darauf an, dem demografischen Wandel jetzt schon zu
begegnen, um auch künftig konkurrenz- und handlungsfähig zu sein. Die geplanten Maßnahmen betreffen
gleichermaßen Betriebe, Arbeitnehmer und Arbeit Suchende. Auch Zugezogene und Migranten werden in
diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen.

Insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen muss der Alterspyramide der Beschäftigten Rechnung
getragen werden. Davon ist einerseits die Erneuerung der Personalmitglieder, die vor dem Ausscheiden aus

dem Berufsleben stehen, abhängig. Andererseits kann so die Übergabe der Berufserfahrung von den älteren
Arbeitnehmern auf die jüngeren organisiert werden. Der Wandel des Arbeitsmarktes erfordert eine Anpassung der

Angebote sowohl für Arbeit Suchende als auch für Arbeitgeber. Für ältere Arbeit Suchende gilt es, angepasste Qualifizierungen
anzubieten. Zudem müssen die Förderkriterien für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen dem Bedarf angepasst werden. Spezifische
Gruppen von Arbeit Suchenden, wie die Wiedereinsteigerinnen, sollten spezifisch betreut werden. Auch für Zugezogene und
Migranten müssen angepasste Angebote entwickelt werden. Für die Arbeitgeber können nach einer Sensibilisierungs- und
Beratungsphase ebenfalls entsprechende Weiterbildungsangebote erstellt werden.

ARBEITSSCHRITTE 

••• Start des Sonderbeschäftigungsprogramms Beschäftigungsprämie 50+ •••> abgeschlossen
••• Neuauflage der Broschüre "Fit für den demografischen Wandel" für Betriebe •••> abgeschlossen 
••• „Quick-Check“ für Betriebe zur Ermittlung der demografischen Entwicklung 

in Unternehmen über die Internetseite des Ministeriums der DG •••> 1. Halbjahr 2011
••• Analyse der Studie des Wirtschafts- und Sozialrates zur „Seniorenwirtschaft" •••> 2. Halbjahr 2011 
••• Multiplikatorenseminar für Arbeitgeber zum Thema demografischer Wandel 

und Wissenstransfer im Betrieb •••> 1. Halbjahr 2012
••• Angepasste Schulungsangebote für ältere Arbeit Suchende und Erwerbstätige •••> 1. Halbjahr 2012
••• Optimierung der Vermittlungsstrategie der Arbeit Suchenden über Fünfzig •••> 2. Halbjahr 2013
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TEILPROJEKT 2: 
ANPASSUNG 

DES ARBEITSMARKTES
AN DIE SICH WANDELNDE 

DEMOGRAFISCHE
STRUKTUR DER 
ERWERBS-

BEVÖLKERUNG

ERFOLG BESTEHT DARIN, DASS MAN GENAU DIE FÄHIGKEITEN HAT, 
DIE IM MOMENT GEFRAGT SIND.

Henry Ford (1863 – 1947), amerikanischer Unternehmer



Nie zuvor stand die Beschäftigungspolitik vor so großen Herausforderungen wie heute. Sie muss künftig mit
gleichen Mitteln deutlich mehr leisten. Es ist klar, dass dies nicht die alleinige Aufgabe der Sozialpartner
ist. Es gibt nur einen Weg: Unsere Instrumente müssen noch effizienter werden. Ein selbstkritischer
Blick und Reformen tun Not. Welches Werkzeug muss geschliffen werden? Welches Werkzeug sollte
durch zeitgemäßes Arbeitsgerät ersetzt werden? 
Hierzu bedarf es zum Beispiel einer schlagkräftigen Arbeitsverwaltung, die in Zeiten eines liberalisierten
Arbeitsmarktes die Kooperation mit den privaten Akteuren nicht scheut.
Die Weiterentwicklung der beschäftigungspolitischen Instrumente verlangt ebensoviel Entschlossenheit

wie Bedacht. Damit dieser Spagat glückt, sind Kooperationen mit Fachinstituten und die Konzertierung der
Sozialpartner unverzichtbar.

Die Entwicklungen der Wirtschaft haben auch für den Arbeitsmarkt weitreichende Konsequenzen, die neue Arbeitsmethoden
erfordern. Die Anforderungen an die Arbeitsvermittlung haben sich geändert, und deren Organisation muss deshalb überdacht
werden. Ein erneuertes Bündnis für Arbeit und Beschäftigung (GABB IV) zwischen der DG-Regierung und dem Wirtschafts-
und Sozialrat kann interessante Impulse für die Beschäftigung und Weiterbildung aufzeigen. Bestehende Instrumente zur
Beobachtung und Analyse des Arbeitsmarktes können weiter harmonisiert und abgestimmt werden.
Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht absehbar, wie sich die institutionelle Landschaft Belgiens entwickeln wird. Sicher hingegen
ist, dass sie sich verändern wird, und diese Veränderung wird für die künftige Gestaltung der Beschäftigungspolitik weitreichende
Folgen haben. 

ARBEITSSCHRITTE 

••• Einsetzen des Arbeitskreises zur Förderung der Kooperation 
mit den privaten Arbeitsvermittlern •••> abgeschlossen

••• Neustrukturierung der Arbeitsgemeinschaft DGstat/ABEO •••> abgeschlossen
••• Abschluss des Gemeinschaftlichen Ausbildungs- und Beschäftigungsbündnisses (GABB IV) •••> abgeschlossen
••• Organisationsanalyse des Arbeitsamtes der DG und seiner Schnittstellen •••> abgeschlossen
••• Umsetzung des GABB IV •••> ab 2. Halbjahr 2010
••• Aktionsplan zur Umsetzung von Empfehlungen der Organisationsanalyse •••> 1. Halbjahr 2011
••• Studie zum Bedarf von beruflicher Aus- und Weiterbildung und Abgleich  

mit dem bestehenden Angebot (außerhalb der Schulpflicht) •••> 2. Halbjahr 2012
••• Verabschiedung des Dekretes und des Organisationserlasses zur Beschäftigung 

und Berufsausbildung beim Arbeitsamt der DG •••> 2. Halbjahr 2013
••• Arbeit Suchenden-Beratung: 

Screening von Kompetenzen und Abgleich mit dem Berufswunsch •••> 2. Halbjahr 2013
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WEITERENTWICKLUNG
DER BESCHÄFTIGUNGS-

POLITISCHEN 
INSTRUMENTE



Hauptziel dieses Teilprojektes ist es, in Zusammenarbeit mit den Bildungsakteuren der DG einerseits das hiesige
Weiterbildungsangebot zu koordinieren und andererseits das lebenslange Lernen in der DG nachhaltig auszu-
bauen und zu sichern, um somit ein hochwertiges, kundenorientiertes und übersichtliches Weiterbildungs-
angebot für den Bürger zu schaffen. Eine weitere Priorität des Projektes besteht in der Sensibilisierung der
Bevölkerung für das Thema „lebenslanges Lernen“ einerseits und für das spezifische Thema „Weiterbildung“
andererseits. Zu diesem Zweck wurde das Teilprojekt in vier Aktivitätsbereiche eingeteilt. 

Erstens soll die individualisierte Weiterbildungsberatung verbessert werden, indem die Berater sich ständig
weiter qualifizieren. Zudem sollen die Weiterbildungsplattformen wie das Weiterbildungshandbuch und die 

-datenbank ausgebaut sowie ein Weiterbildungsportal geschaffen werden. Dies soll dazu beitragen, die Bürger
künftig noch besser zu informieren.  
Ein zweiter Bereich betrifft die Begleitung der Anbieter von Weiterbildungen. Durch das Bereitstellen von Fachinformationen, die
Organisation von kostenlosen Lehrgängen für das Personal von Weiterbildungseinrichtungen sowie einen regelmäßigen Austausch
zwischen allen Weiterbildungsträgern soll die Qualität der Arbeit der Weiterbildungseinrichtungen kontinuierlich gesteigert und das
Angebot besser abgestimmt werden.
Drittens soll die Öffentlichkeitsarbeit weiter ausgebaut werden. Durch den Einsatz verschiedener pro-aktiver Methoden, eine regel-
mäßige Pressearbeit, die Weiterbildungsförderung durch BRAWO und andere (inter-) nationale Förderprogramme sowie den Ausbau
verschiedener Instrumente, die einen Überblick über das bestehende Weiterbildungsangebot in der DG vermitteln, sollen die
Bürger in ihren verschiedenen Lebensphasen vom Jugendlichen bis zum Senior für das Thema Weiterbildung sensibilisiert werden.
Bildungsferne Gruppen sollen durch gezielte Maßnahmen angesprochen werden.

Eine professionelle grenzüberschreitende Weiterbildungsberatung kann nur durch den Austausch mit anderen, in der Weiterbildung
tätigen Fachkräften gewährleistet werden. Ein Ausbau der Netzwerke und die Zusammenarbeit mit externen Partnern rund um die
Weiterbildungsthematik ist somit ein anderer Schwerpunkt dieses Teilprojektes. 

ARBEITSSCHRITTE 

••• Entwicklung eines Leitbilds für die Weiterbildungskoordinationsstelle/den 
Weiterbildungsdienst der DG •••> abgeschlossen

••• Durchführung von regelmäßigen Arbeitstreffen mit den Weiterbildungsakteuren der DG •••> ab 2. Halbjahr 2010
••• Weiterbildungsberatung •••> ab 2. Halbjahr 2010
••• Regelmäßige Herausgabe des Weiterbildungshandbuchs •••> ab 2. Halbjahr 2010
••• Schaffung eines Weiterbildungsportals auf dem Bildungsserver der DG 

www.weiterbildung.be •••> 1. Halbjahr 2011
••• Verbesserung der Kursangaben in der Weiterbildungsdatenbank 

durch eine stärkere Begleitung der Weiterbildungsträger •••> 1. Halbjahr 2011
••• Organisation von kostenlosen Fachlehrgängen für das Personal 

von Weiterbildungseinrichtungen in der DG •••> 1. Halbjahr 2011
••• Unterstützung der Erwachsenenbildungseinrichtungen der DG 

bei der Durchführung der per Dekret geforderten Selbstevaluierung  •••> 1. Halbjahr 2011
••• Entwicklung einer mobilen Weiterbildungsberatung in der DG •••> 2. Halbjahr 2011
••• Weiterqualifizierung der Weiterbildungsberater •••> ab 2. Halbjahr 2011
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••• Stärkere Bekanntmachung des Weiterbildungsdienstes der DG 
inklusive des BRAWO-Projektes •••> 2. Halbjahr 2011

••• Ausbau der Weiterbildungsnetzwerke 
(zwischen Bildungsberatern, aber auch mit externen Weiterbildungseinrichtungen) •••> ab 2. Halbjahr 2011

••• Organisation eines Weiterbildungstags in der DG •••>  1. Halbjahr 2012
••• Auswertung des Weiterbildungsangebots der DG •••> 2. Halbjahr 2012
••• Bestandsaufnahme der für die Weiterbildung vorhandenen Räumlichkeiten in der DG •••> 2. Halbjahr 2012

6.4 GESELLSCHAFTSPOLITISCHE AUSRICHTUNG

6.4.1 NACHHALTIGKEIT DES PROJEKTES

Der Grundgedanke der Nachhaltigkeit findet im „Bündnis für Wirtschaft und Arbeit“ auf mehreren Ebenen Berücksichtigung: Mit
Blick auf zukünftige Generationen ist Arbeit für Alle die nachhaltigste Sozialversicherung, denn nur wenn ausreichend qualifizierte
Arbeitskräfte verfügbar sind, ist der Wirtschaftsstandort DG langfristig gesichert. Aber auch für den Bildungsstandort DG und für
die Aufrechterhaltung bürgernaher Pflege- und Gesundheitsdienstleistungen ist ausreichend qualifiziertes Personal unentbehrlich.
In Verbindung mit dem Klimawandel entstehen auf dem Arbeitsmarkt unweigerlich neue Qualifikationsbedarfe und Arbeitsplätze.

6.4.2 INNOVATIVE ANSÄTZE DES PROJEKTES

„Neue Kompetenzen für neue Arbeitsplätze“ so könnte das Leitmotiv des „Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit“ lauten.
Die Verbesserung der Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte an die Erfordernisse des sich stetig im Wandel befindlichen
Arbeitsmarktes wird sich wie ein roter Faden durch die Projektumsetzung ziehen. Ein Trend zeichnet sich jedoch jetzt schon
ab: Der Qualifikationsbedarf wird in einem vom Dienstleistungssektor zunehmend dominierten Arbeitsmarkt deutlich steigen. 

6.5 WIRKUNGSINDIKATOREN

Der primäre Wirkungsindikator im Bereich der Beschäftigungspolitik wird nach wie vor die relative Verringerung der Anzahl der nicht
beschäftigten Arbeit Suchenden Personen sein, besonders der älteren Arbeitslosen und der niedrig qualifizierten Arbeit Suchenden.
Ein Sub-Indikator dieser Ebene ist die Verringerung der Anzahl von Langzeitarbeitslosen.
Im Hinblick auf die demografische Entwicklung ist es ebenfalls wichtig, vermehrt jene Personen zu mobilisieren, die derzeit nicht aktiv
nach Arbeit suchen, weil beispielweise die Rahmenbedingungen dies nicht zulassen oder Arbeit sich finanziell nicht lohnt.
Eine weitere wichtige Indikatorenebene befasst sich mit dem Thema des Fachkräftemangels und der Entsprechung von Angebot und
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Um den Effekt der Maßnahmen überprüfen zu können, sind hierzu neue Messinstrumente zu
definieren. 

Für die Festlegung der quantitativen Ziele gelten zudem die europäischen Vorgaben im Rahmen der Strategie EU 2020. Ein Kernziel
dieser Strategie lautet, dass 75 Prozent der europäischen Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren in Arbeit stehen sollen.

118



Im Teilprojekt „Erleichterung der Übergänge am Arbeitsmarkt“ können als Wirkungsindikatoren die Verringerung der Anzahl
Schulabbrecher sowie die Verringerung der Verweildauer in Arbeitslosigkeit zu Rate gezogen werden. Allerdings sollte vor allem
bei den Indikatoren, die sich auf Arbeitslosigkeit beziehen, beachtet werden, dass der Erfolg des Zukunftsprojektes nicht allein
von der Arbeit der beschäftigungspolitischen Akteure abhängt, sondern äußere Faktoren wie die wirtschaftliche Lage und die
Schaffung von Arbeitsplätzen eine wichtige Rolle spielen.

Im Teilprojekt „Weiterentwicklung der beschäftigungspolitischen Instrumente“ ist eine systematische Zufriedenheitsbefragung
der Akteure und Kunden einzuführen und als Messgröße zu erfassen. Im Teilprojekt zum lebenslangen Lernen spiegelt die Anzahl
der Teilnehmer an bedarfsorientierten Aus- und Weiterbildungen (zum Beispiel Aus- und Weiterbildungen in kritischen Berufen)
den Erfolg der jeweiligen Initiativen wider. Die Steigerung der Anzahl von Kooperationen mit den Sektorenfonds kann ebenfalls
als Umsetzungsnachweis des vorliegenden Projektes dienen.

WIRKUNGSINDIKATOR

Beschäftigung gemäß der Europäischen Vorgabe im Rahmen
der Strategie 2020 steigern

Arbeitslosigkeit verringern

Anzahl der Langzeitarbeitslosen verringern

Den Übergang in Langzeitarbeitslosigkeit verhindern

Anzahl der Schulabbrecher gemäß der Europäischen Vorgabe
im Rahmen der Strategie 2020 verringern

Kurze Wartezeit bis zum Eintritt in den Arbeitsmarkt
bei Jugendlichen

Einschaltung des Arbeitsamtes der DG bei der Bewerbersuche
erhöhen
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MESSGRÖSSE

Beschäftigungsquote (Erwerbstätigenquote):
75 Prozent der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren 
soll in Arbeit stehen
• Ausgangswert: 64,9 Prozent in 2008

Anzahl der unbeschäftigten Arbeit Suchenden 
um 200 Einheiten senken
• Ausgangswert: 2.501 Personen im Juni 2010

Reduzierung der Anzahl der Langzeitarbeitslosen 
(ein Jahr Arbeit suchend) um 5 Prozent
• Ausgangswert: 1.231 Personen im Juni 2010

Reduzierung der Übertrittsraten 
(Anzahl Personen, die im Monat n langzeitarbeitslos werden /
Bestand der Langzeitarbeitslosen im Monat n+x) 

Einführung eines zuverlässigen Messinstrumentes 
und Dokumentation der Entwicklungen

Schulabgängerversmittlungs-Statistik (SAVE): die aktuell sehr
guten Ergebnisse müssen gehalten bzw. verbessert werden.

Erhöhung der Meldequote von Stellenangeboten beim 
Arbeitsamt der DG 
• Ausgangswert: 39 Prozent 

BÜNDNIS FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT

TEILPROJEKT 1: ERLEICHTERUNG DER ÜBERGÄNGE AM ARBEITSMARKT 



Arbeitslosigkeit der über 50-Jährigen

Mobilisierung der über 50-Jährigen

Betreuung der über 50-Jährigen

Weiterentwicklung und Systematisierung der Erfassung von
Kundenzufriedenheit

Kundenzufriedenheit

Umsetzung der Empfehlungen der Organisationsanalyse im
Arbeitsamt der DG 

Steigerung des Interesses an Weiterbildung in der DG

Steigerung der Teilnahme an Weiterbildungen in der DG

Verbesserung der Qualität der Weiterbildungsangebote in
der DG
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Verringerung der Arbeitslosenquote der über 50-Jährigen
• Ausgangswert: 8,6 Prozent im Juni 2010

Steigerung der Aktivitätsquote der über 50-Jährigen 
• Ausgangswert: 59,2 Prozent in 2008

Steigerung des Anteils der älteren Arbeit Suchenden in 
Integrations- und Ausbildungsmaßnahmen 
• Ausgangswert: 2 Prozent der Teilnehmer in den 
anerkannten Maßnahmen in 2009 

Aktualisierung der Erfassungsinstrumente und systematische
Durchführung von Befragungen 

Kontinuierliche Steigerung der Kundenzufriedenheit 

Erfolgreiche Umsetzung aller im Geschäftsführungsvertrag
des Arbeitsamtes der DG aufgeführten Empfehlungen bis
Juni 2014

Kontinuierliche Steigerung der Nutzerzahl des Weiterbildungs-
portals
Anzahl Teilnehmer am Weiterbildungstag : 
200 Teilnehmer/innen 

Steigerung der Anzahl BRAWO-Anträge um zwei Prozent 
im Laufe der ersten Umsetzungsphase
Entwicklung und Umsetzung eines systematischen 
Erfassungsinstrumentes
Steigerung der Anzahl Teilnehmer an Weiterbildungen

Teilnehmerzahl an der Schulungsreihe für in der Weiterbildung
Tätige (Ziel: 20 Teilnehmer)

TEILPROJEKT 2: ANPASSUNG DES ARBEITSMARKTES AN DIE SICH WANDELNDE DEMOGRAFISCHE STRUKTUR 
DER ERWERBSBEVÖLKERUNG

TEILPROJEKT 3: WEITERENTWICKLUNG DER BESCHÄFTIGUNGSPOLITISCHEN INSTRUMENTE

TEILPROJEKT 4: LEBENSLANGES LERNEN



6.6 ZUSAMMENARBEIT MIT DEN GEMEINDEN

Im Bereich der Beschäftigungspolitik kommt den Gemeinden in der DG eine wichtige Rolle zu. Neben dem Personal, das sie
selbst beschäftigen, um bürgernahe Dienstleistungen erbringen zu können und um die Gemeindeinfrastruktur zu unterhalten,
tragen die Gemeinden eine große Verantwortung in beschäftigungsintensiven Einrichtungen wie beispielsweise Krankenhäusern,
Altenpflegeeinrichtungen, Schulen und Kulturzentren.

Darüber hinaus stehen die Gemeinden aufgrund ihrer Zuständigkeit im Bereich der sozialen Integration bei der Gestaltung der aktiven
Arbeitsmarktpolitik in direkter Verantwortung. Mit den Öffentlichen Sozialhilfezentren und den Lokalen Beschäftigungsagenturen
verfügen sie zudem über die passenden Instrumente, um sich aktiv einzubringen, wenn es gilt, die beschäftigungspolitischen
Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen.

Nicht zuletzt tragen die Gemeinden durch öffentliche Auftragsvergaben wesentlich dazu bei, die hiesige Wirtschaft zu fördern.
Hier kann in Kooperation mit den Gemeinden überprüft werden, welche Möglichkeiten bestehen, Sozialklauseln bei öffentlichen
Auftragsvergaben zu berücksichtigen.

6.7 KOOPERATION AUSSERHALB DER DG, 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
UND GUTE BEISPIELE AUS ANDEREN REGIONEN

In einer ersten Phase der Projektumsetzung muss recherchiert werden, was in anderen Ländern und Regionen Europas unter-
nommen wird, um die Probleme der Zukunft anzugehen. Die großen beschäftigungspolitischen Herausforderungen wie der
demografische Wandel, die steigende Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften und die drohende Polarisierung des Arbeits-
marktes sind in nahezu allen westlichen Staaten wichtige Themen. Hier gilt es, aus den Erfahrungen der Anderen zu lernen und
bewährte Praktiken umzusetzen. 

Angesichts der extrem hohen Pendlerströme in der DG muss sehr genau verfolgt werden, wie sich der Arbeitsmarkt im grenznahen
Raum und in der Wallonischen Region entwickelt. Die DG kann hier auf bestehende Netzwerke zurückgreifen.

Im Bereich der Gestaltung der aktiven Arbeitsmarktpolitik fehlt der DG aufgrund ihrer geringen Größe die wissenschaftliche
Anbindung an eine Fachuniversität. Im Rahmen des vorliegenden Projektes möchte die DG deshalb mit entsprechenden
Einrichtungen im In- und Ausland kooperieren.
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INNERBELGISCHE BEST PRACTICES: 
AGENCE DE STIMULATION ÉCONOMIQUE, WALLONIE UND BEGLEITKONZEPT FÜR ARBEIT SUCHENDE IN FLANDERN
Mit Blick auf die Sensibilisierung von Jugendlichen für die Anforderungen der Arbeitswelt kann sich die DG an verschiedenen
Initiativen der wallonischen „Agence de stimulation économique“ wie beispielsweise „Notre Commune“, „Cap’ten“ und
„Mini-Entreprise“ orientieren. 
as-e.be
In Flandern ist insbesondere das Begleitkonzept für Arbeit Suchende der flämischen Arbeitsverwaltung „VDAB“ hervorzuheben.
Unter dem Motto „de sluitende aanpak“ hat das „VDAB“ zielgruppenspezifische Begleitkonzepte für Arbeit Suchende entwickelt. 
vdab.be

BEST PRACTICES AUS DEM BENACHBARTEN AUSLAND: 
ARBEIT UND BILDUNG E.V., DEUTSCHLAND
Der „Arbeit und Bildung e.V.“ im hessischen Marburg bietet Lehrgänge für Langzeitarbeitslose an, die keine verwertbare Berufs-
ausbildung haben. Die Teilnehmer analysieren die aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes und erarbeiten angepasste
Berufsziele und Bewerbungsstrategien. Abgerundet wird das Angebot durch begleitende Praktika in ausgesuchten Betrieben
der heimischen Wirtschaft. 
arbeit-und-bildung.de

BEST PRACTICES AUS DEM EUROPÄISCHEN AUSLAND: 
SCHWEIZ
Effiziente Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und privater Arbeitsvermittlung zu Gunsten der Stellensuchenden wird erfolgreich
in der Schweiz praktiziert.
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TEILPROJEKT 1: 
ERLEICHTERUNG
DER ÜBERGÄNGE
AM ARBEITSMARKT

www

www

www



INNERBELGISCHE BEST PRACTICES: 
SAMEN OP DE BRES VOOR 50+, FLANDERN
Die Vereinbarung „Samen op de bres voor 50+” der flämischen Sozialpartner beinhaltet die gemeinsam erarbeiteten Leitlinien
im Umgang mit der (Wieder-) Beschäftigung älterer Arbeitnehmer. 

BEST PRACTICES AUS DEM BENACHBARTEN AUSLAND: 
KRASS PERSPEKTIVE 50PLUS, DEUTSCHLAND
Das Projekt „Krass Perspektive 50plus“ in Aachen unterstützt Langzeitarbeitslose ab 47 bei ihrem Wiedereinstieg in die 
Erwerbstätigkeit. 
aachen.de unter „Wirtschaft“ > „Arbeitsmarkt“ > „Perspektive 50+“

BEST PRACTICES AUS DEM EUROPÄISCHEN AUSLAND: 
ALTERSGERECHTE ARBEITSORGANISATIONEN  IN ÖSTERREICH 
UND IN DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN, SÜDTIROL, ITALIEN
Das österreichische Projekt „Arbeit und Alter – Altersgerechte Arbeitsorganisationen“ befasst sich eingehend mit der Thematik
der alternden Erwerbsbevölkerung. Was ist eine altersgerechte Arbeitsorganisation? 
arbeitundalter.at
Der Mehrjahresplan für die Beschäftigungspolitik der Autonomen Provinz Bozen in Südtirol sieht die Einführung eines integrierten
Angebotes an Dienstleistungen für über 50-Jährige vor, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Zu diesem Angebot gehören
Gruppengespräche für Beratung und Motivation innerhalb von 20 Tagen sowie eine individuelle Beratung innerhalb von 40 Tagen
nach dem Arbeitsplatzverlust. Bei homogenen Gruppen von Arbeitnehmern werden spezifische Weiterbildungs- und Neu-
qualifizierungskurse auf Grundlage der festgestellten Defizite organisiert. 
provincia.bz.it unter Abteilung Arbeit > „Gesetze und Kollektivverträge“ > „Mehrjahresplan“
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DES ARBEITSMARKTES
AN DIE SICH WANDELNDE 

DEMOGRAFISCHE
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INNERBELGISCHE BEST PRACTICES: 
ORGANISATION DER BESCHÄFTIGUNG IN FLANDERN UND FOREM, WALLONIE
Innerbelgisch kann der Erlass der Flämischen Regierung vom 5. Juni 2009 über die Organisation der Beschäftigung und der
beruflichen Ausbildung als gutes Beispiel genannt werden. Dieser Erlass schafft einen klaren Rahmen für alle wesentlichen
beschäftigungspolitischen Aufgabenbereiche. 

Die Arbeitsverwaltung der Wallonischen Region „FOREM“ geht seit einigen Jahren neue Wege, um Arbeit Suchende und Arbeit-
geber einander näher zu bringen. Als Beispiel kann hier die Woche der Arbeit genannt werden. In dieser Woche finden in allen
Städten Job-Messen statt. Neben Arbeitgebern sind dort auch Vertreter von Schulungsangeboten und Förderprogrammen
vertreten. Zudem werden Sprachtests und Bewerbungstrainings angeboten. 

BEST PRACTICES AUS DEM BENACHBARTEN AUSLAND: 
ADEM, LUXEMBURG UND DIE ARBEITSVERMITTLUNG IN DEUTSCHLAND
Um besser auf die sich wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes reagieren zu können, müssen Arbeitsverwaltungen
kontinuierlich ihre Strukturen und Arbeitsweisen anpassen. Im Juli 2010 hat die Arbeitsverwaltung Luxemburgs „ADEM“ eine
interne Strukturreform beschlossen. Nach der damit einhergehenden neuen Philosophie werden die Kunden zukünftig begleitet
und beraten, statt vermittelt und verwaltet. 
adem-.public.lu-/publications/-communiques/reforme_interne_adem.pdf
„Kunden aktivieren – Integrationsleistung verbessern“ ist ein  Modellprojekt, bei dem im Mai 2007 in 14 ausgewählten Dienst-
stellen der deutschen Bundesagentur für Arbeit die Zahl der Vermittlungsfachkräfte erhöht wurde. Mit einer Laufzeit bis Ende 2012
soll das Projekt unter anderem Auskunft darüber geben, ob die regionale Arbeitslosigkeit auf diese Weise verringert werden kann. 
doku.iab.de/kurzber/2010/kb0910.pdf  
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INNERBELGISCHE BEST PRACTICES: 
CARREFOUR EMPLOI-FORMATION, WALLONIE UND SEALLL, FLANDERN
„Carrefour Emploi-Formation“: Bei dieser Initiative handelt es sich um ein Netz von Beratungsstellen, das unter der Federführung
des wallonischen „FOREM“ organisiert wird. Partner sind die „AWIPH“, die Eingliederungsbetriebe, das Unterrichtswesen, das
„IFAPME“, die „MIRE“ und die Einrichtungen zur sozio-professionellen Eingliederung.
leforem.be/structures/carrefours-emploi-formation.html
Als gutes Beispiel aus Flandern kann „SEALLL“ genannt werden. Das Ziel von „SEALLL“ ist die Qualitätsverbesserung des Lehrens
und Lernens sowie die Qualitätsverbesserung der Organisation und des Managements im Bereich des lebenslangen Lernens.
Dieses Ziel soll durch die Verbreitung und Einführung von Selbstevaluation erreicht werden. Das Projekt beabsichtigt allen
Involvierten in Erwachsenenbildungseinrichtungen Know-How für die Selbstevaluation ihres Lehrens, Lernens oder Leitens zur
Verfügung zu stellen. 
sealll.eu/index.php

BEST PRACTICES AUS DEM BENACHBARTEN AUSLAND: 
LERNLADEN, DEUTSCHLAND
„LernLaden und mobile Bildungsberatung“: Ein besonderes Angebot des „LernLadens“ ist die mobile Bildungsberatung, die
Interessierte zu Bildungsfragen berät. So können gezielt auch „bildungsferne“ Personengruppen erreicht werden. Dabei steht auch
in diesem Projekt die Vernetzung der Akteure vor Ort im Vordergrund. Darüber hinaus werden für die Ratsuchenden Begleitungen
zu Ämtern und Behörden angeboten. Gemeinsam mit den Kunden werden Lösungen entwickelt, die sowohl Bildungsfragen als
auch die Vermittlung in Weiterbildung und/oder die Unterstützung auf dem Weg in den Arbeitsmarkt umfassen können. 
lnbb.de unter „Lernnetz“ > „Projekte“ > „Mobile Beratung“
und
lernende-regionen.info

EUROPÄISCHE BEST PRACTICES: 
S’ORIENTER DANS LA FORMATION, FRANKREICH
Eine interessante Initiative, die sich mit Weiterbildung und lebenslangem Lernen beschäftigt ist das Projekt der Regierung,
Regionen und Sozialpartner „Orientation et Formation“ in Frankreich. 
orientation-formation.fr unter „S’orienter dans la formation“
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6.8 QUERVERBINDUNGEN ZU ANDEREN STRATEGIEPLÄNEN

6.8.1 MARSHALLPLAN DER WALLONISCHEN REGION

Genau wie in den REK-Zukunftsprojekten der Wirtschafts- und Bildungsregion sollen auch im Marshallplan der Wallonischen
Region Bildung, Berufsausbildung und Beschäftigung gemeinsam mobilisiert werden. Arbeitsplätze sollen geschaffen und die
Zusammenarbeit zwischen den Akteuren in Bildung und Ausbildung ausgebaut werden. Hierbei spielt das „lebenslange Lernen“
eine wichtige Rolle, das sich auch im vierten Teilprojekt von „Bündnis für Wirtschaft und Arbeit“ wiederfindet. In Achse I, Maß-
nahme 1b des Marshallplans finden sich ähnliche Themen wie im vorliegenden Zukunftsprojekt, wie beispielsweise die Erhöhung
von Investitionen in die Ausbildung für Arbeitssuchende und die Förderung der beruflichen Eingliederung. In Maßnahme 1d der
gleichen Achse geht es um eine bessere Orientierung auf dem Arbeitsmarkt, indem ein Angebot gewährleistet wird, das die
Gegebenheiten des Arbeitsmarktes berücksichtigt und Interessierte effizient informiert. Maßnahme 3b beschäftigt sich mit der
Anpassung des Ausbildungsangebotes an den Bedarf der Unternehmen und Arbeitssuchenden – ein sehr wichtiges Thema auch
bei „Bündnis für Wirtschaft und Arbeit“. Auch Achse II des Marshallplans greift diese Thematik wieder auf, da die Ausbildung
hier so weiterentwickelt werden soll, dass sie den von den Unternehmen formulierten Ausbildungsbedarf zu decken vermag.

6.8.2 ZUKUNFTSINITIATIVE EIFEL

Die langfristige Verfügbarkeit von Arbeitskräften und der demografische Wandel stellen wesentliche Herausforderungen für die
gesamte Eifelregion dar, die wesentlich von kleinen und mittleren Unternehmen geprägt ist. Das Netzwerk „Handwerk und Gewerbe“
der Zukunftsinitiative Eifel befasst sich prioritär mit den Themen Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und berufliche
Aus- und Weiterbildung. Auf die Chancen, die sich daraus ergeben, wird im Rahmen des Zukunftsprojektes „Wege zur Berufs-
kompetenz“ näher eingegangen. 

6.8.3 EU 2020

Die  Beschäftigungspolitik der DG ist sehr stark durch Europa geprägt.  Einer Vielzahl von EU-Richtlinien kann erst durch die
Verabschiedung von Dekreten der DG zu ihrer Rechtswirkung verholfen werden, wie beispielsweise die Dienstleistungsrichtlinie
oder die Richtlinien zur Bekämpfung von Diskriminierung am Arbeitsplatz. Zudem bilden die im Rahmen des Europäischen
Sozialfonds bereitgestellten Mittel eine wichtige Grundlage für die Umsetzung von Initiativen zur Wiedereingliederung von
Langzeitarbeitslosen in der DG. Ohne diese Mittel müssten Integrationsprojekte, Ausbildungsmaßnahmen und Projekte zur
Integration von Menschen mit Behinderung in ihrem Umfang deutlich eingeschränkt werden.

Auch die Strategie Europa 2020 wird von großer Bedeutung für die DG sein. Die in dieser Strategie vorgegebene Leitinitiative
„Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten“ wird durch die Umsetzung des Bündnisses für Wirtschaft
und Arbeit konkretisiert. Das zentrale Element dieser Leitinitiative zielt darauf ab, die Arbeitsmärkte zu modernisieren und Erwerbs-
tätige durch die Aneignung neuer Qualifikationen zu befähigen, sich an die veränderten Gegebenheiten anzupassen und sich
gegebenenfalls beruflich neu zu orientieren. Dadurch soll die Erwerbsquote erhöht und Angebot und Nachfrage auf dem Arbeits-
markt unter anderem durch Arbeitsmobilität besser aufeinander abgestimmt werden.
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Die Teilprojekte des Zukunftsprojektes „Bündnis für Wirtschaft und Arbeit“ spiegeln die Absicht der Europäischen Union wider,
Partnerschaften zwischen der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie der Arbeitswelt zu entwickeln. Die Anpassung des
Arbeitsmarktes an die sich wandelnde Alterstruktur der Erwerbsbevölkerung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei Europa 2020. 

Bei der Definition der Wirkungsindikatoren des Zukunftsprojektes „Bündnis für Wirtschaft und Arbeit“ sind teilweise ebenfalls
die Ziele der Strategie EU 2020 berücksichtigt worden, die anstreben, die Beschäftigungsquote der 20- bis 64-Jährigen unter
anderem durch die vermehrte Einbeziehung der Frauen und älteren Arbeitnehmer sowie die bessere Eingliederung von Migranten
in die Erwerbsbevölkerung von derzeit 69 Prozent auf mindestens 75 Prozent zu erhöhen. „Es geht darum, allen Menschen 
Zugangsmöglichkeiten und Chancen über ihr gesamtes Leben hinweg zu bieten. Europa muss sein Arbeitskräftepotenzial voll
ausschöpfen, um die mit einer alternden Bevölkerung und wachsendem weltweitem Wettbewerb verbundenen Herausforderungen
zu meistern. Eine Politik zur Förderung der Gleichheit zwischen den Geschlechtern ist notwendig, um die Erwerbsbevölkerungs-
Mitwirkung zu steigern und so zu Wachstum und sozialem Zusammenhalt beizutragen.“[17] In der DG finden solche Ansätze
zum Beispiel durch das Projekt FRIDA und eine verstärkte Berücksichtigung des Themas demografischer Wandel Beachtung.

Das vierte Teilprojekt, bei dem es um die Weiterentwicklung der Initiativen im Bereich des lebenslangen Lernens geht, überschneidet
sich schließlich mit dem Ziel der Europäischen Union, den Erwerb und die Anerkennung der für Weiterbildungsmaßnahmen
und den Arbeitsmarkt erforderlichen Kompetenzen in der allgemeinen, beruflichen, höheren und der Erwachsenenbildung
durchgehend zu gewährleisten. Dabei sollen auch die außerschulische Bildung und das informelle Lernen mit einbezogen werden.
Die Europäische Kommission stellt in diesem Zusammenhang fest, dass rund 80 Millionen Menschen nur über geringe beziehungs-
weise grundlegende Qualifikationen verfügen. Von den Angeboten für lebenslanges Lernen profitieren bisher aber vor allem
Menschen mit eher solider Bildung oder Ausbildung. Sie stellt weiter fest, dass die Zahl der Arbeitsplätze für Hochqualifizierte bis
2020 um 16 Millionen steigen wird, während die für Geringqualifizierte um 12 Millionen sinkt. Die Verlängerung des Erwerbslebens
wird deshalb mit der Möglichkeit einhergehen müssen, während des gesamten Lebens neue Qualifikationen zu erwerben oder
auszubauen.[18] Das Teilprojekt zum lebenslangen Lernen hat diese Tendenzen in den verschiedenen Arbeitsschritten und Initiativen
berücksichtigt.
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[17] Mitteilung der Kommission. Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. KOM(2010) 2020 endgültig. Seite 21.
[18] Idem.
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