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Nachhaltig, regional, entwickelt? 
„Sustainability" ais Konzept fiir landliche Regionen 
am Beispiel der Pyhrn-Eisenwurzen, Osterreich* 

Sustainable, Regional, Developed? 
"Sustainability" as a Model for Rural Regions 
The Example of Pyhrn-Eisenwurzen, Austria 

Kurzfassung 

Der erste Teil des Beitrags beschaftigt sich mit dem Begriff der „Nachhaltigkeit" und unter
sucht iibergeordnete Rahmenbedingungen fiir Konzepte zur nachhaltigen regionalen Ent
wicklung. Teil zwei ordnet die beiden Leitprojekte der 6sterreichischen Kleinregion Pyhrn
Eisenwurzen - ,,Nationalpark Kalkalpen" und Landesausstellung „Land der Hammer" - in 
diese Oberlegungen ein. Im dritten Teil wird unter Verwendung des Produktzyklusmodells 
versucht, potenzielle Trendbriiche in der Entwicklung der Pyhrn-Eisenwurzen zu erarbei
ten. AbschlieBend werden allgemeinere Schliisse fiir Stellung und Perspektiven einer Politik 
der nachhaltigen Regionalentwicklung in Europa gezogen. 

Abstract 

The first section of this article deals with the concept of "sustainability" and examines the 
broader conditions affecting strategies to bring about sustainable regional development. 
Part Two extends the discussion to include the two lead projects undertaken in the 
Pyhrn-Eisenwurzen region of Austria- the "Kalkalpen National Park" and the State 
Exhibition entitled "Land of the Hammers''. Part Three dra ws on the product-cycle model 
in an attempt to identify potentia[ breaks with the trends of development found in 
Pyhrn-Eisenwurzen. The article concludes by presenting same generał conclusions 
regarding the status and prospects of a policy of sustainable regional development in 
Europe. 

1 Nachhaltige Entwicklung 

Der Begriff „Sustainable Development", im Deutschen 
meist iibersetzt als „Nachhaltige Entwicklung"1

, hat mit 
dem so genannten „Brundtland-Report"2 erstmals eine 
groBere internationale Biihne betreten. Er ist inhaltlich 
von verschiedensten Institutionen seit den 1960er Jah
ren geformt worden.3 Im Gefolge des „Erdgipfels" 1992 
in Rio de Janeiro (UNO Konferenz fiir Umwelt und Ent
wicklung) erlebte das Nachhaltigkeitsparadigma wohl 
seinen Popularitatsh6hepunkt, ehe der weitere Lauf 
der 1990er die politische und 6ffentliche Aufmerksam
keit in Europa auf Arbeitslosigkeit, die fortschreitende 
EU-Integration und wirtschaftliche Krisen gelenkt hat. 

striestaaten nicht ad infinitum fortgefiihrt werden 
kann. Es gibt Grenzen des quantitativen Wachstums, 
die nur urn den Preis schwerwiegender 6kologischer 
und sozialer Schaden iiberschritten werden k6nnen. 
Folgende Elemente und Dimensionen k6nnen fiir ein 
langfristig orientiertes Modell der nachhaltigen Ent
wicklung als wesentlich angefiihrt werden:4 

Ausgangspunkt der meisten Nachhaltigkeitsbestim
mungen ist, dass das bisherige ressourcenintensive, 
wachstumsorientierte Wirtschaftsmodell der Indu-
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- Ókologie-. Erhalt der natiirlichen Lebensgrundlagen,
Reduzierung des Materiał-, Energie- und Flachen
verbrauchs

- Wirtschaft. Regionalisierung von Kreislaufen, Aner
kennung 6kologischer Grenzen, qualitatives Wachs
tum

- Gesellschaft. Demokratische Auseinandersetzung
und Beteiligungsmoglichkeiten, Offenheit fiir Neu
es, Toleranz, Wertorientierungen
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Soziale Gerechtigkeit. in lokaler wie globaler Be
trachtungsweise

- Riiumiiche Ausgewogenheit

- Langfristigkeit. Gerechtigkeit tiber Generationen
hinweg, vorausschauende Planungen, Zukunfts
fahigkeit

Es ist wichtig, zu betonen, dass diese Bereiche in der
Realitat miteinander verwoben sind. Nachhaltigkeit
kann nur erreicht werden, wenn sie in jedem dieser Be
reiche gegeben ist. Strategien zur Umsetzung des
Nachhaltigkeitsparadigmas verlangen nach einer
gleichgerichteten, komplementaren Entwicklung auf
den verschiedenen raumlichen Mafsstabsebenen. Es
sind in diesem Sinn Aktivitaten von "oben" und .un
ten" notig."

Es ware verkurzt, Nachhaltigkeit als ailein umweltpoli
tisches oder blofs konservierendes Konzept zu sehen.
Die radikalen okologischen Zielvorgaben implizieren
weitreichende wirtschaftliche und gesellschaftspoliti
sche Konsequenzen. Das Gestaltungsobjekt einer nach
haltigen Entwicklung ist die soziookonomische Ent
wicklung. Nachhaltigkeit wird in dies em Sinn als
Prozess der Umgestaltung von Wirtschaft und Gesell
schaft mit dem Ziel einer vorsorgenden, strukturell
okologisierten und sozial gerechten Entwicklung ver
standen. Die Umstrukturierung in Richtung Nach
haltigkeit wurde, wie jeder Entwicklungsweg, Interes
senskonflikte, Verteilungskampfe und regionale wie
sektorale Gewinner und Verlierer hervorbringen.

1.1 Die regionaIe Ebene

Dass unter den Rahmenbedingungen von EU-Integra
tion, Deregulierung und Post-Fordismus auch der Stel
lenwert von Regionen im Sinn einer lokal-globalen
Dialektik steigt", unterstreicht die Wichtigkeit regional
spezifischer Nachhaltigkeits-Projekte. Systemtheore
tisch (optimistisch) gesehen kann eine Region als
"Island of Sustainability" wie ein Kristallisationskern
wirken, von dem Impulse auf eine gesamtgesellschaft
liche Nachhaltigkeit ausgehen.'

Der Begriff der "Region" steht dem der "Nachhaltig
keit" in seiner Vielfalt an moglichen Inhalten nur urn
wenig nacho Die Verwendung dieses Begriffes ist inso
fern problematisch, als in den europaischen Staaten
sehr unterschiedliche Vorstellungen davon existieren,
was eine Region ausmacht." In der vorliegenden Arbeit
wird Region, stets mit dem Blick auf die Pyhrn-Eisen
wurzen, verstanden als ein Gebiet, das

- eine .Meso-Ebene" oberhalb von Kommunen und
unterhalb der staatlichen bzw. teilstaatlichen (fode
ralen) Machtebene bildet,
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etwa der NUTS-III-Ebene nach EU-Nomenklatur
entspricht,

tiberwiegend innerhalb bestimmter politisch-admi
nistrativer Grenzen liegt,

- nur tiber geringe legistisch-formale Entscheidungs
befugnisse verfugt und

- durch Geschichte, Naturraum, Symbole, Verflech
tungen, Netzwerke, Institutionen, Medlen, Problem
situationen und/oder Entwicklungsziele als, wenn
auch unbewusst und unreflektiert, zusammengeho
rig erfahren wird.?

1.2 Rahmenbedingungen
ftir die nachhaItige RegionaIentwicklung

Regionale Projekte zur nachhaltigen Entwicklung mus
sen die ubergeordneten Trends und Rahmenbedingun
gen sowie die spezifischen Handlungsspielraume be
rucksichtigen, urn erfolgreich sein zu konnen. Als
allgemeiner Startpunkt zur Analyse dieser Trends dient
die Erwartung, dass die Zukunft von Regionen durch
zunehmende Europaisierung, Deregulierung und Oko
nomisierung im Prozess der europaischen Integration
gepragt sein wird. Es gibt Potenziale und Beschrankun
gen von innen und augen.

Okonomische Rahmenbedingungen

Budgetare Sparkurse im Zuge der europaischen Wah
rungsunion, eine strukturell hohe Arbeitslosigkeit trotz
quantitativen Wachstums und die Europaisierung der
wirtschaftlichen Regeln und Beziehungen sind die Vor
gaben auch fur regionale Initiativen. Mit einiger Be
rechtigung kann von einer Okonornisierung aller Le
bensbereiche gesprochen werden." Die schwindende
Bereitschaft und Pahigkeit des Staates, aktiv soziale
Infrastrukturen und offentliche Dienstleistungen auf
recht zu erhalten, wird pragend fur die regionalen Ent
wicklungsmoglichkeiten der Zukunft sein. I! Gerade fur
landliche Raume hat dies enorme Konsequenzen, da fi
nanzielle Gewinnaussichten fur Investoren dort gering
sind.

Politisch-institutionelle Rahmenbedingungen

Die fortschreitende Integration unter der organisato
risch-politischen Agide der EU hat den Stellenwert der
Regionen in Europa dramatisch verandert und neue
Potenziale eroffnet:

- Die Einbindung der Regionen in die europaische
Entwicklung manifestiert sich zumindest auf zweifa
che Weise: symbolisch in den Begriffen .Subsidiari
tat" und "Europa der Regionen"12, institutionell im
Regime der EU-Regionalpolitik und in politischen
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Regionalisierungsprozessen in fast allen Staaten der
Union."

- Die sozialpsychologische Frage nach der regionalen
.Jdentitat" wird gerade in grofser werdenden politi
schen Einheiten mit neuer Scharfe gestellt. Regiona
Ie Kulturen verschwinden zwar nicht, sie verlieren
jedoch ihren Charakter als gewachsene Lebens
welten und bestehen als beliebig reproduzier- und
nutzbare Konsumartikel fort, losgelost von ihrer
regionalen und lebensweltlichen Verankerung."
Nichtsdestotrotz stehen bei allen Diskussionen urn
das Verhaltnis von "Europa" zu den Regionen, ausge
sprochen oder nicht, Fragen der kulturellen Identitat
im Mittelpunkt.

- Regional- und Raumentwicklungspolitik wird ver
starkt aus europiiischer Perspektive formuliert (EU
Struktur- und Agrarpolitik, Europaisches Raument
wicklungskonzept EUREKI5). Auch die Regionen
mussen europaisch denken, urn an Programmen
und neuen Entwicklungen teilhaben zu konnen.

Es existieren eine Fiille gegenlaufiger Trends, die mit
der dialektischen Formel .Europaisierung und Regio
nalisierung" 16 gefasst werden konnen. Der Raum fur
Selbstbestimmung und Identitat von Regionen ist
ebenso angewachsen wie die Fremdbestimmung durch
tibergeordnete Vorgaben."

Technologische und
infrastrukturelle Rahmenbedingungen

Technologische Innovationen, neue Kommunikations
technologien und transeuropaische Netze in den
Bereichen Information und Verkehr haben sehr diffe
renzierte Auswirkungen auf regionale Entwicklungs
potenziale."

Neue Kommunikationstechnologien etwa bergen si
cher innovative Potenziale fur die Regionalentwicklung
und eroffnen Moglichkeiten zur raumlichen Dezentra
lisierung. Dennoch konnte die Folge eine Perpetuie
rung raumlicher Ungleichheiten sein: ein zeitlich ver
zogerter Ausbau in peripheren Gebieten durch geringe
Gewinnerwartungen, eine nur nachvollziehende statt
kreative Verwendung, eine mogliche Ablosung realer
Institutionen (z.B. Bankfilialen) durch virtuelle."

Ebenso schafft der Ausbau transeuropaischer Verkehrs
netze neue Voraussetzungen fur die raumlichen Struk
turen. Die Verkehrspolitik der EU verfolgt damit die
Ziele Wettbewerbsfiihigkeit und Kohiision; wobei eines
das andere untergraben kann und das Ziel einer nach
haltigen Entwicklung vollig ausgeblendet scheint. Ge
nerell besteht die Gefahr, dass regionale Disparitaten
sich verscharfen."
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Sektorale Rahmenbedingungen

Zu den rahmengebenden Faktoren Okonornie, Politik
und Technologie sind fur die Beurteilung nachhaltiger
regionaler Entwicklungsaussichten eine Reihe sektora
ler Strukturen zu berucksichtigen, die regionsspezi
fisch von Bedeutung sind. Im Fall der Region Pyhrn
Eisenwurzen sind dies insbesondere Trends in den Be
reich en Tourismus und Landwirtschaft. Zusatzlich sind
demographische Entwicklungen, wie die demographi
sche Uberalterung der Gesellschaft, zentrale Determi
nanten der zukunftigen Raumentwicklung.

Die tibergeordneten Rahmenbedingungen fur regiona
Ie Entwicklungsstrategien konnen regional sehr unter
schiedliche Ausformungen zeigen und lassen Raum fur
eigenstandige Initiativen. Entwicklungsplanung auf re
gionaler Ebene muss dennoch ihren eingeschrankten
Wirkungsgrad zur Kenntnis nehmen." Innerhalb vor
gegebener Rahrnen-Restriktionen nimmt jedoch die
Optionenvielfalt fur dezentrale Akteure zu.

2 Pyhrn-Eisenwurzen:
Regionale Voraussetzungen fur
die nachhaltige Entwicklung

2.1 Geographische Innensicht

Die Bezeichnung .Pyhrn-Bisenwurzen" verweist auf
den historisch pragenden Wirtschaftszweig der Eisen
verarbeitung in der Region, die vom 16. bis zum 19.
Jahrhundert in einer vorindustriellen Wirtschaftsregi
on mit stark dezentralem Charakter ihre Hochblute er
lebte. Sensen, Nagel, Messer oder Maultrommeln (ein
Musikinstrument) waren bedeutende Produkte der Re
gion. Aus dieser Zeit stammen zahlreiche montan
historische, kulturlandschaftliche und architekto
nische Besonderheiten, die seit dem Niedergang der
Eisenverarbeitung in der ersten Halfte des 20. Iahrhun
derts verwahrlost sind."

Die .Pyhm-Bisenwurzen" im Bundesland Oberoster
reich wird hier raumlich gleichgesetzt mit der NUTS
III-Region .Steyr-Kirchdorf'?' nach EU-Nomenklatur.
Naturraumlich gesehen liegt sie am Ubergang vom Al
penvorland zu den Nordlichen Kalkalpen. Abgesehen
von der Stadt Steyr mit einer Wohnbevolkerung von
rund 40 000 gibt es keine Gemeinde mit urbanem Cha
rakter. Nach Jahrzehnten des Bevolkerungsruckgangs
ist seit Anfang der BOer Jahre wieder eine positive Be
volkerungsentwicklung zu verzeichnen, die weiter an
halten durfte.>

Die heutige Wirtschaftsstruktur kennt keine gesamtre
gional zutreffende Charakterisierung. Industriebetrie
be in den Bereichen Maschinen-, Werkzeug- und Mo-
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torenerzeugung sowie Kunststofftechnik sind die wich
tigsten Arbeitsplatzbereitsteller. Im alpinen Siiden der
Region bestehen bedeutende touristische Strukturen,
jedoch ohne intensiven Auslanderfremdenverkehr,
Weite Gebiete sind land- und forstwirtschaftlich ge
nutzt. Die Region kann analytisch geteilt werden in das
Industrie-, Bevolkerungs- und Arbeitsplatzzentrum
Steyr (Ziel-2-Gebiet der EU-RegionalfOrderung flir die
Jahre 1995-1999) und in das landliche, kleinraumig
strukturierte Gebiet der Voralpen und Kalkhochalpen
(Ziel-5b 1995-1999).

2.2 Regionale Leitprojekte

Seit dem Ende der 1980er Jahre haben sich zwei ge
samtregionale Leitprojekte etabliert: das Naturschutz
Projekt .Nationalpark Oberosterreichische Kalkalpen"
und die touristisch orientierte Landesausstellung 1998
"Land der Hammer - Heimat Eisenwurzen". Beide bau
en auf endogenen regionalen Potenzialen auf und sind
von Akteuren in der Region initiiert und aufgebaut wor
den. Ihre Finanzierung erfolgt zum weitaus iiberwie
genden Teil von externen Stellen (Bundesland, Staat,
Europaische Union).

Nationalpark Oberosterreichische Kalkalpen

Der Nationalpark 00 Kalkalpen wurde am 25. Iuli 1997
in einer GroBe von 165,09 km2 - iiberwiegend auf
Grund der Osterreichischen Bundesforste - eroffnet.
Das waldreiche Berggebiet ist bald darauf von der
Weltnaturschutzorganisation IUCN als Nationalpark
(Kategorie II)25 international anerkannt worden. Der
ErOffnung ging eine etwa siebenjahrige Planungsphase
voraus, im Laufe derer das Nationalparkprojekt aus
Grunden der Finanzierbarkeit und politischen Mach
barkeit von einer 1300 km 2 umfassenden Maximalvari
ante sich auf die nunmehrige Flache reduziert hat.

Trotz dieser kleineren Startvariante wird es der Natio
nalpark Kalkalpen GmbH verstarkt moglich sein, iiber
das klassische Naturraummanagement hinaus Akzente
in der Regionalentwicklung zu setzen. Vom Beginn der
Planungsarbeiten im Friihjahr 1990 bis Ende 1998 wur
den ca. 200 Mio. Schilling (ca. 14,5 Mio. Euro) von
offentlicher Seite in das Nationalparkprojekt gesteckt.
Eine Kosten-Nutzen-Analyse erwartet knapp hundert
neue Arbeitsplatze in der Region durch den National
park."

GeplanteErweiterung
(Co. 45.()()() Hektar)

Nationalpark Kalkalpen

Projekt
Nationalpark Gesause

M Planungsgebiet
L::::J (ca. 26.()()() Hek1ar

Steiermarkische
Landesforstei

r:
j

(
\ iiJ

Ki~....~. Steyr
a.d. . • . chluchi

,..~''lj;., M

Abbildung 1
Nationalpark 00 Kalkalpen: "Startvariante" 1997, Erweiterungsgebiete in Oberosterrelch und geplanter Nationalpark Gesause"

~
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Alpinvereine und Naturschutzorganisationen brachten
anlasslich der Eroffnung des Nationalparks das Projekt
eines bundeslanderubergreifenden "Nationalpark
Osterreichische Kalkalpen" in die Diskussion. Dieses
umfassende Projekt fasst geplante Nationalpark-Er
weiterungen auf oberosterreichischer Seite (Totes Ge
birge zwischen Bad Ischl und Hinterstoder, Warschen
eck, Haller Mauern) ebenso wie das Planungsgebiet
Gesause in der Steiermark zu einer Gesamtflache von
ca. 870 km 2 Nationalpark zusammen (Abb. 1).

Oherosterreichische Landesausstellung 1998
Eisenstralse

Autbauend auf der kulturhistorischen Tradition der
Eisenverarbeitung, wurde 1998 unter dem Titel "Land
der Hammer - Heimat Eisenwurzen" versucht, mit der
oberosterreichischen .Landesausstellung" zur touristi
schen und kulturellen Belebung der Region beizutra
gen. Der regionalpolitisch bedeutende Gedanke der
Ausstellung lag darin, dass nieht ein einzelnes bauli
ches Objekt, sondern eine ganze Region ins Blickfeld
geruckt wurde.

Die Konzeption umfasste in einer betont dezentralen
Ausriehtung Ausstellungen, Schaubetriebe und thema
tische Wanderwege in 25 Orten der Pyhrn-Eisenwur
zen. Die Erriehtung der Ausstellungsprojekte wurde
zumeist von ortlichen Vereinen und Freiwilligenorga
nisationen durchgeflihrt. Die gastronomische Koope
ration von 40 .Eisenstralsenwirten", die Ausweitung
des regionalen Rad- und Mountainbikewegenetzes, ein
Ausbildungsprogramm fur Regionsftihrer, neue regi
onsbezogene Publikationen sowie Werbung und Regie
nalmarketing waren weitere Schwerpunkte der Vorbe
reitungsarbeiten.

Zur Vorbereitung und Durchflihrung der Landesaus
stellung wurden in der Region ca. 300 Mio. Schilling (ca.
21,8 Mio. Euro) an Ausgaben getatigt, Ober 70 % der
Gesamtsumme werden von aufserhalb der Region fi
nanziert: 161 Mio. Schilling (ca. 11,7 Mio. Euro) vom
Land Oberosterreich, 13 Mio. Schilling (ca. 0,95 Mio.
Euro) vom Bund sowie 39 Millionen Schilling (ca.
2,8 Mio. Euro) aus RegionalfOrderungsmitteln der EU.
93 Mio. Schilling (ca. 6,8 Mio. Euro) stammen aus
Eigenmitteln der Gemeinden bzw. der Projektbetreiber.
Schneider (1998) rechnet mit zusatzlich induzierten
Wirkungen zwischen 60 und 150 Mio. Schilling (ca. 4,3
bis 10,9 Mio. Euro; Multiplikatorwerte 1,2 bzw. 1,5).28
Ftir die Periode 1998-2002 wird durch die Effekte der
Landesausstellung ein regionales Beschaftigungsplus
von ca. 100 Personen jahrlich erwartet.

Untersuchungen in sechs Regionsgemeinden tiber die
Akzeptanz des Projektes in den ]ahren 1995, 1997 und
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1999, d.h. vor und nach dem Veranstaltungsjahr-", erga
ben einen hohen und weiter steigenden Bekanntheits
grad, ein steigendes Bewusstsein tiber das kulturelle
Erbe der Region, ein steigendes Zugehorigkeitsgefuhl
zur .Eisenwurzen" sowie hohe Erwartungen der Bevol
kerung insbesondere in den Bereiehen Tourismus und
Image der Region. Die Besucherzahl von knapp 700 000
in der Zeit von Mai bis Oktober 1998 wurde von den
Veranstaltern als grofser Erfolg betrachtet.

Bisherige Wirkungen der regionalen Leitprojekte

Nationalpark und Eisenstrafse reiehen tiber ihre Kern
ziele Naturschutz und Kultur-Tourismus deutlich hin
aus. Bereits vor ihrer Verwirkliehung haben sie bemer
kenswerte Wirkungen auf die Region mit sich gebracht:

- Finanziell: Beide Projekte haben ein beachtliches
direktes Investitionsvolumen, grofsteils von offent
lichen Stellen, in die Region gelenkt.

- Wirtschaftlich: neue direkte Arbeitsmoglichkeiten,
AnstoBwirkungen auf andere Sektoren, Forderun
gen fur regionsbezogene und okologische Projekte

- Infrastruktur. Revitalisierung montanhistorischer
(touristischer) Objekte, Radwege, Informations
stellen, Verwaltungsgebaude, Qualitatssteigerung
im Tourismus

- Naturraumlich: grofsflachiger Schutz der Berggebie
te

- Beuiusstseinsbildend: Anstofs
Verhalten und Wertschatzung
geschiehte

- Gesellschaftlich-mental: gesamtregional dezentrale
Mobilisierung, Starkung eines regionalen Bewusst
seins, Vertrauen auf endogene Starken, Sammlung
positiver Krafte, Entstehung einer positiven inner
regionalen Wettbewerbssituation, Bereitschaft zur
Kooperation, Konsensualisierung und strukturelle
Entpolitisierung

2.3 Regionale Identitat und Institutionalisierung

Regionen konnen abhangig von gesellschaftliehen und
wirtschaftlichen Anderungen entstehen, sieh etablie
ren und wieder verschwinden. Diese .Jnstltutlonalisie
rung" von Regionen als Teil der sozial-raumlichen
Struktur und des Bewusstseins der Gesellschaft ist ein
Prozess, im Verlauf dessen ein Teil des raumlichen
Systems zur etablierten Region wird, die durch indivi
duelle und institutionelle Praxis (in Bereiehen wie
Kultur, Recht, Erziehung, Wirtschaft, Politk) permanent
reproduziert wird.
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Paasi (1986) unterscheidet vier Stufen des Prozesses
der Herausbildung von Regionen, die jedoch nicht als
notwendige chronologische Abfolge zu verstehen
sind:"

A) Das Annehmen einer territorialen Form

B) Die Entwicklung von konzeptiver (symbolischer)
Gestalt

C) Die Entwicklung von Institutionen

D) Die Etablierung als Teil des regionalen Systems und
des Bewulstseins der Gesellschaft.

Bis in die 80er Jahre war das Gebiet der Pyhrn-Eisen
wurzen institutionell, politisch, symbolisch und men
tal nur in geringem Ausmafs als zusammengehorige Re
gion anerkannt." Mit fortschreitender Konkretheit der
Landesausstellungsaktivitaten und wohl auch durch
intensivierte Informationsarbeit wurde bei den Be
wohnern der Region jedoch ein steigendes Zugehorig
keitsgefuhl zur Eisenwurzen festgestellt (Heintel und
Weixlbaumer 1996 und 1997). Die Pyhrn-Eisenwurzen
kann so als eine Region im Entstehen, oder auch eine
wiederentstehende Region, gesehen werden. Mit dem
wirtschaftlichen Niedergang der Eisenverarbeitung
ging die verbindende regionale Identitat verloren. Ob
im Vertrauen auf die Giiltigkeit his torischer Analogie
schliisse daran heute wieder erfolgreich angekntipft
werden kann, ist keineswegs gesichert. Nationalpark
und Eisenstrafse sind die entscheidenden Institutio
nen, die eine gesamtregionale ldentitatsbildung (aktiv)
betreiben und gleichzeitig diese Identitat inhaltlich
konstituieren. Derzeit bestehen noch deutliche Defizi
te:

- Die administrativen Bezirksgrenzen wirken als men
tale Barriere und erschweren eine Identitatsbildung.
Die Region Pyhrn-Eisenwurzen ist in diesem Sinn als
.under-bcunded":" zu verstehen.

- Ein anerkannter und allgemein verwendeter Regi
onsname hat sich noch nicht durchgesetzt.

- Die wochenaktuellen Printmedien widmen sich
eher der Lokal- als der Regionalberichterstattung.

- Gesamtregionale Institutionen sind erst ansatzweise
wirksam.

3 Regionale Zukiinfte

3.1 Regionalentwicklung als Produktzyklusmodell

Mit dem Entstehen der heutigen Leitprojekte - Natio
nalpark Kalkalpen und EisenstraBe - wurde Ende der
1980er Jahre eine "Grtinderzeit" fur lokale und regiona
Ie Entwicklungsaktivitaten eingelautet. Es ist von regio
nalen Akteuren unbestritten, dass seither eine gesamt
regional positive Entwicklung eingesetzt hat (Zahl und
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Qualitat regionsbezogener Veranstaltungen, regionale
Bewusstseinsbildung, Initiativen im sozialen, kulturel
len und sportlichen Bereich, intensivierte regionsinter
ne Kooperation). Mit dem Beitritt Osterreichs zur Euro
paischen Union und dem damit wirksam gewordenen
Regime der EU-Regionalpolitik wurde dieser Trend vor
erst noch verstarkt,

Diese "Griinderzeit" ab den Jahren 1989/90 unter
scheidet sich von der davorliegenden Phase in folgen
den Punkten:

- Es gab vor 1989 keine anerkannte gesamtregionale
Entwicklungsidee.

- Eine gesamtregionale Problemsicht war nur
schwach ausgepragt,

- Vorherrschend waren ortliche Projekte und Einzel-
aktivitaten ohne regionale Vernetzung.

- Es gab keine gesamtregionalen Institutionen.

Die Frage ist nun: Wie lange kann diese positive Ent
wicklung anhalten und was kann unternommen wer
den, urn sie we iter aufrecht zu erhalten? Es sprechen
eine Reihe von Grunden dafur, dass die Pyhrn-Eisen
wurzen nach der Etablierung von Nationalpark und
EisenstraBe in eine Phase abflauender Dynamik ein
tauchen konnte:

- Die enge Fixierung vieler Aktivitaten auf das Jahr der
Landesausstellung 1998 ohne liingerfristigen Erwar
tungshorizont,

- mogllcherweise tibersteigerte und unscharfe Erwar
tungen an einen .generellen Aufschwung" durch die
Landesausstellung, die nicht iiberall eingelost wur
den,

- geringere finanzielle Forderungen fur Nationalpark
und EisenstraBe als in der Aufbauphase/Grtinder
zeit,

der bereits nach Ausstellungsende merkbare Riick
bau der Tragerinstitution "Verein 00 Eisenstrafse",

moglicherweise neu entflammende regionale Kon
flikte im Zusammenhang mit Nationalpark-Erweite
rungen,

- mogliche Fehler in der Informations- und Kommu
nikationspolitik der regionalen Institutionen,

- das gebietsweise Auslaufen der EU-RegionalfOrde
rungen ab dem Iahr 2000,

- eine mogliche Erntichterung daruber, dass aus dem
ideellen Aufschwung kein materieller geworden ist.

Vor dem Hintergrund dieser Oberlegungen solI ver
sucht werden, die Dynamik der Regionalentwicklung
in der Pyhrn-Eisenwurzen als .Produktzyklus" darzu
stellen. Die Produktzyklus-Hypothese" besagt, dass
Produkte nur tiber eine begrenzte Lebensdauer ver-
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Abbildung 2
Dynamik und Qualitat der Regionalentwicklung in der Pyhm-Eisenwurzen
als Produktzyklenmodell

fugen und im Lauf der Zeit Verande
rungen in der Produktgestaltung,
den Produktions- und Absetzbedin
gungen unterliegen. Idealtypisch
kann der Lebenszyklus eines neuen
Produktes (einer neuen Branche) in
vier Phasen gegliedert werden:

1. Entwicklungs- und Einfuhrungs-
phase

2. Wachstumsphase

3. Reifephase

4. Schrumpfungsphase.

Urn den Produktlebenszyklus zu
verlangern und einer drohenden
Schrumpfungsphase zu entgehen,
sind neue Strategien (z.B. Substitu
tion des alten durch ein neues Pro
dukt, permanente Modifikationen
und Innovationen) anzuwenden.
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Es spricht vieles daftir, dass die
Dynamik der gesamtregionalen en-
dogenen Entwicklung in der Pyhrn-Eisenwurzen
einem solchen Lebenszyklusmodell folgt. Als neue Pro
duktideen bzw. Innovationen werden dabei National
park und Eisenstrafse gesehen, die als Trager fur die ge
samtregionale Entwicklung fungieren. Der Erfolg
dieser Produkte bzw. Projekte im Zeitablauf unterliegt
verschiedenen Anderungen. Die daraus erwachsende
gesamtregionale Dynamik von Entwicklungsinitiativen
kann dabei als Verlaufskurve dargestellt werden
(Abb.2).

Vordem Iahr 1989 gab es indirekt vorbereitende Aktivi
taten, wie regionale Umweltinitiativen, erfolgreiche
Ortsentwicklungskonzepte oder ein Interesse an der
regionalen Kulturgeschichte. Diese waren jedoch nicht
in eine gesamtregionale Konzeptidee eingebunden.
Man konnte so fur die Zeit vor 1989/90 von einer "In
kubationsphase" sprechen.

Das Ende der darauf folgenden "Grilnderzeit" wird in
diesem Modell mit 1998 angesetzt. In diesem Iahr fand
die lange vorbereitete 00 Landesausstellung "Land der
Hammer - Heimat Eisenwurzen" statt, was als zeit
licher Brennpunkt fur viele Initiativen gewirkt hat.
Ebenso ist dies das erste Iahr nach der offiziellen Griln
dung des Nationalparks 00 Kalkalpen. Es wird ange
nommen, dass in der unmittelbaren Folgezeit, etwa bis
zum [ahr 2000 oder auch daruber hinaus, fur beide Pro
jekte in einer Art .Reifephase" die Erfolge der geleiste
ten Arbeiten noch starker sichtbar und zunehmend
regional verankert werden.
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Danach konnte die Region jedoch am Ende eines Pro
dukzyklus stehen. Urn einer moglicherweise drohen
den regionalen Schrumpfungsphase zu entgehen und
neue Entwicklungsdynamik zu generieren, sind ent
sprechend dem Modell vom Produktlebenszyklus
Anpassungen oder Innovationen notig.

3.2 Szenarien fur die nachhaltige
Regionalentwicklung

Ein potenzieller Trendbruch nach der beinahe zehn
jahrig positiven Entwicklung sollte als strategischer An
satzpunkt fur neue regionale Strategien dienen. Auf
bauend auf den bisherigen regionalen Aktivitaten wird
in diesem Beitrag vorgeschlagen, ein Leitbild der ge
samtregionalen Nachhaltigkeit zu etablieren. Es wiirde
dies einen neuen Diskussions- und Zielfindungspro
zess in der Region erfordern.

Als Grundfrage wird gesehen, ob die Leitprojekte Na
tionalpark und Eisenstralse eine Klammer fur die nach
haltige Entwicklung bilden konnen, und wie sie zur
Identitat und Institutionalisierung der Pyhrn-Eisen
wurzen beitragen konnen (vgl. Abb. 3). Nationalpark
und Eisenstralse sind jene Projekte, von denen ent
scheidende Wirkungen auf eine nachhaltige Regional
entwicklung ausgehen. Wesentlich fur den Erfolg der
beiden Schliisselprojekte werden sein: eine offene In
formations- und Kommunikationsarbeit, wirtschaftli
che Erfolge und Anstofseffekte, die Eroffnung neuer
Verdienstmoglichkeiten, die Aufrechterhaltung der ex-
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Abbildung 3
Szenarien .Pyhrn-Elsenwurzen 2010"-Struktur
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ternen Finanzierung und die mentale Identifizierung
der Bevolkerung mit den Projekten.

Die Wirkung von Nationalpark und EisenstraBe auf die
regionale Nachhaltigkeitsdynamik kann in Form von
drei qualitativen, mittelfristigen Szenarien beschrie
ben werden:

- Trend: Langsam positive Fortschreibung
Langsame Identitatsstiftung: gestarktes Regionalbe
wusstsein; verschwommenes Leitbild; beginnende
regionsweite Zusammenarbeit in Teilbereichen;
breite Akzeptanz fur Leitprojekte Nationalpark und
Eisenstrafse; geringe Aktivitat der Bevolkerung: ge
bremste Begeisterung und Bereitschaft zur Mit
arbeit; regionaler Pragmatismus ohne Visionen bei
den regionalen Akteuren.

- Wunsch: Nachhaltige Entwicklung mit regionaler
Dynamik
Hohe Identifizierung mit der Region; klares Leitbild
"Nachhaltige Entwicklung"; gesamtregionale Pro
blemsicht; institutionalisierte Strukturen zur Nach
haltigkeitsentwicklung; umfassende Kooperationen;
breite Aktivtat und gesellschaftliche Mobilisierung;
wirtschaftliche Erfolge; erneuerte Aufbruchsstim
mung und Professionalisierung.

- Warnung: Desintegration und Enttduschung
Geringe regionale Identitat: schwindende Wert
schatzung fiir die eigene Region; fehlendes Leitbild;
konkurrierende Einzelaktivitaten statt gesamtregio
naler Zusammenarbeit; Enttauschung tiber Leit-

projekte; fehlendes Vertrauen auf regionale Starken:
Resignation und steigende Aufsenabhangigkeit.

Diese prototypischen Entwicklungen konnen die
Grundlage bilden fur weitere sektorale Teilszenarien,
die versuchen sollen, mogliche Zukunftsentwicklun
gen unter Einbeziehung iibergeordneter Trends regi
onsbezogen zu konkretisieren. Eine Ausformulierung
zu den Zukiinften der Bereiche Tourismus, Landwirt
schaft, des physischen Naturraums, des regionalen Kli
mas der Zusammenarbeit und der raumlichen Ent
wicklung wiirde den vorgegebenen Rahmen sprengen
und sollte gesehen werden als kommunikativer und sti
mulierender Prozess im Rahmen der Erarbeitung eines
regionalen Leitbildes zur nachhaltigen Entwicklung."

4 Schlussfolgerungen

Aus den bisherigen Uberlegungen tiber die Entwick
lungsaktivitaten in Richtung Nachhaltigkeit der Region
Pyhrn-Eisenwurzen lassen sich einige allgemeinere
Schliisse ziehen:

(1)

Es bestehen bedeutende endogene Handlungsspiel
raume fur nachhaltige Entwicklungsplanung auf regio
naler Ebene. Regionale Nachhaltigkeit muss sich je
doch ihres begrenzten Charakters bewusst sein, da sie
nicht in der Lage ist, wirtschaftspolitische Rahmenbe
dingungen zu andern. Regionale Konzepte konnen nur
bei Einbindung in iibergeordnete Strukturen erfolg-
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reich sein. Es geht urn die richtige Balance zwischen Ei
genstandigkeit, Offenheit und Vernetzung mit Partner
regionen und Institutionen.

(2)
DerWeg, regionale "GroB"-Vorhaben wie den National
park Kalkalpen oder die Landesausstellung "Land der
Hammer" als Leitprojekte mit mobilisierender Wir
kung und AnstoBeffekten zu initiieren, hat sich in der
Pyhrn-Eisenwurzen als grundsatzlich erfolgreich er
wiesen. Wesentlich dabei sind ein regionalspezifisches
Konzept, die umfassende Beteiligung der Bevolkerung
ftir die Entwicklungsidee und die langfristige Wirksam
keit der Aktivitaten tiber ein bestimmtes Ereignis hin
aus.

(3)
Die eingeschlagene Strategie der Pyhrn-Eisenwurzen
ist im Kontext einer intensivierten Freizeitnutzung at
traktiver Landschaftsraume im osterreichischen und
europaischen Rahmen keineswegs singular. Im Grund
prinzip wird dies gleichartig von vielen landlichen Re
gionen verfolgt. Regionale "unique"-Faktoren, wie
etwa die Nutzbarmachung der kulturhistorischen
Tradition der Eisenverarbeitung, sind in diesem Zu
sammenhang von besonderer Bedeutung.

(4)
Gerade in landlichen Gebieten ist eine Entwicklungs
idee meist eng mit einer einzelnen Person oder einem
kleinen Personenkreis verbunden. Eine Dauerhaftig
keit der Aktivitaten ist selten gewahrleistet. Die Institu
tionalisierung der Nachhaltigkeitsentwicklung ist so
mit ein vordringliches strategisches Ziel.

(5)
Regionalentwicklung orientiert sich zunehmend an be
triebswirtschaftlichen Instrumenten: Auftritt der Regi
on als .Marke", effizientes Regionalmanagement, per
manente Produktinnovationen, strategische Planung,
regionale Leitbilder. Nachhaltigkeit muls sich in dieses
okonomische Umfeld integrieren, urn wirksam sein zu
konnen und urn finanzielle Ressourcen erschliefsen zu
konnen.

(6)
Nachhaltigkeit scheint derzeit vor allem ein Nischen
konzept fur landlich-periphere Raume mit geringem
Entwicklungspotenzial zu sein. Nachhaltigkeitsprojek
te sind meist extern subventioniert und selten selbst
tragend. Dazu, dass Nachhaltigkeit ein selbsttragendes
Modell wird, braucht es jedenfalls geanderte Rahmen
bedingungen, die vorerst nicht zu erkennen sind. Bis
dahin durfte okologische und wirtschaftliche Nachhal
tigkeit nur in einzelnen .Jnseln" oder .Musterregio
nen" ohne Strukturwirkung fur die ubrige Gesellschaft
zu verwirklichen sein.
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(7)
Gesellschaftliche Anforderungen an politische und
planerische Programme sind einem standigen Wandel
unterworfen. Standen in den 1980er Iahren, wenn auch
unreflektiert und stimmungsabhangig, Umwelt- und
Okologiefragen hoch auf der Tagesordnung, muls sich
he ute jedes Projekt die Frage nach den finanziellen Ef
fekten und nach Arbeitsplatzen gefallen lassen und
sich offentlich legitimieren konnen, In 15 Iahren kon
nen diese Anforderungen ein vollig verandertes Bild
bieten.

(8)
Nachhaltige Entwicklung ist mit der Integration okolo
gischer, wirtschaftlicher und sozialer Faktoren ein so
breit angelegtes Konzept, dass die zeitliche Dimension
eine besondere Rolle spielt. Trotz eines inherent lang
fristigen Zeithorizonts muss Nachhaltigkeit auch kurz
fristig sichtbare Erfolge bringen, urn gesellschaftlich
anerkannt zu werden.
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