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Systems, sondern darum, spezifische positive Merk-
male von Weiblichkeit herauszustellen und zur
Norm zu machen und somit eine gesellschaftliche
Transformation zu erreichen, die sich nicht l�nger an
m�nnlichen Normen und Werten orientiert. Letztere
werden bei differenzfeministischen Ans�tzen h�ufig
als hierarchisch, gewaltf�rmig und zerst�rerisch auf-
gefasst. Jenseits dieser Normen, so die Vision, sei
eine bessere weibliche Welt zu schaffen, da das
Weibliche als bewahrend, mit mehr Moralit�t und
sozial verantwortlicher aufgefasst wird.

Wichtig ist dabei aber, wie ein ãweibliches Besse-
resÒ begr�ndet wird: Die einen (und das ist eindeu-
tig die Mehrheit feministischer Ans�tze) sehen die
positiven weiblichen Eigenschaften durch Sozialisa-
tion bedingt. Differenz ist hier also konstruiert. Die
anderen sehen die Geschlechterdifferenz als natur-
gegeben an. Diese essentialistischen Ans�tze lehnen
die Unterscheidung zwischen Sex und Gender weit-
gehend ab, da sie davon ausgehen, dass das biologi-
sche Geschlecht das soziale Verhalten beeinflusst,
wenn nicht sogar bestimmt: Sex determiniert also
Gender, die Unterscheidung zwischen Sex und Gen-
der w�re eigentlich �berfl�ssig. 

Zudem sagen insbesondere einige �kofeministin-
nen, dass Frauen durch biologische F�higkeiten wie
Geb�ren und Stillen eine besondere Beziehung zur
Natur bes�§en, die sich auch in ihren sozialen Rol-
len zeigen m�sse. Dieser Sichtweise zufolge w�ren
Frauen auf Grund ihrer Biologie n�her an der Natur
als M�nner, auch hier kann dann das biologische Ge-
schlecht Gender bestimmen.

Die Kritik liegt auf der Hand: Eine solche Auffas-
sung verspiele gerade die M�glichkeit der Kritik an
biologisch legitimierten Rollenzuweisungen, welche
die Idee von Gender dem Feminismus er�ffnete. Zu-
dem binde diese Perspektive Frauen und M�nner
unausweichlich an bestimmte soziale Rollen und
f�hre so zu einer Stabilisierung der Gender-Ord-
nung. Man muss dabei betonen, dass dezidiert es-

Die Betrachtung der Informations- und Kommunikations-

gesellschaft unter dem Genderfokus bedarf zun�chst einer

n�heren Besch�ftigung mit der Entwicklung von Gender-

diskursen, in deren Rahmen grundlegende gesellschaftli-

che Ein- und Ausschlie§ungsmechanismen diskutiert

wurden und werden.

Die Entwicklung der Genderdiskurse

Die Diskussion �ber die Bedeutung von Geschlecht-
lichkeit in der Gesellschaft hat nicht erst mit der Ein-
f�hrung des Gender-Mainstreaming Konzepts be-
gonnen, wenngleich sie dadurch besondere Popu-
larit�t erfahren hat.

Frey und Dingler (2001) fassen die wichtigsten An-
s�tze zur Diskussion um die Bedeutung von Ge-
schlecht in drei Wellen zusammen: Der liberale
Feminismus setzt vor allem bei der Chancengleich-
heit von Frauen an. Die Differenz zwischen M�nnern
und Frauen stellt sich bei vielen liberalfeministi-
schen Ans�tzen dadurch ein, dass sich Frauen in der
m�nnlichen Sph�re noch nicht behauptet haben. Das
Rezept gegen Unterdr�ckung von Frauen w�re infol-
gedessen eine Anpassung der Frauen an m�nnlich
gepr�gte Werte und Normen. Eine solche ãMasku-
linisierungsstrategieÒ hinterfragt aber nicht den Rah-
men der gesellschaftlichen Ordnung, vielmehr bleibt
das (m�nnlich gepr�gte) Bestehende die Norm.

Man kann also sagen, dass das Gender-Konzept im
Gleichheitsparadigma zwei Gender vorsieht - wie es
dazu kommt, bleibt unhinterfragt. Das eine Gender
(M�nner) verk�rpert in dieser Denkweise ein Ideal,
an das sich das andere Gender (Frauen) anpassen
muss, soll Gleichheit erreicht werden.

Am Gleichheitsprinzip des liberalen Feminismus
setzt die Kritik an, die von einer Reihe feministischer
Str�mungen insbesondere ab den 70er Jahren formu-
liert wurde: Es ginge nicht um die Erreichung von
Gleichheit innerhalb eines bestehenden Gender-

Gendersensitive Informations- und
Kommunikationsgesellschaft: Viel L�rm um nichts?

Edeltraud Hanappi-Egger/Roswitha Hofmann, WU Wien



Gendersensitive Informations- und Kommunikationsgesellschaft  1 7

sentialistische Positionen nicht sehr h�ufig zu finden
sind, gerade in der feministischen Theorie.

Nun existiert aber auch eine Reihe von Ans�tzen,
die sich zwar im Spektrum des Differenzparadigmas
befinden, die eine solch deterministische Haltung
aber ablehnen. Auch sie gehen von einer Differenz
aus, auch bei ihnen verk�rpert das Weibliche Positi-
ves und das M�nnliche Negatives, allerdings als
Resultat gesellschaftlicher Konstruktionsprozesse
von Geschlecht - das Weibliche wird nicht zu einem
universellen und nicht hinterfragbaren Guten erho-
ben, sondern strategisch eingesetzt, um eine gesell-
schaftliche Vision zu artikulieren. 

Auch wenn es innerhalb des Differenzparadigmas
Unterschiede in der Begr�ndung der Geschlechter-
differenz gibt, seine Gender-Konstruktion zeichnet
sich weiterhin dadurch aus, dass Gender - nicht an-
ders als beim Gleichheitsparadigma - in einem
m�nnlich-weiblich-Gegensatz verankert ist. Unter-
dr�ckung soll aber dadurch beseitigt werden, dass
Frauen und M�nner nach einem weiblichen Prinzip
leben. Diese einfache Umkehrung der Verh�ltnisse
blieb im Gender-Diskurs ebenso nicht unkritisiert.

Vor allem als Kritik und Reaktion auf diese zweite
Welle feministischer Theoriebildung entstand Ende
der 80er Jahre ein dritter Diskursstrang, der zuneh-
mend auch postmoderne Denkarten mit einbezieht.
Dieser entwickelt seine Kritik schematisch in drei
Schritten: Erstens wird auf die Homogenisierung
der Frau im Differenzansatz hingewiesen und dar-
aus folgend f�r eine Anerkennung der Differenz
zwischen Frauen eingetreten. Zweitens wird aufge-
zeigt, dass auch die weibliche Identit�t selbst nur ein
Konstrukt des eigentlich kritisierten androzentri-
schen Diskurses darstellt. Drittens schlie§lich wird
die Sex-Gender-Unterscheidung einer Dekonstruk-
tion unterzogen und die Vorstellung des biologi-
schen Geschlechts letztlich ebenfalls als eine soziale
Konstruktion erachtet. 

Dabei zeigt sich, dass die von Judith Butler vorge-
nommene Dekonstruktion der Vorstellung eines bio-
logischen Geschlechts, welche immer wieder ins
Zentrum der Auseinandersetzungen mit postmoder-
nen Spielarten des Feminismus r�ckt, nur ein As-
pekt der zunehmend postmodernen Orientierungen
der feministischen Theorienbildung darstellt (vgl.
Dingler, Frey u.a. 2000: 130). 

Welche Implikationen besitzen diese Diskursent-
wicklungen nun f�r eine gendergerechte Informa-
tions- und Kommunikationsgesellschaft?

Technikentwicklung aus 
feministischer Sicht

Die Wichtigkeit des uneingeschr�nkten Zugangs al-
ler Menschen zu den informations- und kommuni-
kationstechnologischen Ressourcen f�r die gender-
gerechte und nachhaltige Entwicklung der Weltge-
sellschaft wird generell betont. 

Der rasanten Entwicklung der Informations- und
Kommunikationstechnologien und den damit ver-
bundenen sozialen, �konomischen, �kologischen
und kulturellen Ver�nderungen wurde in den letz-
ten Jahrzehnten viel Aufmerksamkeit auch seitens
der wissenschaftlichen empirischen Forschung und
Theoriebildung gewidmet. Dabei entstand ein zu-
nehmend differenziertes Bild dieser technologischen
Entwicklungen hinsichtlich der damit verbundenen
wirtschaftlichen, kulturellen, aber vor allem auch so-
zialen Dynamiken.

Die Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien erwiesen sich zwar einerseits als Mittel der Inte-
gration und vernetzten Kommunikation, anderer-
seits f�hren sie jedoch auch zu Ausschluss und Dis-
kriminierung. Diese negativen Auswirkungen tref-
fen insbesondere Personen, denen die technischen
Ressourcen nicht zu Verf�gung stehen bzw. aus
unterschiedlichen Gr�nden keinen Zugang zum
n�tigen Know-how besitzen. Diese Ausschlussme-
chanismen betreffen damit insbesondere Frauen, die
historisch von technischen Entwicklungen und An-
wendungen weitgehend ausgeschlossen waren und
tendenziell bis dato noch sind. 

Die Auswirkungen der Informations- und Kom-
munikationstechnologien auf Frauenarbeitspl�tze
und Lebenszusammenh�nge wurde in zahlreichen
Studien im Rahmen der (feministischen) Wissen-
schafts- und Technikforschung untersucht1. Seit En-
de der 80er Jahre steht insbesondere der Gestal-
tungsaspekt im Fokus der Theoriebildung2 und em-
pirischer Untersuchungen3. Der in den Jahren davor
in der wissenschaftlichen Diskussion noch domi-
nante Defizitansatz - der lediglich von einem
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M�gliche Interventionsebenen

Technikentwicklung und Identit�t

Auf dieser Ebene bedarf es einer grunds�tzlichen
Entkopplung von Technik (und Wissenschaft) von
geschlechtsstereotypen Zuschreibungen. Technik-
kompetenz gilt heute immer noch als wesentlicher
Bestandteil m�nnlicher Norm-Identit�t (die auch
viele M�nner ausschlie§t) und damit als Mittel zur
Grenzziehung zwischen den Geschlechtern. 

Beginnend in der Grundschule und in der Aus-
und Weiterbildung6 bedarf es einer kritischen Refle-
xion geschlechtsspezifischer Einschreibungen in
technische Artefakte - auf Ebene der Gestaltung,
Herstellung und Anwendung, auf der Symbol- und
Sprachebene, wie auch auf Ebene der Ausbildungs-
curricula7. 

Durch die Entkopplung von M�nnlichkeit und
Technik w�rde die Gestaltung und Anwendung
nicht mehr ausschlie§lich m�nnlich imaginiert. 

Damit w�rde der Tatsache Rechnung getragen,
dass viele Frauen, �ltere Menschen, Behinderte, Kin-
der und Menschen anderer Kulturkreise anders von
technischen Entwicklungen betroffen sein k�nnen
als gesunde, wei§e, dem westlichen Kulturkreis an-
geh�rende M�nner. Ein solcher Ausschluss hat
neben der dadurch hergestellten (Chancen-)Un-
gleichheit Auswirkungen auf die Qualit�t techni-
scher Artefakte, auf die Umwelt-, Kultur- und So-
zialvertr�glichkeit von technischen Produkten und
Produktionsprozessen.

Es sind alle AkteurInnen gefordert, geschlechts-
spezifische Einschreibungen in ihrem Wirkungsfeld
zu hinterfragen - sei es nun auf thematischer, struk-
tureller, organisatorischer, sprachlicher oder symbo-
lisch-darstellender Ebene. Insbesondere Wissen-
schafterInnen, welche �ber hohe gesellschaftliche
Anerkennung aufgrund ihres ExpertInnenstatus ver-
f�gen, und MedienarbeiterInnen, als �bersetzerin-
nen, VermittlerInnen, GestalterInnen von Informa-
tion und Kommunikation, sind diejenige AkteurIn-
nengruppen, die durch spezifische Organisations-
strukturen, Themensetzungen und Darstellungswei-
sen ma§geblich an der gesellschaftlichen (Re-)Pro-
duktion von Menschen- und damit Geschlechterbil-
dern beteiligt sind. 

Nachholbedarf seitens der Frauen ausging - wurde
durch differenztheoretische Positionen abgel�st. Da-
mit stand nicht mehr die fehlende Technikkompe-
tenz von Frauen im Zentrum der Diskussion, son-
dern die unterschiedlichen Zugangs- und Aneig-
nungsweisen sowie die auf Geschlechterstereotypien
basierende soziale Konstruktion von Arbeits-/Le-
benszusammenh�ngen und technischen Artefakten.
Entgegen der Hoffnung einiger WissenschafterIn-
nen4, dass die neuen Technologien der Beseitigung
von Geschlechterhierarchien, der Entwicklung neuer
Formen von �ffentlichkeit und der partiellen Aufl�-
sung der Grenzziehung zwischen Privatheit und �f-
fentlichkeit dienlich sein w�rden, machen neuere Stu-
dien deutlich, dass durch die Informations- und Kom-
munikationstechnologien zwar Geschlechterstereoty-
pien aufgebrochen werden, diese jedoch teilweise in
sozialen Interaktionen, in der Arbeitsteilung und in
organisatorischen Strukturen neu hergestellt werden5.

Aus diesem Grund ist aus der Perspektive der
Gender- und Diversit�tsforschung, aber vor allem
auch aus gesellschaftspolitischer Sicht die Frage zu-
stellen, welche Ma§nahmen zu setzen bzw. welche
Rahmenbedingungen notwendig sind, um Benach-
teiligung und Diskriminierungen zu beseitigen und
Gestaltungsm�glichkeiten f�r Frauen wie M�nner
gleicherma§en zu er�ffnen und offen zu halten.

Gendergerechte Informations- und
Kommunikationsgesellschaft

Neue Technologien bieten aus soziologischer Sicht
f�r Frauen wie M�nner die Chance, geschlechtsspe-
zifische Arbeits- und Lebensformen zu ver�ndern.
Ob diese Chancen gen�tzt werden, wird davon ab-
h�ngen, wie grunds�tzlich bei der sozialen Aneig-
nung der Technologien Geschlechterkonstruktionen
hinterfragt werden. Aus den Ergebnissen der bishe-
rigen Wissenschafts- und Technikforschung lassen
sich in diesem Zusammenhang einige Grundvoraus-
setzungen f�r eine gendergerechte Informations-
und Kommunikationsgesellschaft ableiten, die auf
unterschiedlichen prozessualen   und   strukturellen
Ebenen ansetzen, wobei die Interdependenzen zwi-
schen den Ebenen als wichtiges strategisches
Kriterium nicht au§er acht gelassen werden darf.
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Technikgestaltung, -herstellung und

-anwendung

Durch die F�rderung benutzerInnenorientierter par-
tizipativer Herstellungsprozesse und der damit ver-
bundenen Transparenzierung von Prozessen und
Verantwortlichkeiten werden soziale, �kologische
und �konomische Folgen der Technikentwicklung
sowie die Produktanforderungen der AkteurInnen
deutlich. Dabei dienen auch Produktinformation
(Herkunftsdokumentation) einer Erweiterung von
Entscheidungsspielr�umen, da sie den Einfluss und
die Auswirkungen der Technologien auf den Alltag
der NutzerInnen (Sicherheit, Betriebs- und Folgeko-
sten, ...) und die Herstellungszusammenh�nge offen
legen. 

Arbeits- und Lebenszusammenh�nge

Die Entwicklungen im Bereich der Informations-
und Kommunikationstechnologien sind ein wesent-
licher Teil in der Umgestaltung von Arbeits- und Le-
benszusammenh�ngen. F�r eine gendergerechte In-
formations- und Kommunikationsgesellschaft ist die
in Studien nachgewiesene Reproduktion von For-
men geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und die
damit verbundenen Hierarchisierung von ãFrauen-Ò
und ãM�nnerarbeitÒ, von ãFrauen-Ò und ãM�nner-
arbeitspl�tzenÒ, kontraproduktiv8. Trotz Reorganisa-
tionen durch den Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien werden auf organisa-
torischer und struktureller Ebene geschlechtsspezifi-
sche Arbeitsverteilungen re-installiert.

Auch die Flexibilisierung von Arbeitsformen und
die daf�r n�tige Optimierung des beruflichen und
privaten Zeitmanagements - der Vereinbarkeit von
Berufs- und Privatleben - betrifft Frauen gro§teils
anders als M�nner. Ersteren f�llt aufgrund aufrech-
ter geschlechtsstereotyper Identit�tskonstrukte im-
mer noch der Gro§teil an Versorgungs-, Betreuungs-
und Hausarbeit zu. Dies ist mit ein Grund, warum
der Anteil von Frauen bei flexiblen Arbeitsmodellen
wie Telearbeit oder Teilzeitarbeit wesentlich h�her
liegt als bei M�nnern.

Neben den mit der Flexibilisierung der Arbeitsor-
ganisation verbundenen Vorteilen (flexiblere Ar-
beits- und Lebensgestaltung, etc.) zeigen sich auch

nachteilige Effekte. Oftmals handelt es sich um frei-
berufliche, sozial ungesch�tzte Besch�ftigungsver-
h�ltnisse, die Transaktionskosten gehen h�ufig zu
Lasten der Arbeitnehmerinnen und die einge-
schr�nkte Teilhabe an der innerbetrieblichen Kom-
munikation schr�nkt Karrierem�glichkeiten ein.

Das Potenzial der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, Geschlechtergleichheit zu f�r-
dern, geht aufgrund der Re-Formierung kontextuel-
ler sozialen Arrangements gro§teils verloren. Die
Ver�nderungen am Arbeitsmarkt und der Arbeits-
verh�ltnisse erfordert daher zum einen eine gleich
verteilte �bernahme gesellschaftlicher Verantwor-
tung zwischen Frauen und M�nnern im �ffentlichen
wie im privaten Bereich, zu anderen die kritische
Auseinandersetzung mit den Auswirkungen von Ar-
beits- und Lebensarrangements.

Gesellschaftspolitische Aspekte

Der Einsatz von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien impliziert die Entwicklung neuer
Formen der �ffentlichkeit und damit gesellschafts-
politischer Teilhabe. Der damit m�glichen produkti-
ven Vielfalt an Wissensaustausch und -produktion,
stehen bekanntlich u. a. Zugangs- und �bersetzungs-
probleme aber auch unterschiedliche Nutzungskul-
turen (vgl. Kainz 2002), Werte- und Zielkonflikte ent-
gegen. Gendersensibilit�t erfordert in dieser Hinsicht
einerseits die Sicherstellung des Zugangs zu Techno-
logien und zu relevantem Anwendungs- und Gestal-
tungswissen, wie auch die F�rderung kommunikati-
ver, kooperativer und sozialer Kompetenzen.

Anforderungen an eine 
gendersensitive Informations- und
Kommunikationsgesellschaft

Die Informationsgesellschaft, ein sehr gebr�uchli-
cher, aber doch noch immer diffuser Begriff, bezieht
sich nach Lange (1999) nicht auf die vollst�ndige
Ausrichtung von Produktion, Dienstleistungen und
Ausbildung auf neue Informations- und Kommuni-
kationstechnologien, sondern auf eine ver�nderte
Art der G�terherstellung, der Leistungserbringung
und des Lernens. Den Verhei§ungen im Sinne von
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und EU-Ebene angestrebte nachhaltige Entwicklung
und den damit verbundenen sozialen, �konomi-
schen, �kologischen und demokratiepolitischen Zie-
len auszusch�pfen und Benachteiligungen einzelner
Gruppen hintan zu halten, bedarf es eines akteurIn-
nenzentrierten partizipativen Zugangs, damit das
Wissen, die Erfahrungen und Bed�rfnisse der Be-
teiligten in die Entwicklungsentscheidungen und -
prozesse eingehen k�nnen. In den letzten Jahren
wurden daher auf internationaler, nationaler, regio-
naler und lokaler Ebene von AkteurInnen aus den
unterschiedlichen gesellschaftlichen Handlungsfel-
dern (Politik/Verwaltung, Wissenschaft, Bildung,
Kultur) Initiativen gesetzt, um konkrete Hemmnisse
und Probleme hinsichtlich des Zuganges und der
Nutzung von Informations- und Kommunikations-
technologien durch marginalisierte Gruppen zu
beseitigen.

Dippoldsmann und Genrich (2001) formulieren
dabei insbesondere die Problematik einer sehr spezi-
ellen Sicht von Informationsgesellschaft: ãKritikerIn-
nen der herrschenden Konstruktion der Informa-
tionsgesellschaft haben immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass diese Konstruktion nur eine technokra-
tisch-pragmatische, prim�r �konomische, tendenzi-
ell alles dem Markt unterwerfende Perspektive bie-
tet. [...] Dieser technokratische Pragmatismus redu-
ziert rationale Reflexion der Entwicklung von
Gesellschaft auf eine Reflexion �ber eine vorgegebe-
ne, nicht mehr hinterfragte Technologie. Was bleibt,
ist ihr Funktionieren an sich als technisch-organisa-
torische Optimierung und Effizienzsteigerung. Re-
flexion reduziert sich so auf eine rein technokra-
tisch/instrumentelle Vernunft, ohne �ber den sozial-
technologischen Status Quo hinaus eine gesellschaft-
liche Perspektive zu er�ffnen. [...]Ò

In diesem Sinne greifen gesellschaftliche Kon-
zepte, die auf eine reine Verbreitung von Technolo-
gien abzielen, zu kurz, wenngleich nat�rlich die in-
frastrukturelle Versorgung eine wichtige Rolle spielt.
Die Problematik stellt sich vor allem deshalb, weil
zahlreiche Studien zeigen, dass in das Design von
neuen Technologien spezielle genderspezifische
Sichtweisen einflie§en (f�r eine �bersicht siehe auch
Hanappi-Egger 2003). Dabei werden insbesondere
die Nutzungsbed�rfnisse aus verschiedenen Lebens-
zusammenh�ngen von Frauen bislang noch stark

erh�hter Effektivit�t, Mobilit�t und Qualit�t stehen
konkrete Verunsicherungen durch steigende Arbeits-
losigkeit und der kontroversen Diskussion �ber die
Perspektive des Sozialstaates gegen�ber.

Auf technischer Ebene gibt es einen Trend zur
weltweiten Vernetzung �ber ausgebaute Telekom-
munikationsinfrastrukturen und durch neue Infor-
mations-, Kommunikations- und Dienstleistungsan-
gebote. Gleichzeitig ist eine Konvergenz der Medien
erkennbar, sodass es rein technisch gesehen zu
einem steigenden Angebot an Zugangsm�glichkei-
ten zu Informationen kommt.

Dem gegen�ber stehen insbesondere im Span-
nungsverh�ltnis Wirtschaft-Politik Regulierungsfra-
gen. Die feststellbare Oligopolisierung des Medien-
marktes, die Kommerzialisierung des Medienange-
botes und die entsprechende Preispolitik stellen eine
wichtige politische Herausforderung an die Gestal-
tung der Informationsgesellschaft dar.

Auf sozialer Ebene wird Medienkompetenz zum
Schl�sselbegriff in der Informationsgesellschaft (vgl.
z.B. Schell et al. 1999). Der normative Anspruch
einer Informationsgesellschaft besteht vor allem
darin, dass der Zugang aller B�rger und B�rgerin-
nen zu Informationen und ihre Partizipationsm�g-
lichkeiten gegeben sind.  

Dieser Anspruch setzt aber mehrere Bedingungen
voraus:
¥ Technische Infrastruktur und Kostendeckungs-

m�glichkeiten
¥ Know-how und Handling neuer Informations-

und Kommunikationstechnologien
¥ Medienkompetenz:

o F�higkeit, Informationsquellen zu erkennen
und auf Glaubw�rdigkeit zu �berpr�fen

o Informationen in Bezug auf jeweiligen Kon-
text zu interpretieren

o unterschiedliche kulturelle Hintergr�nde von
Informationen zu verstehen

o Selektionsf�higkeit

Um allerdings eine tats�chlich nutzungsorientierte
Technologieentwicklung voranzutreiben, bedarf es
innovativer Methoden und Zug�nge. 

Um die M�glichkeiten einer Informations-/Kom-
munikationsgesellschaft f�r die u.a. auch auf UNO
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vernachl�ssigt. Hier muss ein ãDiversit�tsansatzÒ in
die Technikentwicklung eingebracht werden, der
nicht von homogenen Nutzungsgruppen ausgeht
und damit in h�chstem Ma§e ausschlie§end wirkt.

In diesem Sinne fallen auch die Empfehlungen der
SIGIS-Gruppe (Strategies of Inclusion: Gender and
the Information Society) aus, die auf der Basis meh-
rerer Projekte formuliert wurden. In diesem Bereicht
wird deutlich, dass in den letzten zwanzig Jahren er-
staunlich wenig an innovativen Wegen in der IKT-
Branche beschritten wurden. Nach wie vor stehen
die Probleme an, dass Frauen st�rker in den Design-
und Entwicklungsprozess von Technologien einbe-
zogen werden m�ssen, dass Rollenstereotypisierung
reflektiert und dass direkte und indirekte Ausschlie-
§ungsmechanismen abgebaut werden m�ssen.

vom Apfel der Erkenntnis. Frauen-Technik -M�nner. M�nster.
4 In diesem Zusammenhang sind insbesondere Donna Haraway,

Sherry Turkle, Allucquere Rosanne Stone, Sadie Plant, Dale
Spender und im deutschsprachigen Raum Heidi Schelhowe 
zu nennen.

5 Vgl. dazu insbesondere: West, Candace; Zimmerman, Don
(1991): Doing Gender. in: Lorber, Judith; Farrell, Susan A.
(Hginnen.): The Social Construction of Gender, 13-37;
Wetterer, Angelika (Hgin.) (1995): Die soziale Konstruktion
von Geschlecht in Professionalisierungsprozessen.
Frankfurt/Main.

6 Vgl. zur �sterreichischen Situation: W�chter, Christine (2002).
7 Beispielsweise konnten Margolis und Fisher (2002) 

nachweisen, dass die Ver�nderung von Curricula, von 
Lehr- und Lernformen, die Studienanf�ngerinnen-Quote in
Informatik erh�ht.

8 Vgl. dazu Wetter 1995, S. 228ff.
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