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144). Raum und Raumgrenzen scheinen keine Rolle
mehr zu spielen. Dem grenz�berschreitenden globa-
len Handeln entspricht eine grenz�berschreitende
Organisationsstruktur, die die Str�me der Produk-
tion und Zirkulation kanalisiert. Wer f�hrt Regie in
diesem Prozess? Keine Nationalregierung w�re dazu
in der Lage, auch wenn die USA eine privilegierte P-
osition einnehmen. Macht darf nicht durch national-
staatliche Grenzen beschr�nkt sein, soll sie dem Glo-
balisierungsprozess dienen. Es gibt keinen identifi-
zierbaren Souver�n. Die Souver�nit�t hat laut Michael
Hardt und Antonio Negri eine neue Form angenom-
men, die eine Reihe nationaler und supranationaler
Organismen zu einem Herrschaftsapparat vereint
(vgl. Hardt/Negri 2003, 10). Die neue Form der Sou-
ver�nit�t wird von HardtNegri als Empire bezeich-
net. 

Das Empire ist, so verstehe ich die Autoren, ein
Konglomerat aus Gesten, Regeln, Institutionen, das
Schritt f�r Schritt den globalen Raum in seiner Ge-
samtheit aufnimmt und die Interessen der globalen
�konomie ins Zentrum r�ckt. Das Empire ist die
souver�ne Macht, die die Welt regiert. Es unterst�tzt
einerseits die r�umliche Streuung globaler Wirt-
schaftst�tigkeit und andererseits deren territoriale
Zentralisation. Global �bergreifende Wirtschafts-
und Finanzabl�ufe erfordern zentrale Orte, sog. Glo-
bal Cities (vgl. Sassen 1997, 18), die als strategische
Knotenpunkte der Weltwirtschaft fungieren. Global
Cities treten als Standorte f�hrender Wirtschafts-
zweige, als globale M�rkte und als Steuerungszen-
tralen in Erscheinung, an denen soziale und techni-
sche Infrastruktur hochkonzentriert zur Verf�gung
steht. Die Globalisierung braucht Orte, an denen sie
sich realisiert. 

Der Raum konstituiert die Bahnen, die die wirt-
schaftliche Globalisierung zieht (vgl. Sassen 2000, 7).
Diese Bahnen ziehen sich nicht nur durch den geo-
grafischen Raum; die neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien er�ffnen dem Globalisie-

Die Anstrengungen, den virtuellen Raum f�r Frauen
zu sichern, h�ufen sich. War die Frage des Zugangs
von M�dchen und Frauen zur medialen Technik in
den vergangenen zehn Jahren prim�r ein Thema der
Frauenforschung und der Bildung, so haben sich
nunmehr verst�rkt auch die Politik und die Frauen
selbst in den Diskurs eingeschaltet. Ich behaupte: Es
geht nicht mehr nur um die Sicherung von Gleich-
berechtigung in einem Segment der Moderne, es
geht um die Teilhabe oder Nicht-Teilhabe an der Mo-
derne insgesamt. Im Kontext der globalen �konomie
ist die Raumfrage zur entscheidenden politischen
Frage geworden. Der Raum wird neu geordnet; der
Zugang zu R�umen entscheidet �ber den Zugang zu
Ressourcen und Lebenschancen, ein Prozess, der
nicht geschlechtsneutral verl�uft, sondern entlang
vergeschlechtlichter Strukturen.

Im Folgenden werde ich die Raumfrage in den
Kontext der Globalisierung stellen mit dem Ziel, die
Brisanz zu verdeutlichen, die in der Besetzung virtu-
eller R�ume durch M�dchen und Frauen steckt. In
einem zweiten Teil werde ich anhand einer eigenen
Studie die konstitutiven Bedingungen von M�dchen-
und Frauennetzen herausarbeiten sowie den Beitrag
dieser Netze f�r eine gendersensitive Informations-
gesellschaft.

Globalisierung und Raum

Ist es nicht unsinnig, die Raumfrage als ein Thema
der Globalisierung zu definieren? Globalisierung
zeichnet sich durch ein komplexes disembedding
aus: Die Wirtschaft entbettet sich aus der Gesel-
lschaft, soziale Beziehungen l�sen sich aus ortsge-
bundenen Interaktionszusammenh�ngen, station�re
Energien werden durch fossile, in alle Welt transpor-
tierbare Energien abgel�st, die monet�re Akkumula-
tion entkoppelt sich von der realen, an einen Stand-
ort gebundenen Akkumulation (vgl. Young 1998,
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rungsprozess zus�tzlich immaterielle R�ume in
Gestalt computerbasierter Kommunikations- und In-
formationsstr�nge. Es ist nicht neu, den Raumbegriff
auch auf immaterielle Zusammenh�nge anzuwen-
den. Der Stadtsoziologie Georg Simmel schrieb dem
materiellen Charakter des Raums bereits in den 20er
Jahren die entscheidende Bedeutung zu. Nicht der
geografische Raum bildet laut Simmel das gro§e
Reich, das tun die psychologischen Kr�fte (vgl. Sim-
mel 1922, 460). Der Raum ist f�r Simmel eine T�tig-
keit der Seele. Dieser Gedanke findet seine Fortse-
tzung in dem Begriff Lebenswelt, wie ihn Sch�tz/
Luckmann definieren. Lebenswelt ist das Insgesamt
an Normen und Werten, das Menschen eines Milieus
oder Kulturkreises gemeinsam ist, kurz, ein inter-
subjektiver Sinnzusammenhang (vgl. Sch�tz/Luck-
mann 1975, 33).

Die elektronischen Datennetze bieten der Konsti-
tution von Sinn ein neues Geh�use. Manuel Castells
zufolge befinden wir uns im �bergang zu einer Ge-
sellschaft, die sich entlang von Informationsstr�men
organisiert (vgl. Castells 2002, 386). Die gewachsene
gesellschaftliche Bedeutung von  Wissen und Infor-
mation betrifft die Sinnkonstitution im sozialen, kul-
turellen und �konomischen Bereich. Castells konsta-
tiert einen �bergang  von der industriellen Wirt-
schaft zur informationellen Wirtschaft, der sich Mitte
der 70er Jahre  anbahnte und in den 90er Jahren kon-
solidierte (vgl. Castells 2001, 92). 

In der informationellen Wirtschaft findet eine Ver-
allgemeinerung der wissensbasierten Produktion
und des wissensbasierten Managements statt, die
s�mtliche wirtschaftliche Prozesse erfasst und sich
auf globaler Ebene abspielt. Elektronische Daten-
netze leisten als Transporteur von Symbolen und
Zeichen hierf�r unverzichtbare Dienste. 

Auch die weltweite soziale und kulturelle Entwick-
lung sch�pft aus den Bilder- und Textstr�men der vir-
tuellen R�ume. In unbegrenzt gro§er Zahl stellen die
virtuellen R�ume Foren, Chats, Mailinglisten, Online-
Spiele zur Verf�gung, in denen sich Menschen treffen
und neue Sinnhorizonte ausbilden k�nnen.

In Sekundenschnelle kann �ber Kontinente hin-
weg kommuniziert werden. Die computerbasierten
Informations- und Kommunikationsstr�me breiten
sich wie ein unsichtbares Spinnennetz aus, das Re-
gionen und Orte aus unterschiedlichsten Teilen der

Welt ins Netz zieht und das die meist national ge-
dachten kulturellen Landkarten unterwandert (vgl.
Hess/Lenz 2001, 19).

R�ume sind, so  m�chte ich abschlie§end die ein-
gangs aufgeworfene Frage beantworten, im Zuge
der Globalisierung nicht bedeutungslos geworden.
Als Schauplatz der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Globalisierung haben die gro§en St�dte
und die computerbasierten Kommunikations- und
Informationsstr�nge eine neuartige strategische Be-
deutung gewonnen. 

Raumordnung und
Geschlechterordnung

Mit der Neuordnung des Raums im Zuge der globa-
len gesellschaftlichen Transformation ist allerdings
auch die Entstehung neuer sozialer Ungleichheiten
verbunden. Diese resultieren aus der funktionalen
Widmung von R�umen und aus dem Zugang zu
R�umen. Den Global Cities als Macht- und Schalt-
zentralen entsprechen randst�ndige Gebiete, die aus
den globalen  Wirtschaftsabl�ufen ausgegrenzt sind.
Ein Gitter strategisch wichtiger Orte spannt sich
�ber die Welt; von New York nach London und
Sydney, von London nach Frankfurt, Z�rich, Paris
usw... Orte, die auf dem Gitter nicht platziert sind,
befinden sich im Abseits. 

Die Hierarchisierung von R�umen setzt sich in den
Metropolen fort. Je wichtiger einzelne City-Regionen
f�r die globale �konomie sind, desto h�her ihr
Marktwert. Stadtgebiete, die f�r die globale �kono-
mie von Interesse sind, entziehen sich dem Zugriff
durch andere Interessensgruppen. Rund um die Me-
tropolen entstehen zunehmend marginalisierte Ge-
biete, in denen Menschen leben, die aus dem Globa-
lisierungsprozess ausgegrenzt sind oder ihn auf
niedrigem Einkommensniveau als Putzfrauen, M�ll-
m�nner, Boten, Kinderm�dchen mittragen. Einer
wachsenden Zahl von Menschen bleibt der Zugang
zu attraktiven R�umen verschlossen. 

Die Zugangsbeschr�nkungen gelten auch f�r die
virtuellen R�ume, die zu einem nicht mehr wegzu-
denkenden Teil der informationellen Wirtschaft, aber
auch der Kultur- und Sozialentwicklung geworden
sind. Wer �ber eine gute Schulbildung verf�gt und
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auch M�nner und unerw�nschte Arten von M�nn-
lichkeit.

Es kann angesichts des maskulinen Leitbilds nicht
verwundern, wenn sich Frauen in den letzten Jahren
den Zugang zu den virtuellen R�umen als begeh-
renswerte Orte der Informationsgesellschaft erk�m-
pfen mussten und wenn M�dchen und Frauen noch
immer in diesen Netzen unterrepr�sentiert sind.
Weltweit lag der Anteil weiblicher Netzuser einer
Studio von 1998 zufolge bei 33,6 % (GVVÕs 10th
www User Survey): Der Anteil d�rfte sich zwischen-
zeitlich erh�ht haben, f�r Deutschland wird der An-
teil weiblicher Netzuser mit 42 % (www.gfk.de) an-
gegeben, f�r �sterreich mit 47 % (www.statistik-aus-
tria.at/ fachbereich forschung). 

Der Bildungsstand erweist sich weltweit als wichti-
ge Zugangsbedingung. Der GVV-Studie zufolge hat-
ten 97,4 % der Userinnen einen h�heren Bildungsab-
schluss. Auch die computerbasierten Informations-
und Kommunikationsnetze sind ein Feld, auf dem
der Kampf um Raum ausgetragen wird. Schlie§ungs-
mechanismen in Gestalt hoher Zugangskosten, einer
ausgrenzenden Angebotspalette oder diskriminieren-
der Kommunikationsstandards werden wirksam,
wenn diejenigen Anspruch auf R�ume erheben,
denen diese R�ume bislang verschlossen waren. 

Ich ziehe ein Fazit: Sowohl der Zugang zu den
anfassbaren R�umen der sozialen Nahwelt als auch
der Zugang zu den immateriellen R�umen des
Cyberspace entscheidet �ber Zugeh�rigkeit und
Nichtzugeh�rigkeit, kurz �ber den sozialen und
�konomischen Ort, den die Subjekte in der Informa-
tionsgesellschaft einnehmen d�rfen. In diesen gesell-
schaftlichen Kontext m�chten wir die im Rahmen
des Forschungsprojektes âE-NetworkÕ untersuchten
Versuche von M�dchen und Frauen stellen, im Netz-
Medium Platz zu nehmen. Sie sind einzureihen in
Strategien des Widerstands gegen ein Global Play,
das dazu tendiert, die Geschlechterverh�ltnisse zu
verfestigen. 

Virtuelle M�dchen- und Frauennetze

In einer vom Deutschen Bundesministerium f�r Bil-
dung und Forschung finanzierten Studie wurden
unter meiner Leitung vier in Deutschland entstande-

bezahlen kann,  kann sich in die virtuellen R�ume
einloggen und teilhaben an den �konomischen und
soziokulturellen Ressourcen, die das Netz bietet; er
wird Hochgeschwindigkeits-Service haben, der Rest
bewegt sich auf langsamen Bahnen.

Die Welt ist zu einem gef�hrlichen ungleichen Ort
geworden, hei§t es im Entwicklungsreport 2000 der
Vereinten Nationen, eine Entwicklung, die sich nicht
jenseits der Geschlechterverh�ltnisse abspielt, son-
dern der Logik des androzentrischen Diskurses
folgt. Diesem Diskurs korrespondiert das neoliberale
Politikprojekt, das die im Zuge der Globalisierung
entstandenen sozialen Ungleichheiten politisch legi-
timiert. Neoliberale Ideologie setzt auf das freie Spiel
�konomischer Kr�fte zu Lasten von Bereichen, die
dieses Spiel st�ren. Die Trennlinie zwischen hochbe-
werteten gef�rderten Bereichen einerseits und ver-
nachl�ssigten Bereichen andererseits verl�uft ent-
lang geschlechtlicher Konnotationen. Privilegierte
Bereiche wie Wirtschaft, Handel, Finanzen, Politik
gelten als m�nnliche Dom�ne; marginale Bereiche
wie Erziehung, Pflege, Betreuung, Bildung, Gesund-
heit, Umweltschutz z�hlen als Bereiche der Repro-
duktion in einer vergeschlechtlichten Gesellschaft
zur weiblichen Dom�ne (vgl. Kreisky 2001, 83f.). 

Die Hierarchisierung von Bereichen reproduziert
sich in der Funktionsbestimmung von R�umen. At-
traktive R�ume stehen tendenziell m�nnlich konno-
tierten Bereichen zur Verf�gung, w�hrend f�r weib-
lich konnotierte Bereiche der Raum im w�rtlichen
und �bertragenen Sinn begrenzt ist. Letztere sind
nicht nur am schnellsten von K�rzungen der �ffent-
lichen Haushalte bedroht; sie k�nnen auch kaum
Anspr�che auf begehrte City-Lagen anmelden. 

Spielpl�tze, Jugend- und Altenclubs, B�rgerzen-
tren m�ssen im Zweifelsfall den Raumanspr�chen
des Kapitals weichen. Das maskuline Leitbild neoli-
beraler Politik geht einher mit einer Hierarchisie-
rung gesellschaftlicher Aufgaben und R�ume, der
die Hierarchisierung sozialer Gruppen entspricht.
Diskriminiert und ausgegrenzt werden Lebensfor-
men und Existenzweisen, die dem maskulinen Leit-
bild widersprechen sowie diejenigen, die diese Exi-
stenzweisen repr�sentieren. Gef�hrdet sind Alte, Be-
hinderte, Kinder sowie diejenigen, die aufgrund von
Geschlecht und kultureller Herkunft st�rende Exi-
stenzweisen verk�rpern. Das betrifft Frauen, aber
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ne computergest�tzte Frauennetze und ein M�d-
chennetz untersucht. Es handelt sich um Business-
und Bildungsnetze, die sich an spezifische Gruppen
von Frauen richten: an Frauen aus der IT-Branche,
an Journalistinnen, an Lehrerinnen, an berufst�tige
Frauen allgemein und an Sch�lerinnen. Die Mitglie-
derzahlen liegen in den einzelnen Netzen zwischen
1.000 und 25.000; die meisten Mitglieder hat
LizzyNet, ein M�dchennetz.

Die Netze verdanken ihre Existenz entweder dem
Engagement einzelner Frauen oder der Initiative des
Deutschen Bundesministeriums f�r Bildung und
Forschung, wie das Lehrerinnen- und Sch�lerinnen-
netz. Der Bildungsstand der Netzwerkerinnen ist
hoch; s�mtliche Frauen, die die Netze aufgebaut
haben und gestalten, verf�gen �ber Hochschulreife;
jene, die sie lediglich nutzen, verf�gen zu ca. 94 %
mindestens �ber Hochschulreife, viele �ber ein
Hochschulstudium. Der Anteil der verheirateten
Frauen unter den Netzuserinnen ist am gr�§ten; fast
die H�lfte der Frauen lebt mit Kindern zusammen.
Das ist bereits ein Hinweis darauf, dass das Netz-
Medium f�r Frauen mit Familienaufgaben ein at-
traktives Medium ist.

Was motiviert Frauen, digitale Frauennetze 

aufzubauen und was motiviert sie, 

sie zu nutzen?

Die Antworten der Frauen und M�dchen lassen sich
in einem Motiv zusammenfassen: erlebte Schlie-
§ungsmechanismen im Kontext von Technik insbe-
sondere im Kontext der Computertechnik. Schlie-
§ungsmechanismen treten dort auf, wo soziale
G�ter und begehrte Positionen nur begrenzt zur Ver-
f�gung stehen; jene, die einen beg�nstigten Zugang
haben, wehren solche Gruppen ab, die einen benach-
teiligten Status haben (vgl. Cyba 1993, 38). Die IuK-
Technik ist in zweifacher Hinsicht, als Medium und
als technisches Artefakt von Schlie§ungsmechanis-
men umgeben, die in Richtung Frauen und M�d-
chen ausgrenzend wirken. 

In den Medien generell sind Frauen unterrepr�-
sentiert; sie tauchen allenfalls in den Bereichen Un-
terhaltung, Musik, Freizeit auf, kaum jedoch im
Kontext von Politik. Der geschlechtsspezifische Bias
existiert auch im Hinblick auf die medialen Inhalte;

die Interessen und Themen von Frauen sind unzu-
reichend vertreten. 

Auch die Technik ist ein m�nnlich konnotierter Be-
reich, obschon Frauen von jeher Expertinnen der
Haushaltstechnik sind. 

Dort aber, wo es um angesehene technische Berei-
che geht, wo die Handhabung und Entwicklung von
Technik Geld und Prestige versprechen, greifen
Schlie§ungsmechanismen. Dies musste bereits Ada
Lovelace erfahren, eine Pionierin der Computertech-
nik. 1833 nahm die 18j�hrige Ada an der Vorf�hrung
der von Charles Babbage entwickelten Differenzma-
schine teil. 

Dieses Erlebnis motivierte die junge Frau zu ma-
thematischen Studien und zur Zusammenarbeit mit
Babbage. 1842 �bersetzt sie ein Memoire, in dem der
italienische Milit�ringenieur Menabrea die Analyti-
sche Maschine, eine Weiterentwicklung der Diffe-
renzmaschine, beschreibt. Ada beschr�nkt sich nicht
auf die �bersetzung, sie f�gt einen Kommentar hin-
zu, mit dem sie entwirft, was sp�ter als Computer-
Programmierung bekannt wird (vgl. Plant 2000, 16).
Charles Babbage schlug nach der Ver�ffentlichung
jede weitere Zusammenarbeit mit Ada aus. 

Im Jahre 1996 kommentieren Gibson/Sterling in
ihrem Buch âDie DifferenzMaschineÕ Adas Verhalten:
ÒEine starke Frau! tr�gt gr�ne Brillen und schreibt
gelehrte B�cher (...). Sie m�chte das Universum um-
st�rzen und mit den Hemisph�ren W�rfel spielen.
Frauen wissen nie, wann sie aufh�ren m�ssenÓ (Gib-
son/Sterling 1996). Im Reich der Technik und des
technischen Fortschritts war Ada nicht willkommen. 

Von �hnlichen Erfahrungen berichteten fast 50
Jahre sp�ter in einer eigenen Studie Softwareentwick-
lerinnen; ihren Wunsch, ein Mathematik- oder Infor-
matikstudium zu beginnen, mussten sie in der Regel
Ð so ihre Aussage Ð gegen den Berufsberater und oft
gegen ihre M�tter durchsetzen; Unterst�tzung dage-
gen kam von den V�tern. Auch Frauen tragen dazu
bei, dass Schlie§ungsmechanismen greifen.

Die Initiatorinnen der Frauennetzwerke bef�rch-
teten, dass sich solche Schlie§ungsmechanismen ins
Internet hinein fortsetzen. Diese Bef�rchtung resul-
tierte aus einschl�gigen Erfahrungen im gemischtge-
schlechtlichen Bereich des Internet. 

Unsere Interviewpartnerinnen waren sich einig,
was sie dort am meisten st�rt und eine von ihnen
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Kommunikationsorientierte

Schlie§ungsmechanismen

ÒAlso, in einer M�nnerrunde h�tte ich nicht nach
Cookies fragen k�nnenÓ, erkl�rt eine Netzwerkerin.
Immer wieder wird von einer herablassenden Hal-
tung berichtet, die technisch versierte M�nner in der
Alltagskommunikation  an den Tag legen, wenn es
um das Thema Technik geht. Spr�che wie âMan
muss so programmieren, dass sogar eine dumme
Sekret�rin das verstehtÕ oder âMein Gott, M�delÕ, als
Antwort auf eine technische Frage einer Frau kom-
men selbstverst�ndlich und arglos. Das zeigt, wie
tief die Meinung von der weiblichen Inkompetenz in
Sachen Technik im kollektiven Denken verhaftet ist.

Die Computertechnik umgibt ein androzentrischer
Diskurs, bestehend aus Einsch�tzungen, Redensar-
ten, Regeln, Ma§nahmen, Praktiken, die darauf hin-
aus laufen, M�dchen und Frauen auf Distanz zu hal-
ten. Es handelt sich um einen Diskurs, der dem Ge-
brauch und der Aneignung technischer Kompeten-
zen vorgelagert ist, der, noch ehe M�dchen und
Frau-en Gefallen am Umgang mit Technik finden
k�nnten, signalisiert: Halt! Hier machst du dich
l�cherlich! Dieses Feld ist riskant! Hier ist kein Platz
f�r dich! Solche Signale werden in einer fr�hen Pha-
se weiblicher Biografien gesetzt und wirken. 

Dies beweist die Unterrepr�sentanz von Frauen in
technischen Berufen und im Internet. Aber sie wir-
ken nicht immer. Das beweist unter anderem die
Entstehung computergest�tzter Medien- und Frau-
enr�ume. 

Welches sind die konstitutiven Bedingungen 

dieser Netze? 

Netzwerke sind dynamische, relativ dauerhafte und
doch offene soziale Gebilde, die sich durch horizon-
tale Strukturen und durch eine B�ndelung der
Ressourcen derer auszeichnen, die Mitglied des
Netzwerks sind. 

Ein Netzwerk kann nicht als fertiges Produkt eta-
bliert werden; es muss entstehen. Aus einem Netz-
werk kann eine Community werden. Das folgende
Schaubild zeigt, welche Bedingungen wir als konsti-

fasst es in einem Begriff zusammen: die ÒHoppla-
jetzt-komm-ich-Attit�deÓ, die ihnen von m�nnlichen
Internetbesuchern nicht selten entgegen kommt. Sie
impliziert den Anspruch auf �berlegenheit in tech-
nischen Fragen nach dem Motto Òdie Welt (die tech-
nische Welt, d. V.) geh�rt mir, das Gegenteil muss
mir erst bewiesen werdenÓ. 

Die Konsequenz dieser Attit�de ist ein �berma§
an Selbstdarstellung auf Kosten themenzentrierter
Diskussion aus der Sicht der Frauen. Das nervt, ist
anstrengend und ineffizient, so finden sie.

Ein viel gr�§eres Gewicht als die im Netz erfahrenen
Schlie§ungsmechanismen haben in den Interviews
jedoch Schlie§ungsmechanismen, die sich rund um
das Netz entfalten und sich Ð metaphorisch gespro-
chen Ð wie ein Schutzwall �ber die Computertechnik
st�lpen. Sie zeigen sich auf der Ebene von Raum,
Wissen, Kommunikation. 

Raumorientierte Schlie§ungsmechanismen

Schauplatz Schule:
Ob es um Computerr�ume geht und um die dazu-
geh�rigen Posten der Administratoren oder um den
landeseigenen Server f�r LehrerInnen, all diese
materiellen und immateriellen Orte und Positionen
entziehen sich dem Zugriff weiblicher Lehrkr�fte
weitgehend. 

So kann eine Lehrerin nicht mit der von ihr bevor-
zugten Lernsoftware arbeiten, weil die Adminis-
tratoren das Aufspielen der Software auf die schulei-
genen Computer verweigern. 

Wissensorientierte Schlie§ungsmechanismen

Wieder Schauplatz Schule:
Die m�nnlichen Kollegen mit ihren Vorstellungen
von Inhalt und Didaktik, die einer Lehrerin zu tech-
nisch orientiert erscheinen, dominieren die informa-
tionstechnische Grundausbildung. 

Weibliche Lehrkr�fte kriegen in der informations-
technischen Grundausbildung kein Bein auf den Bo-
den, berichten die von uns interviewten Lehrerin-
nen; Informationen �ber F�rderma§nahmen werden
unterschlagen; sogar von Mobbing ist die Rede. 
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und ohne K�rpersprache kommuniziert wird. Die
leibhaftige Begegnung erh�ht die Verbindlichkeit
der Beziehungen und damit die Stabilit�t des
Netzes.

Herstellung eines geteilten Sinnzusammenhangs

Virtuelle Netzwerke sind neue Orte, an denen uns
vertraute Werte und Normen nur relative G�ltigkeit
besitzen. Das liegt zum einen an den kulturellen
Durchmischungsprozessen im Netz und zum ande-
ren an der Besonderheit digitaler R�ume, in denen
sich Fragen der Identit�t, der Authentizit�t, der Ge-
meinschaftsbildung, der Moral neu stellen. Soll ein
tragf�higes neues soziales Gebilde entstehen,
braucht es eine konsensuelle Werte- und Normbasis.
Eine wichtige Rolle hierf�r spielen die Netzdiskurse
in thematisch gegliederten Foren. 

Als sinnkonstituierende Diskurse in den M�dchen-
und Frauennetzen haben sich der Moral-, der Bezie-
hungs-, der Beratungs-, der Gender-, der Zukunfts-
diskurs herausgestellt. Unter dem jeweiligen Fokus
werden aktuelle weltpolitische Ereignisse diskutiert,
aber auch pers�nliche Probleme wie Angst vor Ar-
beitslosigkeit. Das Austauschen von Argumenten,
das Austragen von Kontroversen, das L�sen von
Konflikten, das Umgehen mit Differenz und Vielfalt,
das wechselseitige Unterst�tzen und Beraten stiftet
kommunikative Zusammenh�nge, die die Teilneh-
merInnen einander vertraut machen und aneinander
binden.

Spielregeln

Die Bedeutung der Regeln in M�dchen- und Frauen-
netzen hat uns als Forscherinnen zun�chst �ber-
rascht. Das empirische Ergebnis jedoch ist eindeutig:
ÒDamit das Netzwerk funktioniert, braucht esÓ aus
Sicht der Mitglieder, Òein Regelwerk als Grundge-
r�stÓ. Die vorgefundenen Regeln beziehen sich auf
die Organisations-, die Beziehungs-, die Zugangsebe-
ne. Wichtige Regeln sind, um nur einige Beispiele zu
nennen, dass man authentisch agieren muss und kei-
nen nicknameNickname benutzt, dass die Beitr�ge
qualifiziert sein m�ssen, dass man wertsch�tzend mit
einander umgeht und dass nur Frauen Zugang zum
Netz haben. Die Existenz von Regeln garantiert emo-

tutive Bedingungen einer Community herausgefun-
den haben. 

Ich kann an dieser Stelle nur auf die wichtigsten
Bedingungen eingehen.

Geben und Nehmen

ÒFirst give then takeÓ, dies sei die Philosophie des ei-
genen Netzwerks, erkl�rt eine der im Organisations-
team eines Frauennetzes t�tigen Frauen. Das âGeben
und NehmenÕ bildet in allen Netzen das Kernst�ck
der f�r das Netz unverzichtbaren Elemente. Eine
Win-win-Situation garantiert, dass das Netz f�r alle
attraktiv bleibt. Der Gewinn kann unterschiedlicher
Art sein; er reicht von neuen medientechnischen
Kenntnissen �ber alltagspraktische Tipps bis zur Ko-
operation bei der Er ledigung  von Auftr�gen. 

Die Win-win-Situation wird teilweise durch
Regeln abgesichert. So besteht f�r die Mitglieder des
Netzes Webgrrls die Verpflichtung, Antworten auf
Fragen, die den anderen Mitgliedern gestellt wer-
den, schriftlich zusammengefasst, dem gesamten
Netzwerk zur Verf�gung zu stellen.

Face-to-face-Kontakte

Das Geben und Nehmen gelingt besser, wenn die
Online-Kontakte durch Face-to-face-Kontakte er-
g�nzt werden. Alle untersuchten Netze sehen solche
Kontakte in Form von regionalen Treffen, von Com-
puterkursen, von LAN-Partys (local area network)
vor. In der Face-to-face-Kommunikation k�nnen Òr�-
deÓ T�ne relativiert werden, die sich in die Offline-
Kommunikation leicht einschleichen, weil eindeutig

Face to face

Geben und
Nehmen

Vertrauen

Emotionalit�t/
Beziehungsaspekt

Identifikation

Herstellung eines geteilten
Erfahrungs- und

Sinnzusammenhangs

Geschichte

Spielregeln

Authentizit�t

Community



Genderpolitische Reflexionen �ber virtuelle Frauen-R�ume  2 9

Antwort einer Netzuserin auf die Frage darstellt:
Was bietet mir das Netz? Die Frauennetze sind von
den Gr�nderinnen als Wissens- und Kompetenzpool
konzipiert. 

Das Wissen wird generell z.B. in Form von Links
und Newsletters, von Computerkursen online oder
auf individuelle Anfrage an andere Netzuserinnen
zur Verf�gung gestellt. Nachgefragt wird techni-
sches, allgemein berufliches und alltagspraktisches
Wissen. Im Durchschnitt dauert es keine halbe Stun-
de bis die erste Antwort auf eine Frage kommt, be-
richtet eine Userin und innerhalb weniger Stunden
steht eine Antwortensammlung zur Verf�gung.

Dar�ber hinaus entstehen Formen kollaborativen
Lernens, ein Lernsystem der besonderen Art, wie
eine Userin erkl�rt. Das kollaborative Lernen �u§ert
sich zum Beispiel darin, dass ehemalige Managerin-
nen junge Frauen bei der Existenzgr�ndung coachen
oder Studentinnen der Informatik f�r Sch�lerinnen
HTML-Kurse anbieten nach dem Motto âAlt hilft
JungÕ. 

Der Gebrauchswert der Frauennetze als Wissens-
und Kompetenzzentrum best�tigt die These, dass die
Netze eine ad�quate Angebotsstruktur bieten f�r die
Nutzung von Ressourcen. (vgl. Frerichs/Wiemert
2002, 18). Das Know-how der einzelnen Userinnen, so
die Philosophie der Netze, soll sich verbinden und als
kompetente Stimme �ber die Netze hinaus wirken.

Community

Das Netz als eine gro§e Familie

tionale Sicherheit, Vertrauen, effiziente Nutzung,
kurz, ein lebendiges Netz und unterst�tzt die Bereit-
schaft zum Geben und Nehmen.

Sorge tragen / Verantwortung �bernehmen

Netzwerke laufen nicht von alleine; sie m�ssen
umsorgt werden. Sorge tragen, das hei§t Aktivit�ten
initiieren, Strukturen schaffen, Probleme l�sen, anre-
gen, vermitteln, z�geln, schlichten, powern. Das Er-
fordernis zur �bernahme von Sorge stellt die Netze
vor eine doppelte Herausforderung. Wer darf Sorge
tragen in einem horizontalen Netz, denn Sorge be-
deutet auch Machtzuwachs? Und: Wer kann Sorge
tragen? Wer hat die zeitlichen Ressourcen? Darf man
f�r die �bernahme von Sorge Geld verlangen? Die
letzte Frage zu beantworten, f�llt den Netzwerker-
innen nicht leicht, denn es w�re Geld f�r etwas, was
Frauen qua Geschlechterordnung von jeher ihrer
Umgebung unentgeltlich bieten. 

Worin besteht das Potenzial der Netze?

Zentrale Funktionen haben digitale Frauennetze als
Wissens- und Kompetenzzentrum, als Community
und als Portal zur Welt. 

Wissens- und Kompetenzzentrum

Das Frauennetz liefert Wissen, Information, Ideen

Wissen und Ideen �ber Ideen liefert das Frauennetz
dieser Visualisierung zufolge, die eine grafische
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Wie eine gro§e Familie erlebt eine 14-J�hrige das
M�dchennetz, in das sie sich regelm�§ig einloggt.
Trotz gro§er geografischer Entfernung voneinander
f�hle man sich Òvom Herzen her nahÓ, erg�nzt ein
anderes M�dchen. 

Obschon die Nutzung der M�dchen- und Frauen-
netze  mit dem Ziel geschieht, Wissen und Kompe-
tenzen zu erweitern, wird von allen Userinnen be-
tont, wie wichtig es ist, verbunden und eingebunden
zu sein in die Online-Community. Verbundenheit ist,
wie bereits Aristoteles und in der Folge die amerika-
nische Philosophin Martha Nussbaum (vgl. Nuss-
baum 1999, 57) dargelegt hat, Ausdruck eines guten
Lebens. 

Menschen sind als soziale Wesen auf Kommu-
nikation und emotionale N�he zu anderen angewie-
sen. Im Zuge der globalisierungsbedingten Zersplit-
terung sozialer Konfigurationen sind die sozialen
Verbindungen, die Ein- und Anbindungen gef�hr-
det. Das Netz, so scheint es, wird als Gelegenheit ge-
nutzt, neue Formen des Sozialen zu entwickeln. 

Portal zur Welt

Keine geschlossene Ecke

Es ist in der Struktur des Netzes bereits angelegt: Ein
Netz bildet keine geschlossene Einheit, keine ge-
schlossene Ecke, wie eine Userin bemerkt. Es hat
lose Enden, die weiterer Verkn�pfungen harren. In
den Augen der Userinnen hat das jeweilige Frauen-
netz eine wichtige Funktion als Portal. Es er�ffnet
den Frauen den Zugang zu unterschiedlichsten Dis-
kussionsthemen, zu unterschiedlichen M�glichkei-
ten des Engagements und es weist �ber sich selbst
hinaus durch Links, durch Diskurse �ber Ereignisse
jenseits des Netzes.

Das Schiff ist stets bereit

Eine Userin beschreibt das Frauennetz als eine Insel,
auf der sie sich sonnt, aber jederzeit wieder mit dem
Schiff wegfahren kann. M�gliche digitale Grenz-
�berschreitungen im geografischen, gedanklichen,
sozialen Sinn sind von besonderem Wert f�r jene
Frauen, so eine Userin, die Òzum Daheimbleiben
verdammt sindÓ. M�tter, die aus dem Beruf
ausscheiden mussten, haben die M�glichkeit, weiter-
hin am Òdigitalen Gro§raumb�roÓ zu partizipieren. 

So attraktiv dies einerseits erscheint, es stellt sich
auch die Frage, ob diese M�glichkeit nicht zugleich
die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zementiert,
die Frauen die Erledigung der Familienaufgaben
�bertr�gt. 

Lassen Sie mich ein Fazit ziehen: Digitale M�d-
chen- und Frauennetze stimulieren und f�rdern ein
Empowerment im privaten, im beruflichen und im
politischen Bereich. Die Mitgliedschaft in einem sol-
chen Netz st�rkt die Position von Frauen im
Privaten; sie sind nicht allein auf Familie und Part-
nerschaft verwiesen, sondern Teil einer weiteren Ge-
meinschaft, aus der sie Selbstbewusstsein und Un-
terst�tzung beziehen. Das bedeutet einen Zuwachs
an sozialem Kapital. 

Beruflich nutzen die Netze zur Weiterqualifikation
sowie als Orte zur Entwicklung neuer Arbeitsfelder
und Arbeitsformen z.B. zur kollaborativen Bearbei-
tung von Auftr�gen. Die Netze verstehen sich als
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Kontakt

Pendant zu den m�nnlichen Seilschaften; d.h. wech-
selseitige F�rderung ist Programm.

Schlie§lich wollen die Netze zu einem politischen
Faktor werden; sie sind konzipiert als Treffpunkt f�r
Frauen, die etwas ver�ndern wollen. Ver�ndert wer-
den soll der gesellschaftliche Status von Frauen; die
Grenzen, die ihnen eine maskulinistisch gepr�gte
Ordnung auferlegt, werden nicht akzeptiert. Die
Netze sind als Gegengewich-te zur Dominanzkultur
gedacht. 

Das k�mpferische Element findet seinen Ausdruck
h�ufig bereits in der Web�sthetik und im Namen des
Netzes. Orange, auf der Homepage eine oft verwen-
dete Farbe, steht f�r frisch, frech, dynamisch. Das
doppelter im Netznamen Webgrrls signalisiert ein
Hinausknurren aus dem Netz. 

Als Gegengewichte formieren sich die Netze, in-
dem sich Frauen wechselseitig im Erwerb von Kom-
petenz und Autonomie f�rdern mit dem Ziel, Platz
zu nehmen an einem Ort, dessen Besetzung in einer
informationellen Gesellschaft nicht nur �ber Er-
werbsm�glichkeiten entscheidet, sondern �ber Teil-
habe oder Nicht-Teilhabe an der Moderne. Das ist so
harmlos nicht. Gegenwind darf erwartet werden.
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