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Was Frauen im S�den am Zugang zu 

Information hindert

Einerseits ist es das generelle Informationsgef�lle
zwischen Nord und S�d:
¥ fehlende nationale ICT-Politiken und Zensur

(z.B. in China),
¥ geringe Lesekultur, wenig Vertrauen in geschrie-

benes Wort und Wissenschaft (v.a. in Diktaturen),
¥ Fehlen von Verlagen usw.; teure Produktionsko-

sten f�r Presse und B�cher (z.B. teures Papier),
¥ fehlende technische Infrastruktur (Stra§en, Post,

Telefon, Elektrizit�t),
¥ hohe Kosten f�r ICT-Nutzung,
¥ Sprache (Kolonialsprachen - v.a. Englisch - als In-

ternetsprachen bilden die indigene Sprachenviel-
falt der L�nder des S�dens nicht ab),

¥ Medien wie das Internet geben eine lineare Kom-
munikationsstruktur vor, die nicht in allen Kultu-
ren Tradition hat. Formen der Oralit�t (Erz�hlen,
Aushandeln) k�nnen mit diesen Medien nicht ab-
gebildet und fortgesetzt werden.

Andererseits die Tatsache, dass sie weiblichen Ge-
schlechts sind:
¥ Hohe Analphabetinnenrate (immer h�her als die

der M�nner),
¥ Niedriger Bildungsgrad (Ursache ist soziale Rol-

le/Status der Frauen),
¥ Fehlende ad�quate Informationen, wenig For-

schungsaktivit�ten v.a. �ber indigene Frauen,
Fehlen lokaler Information etwa f�r Gewerbe
und Landwirtschaft, fehlende geschlechtersegre-
gierte Daten in Statistiken,

¥ Das Medienwesen ist fest in M�nnerhand, weib-
liche Lebenszusammenh�nge sind ein blinder
Fleck in der Berichterstattung und Pr�sentation,

¥ Informationen sind in urbanen Zentren zentriert,
die Mehrheit der Frauen lebt aber in l�ndlichen

Der anschlie§ende Beitrag beinhaltet Ausz�ge einer Stu-

die, die 2003 im Rahmen der Aktivit�ten der Frauensoli-

darit�t zum UN-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft

(WSIS, Genf, 10.-12. Dezember 2003) erstellt wurde und

die eine umfassende Auseinandersetzung mit Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien (ICTs) und ihrer

Bedeutung f�r Frauen des globalen S�dens darstellt. Die

Studie wurde im Rahmen eines Genderpool-Projektes des

VIDC (www.vidc.org) erstellt und von ã�sterreichische

EntwicklungszusammenarbeitÒ und VIDC gef�rdert.

Die vollst�ndige Studie findet sich unter

http://www.frauensolidaritaet.org/themen/ict_studie.htm

Frauen und Information

Verl�ssliche statistische Daten zu nennen, ist auf-
grund des raschen technologischen Fortschritts sehr
schwierig1. Weltweit gibt es etwa 500 Millionen In-
ternet-NutzerInnen, 80% davon leben allerdings in
den ãentwickeltenÒ L�ndern.2 Kein Wunder, wenn
die Kosten eines Internet-Zuganges bedacht werden.
Laut Nancy Hafkin kosten etwa 20 Stunden Internet-
nutzung pro Monat in Uganda bis zu 850% des j�hr-
lichen GDP per capita 3.

Auch der UNDP-Bericht �ber die menschliche Ent-
wicklung 2001 macht deutlich, dass f�r die meisten
Menschen in L�ndern des S�dens Informationen aus
dem Internet unerschwinglich sind, machen doch die
monatlichen Geb�hren f�r einen Internet-Anschluss
in Nepal 278%, in Bangladesh 191% und in Sri Lanka
60% des durchschnittlichen Monatseinkommens aus4.

Mehr als 75% der Internet-NutzerInnen leben in
OECD-Staaten. Die Mehrheit der NutzerInnen ist
m�nnlich5: Frauen sind als Internet-NutzerInnen
noch immer in der Minderheit6. In China waren bei-
spielsweise 2001 30,4% der Internet-NutzerInnen
weilich, sie haben gegen�ber 1997 (12,3%) stark auf-
geholt. Nur 4% der arabischen Frauen haben Inter-
netzugang7.

Frauen und Informations- und Kommunikationstechnologien 
im globalen S�den
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Regionen, wo die Verbreitung und Versorgung
besonders mangelhaft ist,

¥ Geringeres Einkommen, fehlende frei verf�gbare
finanzielle Ressourcen,

¥ Weniger Zeit wegen hoher Arbeitsbelastung (Re-
produktionsarbeit),

¥ Soziale und kulturelle Barrieren (Sozialisation,
Geschlechterdiskriminierung, Geschlechtertren-
nung und Frauenrolle):
So ist es nicht nur in islamischen L�ndern un�b-
lich, dass Frauen sich im den M�nner vorbehalte-
nen �ffentlichen Raum - wozu ein Internet-Cafe
ebenso z�hlt wie ein Gasthaus, in dem ein Radio
oder Fernseher l�uft - aufhalten. Nach Geschlech-
tern getrennte Einrichtungen werden daher als
Alternative diskutiert,

¥ Vorbehalte gegen Inhalte im Internet: Gewalt ge-
gen Frauen, etwa in Form von Pornografie und
sexueller Bel�stigung via Internet, wird von
Frauen des S�dens immer wieder als Zugangs-
barriere v.a. f�r M�dchen zu diesem Medium ge-
nannt8,

¥ Fehlende weibliche Vorbilder in der Ausbildung,
sowohl in den Naturwissenschaften als auch spe-
ziell in der Informatik: Hier gibt es nur wenige
bekannte, herausragende Frauen. 
Eine davon ist die Modesch�pferin Oumou Sy
aus Senegal, die 1996 als Providerin das erste In-
ternet-Cafe Westafrikas in Dakar Namens Metis-
sacana gr�ndete. Als Analfabetin organisierte sie
Internetkurse und nutzte dieses Medium zur Un-
terst�tzung der Zivilgesellschaft und f�r die
(�konomische) Entwicklung ihres Landes9.

Auch wenn ICTs neue M�glichkeiten und Potenziale
der Partizipation schaffen, werden die Probleme
herk�mmlicher Informationsmittel perpetuiert, da
Technik immer in das herrschende gesellschaftliche
Gef�ge eingebettet ist. 

Dennoch meint Musimbo Kanyoro von der Frau-
eninformationseinrichtung Isis-WICCE aus Uganda,
dass gerade Afrika auf Information und Kommuni-
kation mit dem Rest der Welt angewiesen sei, um
seine Entwicklung voranzutreiben.10 Das gilt f�r al-
le Frauen, die ihren Anteil an der Welt einfordern
bzw. eine andere Welt erreichen wollen.

Beispiele f�r Empowerment durch ICTs

Zanzibar Women on the Net

Fatma Alloo gr�ndete 1987 die Tanzania Media Wo-
menÕs Association (TAMWA). Sie erkannte das Po-
tenzial der ICTs f�r die Mobilisierung der Frauenbe-
wegung. Ihre Zeitschrift SAUTI YA SITI wurde be-
reits 1988 mittels desk-top publishing produziert,
das TAMWA durch internationale GeldgeberInnen
erm�glicht wurde. Bereits Anfang der 1990er konn-
ten moderne ICTs genutzt werden, was TAMWA den
Anschluss an die internationale Frauenbewegung er-
m�glichte. TAMWA war eine der ersten NGOs in
Tansania, die �ber Modems verf�gte und per E-Mail
mit aller Welt kommunizierte, was ihr die Arbeit ge-
gen Gewalt gegen Frauen oder f�r reproduktive Ge-
sundheit erleichterte. Bereits w�hrend der Wiener
Menschenrechtskonferenz 1993 konnte Alloo online
mit ihrem Frauennetzwerk kommunizieren und
Lobbying f�r Frauenrechte betreiben11.

1999 gr�ndete Fatma Alloo ZaWoN (Zanzibar Wo-
men on the Net) zur St�rkung der indigenen Kapazi-
t�ten im Umgang mit dem Internet und f�r das Em-
powerment l�ndlicher Frauen ihrer Heimat. Die
spannendste Herausforderung f�r ZaWoN ist es, ein
Gleichgewicht zwischen einer globalisierten Welt
und all ihren Informationen und den lokalen Le-
bensrealit�ten von Frauen zu finden12.
(http://www.zitec.org/info/zawinfo.htm)

REWIND NET

Das Netzwerk von Informations- und Dokumenta-
tionsstellen aus 15 L�ndern S�dosteuropas und Zen-
tralasiens wird von der kroatischen Zenska Infoteka
koordiniert. Es leistet einen Beitrag zur genderge-
rechten Demokratisierung in diesen Transforma-
tionsl�ndern. Dort gab es bis etwa 1992 keine Ein-
richtungen, die frauenspezifische Informationen
sammelten, systematisch verarbeiteten und zug�ng-
lich machten. 

Der Bedarf danach wurde aber durch den gesell-
schaftspolitischen und �konomischen Umbruch vi-
rulent: Die Frauenbewegung erstarkte und frauen-
politisches Interesse wurde artikuliert. Lediglich die
relevanten Daten f�r politische Entscheidungstr�ger-
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Media Award on Local Content der Economic Co-
mission for Africa (ECA) f�r  innovative Anwendun-
gen der ICTs f�r lokal relevante Informationen und
Webinhalte.
(http://www.wougnet.org).

Studien �ber den Nutzen der ICTs f�r

Frauenorganisationen

Es liegen mehrere Studien �ber die tats�chliche Nu-
tzung von ICTs durch Frauenorganisationen und
Netzwerke vor. Diese relativieren teilweise die Eu-
phorie �ber die Potenziale der ICTs f�r soziale Be-
wegungen.

1996 kontaktierte Association for Progressive Com-
munication WomenÕs Support Programme (APC-
WNSP) 700 Frauenorganisationen und befragte sie
�ber ihren Umgang mit Computernetzwerken13.

APC-WSNP - selbst wichtige Unterst�tzerin von
Frauen im emanzipatorischen Gebrauch von ICTs -
erhob die Bed�rfnisse, M�glichkeiten, Ressourcen
und Erfahrungen der Frauen mit Computern, um
weitere Strategien entwickeln zu k�nnen. 147 R�ck-
meldungen aus 36 L�ndern bilden die Basis der Er-
kenntnisse.

In Afrika und Asien wurde v.a. mit E-Mail, E-Kon-
ferenzen und Listservern gearbeitet. Organisationen
mit Internet-Anschluss fungieren als Br�cke zu jenen
ohne Anschluss, indem sie relevante Information
verarbeiten und in angemessener Weise, via Radio,
Presse, Theater usw., weiterverbreiten. Sie sind um-
gekehrt auch Mittlerinnen zwischen der Basis und
der internationalen �ffentlichkeit. Das Ergebnis
zeigte Fortschritte im Umgang mit ICTs. Den
Schwerpunkt der Antworten bildeten allerdings Pro-
blemdarstellungen: Das Fehlen von Zeit, finanziellen
Ressourcen, Ausbildung, Infrastruktur und Unter-
richtsmaterialien stellen sich als gr�§te Barrieren f�r
den Zugang zum Internet dar.

Das Internet-Netzwerk Asian WomenÕs Resource
Exchange (AWORC, http://www.aworc.org) ver�f-
fentlichte 2001 eine Studie, die gemeinsam von Isis
International, Manila, der UN Economic and Social
Commission for Asia and Pacific (UN ESCAP) und
dem APC-WNSP durchgef�hrt wurde14. Untersucht
wurde der ICT-Umgang von Frauenorganisationen
in sieben L�ndern Asiens, in acht L�ndern des Kau-

Innen wie f�r die Frauenbewegung fehlten.
REWIND NET f�rderte den Aufbau und die Verne-
tzung von lokalen Informationszentren. Dazu wurde
neben lokalen bibliografischen Datenbanken eine
Website eingerichtet, die beispielsweise 509 Frauen-
organisationen international sichtbar macht. Me-
dien-Monitoring-Projekte wurden durchgef�hrt, um
die Repr�sentation frauenpolitischer Themen wie
Gewalt gegen Frauen in den Medien zu untersu-
chen. Es folgten Gendertrainings f�r Medienschaf-
fende und Informationsvermittlerinnen. Begleitet
werden diese Programme von bewusstseinsbilden-
den Schulungen und Vernetzungstreffen. Zentrales
Anliegen ist die Verbreitung handlungsorientierter
Informationen zur Verbesserung der Frauenpolitik
in den Transformationsl�ndern.
(http://www.zinfo.hr)

Comunicaci�n e Informaci�n de la Mujer (CIMAC),

Mexiko

Die feministische Nachrichtenagentur verbreitet
frauenrelevante und feministische Information, die
in den Mainstreammedien unsichtbar bleibt. Sie be-
dient sich dazu, neben eigenen Newslettern, Radio-
und Fernsehsendungen, auch des Internets. Weiters
unterh�lt CIMAC eine Bibliothek und schult Journa-
listInnen in gendersensibler Berichterstattung. CI-
MAC ist �berdies ein JournalistInnennetzwerk, das
u.a. mit Kampagnen v.a. in den Bereichen Kampf ge-
gen Sexismus in den Medien, Demokratisierung, re-
produktive Rechte und Gewalt gegen Frauen poli-
tisch aktiv ist.
(http://www.cimac.org.mx)

WOUGNET, Uganda

Die NGO vernetzt ugandische Frauenorganisationen
und f�rdert Frauen im Umgang mit ICTs zur Unter-
st�tzung frauenpolitischer Aktivit�ten f�r genderge-
rechte, nachhaltige Entwicklung auf lokaler und na-
tionaler Ebene. 

WOUGNET ist eine Quelle f�r lokales und interna-
tionales Wissen, Best-practice-Beispiele f�r das Em-
powerment von Frauen durch Information und
Kommunikation sowie f�r �konomische Informatio-
nen f�r Frauen. WOUGNET gewann 2003 den AISI
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kasus und Zentralasiens sowie auf acht pazifischen
Inseln. Spezielle Probleme werden in der Kauka-
susregion identifiziert, die bar jeder Netzwerktradi-
tion ist und aufgrund der sprachlichen Ausrichtung
das Internet nur z�gerlich zu nutzen beginnt. Die
pazifischen Inseln haben mit technischer Infrastruk-
tur zu k�mpfen.

ãBy only emphasising ÔaccessÕ to ICTs as the key
factor to consider in womenÕs empowerment thr-
ough ICTs, there is a danger that issues of power and
marginalisation within womenÕs organisation may
go unacknowledged. 

However, it must also be recognised that while the
introduction of ICTs has significantly changed wor-
king methods and styles of womenÕs organisations
and their communication patterns, the rapid techno-
logical changes in this area have also put more pres-
sure on women because of the negative effects of
globalisation of economies and information exchan-
ge on a transnational scale.Ò15

Isis International, Manila ver�ffentliche die Bro-
sch�re NGO_Women@asia-net16. Darin wird die
Teilstudie dokumentiert, die die ICT-Nutzung von
86 Frauenorganisationen in sieben asiatischen L�n-
dern untersuchte. Die Ergebnisse entsprechen denen
der Gesamtstudie.

Frauenorganisationen nutzen den Computer v.a.
f�r Verwaltungsaufgaben und zur Korrespondenz.
Die H�lfte der untersuchten Einrichtungen hatte
zwar Computer, aber keinen Internetzugang. Inter-
net ist f�r viele noch zu teuer und zu kompliziert. Ist
ein Internetanschluss vorhanden, wird er am h�ufig-
sten f�r E-Mails eingesetzt. 

Die M�glichkeiten des Internets f�r Anwaltschaft
und Lobbying sind bei weitem nicht ausgereizt. Mai-
ling- und Diskussionslisten werden wenig genutzt,
Informationen aus dem Internet haben keinen hohen
Stellenwert und die Verbreitung von Information
k�nnte intensiver betrieben werden. Auch Share-
ware wird wenig genutzt. 

F�r einige Frauen ergaben sich durch den neuen
Arbeitsbereich ICT Erwerbsarbeitspl�tze innerhalb
der Organisationen.

Zusammenfassend konnten keine gro§en Ver�nde-
rungen in den letzten Jahren festgestellt werden, das
Sockelniveau wird nur langsam erweitert. Es fehlt an
Geld, Ausbildung und Zeit.

Information f�r Entwicklung

ãInformation is not an end in itself. Unless informa-
tion is used for social change to make the lives of ot-
her people better, it becomes an ivory tower of infor-
mation and it will only be as good as the paper that
it is written onÒ17 betont Musimbi Kanyoro, Mitar-
beiterin des ugandischen Fraueninformationszen-
trums Isis-WICCE, anl�sslich der Er�ffnung der in-
ternationalen KnowHowConference in Kampala im
Juli 2002. Die Fachtagung f�r feministische und frau-
enspezifische Informationsfachleute machte deut-
lich, dass in L�ndern des S�dens Information kein
Selbstzweck ist, sondern immer handlungsorientiert
und auf den gesellschaftspolitischen Wandel ausge-
richtet sein muss - denn sie ist eine wertvolle Ress-
ource, die aus Kostengr�nden nicht brachliegen darf.

Die Anwendung von ICTs in Projekten der Ar-
mutsbek�mpfung mit einem spezifischen Genderfo-
kus steckt immer noch in den Kinderschuhen. Chri-
stine Enzis Recherche zu den ICT-Frauenf�rderpro-
grammen internationaler Organisationen18 zeigt
deren Vielfalt im Bereich Schulung und Zugang auf.
Im Gegensatz zu den Anwendungen f�r Vernetzung,
Informationsaustausch, Lobbying und Anwaltschaft
sind die Ans�tze im Rahmen von einkommenschaf-
fenden Ma§nahmen, Frauenbildung oder Gesund-
heit noch nicht ausgereift. Das zeigte auch die
Internet-Konferenz zu ICTs f�r l�ndliche Frauen von
WOUGNET oder auch der Bericht eines Workshops
von Dimitra, der best practices in ebendiesem Be-
reich aus Afrika versammeln sollte. In beiden F�llen
blieben die Forderungen auf einer allgemeinen Ebene
stecken.19

ICTs und entwicklungspolitische

Frauenf�rderung

Im Folgenden einige Beispiele, die die M�glichkeiten
des Einsatzes von ICTs im Rahmen frauenf�rdernder
Ma§nahmen aufzeigen:

Radio-Journalistinnen-Ausbildung in Mosambik

Das mit dem Award for Progress in Gender Aware-
ness der Commonwealth Broadcasting Association
ausgezeichnete Projekt ãRadio Mosambik - Stimme



Frauen und IKT im globalen S�den  4 1

ihnen auch einen Dialog mit sonst unerreichbaren
PolitikerInnen. So werden sie als marginalisierte
Gruppe mit ihren Bed�rfnissen auch f�r diese wahr-
nehmbar25.

Telezentren

Der Aufbau von Multipurpose Community Telecen-
ters gilt als eine Erfolg versprechende Ma§nahme
zur F�rderung des Zugangs zu ICTs f�r Menschen in
abgelegenen l�ndlichen Regionen. Telezentren stel-
len eine Reihe von Informations- und Kommunikat-
ionsmitteln zur Verf�gung. 

Sie beinhalten eine herk�mmliche Bibliothek eben-
so wie ein Telefon, ein Fax-Ger�t, einen Internetan-
schluss und Computer. Es wird nicht nur die techni-
sche Ausstattung zur Verf�gung gestellt, sondern es
werden auch begleitende Ma§nahmen wie Compu-
tertraining und Unterst�tzung bei der Organisie-
rung des Zentrums angeboten. Community-buil-
ding-Aktivit�ten sollen die Nutzung des Zentrums
durch die lokale Gemeinschaft unterst�tzen. Beson-
ders wichtig f�r den Erfolg von Telezentren in abge-
legenen ruralen Regionen ist die Erarbeitung
und/oder Aufbereitung relevanter Inhalte. Telezen-
tren wurden bisher v.a. in S�dafrika, Ghana, Ugan-
da, Tansania, Sambia und Simbabwe eingerichtet26.

In Indien beginnt die Self Employed WomenÕs As-
sociation (SEWA) ebenfalls mit der Einrichtung von
Telezentren, um v.a. ihre Multiplikatorinnen fortzu-
bilden und Kleinstunternehmerinnen zu unterst�t-
zen. Au§erdem sollen die Zentren vernetzt werden
und damit die unterschiedlichen Produktionszweige
und Dienstleistungsgruppen im informellen Sektor,
die in SEWA organisiert sind. Ziel ist die Organisa-
tion von Produktions- und Vertriebsketten auf �ber-
regionaler Ebene als einkommenschaffende Ma§-
nah-me. Unterst�tzt werden sie dabei u.a. von der
UNESCO27.

Nach einer Anlaufphase sollen die Telezentren
selbsterhaltend arbeiten, ob das in allen Regionen
gelingt ist allerdings fraglich. Ebenso gro§ ist die Ge-
fahr, dass das geringe Familieneinkommen von den
M�nnern nicht unbedingt f�r die Deckung der Infor-
mationsbed�rfnisse der Frauen zur Verf�gung ge-
stellt wird. Um von der Bev�lkerung akzeptiert zu
werden, nutzt der Zugang zu den ICTs alleine nicht.

der FrauenÒ wurde seit 1996 vom �sterreichischen
Nord-S�d-Institut unterst�tzt und bildete 30 junge
Frauen zu Journalistinnen aus. Es zielte auf die
nachhaltige Verbesserung der Sprach- und Gender-
politik von Radio Mosambik ab und will langfristig
das frauenspezifische und demokratiepolitische Be-
wusstsein in Mosambik st�rken20. Die Frauen wur-
den in gendersensibler Berichterstattung geschult,
mit der notwendigen Ausr�stung ausgestattet und
produzieren nun in 17 Lokalsprachen Informations-
sendungen von und f�r Frauen besonders in l�ndli-
chen Gebieten. 

Die Sendungen thematisieren teilweise tabuisierte
Themen wie Frauenrechte, AIDS, reproduktive Re-
chte und Gewalt gegen Frauen. Das Projekt f�rderte
nicht nur die Journalistinnen selbst, sondern ist auch
ein wichtiger Beitrag zum Empowerment der H�rer-
innen. 

Das interaktive Radio �bermittelt authentisch ihre
Stimmen, vermittelt ihre Bed�rfnisse anderen Ak-
teurInnen und tr�gt so zum Selbstbewusstsein dieser
marginalisierten Gruppe bei21. Die Journalistin Ju-
lieta Mussanhane berichtet aber auch von einer m�g-
lichen �bers�ttigung durch Informationssendungen,
denn viele wollen nicht immer belehrt, sondern
manchmal einfach nur unterhalten werden22.

The WomenÕs Radio Listening Club, Simbabwe

Radio hat noch immer die h�chste Reichweite und
ist das kosteng�nstigste Informations- und Kom-
munikationsmedium. Auf 60% von Afrikas Fl�che
kann Radio empfangen werden und auf 100 Men-
schen entfallen 20 Radioger�te23. In einer Studie in
Kenia gaben 53% der befragten Frauen das Radio als
wichtigste Informationsquelle an, nur 0,1% hatten
bereits einmal einen Computer benutzt24. Das Radio
ist ein sehr kollektives Medium, da setzen auch die
WomenÕs Radio Listening Clubs in Simbabwe an.

Es wurden 52 Klubs gebildet, in denen Frauen ge-
meinsam die f�r sie produzierten halbst�ndigen
Sendungen h�ren und aufnehmen. Danach diskutie-
ren sie �ber die Berichte und sammeln ihre Meinun-
gen und Fragen, die dann �ber die Radioproduzent-
Innen an die entsprechenden Entscheidungstr�ger-
Innen weitergeleitet werden. Landfrauen werden
nicht nur informiert, sondern das Radio erm�glicht
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Nur mit einem Rahmenprogramm kann die Nu-
tzung der Telezentren Erfolg bringen. Besonders
wichtig ist neben der Einbeziehung lokaler Ent-
scheidungstr�gerInnen und der Ausbildung lokaler
AnwendungsexpertInnen die Vorbereitung auf po-
tenzielle Nutzungsm�glichkeiten und die Zurverf�-
gungstellung anwendungsorientierter, relevanter
Inhalte. Die �ffnungszeiten sind an den Arbei-
tsalltag von Frauen anzupassen. Der Zugang von
Frauen zu einem oft m�nnlich besetzten Raum muss
durch begleitende Ma§nahmen gesichert werden. 

In konservativ islamischen Regionen beispielswei-
se stellt die Einrichtung von Women-only-Telezen-
tren eine sinnvolle Alternative zu den oft vergebli-
chen Integrationsbestrebungen dar. Die Einbezie-
hung und F�rderung junger Frauen als Organisato-
rinnen, Trainerinnen und Multiplikatorinnen wird
als zukunftsweisend empfohlen28.

Als oft zitiertes Beispiel dient das Nagaseke Tele-
center in Uganda29, da es durch Unterst�tzung in-
ternationaler (Frauen)Organisationen wie dem In-
ternational WomenÕs Tribune Center (IWTC)30

schon beim Aufbau frauenf�rdernde Ma§nahmen
integrierte.

CD-Rom

F�r das Telezentrum im ugandischen Nagaseke ent-
wickelte Anne Walker vom International WomenÕs
Tribune Center (IWTC) in Kooperation mit lokalen
und internationalen Organisationen (IWTC, UNES-
CO, IDRC) die CD-Rom Rural Women in Africa:
Ideas for Earning Money31. 

Die CD-Rom ist ein audiovisuelles Medium, das
mit einer einfachen grafischen Nutzerinnenoberfl�-
che arbeitet und durch die Verwendung der lokalen
Sprache Luganda die Informationen auch f�r Anal-
phabetinnen zug�nglich macht. Thematisch ist sie
auf die lokalen Bed�rfnisse der Kleinstb�uerinnen
dieses Dorfes ausgerichtet und enth�lt Informa-
tionen zur Kompostierung, Kleintierzucht u.�. Sie
baut auf den Erfahrungen der Frauen auf und gibt
umsetzungsrelevante Tipps zur Verbesserung der
Produktion. 

Die als Cyber-Wizzard bekannt gewordene 70-j�h-
rige Analphabetin Anastasia wurde nach der Schu-
lung durch die CD-Rom zur Multiplikatorin und

ber�t nun ihrerseits auf konventionellem Weg ande-
re Frauen der Dorfgemeinschaft. Aber auch bei die-
sem als best practice gehandelten Beispiel ist Vor-
sicht geboten: Erst ein Jahr nach Implementierung
der CD-Rom wurde deutlich, dass viele Frauen un-
ter Sehschw�che leiden und die Grafiken nicht er-
kannten. Es mussten Brillen nachgeliefert werden32.
Mittlerweile ist das Telezentrum mit einem Laptop
ausgestattet, sodass nun auch Frauen in weiterer
Entfernung mit der CD-Rom ausgebildet werden
k�nnen.

Self Employed WomenÕs Association (SEWA),

Indien: Video und Fernsehen

Diese gr�§te Einzelgewerkschaft von Frauen des in-
formellen Sektors in Indien organisiert allein in
Gujarat eine viertel Million Mitfrauen und in weite-
ren Bundesstaaten nochmals mehrere zehntausende
Frauen. Der Bedarf an Ausbildnerinnen f�r die ein-
zelnen Gruppen von Stra§enh�ndlerinnen, Textilar-
beiterinnen, Dienstleisterinnen und Kleinstprodu-
zentinnen �bersteigt die Kapazit�ten der Multiplika-
torinnen. 

Die SEWA-Generalsekret�rin Namrata Bali berich-
tete bei ihrem Wien-Besuch 2003 vom ihrem L�-
sungsansatz: Die ressourcenstarke Organisation will
k�nftig Satellitenfernsehen f�r Fernstudien einset-
zen. Die Produktion von Live-Sendungen mit Exper-
tinnen f�r Organisation, Administration, Produktion
und Vertrieb erm�glicht den lokalen Frauengrup-
pen, die die Sendungen gemeinsam sehen, interaktiv
Fragen an die Referentin zu stellen. Via Satelliten-TV
kann verh�ltnism�§ig billig eine gro§e Zielgruppe
f�r Bildungsangebote erreicht werden.

Der Einsatz von Fernsehen erweitert die 20-j�hrige
Arbeit von SEWA mit dem community media video.
Mitfrauen an der Basis, oft Analphabetinnen, wer-
den im Umgang mit Videokameras geschult und
zeichnen Fortbildungsma§nahmen selbst auf, die
dann als Videos an andere Gruppen weitergegeben
werden. Gesundheitsinformationen und Kleinkredit-
verwaltung werden ebenso transportiert wie Anlei-
tungen zur Selbstorganisation. 

Mittels Videos werden Rollenspiele dokumentiert,
die Frauen auf Gerichtsverhandlungen vorbereiten,
bei denen sie ihre Rechte einklagen. Das st�rkt die
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dann ohne begleitende Capacity building-Ma§nah-
men den Markt �bernehmen werden. Auch die star-
ke Kontrolle der Akivit�ten von Frauen durch die
Grameen Bank wird von einigen als kontraproduk-
tiv eingesch�tzt.

Dimitra/FAO

Dimitra ist ein Informations- und Kommunikations-
projekt der FAO zur F�rderung l�ndlicher Frauen,
das gleichzeitig ihren Beitrag zur Entwicklung sicht-
bar machen will. Es wurde eine Online-Datenbank
auf Englisch und Franz�sisch eingerichtet, die Orga-
nisationen, Projekte sowie Publikationen f�r Frauen
in der l�ndlichen Entwicklung verzeichnet und so
die Vernetzung und Kooperation f�rdert36. Weiters
werden ein Newsletter produziert, Radio als ad�qua-
tes Informationsmedium und das Internet f�r On-
line-Konferenzen genutzt. F�r den WSIS wurde eine
Erhebung �ber l�ndliche Frauen und ICTs vorbe-
reitet37.

Ruralen Frauen mittels ICTs Informationen zu
�bermitteln scheint zur Zeit Priorit�t bei den inter-
nationalen EntwicklungsakteurInnen wie z.B. der
FAO zu haben. WOUGNET organisierte im Juni
2002 eine Internet-Konferenz �ber den Zugang die-
ser Frauen zu Information. Dabei wurden weniger
best practices ausgetauscht, als vielmehr �ber grund-
legende Fragen diskutiert:

ãA key issue highlighted by the conference, is as
one participant put it: ÔThere is an important aspect
in terms of access to information at the rural level:
WHICH information - For WHICH purpose - To
serve WHICH needs? At the urban level these com-
ponents do not need the same type of control, the
space is larger, the media are broader but at the rural
level there is a need to tailor the medium AND the
message with more details.Ò38

Auch INSTRAW organisierte eine Internet-Konfe-
renz vom Juli bis September 2002, die sich haupt-
s�chlich mit theoretischen Fragen und ICT-Politiken
besch�ftigte.39

Die im Rahmen des UN-Weltgipfels zur Informa-
tionsgesellschaft ausgeschriebenen Preise f�r vor-
bildliche Projekte zur St�rkung der Frauen im ICT-
Bereich sind ebenfalls eine Quelle bei der Suche nach
Best-practice-Beispielen. (vgl. Link-Liste)

Solidarit�t und das Selbstbewusstsein unter den
Frauen, eine Voraussetzung um sich kollektiv f�r
ihre Interessen einzusetzen. 

ãThe voices, faces, work and lives of our members
come alive through Video SEWA. It is a powerful
medium and one that is effective in bringing infor-
mation on the world outside to our village members.
It also honestly and directly conveys womenÕs
hopes, struggles and achievements to a wide audien-
ce: policy makers, planners, legislators, politicians,
educators, academics and society in general. When
our members learn about their sisters who once also
were within the confines of their four walls but have
come out to speak out and are strong leaders, they
feel inspired and motivated...Ò33

Phone Ladies in Bangladesh

Aufbauend auf dem dichten Netz der ãSolidarit�ts-
gruppenÒ im Rahmen der Kleinkreditprogramme
f�r Frauen der Grameen Bank, entwickelte Muham-
mad Yunus 1996 die NGO Grameen Telecom. An die
Frauen werden auf Kredit-Handys verkauft und sie
werden so zu Franchise-Unternehmerinnen - 2002
waren es gesch�tzte 50.00034. Damit werden die
Frauen zu mobilen Telefonzellen, die diese Kom-
munikationsressource dann an andere Gemeinde-
mitglieder vermieten. 

Das mitunter nicht unbetr�chtliche Einkommen in-
vestieren sie ihrerseits in weitere einkommenschaf-
fende Ma§nahmen oder in den Schulbesuch ihrer
Kinder. 

Das Einkommen st�rkt auch ihre Position in der
Gemeinschaft, die ihnen mit mehr Respekt entge-
gentritt. �ber die Handys k�nnen Familien Kontakt
zu ihren arbeitsmigrierten Verwandten halten und
haben so Zugang zu wichtiger Information wie
Marktpreisen f�r ihre Produkte oder  Gesundheits-
information. Dass niemand weiter als zwei Kilome-
ter zum n�chsten Telefon gehen m�ssen soll, nennt
Grameen Telecom als realistisches Ziel. Yunus denkt
aber auch daran, das System auf die Versorgung mit
Internetanschl�ssen auszuweiten, um Frauentelear-
beitspl�tze zu schaffen35.

Skeptikerinnen bef�rchten, dass durch die zuneh-
mende Konkurrenz auf dem Telekom-Sektor NGOs
durch kommerzielle Anbieter ersetzt werden, die
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Die vielf�ltigen Beispiele f�r das Empowerment von
Frauen durch ICTs k�nnen nicht dar�ber hinwegt�u-
schen, dass sie mehr der Bek�mpfung von Symp-
tomen als der grundlegenden Ver�nderung der Ursa-
chen dienen. ICTs sind lediglich ein Instrument f�r
einen sozio�konomischen Wandel, das im Rahmen
soziopolitischer Realit�ten angewandt wird. Empo-
werment von Frauen ist also gleichzeitig Grundlage
und Ergebnis einer geschlechtergerechten ICT-Po-
litik.

Die v.a. marktwirtschaftlich orientierte (Informa-
tion als Ware, Medienmonopole) oder staatspolitisch
gelenkte (Zensur und Machtpolitik, China und Pa-
kistan) ICT-Politik selbst muss gegendert werden.
Koh�renz zwischen ICT-Politik und der Politik des
Gendermainstreamings muss hergestellt werden,
um einen Wandel im Sinne der sozialen und nach-
haltigen Entwicklung herbeizuf�hren. 

Priorit�r ist weiters die F�rderung des Informa-
tionswesens in l�ndlichen Regionen, in denen die
Mehrheit der Frauen lebt. Das Einbeziehen von Frau-
en in alle Planungs- und Entscheidungsstrukturen
lokaler und internationaler Informations- und Kom-
munikationspolitiken ist eine Voraussetzung f�r eine
geschlechtergerechte, nachhaltige Entwicklung der
Informationsgesellschaft auch im globalen S�den.

World Summit on the Information
Society (WSIS)

ãInformation ohne Entwicklung ist m�glich, aber Entwick-

lung ohne Information und ohne die F�higkeit, sich zu ar-

tikulieren, ist unm�glichÒ (Natasha Primo, WomenÕs Net).

Der World Summit on the Information Society
(WSIS) - deutsch: Weltgipfel zur Informationsgesell-
schaft - ist eine von der UNO ausgerufene Weltkon-
ferenz, die sich in eine lange Serie von Weltgipfeln
zu zentralen Menschheitsfragen einreiht. Beim WSIS
stehen erstmalig die Themen Information und Kom-
munikation auf dem Programm. Es soll ein gemein-
sames Verst�ndnis der Informationsgesellschaft ent-
wickelt werden. Der WSIS will einen globalen Rah-
men f�r den Umgang mit den Herausforderungen
und M�glichkeiten der Informationsgesellschaft, ih-
ren Chancen und Grenzen, erarbeiten.

Neu ist auch die Struktur des Gipfels, der zum er-
sten Mal in der Geschichte von UN-Gipfeln zweitei-
lig angelegt ist: Der ersten H�lfte des WSIS von 10. -
12.  Dezember 2003 in Genf wird eine zweite H�lfte
im Jahr 2005 in Tunis folgen. Der WSIS in Tunis wird
den WSIS-Prozess und die erreichten Erfolge evalu-
ieren und einen weiteren Aktionsplan aufstellen. Es
ist daher wichtig, dass auch nach dem Dezember
2003 die Bem�hungen nicht versiegen, eine nachhal-
tige, geschlechtergerechte Informationsgesellschaft
zu verwirklichen.

AkteurInnen sind Regierungen, internationale Or-
ganisationen, die Zivilgesellschaft und der private
Sektor. Eine neue Qualit�t birgt die von vielen kriti-
sierte dominante Stellung der ICT-Unternehmen.
Der Vorbereitungsprozess begann 2002 und beinhal-
tet regionale Konferenzen und PrepComs40. 

F�r die Regierungen stehen folgende Fragestellun-
gen im Zentrum:
¥ Zugang
¥ Infrastruktur
¥ Finanzierung
¥ Patent- und Urheberrechte

Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten z�hlen e-
Governance, e-Business, e-Learning und e-Health.

Die PrepCom 2 (Genf, Februar 2003) entwarf eine Er-
kl�rung von Prinzipien sowie einen Aktionsplan,
der folgende Visionen enth�lt:
¥ Gleicher, universeller, erschwinglicher Zugang
¥ Integrierende, meinungsfreiheitliche Informati-

onsgesellschaft, die die Menschen in den Mittel-
punkt stellt

¥ �berwindung der digitalen Kluft, Beseitigung
der Informationsarmut

¥ IKT als Mittel f�r Entwicklung und Empower-
ment

F�r die NGOs stehen insbesondere
¥ das Menschenrecht auf Information und Kom-

munikation
¥ die �berwindung bestehender Ungleichheiten
¥ das Wissen als �ffentliches Gut
auf der Tagesordnung.
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Er konzentriert sich auf vier Aufgabenbereiche:
¥ Informationen von der Dorfebene auf nationaler,

regionaler und internationaler Ebene zug�nglich
machen und umgekehrt

¥ Die Genderperspektive in die Mainstreammedien
einbringen

¥ Die Genderperspektive in alle Bereiche der ICT-
Politik einbringen

¥ Zugang von Frauen zu Informationen erm�gli-
chen. Frauen sollen als Quelle und Nutzerinnen
von Informationen gest�rkt und ihre Eigentums-
rechte an Daten und Wissen gesch�tzt werden

Betont wird die Bedeutung der traditionellen und
gemeinschaftlich genutzten Medien; die Finanzie-
rung von Fraueninformationseinrichtungen muss
abgesichert werden; Frauen m�ssen im Umgang mit
ICTs geschult werden; die Entwicklung der ICTs
muss im Hinblick auf die geschlechtsspezifische Nu-
tzung erforscht und wissenschaftlich begleitet wer-
den; das Recht von Frauen auf Information und
Kommunikation muss gewahrt werden; die Einrich-
tung von Telezentren wird empfohlen; Produktion
lokal relevanter Information muss forciert werden;
Open Source Technologie soll von und f�r Frauen
weiterentwickelt werden; die Ausbildung von M�d-
chen in technischen und naturwissenschaftlichen F�-
chern muss gef�rdert werden.

Agreed Conclusions der 47. CSW

Auf der 47. Sitzung der UN-Frauenrechtskommis-
sion (CSW) in New York im M�rz 2003 wurde das
Thema Beteiligung und Zugang von Frauen zu
Medien und neuen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien und deren Wirkung und Nutzung
f�r mehr Gendergerechtigkeit behandelt. In den Ag-
reed Conclusions wurde auch auf den WSIS 2003
eingegangen. 

Die CSW fordert die AkteurInnen des WSIS auf,
alle Themen auch unter der Genderperspektive zu
behandeln und Gender-Expertinnen in die nationa-
len Delegationen aufzunehmen, um die ausreichen-
de Partizipation von Frauen auf der Konferenz zu
garantieren. Dar�ber hinaus soll Frauen die volle
Partizipation an der Entwicklung und Umsetzung
nationaler ICT-Politiken erm�glicht werden. Die

Forderungskataloge

Die im Rahmen der Vorbreitungen zum WSIS von
Frauenorganisationen und zivilgesellschaftlichen Ak-
teurInnen vorgebrachten Forderungskataloge ver-
sammeln neben Kritik an der herrschenden ICT-Po-
litik auch wichtige Anregungen f�r entwicklungspo-
litische Projektarbeit im ICT-Bereich. In vielen Punk-
ten �berschneiden sich die Kataloge, weswegen im
Folgenden nur die Priorit�ten genannt werden. In
der Zusammenschau wird die umfassende Vielfalt
der frauenrelevanten Themenbereiche dieser Konfer-
enz erkennbar.

Gender Caucus-Statement

Das Gender-Caucus-Statement im Rahmen des Afri-
can Regional Preparatory Meetings for the World
Summit on the Information Society in Bamako, Mali
im Mai 2002 hob besonders die Kooperation mit Ak-
teurInnen aus dem Bereich der ICT-Wirtschaft her-
vor und fordert die Genderperspektive auch von
Unternehmen sowie dem NEPAD ein. 

Der Zugang zu ICTs wird als Chance f�r Frauen
gesehen, ihre einkommenschaffenden Aktivit�ten zu
unterst�tzen. Die kulturelle Vielfalt muss bei der Im-
plementierung von nationalen ICT-Politiken ge-
wahrt bleiben, indem Informationen in lokalen Spra-
chen, mit lokalen Inhalten und mit vielf�ltigen Me-
thoden angeboten werden, wobei besonders com-
munity media gef�rdert werden soll. ICTs sollen als
effektives Mittel im Kampf gegen Armut, Hunger
und Gewalt und f�r Demokratisierung eingesetzt
werden. 

Die Dominanz externer Modelle im Umgang mit
ICTs soll abgewendet werden, da sie die Implemen-
tierung einer afrikanischen (Frauen-)Perspektive
verhindern41.

Kampala Declaration

Die Kampala Declaration42, die von den Teilnehme-
rinnen der internationalen KnowHow Conference
im Juli 2002 in Kampala verabschiedet wurde, war
der erste internationale Forderungskatalog aus Sicht
von Frauen-NGOs, der in Hinblick auf den WSIS
2003 erstellt wurde. 
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Barrieren, die M�dchen und Frauen am Zugang zu
Informationen hindern, m�ssen abgebaut werden.
Auf die Informationsbed�rfnisse von Frauen bei
Friedenssicherung und Wiederaufbau muss beson-
ders eingegangen werden. Gendersensible Richtli-
nien in den Medien sollen helfen, eine geschlechter-
gerechte Berichterstattung zu f�rdern. Besonders
armen und nicht alphabetisierten Frauen muss der
Zugang zu ICTs ge�ffnet werden, um das Empower-
ment von Frauen zu f�rdern. 

Die Integration von ICTs in Curricula der M�d-
chenbildung soll die volle Partizipation an der Infor-
mationsgesellschaft erm�glichen. Besonderes Au-
genmerk soll auf den Zugang von Frauen zur Er-
werbsarbeit in der ICT-Branche gelegt werden. Par-
tizipatorische Ans�tze f�r Frauen in Zusammenhang
mit e-Governance sollen entwickelt werden.

Fehlte im Entwurf des Abschlusspapiers der CSW
zun�chst ein Bezug zur Sexualisierung der ICTs
(Pornografie und Frauenhandel) - wie er etwa von
der WomenÕs International Coalition for Economic
Justice43 eingefordert wurde - so konnte dies im Ver-
handlungsverlauf noch aufgenommen werden. Je-
doch wurde der entsprechende Passus auf Veranlas-
sung der US-Regierung mit dem Zusatz versehen ã...
sofern es mit dem Recht auf Meinungsfreiheit in
�bereinstimmung ist.Ò 

Die Meinungsfreiheit ist hierbei in Konkurrenz
zum Menschenrecht, frei von Gewalt zu leben, getre-
ten. Einige Frauenorganisationen wie die NGO Gen-
der Strategies Working Group wiesen jedoch selbst
auf die Gefahr von Internet-Zensur hin. Weiters wird
die S�d-S�d-Kooperation betont, die den Austausch
und den Transfer kosteng�nstiger und angepasster
ICTs zum Wohle von Frauen erleichtert. Auch die
Kooperation von entwickelten und unterentwickel-
ten L�ndern zur �berwindung der digitalen Kluft
wird eingefordert. 

Die Generierung geschlechtsspezifischer Daten in
Zusammenhang mit der Anwendung von ICTs wird
empfohlen. Zum Schluss wird die Notwendigkeit
allgemeiner Frauenf�rderung durch die Regierun-
gen als Voraussetzung f�r die Geschlechterdemokra-
tie explizit betont.

Positionspapier NRO-Frauenforum 

Das Positionspapier des deutschen entwicklungspo-
litischen Netzwerks NRO-Frauenforum vom April
200344 nimmt Bezug auf obige Kataloge, betont aber,
dass Formulierungen wie ãZugang f�r alleÒ nicht
ausreichen, sondern reale Spaltungen und Aus-
schl�sse differenziert behandelt werden m�ssen.
Arme, alte und l�ndliche Frauen sind als besondere
Anrechtsgruppe zu nennen, deren Teilhabe an und
Mitgestaltung der Informationsgesellschaft durch
besondere Ma§nahmen erm�glicht und erleichtert
werden muss. Es ist zuwenig, lediglich Projekte zu
f�rdern, die Strukturen der Informationsgesellschaft
m�ssen genderdemokratisch und nachhaltig ver�n-
dert werden. Weiters m�ssen Frauen an der Defini-
tion und den Bedingungen von Zug�ngen zu ICTs
beteiligt werden. Gesch�tzte Frauenr�ume etwa in
Anbindung an Fraueninformationszentren k�nnen
eine Alternative zu kulturell m�nnlich gepr�gten
Einrichtungen sein.

Die Wissensgesellschaft der Zukunft muss Frauen
als Wissensproduzentinnen anerkennen und gleich-
zeitig vor Wissenspiraterie, Aneignung durch die
Privatwirtschaft und Kommerzialisierung sch�tzen.
Die Anerkennung marginalisierten Wissens sollte ei-
ne qualitative Ver�nderung der Wissenssysteme zur
Folge haben.

Zwei international vernetzte Akteurinnengruppen,
die diese Punkte auf dem WSIS einbrachten, haben
sich herausgebildet:
¥ WSIS Gender Caucus45

Der WSIS Gender Caucus wurde im Rahmen des
African Regional Prearatory Meeting for the
World Summit on the Information Society im Mai
2002 in Bamako, Mali gegr�ndet und formulierte
das Gender Caucus Statement f�r die Bamako
2002 Declaration46. Hier arbeiten VertreterInnnen
von Regierungen, internationalen Institutionen,
UNO-Organisationen, der Zivilgesellschaft und
des privaten Sektors zusammen, um Gleichbe-
rechtigung und Frauenrechte in den WSIS zu in-
tegrieren.

¥ NGO Gender Strategies Working Group (WN-
GSWG)47
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should be an integral part of, and key actors, in
the Information Society. We are committed to en-
suring that the Information Society enables wo-
menÕs empowerment and their full participation
on the basis on equality in all spheres of society
and in all decision-making processes. To this end,
we should mainstream a gender equality per-
spective and use ICTs as a tool to that end.Ò49

Insgesamt kann der im Dezember 2003 in Genf ver-
abschiedete Aktionsplan und die Prinzipien-Erkl�-
rung als gegendert betrachtet werden, in 14 Paragra-
phen wird explizit auf die Genderdimension hinge-
wiesen. Das Lobbying hatte Erfolg.

Das Positionspapier des NRO-Frauenforums bringt
die Bedeutung der ICTs f�r den Entwicklungspro-
zess auf den Punkt:

ãInformations- und Kommunikationstechnolo-
gien sind keine Wunderwaffe zur Bek�mpfung
von Armut und Ungleichheiten in den Anwen-
dungsgebieten e-Governance, e-Bildung, e-Ge-
sundheit und e-Business. Vielmehr m�ssen beste-
hende, gesellschaftliche Ungleichheitsstrukturen,
die sich in den verschiedenen Digital Divides
und Digital Gaps reflektieren, beseitigt werden.
IKT k�nnen dabei als Mittel f�r Entwicklung und
das Empowerment marginaler Gruppen und
Frauen genutzt werden und ihnen eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe an der Informationsgesellschaft
erm�glichen.Ò

Auch wenn ICTs kein Allheilmittel gegen Armut
und kein Garant f�r das Empowerment von Frauen
sind, sind sie aufgrund der massiven Auswirkungen
auf weibliche Lebenszusammenh�nge zu einem
wichtigen Aktionsfeld der internationalen Frauenbe-
wegung geworden.

In einer ersten Presseerkl�rung des WSIS hei§t es:
ãTop Summit targets now remain to be achieved,
including connecting all schools, villages, gover-
nments and hospitals, and bringing half the
worldÕs population within ICT reach, all by the
year 2015.Ò50

Welche H�lfte der Menschheit damit gemeint ist,
bleibt offen.

Das NGO-Netzwerk wurde am ersten WSIS
PrepCom Meeting im Juli 2002 u.a. von der Frau-
enorganisation ISIS International-Manila und
dem Association for Progressive Communication-
WomenÕs Network Support Programme gegr�n-
det und vertritt die progressive internationale
Frauenbewegung.

Die Frauen fordern, dass Gleichberechtigung und
Frauenrechte als Querschnittsaufgabe in allen beim
WSIS besprochenen Themenbereichen ber�cksichtigt
werden und Frauen (ICT-Expertinnen und Vertreter-
innen der Frauenrechtsbewegung) zu 30% in den
Delegationen vertreten sind. Trotz Gender Main-
streaming darf auf die vorhandenen Machtunter-
schiede zwischen Nord und S�d, Arm und Reich,
Stadt und Land sowie M�nnern und Frauen nicht
vergessen werden. Die unterschiedlichen Bed�rfnis-
se und Anspr�che von Frauen aufgrund ihrer histo-
risch, politisch, �konomisch und ethnisch begr�nde-
ten Differenz m�ssen spezifisch ber�cksichtigt wer-
den. 

Um die Nachhaltigkeit des WSIS zu garantieren,
sollen Begleitstudien �ber die Auswirkungen von
ICTs auf das Geschlechterverh�ltnis erstellt werden.
F�r den Informationsfluss, der die Umsetzung der
Ergebnisse des WSIS unterst�tzt, sollen verschiede-
ne traditionelle und moderne Medien eingesetzt
werden, die auch Basisfrauen erreichen k�nnen.

Die Hoffnungen, die Gender-Dimension und ge-
schlechtersensible Behandlung aller Themen als
Konsens aller Beteiligten im Entwurf der WSIS-Er-
kl�rung (Declaration of Principles) verankern zu
k�nnen, musste im Vorfeld als gescheitert bezeichnet
werden, da beim vorbereitenden Intersessional Mee-
ting in Paris (15.-18. Juli 2003) Gender und Empo-
werment herausgestrichen wurden. Auch die Forde-
rung nach 30% weiblicher Beteiligung in den Dele-
gationen wurde zur�ckgewiesen.

Im November 2003 gaben die ICT-Lobbyistinnen
dann Entwarnung und freuten sich �ber die Aufnah-
me der Gender-Perspektive im ¤10 des letzten Ent-
wurfs der WSIS-Prinzipien-Erkl�rung48 die dann
wie folgt am WSIS angenommen wurde:

ãA.12. We affirm that development of ICTs provi-
des enormous opportunities for women, who



4 8 Zukunftskonferenz ãIm FlussÒ
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