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angesprochen werden sollten: Begriffsdefinitionen,
Datenlage, theoretische Grundlagen und empirische
Konzepte, internationale Erfahrungen, Ma§nahmen
und Projekte entwickeln, Vernetzung intern, aber
auch mit anderen PartnerInnen, an bestehende Netz-
werke ankn�pfen.

Die Ziele auf den Punkt gebracht: Der Workshop
sollte ein Netzwerk schaffen, Projektentwicklung
und Ma§nahmen von offiziellen Stellen unterst�tzen
sowie unterschiedliche Standpunkte der Teilnehmer-
Innen zum Thema ãgendersensitive Informations-
und KommunikationsgesellschaftÒ dokumentieren.

Die Idee der Proponentinnen-Gruppe war weiters,
die Initiative �ber den Workshop im Herbst hinaus
weiterzuf�hren. Die geschaffene Plattform soll wei-
tergetragen werden und in verschiedene Aktivit�ten
m�nden. Ein erster konkreter Output des Worksho-
ps ist die nun vorliegende Dokumentation, mit der
die Ergebnisse, die bereits mittels eines Protokolls an
die TeilnehmerInnen dokumentiert wurden, auch in
eine breitere �ffentlichkeit getragen werden sollen.
Diese Publikation soll nicht zuletzt auch als Nach-
schlagewerk f�r die TeilnehmerInnen und als Anreiz
f�r weitere Aktivit�ten in �sterreich dienen.

Der erste Block der Beitr�ge ist der Dokumentation
des Workshops selbst gewidmet und soll Aufschluss
geben �ber die (ersten) Ergebnisse dieser Initiative,
welche (m�glichen) Folgeprojekte wurden ange-
dacht, wie sch�tzen die TeilnehmerInnen die Rele-
vanz des Workshops f�r sich pers�nlich und f�r ihre
Arbeit ein. Weiters beinhaltet dieser Block eine Kurz-
zusammenfassung der Zukunftskonferenz f�r die
Presse.

Die Dokumentation enth�lt neben der Darstellung
der Workshop-Ergebnisse auch noch weitere Beitr�-
ge aus dem TeilnehmerInnenkreis. Der erste Beitrag
von Edeltraud Hanappi-Egger und Roswitha Hof-

mann (beide Arbeitsbereich Gender & Diversity in
Organizations an der WU Wien) besch�ftigt sich mit
den Eckpfeilern der Informations- und Kommunika-

Vorgeschichte

Ausgangspunkt der vorliegenden Dokumentation
war ein Weltgipfel: n�mlich jener �ber die Informa-
tionsgesellschaft (WSIS), welcher im Dezember 2003
in Genf stattgefunden hat und in Tunis im Jahr 2005
seine Fortsetzung erfahren wird. 

Im Fr�hjahr 2003 kam auf Initiative von Sabine
Pohoryles-Drexel (BMWA) erstmals eine Gruppe
von Frauen aus verschiedenen Ministerien, Institu-
tionen und Forschungseinrichtungen zusammen,
um �ber einen Beitrag zum WSIS- aus Genderper-
spektive zu reflektieren. Die ProponentInnen-Grup-
pe, bestehend aus Vertreterinnen des BMWA, des
bm:bwk, des bmvit, der UNESCO-Kommission, des
Rats f�r Forschung und Technologieentwicklung,
Joanneum Research und des Arbeitsbereichs Gender
& Diversity in Organizations an der WU Wien, ent-
schloss sich schlie§lich zur Durchf�hrung eines
Workshops zum Thema ãGendersensitive Informa-
tions- und KommunikationsgesellschaftÒ, mit dessen
Konzeption und Durchf�hrung im Juni 2003 der Ar-
beitsbereich Gender & Diversity in Organizations be-
traut wurde.

Mit dem Workshop, der vom BMWA und der
�sterreichischen UNESCO-Kommission finanziert
wurde, sollte eine vernetzte Plattform derjenigen,
die sich mit dem Thema Informations- und Kom-
munikationsgesellschaft aus Genderperspektive in
ihrem beruflichen Umfeld besch�ftigen, geschaffen
werden. Weiters sollte dieser erste Workshop der
Kl�rung von Grundannahmen dienen: Welche The-
men stellen sich im Zusammenhang mit der Schaf-
fung einer gendersensitiver Informations- und Kom-
munikationsgesellschaft? Was genau verstehen wir
darunter? Aber nicht nur Definitionen sollten ge-
kl�rt, sondern es sollte auch ein ã�sterreich-spezifi-
scherÒ Standpunkt entwickelt werden. Einige wichti-
ge Punkte, die im Workshop bzw. mit der Initiative
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tionsgesellschaft unter einem Genderfokus und stellt
die provokante Frage: ãViel L�rm um nichts?Ò. Die
Autorinnen nehmen dabei insbesondere die Ent-
wicklung von Genderdiskursen, in deren Rahmen
grundlegende gesellschaftliche Ein- und Ausschlie-
§ungsmechanismen diskutiert wurden und werden,
in den Blick. Ihr Fazit: Nach wie vor stehen die Pro-
bleme an, dass direkte und indirekte Ausschlie-
§ungsmechanismen abgebaut werden m�ssen, dass
Rollenstereotypisierung reflektiert und dass Frauen
st�rker in den Design- und Entwicklungsprozess
von Technologien einbezogen werden m�ssen.

Christina Schachtner (Universit�t Klagenfurt)
stellt in ihrem Beitrag genderpolitische Reflexionen
�ber virtuelle Frauen-R�ume an. Sie stellt die Raum-
frage in den Kontext der Globalisierung mit dem
Ziel, die Brisanz zu verdeutlichen, die in der Be-
setzung virtueller R�ume durch M�dchen und Frau-
en steckt. Im zweiten Teil analysiert sie anhand einer
eigenen Studie die konstitutiven Bedingungen von
M�dchen- und Frauennetzen sowie den Beitrag die-
ser Netze f�r eine gendersensitive Informationsge-
sellschaft - und konstatiert dabei Gegenwind im
Netz.

Der darauf folgende Block besch�ftigt sich mit in-
ternationalen Themen und Problemstellungen. Als
erste berichtet Mona Mairitsch (UNESCO-Kommis-
sion) vom Weltgipfel �ber die Informationsgesell-
schaft (WSIS) aus Sicht der UNESCO und untersucht
insbesondere den Gender-Aspekt in der WSIS-Prin-
zipienerkl�rung und im WSIS-Aktionsplan. Es folgt
eine kurze Zusammenfassung einer gemeinsam von
der Frauensolidarit�t und dem VIDC organisierten
Tagung zum Thema ãWomen Crossing the Digital
Divide - Empowerment through InformationÒ, die
kurz nach der Zukunftskonferenz (27.-28.10.2003) in
Wien stattgefunden hat. Im Zentrum dieser Tagung
stand die Frage nach der Bedeutung der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien f�r Frauen
des S�dens. Dieser Frage geht auch Christina Buder

(Frauensolidarit�t) in ihrem Beitrag �ber Frauen und
Informations- und Kommunikationstechnologien im
globalen S�den. Der Beitrag beinhaltet Ausz�ge
einer Studie, die 2003 im Rahmen der Aktivit�ten
der Frauensolidarit�t zum WSIS erstellt wurde und
die eine umfassende Auseinandersetzung mit Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien (ICTs)

und ihrer Bedeutung f�r Frauen des globalen S�-
dens darstellt.

Danach folgt ein Block mit zwei Beitr�gen, die sich
mit der Methode der Zukunftskonferenz auseinan-
dersetzen. Zun�chst stellt Isabella Klien (klien +
team), die Moderatorin der Zukunftskonferenz im
Oktober 2003, verschiedene Ans�tze der Moderation
von Gro§gruppen-Veranstaltungen vor und sieht da-
rin neue Wege f�r den Wandel von Organisationen.
Im Anschluss daran berichtet Edeltraud Hanappi-

Egger, was bei der Organisation einer solchen Gro§-
gruppen-Veranstaltung aus der Perspektive der Auf-
traggeberin zu beachten ist.

Den Abschluss der Dokumentation bildet ein
�berblick �ber die TeilnehmerInnen inklusive der
Kurzbiographien und Kontaktdaten, um die k�nfti-
ge Vernetzung und die Einbeziehung von ExpertIn-
nen zum Thema zu erleichtern.

Zukunftskonferenz ãIm Fluss:
Gendersensitive Informations- und
KommunikationsgesellschaftÒ,
22. und 23. Oktober 2003, Wien. 

Im Rahmen der Zukunftskonferenz sollten Visionen
einer gendersensitiven Informations- und Kom-
munikationsgesellschaft entwickelt werden. Dieses
Das ambitionierte Vorhaben schlug sich auch auf die
Wahl der Methode nieder. Um keine Konferenz mit
l�hmenden Einzelvortr�gen, wenig Interaktion und
wenig Diskussion abzuhalten, fiel die Wahl der
Methode schlie§lich auf die hierzulande relativ neue
Form der ãZukunftskonferenzÒ. Diese Moderations-
form erlaubt eine Vielfalt von �bungen, im Plenum,
in Kleingruppen (sogenannte max mix-Gruppen mit
m�glichst hoher Heterogenit�t und Fokusgruppen
von Personen mit �hnlichen Hintergr�nden). Sie ist
auch sehr lebendig gestaltet, mit vielen alle Sinne an-
sprechenden Elementen, erzeugt Stimmungen und
hinterl�sst einen bleibenden Eindruck bei den Teil-
nehmerInnen. Dass diese Moderationsform keine
08/15-Methode einer Konferenz darstellt und viel
Vorbereitung vom Organisationsteam erfordert, liegt
auf der Hand - darauf verweisen auch die beiden
Beitr�ge von Isabella Klien und Edeltraud Hanappi-
Egger in diesem Band.
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nommen werden, dass sich am Ende dieser
Dokumentation befindet.

Die gew�hlte Metapher f�r die Zukunftskonferenz
im Oktober 2003 war ãIm FlussÒ. Diese Metapher
wurde von der Moderation in ãIm Fluss - Aus festen
Fr�chten wird flie§ender SaftÒ umgesetzt, d.h. die
Dekoration wurde entsprechend gestaltet (5 K�rbe

Die Auswahl des geeigneten Raums gestaltete sich
aufgrund der speziellen Anforderungen f�r eine
Zukunftskonferenz - man braucht einen sehr gro§en
Raum mit einigen Besonderheiten - aufw�ndig,
wenngleich als Ort Wien von Beginn an feststand, da
nicht viele TeilnehmerInnen aus den Bundesl�ndern
teilnahmen. Die optimale Raumgr�§e und -beschaf-
fenheit konnte schlie§lich im Kardinal-K�nig-Haus
im 13. Wiener Gemeindebezirk gefunden werden.

Die Auswahl der TeilnehmerInnen erfolgte auf
Vorschlag sowie durch Recherchen der Proponentin-
nen. Angesprochen werden sollte eine m�glichst
breite und heterogene Zielgruppe von Menschen -
Frauen und M�nnern -, die sich in ihrer praktischen
oder theoretischen Arbeit mit der Informations- und
Kommunikationsgesellschaft und Genderfragen be-
sch�ftigen. 

Die TeilnehmerInnen kamen schlussendlich aus
verschiedenen Teilbereichen, die sehr vereinfachend
mit dem Fokus auf Gender - Technik - Politik -
Wirtschaft - Internationales umschrieben werden
k�nnen. 

Die genaue Zusammensetzung der Teilnehmer-
Innen kann dem TeilnehmerInnen-Verzeichnis ent-

Was ist das Besondere an einer Zukunftskonferenz?

Das ganze System - ein Querschnitt aller involvierten Personen - nimmt an der Zukunftskonferenz teil. Das

erlaubt mehr unterschiedliche Blickwinkel und weniger Hierarchie, als sonst in Konferenzen �blich ist. Alle

TeilnehmerInnen sind gleichberechtigt. Jede/r hat die Chance, dass ihr/ihm zugeh�rt wird, und jede/r kann

das gemeinsame Thema aus anderen Perspektiven kennen lernen.

Der Fokus liegt auf der Zukunft. Die Handlungsenergie entsteht in dieser Konferenz nicht aufgrund von

Problemen, sondern durch einen attraktiven Zukunftsentwurf, der ãLust auf ZukunftÒ macht.

Die Zukunft wird erst entworfen, nachdem das Umfeld und die eigene Vergangenheit und Gegenwart unter-

sucht wurden. Diese umfassende Perspektive - global denken, lokal handeln - f�rdert das gegenseitige

Verst�ndnis und erh�ht die Bandbreite der m�glichen Aktionen.

Die TeilnehmerInnen steuern ihre Arbeit selbst und nutzen Dialog als ihr wichtigstes Werkzeug. Sie helfen

sich gegenseitig und �bernehmen Verantwortung f�r ihre Wahrnehmungen und ihr Handeln.

Es ist wichtiger, die gemeinsamen Ziele zu identifizieren statt alle Konflikte zu l�sen. Unterschiedliche

Sichtweisen und Positionen werden gew�rdigt, aber nicht aus der Welt geschafft.

Quelle: I. Klien, TeilnehmerInnen-Unterlagen der Zukunftskonferenz.

Foto: klien + team
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mit Obst/Gem�se in den  Farben gr�n, rot, gelb,
wei§, blau - die Farben entsprechen den 5 Elemen-
ten: Gr�n = Holz, Rot = Feuer, Gelb = Erde, Wei§ =
Metall, Blau = Wasser).

Der Transformationsprozess erfolgte zun�chst
durch die Symbolisierung durch K�rbe mit einheitli-
chem Obst/Gem�se >> anschlie§end K�rbe mit ge-
mischtem Obst/Gem�se >> und zum Abschluss
Multivitamin-Saft. Der Multivitamin-Saft steht da-
f�r, dass aus Starrem Fl�ssiges und aus Eint�nigem
Vielf�ltiges (Netzwerk!) geworden ist, und er ist ge-
sund und st�rkend. Am Schluss mixten die  Teilneh-
merInnen frisch gepresste Multivitamin-S�fte, die sie
gegenseitig verschenkten und sich in kleinen Fl�sch-
chen mitnehmen konnten. Die Vernetzung wurde
zus�tzlich sichtbar gemacht, indem Wollkn�uel in
den o.a. Farben zwischen den TeilnehmerInnen am
Boden aufgelegt wurde. 

Ablauf der Veranstaltung

In den eineinhalb Tagen der Zukunftskonferenz ge-
leitete das Moderationsteam (Isabella Klien und
Michael Worsch) die TeilnehmerInnen von der Ver-
gangenheit �ber die Gegenwart in die Zukunft und
schuf dabei eine offene und kreative Atmosph�re. 
Die erste Aufgabe am Dienstag war demgem�§ ein
R�ckblick in die Vergangenheit mit dem Ziel, ein
gemeinsames Bild unserer Welt, unserer Werte und
unserer Geschichte zu entwickeln. Zun�chst  wur-
den die TeilnehmerInnen gebeten, in Einzelarbeiten
ihre pers�nliche Vergangenheit, die Vergangenheit
des Umfeldes und die Vergangenheit des Konferenz-
Themas zu reflektieren - und zwar in den drei Ver-

gangenheitsphasen 70er/80er Jahre - 90er Jahre -
Jahr 2000+. Im Anschluss daran wurden die Reflek-
tionen auf einer an der Wand angebrachten Zeitlinie
�bertragen.

Schritt 2 war dann, in Gruppen aus den einzelnen
Zeitabschnitten plausible ãGeschichtenÒ und Biogra-
phien zu entwickeln und Schlussfolgerungen zu zie-
hen.

Die n�chste Aufgabe bezog sich auf die Analyse

ãexterner TrendsÒ. Das Ziel der Aufgabe: eine
gemeinsame Sicht der von au§en auf uns zukom-
menden Herausforderungen zu entwickeln. Im An-
schluss daran wurde im Plenum ein gro§es Mind
Map mit den Trends erstellt, die am wichtigsten er-
schienen.

Mind Map (im Uhrzeigersinn):

¥ Mehr Bewegung: +mehr kommunikativer Aus-
tausch, +Fall alter Familienstruktur

¥ Weniger Bewegung: gesundheitliche Belastungen
¥ Vernetzung & �berwachung: +F�rsorge z.B.

Handy, Kind, Standort, Zeit; 
¥ Konzentration (z.B. Wissen, Expertise) + Margi-

nalisierung (Ausgrenzung Vieler)
¥ Cocooning: z.B. zu viel privat
¥ Privatheit wird �ffentlich: z.B. Reality TV, KHG
¥ Inszenierungsgesellschaft: z.B. G. Bush
¥ Entgrenzung d. Arbeit (z.B. Verschwimmen pri-

vat./berufl.) - weniger Zeit f�r gesell. Engagement
¥ Prekarisierung v. Arbeit (z.B. Vertr�ge 1/2 Jahr)
¥ Vielfalt Lebensentw�rfe (z.B. Besch�ftigung in

mehreren Branchen)
¥ Neue flexible Arbeitsverh�ltnisse (z.B. Wissen-

schaftsbereich)
¥ Freizeit wieder wichtiger / Selbstausbeutung

geht zur�ck
¥ Globalisierung d. Sexindustrie (z.B. Pornographie

im Internet, Frauenhandel)
¥ Neuorientierung = Abschied - Chance
¥ Fundierte Fachausbildung wichtiger / Querein-

stieg schwieriger (z.B. Einstieg als Programmiere-
rin)

¥ Konzentrieren auf Wesentliches: fokussieren/ se-
lektieren, spezialisieren

¥ Horizontalisierung Nachhaltigkeit: z.B. �berneh-
men von Verantwortung und langfristige Veran-
kerung

Foto: klien + team
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Am Abend des ersten Tages ging es schlie§lich um
die Visionen der TeilnehmerInnen f�r die Zukunft -
gemeinsam wurde in Kleingruppen der Entwurf un-

serer Zukunft erstellt.

¥ Gendertech-Produkte/Zielgruppe Frauen: z.B.
interaktiver K�hlschrank

¥ Bewusstsein IKT betrifft uns alle: z.B. Alltagsbe-
lange

¥ Abbau des Sozialstaates: z.B. Pensionsdebatte,
R�ckzug, Sponsoring der Bildung

¥ Andere Wahrnehmungs- und Denkmuster: z.B.
Hypertext

¥ Kulturelle Monopolisierung: z.B. Internet Ein-
heitssprache

¥ Tri-Sektor-Partnership statt Public- Private P.:
Equal Projekte

Der zweite Teil der Aufgabe bestand aus einer Grup-
penarbeit, und zwar in 5 ãFokusgruppenÒ: Ð Politik,
Technik, Gender, Wirtschaft, Internationales Ð, mit-
tels derer die beruflichen Hintergr�nde der Teilneh-
merInnen geclustert  wurden - im Gegensatz zu den
zuf�llig zusammengew�rfelten ãSesselkreisenÒ. In
diesen Gruppen wurden Mini-Mind-Maps mit 3 - 4
Trends erstellt und den Fragen nachgegangen: Was
tun wir heute? Was wollen wir k�nftig tun? Wie
wird mit den erkannten Trends umgegangen?

Am Nachmittag des ersten Tages stand die Bewer-

tung unserer heutigen beruflichen Realit�t im Zen-
trum. Die Aufgabe, zun�chst an die einzelnen Teil-
nehmerInnen, die dann in den Fokusgruppen disku-
tiert wurde, war: ãDenken Sie an Ihre ganz konkrete,
allt�gliche Arbeitssituation:  Was macht Sie da gl�ck-
lich (glad), was traurig (sad), was so richtig w�tend
(mad)? Erstellen Sie in Einzelarbeit eine Liste Ihrer
Glads - Sads - MadsÒ. Und es wurde weiters gefragt:
ãWas haben die Pr�sentationen bei Ihnen ausgel�st?
Was sind Ihre Reaktionen darauf?Ò. Mit den ãFru-
strationenÒ der TeilnehmerInnen wurde dabei auf
eine ganz spezielle Weise umgegangen,  n�mlich mit
dem folgenden Ritual:

Foto: klien + team

Aufgabe 4: Entwurf unserer Zukunft 

(Gruppen A - E)

Ziel: 

Eine Zukunft entwerfen, f�r die Sie arbeiten wollen

Aufgabe:

Versetzen Sie sich ins Jahr 2020. Stellen Sie sich vor,
wie die gendersensitive Informations- und Kom-
munikationsgesellschaft jetzt beschaffen ist. Es ist
eine sehr positive Zukunft entstanden - so wie Sie
sich die Zukunft immer gew�nscht haben.

¥ Schreiben Sie alles, was Sie seit 2003 erreicht ha-
ben, auf einen Flipchartbogen. Nehmen Sie sich
Zeit und greifen Sie jeden Aspekt auf, der Ihnen
wichtig ist. Stellen Sie die erreichte Zukunft an-
hand vieler konkreter Beispiele dar (Was k�nnen
Sie jetzt im Jahr 2020 sehen, h�ren, f�hlen, ...?)

¥ Denken Sie an das Jahr 2003 zur�ck, in dem die
Zukunftskonferenz stattgefunden hat. Was war
damals das Haupthindernis, das Sie erst �ber-
winden mussten, damit das Ganze in Fluss kam?
Wie haben Sie es geschafft? 
(insgesamt 30 Min.)

¥ Erfinden Sie eine kreative, spielerische Inszenie-
rung Ihres Zukunftsbildes. Tun Sie dabei so, als
ob die ertr�umte Zukunft bereits Wirklichkeit sei.
Beispiele: ãWien heuteÒ-Beitrag, Fernsehsen-
dung �ber Preisverleihung, Collage, Bild, Rap, ...
(45 Min.)

Ritual 1: Einen Stein zur�cklassen und eine

Frucht nehmen

1. Mein Bedauern, das ich zur�cklassen m�chte, auf

Moderationsk�rtchen schreiben

2. einen Stein nehmen und Moderationsk�rtchen darauf kleben

3. Stein in Korb legen und eine Frucht meiner Fokusfarbe nehmen
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Die von den f�nf Gruppen entworfenen Zukunfts-
bilder hie§en schlussendlich

A. Willkommen im Paradies 
B. Hietzing+20
C. Fiftytwo
D. UNESCO-Preis 2020
E. Der letzte Genderpreis

und wurden am Abend des ersten Workshop-Tages
dem Plenum pr�sentiert - mit viel Gel�chter und Ap-
plaus, es gab jedenfalls dar�ber hinaus noch viel
Stoff zum Nachdenken.

Am folgenden Tag (Mittwoch) war die erste Aufgabe
an die f�nf Gruppen, die Gemeinsamkeiten in den
Zukunftsbildern herauszuarbeiten. Ziel der �bung:
Gemeinsame Themen/Ideen/Ziele in den Zukunfts-
entw�rfen aller Gruppen erkennen. 

Folgende Gemeinsamkeiten und Unterschiede wur-
den ausgemacht:

Gemeinsamkeiten:

1. Gleichberechtigung/globale Gerechtigkeit/Ende
der Diskriminierung (7 Punkte*)

2. Grundsicherung/existenzsicherndes 

Grundeinkommen (10P)

3. Reproduktion gleichgestellt mit Produktion
(ganzheitlicher Denkansatz)/Reproduktion als
Aufgabe aller (4P)

4. Diversit�t von Lebensentw�rfen, Balance zwi-

schen Diversit�t und Gemeinsamkeit (18P)

5. Work Life Balance (8P)
6. Bessere Lebensqualit�t durch Technologie (29P)

7. Globale Vernetzung (22P)

8. Gleichberechtigter Zugang zu Ressourcen/Um-
verteilung v. Besitz u. Verm�gen (1P)

9. Jede Arbeit gleichviel wert
10. Selbstorganisierte Communities statt trad. Poli-

tik/Solidarit�t und Verantwortung
11. Geschlechtergerechtigkeit/Repr�sentanz(aliquot)

(Frauen/M�nner) (2P)
12. flexible Arbeitsverh�ltnisse
13. Kreativit�t
14. Emotionen
15. Aufl�sung der Geschlechterstereotypen/Aufhe-

bung des Geschlechterdualismus (7P)
16. IKT f�r alle, nutzungsorientiert, nachhaltig

(42P)

*die Punkte stehen f�r die Bewertung der Wichtigkeit des Themas
durch die TeilnehmerInnen.

Unterschiede (in Bezug auf die einzelnen

Zukunftsbilder):

A Fortpflanzung unabh�ngig von Geschlecht, Ver-
netzte gl�ckliche Anden-V�lker, Frauenquote
Durchsetzen, Zwangsma§nahme/Bewegung

B Geschlechtsbegrifflichkeit, technologischer Fort-
schritt, Internationalisierung/geographische. Di-
mension, Art d. Durchsetzung (ãWieÒ erreichen
wir Zukunft), Grad d. Utopie (Institutionen, li-
bert�re Vielfalt)

C Arbeiten in Wellness-Umgebung, Reproduktion
unabh�ngig vom Geschlecht, Eltern-Suche, Schu-
len (ãKOZÒ), Ende des Frauenhandels

D geschlechtsunabh�ngige Reproduktion, lernende
Schule, kein Frauenhandel, Paradies, Lustprin-
zip, Gemeinschaftsh�user

E ãAlles wird technisch m�glichÒ: Reproduktion,
Beamen, Interaktionsgenerator ..., Thema Schule,
Digital Divide Nord-S�d

SprecherIn ist diesmal der ganze Sesselkreis. Sie be-
kommen f�r Ihre Pr�sentation max. 7 Minuten Zeit.

Und noch ein Hinweis: Lassen Sie bei Ihrem Zu-
kunftsentwurf Kosten und Schwierigkeiten au§er
Acht. Wagen Sie zu tr�umen. Nehmen Sie alles auf,
das wert ist, erreicht zu werden.

Foto: klien + team
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nologie erstellt wird, den Projektw�nschen weitest-
gehend entgegenkommen wird, ein eigenes Projekt
also �berfl�ssig erscheint.

Nachhaltigkeit und IKT

Ein inhaltlich im Bereich digitale Wirtschaft ange-
dachtes Projekt.

Im Bereich Nachhaltigkeit gibt es bereits einige Ini-
tiativen und Programme (z.B. den �GUT-Preis, das
Programm PRO-VISION); hier wird sich zeigen, ob
diese Initiativen und Programme weiter- bzw. auch
teilweise zusammengef�hrt werden k�nnen.

WSIS Aktionsplan Umsetzung: Ein Nord-S�d-Projekt

Ein Nord-S�d-Projekt im WSIS-Follow-Up (Aktions-
plan-Umsetzung). Eine Kooperation zwischen UNE-
SCO, VIDC, Frauensolidarit�t, Sektion VII im Au-
§enamt ist dabei denkbar.

Hier wird zun�chst einmal der Aktionsplan abge-
wartet.

Organisation Veranstaltung Vortragsreihe mit

Abschlusspanel: ãLebensqualit�t und Qualit�t von

TechnologienÒ

Vortrag/Vortragsreihe ãRingvorlesungÒ Lebensqua-
lit�t/Qualit�t von Technologie & Diversit�t.

Diese Vortragsreihe soll im Wintersemester 2004/
05 an der TU Wien stattfinden. Es liegen bereits kon-
krete Finanzzusagen sowie die ersten Schritte in der
inhaltlichen Konzeption vor.

Erste Ergebnisse der Zukunftskonferenz

Neben den Erinnerungen und den selbstgemixten
Fruchts�ften in Fl�schchen, die die TeilnehmerInnen
mit nach Hause nahmen, wurde im Anschluss an
den Workshop ein Protokoll der vielen Flipcharts f�r
den Kreis der TeilnehmerInnen erstellt, das auch
viele Photos - von der Moderation w�hrend der Ver-
anstaltung aufgenommen - enth�lt (einige Photos
davon finden sich auch in der vorliegenden Doku-
mentation). Weiteres konkretes Feedback einiger
TeilnehmerInnen, das zu einem sp�teren Zeitpunkt
mittels elektronischer Mini-Umfrage eingeholt wur-
de, findet sich ebenfalls in diesem Band, im An-
schluss an diesen Text.

Offener Raum/Marktplatz

5 Themenbereiche wurden sp�ter aufgrund der ge-
meinsam erarbeiteten ãGemeinsamkeitenÒ in den
Zukunftsvisionen herausgearbeitet und in Form ei-
nes offenen Brainstormings bearbeitet. 

Es waren dies die Themen:
¥ Vielfalt der Lebensentw�rfe
¥ Bessere Lebensqualit�t durch Technologie
¥ Grundsicherung
¥ Netzwerke
¥ Allgemeiner Zugang zu Technologien

Aus diesen Themen erwuchsen in der Folge konkre-
tisierte Projektvorschl�ge, die in Folge der Zukunfts-
konferenz von den TeilnehmerInnen sowie weiteren
Institutionen/Interessierten weiterentwickelt wer-
den sollen. 

5 Projekte wurden schlie§lich am Vormittag des
zweiten Tages angedacht und sollten in der Folge
von den TeilnehmerInnen, die sich daf�r interessier-
ten, nach der Konferenz weiterentwickelt werden.
Das Ziel: Ma§nahmen entwickeln, mit denen die
Gruppe zur Verwirklichung des gemeinsamen Zu-
kunftsbildes beitragen will.

Projekte

Gr�ndung eines Netzwerkes

Zur ãInstitutionalisierungÒ der Kontakte der Zu-
kunftskonferenz, sowie als Austauschplattform, Ar-
beitsplattform und Planungsplattform von Netz-
werkaktivit�ten.

Ein formales Netzwerk wurde nicht gegr�ndet,
aber aufgrund des informellen Austausches der Teil-
nehmerInnen und etwaigen Folgeprojekten ist eine
Vernetzung durchaus gegeben.

Netzwerke/Vielfalt von Lebensentw�rfen

Expertinnen-Datenbank im Bereich Forschung+Tech-
nologie (inkl. freie Forscherinnen) 
Angestrebt werden sollte eine Vernetzung der exi-
stierenden/im Aufbau begriffenen Datenbanken.

Hier zeigte sich in der Folge, dass die Expertinnen-
Datenbank des bmvit, die von der �GUT im Rah-
men von FEMtech - Frauen in Forschung und Tech-
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Die erste konkrete Verlinkung dieses Workshops er-
gab sich einige Tage sp�ter bei der gemeinsam von
Frauensolidarit�t und VIDC organisierten Tagung
zum Thema Frauen und IKT im globalen S�den (sie-
he die Pressemitteilung in dieser Dokumentation),
bei der ich kurz von der vorangegangenen Zukun-
ftskonferenz sowie zur Situation in �sterreich be-
richten durfte.

Beim World Summit in Genf - siehe dazu auch die
beiden Beitr�ge von Mona Mairitsch und Christina
Buder - konnte als Erfolg verbucht werden, dass der
Pressetext des Workshops der Tagungsmappe beilag.
Der Pressetext erschien auch auf EC-Austria. Weiters
werden die Ergebnisse des Workshops in den For-

schungs- und Technologie-Bericht, der j�hrlich an
die Bundesregierung geht, einflie§en.

Die einzelnen Projekte, die w�hrend der Zukunfts-
konferenz angedacht wurden, werden sich - so wie
es derzeit (Stand: Februar 2004) aussieht, in unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten bzw. Intensit�ten
weiterentwickeln und/oder in anderen Initiativen
aufgehen.

Jedenfalls - und dieses Fazit scheint legitim - wurde
mit der Zukunftskonferenz ein kr�ftiger Impuls f�r
weitere Aktivit�ten zum Thema gendersensitive In-
formations- und Kommunikationsgesellschaft ge-
setzt. In diesem Sinne: Let it flow!

Feedback der TeilnehmerInnen an der Zukunftskonferenz

Karin Harrasser, bm:bwk

F�r meine Arbeit im Bereich Forschungsf�rderung
war es wichtig, in einem so offenen Setting viele un-
terschiedliche Akteurinnen versammelt zu sehen.
Solche Veranstaltungen k�nnen einer sonst sich
schnell einstellenden Verengung des Blickfeldes auf
wissenschaftliche Forschung zum Thema Gender IT!
hoffentlich etwas vorbeugen. Ich kann mir vorstel-
len, dass die entstandenen Kontakte f�r zuk�nftige
Vernetzungsaktivit�ten interessant werden k�nnen.
Insbesondere betrifft dies m�gliche Kooperationen
zwischen Sozial- und Technikwissenschaften, aber
auch solche zwischen WissenschafterInnen und Un-
ternehmerInnen wie auch NGOÕS.

Susanne Krucsay, BMBWK Abt. Medien-

p�dagogik/Bildungsmedien/Medienservice

Die Konferenz hat mir noch deutlicher vor Augen ge-
f�hrt, wie viele unterschiedliche Perspektiven es zum
Schl�sselthema gibt. Positiv finde ich die dadurch
entstandenen M�glichkeiten des Austausches und
der Vernetzung. Der f�r mich interessanteste Aspekt
war die dem Seminar zugrunde liegende Methode,
die sehr konsequent durchgezogen wurde und den
TeilnehmerInnen eine ununterbrochene Kette von Ak-
tivit�ten (physisch, mental) er�ffnet hat. Gro§artig!

Frei nach Goethe: Wo viel Licht ist, ist auch etwas
Schatten. Obwohl der Bereich Gendersensitivit�t (Be-
wusstseinsbildung) hei§t, wurde den zugegebener-
weise nicht sehr wirkungsm�chtigen Strategien im
Bildungsbereich sehr wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt. 

Das k�nnte zwei Gr�nde haben:
¥ Unf�higkeit der pr�sentierenden Person, Pro-

blembewusstsein zu schaffen;
¥ �bernahme bzw. Allgegenwart des schwachen

Stellenwerts von Bildung/Schule u.�. 

Was hat mir als TeilnehmerIn die

Zukunftskonferenz gebracht 

- etwa f�r meine Arbeit, f�r meine

Vernetzung, f�r mein Verst�ndnis von

Gendersensitivit�t und Informations-

und Kommunikationsgesellschaft, f�r

k�nftige Kooperationen?


