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1 EINLEITUNG

Auf der UN-Konferenz ãUmwelt & EntwicklungÒ in Rio im Juni 1992 wurde ein

Handlungsprogramm f�r das 21. Jahrhundert aufgestellt Ð die Agenda 21. In die-

sem Aktionsplan, der von Staats- und RegierungsvertreterInnen aus ca. 180 Staa-

ten verabschiedet wurde, werden Grunds�tze f�r eine zukunftsorientierte, nachhal-

tige Entwicklung formuliert. Diese basieren auf den Eckpunkten ãdauerhafte Erhal-

tung der Gesundheit, der Produktivit�t, des Schutzes unserer nat�rlichen Lebens-

grundlagen, der Gerechtigkeit, der Beteiligung aller Betroffenen an Entscheidun-

gen, des freien Handels und des Friedens1.

Um den Rollen wichtiger gesellschaftlicher Gruppen gerecht zu werden, verpflich-

ten sich die Staaten einer Verfahrenskultur, die die Beteiligung aller relevanten

AkteurInnen gew�hrleisten soll. In diesem Kontext wird immer wieder betont, da§

neue, innovative Beteiligungsmodelle auf lokaler Ebene herangezogen werden

sollen.

Mit dieser Arbeit wird herausgestellt, welche M�glichkeiten auf diesem Weg f�r die

Integration von Frauen und die Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit zusam-

menh�ngend mit Nachhaltigkeit er�ffnet werden. Werden Frauen bei der Aufstel-

lung Lokaler Agenden 21 (LA 21) einbezogen? K�nnen neue effizientere Durchset-

zungsstrategien entwickelt werden oder bedeutet das Einbringen von Fraueninter-

essen weiter einen enormen Aufwand f�r die Aktivistinnen bei anhaltender Vergeb-

lichkeitserfahrung? Wird der Abbau der Geschlechterhierarchie als Voraussetzung

f�r Nachhaltigleit erkannt und einbezogen? Bei der Kl�rung dieser und weiterer

Fragen werden internationale, nationale und lokale Ebenen betrachtet.

Einf�hrend wird der Zusammenhang zwischen Geschlechtergerechtigkeit und

Nachhaltigkeit aufgegriffen (Kap. 2). Die Relevanz von Fraueninteressen f�r nach-

haltige Lebensweisen wird anhand analoger Umgangsformen bzgl. der Diskrimi-

nierung von Frauen und des Raubbaus an der Natur verdeutlicht. Diese Ausf�h-

                                                

1 Siehe Hessisches Ministerium f�r Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit (Hrsg.) (1997):
Hessen 2010. Agenda 21. Global denken, lokal handeln. Wiesbaden, S. 2.
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rungen erkl�ren die Notwendigkeit, Frauenbelange explizit zu nennen, Partizipation

aktiv zu f�rdern und in die Agenda 21 aufzunehmen.

Die Betrachtungen der ãFrauenaktivit�ten im Rahmen der Agenda 21Ò (Kap. 3) zei-

gen den enormen Aufwand zur Thematisierung geschlechtsspezifischer Belange.

Das Resultat dieser Anstrengungen wird im Kapitel 4 ãFrauenbelange im Rahmen

der Agenda 21Ò pr�sentiert. Hier werden die frauenrelevanten Aspekte vorgestellt,

die in die Agenda 21 eingegangen sind. Die Aufnahme geschlechterdifferenzieren-

der Lebenssituationen in die Agenda 21 bedeutet jedoch noch keine Ber�cksichti-

gung bei der lokalen Umsetzung des Konzeptes. Somit m�ssen f�r die Aufstellung

lokaler Agenden spezielle ãFrauenanforderungen an die Lokale Agenda 21Ò abge-

leitet und die Integration der Perspektive eines Abbaus von Geschlechterhierarchie

erg�nzt werden (Kap. 5). Hier wird ersichtlich, welche Rahmenbedingungen gege-

ben sein m�ssen, um ein neues Entwicklungsparadigma zur Gleichberechtigung

der Geschlechter und der Integration von Frauen(-belangen) im Rahmen der LA 21

auf politischer und planerischer Ebene zu verwirklichen. In Anbetracht globaler

Wirtschaftskreisl�ufe und der Auswirkungen des Handelns in den Industrienatio-

nen auf die weltweite Situation von Frauen, geht hier der Blick �ber den lokalen

Bereich hinaus. Die abschlie§end aufgef�hrten ãBest PracticesÒ (Kap. 6) greifen

neben nationalen auch internationale Beispiele zur Integration von Frauen in den

Agenda-Proze§ auf, um vorbildliche organisatorische und kommunikative Pro-

zesse darzustellen.

2 GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT UND NACHHALTIGKEIT

ãFrauen: Sie machen 52 Prozent und damit mehr als die H�lfte der Weltbev�lke-
rung aus, dennoch werden ihre Menschenrechte vielfach verletzt, sind sie Opfer von
Ausbeutung und Gewalt. Frauen sind das R�ckgrat der Entwicklung in den L�n-
dern des S�dens und in allen Bereichen des sozialen Lebens. Sie verrichten zwei
Drittel aller Arbeitsstunden und erhalten indes nur ein Zehntel des Welteinkom-
mens. Ihr Anteil am gesamten Weltverm�gen betr�gt nach Angaben der Vereinten
Nationen genau ein Prozent.Ò2

                                                

2 Bundesministerium f�r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (Hrsg.): FRAUEN sind stark.
Beitr�ge zur 4. Weltfrauenkonferenz in Peking, Bonn, S.4ff.
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2.1 BENACHTEILIGUNG UND VERSTO§ GEGEN FRAUENINTERESSEN

Frauen erfahren weltweit sowohl durch traditionelle Br�uche als auch in modernen

Gesellschaftsformen Unterdr�ckung. Die Situation von Frauen zeichnet sich durch

ein breit gef�chertes Spektrum von Diskriminierung, strukturellem Terror und offe-

ner Gewalt in verschiedenen L�ndern und Lebensbereichen ab.

Der freie Zugang zu Ressourcen, der eine Unabh�ngigkeit der Frauen erm�glichen

w�rde, wird nicht nur durch traditionelle Eigentums- oder Erbbeschr�nkungen

erschwert, sondern auch durch Lohndiskriminierungen, die f�r Frauen 30-40%

weniger Lohn bedeuten. Geschlechtsspezifische Stereotype verbauen M�dchen

und Frauen h�ufig den Zugang zu Bildung und damit auch die M�glichkeiten zu

einer gehobenen Erwerbst�tigkeit: W�hrend 19,4 % der m�nnlichen Weltbev�lke-

rung Analphabeten sind, ist die Quote bei Frauen mit 33,6 % fast doppelt so hoch.3

Auch in den Industrienationen erfahren Frauen M�nnern gegen�ber immer noch

Benachteiligung. Wenngleich Frauen hier besseren Zugang zu einem abgesi-

cherten Erwerbsleben haben, so sind sie nach wie vor in F�hrungsetagen unterre-

pr�sentiert. Weltweit nehmen Frauen nur mit einem Anteil von 10% Posten der

oberen Politiketagen ein. Nur zu 5% nehmen sie Einflu§ auf die Wirtschaft der

Industrienationen.4

Weiterhin erledigen Frauen den gr�§ten Teil nicht bezahlter Arbeit, wie z.B. Versor-

gungs- und Pfleget�tigkeiten oder Begleitungen weniger mobiler Personen. Bei

zunehmender Erwerbsarbeit und weiterbestehender Verantwortung f�r Versor-

gungsarbeiten5, entsteht eine eigens zu bew�ltigende Doppelbelastung, die u.a.

auch zu �kolgischen Problemen f�hren kann.

Zur Bew�ltigung komplexer Wegeketten, die im Rahmen der Mehrfachbelastung

durch Versorgungs- und Erwerbsarbeit entstehen, sehen sich Frauen oft gezwun-

gen, auf das Auto zur�ckzugreifen, so da§ zus�tzliche Autofahrten anfallen. Derzeit

                                                

3 Alle Angaben bei Wichterich, Christa (1995): Frauen der Welt. Vom Fortschritt der Ungleichheit. G�ttingen,
S. 66f.
4 Ebenda.
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werden r�umliche Entfernungszw�nge durch individuelle L�sungsstrategien

anstatt durch politische Mobilit�tsgestaltung bew�ltigt.6 Die Inanspruchnahme

un�kologischer Bringdienste oder verpackungsintensivem ãFast FoodÒ geh�rt

ebenfalls zu ver�nderten Lebensstilen, die als Folgen dieser Belastungen zu

bewerten sind.7

Entgegen androzentrisch entwickelter Realit�tskonstruktionen (Natur-Beherr-

schung, Technikfixiertheit, Monofunktionalit�t, etc.) m�ssen soziale, �kologische,

wirtschaftliche und institutionelle Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung zusam-

men mit der Integrationsf�rderung von Frauen verwirklicht werden. Ein Beispiel f�r

eine derartige �berschneidung ist wieder im Verkehrssektor zu finden. Hier w�rde

z.B. die F�rderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes, die st�rker von

Frauen als von M�nnern genutzt werden, den Mobilit�tsbed�rfnissen von Frauen

entsprechen und gleichzeitig den Anspr�chen einer �kologisch vertr�glichen Mobi-

lit�t gerecht werden.8

Die genannten �berschneidungspunkte zeigen, da§ bei der Analyse von Hand-

lungszusammenh�ngen im Kontext von Nachhaltigkeitsfragen das Geschlechter-

verh�ltnis reflektiert werden mu§. Die Agenda 21 bietet durch ihre breite Themen-

palette und eine Querschnittsorientierung gute Voraussetzungen f�r eine integra-

tive Sichtweise.

2.2 AUSBLENDUNG DER ERFAHRUNGEN UND DES WISSENS VON FRAUEN

Frauen verf�gen durch das breite Spektrum ihrer T�tigkeiten und als

ãAlltagsexpertinnenÒ �ber entscheidende Kenntnisse und Erfahrungen bei der

lokalen Bewirtschaftung und der Erhaltung von Ressourcen. Dieses Wissens-

spektrum birgt wichtiges Innovations- und Informationspotential und mu§ gleichbe-

                                                                                                                                                        

5 Zur Neuorganisation der Versorgungsarbeit siehe Kapitel 5.5.
6 Spitzner, Meike (1994): Strukturelle Verkehrsvermeidung - Reduzierung von Verkehrserzeugung. Analyse der
Verkehrsplanung und Handlungsfelder einer �kologischeb Verkehrswende aus der Perspektive feministischer
Forschung. -In: Buchen, Judith u.a. (Hrsg.) (1994): Das Umweltproblem ist nicht geschlechtsneutral -
Feministische Perspektiven. Bielefeld, S. 211.
7 Zu der Frage, ob Frauen sich ãbesonders nachhaltigÒ oder eher ãweniger nachhaltigÒ verhalten, siehe
Positionspapier von PlanerInnen in der Bundesrepublik Deutschland zur Habitat II-Konferenz der Vereinten
Nationen in Istanbul, Juni 1996 - in: Planerin. SRL-Mitteilungen f. Stadt-, Regional- und Landesplanung, 1/96,
Positionspapier von PlanerInnen in der Bundesrepublik Deutschland zur Habitat II, S. 10ff.
8 Ebenda.
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rechtigt auf allen politischen und planerischen Ebenen in die Erarbeitung

zukunftsf�higer Konzepte einflie§en, damit Frauen nicht die Leidtragenden von

Umweltzerst�rung sind, sondern als gleichberechtigte Partnerinnen in den Berei-

chen Umweltplanung und -management wirken k�nnen. Voraussetzung f�r diesen

Weg der Geschlechtergerechtigkeit ist zugleich, da§ M�nner das herrschende

Politikverst�ndnis st�rker hinterfragen, sich von der Dominierung von Entschei-

dungskompetenzen l�sen und Machtpositionen mit Frauen teilen.9

Auff�llig ist, da§ bei derzeitiger ãAufgabenteilungÒ in erster Linie M�nner global pla-

nen und Frauen dezentral und somit lokal handeln. Ohne Reflektion dieser

geschlechtshierachischen Konstellation der Machtverh�ltnisse wird heute sogar

(noch) die Umsetzung ãtragf�higer, sozialgerechter und �kologischer Lebenswei-

senÒ diskutiert. Reparaturt�tigkeiten in der zerst�rten Umwelt, wie sie h�ufig

Frauen zugeschrieben werden, bringen mehr Arbeit und Verantwortung, aber

weder Entscheidungsmacht noch Verf�gungsrechte �ber Ressourcen oder eine

Wertsch�tzung des Erfahrungswissens.10

ãEin verbindendes Element von Frauen des S�dens und des Nordens ist, da§ sie

verantwortlich gemacht werden f�r die Eind�mmung bzw. Beseitigung von Umwelt-

katastrophen, wenn auch in unterschiedlichem Umfang: Frauen im Norden sind

zust�ndig f�r M�lltrennung, umweltvertr�gliche Waschmittel, gesunde Ern�hrung,

etc. Frauen im S�den m�ssen trotz Umweltzerst�rung das �berleben der Familie

sichern. Gemeinsam ist Frauen weltweit, da§ Entscheidungen in der Politik, in der

Wirtschaft, f�r Projekte, f�r Programme nach wie vor von M�nnern getroffen werden.

Hinzu kommt, da§ (umweltpolitische) Entscheidungen, die im Norden getroffen

werden, auch Auswirkungen auf den S�den haben.Ò11

Auf der Ebene politischer Entscheidungstr�gerInnen und professioneller AkteurIn-

nen in Planung und Verwaltung bzw. den entsprechenden Institutionen sind ein

                                                

9 Ausf�hrlicher zur Rolle der Frau und zum Selbstverst�ndnis von Frauen in der Umweltpolitik sowie zu
Ans�tzen politischer Handlungsstrategien bei Wichterich, Christa (1992): Die Erde bemuttern. Frauen und
�kologie nach dem Erdgipfel in Rio. Berichte, Analysen, Dokumente. (=Schriftenreihe der Heinrich-B�ll-
Stiftung (Hrsg.), Nr.16), K�ln.
10 Vgl. Wichterich, Christa (1995), a.a.O., S. 51f.
11 Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997c): Nachhaltigkeit und Zukunftsf�higkeit aus Frauensicht. Dokumentation des gegenw�rtigen
Diskussionsstandes und Handlungsbedarfs, D�sseldorf, S. 51.
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Struktur- und Wertewandel sowie ver�nderte personelle Ressourcen bzgl. Kom-

petenzen und Qualifikationen notwendig (�kologische Kompetenzen, Verst�ndnis

von sozialen Beziehungen und Geschlechtergerechtigkeit, etc.), um �berschnei-

dungspunkte von ãFraueninteressenÒ und ãNachhaltigkeitÒ integriert und interdiszi-

plin�r zu bearbeiten. Bislang werden Verhaltens�nderungen in erster Linie von den

NutzerInnen gefordert, die verf�gbares Rettungspotential in Krisensituationen dar-

stellen. Aber auch auf professioneller und wissenschaftlicher Ebene mu§ die Dis-

krepanz zwischen Wissen und Handeln �berwunden werden, da auf diesen Ebe-

nen ausschlaggebende Richtungsweisungen bzgl. �kologischer und sozialer Ver-

haltensweisen vollzogen werden.12

2.3 ANALOGE ZUGRIFFSWEISEN AUF FRAUEN UND NATUR

Unterzieht man die Verflechtung der Wirtschaftssysteme, die Zerst�rung verschie-

dener Lebensr�ume und die Unterdr�ckung von Frauen einer polit-�konomischen

Analyse, so erscheinen Natur- und Frauenunterordnung als zwei Seiten derselben

Medaille.13

�ber weibliche Arbeitskraft wird oft in �hnlicher Form verf�gt wie �ber Naturpoten-

tial und nat�rliche Ressourcen. Der Ertrag ist hoch, die Bedeutung wird jedoch

gering gesch�tzt. Im Alltag von Frauen macht sich dieses Ph�nomen durch Nicht-

Entlohnung von Versorgungsarbeit oder Lohndiskriminierung in der Erwerbsarbeit

bemerkbar. W�hrend profitable Segmente selbstverst�ndlich genutzt werden, wird

unprofitables wie Aufwand und Auswirkungen nicht beachtet und somit externali-

siert. In gleicher Art und Weise wie die Ergebnisse der (Versorgungs-)Arbeit unent-

geltlich in Anspruch genommen werden, wird auch Raubbau an der Natur betrie-

ben ohne nat�rliche Grenzen zu wahren, bzw. Folgekosten zu begleichen. Dieser

Zustand beschreibt eine �kologische und soziale Gefahr, die sowohl Geschlech-

tergerechtigkeit als auch Nachhaltigkeit betrifft.14

                                                

12 Vgl. Spitzner, Meike (1994), a.a.O., S. 225.
13 Vgl. Wichterich, Christa (1995), a.a.O., S. 51-55.
14 Ausf�hrlicher zum Umgang mit nat�rlichen und ãquasi-nat�rlichenÒ Ressourcen bei Spitzner, Meike
(1997c): Distanz zu Leben, Arbeit und Gemeinschaft? �ber den ãg�ttlichen IngenieurÒ und die
Verkehrswissenschaft im konstruierten Raum. -In: Winterfeld von, Uta/Bisecker, Adelheid/Duden,
Barbara/Spitzner, Meike: Vom Zwischenruf zum Kontrapunkt. Frauen, Wissenschaft, Natur. Bielefeld, S. 62.
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Neben strukturellen Gemeinsamkeiten gegen�ber gesellschaftlichen Machtver-

h�ltnissen, die beide Problembereiche minderbewerten und diskriminieren, gibt

es auch sichtbare Zusammenh�nge im Arbeitsalltag. Die gleichen Zugriffsweisen

auf Frauen und Umwelt machen sich z.B. bemerkbar, wenn umweltsch�dliche

Produktionsweisen mit Niedrigl�hnen f�r Frauen einhergehen oder sch�dliche

Produktionsmittel eingesetzt werden, denen Frauen w�hrend ihrer Arbeit ausge-

setzt sind. In den L�ndern, wo Frauen die Hauptverantwortung f�r die Ern�hrung

und das �berleben ihrer Familie tragen, sind diese von den Folgen der Umwelt-

zerst�rung als erste betroffen. Das �berleben h�ngt unmittelbar von der Verf�gbar-

keit von Ressourcen ab. Wenn beispielsweise Wasserquellen versiegen oder

Brennholz knapp wird, sind sie es, die weitere Wege und Mehrarbeit verkraften

m�ssen.15

Eine wirkungsvolle Vernetzung von Frauen- und Umweltpolitik im Rahmen der

thematisch umfassend angelegten Agenda 21 erm�glicht die Initiierung eines

Strukturwandels. Die Agenda 21 kann eine wichtige Plattform f�r B�ndnispartne-

rInnen sein, um ein tragf�higes Gegenmodell zu derzeit existierenden isolierten

Reparaturinstrumentarien zu entwickeln, welches die Grundbed�rfnisse von

Frauen und M�nnern gew�hrleistet und die Integrit�t der Natur sicherstellt. Dem-

entsprechend kann ein respektvoller Umgang seitens der Wirtschaft und Wissen-

schaft mit Natur und Frauen, die bislang vielfach als kostenlos nutzbare Ressour-

cen behandelt werden, m�glich werden.

3 FRAUENAKTIVIT�TEN IM RAHMEN DER AGENDA 21

Die Mi§achtung von Fraueninteressen und diskriminierende Ausbeutungsmecha-

nismen weiblicher Arbeitskraft veranschaulichen die Notwendigkeit des Abbaus

der Geschlechterhierarchie und der Einbeziehung von Frauen und frauenspezifi-

schen Belangen in den Proze§ der Agenda 21. Die querschnittsorientierte Einglie-

derung von Frauen im Agenda-Proze§ bietet die M�glichkeit, der gegenl�ufigen

Tendenz, formal-rechtliche Beschr�nkungen abzubauen und gleichzeitig neue

                                                

15 Vgl. Bundesministerium f�r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (Hrsg.): FRAUEN sind
stark. Beitr�ge zur 4. Weltfrauenkonferenz in Peking, Bonn, S.4ff.
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Ausgrenzungen durch Wirtschaftskrisen und politischen oder religi�sen Funda-

mentalismen zuzulassen, entgegenzuwirken.16

Die folgenden Ausf�hrungen zeigen, welche Schritte zur Einbringung von Frauen(-

interessen) und zum Abbau der bestehenden Geschlechterhierarchie in diesem

Rahmen bislang unternommen wurden, welche Tragweite sie haben und wo sie

immer noch auf Barrieren sto§en.

3.1 FRAUENAKTIVIT�TEN IM VORFELD DES ERDGIPFELS

Trotz der eindeutigen Mi§lage von Frauen in verschiedenen Gesellschaftsstruktu-

ren war es ein langer Weg, Frauenbelange auf internationaler Ebene �berhaupt zu

thematisieren. Die Tabelle 1 gibt einen kurzen �berblick �ber die Chronologie

internationaler Konferenzen von und mit Frauen, die frauenpolitische Themen auf-

gegriffen haben.17

Frauenbelange wurden auch in den Entw�rfen f�r die Agenda 21 ãmit Ausnahme

einer Passage �ber ArmutÒ nicht ber�cksichtigt, bzw. wurden in eine Opfer- und

Randgruppenrolle gedr�ngt. Aktive Frauenrechtlerinnen und Umweltsch�tzerinnen

engagierten sich daraufhin im Vorfeld zur United Nations Conference on Environ-

ment and Development (UNCED) und gr�ndeten das Frauennetzwerk WomenÕs

Environment & Development Organisation (WEDO), mit dem Ziel, Frauen als wich-

tige ãstake-holderÒ in allen ausverhandelten Themengebieten anzuerkennen.18

Ein wichtiger Meilenstein im Vorfeld zu Rio war die 1991 in Miami durchgef�hrte

ãWeltfrauenkonferenz f�r einen gesunden PlanetenÒ. Vorbereitend zu Rio war es

mit 1342 Teilnehmerinnen aus 83 L�ndern das gr�§te Vorbereitungstreffen der

                                                

16 Weiteres zu ãFrauenrechtenÒ bei Wichterich, Christa (1995), a.a.O., S. 64-87.
17 Detailliertere Darstellung der Konferenzen und verschiedener ãFrauen-DekadenÒ siehe bei Forum Umwelt
und Entwicklung (Hrsg.) (1995): Die 4. Weltfrauenkonferenz in Peking. Ein Leitfaden. Bonn, S. 5-15. Zu den
Vorbereitungen zur 4. UN-Weltfrauenkonferenz siehe Arbeitsgruppe 12 ãFrauen und UmweltÒ des Nationalen
Vorbereitungskomitees zur 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking (von Weizs�cker, Christine; Wichterich,
Christa; Spitzner, Meike, et al): Bericht der Arbeitsgruppe 12 ãFrauen und UmweltÒ zum Nationalen Bericht der
Bundesregierung zur 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking. Vorbereitete Anlage zum Nationalen Bericht der
Bundesregierung. -In: Gesch�ftsstelle zur Vorbereitung der 4. Weltfrauenkonferenz c/o Bundesministerium f�r
Frauen und Jugend (Hrsg.): 4. Weltfrauenkonferenz 1995. Beitr�ge und Positionen der 12 Arbeitsgruppen des
Nationalen Vorbereitungskomitees - Langfassungen. Bonn September 1994,
S. 270-290.
18 Vgl. Wichterich, Christa (1995), a.a.O., S. 50ff.
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Nichtregierungsorganisationen (NRO) im UNCED-Proze§! Ziel der Konferenz war,

ãeigene Priorit�ten, Einsch�tzungen und Forderungen zu formulieren, um den

m�nnerdominierten Delegationen nicht die Definitionsmacht �ber das gesamte

Umweltthema und �ber die Rolle der Frauen in L�sungsstrategien zu �berlas-

senÒ.19

Tabelle 1: Internationale Konferenzen und Seminare

WICHTIGE INTERNATIONALE KONFERENZEN UND SEMINARE

1972 Konferenz �ber Mensch und Umwelt Stockholm

1974 1. UN-Weltbev�lkerungskonferenz Bukarest

1975 1. UN-Weltfrauenkonferenz Mexiko

1980 2. UN-Weltfrauenkonferenz Kopenhagen

1984 2. UN-Weltbev�lkerungskonferenz Mexiko

1985 3. UN-Weltfrauenkonferenz Nairobi

1990 1. PrepCom - Treffen UNCED Nairobi

1991(M�rz) 2. PrepCom - Treffen UNCED; NGLS: Frauen, Umwelt,
Entwicklung;

UNCED/UNICEF/UNFPA: Women and Children First

Genf

1991 (August) 3. PrepCom - Treffen UNCED Genf

1991 (November) UNEP/WorldWIDE: Global Assembly - Women and the
Environment; World WomenÕs Congress for a Healthy
Planet

Miami

1992 (M�rz) 4. PrepCom - Treffen UNCED New York

1992 (Juni) UNCED und Global Forum Rio de Janeiro

1993 UN-Menschenrechtskonferenz Wien

1994 3. UN-Weltbev�lkerungskonferenz Kairo

1995 Weltgipfel f�r soziale Entwicklung Kopenhagen

1995 (M�rz/April) letztes Vorbereitungstreffen f�r 4. Weltfrauenkonferenz
(Commission on the Status of Women - CSW)

New York

1995 Internationales Frauenforum zum UN-Klimagipfel Berlin

1995 4. Weltfrauenkonferenz;

NGO Forum on Women

Peking;

Huairou

1996 Habitat II-Konferenz; Runder Tisch von Planerinnen Istanbul

Quelle: eigene Zusammenstellung.

                                                

19 Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997c), a.a.O., S. 8.
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Auf der Basis einer komplexen Analyse der Ursachen von Umweltzerst�rungen

wurde die ãWomenÕs Action Agenda 21Ò (ãFrauen-Aktions-Plan 21Ò)20 mit zentralen

Forderungen einer neuen Sichtweise des Wirtschaftens, des Produzierens und

Konsumierens entgegen etablierter technokratischer Ans�tze verabschiedet. In 21

Problemfeldern werden Handlungsbedarf, politische Forderungen und Schritte zur

Umsetzung einer nachhaltigen, gerechten Entwicklung identifiziert (siehe Tabelle

2). ãEmpowermentÒ war hier ein Schl�sselbegriff, der Machtbildung f�r Frauen

durch die St�rkung von Basisinitiativen, politischer Partizipation im Sinne von Teil-

habe und nicht nur Teilnahme und Zugriffsrechte auf Ressourcen impliziert.21

Tabelle 2: Bereiche der Frauen-Aktions-Agenda -21

BEREICHE DER FRAUEN-AKTIONS-AGENDA 21

Ø Demokratische Rechte, Verschiedenheit, Solidarit�t

Ø Kodex Umweltethik und Verantwortlichkeit

Ø Frauen, Militarismus und Umwelt

Ø Schulden und Au§enhandel

Ø Frauen, Armut, Landrechte, Nahrungssicherheit und Kredit

Ø Frauenrechte, Bev�lkerungspolitik und Gesundheit

Ø Biodiversit�t und Biotechnologie

Ø Atomkraft und Alternative Energien

Ø Naturwissenschaft und Technologietransfer

Ø Konsumentinnenmacht

Ø Information und Bildung

Quelle: Life e.V. - FrauenUmweltNetz (Hrsg.): Frauenblicke auf die Lokale Agenda 21. Dokumen-

tation der Fachtagung vom 24.-26. M�rz 1996 in Eschwege, Frankfurt a.M. 1996, S. 69.

                                                

20 Die WomenÕs Action Agenda 21 des Weltfrauenkongresses f�r einen gesunden Planeten in Miami, vom
12. November 1991, ist publiziert in Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (1997c), a.a.O., S. 130-142.
21 Vgl. Wichterich, Christa (1995), a.a.O., S. 55f.
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Nicht alle Bereiche beziehen sich ausschlie§lich auf das Geschlechterverh�ltnis

bzw. die Situation von Frauen. Frauen sind jedoch in anderer Form als M�nner

betroffen. Die Bandbreite der Themen zeigt die M�glichkeit auf, durch die Ber�ck-

sichtigung der Belange von Frauen, dem allgemeinen Anspruch einer integrativen

Politikform gerecht zu werden und das Nebeneinander, bzw. die Konkurrenz ver-

schiedener Politikbereiche sach- und �mter�bergreifend zu �berwinden. Au§er-

dem wird der Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Geschlechtergerech-

tigkeit deutlich: Die Verbesserung der Lebensqualit�t von Frauen im Rahmen einer

integrativen Politikform steigert die soziale und �kologische Gesamtqualit�t.

3.2 FRAUENAKTIVIT�TEN IM UNCED-PROZE§

Das Dokument von Miami diente als Grundlage zur weiteren Arbeit im UNCED-Pro-

ze§ und f�hrte letztlich zu dem Erfolg, da§ Frauen querschnittsorientiert in diversen

Kapiteln der Agenda 21 und als ãmajor groupÒ durch Kapitel 24 einbezogen wur-

den. Dennoch wurde im Umgang mit frauenpolitischen Forderungen immer wieder

deutlich, da§ diese von den in Rio anwesenden Delegationen als Verhandlungs-

masse eingesetzt wurden.22

Dies kann darauf zur�ckzuf�hren sein, da§ nur 15% aller Delegierten Frauen

waren und nur zehn der 178 Delegationen von Frauen geleitet wurden.23 Die Zah-

len verdeutlichen, da§ auch der sogenannte ãErdgipfelÒ von M�nnern und m�nnli-

chen Sichtweisen dominiert wurde. Der Gipfel von Rio steht somit auch selbst f�r

die Notwendigkeit, Frauen in gehobenen Positionen Mitspracherechte zu ver-

schaffen.24

Anders sah die Partizipation bei dem alternativen Gipfel, dem ãGlobal ForumÒ, der

parallel zur UNCED von den NGOs veranstaltet wurde, aus. Der Erfolg langj�hriger

Vorarbeit engagierter Frauen spiegelte sich hier vor allem im Frauenforum ãPlaneta

FemeaÒ wieder, welches das thematisch umfassendste Veranstaltungsangebot

                                                

22 Siehe Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997c), a.a.O., S. 8-10.
23 Wichterich, Christa (1995), a.a.O., S. 56.
24 Weiteres zur Etablierung von Frauen als ãPressure-groupÒ ebenda, S. 50-63.
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vorwies und der gr�§te, mit ca. 6000 BesucherInnen t�glich, meistbesuchteste

Veranstaltungsort war. 25

4 FRAUENBELANGE IM RAHMEN DER AGENDA 21

Die 40 Kapitel der Agenda 21 sprechen alle wesentlichen Politikbereiche an, um

soziale, wirtschaftliche und �kologische Gesichtspunkte in das Handlungspro-

gramm einzubeziehen. Frauenbelange werden in der Agenda an relevanten Stellen

verschiedenster Kapitel als Querschnittsaufgabe thematisiert.26

Das wichtigste Kapitel im Zusammenhang mit Frauen ist das Kapitel 24, der

ãGlobale Aktionsplan f�r Frauen zur Erzielung einer nachhaltigen und gerechten

EntwicklungÒ27 F�r die Umsetzung von Frauenbelangen ist des weiteren das

Kapitel 28 ãInitiativen der Kommunen zur Unterst�tzung der Agenda 21Ò und die

Ber�cksichtigung im themenspezifischen Kontext anderer Kapitel von Bedeutung.

4.1 KAPITEL 24 ãGLOBALER AKTIONSPLAN F�R FRAUEN ZUR ERZIELUNG EINER NACHHALTIGEN

UND GERECHTEN ENTWICKLUNGÒ

Das Kapitel 24, welches unter Teil III, St�rkung der Rolle wichtiger Gruppen, aufge-

nommen wurde, fordert die volle und gleichberechtigte Beteiligung von Frauen an

allen Entwicklungsma§nahmen und an umwelt- und entwicklungsrelevanten Ent-

scheidungensfindungen auf allen politischen Ebenen. Der Programmbereich

schl�gt den L�ndern eine Reihe von Zielen, Ma§nahmen und entsprechende

Instrumente zur Umsetzung vor.

Eine kurze Zusammenfassung der Ziele verdeutlicht, in welchen Bereichen

Lebensgrundlagen von Frauen nicht gesichert und Bed�rfnisse bislang unzurei-

chend abgedeckt sind sowie konkrete Handlungsm�glichkeiten er�ffnet werden

m�ssen, um Diskriminierungen abzubauen:

                                                

25 Siehe Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997c), a.a.O., S. 8-10.
26 Vgl. Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997a): Frauen gestalten Umwelt und Zukunft. Gestalten Frauen die ã�kologische Stadt der ZukunftÒ? Bonn,
S. 13.
27 Siehe Anhang: Kapital 24 der Agenda 21.
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• Beteiligung an der Bewirtschaftung von �kosystemen und am Umweltschutz
im eigenen Land gem�§ der Zukunftsstrategie von Nairobi28;

• Erh�hung des Frauenanteils bei politischen Entscheidungstr�gerInnen, in
der Planung, Beratung, im Management in den Bereichen Umwelt und Ent-
wicklung;

• Strategien zur �berwindung verfassungsrechtlicher, gesetzlicher, admini-
strativer, kultureller, verhaltensbedingter, gesellschaftlicher und wirtschaftli-
cher Hindernisse zur vollen Beteiligung der Frau an einer nachhaltigen Ent-
wicklung und am �ffentlichen Leben;

• �berpr�fung bisheriger umweltpolitischer Ma§nahmen auf allen Ebenen
hinsichtlich deren Auswirkung auf die Frauen und zur Sicherstellung ihres
geleisteten Beitrages und entstehenden Nutzen;

• F�rderung der Vermittlung geschlechtsrelevanter Kenntnisse und der
Bedeutung der Rolle der Frau im Rahmen formaler und nonformaler Bil-
dung;

• F�rderung des Alphabetismuses, der schulischen und beruflichen Ausbil-
dung, der Ern�hrung und Gesundheit der Frauen;

• Verbesserter Zugang zu Ressourcen durch die Gew�hrung besserer
Zugangsm�glichkeiten zu Krediten aller Art und die Sicherung des Zugangs
der Frau zum Eigentumsrecht, zu landwirtschaftlichen Produktionsmitteln
und Ger�ten;

• Gleiches Recht f�r Frauen und M�nner, frei und eigenverantwortlich �ber die
Zahl ihrer Kinder und den zeitlichen Abstand zwischen den Geburten zu ent-
scheiden;

• Schaffung erforderlicher Ma§nahmen administrativer, sozialer und erzieheri-
scher Art, um jede Form der Gewalt gegen Frauen auszuschlie§en.

Den Regierungen werden anschlie§end konkrete Schritte zur Einleitung von Ma§-

nahmen genannt, wie z.B.:

• die Aufstellung von Programmen zur Reduzierung der enormen Arbeitsbela-
stung von Frauen und M�dchen im Reproduktionsbereich durch die Einrichtung
weiterer Kinderbetreuungsst�tten sowie durch eine gerechte Aufteilung der
Hausarbeit zwischen Frau und Mann;

• Programme zum Auf- und Ausbau medizinischer Versorgung unter Einbezie-
hung einer auf Frauen zugeschnittenen reproduktionsmedizinischen Versorgung
und Aufkl�rung;

• ãProgramme zur Unterst�tzung und Verbesserung der Chancengleichheit auf
dem Arbeitsmarkt und einer gerechten Entlohnung der Frauen im formellen und

                                                

28 Im Rahmen der 3. Weltfrauenkonferenz 1985 in Nairobi wurden die Zukunftsstrategien von NairobiÒ
aufgestellt. U.a. wird hier die Mitwirkung der Frauen an der Bewirtschaftung und dem Schutz von
�kosystemen herausgestellt. (Siehe Anhang: Kapital 24 der Agenda 21).
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informellen Sektor mit angemessenen wirtschaftlichen, politischen und sozialen
Versorgungssystemen und -leistungen einschlie§lich Kinderbetreuung,...Ò.29

Um in Zukunft geschlechtsspezifischen Anspr�chen gerecht werden zu k�nnen,

werden die L�nder aufgefordert, geschlechtsspezifische Datenbanken und Infor-

mationssysteme aufzubauen und ãpartizipative, handlungsorientierte Forschung

und Zielanalysen durchzuf�hrenÒ.30

Da die Agenda 21 nur einen ãAktionsplanÒ f�r das n�chste Jahrtausend darstellt,

besteht hier keine rechtliche Verbindlichkeit. Die einzelnen Programmpunkte stel-

len allenfalls ãVorschl�geÒ bzw. ãAufforderungenÒ dar, die von den Staaten erf�llt

werden ãsollenÒ.

4.2 KAPITEL 28 ãINITIATIVEN DER KOMMUNEN ZUR UNTERST�TZUNG DER AGENDA 21Ò

Das Kapitel 28 ãInitiativen der Kommunen zur Unterst�tzung der Agenda 21Ò wid-

met sich der Sicherung der Aufstellung Lokaler Agenden 21 und damit der Umset-

zung der Agenda 21 auf kommunaler Ebene. Dieser Schritt ist f�r die Einbeziehung

von Frauen in den Agenda-Proze§ von gro§er Bedeutung, da auf lokaler Ebene

Programme durchgef�hrt und �berwacht werden sollen, deren Ziel die Beteiligung

von Frauen am Entscheidungs-, Planungs- und Umsetzungsproze§ ist. Au§erdem

sollen die Lokalen Agenden s�mtliche Themen der Agenda 21 aufgreifen und

somit auch das Kapitel 24 ber�cksichtigen.31

Faktisch kann die Integration geschlechtergerechter Perspektiven allenfalls als

Grundlage f�r die weitere Arbeit im Agenda-Proze§ angesehen werden. Die The-

matisierung geschlechterorientierter Aspekte impliziert noch keine Garantie f�r die

Ber�cksichtigung der genannten Belange, da der Beschlu§ einer Kommune zur

Aufstellung einer LA 21 und Umsetzung der genannten Programmpunkte und

Ma§nahmen nur den Status einer Selbstverpflichtung32 hat und somit keiner

                                                

29 Kapitel 24 der Agenda 21. -In: Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (1997c), a.a.O..
30 Ebenda.
31 Vgl. Bundesministerium f�r Raumordnung, Bauwesen und St�dtebau (Hrsg.) (1996): A: Lokale Agenda 21.
Stand und Perspektiven der Umsetzung von Kapitel 28 in Deutschland. B: �bersicht �ber internationale
Programme und Strategien. (=Schriftenreihe Forschung, Nr. 499), Bonn.
32 Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997b): Lokale Agenda 21. Frauen gestalten Umwelt und Zukunft, D�sseldorf, S. 7.
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Fremdkontrolle oder Rechenschaftspflicht unterliegt. Wie viele neue Mediations-

oder Partizipationsverfahren krankt auch der LA 21-Proze§ an der mangelnden

Bindung von Entscheidungstr�gerInnen und -strukturen. Durch allein symbolhafte

Politik besteht die Gefahr, gesellschaftliche Nachhaltigkeitspotentiale zu entkr�ften

statt zu st�rken. Eine derartige Destabilisierung schw�cht die M�glichkeiten zu

kollektivem Handeln und zu effizienter Nutzung der gesellschaftlichen Bereitschaft,

sich f�r das Gemeinwohl zu engagieren.

Die Problematik mangelnder Verbindlichkeit zeigt sich auch in weiteren Abkommen

zur Zukunftsf�higkeit, wie z.B in der Charta von Aalborg, der ãCharta der Europ�i-

schen St�dte und Gemeinden auf dem Weg zur Zukunftsbest�ndigkeitÒ, die von

den TeilnehmerInnen der Europ�ischen Konferenz �ber zukunftsbest�ndige St�dte

und Gemeinden am 27. Mai 1994 beschlossen wurde.33 Die Charta besteht aus

drei Teilkomplexen, die zentrale Punkte von sustainability zusammenfassen.

Jedoch werden weder Frauen, Frauenbelange noch Geschlechtergerechtigkeit in

den einzelnen Kapiteln der Charta thematisiert, und das, obwohl mehr als 600

TeilnehmerInnen in 36 Workshops den Entwurf des Papieres diskutiert haben. In

der Charta von Aalborg wird Zukunftsbest�ndigkeit als ãkreativer, lokaler, gleichge-

wichtssuchender Proze§Ò verstanden und ãSoziale Gerechtigkeit als Vorausset-

zung f�r eine Zukunftsbest�ndigkeit der StadtÒ angesehen.34 Das Problem der

Geschlechterungerechtigkeit wird in diesem Kontext jedoch nicht wahrgenommen.

Frauenanforderungen an eine Lokale Agenda 21 in Deutschland

Auch wenn sich Kapitel 24 der Agenda 21 ausdr�cklich den Frauen widmet und

Kapitel 28 Frauen ber�cksichtigt, so implizieren diese Nennungen noch nicht die

Wahrung von deren Interessen bei der Umsetzung. Die ausdr�cklichen Forderun-

gen der Kapital 24 und 28 der Agenda 21, Frauen in die Planung einzubeziehen

werden faktisch weitgehend ignoriert. Im folgenden werden Frauenanforderungen

an den Inhalt und den Proze§ Lokaler Agenden aufgezeigt. Da die LA 21 in engem

Zusammenhang mit �rtlichen gesellschaftlichen Konstellationen steht, basieren

die folgenden Ausf�hrungen auf Frauenanforderungen, die von Fachfrauen f�r

deutsche Kommunen formuliert wurden.

                                                

33 Die Europ�ische Kampagne zukunftsbest�ndiger St�dte und Gemeinden (Hrsg.) (1994): Charta der
Europ�ischen St�dte und Gemeinden auf dem Weg zur Zukunftsbest�ndigkeit (Charta von Aalborg), Aalborg.
34 Siehe Kap. 1.4 und Kap. 1.7 der Charta von Aalborg.
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4.3 RECHTLICHE VERBINDLICHKEIT

Das gesamte Handlungsprogramm der LA 21 hat keinen rechtsverbindlichen Cha-

rakter, sondern stellt ãnurÒ eine Selbstverpflichtung der Kommunen dar. Es gibt

jedoch andere Bindungen und Abkommen zu kontextnahen Inhalten, bei denen die

Bundesregierung v�lkerrechtliche Verbindlichkeit eingegangen ist, welches dem

internationalen Recht entspricht. Als Berufungsgrundlage kann z.B. die Aktions-

plattform der 4. UN-Weltfrauenkonferenz herangezogen werden.35 Dort hei§t es

u.a. im Kapitel K ãUmweltÒ, da§ eine aktive und sichtbare Politik geschlechtsbezo-

gene Perspektiven in allen Politiken und Programme erbracht werden mu§.36 Auf

den Handlungs- und Umsetzungsbedarf zu Fragen der Umwelt- und Gleichstel-

lungspolitik seitens der Regierung und anderer Akteure wird ausdr�cklich verwie-

sen. Des weiteren werden viele, den Forderungen des Kapitels 24 der Agenda 21

entsprechende Punkte darin aufgegriffen, die einen frauenpolitischen Fortschritt

erzielen k�nnen. Diesem internationalen Rechtsbeschlu§ hat die Bundesregie-

rung f�r die BRD als Unterzeichnerin ohne Vorbehalte 1995 zugestimmt.37

4.4 GR�NDE F�R DIE MI§ACHTUNG VON FRAUEN IM LA 21-PROZE§

Die derzeitige Herrschaftsform, die mittels b�rokratischem Verwaltungsstab Hier-

archien, Kompetenzen und Regeln festlegt, grenzt Frauen aus dem Geschehen der

LA 21, welches in lang eingelebten innovationsresistenten Strukturen etabliert wird,

aus und h�lt M�nner mit zugeschriebener oder erworbener Machtstellung und

                                                

35 Zur Vor- und Nachbereitung sowie zu Schlu§folgerungen der UN-Weltfrauenkonferenz siehe Spitzner,
Meike (1997a): �kologische Zukunft f�r Geschlechtergerechtigkeit und Stadtentwicklung I - Internationale
politische Initiativen und Rechtsverbindlichkeit aus der Vierten UN-Weltfrauenkonferenz 1995. Arbeitshilfe zur
kommunalen Stadtentwicklung f�r die Kommission ãFrauen in der StadtÒ des Deutschen St�dtetages.
Wuppertal/K�ln. Siehe auch Spitzner, Meike (1997b): Internationale Festlegungen auf eine �kologische
Zukunft f�r Geschlechtergerechtigkeit und Stadtentwicklung II - Schlu§folgerungen aus den verabschiedeten
Einzelparagraphen der Internationalen Erkl�rung (IEP) und der Aktionsplattform (APF) der Vierten UN-
Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking. Arbeitshilfe f�r die Kommission ãFrauen in der StadtÒ des Deutschen
St�dtetages. Wuppertal/K�ln.
36 Kapitel K ãUmweltÒ in Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hrsg.) (1997c), a.a.O..
37 Siehe hierzu auch Forum Umwelt und Entwicklung (Hrsg.) (1996a): Forderungen zur Umsetzung des
Kapitels K ãUmweltÒ der Aktionsplattform von Peking. Zusammengestellt von der AG Frauen im Forum
Umwelt & Entwicklung, Bonn. Auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage der Bundestagsfraktion
B�ndnis 90/Die Gr�nen verneint die Bundesregierung den Handlungsbedarf. Vgl. Bundesregierung der
Bundesrepublik Deutschland (1997): Antwort der Bundesregierung auf die Gro§e Anfrage ãFrauen, Umwelt und
nachhaltige Entwicklung - Umsetzung der Beschl�sse der Umweltkonferenz von Rio und der Pekinger
WeltfrauenkonferenzÒ der Abgeordneten Vera Lengsfeld, Rita Grie§haber, Steffi Lemke, Dr. J�rgen Rochlitz,
Irmingard Schewe-Gerigk und der Fraktion B�ndnis 90/Die Gr�nen, Bundestags-Drucksache 13/6768 vom
17.01.97.
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Ressourcenverf�gbarkeit davon ab, ihre Herrschaftsposition mit Frauen zu teilen.

Das Frauennetzwerk ãLife e.V. - FrauenUmweltNetzÒ stellt in ihrer Bilanz fest, da§

auch bei der Aufstellung lokaler Agenden spezielle Forderungen f�r und von

Frauen au§envorbleiben.

Das FrauenUmweltNetz hat 1997 eine bundesweite Telefonrecherche38 zu Frau-

enaktivit�ten im Rahmen der LA 21 unternommen, um zu ermittelten, ob und wel-

che Ans�tze zu Frauenaktivit�ten vorliegen. Bei der Erfragung, warum sich

Frauen(beauftragte) noch nicht mit dem Agenda-Thema besch�ftigt haben, wurden

folgende Gr�nde genannt, die Frauen von Agenda-Aktivit�ten abhielten39:

⇒  �berlastung (Zeit- und Personalprobleme),

⇒  kein Geld, keine Unterst�tzung,

⇒  keine Informationen (ãnie geh�rtÒ),

⇒  Thema zu umfangreich (ãWo sollen wir da anfangen?Ò),

⇒  Frauenthematik wird nicht ernst genommen,

⇒  Gleichstellungsstelle nicht zust�ndig (ãDas macht das Umweltamt.Ò),

⇒  kein Interesse (ãWir haben wichtigere Dinge zu tun.Ò).

Informationsdefizite sind in Deutschland sowohl bei der Integration von Frauen(-

b�ros) als auch im gesamten LA 21-Proze§ eines der Hauptprobleme.40

Hier schl�gt sich das Fehlen einer nationalen Kampagne zur LA 21, wie z.B. in

Gro§britannien, den Niederlanden und Schweden, nieder.41 Nach Recherchen des

International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) schneiden die ins-

gesamt 16.121 St�dte und Gemeinden der BRD im Agenda-Vergleich mit seinen

Nachbarl�ndern schlecht ab.42 Die Initiative ãAgenda TransferÒ in Bonn recherchiert

kontinuierlich den Stand der lokalen Agenda-Aktivit�ten der BRD. Derzeit existieren

                                                

38 N�here Informationen zur Durchf�hrung der Umfrage siehe Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (1997b), a.a.O., S. 13.
39 Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997b), a.a.O.,S. 27.
40 Zu Informationsdefiziten siehe ausf�hrlicher bei Beuermann, Christiane (1997): Local Agenda 21 in
Germany (I). Five years after Rio and its still uphill all the way? Erschienen als Wuppertal Paper, Nr. 68,
Wuppertal, S. 20-26.
41 Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997b), a.a.O., S. 8.
42 Vgl. Kuhn, Stefahn/Kurte, Bernadette: Kommunale Herausforderung. Wie sich die deutschen Kommunen
der Aufgabe des Sustainable Development stellen. -In: Politische �kologie, 52, Juli/Aug. 97, S. 44.
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knapp 600 Beschl�sse von Stadt-, Gemeinde- oder Kreisr�ten, bzw. den zust�ndi-

gen Fachaussch�ssen mit verbindlichem Charakter zu der Aufstellung einer loka-

len Agenda.43

4.5 ANSTO§ F�R FRAUENAKTIVIT�TEN

ICLEI stuft die skandinavischen L�nder und die Niederlande als Vorbild f�r deut-

sche Kommunen ein, da dort Aktivit�ten zusammengefa§t werden, die der Tradi-

tion des kommunalen Umweltschutzes und der B�rgerInnenbeteiligung entstam-

men.44 In Schweden wird im Gegensatz zu Deutschland, wo die Etablierung neuer

Beteiligungsformen und die Ber�cksichtigung geschlechtsspezifischer Belange

sehr schleppend anl�uft auch dem Gender-Aspekt45 ein hoher Stellenwert einge-

r�umt.46 Spezifische Ans�tze wurden noch nicht entwickelt. Bislang kann nur auf-

gezeigt werden, von welchen Seiten der Ansto§ f�r die Aktivit�ten ausging, welcher

f�r die BRD schon Wirkung trug:

è Verwaltung, bzw. federf�hrendes Gremium der LA 21 informiert und l�dt Gleichstellungs-
beauftragte, bzw. frauenpolitisch engagierte Gremien ein;47

è Gleichstellungsbeauftragte, bzw. Mandatstr�gerinnen f�r Frauenpolitik erhalten von
au§en Informationen und wenden sich selbst�ndig an die Verwaltung;

                                                

43 Stand Dezember 1998. Auskunft von ãAgenda-Transfer f�r st�dtische und regionale Nachhaltigkeit in
NRWÒ, Bonn, 31.08.1998.
44 In Schweden ãbefassenÒ sich mit Unterst�tzung des schwedischen Umweltministeriums s�mtliche
Kommunen mit der LA 21, wobei hier nat�rlich in Frage gestellt werden mu§, wie weit dieses ãBefassenÒ geht
oder ob letztendlich nur ein neues Label f�r alte Projekte vergeben wird. Oft werden auch Ma§nahmen als
Fortschritt verkauft, die in Deutschland schon lange an der Tagesordnung sind, wie z.B. M�lltrennung. Siehe
Enquete-Kommission Schutz des Menschen und der Umwelt (Hrsg.): �ffentliche Anh�rung der Enquete-
Kommissions-Sitzung am 18.11.1996 in Bonn zum Thema:ÒKommunen und nachhaltige Entwicklung. -Beitr�ge
zur Umsetzung der Agenda 21.Ò Kommissionsdrucksache 13/3a und 13/3b (Stellungnahmen der
Sachverst�ndigen zu dem Fragekatalog (Kdrs 13/3), S. 10.
45 Der Gender-Ansatz (USA) und feministische Ans�tze stellen nicht die biologischen, sondern die sozial
gelernten Rollen zwischen Mann und Frau in den Mittelpunkt und thematisiert das Geschlechterverh�ltnis als
strukturelles gesellschaftliches Herrschaftsverh�ltnis. Siehe hierzu sowie zu abgeleiteten Handlungsstrategien
Spitzner, Meike, Beik, Ute (1997): Reproduktionsarbeitsmobilit�t - theoretische und empirische Erfassung,
Dynamik ihrer Entwicklung und Analyse �kologischer Dimensionen und Handlungsstrategien. -In:
Forschungsverbund ã�kologisch vertr�gliche Mobilit�t in StadtregionenÒ (Hrsg.) (1997): Rahmenbedingungen
von Mobilit�t in Stadtregionen. Bericht des Verbundforschungsprojektes ã�kologische vertr�gliche Mobilit�tÒ
im Auftrag des Bundesministeriums f�r Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie. (Bericht Nr. 1-
Kurzfassung), Wuppertal.
46 Siehe Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997a), a.a.O., S. 14.
47 Ausf�hrlich bei Stark, Susanne (1997): Lokale Agenda 21. Hemmnisse - Risiken - Chancen.
Handlungsspielr�ume und -empfehlungen unter der besonderen Ber�cksichtigung der Kommunalverwaltung.
Erschienen als Wuppertal Paper Nr. 73 am Wuppertal Institut f�r Klima, Umwelt und Energie, Wuppertal
1997. Hier wird allgemein die Rolle der Verwaltung im LA 21-Proze§ im Hinblick auf Problemdimensionen und
Handlungsm�glichkeiten analysiert.
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è unabh�ngige Frauengruppen ergreifen die Initiative und verweisen bei der Durchf�hrung
eigener Projekte auf deren Agenda-Relevanz.

Eine kontinuierliche Mitarbeit ist f�r Frauen nur m�glich, wenn vorherrschende

androzentrisch geschaffene Rahmenbedingungen abge�ndert werden.

Im folgenden werden Anspr�che von Fachfrauen erl�utert, die notwendige Ver�n-

derungen zur Entwicklung von Strategien f�r das Einbeziehen von Frauenaspekten

bei der kommunalen Umsetzung verlangen und eine Effizienzsteigerung sowie die

Verhinderung von Vergeblichkeitserfahrungen implizieren.

4.6 FRAUENFORDERUNGEN AN EINE LA 21

Auf der Fachtagung des FrauenUmweltNetzes ãFrauenblicke auf die Lokale

Agenda 21Ò im M�rz 1996 wurden in verschiedenen themenspezifischen Works-

hops ãFrauenforderungen an eine Lokale Agenda 21Ò entwickelt und ein Forde-

rungskatalog aufgestellt, der die Grundlage f�r anschlie§ende Ausf�hrungen lie-

fert.

4.6.1 Schaffung einer gleichstellungsorientierten Datenbasis

Die fehlende Datenbasis wird von Fachfrauen als gro§er Mangel genderorientierter

Planung angesehen, da sie den Weg f�r Verallgemeinerungen bereitet, an der

realen Lebenssituation von Frauen oftmals vorbeigeht oder Frauen eine Opfer- und

Randgruppenrolle auferlegt.

Eine gleichstellungsorientierte Datenbasis deckt sowohl heterogene Lebenssitua-

tionen von Frauen, als auch Differenzen in den Lebensweisen zwischen den

Geschlechtern auf. Frauen und M�nner haben einen verschiedenen Umgang mit

Ressourcen, verschiedene Wahrnehmungen, Lebensstile und Bed�rfnisse. Eine

geschlechterspezifische Forschung zu den Auswirkungen von Umweltsch�den ist

notwendig, um herauszustellen, wer wodurch und in welcher Form betroffen ist.48

Die Weiterentwicklung der Datenerfassung mu§ gem�§ den v�lkerrechtlichen

Beschl�ssen von Peking in Zukunft auch den Wert unbezahlter Arbeit (z.B. im

                                                

48 Life e.V. - FrauenUmweltNetz (Hrsg.) (1996), a.a.O., S. 70.
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Haushalt und bei der Versorgung) bei der Beurteilung wirtschaftlicher Leistungsf�-

higkeit einrechnen. Hierf�r m�ssen Statistiken demographischer und umweltrele-

vanter Erhebungen (z.B. Einkommensverteilung, Mobilit�t, Konsum/Kaufverhalten,

etc.) grunds�tzlich geschlechtsspezifisch dis- und reaggregiert werden.

4.6.2 Ermittlung der Fraueninteressen und -wissen in den verschiedenen Berei-
chen der Lokalen Agenda

Gleichwertige Lebensbedingungen k�nnen nur erreicht werden, wenn auch unter-

schiedliche Lebensrealit�ten erkannt und ber�cksichtigt werden. Diese Differenzie-

rung gilt nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch zur Unterscheidung

und Sichtbarmachung heterogener weiblicher Lebenssituationen (Erwerbst�tigkeit,

Haushalts- und Sozialstruktur, Lebensphasen, Lebensalter, Bildung, �konomische

Situation, ethnische Herkunft, etc.).49

Die Alltagsbew�ltigung der Frauen ist durch die Versorgungsarbeit, die heute noch

�berwiegend Frauen zugeschrieben und von diesen geleistet wird, viel enger an

die Umwelt gekoppelt als die der M�nner. Dieses Alltagswissen mu§ ebenso wie

Expertinnenwissen gleichrangig zu Erwerbsarbeitsrationalit�ten bewertet und in

die Planung aufgenommen werden, um den Priorit�ten von Frauen in allen Berei-

chen der LA 21 gerecht werden zu k�nnen.

4.6.3 Einbeziehen von Ergebnissen der Frauenforschung in alle Planungen

Frauen, die im Umweltbereich t�tig sind, engagieren sich nicht automatisch auch

frauenpolitisch. Die Strukturen m�nnerdominierter Gremien erschweren es

Frauen, Belange von Frauen einzubringen und produzieren einen Ausgrenzungs-

druck gegen�ber Frauen. Bei der Erstellung von Kriterien und Indikatoren Nachhal-

tiger Entwicklung m�ssen demzufolge feministisch orientierte Frauen

(Frauennetzwerke, Fachfrauen, etc.) in den Proze§ und feministische Ans�tze auf

der inhaltlichen Ebene einbezogen werden.50

                                                

49 Ausf�hrungen zu verschiedenen Lebenssituationen und Ber�cksichtigung spezifischer Bed�rfnisse in der
Praxis in Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997b), a.a.O., S. 33-37.
50 Vgl. Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997b), a.a.O., S. 28.
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Die bereits vorhandene aber wenig publik gemachte gender-Forschung (USA)

bietet ebenso wie die feministische Forschung l�ngst fundierte Forschungsergeb-

nisse z.B. f�r Stadt- und Verkehrsplanung, �kologisches Wirtschaften/Haushalten

etc..51 Eine LA 21-Frauenbeauftragte einer Kommune kann bei entsprechender

Mittelausstattung f�r die Ber�cksichtigung dieser Aspekte eingesetzt werden.

Diese Ma§nahme verhindert auch die Abschiebung der Thematik an die Gleich-

stellungsbeauftragte der Stadt und die damit verbundene �berlastung dieser Posi-

tion.

4.6.4 Absicherung der Beteiligung von Frauen und Verortung der Verantwortung
f�r die Integration

Derzeit wird der Alltag von Frauen haupts�chlich durch M�nner geplant. In der Ver-

kehrsplanung z.B. sind 98,8 % aller Verantwortlichen M�nner.52 Das f�hrt dazu, da§

m�nnlich gepr�gte Effizienzkategorien (monofunktional, weitr�umig, beschleunig-

bar) als Ma§stab angewendet werden.53 Erst Teilhabe von Fachfrauen erm�glicht

unter der Voraussetzung einer gleichberechtigten Verteilung der Machtpotentiale

eine bedarfsgerechtere Planung und Umsetzung.

In der BRD beschneiden sogenannte Beschleunigungsgesetze wie das Investiti-

onserleichterungsgesetz54 Wirkungsm�glichkeiten f�r nichtstaatliche Gruppen, so

da§ die geschlechtergerechte Besetzung staatlicher Positionen (z.B. Fachgremien,

Planungsbeir�te, etc) im Gegensatz zu L�ndern, in denen NRO st�rkere Einflu§-

m�glichkeiten haben, noch bedeutungsst�rker ist.55

                                                

51 Siehe bei Deller, Kerstin/Spangenberg, Joachim, unter Mitarbeit von Meike Spitzner (1997): F�nf Jahre
nach dem Erdgipfel: Wie zukunftsf�hig ist Deutschland? Entwurf eines alternativen Indikatorensystems.
Forum Umwelt und Entwicklung (Hrsg.), Bonn.
52 Vgl. Ministerium f�r Kultur, Jugend, Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1995):
Frauen - Planung - Mobilit�t. Ein Leitfaden f�r Frauenbeauftragte und andere Interessierte. Mainz, S. 8.
53 Siehe ausf�hrlicher Petersen, Rudolf, Schallab�ck, Karl Otto, Spitzner, Meike (1992): Schriftliche
Stellungnahme f�r die �ffentliche Anh�rung der Enquete-Kommission ãSchutz der Erdatmosph�reÒ zum
Thema ãCO2-Minderung durch Vermeidung von Verkehr (Verkehr III)Ò vom 16./17. November 1992, 12.
Deutscher Bundestag, Enquete-Kommissions-Drucksache
12/10-K, Bonn.
54 Ausf�hrlicher zur Rolle der NRO bei M�ller-Kraenner, Sascha/Unm�§ig, Barbara (1997): Globale
Ern�chterung. Umwelt und Entwicklung vier Jahre nach Rio. -In: Politische �kologie, 52, Juli/Aug. 97, S. 20-
24.
55 Dieser Gesichtspunkt wird unter Frauen kontr�r diskutiert. So besteht auch die Meinung, da§ die
besondere Ber�cksichtigung von Frauen nicht erforderlich ist, da der Agenda-Proze§ im wesentlichen von
Frauen getragen und von der Struktur her weiblich ist oder die Ansicht, da§ Frauen durch ihre soziale und
biologische Funktion pr�distiniert sind, falschen Bed�rfnissen und Konsumgewohnheiten entgegenzuwirken.
Siehe hierzu Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hrsg.) (1997a), a.a.O., S. 14ff.
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Die Hauptproblematik in staatlichen Ressorts besteht allerdings in der Tatsache,

da§ die Frauenthematik generell an Gleichstellungsstellen delegiert wird. Eine

Mittelaufstockung geht damit jedoch nicht einher, so da§ in vielen F�llen mit knap-

pem Zeit-, Personal- und Finanzbudget die Arbeit unbezahlt und somit ehrenamt-

lich �bernommen wird. Diese �berlastungssituation wird dadurch verst�rkt, da§

Frauen in diesen Positionen doppelte Informationsarbeit leisten m�ssen. Um B�r-

gerinnen zu mobilisieren bedarf es neben der allgemeinen Aufkl�rung �ber die LA

21 noch einer Vermittlung der Chancen f�r Frauen in diesem Proze§.

Bezahlte Gremienstellen m�ssen diesen Belastungen entgegenwirken und die

inhaltliche Arbeit sicherstellen. Auch wenn autonomen Frauengruppen inhaltlich

weniger Grenzen gesetzt sind, ist, um Forderungen in Politik und Verwaltung

durchzusetzen, eine entsprechende Lobby notwendig.56 Um neben der Arbeit von

Fachfrauen die angemessene Partizipation von B�rgerinnen zu gew�hrleisten,

m�ssen auch frauengerechte Bedingungen f�r politisches Engagement, wie Kin-

derbetreuung w�hrend Meetings, Treffen zu Tageszeiten an denen auch M�tter teil-

nehmen k�nnen, Quartiersn�he der Meetings, Anwendung frauengerechter Kom-

munikations- und Beteiligungsformen57etc. geschaffen werden.

4.6.5 Bewertung und Evaluierung

Damit es nicht nur bei blo§en Forderungen bleibt, ist eine Kontrolle in der Umset-

zung durch die Erstellung von Umsetzungspl�nen mit Timing, Berichterstattung

und Evaluation unabdingbar. Kontrollma§st�be, z.B. in Form eines Fragenkatalo-

ges k�nnen die Auswirkungen der Aktionen auf die Lebenssituation der Frau und

Ver�nderungen ermitteln und bewerten:

• Waren an der Erarbeitung des Plans und der Durchf�hrung Frauen beteiligt?

• Wird Partizipation von Frauen aktiv gef�rdert?

• Wie wurde bezahlte und unbezahlte Arbeit verteilt?

                                                

56 Zu den Gefahren eines ausgepr�gten Lobbying, wie z.B. dem Verlust von Utopief�higkeit und fehlender
R�ckkopplung von Lobbyistinnen an die Basis sowie dem Lobbying als Selbstzweck, siehe Wichterich,
Christa: Frauen als Gipfelst�rmerinnen - oder: Es macht wenig Sinn, aber wir gehn alle hin. -In: Forum
Umwelt und Entwicklung (Hrsg.): Forum U & E Rundbrief 1/1995, S. 54-59.
57 Siehe hierzu ausf�hrlicher Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (1997b), a.a.O., S.48-54.
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• Welche Auswirkungen hat die Verteilung von Ressourcen auf Frauen?

• Werden Rollenklischees festgelegt?

Die Entwicklung eines entsprechenden Instrumentariums zur Evaluation der

Umsetzung ist neben der Durchf�hrung von Frauen- und Gleichstellungsvertr�g-

lichkeitspr�fungen zum Aufzeigen von Mi§st�nden von gro§er Bedeutung.58

In Rio wurde die ãCommission for Sustainable DevelopmentÒ (CSD) zur Entwick-

lung von Indikatoren f�r Nachhaltigkeit eingerichtet. Das Indikatorensystem umfa§t

140 verschiedene Indikatoren. Es sind jedoch lediglich im sozialen Bereich Indi-

katoren vorgesehen, die geschlechtsspezifisch anzuwenden sind.59 Es bedarf

auch eines entsprechenden Systems f�r den Umweltbereich, so da§ z.B. me§bar

wird, wer wof�r welche Ressourcen und Leistungen verbraucht. In einem weiteren

Schritt k�nnen spezifischere, realit�tsn�here Einsparm�glichkeiten aufgezeigt

werden. Es erfordert Indikatoren f�r integrierte statt konterkarrierende Fortschritte,

um der Komplexit�t von Nachhaltigkeit in all seinen Elementen aus sozialer, �ko-

logischer, �konomischer und institutioneller Perspektive gerecht zu werden.60

Es existieren bereits diverse Handreichungen zur Erstellung von M�ngelanalysen,

die Ansatzpunkte aus Gleichstellungssicht, beispielhafte Abl�ufe von Bestands-

aufnahmen, Ma§nahmenkataloge und notwendige Initiativen zur �ffentlichen Aus-

einandersetzung aufzeigen. Bestehende M�ngel und strukturelle Defizite, die im

Rahmen einer androzentrischen Planungsdominanz entstanden sind, m�ssen

sichtbar gemacht werden. Bewertungsraster, Befragungen der Frauen, Expertin-

nengutachten, etc. bieten Frauen vor Ort M�glichkeiten, Analysen durchzuf�hren.

Die �berpr�fung �kologischer Konzepte in ihrer Auswirkung auf Frauen und M�n-

ner ist unabdingbar. Hier ist z.B. herauszustellen, welche Konzepte unbezahlte

Mehrarbeit, wie M�lltrennung, l�ngere komplexere Wege, h�here Haushaltskosten,

etc. von Frauen einfordern.61

                                                

58 Vgl. Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997b), a.a.O., S. 29f.
59 CSD wurde auf der UN-Konferenz f�r Umwelt und Entwicklung in Rio eingerichtet.
60 Vgl. Deller, Kerstin/Spangenberg, Joachim, unter Mitarbeit von Meike Spitzner (1997), a.a.O..
61 Vgl. Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997c), a.a.O., S. 55-57.
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Diese Forderungen wurden auch in der verabschiedeten Aktionsplattform von

Peking, Artikel 252, best�tigt: ãIm Zusammenhang mit der mangelnden Anerken-

nung und Unterst�tzung des Beitrags der Frauen zur Erhaltung und Bewirtschaf-

tung der nat�rlichen Ressourcen und zum Umweltschutz sollten Regierungen eine

aktive und sichtbare Politik der Einbeziehung einer geschlechtsbezogenen Per-

spektive in alle Politiken und Programme f�rdern, gegebenfalls einschlie§lich

einer Analyse der Auswirkungen auf Frauen und M�nner, bevor Entscheidungen

getroffen werden.Ò62 In Artikel 256 c) wird erg�nzend die ãUntersuchung der beson-

deren Betroffenheit von Frauen durch UmweltgefahrenÒ, die alle l�ndlichen und

st�dtischen Infrastruktur- und Verkehrsvorhaben einschlie§t, eingefordert. Diese

M�ngelanalysen m�ssen als Regelverfahrensbestandteil bei Bundesministerien

und allen nachgeordneten Institutionen verankert werden.63

4.6.6 Koordinierung und Austausch

Frauenaktivit�ten m�ssen Eingang in ãallgemeineÒ Ver�ffentlichungen finden, um

der Ignoranz aus geschlechtsspezifischen (m�nnlichen) Belangen entgegenzuwir-

ken und eine integrative Bearbeitung verschiedener Poltikbereiche zu f�rdern. Bei

der Betrachtung des ãLeitfadensÒ vom Forum und Entwicklung64 oder bislang

erschienener ãStadtgespr�cheÒ65 werden Frauenaktionen kaum genannt. Die Bro-

sch�re des Agenda Transfer/CAF hingegen verweist in seiner Publikation zur

ãLokalen Agenda 21 in Kooperation mit Institutionen und Verb�nden in NRWÒ66 an

mehreren Stellen auf aktive Fraueninitiativen und deren Publikationen.

                                                

62 Siehe hierzu Simon, Andrea/Spitzner, Meike (1996): Technik und �kologie - Know-how und Einsatz
technischer Kompetenz von Frauen. Ergebnisse der AG 3 der Internationalen Fachkonferenz unter
Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission Januar 1996. -In: Waldm�ller, Monika/Sessar-Karpp,
Ellen (1996): Frauen gestalten den Strukturwandel. Engagement von Frauen im technischen Bereich.
Internationale Fachkonferenz unter Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission Januar 1996.
Bundesministerium f�r Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie. Schriften des F�rdervereins f�r
soziale Projekte f�r Frauen und Jugendliche e.V., Band 1, Leipzig/Dreiskau-Muckern, S. 149-152.
63 Vgl. Forum Umwelt und Entwicklung (1996): Forderungen zur Umsetzung des Kapitels K ãFrauen und
UmweltÒ der Aktionsplattform von Peking. Zusammengestellt von der AG Frauen des Forums Umwelt und
Entwicklung, Bonn, S. 6.
64 Siehe Forum Umwelt & Entwicklung (Hrsg.) (1996b): Lokale Agenda 21. Ein Leitfaden, Bonn.
65 Siehe CAF/Agenda Transfer (Hrsg.): Stadtgespr�che. Nachrichten zur Lokalen Agenda 21 in Deutschland.
Nr. 0-7, Wuppertal.
66 Siehe Agenda Transfer/CAF (Hrsg.) (1997): Lokale Agenda 21 in Kooperation mit Institutionen und
Verb�nden in Nordrhein-Westfalen. Bonn.
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Um Frauenaktionen und- erfahrungen effizient zu nutzen und personelle Ressour-

cen zu schonen, ist ein koordinierter Erfahrungsaustausch wichtig, der positive wie

negative Erfahrungen bzgl. politischer und planerischer Prozesse, z.B. durch eine

Sammlung von Frauen-Modellprojekten als best-agenda-practice, vermittelt und

publik macht. ãBest Practices bieten wertvolle Lehren und k�nnen als Beispiele f�r

die weitere Anwendung entweder in �hnlicher oder adaptierter Form dienen.Ò67

Die Einrichtung einer (nationalen) Koordinationsstelle f�r Frauen im Agenda-Pro-

ze§ und ein regelm�§ig erscheinendes Publikationsorgan k�nnen den Austausch

unterst�tzen und B�ndnispartnerInnen innerhalb und au§erhalb des Prozesses

vernetzen. In jeder Kommune bedarf es einer Ansprechpartnerin f�r die Integration

der Gleichstellung, um inhaltliche Aspekte der Gleichstellung vor Ort kompetent

unterst�tzen und nach au§en vernetzen zu k�nnen. Des weiteren bedarf die Koor-

dinierung zwischen nichtstaatlichen Frauenorganisationen und nationalen Institu-

tionen einer Verbesserung.68

Eine Projektstelle f�r Frauen- und Umweltprojekte mu§ die integrative, interdiszi-

plin�re Bearbeitung geschlechtsspezifischer und �kologischer Probleme gew�hr-

leisten. Die bestehende ãIsolierung von Gleichstellungspolitik in gesonderten

Ressorts, die Delegation der Gleichstellungspolitik an Frauen und die mangelnde

fachliche Integration von GleichstellungspolitikÒ sowie die ãIsolierung eines

Umweltdenkens von der Reflexion von Geschlechterhierarchie und Herrschaftsver-

h�ltnissen insgesamtÒ mu§ aufgehoben werden.69

Externe B�ndnispartnerinnen und Hilfestellungen k�nnen auch in den bestehen-

den Frauennetzwerken, wie Life e.V. - FrauenUmweltNetz, EuroFem - Gender and

Human Settlements, WomenÕs Environment & Development Organisation

(WEDO)70, The WomenÕs Environmental Network (WEN), Asian Women and

Shelter Network (AWAS), etc. gefunden werden. W�hrend des Prozesses sollten

                                                

67 BfLR (Hrsg.) (1997): Mitteilungen und Informationen der BfLR, 2/97, Bonn, S. 6.
68 Vgl. Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997b), a.a.O., S. 55f.
69 Vgl. Spitzner, Meike (1994), a.a.O., S. 204.
70 Um den Informationsaustausch zu f�rdern und einen internationalen �berblick �ber T�tigkeiten von Frauen
im Rio-Folgeproze§ zu erstellen recherchiert WEDO durch eine Umfrage nach Aktivit�ten in ihrem
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zudem viele MultiplikatorInnen wie Verb�nde, Projekte, Initiativen, Bildungseinrich-

tungen, Schulen, etc. eingebunden werden.

4.6.7 Bereitstellung von Finanzen

Im Rahmen der Aufgabenverteilung im LA 21-Proze§ d�rfen Frauen nicht durch die

Wahrnehmung ihrer Position, n�her an nat�rlichen Kreisl�ufen zu stehen und eher

Einflu§ auf die Ver�nderungen von Konsumgewohnheiten im Alltag zu haben, in

ihrer Verzicht- und Opferf�higkeit ausgenutzt werden. Die Aktivit�ten von Frauen

sollten nicht unbezahlt zu haben sein, zumal dies die geringe Wertsch�tzung ihrer

Kraftinvestitionen noch beg�nstigt. Institutionalisierungen der Beteiligung im Pro-

ze§ aktiver Frauen k�nnen verhindern, da§ Frauen sich noch mehr Arbeit und Ver-

antwortung aufb�rden.

Solange Frauen nicht selbstverst�ndlich in s�mtlichen Arbeitskreisen auf jeder

Ebene vertreten sind, m�ssen bestehende Strukturen �berdacht, Rahmenbedin-

gungen entsprechend ver�ndert und Frauen und Gleichstellungsbelange zus�tz-

lich gef�rdert werden. Fachfrauen fordern die Umschichtung �ffentlicher Ausgaben

zugunsten von Frauen und deren Aktivit�ten.71 Die Abb. 1 veranschaulicht zusam-

menfassend die Forderungen einer Arbeitsgruppe der Fachtagung ãFrauenblicke

auf die Lokale Agenda 21Ò und verdeutlicht, an wen diese Forderungen gerichtet

werden, welche Faktoren f�r die Umsetzung notwendig sind und welche Gr�nde

diese Ma§nahmen einfordern.

Bei der Betrachtung der Frauenanforderungen wird der Anspruch deutlich, nicht nur

alten Trends, wie z.B. die Delegation der Geschlechterthematik an frauenpolitisch

Aktive, nachzuh�ngen, sondern zur Realisierung eines integrativen Ansatzes Denk-

, Kommunikations- und Handlungsstrukturen zu ver�ndern. Es besteht zwar die

M�glichkeit, auf Bew�hrtem und Bekannten aufzubauen, wenn es darum geht, auf

bereits erhobene geschlechtsspezifische Daten oder Erkennnisse aus der Frau-

enforschung zur�ckzugreifen oder die Agenda als Plattform f�r langj�hrige Forde-

rungen zu nutzen, jedoch sind auch eine Reihe grundlegender Ver�nderungen

                                                                                                                                                        

Publikationsorgan ãNiews & ViewsÒ. Siehe WomenÕs Environment and Development Organisation (WEDO)
(Hrsg.) 1996): Niews and Views. Vol. 9, Nos. 3-4, New York, S. 1-5.
71 Vgl. Life e.V. - FrauenUmweltNetz (Hrsg.) (1996), a.a.O., S. 75.
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notwendig. Diese ziehen sich, wie im n�chsten Abschnitt deutlich wird, durch ver-

schiedene Handlungsfelder des Lebensalltags von Frauen.

Abb. 1: Arbeitsgruppenergebnisse zu ãFrauenforderungen an eine Lokale AgendaÒ, 
Fachtagung ãFrauenblicke auf die Lokale Agenda 21
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Follow-ups,
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Quelle: Life e.V. - FrauenUmweltNetz (Hrsg.) (1996): Frauenblicke auf die Lokale Agenda 21.
Dokumentation der Fachtagung vom 24.-26. M�rz 1996 in Eschwege, Frankfurt a.M., S. 68.
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4.7 VON DER ORIENTIERUNG AM LEBENSALLTAG DER FRAUEN ZU DEN HANDLUNGS-FELDERN DER

LA 21

Bei der Er�rterung der Anforderungen an eine LA 21 sind im Laufe dieser Arbeit

einzelne T�tigkeitsbereiche aufgegriffen worden. Tabelle 3 zeigt auf, da§ durch die

Orientierung an den heterogenen Lebensalltagen von Frauen die Handlungsfelder

der Agenda in s�mtlichen Lebensbereichen liegen m�ssen.72

Tabelle 3: Handlungsfelder und Anforderungsbereiche struktureller Ver�nderungen im 
Rahmen der Lokalen Agenda 21

HANDLUNGSFELDER ANFORDERUNGSBEREICHE

Wohnen Gr�§en und Mieten von Wohnung, Wohnumfeldgestaltung

Bewegungsfreiheit Mobilit�t zu Fu§, mit dem Rad und �PNV, (Auto); Ver-
kehrsinfrastruktur

Versorgen Hausarbeit, Betreuungs- und Erziehungsarbeit; Art, Lage und
Erreichbarkeit der umgebenden Infrastruktur

Gesundheit und so-
ziales Wohlbefinden

Gew�hrleistung umfassender medizinischer Versorgung in
unmittelbarar Umgebung; Abbau struktureller Gewalt,

Erwerbsarbeit Arbeits- und Ausbildungspl�tze; Wirtschaftsf�rderung;
Lohnpolitik

Freizeit und
Erholung

Kultur und kulturelle Infrastruktur; Freiraumgestaltung und -
sicherung; Abbau von Zeitenteignung

Verantwortung f�r
die ãDritte WeltÒ

Umweltverhalten; Konsum; ehrenamtliches Engagement

Quelle: eigene Zusammenstellung, in Anlehnung an Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (1997): Lokale Agenda 21. Frauen gestal-
ten Umwelt und Zukunft, D�sseldorf, S. 32.

Der Abbau diskriminierender Arbeitsteilung ist nicht nur f�r die Neuordnung des

Bereiches der Versorgungs- und Erwerbsarbeit ein wichtiger Bestandteil, sondern

auch eine grunds�tzliche Voraussetzung f�r viele andere agenda-relevante The-

men. Wenn auf der einen Seite Frauenaktivit�ten im Umweltbereich in Anspruch

                                                

72 Weitere Ausf�hrungen zu Handlungsfeldern, die in die Bereiche der Stadtplanung und Strukturpolitik fallen,
u.a. bei Terlinden, Ulla.: Frauengerechte Stadtplanung. Erschienen als Wuppertal Paper, Nr. 16, Wuppertal
Institut f�r Klima, Umwelt und Energie, Wuppertal 1994.
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genommen werden, m�ssen den Frauen auf der anderen Seite entgegen traditio-

neller Mehrfachbelastung auch Aufgaben durch M�nner abgenommen werden.

Es darf nicht zu einer multifunktionalen Steigerung der Produktivit�t der

ãRessourceÒ Frau kommen, mit dem alleinigen Ziel, ihren sozialen und �konomi-

schen Beitrag zu steigern.73 Vor diesem Hintergrund werden im Nachfolgenden die

Handlungsbereiche Versorgungs- und Erwerbsarbeit weitergehend analysiert.

4.7.1 Die Neuorganisation der Versorgungsarbeit und das Beispiel Nachhaltiger
Konsum

Die Notwendigkeit einer neuen Verteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern

im Kontext Nachhaltigkeit wird heute schon von den verschiedensten Verb�nden

erkannt.74 Jedoch wird in der Agenda selbst traditionelle geschlechtsspezifische

Arbeitsteilung zum Ausdruck gebracht, indem Frauen als die Verantwortlichen f�r

nachhaltige Haushaltsproduktion und privaten Konsum im Rahmen einer Ver�nde-

rung nicht-nachhaltiger Verbrauchs- und Produktionsmuster hingestellt werden.75

Da§ diese Konstellation f�r die Gegenwart Realit�t ist, soll gar nicht bestritten wer-

den, doch darf dieses Rollenmuster angesichts des geforderten Abbaus derzeiti-

ger Herrschaftsverh�ltnisse nicht im zukunftsf�higen Aktionsplan Agenda 21 fort-

geschrieben werden. Schl�sselakteurinnen des Alltags sind Frauen mit Gestal-

tungsm�glichkeiten hinsichtlich nachhaltiger Konsummuster, aber das sollte nicht

bedeuten, da§ alle Frauen im gleichen Ma§e die alleinige Verantwortung und

Zust�ndigkeit daf�r �bernehmen.

4.7.1.1 Nachhaltiger Konsum

Der Bereich der privaten Haushalte verdeutlicht beispielhaft, wie durch die Delega-

tion von Versorgungs-, Haus- und Reproduktionsarbeit an das Geschlecht alte

Rollenbilder auch f�r die Zukunft fortgeschrieben werden. Bisherige Anforderungen

an nachhaltige Konsummuster fordern Frauen als reagierende Adressatinnen, die

                                                

73 Diese Art der Produktivit�tssteigerung wird z.B. von die Weltbank in der Entwicklungsplanung angestrebt.
Siehe Wichterich, Christa (1995), a.a.O., S. 130.
74 Z.B. Bund f�r Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband Berlin e.V. (BUND Berlin) (Hrsg.)
(1997): Agenda 21. Auf dem Weg in ein neues Jahrtausend. 2. verb. Aufl., Berlin, S. 20.
75 Siehe Kapitel 4 der Agenda 21. -In: in Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des
Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (1997c), a.a.O., (Anhang).
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damit zus�tzliche Anforderungen in die allt�gliche Lebensf�hrung integrieren und

Verhaltensumstellungen im Rahmen unbezahlter Hausarbeit realisieren m�ssen:

Informationen, die glaubw�rdig neue Erkenntnisse vermitteln, m�ssen beschafft

werden. Handlungsbarrieren im Alltag, wie widersprechende Anspr�che (auch der

zu versorgenden Familienmitglieder), Angebotsdefizite, Kollektivgut- und Normie-

rungskonflikte etc. wollen �berwunden werden. Eingespielte Handlungs- und Ver-

haltensroutinen m�ssen bei knappem Zeitbudget von Frauen umgestellt, sowie

weitere Wege durch den Einkauf im Bioladen oder auf dem Wochenmarkt anstatt

im nahegelegenen Supermarkt bew�ltigt werden. Ein autofreies Leben ist oft mit

einem erheblich gr�§eren Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Auch M�lltrennung

f�hrt in vielen St�dten zu zus�tzlichen Wegen zu den verschiedensten Sammel-

kontainern.

ãUntersuchungen belegen, da§ die Lasten der �kologischen Haushaltsf�hrung in

aller Regel zu Mehrarbeit von Frauen f�hren.Ò76 Frauen werden in diesem Hand-

lungsbereich nur als ãend-of-pipeÒ-Akteurinnen wahrgenommen und in ihrer Mitar-

beit eingefordert. Im Zuge einer querschnittsorientierten Achtung der Frau-

enaspekte mu§ diese jedoch dahingehend erweitert werden, da§ ãdie Perspekti-

ven von Frauen als Expertinnen des Alltags auf nachhaltigen Konsum, seine

Umsetzungshemmnisse und -potentiale, seine Voraussetzungen und hemmende

bzw. f�rdernde BedingungenÒ im Vorfeld systematisch erfa§t werden.77

4.7.1.2 Ausblendung des Versorgungs- und Reproduktionsbereiches

Zukunftsorientierte Entwicklungsstrategien k�nnen nicht nachhaltig sein, wenn der

Versorgungsbereich ausgeblendet und gleichzeitig weiterhin den Frauen zuge-

schoben wird, die hier unbezahlte, zus�tzliche Arbeit leisten. Diese wird weder

gew�rdigt noch in die Berechnung des Bruttosozialproduktes aufgenommen,

obwohl sie weltweit ein Drittel der gesellschaftlichen Wertsch�pfung beitr�gt.78

                                                

76 Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997c), a.a.O.,S. 38.
77 Vgl. Weller, Ines (1997): L�ffeln die Frauen die Suppe aus? Anforderungen an Nachhaltigen Konsum aus
der Sicht von Frauen als Expertinnen des Alltags. -In: Zuk�nfte, Nr. 20, 1997, S. 28f.
78 Siehe auch Wichterich, Christa (1995), a.a.O., S. 67.
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Versorgungs- bzw. Reproduktionsarbeit, die die Grundlage gesellschaftlicher Exi-

stenz darstellt, steckt in einer �kosozialen Krise, die sowohl Geschlechtergerech-

tigkeit als auch Nachhaltigkeit umfa§t und zukunftsf�hige, soziale und �konomi-

sche Entwicklungschancen bestimmt. Der gesellschaftliche Umgang mit Versor-

gungs- bzw. Reproduktionsarbeit in Bereichen von Wissenschaft, �konomie, Pla-

nung und Politik ist gekennzeichnet durch eine erhebliche Diskrepanz zwischen

Verwertungs-Praxis und Bewertungsrationalit�t aus, was zu der Krise der Versor-

gungs- bzw. Reproduktionsarbeit f�hrt. Weitere Gr�nde f�r die Krise stellen das

Primat der markt�konomischen Interessen gegen�ber sozialen, �kologischen und

gemeinwirtschaftlichen Anliegen, die Zentrierung verschiedener Politikbereiche auf

die Erwerbsarbeit, die mangelnde Sicherung von Einkommen und Familienunter-

halt, sowie der R�ckzug des Staates aus sozialen Aufgabenfeldern und Leistungen

dar. Dazu kommt, da§ die Hausarbeitsquote von M�nnern weiterhin auf niedrigem

Niveau bleibt, w�hrend die Erwerbsquote der Frauen st�ndig zunimmt.79

Es kommt zu einem Leistungsengpa§ in der Versorgungsarbeit, der individuell

und in erster Linie von Frauen bew�ltigt werden mu§, welches zu qualitativen Ver-

�nderungen in der Versorgung mit �ko-sozialen Folgen f�hrt. Qualitative Ein-

schr�nkungen sind durch den R�ckgriff auf reproduktionsnahe, marktlich angebo-

tene Dienstleistungen, ressourcenintensive Technisierung und die zeitliche sowie

r�umliche Verlagerung der Versorgung zu verzeichnen. Es kommt zu einer Anpas-

sung der Erwerbsarbeit an die Reproduktionsarbeit, bzw. der Reproduktionsarbeit

an die Erwerbsarbeit und zu Verzichtzw�ngen. Diese Anpassungsstrategien f�hren

zu einer neuen Polarisierung und Segregation der Lebenslagen und r�umlichen

Verteilungsmuster anstatt zu einem Abbau der Hierarchie zwischen den

Geschlechtern.80

Eine Teilung der Reproduktionsarbeit geh�rt zur gleichberechtigten Lebensweise,

wirkt der psychologischen Herabw�rdigung der (Haus-)Frau entgegen und f�rdert

das soziale Wohlbefinden von Frauen. In diesem Rahmen m�ssen politische und

planerische Initiativen gef�rdert werden, die Versorgungs- und Reproduktionsar-

beit wertsch�tzen und geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung entgegenwirken.

                                                

79 Vgl. Spitzner, Meike (1994), a.a.O., S. 207ff.
80 Ebenda.
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Ver�nderte Denkstrukturen und Handlungsanreize sind notwendig, um die �ber-

nahme von Reproduktionsarbeit durch M�nner zu f�rdern. Ma§nahmen wie Halb-

tagsarbeitsplatz-Programme, orientiert an Wohnungsn�he, Einrichtung und Finan-

zierung von Kinderbetreuung, auch oder gerade bei �berwiegend m�nnlicher

Belegschaft, sowie eine familienerg�nzende reproduktionsnahe Infrastruktur

(Kinderbetreuung, soziale Dienste, etc.) k�nnen eine Entlastung der Frau herbei-

f�hren. Attraktive r�umliche und infrastrukturelle M�glichkeiten m�ssen die ver�n-

derte Lebenslage der Frau unterst�tzen und Anreize f�r M�nner bieten, ihren

erwerbsarbeitsfixierten Alltag zugunsten der �bernahme reproduktiver T�tigkeiten

zu ver�ndern.

4.7.2 Gleichberechtigte Teilhabe an der Erwerbsarbeit und das Beispiel Textil-
industrie

Unter den gegebenen Verh�ltnissen mu§ f�r Frauen immer noch die gleichbe-

rechtigte Teilhabe am Erwerbssystem eingefordert werden, zu der u.a. eine

gerechte Entlohnung, die F�rderung von Arbeits- und Ausbildungspl�tzen (speziell

in Branchen mit niedrigen Frauenanteilen), Qualifizierungsangebote, Gew�hrlei-

stung des Wiedereinstiegs nach einer Kinderpause geh�ren.

Forderungen nach der Verwirklichung sozialer Mindeststandards ist v.a. f�r den

Bereich von Frauenarbeitspl�tzen in der Industrie von gro§er Bedeutung. Die Ver-

h�ltnisse in der Textilindustrie, in der viele Frauen besch�ftigt sind, verdeutlichen

beispielsweise den Zusammenhang zwischen schlechten Arbeitsbedingungen

und Umweltgefahren f�r Frauen. Auf der einen Seite wird in der Produktion die bil-

lige Arbeitskraft von Frauen (v.a. in Billiglohnl�ndern81 mit unterdurchschnittlichen

L�hnen, geringeren Arbeitsschutz- und Umweltschutzkosten) ausgenutzt. Diese

Frauen werden kaum �ber die chemische Behandlung der Stoffe aufgekl�rt und

sind durch die Chemisierung unvertr�glichen, gesundheitsbelastenden Arbeitsbe-

dingungen ausgeliefert. Auf der anderen Seite stehen wenig Frauen - ca. 5-7 % der

                                                

81 Bezieht man unter der Ber�cksichtigung globaler Wirtschaftskreisl�ufe hier den Aspekt der
Entwicklungszusammenarbeit ein, wird auch die lokale Verantwortung f�r die globale Umwelt deutlich, die sich
in diesem Kontext z.B. durch die Unterst�tzung ãfairÒ gehandelter Produkte zeigen kann.
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Gesamtpositionen - in den Entscheidungsetagen der chemischen Industrie und in

den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen.82

Das Beispiel Textilindustrie kann stellvertretend f�r diskriminierende Arbeitsbedin-

gungen in �hnlichen Industriezweige (z.B. Schnittblumenindustrie) betrachtet wer-

den. Es veranschaulicht auch die Auswirkungen der Konsumgewohnheiten der

Industrienationen auf die Arbeitsbedingungen im S�den.

5 BEST PRACTICES

Es wurde sichtbar, da§ formal die Dimension des Abbaus von Herrschaftlichkeit

im Geschlechterverh�ltnis in agenda-relevanten Abkommen integriert wurde und

grunds�tzliche M�glichkeiten f�r Frauen bestehen, sich und frauenspezifische

Themen in den Agenda-Proze§ einzubringen. In der Praxis erschweren jedoch

bestehende geschlechtshierarchische Strukturen verbunden mit knapper werden-

den Kassen kommunaler Haushalte die Umsetzung und Etablierung von Frauen-

aktivit�ten weiterhin.

Strukturelle Rahmenbedingungen blockieren die der internationalen Rechtslage

folgenden Integration der Gleichstellungsdimensionen und -themen in der Umset-

zung. Diese strukturellen Blockaden haben stark negative Auswirkungen auf den

Ablauf der Umsetzung der Agenda 21 im Rahmen der Aufstellung lokaler Agenden.

Die folgenden ãbest practicesÒ zeigen, da§ diese Hindernisse nicht unbedingt die

Implementation einer LA 21 aufhalten m�ssen.83 Die Beispiele aus der Praxis sind

vor dem Hintergrund ausgew�hlt worden,

• wichtige proze§uale Komponenten und die �ffnung langfristiger Perspektiven zu

betonen (ãLA 21 in DuisburgÒ),

• umweltorientierte Frauenprojekte in der internationalen Entwicklungs-zusam-

menarbeit vorzustellen (Entwicklung des ãMaendeleo-Herds),

                                                

82 Vgl. Ministerium f�r Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)
(1997c), a.a.O., S. 46f.
83Die Analyse der ãbest practicesÒ findet nicht r�ckbindend zu den Forderungen und Kriterien aus Kap. 5
statt.
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 eine gelungene Interaktion verschiedener Fachressorts auf internationaler

Ebene darzustellen (ãGlobal Forum in ManchesterÒ).

5.1 LA 21 IN DUISBURG - INTEGRATION DER ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN AUS FRAUENSICHT

Vor dem Hintergrund des Kapitels 24 der Agenda 21 und dem angelaufenen

Agenda-Proze§ in Duisburg ergriff das Frauenb�ro der Stadt die Initiative, Frauen-

politik in die LA 21 zu integrieren. Zu Beginn des Agenda-Prozesses wurde eine

Aufkl�rung der �ffentlichkeit durch eine Materialsammlung mit allgemeinen Infor-

mationen zur Agenda 21 und speziellen Hinweisen zum Kapitel 24 der Agenda

umgesetzt.84

Mit einem Aufruf an Duisburger Frauengruppen wurde auf die Veranstaltung

ãZukunftsperspektiven f�r Duisburg aus Frauensicht - Frauenforderungen an eine

Lokale Agenda 21 f�r DuisburgÒ, einem Workshop mit anschlie§ender �ffentlicher

Pr�sentation, aufmerksam gemacht Die Einladung war auch an nicht-organisierte

Frauen und M�nner sowie Mitgliedern aus Gewerkschaften, Vereinen, Institutionen,

Parteien, etc., gerichtet. Ziele der Veranstaltung waren, Frauenbelange wahrzu-

nehmen, zur Beteiligung und Vertretung der Belange zu ermutigen und Hand-

lungsstrategien zu entwickeln.

Dieser Workshop kann neben der inhaltlichen Ausrichtung und dem Engagement

des Frauenb�ros auch noch in weiteren Punkten als beispielhaft angesehen wer-

den. Die Durchf�hrung geschah in Kooperation mit dem Ministerium f�r Umwelt,

Raumordnung und Landwirtschaft (MURL), welches die Hauptfinanzierung trug,

und der Volkshochschule der Stadt Duisburg. Diese Art kooperativer Form hat

exemplarischen Charakter und erm�glicht eine breit angelegte Strategie der Inte-

gration von Frauengruppen und der B�rgerInnenbef�higung. F�r die weitere Vor-

gehensweise im Agenda-Proze§ wurde das ÒDuisburger Frauennetzwerk LA 21Ò

gegr�ndet, welches u.a. Informationen zu Anlaufstellen f�r Umwelt- und Frauenfra-

gen, Projekte, Arbeitskreise und Vernetzungsstrukturen publizierte.85

                                                

84 Frauenb�ro der Stadt Duisburg (Hrsg.) (1997a): Lokale Agenda 21 aus Frauensicht. Materialsammlung,
zusammengestellt vom Frauenb�ro der Stadt Duisburg, Duisburg, S. 23-25.
85 Siehe Frauenb�ro der Stadt Duisburg (Hrsg.) (1997b): Lokale Agenda 21. Frauen gestalten Umwelt und
Zukunft in Duisburg. Anlaufstellen, Projekte, Vernetzungsstrukturen. Duisburg.
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Das weiterf�hrende Monitoring, welches eine wichtige Komponente im LA 21-Pro-

ze§ darstellt, zeigt, da§ es sich bei den Initiativen nicht nur um einmalige

ãVorzeigeaktivit�tenÒ handelt. Im Anschlu§ an die o.g. Veranstaltung ist das Heft

ãLokale Agenda 21 f�r Duisburg aus Frauensicht. Der Konsultationsproze§ hat

begonnen - Tagungsdokumentation und erste Bestandsaufnahme.Ò86 erschienen.

Hier werden u.a. auch auf zuk�nftige Vorhaben, wie die ãSpezialuntersuchung T�r-

kinnen in DuisburgÒ, die mit der Zielperspektive von anderen Kulturen zu lernen

gestartet wurde, aufmerksam gemacht.87 Des weiteren wird auf die ãDuisburger

Agenda-SchulenÒ88 verwiesen, die das Frauenb�ro der Stadt im Rahmen schuli-

scher und au§erschulischer Bildungsarbeit f�r eine Beteiligung gewinnen konnte.

Diese Verkn�pfung von Frauenpolitik, M�dchenarbeit und Bildungspolitik steht

bislang als beispielloses Projekt in LA 21-Prozessen in Deutschland.89

5.2 KENIA - ENTWICKLUNG DES ãMAENDELEO-HERDSÒ ALS BEISPIEL F�R UMWELTORIENTIERTE

FRAUENPROJEKTE IN DER ENTWICKLUNGSARBEIT

Dieses Projekt steht beispielhaft f�r viele agenda-relevante Projekte, die vor Rio

umgesetzt wurden. Wenn gleich die F�rderung von Ma§nahmen im Reprodukti-

onsbereich hinsichtlich der Festschreibung von Rollenmustern, hierarchischem

Geschlechterverh�ltnis und diskriminierender Arbeitsteilung kritisch zu betrachten

ist90, kann dieses Projekt bzgl. der Vielfalt beteiligter Ressorts als vorbildlich f�r

k�nftige Agenda-Projekte angesehen werden. Es greift Frauen-, Umwelt- und Ent-

wicklungshilfeproblematik zusammenh�ngend auf.

Das Projekt bezieht sich auf die Energieversorgung, die in Kenia haupts�chlich

durch Brennholz und Holzkohle gedeckt wird, und die Belastung der Frauen durch

die Beschaffung und Nutzung von Energietr�gern. Die Deutsche Gesellschaft f�r

Technische Zusammenarbeit hat in Kooperation mit internationalen NRO, der

                                                

86 Siehe Frauenb�ro der Stadt Duisburg (Hrsg.) (1997c): Lokale Agenda 21 f�r Duisburg aus Frauensicht.
Der Konsultationsproze§ hat begonnen - Tagungsdokumentation und erste Bestandsaufnahme. Heft 1,
Duisburg.
87 Siehe Frauenb�ro der Stadt Duisburg (Hrsg.) (1998a): Von anderen Kulturen lernen. T�rkinnen in Duisburg.
Stadtrundfahrt zur Frauengeschichte. Heft 2, Duisburg.
88 Siehe Frauenb�ro der Stadt Duisburg (Hrsg.) (1998b): Agenda-Schulen - Duisburger Wege.
Heft 3, Duisburg.
89 Vgl. Landesarbeitsgemeinschaft von Dritte-Welt-Zentren und -Koordinationsstellen in NRW (LAG3W) e.V.
(Hrsg.): Entwicklungsland D. Zeitung der Landesarbeitsgemeinschaft von Dritte-Welt-Zentren und -
Koordinationsstellen in NRW e.V., (Lokalteil Duisburg) M�nster.
90 Siehe hierzu Kapitel 5.5.
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nationalen Frauenorganisation Kenias und dem kenianischen Energieministerium

ein ãSonderenergieprogrammÒ im Hinblick auf ãFrauen und EnergieÒ entwickelt.

Ziel des Vorhabens war, durch eine effizientere Nutzung von Brennholz den Ener-

gieverbrauch zu reduzieren und die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen

zu verbessern. Daf�r wurde der ãMaendeleo-HerdÒ entwickelt, der nicht nur den

Holzbedarf und damit auch die Versorgungswege um 50% reduziert, sondern auch

zus�tzliche Arbeitspl�tze im Handwerk, in der Produktion, im Handel und im Ver-

trieb schafft. Des weiteren verbesserten �rtliche Baumschulen die Versorgungs-

bedingungen. Der Erfolg l�§t sich zahlenm�§ig wie folgt ausdr�cken: Zwischen

1986 und 1993 wurden 155.000 Herde verbreitet und �ber 100 Produktionsst�tten

eingerichtet, so da§ Umwelt- und Lebensbedingungen der Frauen durch das Pro-

jekt langfristig verbessert wurden.91

5.3 GLOBAL FORUM IN MANCHESTER - BEISPIEL EINER INTERNATIONALEN KONFERENZ IM

RIO-FOLGEPROZE§

Eine gelungene Gesamtkonzeption weist das Global Forum Ô94 in Manchester auf,

welches auf den Erfahrungen Rios aufbaute. Das 10-t�gige internationale Forum

hatte zum Ziel, aktive Arbeitsgemeinschaften und Partnerschaften verschiedenster

Sektoren aufzubauen, um weltweite Aktionspl�ne zu dem zentralen Thema: ãCities

and Sustainable DevelopmentÒ zu entwickeln. Hierzu wurden durch die Unterst�t-

zung des Genfer ãCentre for Our Common FutureÒ ca. 1500 VertreterInnen aus 50

St�dten weltweit eingeladen. F�r Manchester er�ffnete sich die einmalige Gele-

genheit, von Beispielen verschiedenster L�nder direkt zu lernen und gleichzeitig

eigene Initiativen zu pr�sentieren. Der Aufbau des Forums zielt auf Vielseitigkeit

und Komplexit�t. Das Schwerpunktthema ãCities and PartnershipsÒ des Forums

wird begleitet von verschiedenen Schl�sselsektoren, die zwangsl�ufig mit dem

Hauptthema in Verbindung stehen, wie z.B. Citizen groups, Business and Indu-

stries oder Global Women. Diese Nebenschaupl�tze haben direkten und kontinu-

ierlichen Einflu§ auf den Kern des Forums ãCities and PartnershipsÒ.92

                                                

91 Vgl. Bundesministerium f�r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (Hrsg.), a.a.O., S. 10.
92 Vgl. Centre of Our Common Future (Hrsg.) (1993): Global Forum Ô94. Cities and Sustainable
Development, Manchester 24. Juni - 3. July 1994, Genf
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Global Women wurde von ãThe Manchester WomenÕs Electronic Village HallÒ und

dem ãWomenÕs Environment NetworkÒ (WEN) organisiert, um Frauen verschieden-

ster Regionen zum Erfahrungsaustausch zusammenzubringen und die Ziele der

Agenda 21 zu f�rdern. So wurden auf der einen Seite in einem eigenen Frauenfo-

rum (aufbauend auf der Basis vom World WomenÕs Congress for a healthy Planet

von Miami 1991 und dem 92er Globalen Forum mit Planete Famea) Themen wie

ãFrauen und der Wert unbezahlter ArbeitÒ, ãNiedrigl�hneÒ, ãKinderf�rsorgeÒ,

ãNachhaltige St�dteÒ, ãFinanzierung von Nachhaltiger EntwicklungÒ, ãDie Rolle

internationaler Banken und die Folgen der Verschuldung des S�densÒ, ãKonsum

und LebensstilÒ, ãWelthandelÒ, etc. debattiert.93

Auf der anderen Seite bestehen M�glichkeiten querschnittsorientierter Einflu§-

nahme auf andere Treffen und Konferenzen des Gipfels und die Chance, durch

das internationale Medienzentrum und �ffentliche Debatten eine Breite Masse zu

erreichen.94 Somit k�nnen frauenspezifische Themen von Frauen er�rtert, auf den

verschiedensten Ebenen von Frauen eingebracht und eingebunden in den

Gesamtkontext des Forums der �ffentlichkeit vermittelt werden.

6 FAZIT

Ein am Leitbild f�r die k�nftige Entwicklung der Kommunen orientiertes Hand-

lungsprogramm kann nicht zukunftsf�hig sein, wenn die bestehende Geschlecht-

erhierarchie und Rolle der Frau mit ihren spezifischen Belangen und M�glichkei-

ten, diesen Proze§ aktiv zu unterst�tzen ignoriert wird. Diese Forderung ist seit der

4. UN-Weltfrauenkonferenz geltendes internationales Recht. Wie wichtig das

Engagement von Frauen ist, zeigen die Dokumente und Projekte, in denen es

durch die Einmischung aktiver Fachfrauen gelungen ist, Frauen(-belange) und

Geschlechterhierarchie anzusprechen. Um weitere Fortschritte im Abbau von Herr-

schaftlichkeit im Geschlechterverh�ltnis als Voraussetzung f�r Nachhaltigkeit zu

erlangen, ist es f�r die Zukunft wichtig, Effizienzsteigerungen der M�he von Frauen

zu forcieren. Es geht nicht nur darum, weiter Frauen und M�nner zu informieren,

                                                

93 Da das Frauenforum jedoch bis zuletzt in Frage gestellt war, haben verschiedene Fraueninitiativen ihre
Teilnahme leider abgesagt.
94 Vgl. Centre of Our Common Future (Hrsg.) (1993), a.a.O..
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motivieren und aktivieren, so da§ die Umsetzung auf breiter Basis realisiert wer-

den kann, sondern vorallem auch um die Anerkennung von Frauenaktivit�ten ins-

besondere m�nnlicher Gremien und die Unterst�tzung durch Finanzmittel.95

Da es heute in jeder Kommune Frauenaktivit�ten in agenda-relevanten Bereichen

gibt und viele Frauen sich in Umweltverb�nden engagieren, besteht eine gute Vor-

aussetzung im Rahmen der LA 21 diese Aktivit�ten zu verkn�pfen,

weiterzuentwickeln und langfristig im Rahmen einer zukunftsorientierten Planung

zu koordinieren. Basisinitiativen von Frauen m�ssen st�rker unterst�tzt und als

Ausgangspunkt einer dezentralen Entwicklung wahrgenommen werden. Priorit�r

bedarf es integrierter Projektans�tze, die �ber die blo§e Unterst�tzung durch Sub-

ventionen und Kredite hinausgehen und Elemente des ãempowermentÒ, der

Erm�chtigung und der Ausstattung mit Gestaltungsmacht von Frauen enthalten.96

In der weiteren Entwicklung von Konzepten zur Nachhaltigkeit ist der feministische

Ansatz - die Ver�nderung der Herrschaftlichkeit im Geschlechterverh�ltnis - zu

ber�cksichtigen. Das hei§t, das die gesellschaftliche Entwicklung beide

Geschlechter gleicherma§en betrifft und das ãFrauenpolitikÒ nicht als Frauensache

verstanden wird, sondern als gesellschaftliche und �ko-soziale Problematik. Daher

sind �nderungen der gesellschaftlichen, politischen, institutionellen Bedingungen

m�nnlicher Arbeits- und Lebensweisen, der gesellschaftlichen M�nnlichkeitsbilder

sowie des Sozialverhaltens der M�nner im jeweiligen Kulturkreis unerl�§lich.97

Eine grundlegende politische Forderung stellt in diesem Kontext die strukturelle

Ver�nderung von Entscheidungsstrukturen entgegen geschlechtsspezifischer,

homogener Kulturen und m�nnlicher Allianzen in den beteiligten �mtern, Gremien

und Verb�nden dar. Die parit�tische Besetzung auf allen Hierarchieebenen von

Politik, Planung und Wissenschaft ist zum Abbau der Geschlechterhierarchie und

der Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien unentbehrlich.98

                                                

95 Vgl. Life e.V. - FrauenUmweltNetz (Hrsg.) (1996), a.a.O., S. 18.
96 Vgl. Wichterich, Christa (1992), a.a.O., S. 14.
97 Siehe auch Bundesministerium f�r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (Hrsg.), a.a.O.,
S. 9.
98Vgl. Terlinden, Ulla (1994), a.a.O., S. 9ff.
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Ma§nahmen zum Abbau der Geschlechterhierarchie sind nur nachhaltig effektiv,

wenn gleichzeitig die Position von M�nnern ver�ndert wird. F�r den Agenda-Proze§

bedeutet das weiterhin, da§ die Zusammenarbeit von M�nnern und Frauen zur

gleichberechtigten Ausbildung eines gemeinsamen Selbstverst�ndnisses �ber

den jeweiligen kommunalen Agenda-Proze§ zu forcieren ist.
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ANHANG

Kapitel 24

GLOBALER AKTIONSPLAN F�R FRAUEN ZUR ERZIELUNG EINER NACHHALTIGEN
UND GERECHTEN ENTWICKLUNG

PROGRAMMBEREICH

Handlungsgrundlage

24.1 Die internationale Staatengemeinschaft hat mehrere
Aktionspl�ne und �bereinkommen f�r die volle, gleichberech-
tigte und nutzbringende Integration der Frau in alle Entwick-
lungsma§nahmen gebilligt, insbesondere die Zukunftsstrate-

gien von Nairobi zur F�rderung der Frau1) , welche die
Mitwirkung der Frauen an der Bewirtschaftung von �kosy-
stemen und dem Schutz der Umwelt auf nationaler und
internationaler Ebene herausstellen. Verschiedene �berein-
kommen, darunter auch das Obereinkommen zur Beseitigung
jeder Form von Diskriminierung der Frau (Resolution 34/180
der Generalversammlung, Anhang) und �bereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Organisation
der Vereinten Nationen f�r Erziehung, Wissenschaft und
Kultur (UNESCO), wurden verabschiedet, um der
geschlechtsbedingten Diskriminierung ein Ende zu bereiten
und den Frauen Zugang zu Land und anderen Ressourcen,
Bildung und sicheren und gleichberechtigten Besch�ftigungs-
m�glichkeiten zu verschaffen.- Ebenfalls von Relevanz ist in
diesem Zusammenhang die Welterkl�rung �ber das �berle-
ben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder aus dem
Jahre 1990 und der dazugeh�rige Aktionsplan (A/45/625,
Anlage). Die erfolgreiche Durchf�hrung dieser Programme
h�ngt von der aktiven Einbeziehung der Frau in die wirtschaft-
lichen und politischen Entscheidungsprozesse ab und wird
auch f�r die erfolgreiche Durchf�hrung der Agenda 21 von
gr�§ter Bedeutung sein.

Ziele

24.2 Den Regierungen der einzelnen L�nder werden
folgende Ziele vorgeschlagen:

a) die Umsetzung der Zukunftsstrategien von Nairobi
zur F�rderung der Frau, insbesondere im Hinblick auf deren
Beteiligung an der Bewirtschaftung von �kosystemen und am
Umweltschutz im eigenen Land;

b) die Erh�hung des Frauenanteils bei politischen
Entscheidungstr�gern, Planern, Fachberatern, Managern und
Beratern in den Bereichen Umwelt und Entwicklung;

c) die Erw�gung der M�glichkeit, bis zum Jahr 2000
eine Strategie f�r die erforderlichen �nderungen zur
�berwindung verfassungsrechtlicher, gesetzlicher, admini-
strativer, kultureller, verhaltensbedingter, gesellschaftlicher
und wirtschaftlicher Hindernisse auf dem Weg zur vollen

                                                

1) Report of the World Conference to Review and
Appraise the Achievements of the United Nations
Decade for Women: Equality, Development and
Peace, Nairobi, 15. bis 26.  Juli 1985 (United
Nations publication, Sales No. E.85.IV.10),
K�pitel I, Abschnitt A.

Beteiligung der Frau an einer nachhaltigen Entwicklung und
am �ffentlichen Leben zu erarbeiten und bekanntzugeben;

d) die Einf�hrung von Mechanismen auf nationaler,
regionaler und internationaler Ebene bis zum Jahr 1995 mit
dem Ziel, den Durchf�hrungsstand der entwicklungs- und
umweltpolitischen Ma§nahmen und Programme und deren
Auswirkungen auf die Frauen zu �berpr�fen sowie den ihnen
geleisteten Beitrag und den ihnen entstehenden Nutzen
sicherzustellen;

e) die Auswertung, Pr�fung, �berarbeitung und,
gegebenenfalls, Einf�hrung von Lehrpl�nen und sonstigen
Unterrichtsmaterialien mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit
nichtstaatlichen Organisationen die Vermittlung geschlechts-
relevanter Kenntnisse und der Bedeutung der Rolle der Frau
an M�nner und Frauen im Rahmen der formalen und
nonformalen Bildung und in entsprechenden Ausbildungsein-
richtungen zu f�rdern;

f) die Ausarbeitung und Umsetzung einer klaren
Regierungspolitik sowie staatlicher Leitlinien, Strategien und
Pl�ne zur Durchsetzung der Gleichberechtigung in allen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens; dazu geh�ren auch
die F�rderung der Alphabetisierung, der schulischen und
beruflichen Ausbildung, der Ern�hrung und der Gesundheit der
Frauen und ihre Mitwirkung an f�hrenden Entscheidungsfunk-
tionen und am Umwelt-Management, vor allem aber auch der
Zugang zu Ressourcen durch Gew�hrung besserer
Zugangsm�glichkeiten zu Krediten aller Art, insbesondere im
informellen Sektor, sowie durch Ergreifung von Ma§nahmen
zur Sicherung des Zugangs der Frau zu Eigentumsrechten
sowie zu landwirtschaftlichen Produktionsmitteln und Ger�ten;

g) die Ergreifung vordringlicher und an die Gegeben-
heiten des jeweiligen Landes angepa§ter Ma§nahmen, durch
die sichergestellt wird, da§ Frauen und M�nner das gleiche
Recht haben, frei und eigenverantwortlich �ber die Zahl ihrer
Kinder und den zeitlichen Abstand zwischen den einzelnen
Geburten zu entscheiden, und da§ sie den Umst�nden
entsprechend Zugang zu Informations- und Bildungsm�glich-
keiten und finanziellen Mitteln haben, die sie in die Lage
versetzen, dieses Recht im Einklang mit ihrer Freiheit, W�rde
und ihren pers�nlichen Wertvorstellungen auszu�ben;

h) die Erw�gung der Verabschiedung, Erg�nzung und
Durchsetzung aller erforderlichen.  Ma§nahmen administrati-
ver, sozialer und erzieherischer Art, um jede Form der
Gewalt gegen Frauen auszuschlie§en.

Ma§nahmen

24.3 Die Regierungen sollen folgende konkrete Schritte
unternehmen:

a) Ma§nahmen zur �berpr�fung der verschiedenen
Politikbereiche und zur Ausarbeitung entsprechender Pl�ne,
um den Anteil der Frauen zu erh�hen, die als Entscheidungs-
tr�ger, Planer, Manager, Wissenschaftler und technische
Berater mit der Konzipierung, Ausarbeitung und Umsetzung
einer auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Politik
und entsprechender Programme befa§t sind;
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b) Ma§nahmen, um die Rolle von Frauenb�ros,
nichtstaatlichen Organisationen f�r Frauen und Frauengruppen
zu st�rken und sie in die Lage zu versetzen, zur St�rkung der
personellen und institutionellen Kapazit�ten f�r eine
nachhaltige Entwicklung beizutragen;

c) Ma§nahmen zur Beseitigung des Analphabetismus
bei Frauen und zur verst�rkten Aufnahme von Frauen und
M�dchen in Bildungseinrichtungen, zur F�rderung des Ziels
einer generellen �ffnung von Grundschulen und weiterf�hren-
den Schulen f�r M�dchen und Frauen, zur Verbesserung, der
Bildungs- und Ausbildungschancen von Frauen und M�dchen
in Wissenschaft und Technik, vor allem nach Abschlu§ einer
weiterf�hrenden Schule;

d) Programme zur Reduzierung der enormen
Arbeitsbelastung von Frauen und M�dchen innerhalb und
au§erhalb des Hauses durch Einrichtung weiterer kosteng�n-
stiger Kindertagesst�tten und Kinderg�rten seitens der
Regierungen, Kommunen, Arbeitgeber und anderer in Frage
kommender Organisationen sowie durch eine gerechte
Aufteilung der Hausarbeit zwischen Mann und Frau; des
weiteren Programme zur F�rderung der Bereitstellung
umweltvertr�glicher, in Absprache mit Frauen konzipierter,
entwickelter und verbesserter Technologien und sauberen
Wassers in erreichbarer N�he, einer zuverl�ssigen Versor-
gung mit Brennstoffen und angemessenen sanit�ren
Einrichtungen;

e) Programme zum Auf- und Ausbau von Einrichtun-
gen f�r die pr�ventive und kurative Medizin, wozu auch eine
auf Frauen zugeschnittene, von Frauen geleitete, verl�§liche
und effiziente reproduktionsmedizinische Versorgung sowie
den Umst�nden entsprechend erschwingliche, jedermann
zug�ngliche Dienste f�r eine im Einklang mit der Freiheit,
W�rde und den pers�nlichen Wertvorstellungen stehende und
ethische sowie kulturelle Aspekte ber�cksichtigende
verantwortliche Familienplanung geh�ren. Solche Programme
sollen schwerpunktm�§ig auf eine umfassende Gesundheits-
f�rsorge ausgerichtet sein, wozu auch Schwangerschaftsvor-
sorge, Gesundheitserziehung und Aufkl�rung �ber eine
verantwortliche Elternschaft geh�ren, und allen Frauen die
M�glichkeit zum Vollstillen, zumindest w�hrend der ersten
vier Monate nach der Geburt, geben.  Die Programme sollen
die produktive und reproduktive Rolle und das Wohl der
Frauen uneingeschr�nkt unterst�tzen, wobei der Notwendig-
keit einer gleichwertigen und verbesserten Gesundheitsf�r-
sorge f�r alle Kinder und der Reduzierung der M�tter- und
Kindersterblichkeit und der Erkrankungen von Mutter und Kind
besondere Beachtung geb�hrt;

f) Programme zur Unterst�tzung und Verbesserung
der Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt und einer
gerechten Entlohnung der Frauen im formellen und informel-
len Sektor mit angemessenen wirtschaftlichen, politischen und
sozialen Versorgungssystemen und -leistungen einschlie§lich
Kinderbetreuung, insbesondere in Form von Kindertagesst�t-
ten und Elternurlaub, sowie gleicher Zugangsm�glichkeiten zu
Krediten, Land und sonstigen nat�rlichen Ressourcen;

g) Programme zur Einrichtung l�ndlicher Bankensy-
steme, um den auf dem Lande lebenden Frauen leichteren und
vermehrten Zugang zu Krediten, landwirtschaftlichen
Produktionsmitteln und Ger�ten zu verschaffen;

h) Programme zur St�rkung des Verbraucherbewu§t-
seins und der aktiven Beteiligung von Frauen unter Hervorhe-
bung ihrer f�hrenden Rolle bei der Herbeif�hrung der f�r den
Abbau oder die Abschaffung nicht nachhaltiger Verbrauchs-
und Produktionsmuster notwendigen Ver�nderungen,
insbesondere in den Industriel�ndern, um auf diese Weise
Anst�§e zu Investitionen in umweltvertr�gliche Produktions-
prozesse zu geben und eine umwelt- und sozialvertr�gliche
industrielle Entwicklung herbeizuf�hren

i) Programme zur Ausr�umung hartn�ckiger negati-
ver Vorstellungen, Klischees, Einstellungen und Vorurteile in
bezug auf Frauen durch Herbeif�hrung eines Wandels in den

Sozialisationsmustern, in den Medien, in der Werbung sowie
im formalen und nonformalen Bildungswesen.

j) Ma§nahmen zur �berpr�fung der in diesen
Bereichen erzielten Fortschritte einschlie§lich der Erstellung
eines Pr�f- und Bewertungsberichts, der auch die Empfehlun-
gen einschlie§t, die auf der f�r 1995 vorgesehenen Weltfrau-
enkonferenz vorgelegt werden sollen.

24.4 Die Regierungen werden dringend aufgefordert, alle
frauenrelevanten �bereinkommen zu ratifizieren, soweit dies
nicht bereits geschehen ist.  Die Regierungen, die solche
�bereinkommen bereits ratifiziert haben, sollen gesetzliche,
verfassungsrechtliche und administrative Verfahren einf�hren
und durchsetzen, um die vereinbarten Rechte in einzelstaatli-
che Rechtsvorschriften umzusetzen; au§erdem sollen sie
Ma§nahmen ergreifen, um diese Rechte in Kraft zu setzen
und so die Rechtsf�higkeit der Frau f�r die volle und gleichbe-
rechtigte Mitwirkung an Fragen und Entscheidungen �ber eine
nachhaltige Entwicklung zu st�rken.

24.5 Die Vertragsstaaten des �bereinkommens �ber die
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau sollen
bis zum Jahr 2000 �nderungen zu diesem �bereinkommen
pr�fen und entsprechende Antr�ge einbringen, um die den
Bereich Umwelt und Entwicklung betreffenden Teile des
�bereinkommens zu st�rken; besondere Beachtung geb�hrt
dabei der Frage des Zugriffs und des Anspruchs auf nat�rliche
Ressourcen, Technologien, flexible Bankdienste und billige
Wohnungen sowie dem Umweltschutz und dem Schutz vor
im privaten Umfeld und am Arbeitsplatz vorkommenden
Giften.  Die Vertragsstaaten sollen auch den Umfang des
Geltungsbereichs des �bereinkommens im Hinblick auf
Umwelt- und Entwicklungsfragen kl�ren und den Ausschu§
f�r die Beseitigung der Diskriminierung der Frau auffordern,
Richtlinien �ber die Form auszuarbeiten, in der die in
bestimmten Artikeln des �bereinkommens geforderte
Berichterstattung �ber diese Fragen erfolgen soll.

(a) Bereiche, in denen dringender Handlungsbe-
darf besteht

24.6 Die Staaten sollen dringliche Ma§nahmen zur
Beendigung der rapide zunehmenden Verschlechterung der
Umweltsituation und der wirtschaftlichen Lage in den
Entwicklungsl�ndern ergreifen, die in l�ndlichen Gebieten
ganz allgemein das Leben der Frauen und Kinder beeintr�ch-
tigt, welche unter den Folgen von D�rren, W�stenausbreitung
und Waldvernichtung, bewaffneten Feindseligkeiten,
Naturkatastrophen, Giftm�ll und den Auswirkungen des
Einsatzes ungeeigneter agrochemischer Produkte zu leiden
haben.

24.7 Damit diese Ziele erreicht werden k�nnen, sollen
Frauen voll und ganz in die Entscheidungsprozesse und in die
Durchf�hrung nachhaltiger Entwicklungsma§nahmen
einbezogen werden.

(b) Forschung, Datenerfassung und Transfer von
Informationen

24.8 Im Zusammenwirken mit wissenschaftlichen
Einrichtungen und einheimischen Forscherinnen sollen die
L�nder geschlechterspezifische Datenbanken und Informati-
onssysteme aufbauen und partizipative, handlungsorientierte
Forschung und Zielanalysen durchf�hren, und zwar �ber

a) die vorhandenen Kenntnisse und Erfahrungen von
Frauen �ber die Bewirtschaftung und Erhaltung der nat�rlichen
Ressourcen zur anschlie§enden Eingabe in die auf eine
nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Datenbanken und
Informationssysteme;

b) die Auswirkungen von Strukturanpassungspro-
grammen auf Frauen. Besondere Beachtung bei Untersuchun-
gen im Zusammenhang mit Strukturanpassungsprogrammen
geb�hrt den unterschiedlichen Auswirkungen dieser
Programme auf Frauen, insbesondere was Einschr�nkungen
bei den Sozialleistungen sowie im Bildungs- und Gesund-
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heitsbereich und den Wegfall von Subventionen f�r Lebens-
mittel und Brennstoffe anbelangt;

c) die Auswirkungen der Umweltzerst�rung, insbe-
sondere durch D�rren, W�stenausbreitung, giftige
Chemikalien sowie bewaffnete Feindseligkeiten, auf Frauen;

d) die Untersuchung der strukturellen Zusammen-
h�nge zwischen Geschlechterbeziehungen, Umwelt und
Entwicklung;

e) die Ber�cksichtigung des Wertes unbezahlter
Arbeit, einschlie§lich der gegenw�rtig als Hausarbeit
bezeichneten Arbeit, in Systemen zur rechnerischen
Erfassung der Ressourcen, um unter Verwendung der 1993
erscheinenden �berarbeiteten Leitlinien des Systems
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (SNA) der Verein-
ten Nationen den tats�chlichen Wert des von Frauen
geleisteten Beitrags zur Volkswirtschaft auszuweisen;

f) Ma§nahmen zur Entwicklung und Einbeziehung
�kologischer, sozialer und geschlechterspezifischer
Wirkungsanalysen als wichtigen Schritt zur Entwicklung und
�berwachung von Programmen und entwicklungspolitischen
Konzepten;

g) Programme zur Schaffung l�ndlicher und st�dti-
scher Ausbildungs-, Forschungs- und Ressourcenzentren in
Entwicklungs- und Industriel�ndern zum Transfer umweltver-
tr�glicher Technologien an Frauen.

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit
und Koordinierung

24.9 Der Generalsekret�r der Vereinten Nationen soll
pr�fen, inwieweit sich die gesamten Institutionen der Vereinten
Nationen - auch diejenigen, die sich schwerpunktm�§ig mit
der Rolle der Frau befassen - zur Verwirklichung der
gesteckten Entwicklungs- und Umweltschutzziele eignen, und
Empfehlungen f�r die St�rkung ihrer Kapazit�ten aussprechen.
Zu den Institutionen, die hier besonders zu beachten sind,
geh�ren die Unterabteilung f�r die F�rderung der Frau
(Zentrum f�r soziale Entwicklung und humanit�re Angelegen-
heiten, Sekretariat der Vereinten Nationen in Wien), der
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen f�r die Frau
(UNIFEM), das Internationale Forschungs- und Ausbildungs-
institut zur F�rderung der Frau (INSTRAW) und die Frauen-
programme der Regionalkommissionen. Bei der Pr�fung soll
auch untersucht werden, wie die Umwelt- und Entwicklungs-
programme der einzelnen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen entsprechend gest�rkt werden k�nnen,
damit sie in der Lage sind, die Agenda 21 umzusetzen, und
wie die Rolle der Frauen in auf eine nachhaltige Entwicklung
ausgerichtete Programme und Entscheidungen eingebunden
werden kann.

24.10 Jede Organisation der Vereinten Nationen soll die
Anzahl der in fahrender Position mit Leitungs- und Entschei-
dungsfunktionen betrauten Frauen pr�fen und, wo erforderlich,
Programme zur Erh�hung dieses Anteils gem�§ Resolution
1991/17 des Wirtschafts- und Sozialrats �ber die Verbesse-
rung des Status der im Sekretariat t�tigen Frauen beschlie-
§en.

24.11 UNIFEM soll in Zusammenarbeit mit dem Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) regelm�§ige
Konsultationen mit Gebern einf�hren, um auf diese Weise
Durchf�hrungsprogramme und -projekte f�r eine nachhaltige
Entwicklung zu f�rdern, die zu einer st�rkeren Beteiligung von
Frauen, insbesondere von Frauen mit niedrigem Einkommen,
an nachhaltiger Entwicklung und Entscheidungsprozessen
f�hren sollen.  Das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen (UNDP) soll in allen Dienststellen der ortsans�ssi-
gen Vertreter eine f�r Frauen bestimmte Anlaufstelle f�r
Entwicklungs- und Umweltfragen einrichten, die Ausk�nfte
erteilen und den Austausch von Erfahrungen und Informationen
in diesen Bereichen f�rdern soll.  Alle an den Anschlu§ma§-
nahmen und der Umsetzung der Agenda 21 beteiligten
Organisationen der Vereinten Nationen, Regierungen und

nichtstaatliche Organisationen sollen sicherstellen, da§ bei
allen grunds�tzlichen Entscheidungen, Programmen und
Ma§nahmen geschlechtsspezifische Gesichtspunkte voll und
ganz ber�cksichtigt werden.

Instrumente zur Umsetzung

Finanzierung und Kostenabsch�tzung

24.12 Die durchschnittlichen j�hrlichen Gesamtkosten
(1993-2000) f�r die Durchf�hrung der im vorliegenden
Programmbereich genannten Ma§nahmen werden vom
Sekretariat der UNCED auf etwa 40. Millionen Dollar veran-
schlagt, in Form von Zusch�ssen oder in Form
konzession�rer Kredite von der internationalen Staatenge-
meinschaft. Es handelt sich dabei nur um �berschl�gige, von
den betroffenen Regierungen noch nicht �berpr�fte
Sch�tzungen der Gr�§enordnung.  Die tats�chlichen Kosten
und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkon-
zession�re - h�ngen unter anderem von den konkreten
Umsetzungsstrategien und Programmen ab, die von den
Regierungen beschlossen werden.
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