
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Impressum 
Herausgeberin: 

 

Bundesarbeitsgemeinschaft 

Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) e. V. 

Carl-Mosterts-Platz 1 

40477 Düsseldorf 

Tel.: 0211 94485-0 

Fax: 0211 486509 

E-Mail: bagkjs@jugendsozialarbeit.de 

Internet: www.bagkjs.de 

 

Büro Berlin 

Chausseestr. 128/129 

10115 Berlin 

Tel.: 030 288789-56 

Fax: 030 288789-55 

 E-Mail: schindler@jugendsozialarbeit.de 

 

 

 

Redaktion: 

 Brigitte Schindler 

 

Layout: 

 Manuela Meyer 

 

 

 

Düsseldorf, Berlin im März 2009 

 
 
 

mailto:bagkjs@jugendsozialarbeit.de
http://www.bagkjs.de/
mailto:schindler@jugendsozialarbeit.de


 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
 
JUGENDARMUT          1 - 22

       23 - 26 

       27 - 71 

        72 - 84 

        85 - 87 

Ursachen, Folgen, Konsequenzen 
Prof. Dr. Roland Merten, Uni Jena  
 
 
 
FORUM 1 
Jugendarmut verhindert Bildung. 
Prof. Dr. Roland Merten, Uni Jena 
 
 
 
FORUM 2 
Armut macht krank. 
Prof. Dr. Gerhard Trabert, FH Nürnberg 
 
 
 
FORUM 3 
Leben ohne Erwerbstätigkeit. 
Anmerkung aus sozialethischer Sicht. 
Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl, KHSB Berlin 
 
 
 
FORUM 4  
Jugendarmut hat (k)ein Geschlecht. 
Prof. Dr. Susanne Gerull, ASFH Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUGENDARMUT 
Ursachen, Folgen,

Konsequenzen

Jugendarmutskonferenz

am 24. November 2008 in Berlin

KJS – Katholische Jugendsozialarbeit

Lehrstuhl für Sozialpädagogik und außerschulische Bildung

Prof. Dr. Roland Merten

Friedrich-Schiller-Universität Jena
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9 Fazit
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Friedrich-Schiller-Universität Jena

Armut

Absolute 
Armut

Relative 
Armut

Lebenslagenansatz Ressourcenansatz

Relative 
Einkommensarmut

Sozialhilfe-
bedürftigkeit

24.  November 2008 3Jugendarmutskonferenz

Armutsdefinitionen

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Armutsrisikogrenze in den Armuts- und Reichtums-

berichten (ARB) und nach EU-SILC:

2004: 856 € (EU-SILC)
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Armutsschwellen

2005 (3.ARB): 781 € (EU-SILC)

2003 (2.ARB): 938 € (EVS)

1998 (1.ARB): 825 € (EVS)
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Gliederung

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Artikel 1: Geltung für das Kind; 

Begriffsbestimmung

Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind 

jeder Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr 

noch nicht vollendet hat, soweit die Voll-
jährigkeit nach dem auf das Kind anzuwen-
denden Recht nicht früher eintritt.

Jugendarmutskonferenz 624.  November 2008

Übereinkommen über
die Rechte des Kindes
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Friedrich-Schiller-Universität Jena

(1) Im Sinne dieses Buches ist

1. Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, soweit nicht die 
Absätze 2 bis 4 etwas anderes bestimmen,

2. Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht 18 

Jahre alt ist,

3. junger Volljähriger, wer 18, aber noch nicht 27 Jahre alt ist,

4. junger Mensch, wer noch nicht 27 Jahre alt ist, …

Jugendarmutskonferenz 724.  November 2008

§ 7 SGB VIII
Begriffsbestimmungen

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Definition Jugendarmut:

keine separate Definition für Jugendarmut

Armut von (Kindern und) Jugendlichen wird vielfach 

mit der Armut oder dem Arbeitslosengeld II- bzw. 

Sozialhilfebezug der Haushalte gleichgesetzt, in denen 

sie leben.

� In der Regel: Festlegung über Einkommen der 

Eltern

24.  November 2008 8Jugendarmutskonferenz

Jugendarmut
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Friedrich-Schiller-Universität Jena
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Jugendarmut

Friedrich-Schiller-Universität Jena
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Einkommensarmutsrisiko
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Quelle: BMAS 2008 
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Friedrich-Schiller-Universität Jena

(Quelle: BMAS (2005): Lebenslagen in Deutschland. 2. Armuts- und Reichtums-
bericht der Bundesregierung. Bonn, S. 21.)
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Jugendarmut
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Friedrich-Schiller-Universität Jena

monatlich täglich monatlich täglich

Nahrung, Getränke, Tabakwaren 37% 78,07 € 103,97 €

Bekleidung, Schuhe 10% 21,10 € 28,10 €

Wohnung (ohne Mietkosten), Strom, 

...
8% 16,88 € 22,48 €

Möbel, Apparate, Haushaltsgeräte
7% 14,77 € 19,67 €

Gesundheitspflege (z.B. Kosten für 

Medikamente, Hilfsmittel)
4% 8,44 € 11,24 €

Verkehr 4% 8,44 € 11,24 €

Telefon, Fax 9% 18,99 € 25,29 €

Freizeit, Kultur 11% 23,21 € 30,91 €

Beherbergungs- und Gaststätten-

leistungen
2% 4,22 € 5,62 €

sonstige Waren und Dienstleistungen 

(insb. für Körperpflege und 

Hygiene)

8% 16,88 € 22,48 €

211,00 € 281,00 €

Anteil am Eckregelsatz

60% 80%

bis 15 Jahre 15 Jahre und älter

Warenkorb
Anteil 

am RS

24.  November 2008 13Jugendarmutskonferenz

Sozialgeld – Regelsatz 

Friedrich-Schiller-Universität Jena

monatlich täglich monatlich täglich

Nahrung, Getränke, Tabakwaren 37% 78,07 € 2,60 € 103,97 € 3,47 €

Bekleidung, Schuhe 10% 21,10 € 0,70 € 28,10 € 0,94 €

Wohnung (ohne Mietkosten), Strom, 

...
8% 16,88 € 0,56 € 22,48 € 0,75 €

Möbel, Apparate, Haushaltsgeräte
7% 14,77 € 0,49 € 19,67 € 0,66 €

Gesundheitspflege (z.B. Kosten für 

Medikamente, Hilfsmittel)
4% 8,44 € 0,28 € 11,24 € 0,37 €

Verkehr 4% 8,44 € 0,28 € 11,24 € 0,37 €

Telefon, Fax 9% 18,99 € 0,63 € 25,29 € 0,84 €

Freizeit, Kultur 11% 23,21 € 0,77 € 30,91 € 1,03 €

Beherbergungs- und Gaststätten-

leistungen
2% 4,22 € 0,14 € 5,62 € 0,19 €

sonstige Waren und Dienstleistungen 

(insb. für Körperpflege und 

Hygiene)

8% 16,88 € 0,56 € 22,48 € 0,75 €

211,00 € 7,03 € 281,00 € 9,37 €

Anteil am Eckregelsatz

60% 80%

bis 15 Jahre 15 Jahre und älter

Warenkorb
Anteil 

am RS

24.  November 2008 14Jugendarmutskonferenz

Sozialgeld – Regelsatz 
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Friedrich-Schiller-Universität Jena
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monatlich täglich Lebensmittelkosten
100% 37% € pro Tag in € in %

Erwachsene 
(100 %)

351 € 129,87 € 4,28 € --- --- ---

Kind 2-3 Jahre 211 € 78,07 € 2,60 € 2,42 € + 0,18 € +7,0
Kind 4-6 Jahre 211 € 78,07 € 2,60 € 3,18 € -0,57 € -22,2

Kind 7-9 Jahre 211 € 78,07 € 2,60 € 3,94 € -1,34 € -51,4

Kind 10-13 Jahre 211 € 78,07 € 2,60 € 4,70 € -2,10 € -80,9

Kind 14-15 Jahre 281 € 103,97 € 3,47 € 5,34 € -1,87 € -53,9

Kind 15-18 Jahre 281 € 103,97 € 3,47 € 6,13 € -2,66 € -76,7

Differenz 
Regelleistung ./. 

Optimierte 
Mischkost

Altersgruppen 
der optimierten 

Mischkost

Regelleistung 
ALG II/

Sozialgeld

Nahrung, 
Getränke, 

Tabakwaren
Optimierte
 Mischkost

Quelle: Kersting/Clausen 2007, S. 511

Sozialgeld und gesunde Ernährung 
von Kindern und Jugendlichen

Friedrich-Schiller-Universität Jena
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Sozialgeld und gesunde Ernährung 
von Kindern und Jugendlichen

Erscheinungs-/
Bezugsjahr

Quelle
DM 
(gerundet)

€ (gerundet)

1995
BT-Drs. 12/7560: Familien und Familienpolitik im 
geeinten Dtld. - Zukunft des Humanvermögens. 
Fünfter Familienbericht. Bonn

395.000       201.960                   

1996
Lampert, H., 1996: Priorität für die Familie. 
Plädoyer für eine rationale Familienpolitik. Berlin

306.000       156.455                   

BT-Drs. 13/381 (vom 02.02.1995): 
Erster Existenzminimumbericht

113.184       
 57.870 (ohne 

Betreuungsaufwand) 

1999
BT-Drs. 13/9561 (vom 17.12.1997): 
Zweiter Existenzminimumbericht

120.528       
 61.625 (ohne 

Betreuungsaufwand) 

2001
BT-Drs. 14/1926 (vom 04.01.2000): 
Dritter Existenzminimumbericht

121.824       
 62.288 (ohne 

Betreuungsaufwand) 

2003
BT-Drs. 14/7765 (neu): 
Vierter Existenzminimumbericht*

204.470       104.544                   

2005
BT-Drs. 15/2462 (vom 05.02.2004): 
Fünfter Existenzminimumbericht**

204.470       104.544                   

2006
BT-Drs. 16/3265 (vom 02.11.2006): 
Sechster Existenzminimumbericht

204.470       104.544                   

2008 Siebenter Existenzminimumbericht [Entwurf vom 27.10.2008] 212.075       108.432                   
(teilweise eigene Berechnungen)
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Friedrich-Schiller-Universität Jena

Quelle: Datenreport 2008
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Friedrich-Schiller-Universität Jena
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Betroffenheit von Armut: Alter

Quelle: 
Datenreport 
2008

2001 2006 2001 2006

Bevölkerung  insg. 11,4 13,9 15,3 22,7

Geschlecht

Männlich 10,8 13,1 14,9 22,6
Weiblich 12,0 14,7 15,7 22,8

Alter

bis 10 Jahre 15,4 16,3 20,5 30,2
11-20 Jahre 16,4 18,7 22,2 33,6
21-30 Jahre 15,8 19,2 23,0 28,5
31-40 Jahre 9,5 11,4 15,1 23,3
41-50 Jahre 8,9 14,2 14,5 28,0
51-60 Jahre 9,1 13,0 14,9 25,7
61-70 Jahre 8,7 8,9 7,2 8,7
71 Jahre und älter 9,8 11,2 7,4 7,2

Bevölkerung insgesamt
Gesamtdeutschland Ostdeutschland

Armutsquote in %

Armutsschwelle 
nach EU-

Definition:
60% Median

Friedrich-Schiller-Universität Jena
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2001 2006 2001 2006

Insgesamt
Bevölkerung ab 18 Jahren 10,4 13,3 14,1 21,4

Bildungsabschluss

Hauptschule,
ohne Abschluss 20,6 26,3 24,1 34,5
RS, FHS, Gymnasium
ohne Abschluss 10,7 12,4 18,0 29,5
Hauptschule,
mit Abschluss 8,9 13,2 14,0 21,9
Realschule mit Abschluss 7,8 11,7 14,8 24,1
FHS, Gymnasium
mit Abschluss 9,8 11,9 14,9 17,4
Sonstiges 20,9 19,9 35,5 38,7
FH, Uni 4,1 4,7 5,1 7,8
In Lehre, Schule, Studium 15,0 10,0 21,4 21,0

Armutsschwelle 
nach EU-Definition:

60% Median

Bevölkerung insgesamt
Gesamtdeutschland Ostdeutschland

Armutsquote in %

Betroffenheit von Armut: Bildung

Quelle: 
Datenreport 
2008
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Friedrich-Schiller-Universität Jena
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Betroffenheit von Armut: Status

2001 2006 2001 2006

Insgesamt
Bevölkerung ab 18 Jahren 10,4 13,3 14,1 21,4

Erwerbsstatus

In Ausbildung 22,3 21,7 22,5 28,2

Berufliche Stellung

Un-/angelernter Arbeiter 13,5 18,1 21,0 39,7
Facharbeiter/Meister 4,9 8,8 6,4 15,5
Selbstständige 10,9 10,6 21,5 16,8
Auszubildende, Volontäre 19,5 24,2 23,4 33,0
Einfache Angestellte 5,6 10,9 8,7 19,2
Qualifizierte Angestellte 1,8 4,0 2,8 6,2
Leitende Angestellte 0,9 0,6 0,6 0,9
Einfache/mittlere Beamte 1,1 0,2 6,4 0,0
Gehobene/höhere Beamte 0,5 0,4 1,6 0,6

Armutsschwelle 
nach EU-Definition:

60% Median

Bevölkerung insgesamt
Gesamtdeutschland Ostdeutschland

Armutsquote in %

Quelle: 
Datenreport 
2008
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Friedrich-Schiller-Universität Jena

Quelle: Statistische Bundesamt und eigene Berechnungen
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Teilstationäre Hilfen

0 - 15 Jahre 15 - 18 Jahre
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Hilfen zur Erziehung – Bildung 

Friedrich-Schiller-Universität Jena

24

41

14 10

35 3535

13
26

16 1311 6

23

38
31

10 5 8

70
64

0

20

40

60

80

100

G
ru

nd
-/

 
H

au
pt

sc
hu

le

S
on

d
er

sc
hu

le

w
ei

te
rf

üh
re

nd
e 

S
ch

ul
e

ni
ch

t i
n 

S
ch

ul
e

w
ed

er
 in

 
sc

hu
lis

ch
er

 n
oc

h 
be

ru
fl

ic
he

r 
B

ild
un

g

A
n

te
il

 i
n

 %

Stationäre Hilfen

0 - 15 Jahre 15 - 18 Jahre 18 - 21 Jahre 21 Jahre und älter

Quelle: Statistische Bundesamt und eigene Berechnungen
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Hilfen zur Erziehung – Bildung 
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Friedrich-Schiller-Universität Jena

25

Quelle: Statistische Bundesamt und eigene Berechnungen
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Inanspruchnahme der Hilfen zur 
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Friedrich-Schiller-Universität Jena

(1) Sozialhilfe

(2) Leistungen nach dem   
Asylbewerberleistungsgesetz

(3) Kindergeld

(4)  Kinderzuschlag

(5)  Wohngeld

(6)  BAföG
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Weitere Transferleistungen

Friedrich-Schiller-Universität Jena

31%
26%

14%
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Transferleistungen – Effektivität
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Friedrich-Schiller-Universität Jena

31%
26%

14%

35%

25%

9%
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Transferleistungen – Effektivität

Friedrich-Schiller-Universität Jena
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Vergleich europäische Länder
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Schulabschlussspezifische 
Arbeitslosenquote 2005
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Friedrich-Schiller-Universität Jena
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Qualifikationsspezifische 
Arbeitslosenquote 1975 bis 2005

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Quelle: Lüders 2008
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Entwicklung des Jugend- bzw. Altenquotienten in Deutschland

Jugendquotient Altenquotient
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Jugend- und Altenquotienten 
1871 bis 2050
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Gliederung

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Entwicklungsperiode Entwicklungsaufgabe

Jugend

(18 – 22 Jahre)
1. Autonomie von den Eltern

2. Identität in der Geschlechterrolle

3. Internalisiertes moralisches 
Bewusstsein

4. Berufswahl

Adoleszenz

(13 – 17 Jahre)
1. Körperliche Reifung

2. Formale Operationen

3. Gemeinschaft mit Gleichaltrigen

4. Heterosexuelle Beziehungen

24.  November 2008 36Jugendarmutskonferenz

Entwicklungsaufgaben nach 
Havighurst
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Friedrich-Schiller-Universität Jena

Frühes Erwachsenen-

alter

(23 – 30 Jahre)

1. Heirat

2. Geburt von Kindern

3. Arbeit/Beruf

4. Lebensstil finden

24.  November 2008 37Jugendarmutskonferenz

Entwicklungsperiode Entwicklungsaufgabe

Entwicklungsaufgaben nach 
Havighurst

Friedrich-Schiller-Universität Jena
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"Eltern halten sich aus meinen 
Angelegenheiten heraus"

"Streit, letztendlich 
setze ich mich durch"

"Streit, letztendlich setzen 
meine Eltern sich durch"

"Eltern sagen mir, 
was ich zu tun habe"

"Eltern lassen mich weitgehend
selbst entscheiden"

"Wir reden und kommen 
gemeinsam zu einer Entscheidung"

Anteil in %

"Wenn es um wichtige Probleme in Ihrem Leben geht, wie 

verhalten sich da normalerweise Ihre Eltern?"

weiblich männlich
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Wahrgenommener Erziehungsstil

Quelle: Shell Jugendstudie 2006 – TNS Infratest Sozialforschung
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Friedrich-Schiller-Universität Jena

27

44 49 49
58

0

20

40

60

80

100

A
n

te
il

 i
n

 %

"Wir reden und kommen gemeinsam zu einer Lösung"

Quelle: Shell Jugendstudie 2006 – TNS Infratest Sozialforschung

24.  November 2008 39Jugendarmutskonferenz

Wahrgenommener Erziehungsstil –
Schichtzugehörigkeit 

Friedrich-Schiller-Universität Jena
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"Bestens mit Eltern auskommen"
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Quelle: Shell Jugendstudie 2006 – TNS Infratest Sozialforschung

Wahrgenommener Erziehungsstil –
Schichtzugehörigkeit 
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Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren, 

die nicht mehr bei den Eltern wohnen

Friedrich-Schiller-Universität Jena
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Quelle: Shell Jugendstudie 2006 – TNS Infratest Sozialforschung

Auszug aus Elternhaus –
persönliche und soziale Merkmale
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8 Entwicklungsaufgaben

9 Fazit

Friedrich-Schiller-Universität Jena
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Gliederung
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Friedrich-Schiller-Universität Jena

• Jugendarmut ist verbreiteter als Kinderarmut

• Sozialtransfers können Armut verhindern

• in anderen europäischen Ländern sind die 

Sozialtransfers jedoch effektiver

Wie aber wirkt sich Armut bei den 

betroffenen Jugendlichen aus?

24.  November 2008 43Jugendarmutskonferenz

Fazit

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!

Lehrstuhl für Sozialpädagogik und außerschulische Bildung

Prof. Dr. Roland Merten
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Folie zum Forum „Jugendarmut verhindert Bildung.“ 
von Prof. Dr. Roland Merten 
 
  
 
       Prof. Dr. Roland Merten 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 

 
 

PISA-Leistungsergebnisse im Kontext makrosozialer Bedingungsfaktoren 
(Datenbasis: PISA 2000) 

 
 

Ausgewählte 
OECD-Staaten 

Mittel-
wert+ 

Bundesländer der 
Bundesrepublik 

Arbeitslosen-
quote** 

Sozialhilfe-
quote*** 

     
Finnland (546) 546    

     
 530    

Australien (528)     
Großbritannien (523)     

Japan (522)     
Schweden (516)     

 510 Bayern 5,5 (6,9) 4,3 
Österreich (507)     

Vereinigte Staaten (504)     
     

OECD-Durchschnitt 500 Baden-Württemberg 5,4 (6,2) 4,2 
     
 495    

Schweiz (494) 494    
 493    
 492    
 491 Sachseno          (17,8) 7,0 
 490    
 489    
 488    

Italien (487) 487    
 486    
 485 Rheinland-Pfalz 7,3 (7,7) 6,0 

Deutschland-
Durchschnitt 484 Saarland 9,8 (9,2) 9,9 

 483    
 482 Nordrhein-Westfalen 

Thüringeno 
9,2 (10,2) 

 
7,8 
5,7 

 481    
 480    
 479    
 478 Schleswig-Holstein 8,5 (9,8) 12,0 
 477    
 476 Hessen 7,3 (8,2) 10,5 
 475    
 474 Niedersachsen 9,3 (9,6) 13,0 
 473    
 472    
 471    

Portugal (470) 470    
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 469    
 468    
 467 Mecklenburg-Vorp. o          (20,5) 9,8 
 466    
 465    
 464    
 463    
 462    
 461    
 460    
 459 Brandenburgo          (18,7) 4,7 
     
 455 Sachsen-Anhalto          (20,3)  
    13,1 
 450    
 449    
 448 Bremen 13,0 (13,3) 21,1 

 
 
* Arbeitslosenquote im Jahr 2000 (Feldphase von PISA) [in Klammern: Werte für 2004; Datenbasis: 

Statistisches Bundesamt 2005] 
** Sozialhilfequote der Bevölkerung bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (Bezugsjahr: 2000) [Datenbasis: 

Statistisches Bundesamt 2002, S. 8; Statistisches Bundesamt 2004] 
+ PISA-Leistungsergebnisse nach (Bundes-)Ländern [Datenbasis: Deutsches PISA-Konsoritum 2003, S. 61] 
o Die neuen Bundesländer fallen hier insofern aus der Systematik der Betrachtung heraus, weil in ihnen derzeit 

eine Anpassung an das Sozialhilfeniveau der alten Bundesländer stattfindet; dieser Prozess ist noch nicht 
abgeschlossen. 

 
© Prof. Dr. Roland Merten, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für Sozialpädagogik und außerschulische Bildung 
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Rheinland-Pfalz
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Kinderarmutsquoten in Deutschland und Thüringen

Thüringen neue Bundesländer Deutschland alte Bundesländer

Abb. 1: Kinderarmutsquoten in Deutschland und Thüringen 

Quelle: TLS, Destatis und eigene Berechnungen 

© Prof. Dr. Roland Merten, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für Sozialpädagogik und außerschulische Bildung 
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Leben ohne Erwerbsarbeit

Anmerkungen aus sozialethischer Sicht

Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl 1
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Leben ohne Erwerbsarbeit 
- Anmerkungen aus 

sozialethischer Sicht

1. Vorbemerkungen zum 
Konzept der  Lebenslagenarmut

2. Die doppelt Not-wendende Arbeit 
- menschenrechtsethische Erwägungen

3. Die Menschwerdung des Menschen durch (Erwerbs-) Arbeit 
- biblisch-theologische Impulse

4. Zwischen jobs und callings 
- Bedeutungsdimensionen der Berufsarbeit 

5. Ausblick: 
Verwirklichungsperspektiven des Menschenrechts auf Arbeit

Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl 2
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Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl 3

(1) Vorbemerkungen zum 
Konzept der Lebenslagenarmut

→
 

Armut
•

 
Einkommensarmut

•
 

Lebenslagenarmut
→

 
Arbeitsdefinition Lebenslage
•

 
materielle Ressourcen (verfügbares Einkommen usw.)

•
 

immaterielle objektive Ressourcen 
(Wohnraum, soziale Netzwerke, Bildungsabschlüsse, 
physische/psychische Gesundheit, (soziale) Mobilität, 
Erholungschancen/Erkrankungsrisiken, Prestige/positionelle 
Macht/Entscheidungsbefugnisse, Rechtslage usw.)

•
 

subjektive Ressourcen
• real genutzte Handlungsspielräume und objektive Ressourcen
• kognitive, emotionale, volitive Kompetenzen
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Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl 4

(1) Vorbemerkungen zum 
Konzept der Lebenslagenarmut

→
 

Grundidee des Lebenslagenkonzepts
•

 
Zusammenspiel personenbezogener Ausstattungsmerkmale, die die 
Handlungsspielräume einer Person eröffnen bzw. begrenzen, die für 
deren selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung zur 
Verfügung stehen.

•
 

Lebenslagen erklären das Gelingen bzw. Misslingen einer 
glückenden Lebensführung 
(= erfolgreiche Bewältigung konkreter/prekärer Lebenssituationen)

•
 

Lebenslagen resultieren aus dem kumulierenden Gelingen/Misslingen 
einer glückenden Lebensführung
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(2) Die doppelt Not-wendende Arbeit 
- menschenrechtsethische Erwägungen

→
 

Menschliche Arbeit ist doppelt Not wendend
•

 
einerseits (Erwerbs-) Arbeit als Sicherung ökonomischer Grundlage für 
menschenwürdige Lebensführung, 

•
 

andererseits Arbeit als Medium sozialer Beziehungen und Anerkennung 
und damit Fundament von Selbstachtung und Selbstvertrauen

→
 

Hintergrundannahme: 
identitätsbildende Kraft der Einbindung in (Erwerbs-) Arbeit
•

 

Zeitstruktur
•

 

Einbindung in kollektive Zwecksetzungen und Ziele
•

 

Aktivierung kognitiver, soziale und schöpferischer Ressourcen
•

 

Erfahrung als gleichberechtigtes, reifes und vollwertige Mitglied der Gesellschaft
•

 

Befriedigung fundamentaler seelischer Bedürfnisse

Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl 5
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(2) Die doppelt Not-wendende Arbeit 
- menschenrechtsethische Erwägungen

→
 

Ausschluss von (erwerbsmäßiger) Arbeit 
•

 
weder materielle noch ideelle Gratifikation 
(„Wertschätzung“) 

•
 

Erfahrung von Missachtung
⇒

 
Soziale Scham; Apathie; 

⇒
 

Gefahr der Kompensation durch Gewalt 
(gegen sich oder andere)

Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl 6
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(2) Die doppelt Not-wendende Arbeit 
- menschenrechtsethische Erwägungen

→
 

Gesellschaftliche Differenzierungen in der Bewertung 
(„Honorierung“) menschlicher Arbeit
•

 
„gute“, gesellschaftlich anerkannte, i.d.R. angemessen gratifizierte Arbeit 
(Erwerbsarbeit im hard-skill-Bereich)

•
 

„schlechte“, nicht anerkannte, besser: 
unerkannte und damit nicht bezahlte Arbeit 
(z.B. häusliche Reproduktionsarbeit)

→
 

Aufbrechen nichtgerechtfertigter Hierarchisierung 
menschlicher Arbeit in ‚gute’ und ‚schlechte’
•

 
andere Formen der Gratifikation

•
 

nicht einfach durch neues Labeling

Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl 7
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(3) Die Menschwerdung des Menschen 
durch (Erwerbs-) Arbeit 

- biblisch-theologische Impulse

→
 

biblische Deutungen 
•

 
zielgerichtete Umgestaltung ‚natürlicher’, ‚vorfindlicher’ Gegebenheiten 
zwecks Befriedigung von Lebensbedürfnissen

•
 

menschliches Tätigsein im umfassenden Sinne
•

 
körperliche wie geistige Tätigkeiten

→
 

Kulturauftrag des Menschen 
„…Macht Euch die Erde Untertan…“
•

 
‚unterwerfen’ und ‚herrschen’!?

•
 

bebauen – behüten – bewahren!!
• Arbeiten als Ausdruck der Gottebenbildlichkeit 

des Menschen
• Zielgerichtetheit menschlicher Arbeit als Dokumentation von 

(gottgewollter) Mitschöpfung
→

 
Freilich: Warnung vor übertriebenem Laborismus!

Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl 8
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(3) Die Menschwerdung des Menschen 
durch (Erwerbs-) Arbeit 

- biblisch-theologische Impulse

→
 

Besondere Wertschätzung menschlicher Arbeit 
„Arbeit ist eine Wohltat für den Menschen – für sein Menschsein –, weil er 
durch die Arbeit nicht nur die Natur verwandelt und seinen Bedürfnissen 
anpasst, sondern auch sich selbst als Mensch verwirklicht , ja 
gewissermaßen  ‚mehr Mensch wird‘.“ (LE 9.3)

→
 

Preis oder Würde (Kant)
•

 
Preis = substituierbar 

•
 

Würde = nicht substituierbar

→
 

Würde der Arbeit
•

 
Prinzipieller Vorrang der Arbeit vor dem Kapital

•
 

Gegen alle Tendenzen Entfremdung

Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl 9
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(4) Zwischen jobs und callings 
- Bedeutungsdimensionen 

der Berufsarbeit 

→
 

„Beruf“ als schillernder Begriff
•

 
(angemessene) Entlohnung (job)

•
 

(fachliche) Qualifizierung (profession)
•

 
(persönliche) Berufung (calling)
⇒

 
aufsteigende moralische Aufladungen: 
Beruf = Berufung

→
 

Entwicklung (neuer) Berufe
•

 
Verbindung von bereits getaner Arbeit mit Erwerb von Möglichkeiten 
langfristiger, persönlicher Daseinsvorsorge

•
 

nicht automatisch durch dominante Form der Entlohnung

Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl 10
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(4) Zwischen jobs und callings 
- Bedeutungsdimensionen 

der Berufsarbeit 

→
 

Generierung neuer Berufe (im Gemeinwesen):
•

 
Mischformen von job, profession, calling

•
 

Einbeziehung von qualitativ anspruchsvollen 
Alltagsfähigkeiten

→
 

Notwendigkeit differenzierter moralischer Aufladung!!!

Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl 11
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(5) Ausblick: 
Verwirklichungsperspektiven des 

Menschenrechts auf Arbeit

→
 

„Brot und Rosen“ 
= Symbole für gelingendes und glückendes Leben
•

 
„Brot“ = Sicherung des physischen Überlebens

•
 

„Rosen“ = Sicherung kultivierten Lebens
•

 
„Der Mensch lebt nicht von Brot allein“

→
 

„Brot und Rosen“ 
= Grundintuitionen moderner Menschenrechte
•

 
materielle wie immaterielle Daseinssicherung

•
 

Bedingungen der Möglichkeit selbstbestimmten Lebens

Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl 12
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(5) Ausblick: 
Verwirklichungsperspektiven des 

Menschenrechts auf Arbeit

→
 

Arbeit als Menschenrecht
•

 
selbstverschaffende Ressourcenerschließung für 
persönliche Daseinsbewältigung

•
 

Arbeit als Medium sozialer Anerkennung menschenwürdiger Existenz
•

 
elementare Dimension menschenwürdiger Lebensführung

→
 

Verwirklichung des Menschenrechts auf dem Prüfstand
•

 
einklagbarer unmittelbarer Verschaffungsanspruch?

•
 

mindestens mittelbarer Verschaffungsanspruch

→
 

Reziprozität von Menschenrechten und Menschenpflichten

Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl 13
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Jugendarmut hat (k)ein Geschlecht?

Jugendarmutskonferenz der KJS
24.11.2008 in Berlin
Susanne Gerull
Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin

Aufbau des Vortrags

Definition: Armut
Materielle Jugendarmut
Geschlechtsspezifische Auswirkungen 
materieller Armut in ausgewählten 
Lebensbereichen
Zusammenfassung: 
Geschlechtsspezifische 
Bewältigungsstrategien
Fazit

Definition: Armut

Armut bedeutet die Kumulation von 
Unterversorgungslagen und sozialen 
Benachteiligungen. Dabei werden alle 
Lebensbereiche eines Menschen inklusive 
immaterieller Dimensionen wie 
Lebensbedingungen und Lebensqualität 
berücksichtigt. 

Sie ist relativ, d. h. Armut in Deutschland ist nicht 
vergleichbar mit Armut z. B. in den 
Entwicklungsländern.

Jugendarmut: schlechte Datenlage

Kinderarmut (auch medial) im Fokus, 
für Jugendliche und junge 
Erwachsene liegen kaum 
(veröffentlichte) Daten vor
Armutsbetroffenheit wird ENTWEDER 
nach Alter ODER 
geschlechtsdifferenziert ausgewiesen

Alg-II-Bezug

53,846,2 %U 25

51,448,6Gesamt

wm

Erwerbsfähige Hilfebedürftige

September 2008 / Daten der BA

Armutsbetroffenheit nach Alter und 
Geschlecht: 14-17 Jahre

14-17 Jahre
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< 60 % des Durchschnittseinkommens // Sonderauswertung SOEP 11.08
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Armutsbetroffenheit nach Alter und 
Geschlecht: 18-26 Jahre

< 60 % des Durchschnittseinkommens // Sonderauswertung SOEP 11.08

18-26 Jahre
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Erstes Fazit: 
Geschlechtsspezifische Unterschiede

Mehr erwerbsfähige Frauen im Alg-II-Bezug als 
Männer

Missverhältnis noch deutlicher bei den U 25

Junge Frauen sind überproportional von 
relativer Armut betroffen

Eine Angleichung an die jungen Männer ist erst für 2007 
ausgewiesen

Benachteiligung von Frauen manifestiert sich 
bei den jüngeren

Zusammenhang mit Wohnsituation (eigener Haushalt vs. 
bei Eltern) kann vermutet werden

Armut und Bildung

Höherer Bildungsstand von Mädchen
Benachteiligung von Mädchen in den 
nachschulischen Bildungsgängen (BMFSFJ 2005)

wenige Ausbildungsberufe im Angebot
Geschlechterstereotype Angebote

Frühe Schulabgänger/innen 18-24 J. (BMAS 2008)

Deutschland: 13,5 % m / 14,2 % w
Berlin: 20,5 % m / 17,0 % w

Ausländische weibliche Jugendliche seltener 
ohne Schulabschluss, aber häufiger ohne 
Berufsabschluss als die männlichen - 56 % 
bleiben ohne berufsqualifizierenden Abschluss! 
(BMFSFJ 2005)

Armut und Gesundheit (RKI 2005)

Arme Kinder und Jugendliche sind deutlich 
stärker von körperlichen und psychischen 
Entwicklungsverzögerungen und 
Gesundheitsstörungen betroffen

Unterschiede etwas schwächer im Jugendalter
(Ablösung vom Elternhaus)

Geschlechtsspezifische Unterschiede im 
Gesundheitszustand und im 
Gesundheitsverhalten 

Sozioökonomische Unterschiede wirken sich bei Mädchen 
deutlicher verstärkend ab als bei Jungs 

Armut und Sucht

Bildungsstatus beeinflusst Tabak- und 
Alkoholkonsum bei Kindern und Jugendlichen

Bei Mädchen beeinflussen auch sozioökonomische 
Unterschiede den Konsum von Tabak (aber nicht von 
Alkohol) (RKI 2005)

Präventionserfolge bei Mädchen höher als bei Jungs
(BzgA 2006)

Mädchen und junge Frauen spüren die Folgen 
von Alkohol- und Tabakkonsum stärker (Flick 2008)

Stärkere psychosomatische Symptome

Co-Abhängigkeiten vor allem bei Mädchen und 
Frauen

Armut und Gewalt (1)

Armutsrisiko Gewalt
Gewalterfahrung Trennung finanzielle Notlage

In 48 % aller Anrufe 2006 bei der BIG Hotline 
wurde von mitbetroffenen Kindern und 
Jugendlichen berichtet (BIG 2007)

Geschlechtsspezifische Reaktionen (BIG 2008)

Mädchen sind dazu erzogen sich „vernünftig“ zu verhalten 
und neigen zum Nachgeben in Konflikten
Jungs sehen es als Schwäche an sich Hilfe holen zu müssen
Geschlechtssensible Präventionsinstrumente erforderlich
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Armut und Gewalt (2) (Krieger 2007)

Anteil gewaltbereiter Jungs ist doppelt so hoch 
wie bei den Mädchen

Anteil der Mädchen wächst kontinuierlich
W: 14-16 J. // M: 16-18 J.

Geschlechterstereotypen
Männliche Gewaltbereitschaft biologisch bedingt
Weibliche Gewaltbereitschaft eher „Entgleisung“

Soziale Benachteiligung als Faktor
Multiproblemlagen bei m+w
Materielle Armut, soziale Benachteiligung und eigene 
Gewalterfahrung bei gewaltbereiten Mädchen häufiger

Geschlechtsspezifische 
Bewältigungsstrategien (Zusammenfassung)

konstruktiverer Umgang von Frauen mit ihren 
Problemen
Hilfen werden von Frauen eher in Anspruch 
genommen

ausgeprägtere Beziehungsorientierung
(mit z. T. destruktiven Folgen wie bei der Gewalterfahrung) 

Geschlechtsspezifische Bewältigungsstrategien 
bereits im Kindes- und Jugendalter 
nachweisbar 

Fazit (1)
Geschlechter gleichen sich an

Gleichberechtigungsansprüche setzen sich stärker durch

Habitus des „neuen Mädchens“ signalisiert
Durchsetzungskraft und Leistungsorientierung 

Beharrungstendenzen in der gesellschaftlichen 
Geschlechterhierarchie

Materielle Armut von (jungen) Frauen
Schlechtere Bezahlung von Frauen 
Unterschiedliche Lebenswelten: Erwerbstätigkeit/Familie…
Geschlechterstereotype Erwartungen an Kinder und 
Jugendliche Prägung in den verschiedenen 
Sozialisationsinstanzen (Gahleitner 2007)

Fazit (2)

Materielle Armut führt zur Unterversorgung 
und Benachteiligung in anderen 
Lebensbereichen
Mädchen und (junge) Frauen sind hiervon 
deutlicher betroffen als Jungs und (junge) 
Männer

Sozioökonomische Verhältnisse wirken sich stärker aus

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:

mail@susannegerull.de
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