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Was bedeutet 1. Kinderarmut? 
Wie 2. viele Kinder in Baden-Württemberg sind von 
Kinderarmut betroffen? 
Was 3. sind die Ursachen von Kinderarmut? 

Was 4. sind die Folgen von Kinderarmut und wie wirkt sich 
Armut langfristig auf die Betroffenen aus? 
Welche 5. Handlungsempfehlungen ergeben sich daraus an 
Politik, Kommunen und Gesellschaft? 

Vom Veranstalter vorgegebene Leitfragen
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keine Einordnung in den •
Forschungsstand
keine Einordnung in •
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1. Fehlen materieller Mittel

n materielle Situation des Haushalts (Familienarmut)
n Grundversorgung, d. h. Ernährung, Kleidung, 

Wohnen
n Wohnumfeld, Mobilität
n Teilhabe an öffentlichen Angeboten
n Taschengeld und Zusatzverdienstmöglichkeiten, 

Notwendigkeit zum Zuverdienst
n „mithalten“ können

Bedeutung

1 © Lane Erickson / Fotolia

https://de.fotolia.com/p/144431


Beeinträchtigungen bei der 2. sozial-emotionalen 
Versorgung

Entwicklung sozialer Kompetenzenn

Qualität n und Dichte der sozialen Beziehungen der 
Kinder 

in der Familie (Bindungsqualität)Ø

in der erweiterten Familie / Verwandtschaft Ø

mit GleichaltrigenØ

im SozialraumØ

Bedeutung
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wenig gedeihliche Umgebung und nicht 3.
ausreichende Regenerationsbedingungen 

Möglichkeiten n der Freizeitgestaltung und Hobbys
Rückzugsmöglichkeiten = Stress n durch Enge, kein 
Raum zum Lernen
unn /gesunde Ernährung
Gesundheitszustand, körperliche Entwicklungn

höhere Prävalenzn , Krankheitshäufigkeit
Erholungsmöglichkeiten, Familienurlaubn

Bedeutung
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Unterversorgung im Bereich Bildung, Lernen, 4.
Kultur

Förderung der kognitiven Entwicklung, Bildung, n
Möglichkeiten zum Lernen und zur Entfaltung von 
Begabungen
Möglichkeiten zum Erwerb sprachlicher und n
kultureller Kompetenzen
Beziehungen n zu Lehrern/Lehrerinnen, 
Mitschülern/Mitschülerinnen
Angewiesenseinn auf Hilfemöglichkeiten zum besseren 
Lernen (Zugang?)

Bedeutung
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Geringere Partizipationsmöglichkeiten 5. der Kinder 

ann familialen Entscheidungsprozessen
in der Schule n

im Sozialraum (Jugendhaus...)n

A Ladder Of Citizen Participation Sherry R. Arnstein

Bedeutung
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F ~ U R E  2 Eight Rungs on a Ladder of Citizen Pdrtici- 
pation 

been happening in most of the 1,000 Community Action 
Programs, and what promises to be repeated in the vast 
majority of the 150 Model Cities programs. 

Types of Participation and “NonParticipation” 
A typology of eight levels of participation may help in 
analysis of this confused issue. For illustrative pur- 
poses the eight types are arranged in a ladder pattern 
with each rung corresponding to the extent of citizens’ 
power in determining the end p r ~ d u c t . ~  (See Figure 2.) 

The bottom rungs of the ladder are (1  ) Manipula- 
tion and ( 2 )  Therapy. These two rungs describe levels 
of “non-participation” that have been contrived by some 
to substitute for genuine participation. Their real ob- 
jective is not to enable people to participate in planning 
or conducting programs, but to enable powerholders to 
“educate” or “cure” the participants. Rungs 3 and 4 
progress to levels of “tokenism” that allow the have- 
nots to hear and to have a voice: ( 3 )  Znforming and 
(4)  Considtation. When they are proffered by power- 
holders as the total extent of participation, citizens may 
indeed hear and be heard. But under these conditions 
they lack the power to insure that their views will be 
heeded by the powerful, When participation is re- 
stricted to these levels, there is no followthrough, no 
“muscle,” hence no assurance of changing the status 
quo. Rung (5)  Placation, is simply a higher level 
tokenism because the groundrules allow have-nots to 
advise, but retain for the powerholders the continued 
right to decide. 

Further up the ladder are levels of citizen power with 
increasing degrees of decision-making clout. Citizens 

ARNSTEIN 

can enter into a (6) Partnership that enables them to 
negotiate and engage in trade-offs with traditional 
powerholders. At the topmost rungs, (7 )  Delegated 
Power and ( 8 )  Citizen Control, have-not citizens obtain 
the majority of decision-making seats, or full managerial 
power. 

Obviously, the eight-rung ladder is a simplification, 
but it helps to illustrate the point that so many have 
missed-that there are significant gradations of citizen 
participation. Knowing these gradations makes it possi- 
ble to cut through the hyperbole to understand the 
increasingly strident demands for participation from the 
have-nots as well as the gamut of confusing responses 
from the powerholders. 

Though the typology uses examples from federal 
programs such as urban renewal, anti-poverty, and 
Model Cities; it could just as easily be illustrated in the 
church, currently facing demands for power from priests 
and laymen who seek to change its mission; colleges and 
universities which in some cases have become literal 
battlegrounds over the issue of student power; or public 
schools, city halls, and police departments (or big busi- 
ness which is likely to be next on the expanding list of 
targets). The underlying issues are essentially the same 
-“nobodies” in several arenas are trying to become 
“somebodies” with enough power to make the target 
institutions responsive to their views, aspirations, and 
needs. 

LIMITATIONS OF THE TYPOLOGY 

The ladder juxtaposes powerless citizens with the 
powerful in order to highlight the fundamental di- 
visions between them. In actuality, meither the have-nots 
nor the powerholders are homogeneous blocs. Each 
group encompasses a host of divergent points of view, 
significant cleavages, competing vested interests, and 
splintered subgroups. The justification for using such 
simplistic abstractions is that in most cases the have-nots 
really do perceive the powerful as a monolithic “sys- 
tem,” and powerholders actually do view the have-nots 
as a sea of “those people,” with little comprehension of 
the dass and caste differences among them. 

It should be noted that the typology does not include 
an analysis of the most significant roadblocks to achiev- 
ing genuine levels of participation. These roadblocks 
lie on both sides of the simplistic fence. On the power- 
holders’ side, they include racism, paternalism, and 
resistance to power redistribution. On the have-nots’ 
side, they include inadequacies of the poor community’s 
political socioeconomic inf rastrudure and knowledge- 
base, plus difficulties of organizing a representative and 
accountable citizens’ group in the face of futility, 
alienation, and distrust. 

Another caution about the eight separate rungs on the 
ladder: In the real world of people and programs, there 
might be 150 rungs with less sharp and “pure” distinc- 
tions among them. Furthermore, some of the character- 
istics used to illustrate each of the eight types might be 
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6. Subjektive Lebenslagen

Lebenszufriedenheitn

Vertrauen und Selbstwirksamkeitserfahrungn

Ängste / n Sorgen / Niedergeschlagenheit
Gefühle von Einsamkeit / Verlassenheit n

Versagenn

Gewalterfahrungn

Bedeutung
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Bedeutung von Armut für die Gesellschaft7.

Belastungen n der Versorgungssysteme 
(Rentenversicherung) und der Sozialhaushalte (ALG I 
und II, Kosten zur Kompensation der individuellen 
Folgen) 
bei gleichzeitigem Verlust von Bildung, beruflicher n
Qualifikation, Sozialabgaben und Kaufkraft des 
Einzelnen
Werteverluste (Bedeutung von Arbeit und n
Ausbildung, Anerkennung von Normen und 
gesellschaftlichen Regeln)
Segregation und Anstieg der Kriminalitätn

politische Instabilität, gefährdeter sozialer Friedenn

Bedeutung



Materielle Lage von Familien o

in Deutschland

Wirtschaftliche 
Situation von Familien 
in Deutschland:

Insgesamt positive 
Entwicklung (BMFSFJ)

BMFSFJ Familienreport 2017 S. 48

Eine Familie, in der der Mann der in Vollzeit erwerbstätige Alleinverdiener ist, verfügt im 
Monatsdurchschnitt über 3.393 Euro Nettoeinkommen. Das Nettoeinkommen ist rund 1.000 
Euro höher, wenn die Mutter zusätzlich in einem Umfang von 15 bis 28 Stunden erwerbstätig ist. 
Teilen sich die beiden Elternteile die Erwerbstätigkeit partnerschaftlich auf und arbeiten beide 
zwischen 28 und 36 Wochenstunden, erzielen sie ein durchschnittliches Nettoeinkommen von 
4.154 Euro. Dieses vollzeitnahe Arbeitspensum verschafft mehr Zeit für die Familie und ent-
spricht dem Wunsch eines beträchtlichen Anteils von Müttern und Vätern.

Abbildung 48:  Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen von Paaren mit Kind unter 18 Jahren im Haushalt
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Nettoeinkommen der Familie in Euro

12 % 11 %

33 %

11 %

6 % 6 % 5 %
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3.393
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Quelle: Mikrozensus-Sonderauswertung f203_006. Berechnung: Prognos AG.

2.4  Armutsrisiken von Familien

Trotz der mehrheitlich positiven wirtschaftlichen Situation von Familien lebt weiterhin ein 
beträchtlicher Teil von einem Einkommen unterhalb der Armutsrisikoschwelle. Je nach Daten-
quelle liegt das Armutsrisiko von Kindern in Deutschland bei 14,6 Prozent (EU-SILC, Einkom-
mensjahr 2014), bei 19,7  Prozent (Mikrozensus, Einkommensjahr 2015) oder bei 21,1 Prozent 
(SOEP, Einkommensjahr 2014). Insbesondere Kinder aus Haushalten von Alleinerziehenden 
leben häufig in einer wirtschaftlich prekären Lage. Die Armutsgefährdungsquote65 steigt 

65  Armutsgefährdungsquote: Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60 Prozent  
des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Das 
Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.

Zahlen



Trotzdem:

Armutsrisiko* für Familien 2016 bei o

14,6 Prozent (EUn SILC, Einkommensjahr 2014)
19,7 Prozent (Mikrozensus, Einkommensjahr 2015) n

21,1 Prozent (SOEP, Einkommensjahr 2014n )

Kinder als Armutsrisiko trotz sozialpolitischer o Transfers

Alleinerziehen als Gefährdungslageo

* BMFSFJ 2017 S. 48/49
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außerdem, je mehr Kinder in einem Haushalt leben (Abbildung 49). Im Jahr 2014 waren 54 Pro-
zent der Kinder von Armut bedroht, die mit Geschwistern bei einer alleinerziehenden Mutter 
oder beim Vater lebten. Bei Paarfamilien mit drei oder mehr Kindern lag die Armutsgefähr-
dungsquote bei 27  Prozent.

Abbildung 49:  Anzahl und Anteil der armutsgefährdeten Kinder, nach Familientyp und Anzahl der Kinder, 2014
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Quelle: SOEP 2015 (v32), Einkommen aus dem Vorjahr. Berechnungen: IAW.

Alleinerziehende: häufig schlechte wirtschaftliche Lage 
Zwar sind Alleinerziehende mittlerweile etwas häufiger erwerbstätig als Mütter in Paarfami lien 
(68 versus 67  Prozent) und sie arbeiten im Schnitt auch rund fünf Stunden mehr pro Woche; 
dennoch sind 32 Prozent nicht erwerbstätig.66 Daher und weil in Haushalten von Alleinerziehen-
den meist nur die bzw. der Alleinerziehende erwerbstätig sein und maßgeblich zum Haushalts-
einkommen beitragen kann, ist die wirtschaftliche Situation der Alleinerziehenden häufiger 
prekär als die der Paarfamilien. Rund 44 Prozent der Alleinerziehenden sind armutsgefährdet, 
Paarfamilien mit ein bis zwei Kindern demgegenüber lediglich zu 10 Prozent.67

Dementsprechend hoch ist der Anspruch auf Sozialleistungen unter den Alleinerziehenden. 
Alleinerziehende beziehen mehr als fünfmal so häufig SGB-II-Leistungen wie Paarfamilien, 
38 Prozent der Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren erhalten SGB-II-Leistungen, 
aber nur 7  Prozent der Paarfamilien. Ein Problem, das zur häufig schwierigen wirtschaftlichen 
Lage der Alleinerziehenden beiträgt, ist, dass trotz der Erwerbstätigkeit teilweise nicht bedarfs-
deckende Einkommen verdient werden können. 35 Prozent der Alleinerziehenden im SGB-II-
Bezug sind erwerbstätig.68

66  Eigene Berechnungen der Prognos AG auf Basis des Mikrozensus 2015.
67   Ergebnisse des Mikrozensus. Ab 2011 basiert die Hochrechnung auf den fortgeschriebenen Ergebnissen des 

Zensus 2011. IT.NRW. Tabelle A 1.1.0 Deutschland.
68  Bundesagentur für Arbeit (2016): Analyse des Arbeitsmarkts für Alleinerziehende, BA-Statistik 2015.
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Zahlen eigene Darstellung nach 
Daten des AuR BW 2015 S. 162

25,50%

9,80%

8,30%

45,80%

38,20%

50,00%

64,00%

11,90%

7,90%

9%

26,20%

16,30%

Einpersonenhaushalt

Zwei Erwachsene ohne Kind

Sonstiger Haushalt ohne Kind

Ein(e) Erwachsene mit Kind(ern)

Ein(e) Erwachsene und ein Kind

Ein(e) Erwaschsene und zwei Kinder

Ein(e) Erwachsene und drei oder mehr Kinder

Zwei Erwaschsene mit Kind(ern)

Zwei Erwachsene und ein Kind

Zwei Erwaschsene und zwei Kinder

Zwei Erwachsene und drei oder mehr Kinder

sonstige Haushalte mit Kind(ern)

Armutsgefährdungsquoten*) 2012 nach Haushaltstyp in Ba-Wü

*) Anmerkung Familienforschung dokumentiert auf Folie 111 
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zeigen Manning et al. (2010) in ihrer 17 US-Studien umfassenden Meta-Analyse, dass 
frühkindliche Präventionsprogramme30 (für unter 5-Jährige) bei Kindern mit „Gefähr-
dungspotenzial“ einen vorteilhaften Effekt hatten auf den Bildungserfolg in der Ju-
gend, sozial abweichendes Verhalten, soziale Teilhabe, kognitive Entwicklung, Kontakt 
mit der Strafjustiz, familiäres Wohlbefinden und die sozial-emotionale Entwicklung. 
Diese Ergebnisse stimmen mit jenen früherer Meta-Analysen sowie Längsschnittstu-
dien überein (vgl. ebd.: 506). Einschränkend ist zu erwähnen, dass in manchen Studien 
nicht alle anfänglichen positiven Effekte von Präventionsprogrammen von langfristi-
ger Dauer waren (vgl. Übersicht in Homel 2005: 52–53). Auf Kosten und Nutzen hin 
hat das Washington State Institute for Public Policy (2014) unterschiedliche Ansät-
ze der frühkindlichen Bildung für Kinder einkommensschwacher Familien auf Grund-
lage 49 internationaler Studien untersucht, welche (hauptsächlich) die Wirkung auf 
Bildungserfolg sowie soziale und emotionale Entwicklung erforschten. Ergebnis der 
Kosten-Nutzen-Analyse war, dass die Rendite für jeden investierten US Dollar – je 
nach Ansatz31 – bei 2,63 bis 4 Dollar lag und die Rentabilitätsschwelle in 89 % bis 
91 % der Fälle überschritten wurde (vgl. ebd.: 8). Die Kosten umfassten hauptsächlich 
die durch die Programme verursachten, der finanzielle Nutzen entstand durch höhere 
Arbeitsmarkterträge, geringere Kosten im primären und sekundären Bildungsbereich, 
im Strafjustizwesen sowie im Gesundheitswesen (vgl. ebd.: 7). 

30 Es handelte sich um strukturierte Vorschulprogramme, entwicklungsfördernde Kinderbetreuung in entspre-
chenden Einrichtungen, Hausbesuche, Familienunterstützungsdienste und Elternbildung (vgl. Manning et 
al. 2010: 506).

31 Aufgrund der Forschungsfrage wurden Modellprojekte aus der Kosten-Nutzen-Rechnung ausgeschlossen.

Schaubild IV.2.2
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Unter 18-Jährige in prekären Lebenslagen oder mit Unterstützungsbedarf
in Baden-Württemberg 2012

von 1 827 889 Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg ...

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 421 15

1) Dieser Wert umfasst (für unter 18-Jährige):
– sonstige Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII, sofern diese stationär sind
– Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses nach §§ 33 bis 35 SGB VIII: Vollzeitpflege in einer anderen Familie  (§ 33), Heimunter-
   bringung bzw. Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen (§ 34) und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35)
– Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (§ 35a SGB VIII) außerhalb des Elternhauses (stationär oder bei
   einer Pflegeperson).
Datenquelle: Kinder- und Jugendhilfestatistik 2012; Bevölkerungsstatistik 2012 – vorläufige Ergebnisse; Bundesagentur für Arbeit,
Berichtsmonat Dezember 2012 (Datenstand Juni 2014); Ergebnisse des Mikrozensus, die Hochrechnung erfolgte anhand der 
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987; eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im 
Statistischen Landesamt.

3 529 357

... sind 3 529 Inobhutname
durch das Jugendamt;

davon waren 357 vor der 
Maßnahme "ohne feste 

Unterkunft" oder "an 
unbekanntem Ort".

... erhalten 12 020 Hilfen
zur Erziehung außerhalb

ihres Elternhauses
stationär in einer Einrichtung

(Ende 2012).1)

... leben 138 695 in
Bedarfsgemeinschaften

nach dem SGB II („Hartz IV“).

... sind 325 000
armutsgefährdet.

12 020138 695
325 000

AuR BW 2015 S. 394
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Datenquelle: SOEP 2008–2012; eigene Auswertung FamilienForschung Baden-WürEemberg im StaGsGschen Landesamt. 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren Bevölkerung insgesamt

Anteile in %

Armutsprofile* Ba-Wü    Deutschland
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Lediglich für 15 % dieser Gruppe bedeutet Armutsgefährdung eine kurzzeitige Le-
benssituation. Betrachtet man die Ergebnisse für Deutschland (vgl. Schaubild IV.3.3), 
zeigt sich im betrachteten Zeitraum (2008 bis 2012) Folgendes: 72 % der unter 18-Jäh-
rigen sind im 5-Jahres-Zeitraum niemals, 11 % kurzzeitig, 7 % wiederkehrend und 9 % 
dauerhaft armutsgefährdet. Das heißt, in Bezug auf die Gruppe der unter 18-Jährigen, 
die mindestens einmal in 5 Jahren von Armutsgefährdung betroffen waren, bilden die 
kurzzeitig Armutsgefährdeten die größte Gruppe (39 %), gefolgt von den dauerhaft Ar-
mutsgefährdeten mit 34 % und denjenigen, für die Armutsgefährdung eine wiederkeh-

Schaubild IV.3.2

Armutsprofile von armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen
unter 18 Jahren in Baden-Württemberg

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 427 15

Datenquelle: SOEP 2003 – 2007 und SOEP 2008 – 2012; Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60 % des
Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung (Landesmedian); eigene Auswertung 
FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
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Schaubild IV.3.3

Armutsprofile von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren
in Deutschland 2008 bis 2012

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 426 15

Anteile in %

nie armutsgefährdet

kurzzeitig armutsgefährdet

wiederkehrend armutsgefährdet

dauerhaft armutsgefährdet72,4

9,3

10,8

7,4

Datenquelle: SOEP 2008–2012, Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60 % des Medians der Äquivalenz-
einkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung (Bundesmedian); eigene Auswertung FamilienForschung 
Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.



Hauptbelastungsfaktoren bei Armutsgefährdung

30,90%

38,10%

19,20%

11,80%

alle anderen Ausgaben

Ausgaben für Wohnen und
Energieversorgung

Ausgaben für
Nahrungsmittel und
alkoholfreie Getränke
Ausgaben für räumliche
Mobilität

Relativer Anteil am 
ausgabefähigen 
Nettoeinkommen
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Schwerpunkt: Kinderarmut

Erster Armuts- und Reichtumsbericht Baden-Württemberg

Freizeitverhalten, kulturelle Teilhabe und soziale Kontakte
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11.2 Soziale Kontakte/Netzwerke

Für ihre soziale Entwicklung brauchen Kinder einen ausreichend großen Freundeskreis, 
der ihnen einen Erfahrungsraum für das Erleben von Gemeinschaft, Zugehörigkeit, 
Sicher heit und Anerkennung bietet (vgl. Alt/Lange 2009; Pupeter/Schneekloth 2010; 
Alt/Bayer 2012). Frühere Analysen mit dem DJI-Kinderpanel zeigen, dass Kinder und 
Jugendliche in deprivierten Lebenslagen insgesamt über ein deutlich geringeres sozi-
ales Kapital verfügen als Gleichaltrige in höheren sozialen Lagen (vgl. Alt/Bayer 2012: 
113). Kinder in armen Lebensverhältnissen haben demnach einen kleineren Freundes-
kreis als Kinder ohne Armutserfahrung. Außerdem gelingt es Kindern, die in dauerhaf-
ter Armut leben, wesentlich schlechter, neue Kontakte zu schließen oder aufzubauen 
(vgl. Alt/Lange 2009: 491f). Das Armutserleben von Kindern hat auch einen signifi-
kanten Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden im Freundeskreis. Ergebnissen der 
2. World Vision Kinderstudie zufolge äußern sich Kinder, die mit materiellen Einschrän-
kungen zurechtkommen müssen und bereits an anderen Stellen Benachteiligung und 
Ausgrenzung erfahren, zurückhaltender über das Wohlbefinden in ihrem Freundeskreis 
als andere Kinder (vgl. Pupeter/Schneekloth 2010: 157).

Neuere Analysen auf der Basis des DJI-Surveys AID:A kommen allerdings zu dem 
Ergebnis, dass Freundschaftskonstellationen aus der Perspektive von Kindern weniger 
durch strukturelle Faktoren bedingt sind als durch die Möglichkeit, Freizeitaktivitäten 
außer Haus zu verlagern und Freundinnen und Freunde mit nach Hause bringen zu 
können. Alt und Bayer (2012) untersuchten auf der Basis des DJI-Surveys AID:A, wel-
chen Einfluss Strukturvariablen wie Armut, Erwerbstätigkeit und Ausbildung der El-
tern, Familienstand und Migration sowie aktivitätsbasierte Effekte auf Freundschafts- 

Schaubild IV.11.1

Unterversorgungslagen von Kindern im Alter von unter 15 Jahren und 
ihren Familien im Bereich soziale und kulturelle Teilhabe in Deutschland 

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 622 15

1) Weder einkommensarm noch SGB II-Bezug
Datenquelle: Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung (PASS), 7. Befragungswelle 2013; gewichtete Ergebnisse; Tophoven et al. 2015.
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Polarisierung o sozialer Lebenslagen 
zwischen Einn - und Zwei-Verdiener-Haushalten
zwischen denen, die für Kinder sorgen, und denen, n
die keine Kinder zu versorgen haben 

Armuto , soziale und psychische Belastungen in der 
Familie gelten als besonders benachteiligende Faktoren 
für eine gleichberechtigte Teilhabe von Kindern an 
Bildung

Zahlen



Einschränkungen o in der Mobilität
Einschränkungen bei Regeneration und Gesundheitspflege o
(Urlaub, medizinische Grundversorgung)
Einschränkungen in sozialen Kontakten o
(Gaststättenbesuche, Freunde einladen)
Einschränkungen beim Medienkonsumo

Wichtig!
keine Einschränkungen bei Ausgaben für o
Telekommunikation (für alle Einkommensklassen auf 
gleichem Niveau)
Gleich hohe Konsumanteile o für Bildung, Ausbildung und 
Kinderbetreuung wie Familien mit höheren Einkommen

Zahlen



Teufelskreis der Armut = Trennung zwischen Folgen und 
Ursachen von Armut schwierig, sie bedingen und verstärken 
sich gegenseitig

Arbeito

Infrastruktur und Sozialleistungeno

Konsumo

Familieo

Folgen für Kinder

Ursachen und Folgen



o reduzierte Bildungschancen

o Erlahmen sozialer Kontakte, kleinere soziale Netze, 
geringere soziale Ressourcen 

o belastete Binnenbeziehungen in den Familien
o beeinträchtigte Entwicklungsbedingungen von Kindern

o Verlust (haus-)wirtschaftlicher Fähigkeiten bei den Eltern 
è schlechtere Grundversorgung in den Bereichen 
Ernährung, Schlaf, Gesundheit

o resignatives Verarbeiten schwieriger Situationen

Mögliche Folgen für die Kinder



gesundheitliche Probleme und o Risiken von Kindern

Im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen
schlechterer gesundheitlicher Statusn

schlechtere Zahngesundheitn

geringere Inanspruchnahme der n

Vorsorgeuntersuchungen U1-U9
ungesunde, wenig bewusste Ernährungn

Bewegungsmangeln

höherer und früherer Alkoholn - und Drogenkonsum, 
insbes. Rauchen
falsche Versorgung (Konsumgüter statt gesunde n

Ernährung oder Fürsorge)

Mögliche Folgen für die Kinder
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3.1  Gesundheitliche Lage

3.1.1  Allgemeiner Gesundheitszustand

Um Aussagen über den allgemeinen Gesundheits-
zustand von Kindern und Jugendlichen treffen 
zu können, wird in vielen Gesundheitssurveys 
die subjektive Einschätzung der Eltern oder der 
Heranwachsenden selbst erhoben. Das subjektive 
Gesundheitsurteil spiegelt nicht nur vorhandene 
Krankheiten und Beschwerden wider, sondern 
basiert auch auf Wahrnehmungen und Bewer-
tungen der Gesundheit und der gesundheitsbezo-
genen Lebensqualität (Erhart et al. 2009). Nach 
den in KiGGS Welle 1 erhobenen Elternangaben 
haben 51,7 % der Kinder und Jugendlichen im 
Alter von 3 bis 17 Jahren einen sehr guten und 
weitere 42,0 % einen guten allgemeinen Gesund-
heitszustand. Nur bei 6,3 % der Heranwachsen-
den wird die Gesundheit von den Eltern als mit-
telmäßig, schlecht oder sehr schlecht beschrieben. 
Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen 
ist in dieser Hinsicht gering (6,5 % gegenüber 
6,1 %). 

Eltern mit niedrigem Sozialstatus schätzen 
den allgemeinen Gesundheitszustand ihrer Kin-
der am häufigsten als nur mittelmäßig bis sehr 
schlecht ein (Lampert et al. 2014b). Dies zeigt 
sich sowohl bei Mädchen als auch bei Jungen. 
Da sich auch in der Einschätzung der Eltern aus 
der mittleren und hohen Statusgruppe deutliche 
Unterschiede abzeichnen, kann mit Blick auf 
den allgemeinen Gesundheitszustand die Aus-
sage getroffen werden: Je niedriger der Sozial-
status der Familie, desto häufiger wird der allge-
meine Gesundheitszustand der Kinder als nur 
mittelmäßig, schlecht oder sehr schlecht beurteilt 
(Abbildung 3.1).

Werden die im Rahmen der HBSC-Studie 
2013/2014 erhobenen Selbstangaben der 11- bis 
15-jährigen Mädchen und Jungen betrachtet, zeigt 
sich, dass Jugendliche aus Familien mit niedrigem 
familiären Wohlstand ihren allgemeinen Gesund-
heitszustand deutlich häufiger nur als »einigerma-
ßen« oder »schlecht« einschätzen als Gleichaltrige 
aus sozial bessergestellten Familien (HBSC-Stu-
dienverbund Deutschland 2015a). Ein Vergleich 
der vorangegangenen Erhebungen der HBSC-
Studie macht deutlich, dass das Ausmaß sozia-
ler Unterschiede in der subjektiven Gesundheit 

im Zeitraum von 2002 bis 2009/2010 für beide 
Geschlechter weitgehend konstant geblieben ist 
(Moor et al. 2012).

3.1.2  Entwicklungsstörungen

Auch die Einschulungsuntersuchungen des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes stellen eine 
gute Grundlage für Analysen der gesundheit-
lichen Ungleichheit in der heranwachsenden 
Bevölkerung dar. In allen Bundesländern, für 
die entsprechende Auswertungsergebnisse zur 
Verfügung stehen, zeigen Kinder aus sozial 
benachteiligten Familien weitaus häufiger kör-
perliche, kognitive, sprachliche und motorische 
Entwicklungsdefizite als Kinder aus sozial bes-
sergestellten Familien (Landesamt für Verbrau-
cherschutz Sachsen-Anhalt 2013a; Niedersächsi-
sches Landesgesundheitsamt 2015; Landesamt 
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
Brandenburg 2016). Exemplarisch lässt sich dies 
anhand der Schuleingangsuntersuchung 2014 in 
Niedersachsen belegen (Niedersächsisches Lan-
desgesundheitsamt 2015). Während 69,0 % der 
Kinder aus bildungsnahen Familien ein unauffälli-
ges und altersgerechtes Sprachvermögen attestiert 
wurde, traf dies mit 46,1 % auf weniger als jedes 
zweite Kind aus bildungsfernen Haushalten zu. 
Wie aus Tabelle 3.1 hervorgeht, bestehen auch mit 
Blick auf die grob- und feinmotorische Entwick-
lung entsprechende Unterschiede zuungunsten 
von Kindern, deren Eltern über ein geringeres 
Bildungsniveau verfügen.

Abbildung 3.1 
Allgemeiner Gesundheitszustand (»mittelmäßig«, 
»schlecht« oder »sehr schlecht«) bei 3- bis 17-jährigen  
Kindern und Jugendlichen nach Sozialstatus
Datenbasis: KiGGS Welle 1 2009 – 2012
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(RKI & Destatis 2017 Kap. 3 S. 16)
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gen mit niedrigem Sozialstatus (Schiffner 2016). 
Die allgemeine Ungleichverteilung der Karies und 
der Umstand, dass immer weniger Kinder einen 
Großteil der gesamten Karieslast auf sich verei-
nen, wird auch als »Kariespolarisation« bezeichnet: 
Im Jahr 2014 wiesen laut DMS-V-Studie 6,1 % der 
untersuchten 12-Jährigen 62,4 % der Gesamtkari-
eserfahrung der Altersgruppe auf (Schiffner 2016).

Auch im Rahmen der jährlichen Einschulungs-
untersuchung in Berlin wird durch Ärztinnen und 
Ärzte des Kinder- und Jugendgesundheitsdiens-
tes die Zahn- und Mundgesundheit der Kinder 

beurteilt (Senatsverwaltung für Gesundheit und 
Soziales Berlin 2016). Anhand von festgelegten 
Kriterien, die den allgemeinen Gebisszustand 
betreffen, erfolgt eine rein qualitative Bewertung. 
Im Jahr 2015 wiesen von mehr als 30.000 unter-
suchten Kindern insgesamt 86,9 % ein natur-
gesundes Gebiss bzw. mit Füllungen angemes-
sen versorgte Zähne ohne zusätzliche Karies auf. 
Den übrigen 13,1 % wurden ein sanierungsbedürf-
tiges Gebiss, abgefaulte Zähne oder Extraktionen 
wegen Karies attestiert. Wie aus Abbildung 3.3 
hervorgeht, besteht ein deutliches soziales Gefälle 

Abbildung 3.3 
Einschülerinnen und Einschüler mit sanierungsbedürftigen Zähnen (Füllungen mit Karies,  
Karies ohne Füllungen oder Zähne abgefault bzw. Extraktionen wegen Karies) nach Sozialstatus
Datenbasis: Einschulungsuntersuchung in Berlin 2007 –  2015
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Abbildung 3.2 
Zeitliche Entwicklung der Karieserfahrung 12-jähriger Kinder in Deutschland nach Sozialstatus
Datenbasis: Deutsche Mundgesundheitsstudien III, IV und V (1997, 2005 und 2014)
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bzw. hoher elterlicher Bildung mit 25,8 % bzw. 
18,9 % deutlich seltener verhaltensauffällig waren 
(Niedersächsisches Landesgesundheitsamt 2015).

Im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung in 
Brandenburg werden regelmäßig auch Informati-
onen zum Vorliegen emotionaler und sozialer Stö-
rungen erhoben (Landesamt für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz Brandenburg 2016). 
Kinder aus Familien mit niedrigem Sozialstatus 
sind den Daten zufolge deutlich häufiger von 
einer emotionalen bzw. sozialen Störung betrof-
fen als Kinder aus Familien mit mittlerem oder 
hohem Sozialstatus. Dies lässt sich für alle Unter-
suchungsjahre im Zeitraum von 2006 bis 2015 
belegen, wobei sich die sozialen Unterschiede im 
Zeitverlauf aufgrund eines überproportionalen 
Anstiegs in der niedrigen Statusgruppe ausge-
weitet haben (Abbildung 3.5).

3.2   Gesundheitsverhalten und assoziierte  
Risikofaktoren

3.2.1  Ernährung 

Im Kindes- und Jugendalter wird der Grundstein 
für das Gesundheitsverhalten im späteren Leben 
gelegt. Dies gilt mit Blick auf gesundheitsförder-
liche wie gesundheitsriskante Verhaltenswei-
sen (Pinquart, Silbereisen 2002; Langness et al. 
2005). Die Ernährungsweise ist von Bedeutung, 
da eine ausgewogene Energie- und Nährstoffzu-
fuhr eine wichtige Voraussetzung für ein gesun-
des Aufwachsen ist (Mensink et al. 2007). 

(Schlack et al. 2014). Wie bei der Verbreitung psy-
chischer Auffälligkeiten insgesamt, sind auch in 
Bezug auf die Lebenszeitprävalenz von ADHS 
deutliche soziale Unterschiede festzustellen. Bei 
Kindern und Jugendlichen aus der niedrigen Sta-
tusgruppe liegt diese bei 8,1 %. Die Vergleichs-
werte für die Heranwachsenden aus der mittle-
ren und hohen Statusgruppe betragen 4,5 % bzw. 
3,0 %.

Soziale Unterschiede im Auftreten von psy-
chischen und Verhaltensauffälligkeiten werden 
bereits im Rahmen der Schuleingangsuntersu-
chungen dokumentiert (Niedersächsisches Lan-
desgesundheitsamt 2015; Landesamt für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg 
2016). In Niedersachsen erfolgt die Beurteilung 
der Kinder durch den untersuchenden Arzt, 
wobei das Verhalten des Kindes in der Untersu-
chungssituation und im Interaktionsgeschehen 
sowie Angaben der Eltern bzw. Begleitpersonen 
im Beratungsgespräch herangezogen werden. 
Zusätzlich können die Eltern auf freiwilliger 
Basis den SDQ-Fragebogen ausfüllen, der auch 
in KiGGS verwendet wird. Die Dokumentation 
des Verhaltens erfolgt in den Einteilungen »ohne 
auffälligen Befund«, »Befund ohne Abklärungs-
empfehlung«, »Befund mit Abklärungsempfeh-
lung«, »bereits in Behandlung/Beratung«, »keine 
Angabe/Untersuchung nicht erfolgt«. Bei Kin-
dern, deren Eltern lediglich über einen geringen 
Ausbildungsgrad verfügen, zeigte mehr als jedes 
dritte Kind (35,3 %) Hinweise auf Verhaltensauf-
fälligkeiten bzw. war deswegen bereits in Behand-
lung, während Kinder aus Familien mit mittlerer 

Abbildung 3.5 
Einschülerinnen und Einschüler mit emotionalen-sozialen Störungen nach Sozialstatus
Datenbasis: Einschulungsuntersuchung in Brandenburg 2006 –  2015  
(Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg 2016)
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relativ leistungsstarkes n kindbezogenes Netzwerk 
(Freunde, erweiterter Familienverband)
offene familiäre Kommunikation n

vorgelebte Bewältigungsstrategienn
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Häufung, Überlappung und gegenseitige Verstärkung  o

(Intersektionalität) der Ursachen und Folgen è wenig 
wirksame Kompensationsmöglichkeiten

Elterliche strenge Armut mit kumulativen Belastungen n

è starke Belastung und Mehrfachbelastung der 
Kinder, Beeinträchtigungen in den Bereichen

AlltagsbewältigungØ

LernØ - und Aktivitätschancen
Kontaktfähigkeit (Beziehung zu Gleichaltrigen)Ø

emotionale Bindung und emotionale SicherheitØ

Schulerfolg (leistungsmäßig und Ø sozial)
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Grundsätze einer familiengerechten Politik zur o

Vermeidung und Reduzierung von Armutslagen

Verteilungsgerechtigkeit n

Befähigungsgerechtigkeit n

Teilhabegerechtigkeitn

Engagement für Familienn

Handlungsnotwendigkeiten



-be-
ratung

Schwan
geren-

-prä-
vention

Vielfältige Leistungen für 
Familien

Transfer
leistungen / Kinder-

grundsicherung

Familien-
Lastenausgleich

Elternzeit 
Elterngeld

Rechtliche 
Absicherung

Familienpflege 
bei Krankheit

Mütterzentren 
Mehrgenerationen

Häuser

Kindertages-
betreuung

Familien-
bildung

Erziehungs- /
Familien
beratung

Hilfen zur 
Erziehung 

Maßnahmen 
zur besseren 
Vereinbarkeit

Pflege-
stützpunkte

Frühe Hilfen 
Hilfen für Fam. 
in schwierigen 

Situationen

Handlungsnotwendigkeiten

Gesund
-heits-



Gesundheito

Reform in Richtung Prävention n

gesundheitliche Bildung als Aspekt der Grundbildung n

und der Familienbildung
bezahlbares und gesundes Schulessenn

bezahlbare Sportangebote n

Frühe Hilfen als Teil des sozialen Frühwarnsystems n

zur Vermeidung von Vernachlässigung und 
Entwicklungsbeeinträchtigungen

Handlungsnotwendigkeiten
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Finanzielle Leistungeno

Steuergerechtigkeitn

bessere monetäre Absicherung von Familien im n

Armutsrisiko (20% der VZ-Beschäftigten Alleinerziehenden 
im Transferbezug)

staatliche TransferleistungØ zur Sicherung des 
Lebensunterhalts der Kinder
bedarfsorientierte soziale LeistungenØ

bedingungslose KindergrundsicherungØ

auskömmliches KindergeldØ

Handlungsnotwendigkeiten
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o Finanzielle Leistungen

n Neudefinition des Familienleistungsausgleichs –
finanzielle Entlastung bes. in Phasen, in denen der 
Zeitaufwand für die Kinderbetreuung hoch ist und 
Erwerbstätigkeit schwer fällt

n Erleichterungen bei den Mobilitäts- und Schulkosten

Handlungsnotwendigkeiten



Handlungsnotwendigkeiten

o Arbeit

n Erleichterung der Erwerbstätigkeit durch Förderung 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

n besondere Unterstützung Alleinerziehender durch 
flexible Betreuungsangebote 

n Unterstützung bei der Ausbildung und Integration in 
den Arbeitsmarkt



Handlungsnotwendigkeiten

Bildung und Betreuungo

nicht segregierendes Bildungssystem = n

Bildungsstrukturen weiterentwickeln, die die 
Integration benachteiligter Kinder fördern 
Ausbildung der Lehrkräfte in Richtung Vermittlung n

sozialer und interkultureller Kompetenzen verstärken 

offene und aufsuchende Jugendarbeit absichern n

informelle Bildungsn - und Quartierarbeit z.B. durch 
Vereine stärken
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Handlungsnotwendigkeiten

o Bildung und Betreuung

n erschwingliche Tagesbetreuung, Ganztagesschulen
n adäquate Bildungs- und Erziehungskonzepte im 

Bereich der Kindertagesbetreuung (Betreuungsalter, 
Öffnungszeiten, pädagogische Konzeption, 
Elternarbeit)



Handlungsnotwendigkeiten

Bildung und Betreuungo

Unterstützungsmöglichkeiten für Familien zur n

Förderung einer positiven sozial -emotionalen und 
kognitiven Entwicklung der Kinder (frühe Eltern-Kind-
Beziehungen) z.B. durch Familienbildung und 
Beratung
Angebote zur Elternbildung v.a. bezogen auf n

alltägliche Lebensführung
Verstetigung und Finanzierung von Familienbildung n

und Frühen Hilfen / Programm STÄRKE als 
primärpräventive Angebote



Handlungsnotwendigkeiten

Soziale Gestaltung der Lebenswelten o

Wohnenn : Wohnraumförderung und Quartiersplanung 
intensivieren 
familienn - und generationengerecht

im Neubau und im BestandØ

„Masterplan“ für bezahlbaren Wohnraum Ø

kommunal und landesweit



Handlungsnotwendigkeiten

Soziale Gestaltung der Lebenswelten o

Mobilitätn

Förderung der Mobilität (z.B. Ø

Schülerbeförderungskosten)

Sozialer Zusammenhaltn

Bildung von sozialen Netzwerken und Ø

Begegnungsmöglichkeiten (Offene Treffs, Ø MüZe)
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Der Landesfamilienrat 

sieht viele Handlungsmöglichkeiten, 
die durch das Land angeregt und unterstützt 

und auf kommunaler Ebene 
umgesetzt werden können.

Herzlichen Dank für die Unterstützung 

der Arbeit des Landesfamilienrats! 

Handlungsmöglichkeiten
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