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Vortrag zur 
Hypothesengenerierung

Ist Deutschland wirklich immer europaweites 
Schlusslicht?
Welche Länder liegen im europäischen 
Vergleich vor bzw. hinter Deutschland? 
Was könnten Gründe dafür sein?
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Einige Internet-Quellen
www.dwp.gov.uk (Department for Work and Pensions UK)

www.beruf-und-familie.de
www.bmfsfj.de (Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend)

www.demogr.mpg.de (Max Planck Institut für demographische 
Forschung)

www.dia-vorsorge.de (Deutsches Institut für Altersvorsorge)

www.bmwa.bund.de (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit)

www.iwg-bonn.de (Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Bonn)

www.ifp-bayern.de (Staatsinstitut für Frühpädagogik Bayern)

http://epp.eurostat.cec.eu.int
(Statistische Datenbank der Europäischen Kommission)

http://ec.europa.eu
(MISSOC – Informationssystem der soz. Sicherheit in der EU)



4

Gliederung
Demographische Daten
Ökonomische 
Bedingungen
Politische und kulturelle 
Unterschiede
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1. Demographische 
Daten

1.1 Allgemeine Daten
1.2 Geburtenraten
1.3 Kinderlosigkeit 
1.4 Durchschnittliches Gebäralter
1.5 Historischer Vergleich
1.6 Aufteilung der Privathaushalte
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1.1 Allgemeine Daten
 

Einwohnerzahlen in Mio.

USA
Japan
Deutschland
Türkei
Frankreich
Großbritannien
Italien
Spanien
Polen
Rumänien
Niederlande
Griechenland
Portugal
Belgien
Tschechische Republik
Ungarn
Schweden
Österreich
Bulgarien
Zypern
Dänemark
Slowakei
Norwegen
Finnland
Kroatien
Irland
Litauen
Lettland
Slowenien
Estland
Luxemburg
Malta
Island

Quelle:
eigene 
Darstellung, 
Daten nach 
Eurostat
2004
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1.1 Anteil der Bevölkerung unter 20 Jahren an der 
Gesamtbevölkerung

Quelle:
Bmfsfj, OECD 
Early
Childhood
Policy
Review,
2002 – 2004, 
S.108
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1.2 Gewünschte Kinderzahl, 
1999/2000
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1.2 Geburtenraten und Gewünschte Kinderzahl in 
Europa, 2000

Quelle:
eigene 
Darstellung, 
Geburtenrate 
nach Eurostat
2006; 
gewünschte 
Kinderzahl 
aus BiB-
Mitteilungen
03/2004
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1.2 Geburtenraten, 2005

Niger; 7,7

Somalia; 7,0

Mali; 6,9

Angola; 6,9

Indien; 2,7

Argentinien; 2,3

Türkei; 2,2

USA; 2,1

Brasilien; 2,1

Frankreich; 1,9

China; 1,9

Schweden; 1,8

Norwegen; 1,8

Irland; 1,8

Dänemark; 1,8

Niederlande; 1,7

Australien; 1,7

Großbritannien; 
1,6

Schweiz; 1,4

Portugal; 1,4

Deutschland; 1,4

Polen; 1,3

Japan; 1,3

Italien; 1,2

Spanien; 1,2

Russland; 1,1

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Quelle: eigene 
Darstellung, 
nach:
DIA 2005, UN-
Population 
Division 2005
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1.3 Anteil der kinderlosen Frauen in 
ausgewählten Ländern der EU, 
Geburtskohorte 1960

Quelle: www.iwg-bonn.de
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1.4 Durchschnittliches Alter der Frauen bei Geburt 
des ersten Kindes und mittleres Gebäralter, 1999
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Quelle: eigene 
Darstellung, 
Durchschnittsalter 
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nach Eurostat 2006; 
durchschnittliches 
Gebäralter nach 
Bmfsfj (Hrsg.): 
Rürup, B. (2003)
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1.5 Historischer Verlauf der 
Gesamtfruchtbarkeitsrate

Gesamtfruchtbarkeitsrate (Kinder pro Frau) in EU-Ländern 
1960 - 2002
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Quelle:
eigene 
Darstellung
, nach: 
Bmfsfj, 
Siebter 
Familienbe
richt 
(2005), 
S.33
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1.5 Historischer Vergleich: 
Kinderzahl pro 100 Frauen

Quelle: eigene Darstellung, nach: Bmfsfj, Siebter Familienbericht (2005), 
S.36 
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1.6 Aufteilung der 
Privathaushalte

Quelle:
eigene 
Darstellung, 
Daten nach: 
Bmfsfj (Hrsg.), 
OECD Early
Childhood
Policy Review
2002 – 2004, 
S.116
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2.1 Zusammenhang Geburtenrate und 
Bruttoinlandsprodukt

2.2 Öffentliche Sozialausgaben
2.3 Erwerbsquoten
2.4 Zusammenhang von Arbeitslosenquoten und 

Mütter-Beschäftigungsquoten

2. Ökonomische 
Bedingungen
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2.1 Zusammenhang Geburtenrate 
und Bruttoinlandsprodukt, 2003
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2.2 Öffentliche Sozialausgaben, 
brutto und netto
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2.2 Öffentliche Ausgaben für 
Familien in % des BIP, 1998
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2.2 Familienbezogene Steuervergünstigungen 
2000, in Prozent 

100Schweden
100Griechenland
100Finnland
94Österreich
90Großbritannien
86Niederlande
85Dänemark
84Italien
78Frankreich
77Portugal
74Belgien
53Luxemburg
50Spanien
50Irland
47Deutschland

Die Tabelle zeigt, wie viel Steuern 
ein männlicher Alleinverdiener mit 
Frau und zwei Kindern verglichen 
mit einem kinderlosen Single mit 
gleichem Einkommen zahlt (100 % 
Durchschnittsentgelt).
Je niedriger die Prozentzahl, desto 
höher die Entlastungswirkung.

Quelle: Koopmans, I. und 
Schippers, J.J. (2003), zitiert nach:
Bmfsfj, Rürup, B. (2003), S.34/35
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2.3 Erwerbsquoten

Quelle: Aus 
Politik und 
Zeitgeschichte, 
B44/2003, S.30



22

2.3 Zusammenhang zwischen 
Frauenbeschäftigungsquote und 
Geburtsziffer

Quelle: Frauenbeschäftigungsquote nach OECD Employment Outlook (2002); Geburtsziffer nach Council of 
Europe, Recent demographic developments in Europe (2002). Zitiert nach: Bmfsfj: Rürup, B. (2003), S. 10, 11.
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2.3 Beschäftigungsquoten von Müttern mit 
Kindern unter 6 Jahren, 1999
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2.4 Zusammenhang von 
Arbeitslosenquoten und Mütter-
Beschäftigungsquoten, 2001

Quelle: eigene Darstellung, Daten nach: Eurostat 2001
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3. Politische und 
kulturelle Unterschiede

3.1 Erwerbsmuster
3.2 Rollenverteilung
3.3 Kinderbetreuungsmöglichkeiten
3.4 Elternzeitregelungen
3.5 Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub
3.6 Kindergeldzahlungen
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3.1 Erwerbsmuster

Quelle: Aus 
Politik und 
Zeitge-
schichte
B 44/2003, 
S.14 
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3.2 Rollenverteilung

Quelle: 
Bmfsfj, 
7. Familien-
bericht
(2005), S.57
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3.3 Kinderbetreuungs-
möglichkeiten, 2000

Quelle:
eigene 
Darstellung, 
nach: Bmfsfj, 
Rürup, B. 
(2003);
MPIDR, 
Neyer (2003), 
p. 62
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3.4 Elternzeitregelungen und 
3.5 Mutterschafts- und 
Vaterschaftsurlaub

Irland, Norwegen, Italien

Welche Länder interessieren Euch?
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30 %
bezahlt

10 Mon., 20 bei 
Mehrfachgeburten

Familienurlaub bei 
Krankheit des Kindes: 
5 T./ Jahr für 3-8-
jährige Kinder

Italien

100 %
80 % oder Anrechnung 

auf Arbeitszeitkonto 
von max. 3 Jahren

in einigen Tarifgebieten 
mit vollem 
Lohnausgleich

29 Wo. 
Oder: 39 Wo.

2 h tägl. Dienstbefreiung 
zum Stillen

Norwegen

Unbezahlt
bezahlt

14 Wo.
3 T. Familien- oder 

Noturlaub

Irland

Geldleistung/
Lohnersatz-
Leistungen (%)

DauerLand

Elternzeit

3.4 Elternzeitregelungen

Quelle:
Skevik, A. 
(2003), 
S.18; 
Strohmeier
P. (2004), 
S.35
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3.5 Mutterschafts- u. Vaterschaftsurlaub

30 %Väter, die 3-
Monats-
Beurlaubung 
beantragen, 
erhalten 
einen 
Zusatzmonat

80 %5 Mon. (inklusive 
einem Mon. 
vor der 
Geburt)

Italien

100 % bzw. 
80 %

4 Wo.100 % bzw. 
80 %

9 Wo. (inkl. 3 Wo. 
Vor der 
Geburt)

Norwegen

70 %18 Wo (bis zu 11 
Wo. Vor der 
Geburt)

Irland

Geldleistung/ 
Lohnersat
z-
leistungen
(%)

DauerGeldleistung/ 
Lohnersat
z-
leistungen
(%)

DauerLand

Vaterschafts-
urlaub

Mutterschafts-
urlaub

Quelle:
Skevik, A. 
(2003), 
S.18; 
Strohmeier
P. (2004), 
S.35
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3.6 Kindergeldzahlungen in 
der EU
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Für behinderte Kinder 
und kinderreiche 
Familien, 
einkommensabhängi
g

Höhe nach 
Kinderzahl und 
Einkommen, 
z.B.: 2 Kinder, 
Jahreseinkommen 
<11122/ 11423=250; 
Jahreseinkommen 
>42807/ 43962 kein 
Geld

Regel: 18
Keine Begrenzung bei 

schwerer 
Behinderung

Italien

Für Kinder, die in den 
nördlichsten Regionen 
Norwegens leben;

Für Allein-erziehende als hätten 
sie ein weiteres Kind: 43

Für jedes Kind: 172 
(NOK 972)

Regel: 18Norwegen

Keine1. u. 2. Kind: 117,6
3. Kind u.f.: 147,30
Mehrfachgeburten: das 

1,5fache für den 
zweiten und das 
doppelte für den 
dritten

Regel: 16
Ausb./ Studium: 19
Behinderung: 19

Irland

Abstufungen/ 
Zusatzleistungen 
(Mon.)

Normalsätze in 
€/Mon.

AltersgrenzeLand

Quelle:
Missoc, 
2002; 
zitiert 
nach 
Bmfsfj, 
Rürup, 
B. 
(2003), 
S. 26/ 
27, 
und 
nach 
de.wikip
edia.org
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Diskussion:

Welche Faktoren bestimmen letztlich den 
Kinderwunsch? Welche Rolle spielen dabei 
monetäre Transfers

Arbeitsmarkt-Situation ?
Erziehungszeiten ?
Kindergeld, Elterngeld ?
Steuerpolitik ?
Kinderbetreuung ?
Kulturelle Leitbilder ?
Weitere Faktoren ?
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Danke für Eure 
Aufmerksamkeit!
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