
 

 

  
 

 
 

 

Frauen in Lübeck 2010 

Daten und Fakten 

 

 

 
        ©Foto: AARGON_pixelio.de 

 

 

Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

Januar 2011 
 



 2 

Impressum 
 

Herausgeberin  Hansestadt Lübeck - Der Bürgermeister 

 Frauenbüro 

 23539 Lübeck  

 Telefon: 0451 / 122-1615 

 E-Mail: frauenbuero@luebeck.de 

 Internet: www.frauenbuero.luebeck.de 

 

Texte und Graphiken Petra Schmittner und Elke Sasse, Frauenbüro Lübeck 

Beratung und Mitarbeit Dr. Gerhard Bender, Bereich Logistik, Statistik und Wahlen; Katrin Gellermann, Praktikantin im Frauen-
büro (Kapitel 2.1, 2.2 und 2.6); Renate Heidig, Fachbereichsdienste Kindertagesstättenplanung (Kapitel 
4.2); Maja Koebner-Bütow und Jutta Scheibner, Bereich Gesundheitsamt (Kapitel 5.11); Catharina Strutz-
Hauch, KIK Netzwerk bei häuslicher Gewalt (Kapitel 8); Andrea Prehn (Frauenbüro Lübeck) 

 
Titelbild: Stephanie Scheel (Frauenstatistikbericht 2006) – in Abwandlung mit Bildern von 
 ©Foto: AARGON_pixelio.de 

 

Layout: Aleksandra Szczepanski 

 

Druck Zentrale Vervielfältigungsstelle der Hansestadt Lübeck 

 

 

Lübeck, Januar 2011 

 

Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit Quellenangabe 



 3 

Vorwort................................................................................................. ..............................5 

1 Demographische Übersicht................................................... ........................................6 

   1.1Bevölkerungsstand 2009 und Prognose bis 2020.......... ................................................ ......................6 

   1.2 Partnerschaft und Familie............................................... ............................................ ...........................8 

2 Bildung und Sport ........................................................................................................13                                                                                               

   2.1 Allgemeinbildende Schulen ....................................... …………………….............................................13 

   2.2 Berufsbildende Schulen................. ........................................ ..............................................................14 

   2.3 Ausbildung.......................................................................................... ...................................................16 

   2.4 Hochschulen................................................................................................. .........................................20 

   2.5 Betriebliche Fortbildung........................................................................................ ...............................22 

   2.6 NutzerInnen der Stadtbibliothek..................................................................................... .....................23 

   2.7 Frauen und Sport................................................................................. ....................................... ..........24 

3 Erwerbstätigkeit von Frauen...................... .................................................................27 

   3.1 Verdienste von Frauen..................................... ..................................... ...............................................27 

   3.2 Erwerbsbeteiligung von Frauen................................... ..................................... ..................................28 

   3.3 Arbeitszeit................................................................................. ...................................... .......................29 

   3.4 Geringfügige Beschäftigung...................................................................................................... ..........32 

   3.5 Erwerbslosigkeit von Frauen.............................................. ...................................... ...........................33 

   3.6 Frauen und Existenzgründung........................................................... ..................................... ............38 

   3.7 ArbeitgeberInnen und familienfreundliche Maßnahmen............................................................ .......40 

4 Vereinbarkeit von Familie und Beruf........................ ..................................................42 

   4.1 Elternzeit............................................................................................. ..................................... .............42 

   4.2 Betreuungsangebote für Kinder.................................................................... ...................................... 44 

   4.3 Berufsrückkehr.............................................................. ..................................... ..................................48 

5 Soziale Situation von Frauen.......................................................................................50 

   5.1 Einkommen.................................................................... ...................................... ..................................50 

   5.2 Sozialhilfe und Grundsicherung.......................................................................................................... 50 

   5.3 Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende........................... ...................................... ........................51 

   5.4 SchuldnerInnenberatung.......................................................................................... ............................52 

   5.5 Wohnungsversorgung und Obdachlosigkeit.................. ..................................... ..............................53 

   5.6 Ambulante und stationäre Pflege...................................... ...................................... ............................56 

   5.7 Schwangerschaftskonfliktberatungen.............................................. ...................................... ............58 

   5.8 Beratungsangebote für Familien- und Erziehungsfragen......................................... ........................60 

   5.9 Beratungsangebote für Migrantinnen................................. ...................................... ..........................60 

   5.10 Mutter-Kind-Kuren........................................................... ..................................... ..............................62 

   5.11 Prostitution...................................................................... ...................................... ..............................62 

   5.12 Hilfen des Jugendamtes................................................ ...................................... ...............................63 

   5.13 Geschlechtergerechte Jugendarbeit.................................................................. ...............................64 



 4 

 

6 Frauen im öffentlichen Dienst..................... ................................................................65 

   6.1 Frauen bei der Hansestadt Lübeck............................................... ..................................... .................65 

   6.2 Das Personal an Lübecker Hochschulen................................................ ............................................67 

   6.3 SchulleiterInnen..................................................................... ..................................... ..........................69 

   6.4 Gericht und Polizei............................................................................................................................. ...69 

7 Frauen in der Bürgerschaft, den Aufsichtsräten, Parteien und       
   Gewerkschaften............................................................................................................72 

   7.1 Lübecker Kommunalpolitik..................................................... ...................................... .......................73 

   7.2 Aufsichtsräte der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung.......................................... ...............75 

   7.3 Lübecker Parteien....................................................................... ...................................... ....................76 

   7.4 Gewerkschaften......................................................................... ...................................... .....................77 

8 Gewalt gegen Frauen.................................... ...............................................................79 

   8.1 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung......... .................................... ...............................79 

   8.2 Sexueller Missbrauch von Kindern............................... ..................................... .................................83 

   8.3 Häusliche Gewalt............................................................ ..................................... .................................83 

   8.4 Frauenhäuser und Frauennotruf................................... ..................................... .................................85 

   8.5 Stalking............................................................................ ..................................... .................................87 

9 Frauengesundheit.........................................................................................................88 

   9.1 Sterberaten und Todesursachen............................ ................................................................ .............88 

   9.2 Frauen in psychiatrischer Versorgung....................................... ..................................... ...................92 

   9.3 Frauen mit Behinderungen........................................................ ..................................... .....................93 

   9.4 Selbsthilfegruppen..................................................................................................................... ...........95 

10 Mobilität........................................................................ ...............................................97 

   10.1 Ein- und AuspendlerInnen............................................................................................ ......................97 

   10.2 Mobiliätsverhalten der LübeckerInnen.................................. ..................................... ......................97 

11 Ausblick.....................................................................................................................101 

 

Literatur, Quellen und Auskünfte .................................................................................104 

Überblick der Abbildungen............ ...............................................................................110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Vorwort 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
heute halten Sie den 5. Bericht „Frauen in Lübeck. 
Daten und Fakten“ in den Händen, der laut Bür-
gerschaftsbeschluss vom 1.9.1994 alle vier Jahre 
vorzulegen ist. 
 
Den ersten Bericht gab es bereits im Jahr 1994 – 
damit liegen nun bereits geschlechtsspezifische 
Daten über 16 Jahre für Lübeck vor. 
Dennoch ist es nach wie vor schwierig, diese Da-
ten in eine Vergleichsreihe zu stellen. Zum einen 
ändern sich häufiger die Zählweisen, zum anderen 
kommen bei jedem vorgelegten Bericht neue Zah-
len hinzu, die erstmals präsentiert werden können. 
Inzwischen gibt es bundesweit immer mehr Zah-
len, die auf die kommunale Ebene heruntergebro-
chen werden können und nicht nur einen Ver-
gleich zwischen verschiedenen Kommunen er-
möglichen, sondern diesen Vergleich bewusst 
anstellen und somit „Rankings“ zu verschiedenen 
Themenkomplexen entstehen. 
Seit 2008 beispielsweise misst ein bundesweiter 
„Gender Index“ Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern und vergleicht Städte und Regionen 
im Hinblick auf die Gleichstellung von Frauen und 
Männern (www.gender-index.de). Hierbei schnei-
det Lübeck insgesamt im bundesweiten Vergleich 
noch verhältnismäßig gut ab: die Stadt belegt 
bundesweit den 66. von 413 Plätzen, in Schles-
wig-Holstein sogar Platz drei von 15. Bei Betrach-
tung der einzelnen Themenkomplexe (z.B. Förde-
rung von Eingliederungsmaßnahmen in den Ar-
beitsmarkt oder Ratsmitgliedschaft), sehen die 
Zahlen weniger positiv aus. 
 
Wegen der erweiterten Möglichkeit von Ver-
gleichszahlen haben wir den hier vorgelegten 
„Frauenstatistikbericht 2010“ ebenfalls, soweit 
möglich und sinnvoll, mit Vergleichszahlen Lübeck 
– Schleswig-Holstein - bundesweit ausgeführt. 
 
Er bietet somit eine noch bessere Grundlage für 
die Auswertung gleichstellungspolitischer Dimen-
sionen des täglichen Lebens in unserer Stadt – 
auch durch Einordnung in landesweite oder bun-
desweite Entwicklungen – und ist vor dem Hinter-
grund der Notwendigkeit, geschlechtergerechte 
Haushalte einzuführen (Gender Budgeting), eine 
solide Ausgangsbasis. 
Denn bereits Im Oktober 2001 beschloss die EU-
Kommission, Gender Budgeting innerhalb der 

Europäischen Union einzusetzen, um die Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern zu fördern. 
Dies bedeutet, dass die haushaltspolitischen 
Maßnahmen zur Beschaffung und Ausgabe von 
Mitteln im Hinblick auf die Förderung des Ziels der 
Gleichstellung von Männern und Frauen gestaltet 
und umgesetzt werden müssen – dies, so die EU-
Zielsetzung, sei bis 2015 zu realisieren. 
Der vorliegende Bericht ist eine solide Grundlage, 
dieser zeitlichen Zielmarke näher zu kommen. 
 
In zehn Kapiteln untersucht der Bericht die ver-
schiedenen Lebens- und Alltagsbereiche von 
Frauen (und Männern). Er gibt einen Überblick 
darüber, wie viele Frauen es in Lübeck gibt, wie alt 
sie sind, wie sich die Zahl der Geburten und Ster-
befälle entwickelt, wie gut die Bildung von jungen 
Frauen in Lübeck ist und wo es Defizite gibt, wel-
che Ausbildungsberufe junge Frauen in Lübeck 
wählen, welche Studiengänge sie in Lübeck bele-
gen; er beschreibt, wie viele Frauen in Lübeck wie 
erwerbstätig sind, wie es um die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf in Lübeck bestellt ist, aber auch, 
wie viele Frauen sich an der Gestaltung der loka-
len Politik beteiligen, wie hoch das Ausmaß der 
Gewalt gegen Frauen in Lübeck ist und vieles 
mehr… 
 
Dass dieser Bericht in der hier vorliegenden De-
tailliertheit und mit dieser Betrachtung verschiede-
ner Themenfelder im Vergleich zu Landes- und 
Bundeszahlen hier heute so vorliegen kann, ist der 
Mitarbeiterin im Frauenbüro, Petra Schmittner, zu 
verdanken. Sie hat mit frauenpolitischem Sach-
verstand und ihrem Daten-Know-How und Statis-
tikwissen dem Bericht diese Qualität gegeben. 
 
Wir stellen hiermit allen frauenpolitisch interessier-
ten LübeckerInnen und nicht zuletzt Politik und 
Verwaltung eine Datengrundlage zur Verfügung, 
die unterstützen kann – nicht nur bei der Bewer-
tung der Situation von Frauen und Männern in 
unterschiedlichen Lebenslagen, sondern insbe-
sondere bei der Suche und Entwicklung von 
Handlungsstrategien und notwendigen Entschei-
dungen - für ein geschlechtergerechtes Lübeck. 
 
 

 
 
Elke Sasse 
 
-Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt Lübeck- 
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1 Demografische Übersicht 

1.1 Bevölkerungsstand 2009 und 

     Prognose bis 2020 

Die Bevölkerungsprognose wird von verschiede-
nen Faktoren beeinflusst. Neben Geburten- und 
Sterberaten spielt auch eine Rolle, wie viele Men-
schen nach Lübeck bzw. nach Deutschland ziehen 
und wie viele die Stadt bzw. das Land verlassen.  
 

Prognose: Weiblicher Bevölkerungsanteil 
schrumpft stärker als männlicher 

Die aktuelle Bevölkerungsprognose des Bereichs 
Statistik der Hansestadt Lübeck geht bis 2020 
„nur“ noch von einem rund 2%-igen Rückgang der 
Bevölkerung in Lübeck aus. Vor vier Jahren noch 
wurde befürchtet, dass der Rückgang stärker aus-
fallen würde, damals war für die Jahre 2000 – 
2015 ein Rückgang um rund 5% prognostiziert 
worden. Der Anteil der Frauen wird sich bis 2020 
insgesamt stärker verringern (-2,6%) als der der 
Männer (-1,5%), dennoch werden Frauen auch in 
Zukunft die Mehrheit der Lübecker Bevölkerung 
stellen. 2020 werden der Schätzung zufolge von 
207.720 EinwohnerInnen und Einwohnern 
108.059 (52,02%) Frauen sein. 
 
Abb. 1.1 Prognose: Entwicklung der weiblichen 
Bevölkerung Lübecks von 2006 bis zum Jahr 2020 
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Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich Logistik, Statistik und Wahlen, 
Graphik: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

In Lübeck leben 10.544 Frauen mehr als 
Männer. Mehr alte, aber auch mehr 20 
bis 29jährige Frauen 

In der Hansestadt Lübeck lebten zum Jahres-
wechsel 2009/10 insgesamt 211.716 Einwohne-
rInnen, davon waren 111.172 Mädchen und Frau-
en. Es gab Ende 2009 also 10.544 Frauen mehr 
als Männer. Der prozentuale Anteil der Frauen 
blieb im Vergleich zu 2006 gleich (52,5%), vergli-
chen mit 2002 (52,7%) sank er leicht. 

2002 lebten noch 113.304 Mädchen und Frauen in 
Lübeck, vier Jahre später 112.380 (-924) und 
2009 sogar nur noch 111.172 (-1.208). Pro Jahr 
gab es im Schnitt rund 250 Frauen weniger, in vier 
Jahren (Turnus dieses Berichtes) rund 1.000 
Frauen weniger. 

Abb. 1.2 Altersstruktur am 31.12.2009 

Quelle und Graphik: Hansestadt Lübeck, Bereich Logistik, 
Statistik und Wahlen 

Während die Zahl der Frauen und Männer in Lü-
beck bis zum 49. Lebensjahr annähernd ausge-
wogen ist, gibt es um so mehr Frauen, je älter die 
Bevölkerung ist. Eine Ausnahme bilden die jungen 
Frauen im Alter von 20-29 Jahren. In dieser Al-
tersgruppe gab es in Lübeck 720 Frauen mehr als 
Männer (2009). Bei den älteren LübeckerInnen 
überwiegen die Frauen. Schon bei den 50-
59Jährigen gibt es rund 900 Frauen mehr, bei den 
65-74Jährigen über 2.000, den 75-84Jährigen 
rund 4.000 und bei den über 85Jährigen gibt es 
über 3.000 Frauen mehr als Männer. 
 
Jede dritte Frau und jeder vierte Mann in 
Lübeck ist über 60 Jahre alt 

28,67% aller LübeckerInnen sind über 60 Jahre 
alt. Unter allen Männern ist jeder vierte (25%) über 
60 Jahre, unter Frauen fast jede dritte (32%). Ins-
gesamt waren 35.085 Frauen und 25.628 Männer 
60 Jahre und älter. Im Vergleich zu 2006 sank die 
absolute Zahl über 60-jähriger Frauen leicht (mi-
nus 154), die Zahl der gleichaltrigen Männer stieg 
(plus 1.044).
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2009 wurden in Lübeck 1.777 Kinder geboren, 
etwa gleich viele wie 2005. Die Gesamtzahl der 
Geburten schwankt seit 1980 zwischen rund 1.700 
und 2.300 Geburten pro Jahr. Über einen länge-
ren Zeitraum betrachtet nahm ihre Zahl langsam 
ab. 1980 wurden 1.978, zehn Jahre später 2.236 
Kinder und wieder zehn Jahre später 2.075 Kinder 
geboren. Auf 1.000 EinwohnerInnen kamen 2009 
8,4 Geburten. Die Anteile der geborenen Mädchen 
und Jungen schwankt ebenfalls, insgesamt über-
wiegt hier die Zahl der Jungen leicht. In den Jah-
ren 2006 - 2009 wurden 66 Jungen mehr geboren 
als Mädchen, im Schnitt der vergangenen vier 
Jahre kamen bei den Geburten auf 100 Mädchen 
102 Jungen. 
 
Im Jahr 2009 wurden in Lübeck 1.777 Kinder ge-
boren. Im gleichen Jahr starben 2.624 Lübecke-
rInnen. Damit starben 847 Menschen mehr als 
geboren wurden. 2009 starben rund 200 Lübecke-
rInnen mehr als 2005, aber fast gleich viele wie im 
Jahr 2000. Insgesamt sank die Zahl der Gestor-
benen in den 90’er Jahren von rund 3.000 auf 
etwa 2.500 pro Jahr (2002). Danach stieg ihre 
Zahl wieder leicht an. Insgesamt starben 2009 
1.357 Frauen und 1.197 Männer, also 160 Frauen 
mehr als Männer.  
 
1.600 EinwohnerInnen weniger: Männli-
che Ausländer verlassen die Stadt, junge 
deutsche Frauen ziehen zu 

Stellt man Geburten und Sterbefälle gegenüber, 
ergibt sich für Lübeck 2009 ein Bevölkerungs-
rückgang von über 800 Personen, der auch nicht 
durch Zuzüge aufgefangen wird wie noch vor eini-
gen Jahren. Im Gegenteil: Auch das Wande-
rungssaldo Lübecks war 2009 negativ, d.h. es 
verlassen mehr Menschen Lübeck als zuziehen. 
2009 verließen 780 Menschen mehr die Stadt als 
zuzogen. Addiert man die Differenz aus Geburten 
und Gestorbenen und das negative Wanderungs-
saldo, verlor die Hansestadt 2009 über 1.600 Ein-
wohnerInnen.  
 
Deutsche Frauen zogen eher nach Lübeck (plus 
295), darunter vorwiegend junge Frauen im Alter 
zwischen 15 und 24 Jahren (plus 440). Etwas 
ältere Frauen (25–39 Jahre) verließen die Stadt 
dagegen häufiger (minus 185) als hinein zu zie-
hen. Verlassen wird die Stadt vor allem von jünge-
ren männlichen Ausländern (2009: minus 868 
Personen, davon knapp 400 im Alter von 20-34 
Jahren), aber auch von weiblichen AusländerIn-
nen (2009: minus 367). 
 
Viele Frauen in Travemünde 

Prozentual lebten die meisten Frauen in Trave-
münde (55,58 %), St. Jürgen (53,61%) und St. 
Gertrud (52,96%). Betrachtet man die absoluten 
Zahlen, lebten am meisten Frauen in St. Jürgen 
(22.504), St. Gertrud (21.905) und St. Lorenz Nord 

(21.404).Die Standorte der Lübecker Altenheime 
beeinflussen dabei die Alterstruktur in den einzel-
nen Stadtteilen. 
 
Abb. 1.3 Bevölkerung in den Stadtbezirken nach 
Geschlecht, 2009 

Stadtteil 
Einwoh-
nerInnen  Stadtteil Frauen Männer 

Frauen 
% 

Innenstadt 13436 6,3% 6693 6743 49,81% 

St. Jürgen 41970 19,8% 22504 19466 53,61% 

Moisling 11190 5,3% 5792 5398 51,76% 

Buntekuh 10423 4,9% 5454 4969 52,32% 
St. Lorenz 
Süd 14726 6,9% 7598 7128 51,59% 
St. Lorenz 
Nord 41326 19,5% 21404 19922 51,79% 

St. Gertrud 41355 19,5% 21905 19450 52,96% 

Schlutup 5811 2,7% 3002 2809 51,66% 

Kücknitz 18002 8,5% 9329 8673 51,82% 

Travemünde 13477 6,3% 7491 5986 55,58% 

Lübeck 211716   111172 100544 52,5 % 

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009 
Tabelle: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

Zahl Nichtdeutscher sinkt, in Lübeck 
mehr AusländerInnen als Ausländer 

Sowohl auf Bundesebene wie auch in Lübeck ist 
die Zahl der Nichtdeutschen zwischen 2005 und 
2008 (Bund) bzw. 2009 (Lübeck) zurückgegan-
gen. 2008 lebten laut aktuellstem Migrationsbe-
richt des Bundesinnenministeriums (Zahlen des 
Ausländerzentralregisters) 6,7 Millionen Nicht-
deutsche in der Bundesrepublik, darunter etwas 
mehr Männer (51,2%) als Frauen (48,8%).  
 
In Lübeck schrumpfte die Zahl der Nichtdeutschen 
von 18.147 (2002) über 17.311 (2005) auf 14.564 
im Jahr 2009. Davon waren 7.325 Frauen und 
7.239 Männer. In Lübeck gibt es also etwas mehr 
Frauen ohne deutschen Pass als Männer. Der 
AusländerInnenanteil betrug demnach 2009 ins-
gesamt 6,8%. Der Anteil der Ausländerinnen an 
allen weiblichen EinwohnerInnen 6,6%. 
 
Darüber hinaus lebten in der Hansestadt 2009 
13.121 deutsche AussiedlerInnen, wovon 7.057 
Frauen und 6.064 Männer waren sowie 11.855 
eingebürgerte Deutsche, darunter 5.735 Frauen 
und 6.120 Männer. Bei den deutschen Aussiedler-
Innen gab es 2009 also knapp eintausend Frauen 
mehr als Männer, bei den eingebürgerten Deut-
schen rund 400 Männer mehr als Frauen. 
 
Fast jede fünfte Frau (18%) in Lübeck hat 
einen Migrationshintergrund 
Von den 211.716 EinwohnerInnen Lübecks Ende 
2009 hatten insgesamt 39.540 (18,7%) einen 
Migrationshintergrund (Statistisches Jahrbuch 
Lübeck 2009:42/43). Von den 111.172 Lübecke-
rinnen hatten 20.117 Frauen (18% aller Frauen) 
und von den 100.544 Lübeckern 19.423 Männer 
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(19,3% aller Männer) einen Migrationshintergrund. 
Ende 2009 gab es 694 Frauen mehr in Lübeck mit 
einem Migrationshintergrund als Männer. Neben 
Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft 
(AusländerInnen) werden beim Migrationshin-
tergrund auch diejenigen mitgezählt, die eingebür-
gert wurden oder einen Geburtsort im Ausland 
hatten (Statistisches Jahrbuch Lübeck 2009:42). 
Die meisten Menschen mit Migrationshintergrund 
in Lübeck kamen 2009 aus der Türkei (4.972), 
Polen (1.257), der Russischen Föderation (570), 
der Ukraine (533), aus Griechenland (530), dem 
Irak (460), Italien (460) und China (298). 

Abb. 1.4 Deutsche und nichtdeutsche Frauen und 
Männer in Lübeck 2009 

6120

7057

6064

5735

7325
7239

81121

91055

Deutsche Frauen
(ohne Einb./ Auss.)
Deutsche Männer
(ohne Einb./ Auss.)

Deutsche
Einbürgerung, w
Deutsche
Einbürgerung, m
Deutsche
Aussiedler, w
Deutsche
Aussiedler, m

ausländische Frauen

ausländische Männer

 
Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich Logistik, Statistik und Wahlen 
Graphik: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

Von den in Lübeck lebenden Menschen mit Migra-
tionshintergrund kamen aus einigen Ländern mehr 
Frauen als Männer, etwa aus Polen (751 Frauen 
und 506 Männer), der Russischen Föderation (343 
Frauen und 227 Männer), der Ukraine (314 Frau-
en und 219 Männer), aber auch aus Thailand (103 
Frauen, 9 Männer), den baltischen Staaten (Litau-
en: 65 Frauen, 21 Männer; Lettland: 50 Frauen, 29 
Männer; Estland: 17 Frauen, 5 Männer) sowie 
Schweden (73 Frauen und 45 Männer) und Finn-
land (103 Frauen und 94 Männer). Aus Italien (291 
Männer, 169 Frauen) und den USA (122 Männer, 
58 Frauen) kamen mehr Männer. Bundesweit 
kamen laut Migrationsbericht des Bundesinnenmi-
nisteriums (2008) aus der Russischen Föderation 
(60,8%), der Ukraine (61,3%), Thailand (86,2%), 
der Tschechischen Republik (66,3 %), Brasilien 
(72,3%), Japan (58,4%), Slowakei (58,4%), Korea 
(57,6%), Litauen (71%) und den Philippinen 
(79,6%) prozentual mehr Frauen als Männer. Da-
für lebten in Deutschland mehr Männer mit einer 
Staatsangehörigkeit des Vereinigten Königreichs 
(60,2%), des Irak (63,1%), Indiens (64,7%), Tune-
siens (67,7%) und einiger anderer Länder. Darin 
spiegeln sich z.T. unterschiedliche Migrati-
onsgründe von Männern und Frauen, z.B. dass 
Frauen häufig aufgrund einer Heirat und Männer 

häufiger aufgrund einer Arbeitsaufnahme oder 
Flucht migrieren. 
 
Die Zahl der Einbürgerungen ging zwischen 2006 
und 2009 insgesamt zurück, von 650 im Jahr 2006 
auf 236 im Jahr 2009. Während Frauen 2006 und 
2007 etwas häufiger als Männer eingebürgert 
wurden, wurden 2009 weniger Frauen als Männer 
eingebürgert: 111 Frauen und 125 Männer wurden 
2009 Deutsche. 
 
Die meisten ausländischen Frauen lebten 2009 in 
den Stadtteilen Holstentor Nord (910), St. Lorenz 
Süd (660), Alt Moisling (619), Buntekuh (585) und 
Hüxtertor (505).  
 
1.2 Partnerschaft und Familie 

Mehr außereheliche Geburten 

Der Anteil außerhalb einer Ehe geborener Kinder 
steigt in Lübeck weiter an. 2009 waren die Eltern 
von 711 der insgesamt 1.777 Neugeborenen, d.h. 
40%, nicht verheiratet. 2002 lag der Anteil außer-
ehelicher Geburten in Lübeck noch bei 31,8%.  
 
Bundesweit wurden laut Statistischem Bundesamt 
2008 knapp 219.000 Kinder außerhalb einer Ehe 
geboren, das waren 32% aller geborenen Kinder. 
1998 waren es 157.000 (20%), 1993 118.000 
(15%). Innerhalb Deutschlands bestehen erhebli-
che Unterschiede. Im Norden und Osten ist der 
Anteil der außerhalb einer Ehe geborenen Kinder 
höher als im Süden und Westen.  
 
Das 1998 in Kraft getretene Kindschaftsrecht er-
möglicht ein gemeinsames Sorgerecht auch bei 
außerehelich geborenen Kindern, dies könnte eine 
Erklärung für den statistischen Rückgang verhei-
rateter Eltern sein. 

Abb. 1.5 Außerehelich geborene Kinder in Pro-
zent, 2006-2009 
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Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009 
Graphik: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

Frauen bekommen Kinder später 

Frauen werden später Mütter als früher. Während 
Frauen in Lübeck 1990 vor allem im Alter zwi-
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schen 23 und 29 Jahren Kinder bekamen, waren 
sie 2009 meist zwischen 27 und 35 Jahre alt. 
Auch Geburten um die 40 sind längst normal. 
 
Nichtdeutsche Frauen in Lübeck bekamen 2009 
häufiger etwas früher (vor allem 23-34 Jahre) als 
deutsche Frauen Kinder, wobei sich auch bei ih-
nen das Alter im Vergleich zu früheren Jahren 
(2009 – 1990) nach hinten verschiebt. Vor 19 Jah-
ren bekamen sie noch im Alter von 19–27 Jahren 
die meisten Kinder. 
 
Bundesweit lag das durchschnittliche Alter von 
Müttern bei einer Geburt 2008 bei 30,4, 2007 bei 
30,3 und 2006 bei 30,1 Jahren. Laut Statistischem 
Bundesamt waren verheiratete Mütter 2008 im 
Schnitt 31,3 Jahre, bei Geburt des ersten Kindes 
30,1 und des zweiten Kindes 31,8 Jahre alt. Nicht 
verheiratete Mütter waren im Schnitt drei Jahre 
jünger, 28,3 Jahre. Während die Zahl der Gebur-
ten von Müttern unter 18 zwischen 2006 und 2008 
bundesweit von 6.163 auf 5.613 zurückging, stieg 
die Zahl der Geburten von über 40-jährigen Frau-
en von etwas über 24.000 auf knapp 28.000. Zah-
len aus 2009 lagen beim Verfassen des Berichts 
noch nicht vor. 
 
Abb. 1.6 Geburten nach Alter und Herkunft der 
Mütter Lübeck Vergleich 1990 und 2009 
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 Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich Logistik, Statistik und Wahlen 

Graphik: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

Laut Gender Datenreport (2004) des Bundesfami-
lienministeriums ist der Trend zur späteren Mutter- 
und Vaterschaft nicht nur in Lübeck, sondern seit 
Beginn der 90’er Jahre bundesweit zu beobach-
ten. Die Gründe für eine spätere Elternschaft sind 
vielfältig. Neben einer verstärkten beruflichen Ori-
entierung von Frauen gibt die Studie „Späte Müt-
ter“ (2003) veränderte Partnerschaftsansprüche, 
individuelle Entwicklungswünsche, aber auch 
temporäre Fertilitätsstörungen, ungeeignete struk-
turelle Gegebenheiten und unvorhergesehene 
Lebensereignisse als Gründe dafür an, warum 
Frauen sich heute später für eine Elternschaft 
entscheiden. Der Gender Datenreport weist darauf 
hin, dass der Wandel bei Frauen einher geht mit 

einem steigenden Bildungsniveau, der zunehmen-
den Partizipation am Arbeitsmarkt und dem Inte-
resse am beruflichen Vorwärtskommen und ver-
deutlicht, dass Männer das Elternwerden häufig 
noch weiter hinaus zögern als Frauen. In Lübeck 
liegen zum Alter der Väter leider keine Zahlen vor. 
 
AusländerInnen bekommen mehr Kinder 
als Deutsche, Zahl sinkt auch bei ihnen 

Von den 1.726 Kindern, die 2009 in Lübeck gebo-
ren wurden (Standesamtdaten), hatten 1.398 
deutsche und 328 ausländische Mütter. Von 1.000 
deutschen Frauen im Alter zwischen 15-44 Jahren 
bekamen 38 Kinder, von 1.000 nichtdeutschen 
Müttern 82 (allgemeine Fruchtbarkeitsziffer). 2002 
lag diese Ziffer bei deutschen Frauen noch bei 37  
und bei ausländischen Frauen bei 90. Die Kinder-
zahl bei AusländerInnen hat also abgenommen, 
ist aber immer noch doppelt so hoch wie bei Deut-
schen. WissenschaftlerInnen der Universität Ros-
tock kamen in einer Studie zu dem Ergebnis, dass 
sich Frauen der zweiten Migrationsgeneration dem 
Geburtenverhalten deutscher Frauen nahezu an-
gepasst hätten. Im Vergleich zu westdeutschen 
Frauen würden diese zwar rund zwei Jahre früher 
Mutter, dies aber vor allem aufgrund ihres im 
Durchschnitt niedrigeren Bildungsgrades. Auch für 
MigrantInnen gelte: Je höher der Bildungsab-
schluss, umso länger schieben Frauen ihren Kin-
derwunsch auf die lange Bank. 
 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
sorgt in modernen Industriestaaten für 
mehr Kinder 

Die 2008 vom Berlin-Institut herausgegebene  
Studie „Emanzipation oder Kindergeld?“ unter-
suchte die Auswirkungen gesellschaftlicher Rah-
menbedingungen auf die Kinderzahlen in westeu-
ropäischen Ländern. Die Autoren stellen die The-
se auf, dass weniger die Höhe des Kindergeldes 
und anderer Transferleistungen, sondern vielmehr 
die Gleichstellung von Frauen und Männern in der 
Gesellschaft dafür entscheidend sei, Menschen in 
modernen Industriegesellschaften zu höheren 
Kinderzahlen zu motivieren. Mehr Kinder gebe es 
dort, wo der Wohlstand der Staaten höher sei, 
aber auch, wo mehr Frauen im Beruf stünden. 
Eine hohe Fertilität korreliere auch mit dem Vor-
handensein guter Betreuungseinrichtungen und 
mit dem Anteil von Frauen mit hohen Bildungsab-
schlüssen in Naturwissenschaft und Technik.  
 
Neben einer guten Kinderbetreuungsinfrastruktur 
und finanziellen Hilfen wie dem Elterngeld, so die 
Studie, könnten auch Investitionen in haushalts-
nahe Dienstleistungen, die Förderung der Verant-
wortlichkeit der männlichen Partner für die Kinder-
betreuung, eine Reform des Steuersystems (Ehe-
gattensplitting) sowie familienfreundlichere Ar-
beitsbedingungen dazu beitragen, den Wunsch 
vieler Menschen nach Kindern durch verbesserte 
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gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu unter-
stützen. 
 
Jeden zehnten Haushalt mit Kindern in 
Lübeck stellen Alleinerziehende 

Seit 1997 steigt die Zahl Alleinerziehender in Lü-
beck. Während sie 2005 erst 4,3% aller Haushalte 
stellten (5.024 Haushalte), stieg ihr Anteil bis 2009 
auf 5,6% aller Haushalte an. 2009 gab es in Lü-
beck 6.478 Alleinerziehenden-Haushalte, also 
rund 1.500 Alleinerziehenden-Haushalte mehr als 
2005. 86,9% der Alleinerziehenden-Haushalte 
stellten Frauen. Alleinerziehende in Lübeck mach-
ten  einen Anteil von 11,09% aller Haushalte mit 
Kindern aus, d.h. jeder zehnte Haushalt mit Kin-
dern ist ein Haushalt von Alleinerziehenden. 
 
Bundesweit gab es 2009 laut Statistischem Bun-
desamt 1,6 Millionen Alleinerziehende. Jede fünfte 
Familie ist alleinerziehend, in Ostdeutschland und 
in Großstädten leben besonders viele Alleinerzie-
hende, so die Sonderauswertung des Mikrozen-
sus „Alleinerziehende in Deutschland“. 

Abb. 1.7 Alleinerziehende in Lübeck nach 
Geschlecht in Prozent, 2009 (Haushalte) 

86,9

13,1

Frauen Männer

 
Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich Logistik, Statistik und 
Wahlen; Graphik: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

Weniger Hochzeiten, mehr Scheidungen 

Die Zahl der Eheschließungen ist seit 1950 um 
über die Hälfte zurückgegangen. Kamen damals 
durchschnittlich elf oder 1990 noch 7,6 Eheschlie-
ßungen auf 1.000 EinwohnerInnen, waren es 2009 
nur noch 4,9. Insgesamt wurden 2009 in Lübeck 
1.039 Ehen geschlossen. Damit lag die Hanse-
stadt immer noch leicht über dem bundesdeut-
schen Durchschnitt von 4,6 Eheschließungen je 
1.000 EinwohnerInnen.  
 
Wiederholte Ehen gehen v.a. geschiedene (152) 
oder ledige (104) Frauen mit geschiedenen Män-
nern ein, seltener geschiedene Frauen mit ledigen 
Männern (99) oder Witwern (13).    
 

Der Großteil der Ehen in Lübeck, 909 von 1.039 
(87,2%), wurde 2009 zwischen zwei deutschen 
Partnern geschlossen. Die übrigen 133 Ehen be-
standen entweder aus einem deutschen Mann 
und einer ausländischen Frau (68), einer deut-
schen Frau und einem ausländischen Mann (51) 
oder aus zwei ausländischen Partnern (14).  
 

Abb. 1.8 Eheschließungen insgesamt und wieder-
holte Ehen, 2006-2009 

Jahr Ehe-
schlie-
ßungen 
insge-
samt 

erste 
Ehe 

erste 
Ehe 
% 

wie-
der 
holte 
Ehe 

wie-
der 
holte 
Ehe 
% 

2006 1.045 627 60 % 418 40 % 

2007 1.065 667 62,6 % 398 37,4 % 

2008 980 581 59,8 % 399 40,2 % 

2009 1.039 654 62,9 % 385 37,1 % 

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009 
Graphik und Berechnungen: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

Frauen initiieren häufiger eine Scheidung 

Die Zahl der Scheidungen in Lübeck pendelte in 
den vergangenen zehn Jahren zwischen 2,6 
(1997) und 3,4 (2005) pro 1.000 EinwohnerInnen. 
Auf 100 Eheschließungen kamen 1996 41,7 
Scheidungen, 2001 45,8 und 2006 60,7 Schei-
dungen. 
 
In Lübeck wie auch bundesweit beantragen mehr 
Frauen als Männer die Scheidung. Und das ob-
wohl sie durch eine Scheidung in der Regel er-
hebliche finanzielle und räumliche Einschrän-
kungen hinnehmen und im Anschluss häufig als 
Alleinerziehende ihr Leben bewältigen müssen. 
2008 wurden in Lübeck 59,4% der insgesamt 
572 Ehescheidungen von Frauen und 38,6% von 
Männern eingereicht sowie 1,9% von beiden. 
Geschieden wurden 296 Ehen ohne Kinder und 
275 Ehen mit insgesamt 446 Kindern.  
 
Abb. 1.9 Zahl Eheschließungen und -scheidungen 
auf 1.000 EinwohnerInnen, 1997-2007 
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Seit 1995 ist die gemeinsam eingereichte Schei-
dung in Lübeck rückläufig und bewegt sich unter 
der 10%-Grenze aller eingereichter Scheidun-
gen. 2008 reichten sogar nur noch 1,9% der 
Ehepartner gemeinsam die Scheidung ein. 
 
2009 lebten in Lübeck 11.325 geschiedene Frau-
en und 7.924 geschiedene Männer. Im Vergleich 
zu 2005 gab es 2009 752 Frauen und 354 Männer 
mehr, die geschieden waren. 

Abb. 1.10 EinwohnerInnen nach Familienstand 
und Geschlecht am 31.12.2009  
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Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009 
Graphik: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

Viele ältere und einige junge Frauen so-
wie Männer im mittleren Alter leben allein 

In Lübeck gab es 2009 insgesamt 115.115 Haus-
halte. Von diesen wurden 56.711 als Ein-Personen-
Haushalte geführt (49,3%), in den übrigen Haus-
halten lebten ein oder mehrere Erwachsene mit 
oder ohne Kinder zusammen. In den Ein-
Personen-Haushalten lebten 30.795 Frauen 
(54,3%) und 25.916 Männer (45,7%), also knapp 
5.000 Frauen mehr als Männer. Die Gruppe der 
allein lebenden Frauen, die 60 Jahre und älter 
sind, macht hierbei den größten Teil aus. Aller-
dings leben im Alter zwischen 15 und 20 Jahren 
auch etwas mehr junge Frauen als Männer in 
Lübeck alleine. Im Alter zwischen 21 und 59 Jah-
ren leben mehr Männer als Frauen alleine. 
 
Auffällig ist, dass sowohl Frauen als auch Männer 
v.a. im Alter zwischen 30-39 Jahren als Paare mit 
Kindern in der „Phase der Expansion“ leben. Der 
Begriff beschreibt Haushalte mit mindestens ei-
nem Kind im Alter von unter sechs Jahren. Er zielt 
auf die Wahrscheinlichkeiten ab, dass es in die-
sen Haushalten möglich wäre, dass noch ein wei-
teres Kinde geboren wird. Daneben hat der Begriff 
der „Expansion“ einen ökonomischen Sinn: Auch 
wenn es bei einem Kind bleibt,  wird der Haushalt 
eher noch weiter ausgebaut, in dem Sinne, dass 

vielleicht noch angebaut oder umgezogen wird, 
um den gewachsenen Platzbedarf zu befriedigen. 
 
Bei Frauen in Lübeck beginnt die „Phase der Ex-
pansion“ früher. Während 1.773 Frauen im Alter 
von 21-29 Jahren in expandierenden Paarhaus-
halten mit Kindern leben, tun dies im selben Alter 
nur 1.026 Männer. Dafür zieht sich diese Phase 
bei Männern länger hin. 1.863 Männer leben noch 
im Alter von 40-49 Jahren in expandierenden 
Paarhaushalten, aber nur 959 Frauen. Frauen 
leben dafür wesentlich häufiger als Männer als 
Alleinerziehende mit ihren Kindern zusammen. 

Abb. 1.11 Ein-Personen-Haushalte nach Alter und 
Geschlecht am 31.12.2009  
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Quelle: Statistisches Jahrbuch Lübeck 2009 
Graphik: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

Mehr Frauen bei gleichgeschlechtlichen 
Lebenspartnerschaften 

Beim Standesamt Lübeck wurden zwischen 2006 
und 2009 insgesamt 74 Lebenspartnerschaften 
eingetragen. Der Anteil an weiblichen Lebenspart-
nerschaften betrug in diesem Zeitraum 62% (46 
Einträge). 



 12 

Abb. 1.12 Gleichgeschlechtliche Lebenspartner-
schaften 2006-2009 
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Quelle: Hansestadt Lübeck, Standesamt 
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2 Bildung und Sport 

2.1 Allgemeinbildende Schulen 

Seit dem Schuljahr 2006/2007 sinkt die Zahl der 
SchülerInnen an den allgemeinbildenden Schulen. 
Die auf Landesebene bereits früher verzeichneten 
rückläufigen SchülerInnenzahlen können nun 
auch für Lübeck bestätigt werden. In den letzten 
vier Jahren sank die Gesamtzahl der SchülerIn-
nen von 22.143 im Jahr 2006/2007 auf 21.330 im 
Schuljahr 2009/2010. Geschlechtsspezifisch aus-
gewogen ist die Zahl von Schülerinnen und Schü-
lern in Lübeck fast nur auf den seit 2009 auslau-
fenden Realschulen. Auf diese gingen im Schul-
jahr 2009/2010 insgesamt 2.383 SchülerInnen, 
davon 49,5% (1.179) Frauen. An allen anderen 
Schulformen war das Verhältnis zwischen den 
Geschlechtern nicht ganz ausgewogen. Die aus-
laufenden Hauptschulen und Förderschulen / För-
derzentren wurden wesentlich häufiger von jungen 
Männern besucht: Von 1.968 SchülerInnen an 
Hauptschulen waren 2009/2010 56,4% (1.110) 
junge Männer, von 702 Schülerinnen und Schü-
lern an Förderschulen sogar 62% (436). Die Gym-
nasien dagegen wurden häufiger von jungen 
Frauen besucht, im Schuljahr 2009/ 2010 waren 
53,8% aller SchülerInnen dieser Schulform weib-
lich. Der Frauenanteil an Gymnasien schwankte in 
den vergangenen Jahren nur zwischen 53,9% 
2006/2007 und 53,4% 2008/2009. 

Abb. 2.1 Schulabschlüsse u. SchülerInnen ohne 
Abschluss, Lübeck, nach Geschlecht, 2009/2010 
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Mehr Mädchen als Jungen mit Abi –  
27 junge Frauen ohne Schulabschluss 
 
Auch bei den absolvierten Schulabschlüssen 
schneiden viele jungen Frauen nach wie vor gut 
ab. 2009/2010 waren 56,8% aller Schulabgänge-

rInnen mit Abitur Frauen. Allerdings darf die öf-
fentliche Diskussion über die Bildungserfolge von 
Mädchen und jungen Frauen nicht dazu führen, 
dass junge Frauen mit schlechten und ohne 
Schulabschlüsse übersehen werden. In Lübeck 
verließen 2009/2010 zwanzig Hauptschülerinnen 
(44,4%), vier Realschülerinnen (57,1%), zwei Ge-
samtschülerinnen (66,7%) und eine Sonderschü-
lerin (50%), die Schule ohne Abschluss. Nur bei 
den HauptschülerInnen und GymnasiastInnen 
verließen mehr Jungen als Mädchen die Schule 
ohne Abschluss. 
 
Etwa jedes dritte Mädchen verlässt die 
Schule mit Hauptschulabschluss 

Die meisten Mädchen in Lübeck (31,1% aller 
Mädchen) sind 2009/2010 mit einem Realschul-
abschluss von der Schule abgegangen (von allen 
Jungen: 31,9%). 30,2% haben die Schule mit ei-
nem Hauptschulabschluss verlassen (Jungen: 
32,4%) und 29,4% mit Abitur (Jungen: 24,2%) 
bzw. 2,9% mit FH-Reife (Jungen: 2,4%). 
 
Knapp 4% aller Mädchen verließen die Schule mit 
einem Förderabschluss (Jungen: 6,1%) und 2,4 % 
ganz ohne Schulabschluss (Jungen: 3%). 
 
Viele junge Frauen in Lübeck verlassen die Schu-
le also mit guten und zum Teil besseren Schulab-
schlüssen als Jungen. In Zukunft wird daher stär-
ker als bisher darauf zu achten sein, ob bzw. in 
welchem Umfang sie diese guten Schulabschlüs-
se auch in gute Ausbildungsstellen und gut be-
zahlte Arbeit umsetzen können.  
 
Dass hier geschlechtsspezifische Unterschiede 
bestehen, darauf weist u.a. die bundesweite Be-
werberbefragung des Bundesinstituts für Berufs-
bildung und der Agentur für Arbeit 2008 hin (Da-
tenreport zum Berufsbildungsbericht 2010:87). 
Hier gaben Mädchen häufiger (56%) an, dass es 
zu wenige offene Stellen bzw. zu viele Bewer-
ber/innen in den von ihnen gewünschten Berufen 
gegeben habe. Mädchen nannten außerdem häu-
figer als Jungen, dass sie in Vorstellungsgesprä-
chen scheiterten, obwohl sie die Einstellungsvor-
aussetzungen der Betriebe erfüllten. Zudem wün-
schen sich viele (21,5%) junge Frauen mehr Un-
terstützung und Beratung von außen. Sie führen 
wesentlich häufiger als Männer an, sich in der Zeit 
der Ausbildungsplatzsuche sehr unsicher gefühlt 
zu haben (32,6%) und auch etwas häufiger, dass 
sie aufgrund der Herkunft oder des Geschlechts 
benachteiligt wurden (8,2%). Jungen hingegen 
gaben häufiger (23,1%) als Mädchen (20,9%) an, 
keine Probleme gehabt zu haben, eine für sie inte-
ressante Stelle zu finden. 
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Junge Frauen mit Abitur nehmen häufiger 
als junge Männer eine Ausbildung auf 

Frauen mit Hochschulberechtigung nehmen häu-
figer als Männer kein Studium auf, sondern ma-
chen eine Ausbildung. Bundesweit gab es 2008 
53.300 junge Männer (9%) mit Hochschulberech-
tigung, die eine Ausbildung aufnahmen, aber 
62.500 Frauen (22%) (Datenreport zum Berufsbil-
dungsbericht 2010:162). Aspekte, die für Frauen 
mit Studienberechtigung gegen ein Studium spre-
chen sind laut Studienberechtigtenpanel des 
Hochschulinformationssystems 2008 (Datenreport 
zum Berufsbildungsbericht 2010:165) vor allem 
finanzieller Art. Häufiger als junge Männer geben 
sie an, nicht genügend Geld für ein Studium zu 
haben und möglichst schnell selbst Geld verdie-
nen zu wollen. Außerdem bemängeln sie häufiger 
als Jungen den mangelnden Praxisbezug eines 
Studiums. Für Lübeck liegen uns zum Übergang 
von der Schule zum Beruf bzw. Studium leider 
keine eigenen Zahlen vor. 
 
Abb. 2.2 Tätigkeit Studienberechtigter 6 Monate 
nach Schulabgang, nach Geschlecht 2008, Bund  
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Quelle: BIBB, Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2010, 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 

Bei Paaren haben 30% Männer und 9% 
Frauen höheren Abschluss als PartnerIn 

Laut Statistischem Bundesamt (PM 307/2010) 
hatte bei 9% aller Paare in Deutschland die Frau 
einen höheren Bildungsabschluss als der Mann. 
Bei 30% aller Paare hatte der Mann einen höhe-
ren Bildungsabschluss. Wie die Daten des Mikro-
zensus ergaben, hatten bei den meisten Paaren 
(61%) beide Partner einen gleichen oder ähnli-
chen Abschluss. Die meisten davon wiederum 
(65%) einen mittleren (berufsqualifizierende Ab-
schlüsse, Abitur, FH-Reife). Gut jedes fünfte bil-
dungsgleiche Paar (21%) besitzt einen hohen 
Bildungsstand (akademischen Abschluss, Meiste-
rIn/TechnikerIn, Fachschulabschluss), nur 14% 
einen niedrigen (Haupt- oder Realschulabschluss, 
kein beruflicher Abschluss,  ohne Bildungsab-
schluss). 
 

 
2.2 Berufsbildende Schulen 

Seit Zusammenlegung der ehemaligen Gewerbe-
schulen I und III zur Emil-Possehl-Schule im Jahr 
2005 bilden in Lübeck insgesamt fünf berufsbil-
dende Schulen BerufsschülerInnen und 
Fach(ober)schülerInnen aus.   
 
Mehr Frauen an berufsbildenden Schu-
len, Frauenanteil sinkt von 50 auf 46% 

Die Gesamtzahl der SchülerInnen an diesen 
Schulen stieg in den letzten Jahre konstant an, 
während der prozentuale Anteil der Frauen trotz 
steigender Gesamtschülerinnenzahl mit leichten 
Schwankungen abnahm. Im Schuljahr 2000/2001 
gingen noch insgesamt 9.563 SchülerInnen auf 
die berufsbildenden Schulen (Frauenanteil: 
50,3%), 2005/2006  waren es schon 9.909 (Frau-
enanteil: 48%). Die Berufsschulstatistik 2009/2010 
verzeichnet einen weiteren Anstieg auf nun 11.576 
BerufsschülerInnen, von denen allerdings nur 
noch 46% Frauen sind. 2000/2001 lag der Frau-
enanteil bei den berufsbildenden Schulen in Lü-
beck noch bei 50,3%, 2005/2006 bei 48%. Die 
absolute Zahl der weiblichen  Berufsschülerinnen 
in Lübeck stieg von 4.627 (2006/2007) auf 5.312 
(2009/2010), die der männlichen noch stärker von 
5.484 (2006/2007) auf 6.264 (2009/2010). 
2009/2010 waren 685 junge Frauen und 780 junge 
Männer mehr als 2006/2007 an einer berufsbil-
denden Schule in Lübeck. Die jungen Frauen 
wählten ihren Ausbildungsberuf meist aus einem 
eingeschränkten Berufswahlspektrum. 
 
Abb. 2.3 SchülerInnen an berufsbildenden Schu-
len in Lübeck 2000-2010 
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Mehr Berufsschülerinnen in Lübeck –  
meist in „traditionellen“ Frauenberufen  

Die geschlechtsspezifische Berufs- und Ausbil-
dungsplatzwahl zeigt sich in Lübeck unter ande-
rem darin, dass mehr junge Männer die Emil-
Possehl-Schule (Schwerpunkt Baugewerbe, 
Technik) und mehr junge Frauen die Dorothea-
Schlözer-Schule (Schwerpunkt Sozialwesen, So-
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zialpädagogik) besuchen. Die Emil-Possehl-
Schule wurde 2009/2010 von 3.491 Schülern und 
379 Schülerinnen, d.h. nur zu 9,8% von Frauen, 
besucht. Der Anteil der Schüler an der Dorothea-
Schlözer-Schule sank von 26% 2006/2007 auf 
12% 2009/2010. Nur 233 der insgesamt 1.950 
SchülerInnen an der Schlözer-Schule waren 
männlich. 
 
Auch der Anstieg der Zahl der BerufsschülerInnen 
der letzten Jahre verteilt sich auf „traditionelle“ 
Ausbildungsberufe und -institutionen. Knapp 500 
weiblichen Berufsschülerinnen mehr als 
2006/2007 gingen 2009/2010 zur Dorothea-
Schlözer-Schule (Sozialwesen, Sozialpädagogik), 
etwa 200 mehr an die Hanse-Schule für Wirtschaft 
und Verwaltung. Nur jeweils 40-50 junge Frauen 
mehr als vier Jahre zuvor entschieden sich für die 
Friedrich-List- bzw. die Emil-Possehl-Berufsschu-
le. Von den 800 Berufsschülern mehr gingen da-
gegen fast alle (rund 700) auf die Possehl- und 
einige (rund 80) auf die Friedrich-List-Schule. 
 
Von allen 11.579 SchülerInnen an berufsbildenden 
Schulen in Lübeck wurden 2009/2010 7.648 in 
den Berufsschulen (Frauenanteil: 44,4%) und 
3.928 an Fach(ober)schulen- und Fachgymnasien 
(Frauenanteil: 48,8%) ausgebildet.  
 
Zahl junger Frauen mit Abschluss steigt, 
Zahl junger Männer mit Abschluss an 
beruflichen Schulen verdoppelt  

Die absolute Zahl der Frauen, die an einer Lübe-
cker Berufsschule ihren Abschluss gemacht ha-
ben, ist leicht gestiegen, von 803 im Schuljahr 
2005/2006 auf 856 2009/2010. Die Zahl der 
männlichen Berufsschulabgänger mit Abschluss 
stieg noch weit stärker an: während 2006/2007 
erst 475 junge Männer mit Abschluss von der 
Berufsschule abgingen, waren es 2009/2010 mehr 
als doppelt so viele: 1.017. Hintergrund für den 
Anstieg ist, dass die Zahl der Abgänger von beruf-
lichen Schulen sich bei jungen Männern ebenfalls 
verdoppelt hat, von 722 2006/2007 auf 1.462 
2009/2010). Der Anteil der Frauen an allen Ab-
schlüssen an beruflichen Schulen in Lübeck sank 
aufgrund des Anstiegs der Zahl der jungen Män-
ner prozentual von 44% (2006/2007) auf 33% 
(2009/2010). 
 
Im Schuljahr 2009/2010 verließen zwar mehr Jun-
gen (445; 17,2%) als Mädchen (272; 10,5%) eine 
Berufsschule ohne Abschluss. Es gingen aber 
gleichzeitig auch mehr Jungen (1.017; 39,3%) als 
Mädchen (856; 33,1%) mit Abschluss von der 
Berufsschule ab.  

Abb. 2.4 Abschlüsse junger Frauen und Männer 
an beruflichen Schulen Lübeck, 2009/2010 
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Von der Dorothea-Schlözer-Schule gingen in den 
Schuljahren 2006/2007-2009/2010 451 Frauen 
und 31 Männer ohne Abschluss ab, das waren 
36% aller AbgängerInnen und 37,2% aller weibli-
chen AbgängerInnen dieser Schule. Der Anteil der 
AbgängerInnen ohne Abschluss war damit noch 
höher als auf der Emil-Possehl-Schule. Dort gab 
es im o.g. Zeitraum 888 junge Männer, die die 
Schule ohne Abschluss verließen. Die jungen 
Männer stellten damit 31,9% aller AbgängerInnen, 
die diese Schule verließen und 36% aller Männer, 
die die Schule verließen. 
 
AbgängerInnen an beruflichen Schulen 
ohne Ausbildungsplatz verdreifacht 

Von den fünf Berufsschulen in Lübeck nehmen 
ausschließlich die Emil-Possehl- und Dorothea-
Schlözer-Schule SchülerInnen auf, die noch der 
Schulpflicht unterliegen und keinen Ausbildungs-
platz im Betrieb oder an einer Berufsschule ge-
funden haben. Daher finden sich an diesen beiden 
Berufsschulen –im Gegensatz zu den anderen 
dreien- BerufsschülerInnen ohne Ausbildungs-
platz. SchülerInnen der Hanse-Berufsschule, der 
Berufsschule für Nahrung und Gastronomie sowie 
der Friedrich-List-Schule müssen immer einen 
Ausbildungsplatz haben, um auf der Schule auf-
genommen zu werden. 
 
Die Zahl der weiblichen Berufsschulabgängerin-
nen ohne Ausbildungsplatz hat sich in den ver-
gangenen vier Jahren verdreifacht und ist von 33 
auf 95 gestiegen. Während 2006/ 2007 nur drei 
Prozent aller weiblichen AbgängerInnen an Be-
rufsschulen keinen Ausbildungsplatz hatten, wa-
ren es 2009/2010 schon 8,4%. Betroffen sind 
insbesondere Schülerinnen der Dorothea-Schlö-
zer-Schule. Dort hatten 2009/2010 etwas weniger 
als ein Drittel (27,1%) aller weiblichen Absolven-
tinnen keinen Ausbildungsplatz. 100 männlichen 
Schülern der Emil-Possehl-Schule ging es 2009/ 
2010 genauso, d.h. 11,9% aller männlichen Ab-
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solventen dieser Schule hatten keinen Ausbil-
dungsplatz. 
 
Anders herum bedeutet dies, dass Possehl-
BerufsschülerInnen (meist männlich) 2009/2010 
zu 89,1% über einen Ausbildungsplatz verfügten, 
während nur 73,9% der Schlözer-
BerufsschülerInnen (meist weiblich) einen Ausbil-
dungsplatz hatten. 

Abb. 2.5 Berufsbildende Schulen Lübeck, Zahl der 
SchülerInnen und AbsolventInnen, 2009/2010 

Schule  Schüler- 
innen 

Schüler Schülerin-
nen  
mit  
Abschluss  

Schüler  
mit  
Ab-
schluss 

Dorothea-
Schlözer-
Schule 

1717  
(88 %) 

233  
(12 %) 

224  
(99,1 %) 

2 
(0,9 %) 

Friedrich-
List-Schule 

615  
(42,5 %) 

829  
(57,5 %) 

69  
(32 %) 

148  
(68 %) 

Emil-
Possehl-
Schule  
(ehem. 
GI+III) 

379  
(9,8 %) 

3491 
(90,2 %) 

59 
(10,4 %) 

511  
(89,6 %) 

Gewerbe-
schule 
Nahrung 
und Gast-
ronomie 
(ehem.  G 
II) 

1135  
(58,75 %) 

797  
(41,25 %) 

261  
(59,5 %) 

178 
(40,5 %) 

Hanse-
schule für 
Wirtschaft  
& Verwal-
tung 

1466  
(61,6 %) 

914 
(38,4 %) 

310  
(63,5 %) 

178 
(36,5 %) 

Quelle: Schulstatistik 2009/2010 
Graphik: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

Ungelernte Frauen häufiger als Männer in 
unterwertigen Jobs 

Laut einer Sonderauswertung des Bundesinstituts 
für Berufsbildung sind ungelernte Frauen deutlich 
häufiger als Männer in unterwertigen Beschäfti-
gungsverhältnissen tätig. Demnach arbeitete jede 
Dritte der 30-34-jährigen ungelernten Frauen ohne 
Schulabschluss in geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen. Auch ungelernte Frauen mit Haupt- 
oder Realschulabschluss (28,8%) und Hochschul-
reife (21,1%) waren wesentlich häufiger geringfü-
gig beschäftigt als Männer (5,7% mit HS/RS; 4,3% 
mit Studienberechtigung; BIBB, Berufsbildungsbe-
richt 2010:268). 
 

Abb. 2.6 Anteil geringfügiger Beschäftigung bei 
ungelernten Erwerbstätigen nach Geschlecht und 
Schulabschluss, BRD 2007  
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2.3 Ausbildung  

45,6% aller neuen Ausbildungsverträge in Lübeck 
wurden 2008/2009 mit jungen Frauen abge-
schlossen, im Bund waren es 2009 42,9% (Bibb, 
Datenbericht zum Berufsbildungsbericht 2010: 
18). Laut Bundesinstitut für Berufsbildung verein-
barten Betriebe in Lübeck zwischen Oktober 2008 
und September 2009 3.523 neue Auszubildenden-
Verträge, 1.607 davon mit Frauen. Deutsche 
Männer sind laut Berufsbildungsbericht 2010 am 
stärksten in das duale System integriert (Ausbil-
dungsbeteiligungsquote: 77,9%), gefolgt von deut-
schen Frauen (58%), ausländischen Männern 
(35,4%) und ausländischen Frauen (28,9%). Jun-
ge Frauen wählen häufiger schulische Ausbildun-
gen. 
 
Hoher Frauenanteil in freien Berufen, 
Hauswirtschaft und im Öffentlichen 
Dienst, wenig Frauen im Handwerk 
 
Mit 1.956 Ausbildungsverträgen wurden in Lübeck 
2008/2009 vom Bereich „Industrie und Handel“ die 
meisten Verträge abgeschlossen. 952 der neuen 
Auszubildenden waren Frauen (48,7%). Der 
zweitgrößte Ausbildungsbereich, das Handwerk, 
nahm 1.073 neue Auszubildende auf, davon 775 
junge Männer und 298 junge Frauen (27,8%). Die 
freien Berufe, also ÄrztInnen, ApothekerInnen, 
RechtsanwältInnen, SteuerberaterInnen u.a., ver-
gaben 274 Ausbildungsverträge (z.B. Steuerfach-
angestellteR, Rechtsanwalts- oder Notarsfachan-
gestellteR, zahnmedizinischeR FachangestellteR 
u.a.), 259 davon an Frauen (94,5%). Im Öffentli-
chen Dienst wurden 54 junge Frauen (56,8%) und 
41 junge Männer neu eingestellt. Bundesweit stell-
ten junge Frauen 2009 94,5% der Auszubildenden 
in Freien Berufen, 92,3% in der Hauswirtschaft 
und 65,7% im Öffentlichen Dienst, aber nur 23,6% 
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in der Landwirtschaft und 27,2% im Handwerk, so 
der Berufsbildungsbericht 2010. 
Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungs-
verträge mit jungen Frauen ist gegenüber 2008 
leicht zurück gegangen von 1.630 (2008) auf 
1.607 (2009), bei jungen Männern von 1.942 auf 
1.916.  
 
Abb. 2.7 Neue Ausbildungsverträge nach Ausbil-
dungsbereichen und Geschlecht, Lübeck 2008/09 
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Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung 
Graphik: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 
 
Zahl unversorgter Bewerberinnen steigt – 
geschlechterstereotype Berufswahl bleibt 
Die Zahl der unversorgten Bewerberinnen in Lü-
beck stieg bei den jungen Frauen von 88 (2008) 
auf 94 (2009) an. Bei den Jungen ist diese Zahl 
von einem etwas höherem Niveau ausgehend von 
131 (2008) auf 103 (2009) gesunken. 
 
Junge Frauen und Männer wählen ihre Ausbil-
dungsberufe auch in Lübeck nach wie vor meist 
entsprechend klassischer „Frauen- und Männer-
berufe“. Die  häufigsten Ausbildungsberufe bei 
jungen Frauen in Lübeck waren 2009 Hotelfach-
frau (124), Verkäuferin (123), Kauffrau im Einzel-
handel (105), Friseurin (102) und medizinische 
Fachangestellte (92). Bei den männlichen Auszu-
bildenden waren es Koch (141), KFZ-
Mechatroniker (95), Elektroniker (95), Kaufmann 
im Einzelhandel (86) und Anlagenmechaniker für 
Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik (69). 
 
Während sich nur 41% der männlichen Auszubil-
denden für die „top ten“ der von Männern gewähl-
ten Ausbildungsberufe entscheiden, sind es bei 
den Frauen sogar 57%. Junge Frauen konkurrie-
ren damit mehr untereinander um dieselben Jobs 
und haben daher schlechtere Chancen, ihren 
Wunschberuf zu erlernen. 
 
Die meist gewählten Ausbildungsberufe junger 
Frauen und Männer in Lübeck spiegeln, mit leich-
ten Veränderungen in der Reihenfolge, auch die 
beliebtesten Ausbildungsberufe im Bund 
2008/2009 wider. Die Hotelfachfrau liegt bundes-
weit allerdings nur auf Platz acht, in Lübeck auf 
Platz eins und die Fachverkäuferin im Lebensmit-
telhandwerk, die in Lübeck auf Platz 7 liegt, ist 

bundesweit nicht unter den Top-10 zu finden. Bei 
den jungen Männern stand der Ausbildungsberuf 
zum Koch bundesweit „nur“ an fünfter Stelle, in 
Lübeck auf Platz 1. Die bundesweit von Männern 
häufig gewählten Ausbildungsberufe Industrieme-
chaniker (3.), Bürokaufmann (4.), Tischler (7.) und 
Industriekaufmann (8.) schafften es in Lübeck 
nicht unter die Top-Ten (Bundes-Top-10: Bundes-
agentur für Arbeit, Jahresbilanz Berufsberatung 
2008/2009:11). 
 
Abb. 2.8 Top-10 Ausbildungsberufe Lübeck 2009 
 
  Frauen NA % Männer NA % 

1 Hotelfachfrau 124 7,7 Koch 141 7,4 

2 Verkäuferin 123 7,7 
KFZ-
Mechatroniker 95 5,0 

3 
Kauffrau im  
Einzelhandel 105 6,5 Elektroniker 95 5,0 

4 Friseurin 102 6,3 
Kaufmann im 
Einzelhandel 86 4,5 

5 
Medizinische 
Fachangestellte 92 5,7 

Anlagen-
mechaniker f. 
Sanitär-, Hei-
zungs- und 
Klimatechnik 69 3,6 

6 Bürokauffrau 75 4,7 Verkäufer 64 3,3 

7 

Fachverkäuferin 
im Lebensmittel-
handwerk 72 4,5 Metallbauer 52 2,7 

8 Industriekauffrau 67 4,2 
Maler und 
Lackierer 50 2,6 

9 

Zahnmedi-
zinische Fachan-
gestellte 67 4,2 

Kaufmann im 
Groß- und 
Außenhandel 47 2,5 

10 
Kauffrau für Büro-
kommunikation 62 3,9 Fachlagerist 47 2,5 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Statistik der Agentur 
für Arbeit, BA-Bezirk Lübeck 2009, Tabelle: Frauenbüro 

Mehr Frauen in „Männerberufen“? 
 
Laut Bundesinstitut für Berufsbildung münden 
Frauen noch stärker als Auszubildende generell in 
ein begrenztes Berufswahlspektrum. Frauen kon-
zentrierten sich demnach bundesweit auch im 
Jahr 2008 auf personenbezogene Dienstleistun-
gen und Büroberufe (Bibb, Datenreport zum Be-
rufsbildungsbericht 2010:183). Laut Bundesinstitut 
wurden 2008 in den alten Bundesländern (inkl. 
Berlin-Ost) rd. 57.438 junge Frauen in männlich 
dominierten Berufen ausgebildet, das sind ca. 
11% aller weiblichen Auszubildenden des dualen 
Systems. Mitte der 70er-Jahre wurden in diesen 
Berufen unter 3% Frauen ausgebildet. Gegenüber 
1991 schrumpfte der Frauenanteil in männlich 
dominierten Berufen bis 2008 jedoch um ein Drit-
tel (Bibb, a.a.O:185). In Handwerksberufen sind 
Frauen bundesweit unterrepräsentiert. Nach wie 
vor werden die meisten jungen Frauen in weiblich 
dominierten und überwiegend weiblich besetzten 
Berufen (Frauenanteil von knapp 60%) ausgebil-
det. Vor allem die Gruppe der „typischen“ Frauen-
berufe (über 80% Anteil) ist unter den weiblichen 
Auszubildenden sehr groß; 2008 wurden ca. 41% 
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aller Frauen in solchen Berufen (z.B. zahnmedizi-
nische Fachangestellte, Zahnarzthelferin, medizi-
nische Fachangestellte, Fachverkäuferin im Le-
bensmittelhandwerk, Friseurin) ausgebildet.  
 
Laut Statistischem Bundesamt waren im Jahr 
2009 36% der Frauen und 49% der Männer in 
Berufsgruppen tätig, die zu über 80% von Perso-
nen des eigenen Geschlechts ausgeübt wurden. 
Daran habe sich in den vergangenen zehn Jahren 
nicht viel verändert. Im Jahr 2000 waren es 52% 
der Männer und 34% der Frauen. Die wenigen 
Veränderungen, die es gab, wurden von jüngeren 
Frauen vollzogen. Der Frauenanteil stieg z.B. in 
Berufsgruppen, die ein Hochschulstudium erfor-
dern, wie bei ÄrztInnen, RechtsanwältInnen oder 
WirtschaftswissenschaftlerInnen (Statistisches 
Bundesamt, PM Nr. 485/2010). 
 
Junge Frauen machen im Schnitt bessere 
Abschlüsse, verdienen aber weniger 
 
Bei den Abschlussprüfungen im dualen System 
sind junge Frauen etwas erfolgreicher als Männer. 
2008 bestanden bundesweit 91,8% aller Frauen 
und 89% der Männer die Abschlussprüfungen 
(Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2010: 
167). Für Lübeck liegen uns hierzu leider keine 
Daten vor. Dennoch verdienen männliche Auszu-
bildende aufgrund ihrer Berufswahl häufig schon 
in der Ausbildung mehr als Frauen. In den alten 
Bundesländern lag der monatliche Durchschnitts-
wert in männerdominierten Berufen 2009 mit 688 
Euro um 27% über dem der frauendominierten 
Berufe. Frauen in frauendominierten Berufen er-
hielten in Schnitt nur 542 Euro (Datenreport zum 
Berufsbildungsbericht 2010:275). 
 
Bei BerufsanfängerInnen lag der Verdienstunter-
schied zwischen Frauen und Männern in den Jah-
ren 2006-2008 laut einer Studie des IAB im Auf-
trag des Bundesfrauenministeriums bei 18,7%. 
Paradoxerweise steigt bei Frauen mit der Berufs-
erfahrung der Unterschied an. Bei Frauen, die 4-
10 Jahre Berufserfahrung hatten, lag der Ver-
dienstunterschied bei 21,8%. Bei Berufsanfänge-
rInnen mit Hauptschulabschluss fand die Untersu-
chung Verdienstunterschiede, die doppelt so groß 
waren wie bei RealschulabsolventInnen (BMFSFJ, 
Geschlechtsspezifische Lohndifferenzen nach 
dem Berufsstart und in der ersten Berufsphase: 
6). 
 
Frauen nach Ausbildung häufiger arbeits-
los oder prekär beschäftigt als Männer 
 
Während im Westen 2008 jeder vierte Mann 
(25,9%) nach einer erfolgreich abgeschlossenen 
dualen Ausbildung arbeitslos wurde, waren es bei 
den Frauen 29,5% (Osten: 46,4 und 48,5%; Da-
tenreport zum Berufsbildungsbericht 2010:348). 
Zehn Jahren nach Beendigung der Ausbildung 
sind mehr Frauen (7-10%) als Männer (3-8%) von 

hoher Prekarität betroffen, vor allem ältere Frau-
en. „Prekär“ zu arbeiten heißt z.B. in befristeten 
Beschäftigungsverhältnissen, in Teilzeit oder Mini-
jobs zu arbeiten und ein geringes Entgelt zu erhal-
ten (vgl. a.a.O:352). Zwar sind auch junge Männer 
durchaus von hoher Prekarität (s.o.), häufiger aber 
„nur“ von mittlerer Prekarität betroffen, außerdem 
sinkt ihr Anteil im Lauf der Zeit. Der Anteil an 
Frauen in schlechten Arbeitsverhältnissen dage-
gen bleibt auch im Verlauf der Jahre konstant. 
Manche tauchen in den Statistiken der Agentur für 
Arbeit gar nicht mehr bzw. nur noch als sog. 
„Nichterwerbsperson“ auf (4-10%). Bei den Män-
nern spielt diese Kategorie dagegen nahezu keine 
Rolle (unter 2%) (a.a.O:354). Vor allem im Einzel-
handel, in Körperpflegeberufen, der Hauswirt-
schaft sowie in Hotel und Gaststättenberufen ar-
beiten Frauen in prekären Ausbildungsfeldern 
(a.a.O:359). 
 
Die Überschneidungen der Bereiche, in denen 
sich junge Frauen eine Ausbildung suchen (siehe 
Top-10 in Abb. 2.3.2) mit den hier genannten  
Arbeitsfeldern, die besonders schlechte Arbeits-
bedingungen für die Zukunft erwarten lassen, ist 
auffällig. 
 
Lokale Handlungsmöglichkeiten:  
Übergang Schule – Beruf aktiv und  
geschlechtersensibel gestalten 

Laut Bundesinstitut für Berufsbildung verläuft der 
Übergang von der Schule in den Beruf sowohl was 
die Berufswahl betrifft (a.a.O.:246) als auch die 
Einmündung in das Erwerbsleben (auch) nach 
Beendigung einer dualen Ausbildung in hohem 
Maße geschlechtsspezifisch. Bei Männern steigt 
der Anteil vollwertiger Beschäftigung mit zuneh-
mendem Alter, die Anteile prekärer Beschäftigung 
sinken. Für Frauen gilt dies nicht oder nur bedingt. 
Sie münden seltener in vollwertige Beschäftigung, 
bleiben häufiger prekär beschäftigt (jüngere Frau-
en eher mittelprekär, ältere eher hochprekär) und 
werden – vor allem aufgrund von Familiengrün-
dungen - häufiger als Männer „Nichterwerbsper-
sonen“ (Frauen: 6-20%, Männer: 2%). Bei Frauen 
haben demnach die Schulabschlüsse eine noch 
stärkere Bedeutung als bei jungen Männern. 
Frauen mit Hauptschulabschluss haben gegen-
über Frauen mit (Fach)Hochschulreife bis 3 Jahre 
nach dem höchsten beruflichen Abschluss ein 4,2-
faches Risiko erwerbslos zu werden. Männer mit 
schlechterem Schulabschluss haben ein 3,5-
faches Risiko gegenüber den besser ausgebilde-
ten Schülern (a.a.O.:353/355/ 356). Bestimmte 
Ausbildungsfelder sind erhöht prekär, darunter 
Verkaufsberufe (86,9% Frauen)  sowie Berufe in 
der Körperpflege, im Hotel-, Gaststättenbereich 
und in der Hauswirtschaft (80-94% Frauen), aber 
auch männlich dominierte Berufe wie Land-, Tier- 
und Forstwirte oder Bauberufe u.a.(a.a.O.:359). 
Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sollten 
sowohl im Vorfeld (Schule) also auch beim Über-
gang in den Beruf (Berufsberatung, Eltern, Schu-
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le) berücksichtigt werden. Im Rahmen des Projek-
tes „Lernen vor Ort“ beschäftigt sich die Hanse-
stadt Lübeck mit den Bildungsübergängen, u.a. 
von der Schule in den Beruf. Um jungen Men-
schen ein breiteres Berufswahlspektrum zu er-
möglichen, sollten alle am Übergang Schule-Beruf 
beteiligten AkteurInnen auf Instrumentarien und 
Projekte zurückgreifen, die, wie z.B. der Girls Pla-
net, You choose, Girls/Boys Day, Taste for Girls, 
Lizzy Net, Idee IT, Job Lab, IT for me u.a.. Mäd-
chen und Jungen sollten auch für neue bzw. ande-
re als die tradierten Berufe interessiert werden. 
Sinnvoll wäre es, geschlechtersensible Bildungs- 
und Berufsorientierungsmaßnahmen nicht nur 
punktuell, sondern systematisch über eine städti-
sche Strategie einzuführen bzw. zu fördern. 
 
In Lübeck gibt es bereits einzelne Projekte, bei 
denen Mädchen in technische oder handwerkliche 
Berufe hinein schnuppern können. Neben dem 
Girls Day sind hier u.a. das Projekt der Hand-
werkskammer „Come on girls – get technical“ 
sowie die Schnuppertage an der Fachhochschule 
Lübeck zu nennen. Was größtenteils noch fehlt, 
ist eine stadtweite geschlechtersensible Berufsori-
entierung an Schulen und die gezielte Ansprache 
von Mädchen bzw. Jungen für „untypische“ Aus-
bildungsberufe, sowohl durch die ArbeitgeberIn-
nen direkt, als auch beispielsweise im Rahmen 
von Berufswahlmessen (z.B. Orientierungsschau 
Berufe, NordJob) oder in Netzwerken zum Über-
gang Schule-Beruf (z.B. PISA für Lübeck, einer 
Patenschaftsinitiative zwischen Schule und Wirt-
schaft).  
 
Geschlechtsspezifische Fragen beim Bil-
dungsmonitoring berücksichtigen 
 
Bei den Indikatoren des im Aufbau befindlichen 
Bildungsmonitorings der Stadt Lübeck sollten aus 
Sicht des Frauenbüros neben den Übergängen 
Kita - Schule, Schule-Beruf sowie Beruf - Rente 
auch der Übergang Beruf – Elternzeit - Wiederein-
stieg in den Beruf berücksichtigt und dargestellt 
werden. Aus Geschlechterperspektive ist derzeit 
außerdem der Übergang von der Schule in den 
Beruf besonders interessant, da bei der Berufs-
wahl nach wie vor eine starke Geschlechtsspezifik 
mit weit reichenden Folgen zu beobachten ist. Bei 
allen Bildungsübergängen sollten geschlechtsspe-
zifische Zahlen ausgewiesen werden, auch in 
Kombination mit anderen Querschnittsthemen wie 
dem Migrationshintergrund oder Behinderungen. 
 
Aus Frauensicht wäre – neben vielem anderen -
beispielsweise wichtig aufzuzeigen, von welchen 
Schulen SchülerInnen an beruflichen Schulen und 
Universitäten kommen (mit Geschlecht), welche 
Berufe junge Frauen und Männer wählen (Auszu-
bildende nach Berufsgruppen, Geschlecht bzw. 
Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsver-
träge nach Ausbildungsberuf, Geschlecht) oder 
auch, wo und welches Fach junge Frauen und 
Männer studieren (Studienort der Studierenden 

aus dem Kreisgebiet nach Geschlecht, Hoch-
schulabsolventInnen nach Fächergruppen und 
Geschlecht). 
 
Nur 3% Männer in Lübecker Kinderta-
gesstätten und –tagespflege 
 
Im Dezember 2010 bekam ein Verbund verschie-
dener Träger von Kindertagesstätten sowie der 
Tagespflege in Lübeck den Zuschlag für das bun-
desweite Modellprojekt „Mehr Männer in Kitas“. 
Das Projekt wirbt für mehr Männer in Kinderta-
gesstätten und in der Tagespflege. Von den 1.388 
Beschäftigten in Lübecker Kindertagesstätten, der 
Kindertagespflege und der Großtagespflege sind 
demnach 44 (3%) Männer (Interessenbekundung 
„Mehr Männer in Kitas“:4). Der Anteil soll u.a. 
durch Werbung an Schulen und Fachschulen 
erhöht werden. An grundlegenden Hindernissen 
wie der Bezahlung von ErzieherInnen kann das 
Projekt jedoch nichts ändern. 
Grundsätzlich ist das Projekt zu begrüßen; kritisch 
ist jedoch die vom BMBFS vorgesehene – im Ver-
gleich zur ErzieherInnenausbildung – vom zeitli-
chen Umfang vorgesehene geringere Qualifikation 
der Männer. Ohne eine Hinterfragung von Rollen-
stereotypen kann das Bundesprogramm auch zur 
Festigung derselben beitragen; das Frauenbüro 
wird das Modellprojekt beratend begleiten. 
 
Ausbildungen bei der Stadt 
 
Auch bei der Hansestadt Lübeck, den Eigenbe-
trieben und städtischen Gesellschaften spiegelt 
sich das geschlechtsspezifische Berufswahlver-
halten. 2010 waren insgesamt 170 Auszubildende 
bei der Stadt beschäftigt, davon 116 in der Kern-
verwaltung (47 weiblich, 69 männlich) und 54 (38 
weiblich, 16 männlich) in den Betrieben.  
 
2010 wurden insgesamt 16 männliche Brandmeis-
teranwärter eingestellt (keine Frau), vier männli-
che Gärtner (keine Frau), zwei männliche Forst-
wirte (keine Frau), je eine männliche Fachkraft für 
Abwassertechnik und für Kreislauf- und Abfallwirt-
schaft (keine Frau). Dem gegenüber standen 
neun weibliche Hauswirtschafterinnen (kein 
Mann), sechs Altenpflegerinnen (ein Mann) und 
eine Chemielaborantin (kein Mann).  
 
Teilzeit-Ausbildung in Lübeck 

275 junge Menschen, vorwiegend Frauen, konnten 
in den Jahren von 2005 – 2009 in Lübeck und Um-
gebung eine Ausbildung in Teilzeit beginnen. Vor 
allem Haupt- (90) und RealschülerInnen (78) nutz-
ten die Möglichkeit einer Teilzeit-Ausbildung, aber 
auch AbiturientInnen (11), SchülerInnen mit Fach-
hochschulreife (5) und solche ohne Abschluss. 
Viele TZ-Auszubildende begannen eine Ausbildung 
im Büro oder Verkauf, als FriseurIn, Hauswirtschaf-
terIn, medizinische Fachangestellte oder in der 
Gastronomie. 
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Von 275 Auszubildenden hatten Ende 2009 46 die 
Ausbildung bereits abgeschlossen, 168 Ausbil-
dungsverhältnisse liefen noch. Allerdings wurden 
auch 58 der TZ-Ausbildungsverträge wieder gelöst. 
240 TZ-Ausbildungen wurden von Betrieben getra-
gen, 35 von außerbetrieblichen Einrichtungen. 

Abb. 2.9 Initiierte Teilzeit-Ausbildungen nach Be-
rufsgruppen, 2005-2009 
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Quelle: Industrie- und Handelskammer zu Lübeck 
Graphik: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

Bei einer Wochenzeit von 20-30 Stunden ist ab 25 
Stunden eine Ausbildung ohne und sonst mit Ver-
längerung der Ausbildungszeit möglich. Interessen-
tInnen und Betriebe (auch der HWK und anderer 
Kammern) können sich von einer Beratungsstelle 
im Hause der IHK Lübeck beraten lassen. Die Stel-
le wird vom Land und der EU gefördert und hat 
nach wie vor bundesweit Modellcharakter. 
 
2.4 Hochschulen 

Immer mehr Frauen in Deutschland studieren. Im 
Wintersemester (WS) 2009/2010 gab es bundes-
weit 2,1 Million Studierende, davon waren 1 Million 
(47,83%) Frauen. An Kunsthochschulen stellten 
Frauen 57,5% aller Studierenden, an Universitäten 
51,7%, an Verwaltungs-FHs 49,1%. An Fach-
hochschulen dagegen stellen sie nach wie vor nur 
38,9%. An pädagogischen Hochschulen waren im 
WS 2009/2010 dagegen 77% aller Studierenden 
Frauen. 
 
Die Zahl der Frauen, die 2009 ein Studium neu 
aufnahmen, lag bei 211.720 (49,9%). Unter den 
AusländerInnen stellten Frauen sogar 53% aller 
StudienanfängerInnen. An Universitäten waren 
2009 rund 55% der StudienanfängerInnen weib-
lich. An Fachhochschulen lag ihr Anteil bei 41,9%. 
 
Anteil Fachhochschülerinnen in Schles-
wig-Holstein bundesweit am niedrigsten 

In Schleswig-Holstein ist der Anteil der Studienbe- 
rechtigten im Bundesvergleich mit 41,1% und der 
der ErstabsolventInnen mit 20% relativ niedrig 
(Stat. Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick: 6, 
13). Der Wissenschaftsrat hat eine Quote von 
50% Studienberechtigten empfohlen.  

Während in Schleswig-Holstein Frauen einen 
besonders hohen Anteil an Uni-Studierenden 
ausmachten (56%) und damit 5% über dem bun-
desweiten Schnitt lagen (WS 2009/2010), war ihr 
Anteil an allen Studierenden an Fachhochschulen 
bundesweit mit nur 33% am geringsten (Bund: 
39%). In Berlin und Sachsen-Anhalt lag der Anteil 
von Frauen an FHs bei 45 bzw. 47%. Auch an 
Verwaltungs-FHs stellten Frauen in Schleswig-
Holstein 2009/2010 nur 41% aller Studierenden.  
 
Frauen bundesweit studieren BWL, Ger-
manistik oder Medizin, Männer BWL, Ma-
schinenbau oder Informatik 

 
Abb. 2.10 „Top-Ten“ der Studienfächer in 
Deutschland 2008/ 2009 nach Geschlecht 
 

  Frauen Männer 

1 Betriebswirtschaftslehre Betriebswirtschaftslehre 

2 Germanistik/ Deutsch Maschinenbau/-wesen 

3 Medizin Allg. Informatik 

4 Rechtswissenschaft Elektrotechnik/Elektronik 

5 Erziehungsw./ Pädagogik Rechtswissenschaft 

6 Anglistik/ Englisch Wirtschaftsingenieurwesen  

7 Biologie Wirtschaftswissenschaften 

8 Wirtschaftswissensch. Medizin Allg. 

9 Psychologie Wirtschaftsinformatik 

10 Mathematik Physik 
 
Quelle: Statistisches Bundesamt 
Tabelle: Frauenbüro Lübeck 
 
Einen besonders hohen Anteil an Frauen gab es  
im WS 2009/2010 bundesweit in der Veterinärme-
dizin (84%), den Gesundheits- (72%), Sprach- und 
Kulturwissenschaften (70%), einen besonders 
niedrigen Anteil bei den Ingenieurwissenschaften 
(20,5%), in Mathe und Naturwissenschaften (37%) 
sowie im Sport (37%). Während nur 19,7% der 
deutschen Frauen Ingenieurwissenschaften stu-
dieren, taten dies 25% der ausländischen Frauen. 
AusländerInnen (57%) studierten auch häufiger 
als deutsche Frauen (49%) Rechts- , Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften. 
 
Bundesweit betrachtet studierten im Wintersemes-
ter 2009/2010 sowohl Männer als auch Frauen am 
häufigsten BWL. Doch während bei den Männern 
auf den folgenden Plätzen Maschinenbau, Infor-
matik, Elektrotechnik und Rechtswissenschaft 
folgten, waren bei Frauen Germanistik, Medizin, 
Rechtswissenschaft und Erziehungswissenschaf-
ten die am häufigsten gewählten Studiengänge. 
 
Frauen studieren in Lübeck v.a. Medizin 
und Musik, selten Maschinenbau oder 
Energiesysteme und Automation 

Auch in Lübeck stieg die Zahl der Studierenden in 
den vergangenen Jahren weiter an, der Frauen-
anteil an allen Studierenden in Lübeck betrug 
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2009 jedoch nur 37%. Hintergrund für den im 
Bundesvergleich niedrigen Anteil an Frauen ist, 
dass in Lübeck die meisten Studierenden an der 
Fachhochschule sind und die dortigen Studien-
gänge eher männerdominiert sind. 
 

Abb. 2.11 Entwicklung der Studentinnenzahlen, 
Lübeck 2005/06-2008/09 

Hochschule 2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

Fachhochschu-
le 

811 
24,5 % 

880 
25 % 

1.029 
25,2 % 

1.062 
26 % 

Medizinische  
Universität 

1.301 
53,6 % 

1.280 
52,6 % 

1.281 
52,6 % 

1.345  
52,7 % 

Musikhoch-
schule 

252 
58 % 

261 
57,5 % 

271 
57,5 % 

287 
59,4% 

FH des Bundes 
für öffentl. Ver-
waltung 

110 
20,3 % 

157 
25 % 

169  
27,3 % 

160  
27,3 % 

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009 
Tabelle: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

Im Wintersemester 2009/2010 waren in Lübeck 
insgesamt 7.703 Studierende eingeschrieben, 
davon 4.083 an der Fachhochschule und 2.551 an 
der Universität zu Lübeck. Mit 586 deutlich weni-
ger Studierende besuchten die Fachhochschule 
des Bundes für öffentliche Verwaltung. Die kleins-
te Hochschule in Lübeck ist mit 483 Studentinnen 
und Studenten die Musikhochschule (Statistisches 
Jahrbuch Lübeck 2009:146).  
 
Der Frauenanteil fällt auch in Lübeck je nach Stu-
diengang und Hochschule unterschiedlich aus. 
Die meisten Studentinnen in Lübeck studierten 
2008/2009 Medizin (1.345; 52,7%) an der Univer-
sität zu Lübeck, mit einigem Abstand folgten die 
Studiengänge an der Musikhochschule (287; 
59,4%), dann Medizintechnik (99; 33%), Architek-
tur BA (92; 48%), Medieninformatik online (73; 
27%), Bauingenieurwesen BA (51; 20%) sowie 
Umweltingenieurwesen (48; 30%) an der Fach-
hochschule (FH). Hohe Frauenanteile bei niedri-
gen Studierendenzahlen wies an der FH nur der 
Studiengang Augenoptik (80% Frauen) auf. Einige 
Studiengänge an der FH sind fast paritätisch be-
setzt wie z.B. Architektur, Städtebau, Hörakustik 
oder Health Care Management. Besonders niedri-
ge Frauenanteile gab es an der FH bei den Stu-
diengängen Maschinenbau (23; 7%), Physikali-
sche Technik (14; 11%), Elektrotechnik (0; 0%), 
Energiesysteme und Automation (5; 4%) und bei 
der Kommunikations- und Informationstechnik und 
Mikrotechnik (19; 7%). 

Abb. 2.12 Studentinnen an der Fachhochschule 
Lübeck, 2006-2009 
Fachbereich WS 

2005/ 
2006 

WS 
2006/ 
2007 

WS 
2007/ 
2008 

WS 
2008/ 
2009 

Angewandte  
Naturwissenschaf-
ten 

32% 31% 32% 33% 

Bauwesen 37% 35% 32% 33% 

Elektrotechnik 15% 16% 15% 17% 

Maschinenbau/  
Wirtschafts-
ingenieurwesen 

20% 22% 23% 37 * % 

Quelle: Fachhochschule Lübeck * Anstieg: Mehr BWL`erinnen 
Tabelle: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

Mehr Frauen an der Uni: viele Medizine-
rinnen, wenige Informatikerinnen 

Die Universität zu Lübeck wird von mehr Frauen 
als Männern besucht. Im Wintersemester 
2009/2010 gab es dort 1.401 Studentinnen 
(53,7%) und 1.207 Studenten. Bei den Studienan-
fängerinnen gab es hohe Frauenanteile in dem 
größten Studiengang, der Medizin (135; 70,3%), 
aber auch in kleinen Studiengängen wie der Com-
putational Life Science, d.h. angewandte Mathe-
matik in Naturwissenschaften und Medizin (22; 
76%) und in Molekularer Biotechnologie / Molecu-
lar Life Science (54; 66,7%). Nur relativ wenige 
Frauen begannen dagegen mit einem Informatik-
studium (21; 19,6%). Der Anteil in diesem Bereich 
sank zwischen 2006 und 2009 sowohl absolut von 
80 auf 71 weibliche Studierende als auch relativ 
von 15,8 auf 13,7%. 

Abb. 2.13 Studentinnen an der Universität zu Lü-
beck, 2006-2009 

Studiengang 2006 2009 
Medizin 977 

66,5% 
1.016 

66,5% 

Informatik 80 
15,8% 

71 
13,7% 

Molekulare  
Biotechno-
logie 

146 
62,4% 

204 
66,5% 

Computatio-
nal Life 
Science 

31 
47% 

49 
50% 

Medizini-
sche Ingeni-
eurwissen-
schaften 

gab es noch nicht 
61 

39,1% 

Quelle: Universität zu Lübeck 
Tabelle: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

2009 schlossen fast doppelt so viele Frauen (108) 
wie Männer (56) ihr Medizinstudium erfolgreich ab 
(AbsolventInnen). 
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Viele Promotionen, kaum Habilitationen 

2007 wurden rund 10.000 Doktortitel in Deutsch-
land an Frauen verliehen. Nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes (PM 266/2009) stieg 
damit der Frauenanteil an allen Promotionen auf 
42%. An der Universität zu Lübeck lag der Frau-
enanteil bei Promotionen 2009 bei überdurch-
schnittlichen 60%.  
 
Abb. 2.14 Promotionen Universität zu Lübeck 
nach Fakultäten und Geschlecht, 1999-2009 
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Quelle: Universität zu Lübeck  
Graphik: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

Dies ist auch, aber nicht nur, auf den hohen Anteil 
Frauen in der Medizin zurück zu führen, wo 2009 
62% aller Promotionen von Frauen kamen. Auch 
in den Fächern der technisch-naturwissenschaftli-
chen Fakultät der Uni, bei denen Frauen unter den 
Studierenden z.T. deutlich unterrepräsentiert sind, 
stellten sie 2009 rund die Hälfte der Promotionen 
(13; 48%). 
 
Erst bei den Habilitationen wendet sich das Blatt. 
Zwischen 2006 und 2009 habilitierten pro Jahr 
zwischen zwei und sieben Frauen, insgesamt gab 
es an der Universität zu Lübeck pro Jahr um die 
20 Habilitationen, so dass der Frauenanteil zwi-
schen 9,5 und 33% schwankte. 2009 erhielten 
zwei Frauen (9,5%) und 19 Männer eine Lehrbe-
fähigung. In der technisch-naturwissenschaftlichen 
Fakultät, wo es auch insgesamt wenige Habilitati-
onen gibt, erhielt innerhalb der letzten vier Jahre 
(2006) nur eine einzige Frau die Lehrbefähigung. 
 

Abb. 2.15 Anteil der Frauen an Studienanfänge-
rInnen, Studierenden, AbsolventInnen, Promotio-
nen und Habilitationen Deutschland 2001-2008 
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Quelle: Statistisches Bundesamt 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Angaben zum Anteil der ProfessorInnen an den 
Lübecker Hochschulen sind in Kapitel 6, Frauen 
im Öffentlichen Dienst, zu finden. 
 
2.5 Betriebliche Fortbildung 

Frauen nehmen bundesweit etwas seltener an 
beruflichen Weiterbildungen teil als Männer.  Laut 
Ergebnissen des Berichtssystems Weiterbildung 
(Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2010: 
281) nahmen 2007 nur 24% Frauen und 29% 
Männer an beruflichen Weiterbildungen teil. Be-
trachtete man nur erwerbstätige Personen, so 
lagen die Teilnahmequoten von Frauen bei 34% 
und bei Männern bei 35%. 
 
In Schleswig-Holstein sieht es laut einem Bericht 
von Infratest (MWWV SH, Weiterbildung in 
Schleswig-Holstein 2007:26) ähnlich aus. Im nörd-
lichsten Bundesland nahmen nur 22% Frauen, 
aber 29% der Männer an beruflichen Weiterbil-
dungen teil. Der Frauenanteil lag damit 2007 unter 
dem Bundesschnitt und auch unter der Weiterbil-
dungsbeteiligung von Frauen in Schleswig-
Holstein im Jahr 2003. Betrachtet man aus-
schließlich Erwerbstätige, reduzierte sich der Be-
teiligungsunterschied 2007 allerdings von 7 auf 
3% (Männer: 34%; Frauen 31%). Bei voll Erwerbs-
tätigen liegt kein Beteiligungsunterschied mehr 
vor. Voll erwerbstätige Männer und Frauen in 
Schleswig-Holstein beteiligten sich 2007 zu jeweils 
33% an beruflicher Weiterbildung. Die insgesamt 
niedrigere Beteiligung von Frauen an beruflicher 
Weiterbildung hängt laut Bericht also v.a. mit Le-
benssituationen zusammen, die im Vorfeld von 
Weiterbildungen liegen, u.a. Erwerbstätigkeit, 
Berufsbildung, berufliche Position und familiäre 
Verpflichtungen. 
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Förderung beruflicher Weiterbildungen 
von Frauen erfolgreicher? 

Eine Übersicht über alle berufliche Weiterbildun-
gen in Lübeck gibt es nicht, da diese von ver-
schiedenen Trägern wie beispielsweise der Agen-
tur für Arbeit (BA) sowie von einer Vielzahl von 
Bildungsträgern (von Abendschulen bis Zentrum 
für Fernstudium der Uni zu Lübeck) angeboten 
werden. Laut Agentur für Arbeit Lübeck gingen 
2008 754 Frauen (57,3%) aus einer beruflichen 
Weiterbildung ab (Eingliederungsbilanz 2008:15, 
Tab. 4b). Sechs Monate nach der beruflichen 
Weiterbildung waren 340 Frauen (57,3%) sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt. Die Eingliede-
rungsquote von Frauen, die eine berufliche Wei-
terbildung absolvierten, lag mit 57,3% wesentlich 
höher als die Eingliederungsquote von Männern 
und Frauen gemeinsam (48,9%). 2009 gingen laut 
BA nur noch 816 Frauen (48,5%) ohne und fünf 
Frauen mit einer Behinderung (83,3%) aus einer 
beruflichen Weiterbildung ab (Eingliederungsbi-
lanz 2009: Tabelle 4b). Das waren bei den nicht 
behinderten Frauen absolut gesehen 62 Frauen 
mehr, aber prozentual fast zehn Prozent weniger 
Frauen als im Jahr 2008. Hintergrund ist vermut-
lich die stärkere Förderung von Männern in die-
sem Bereich. Die Eingliederungsquote von Frauen 
bei beruflicher Weiterbildung 2009 liegt uns nicht 
vor. 
  
Frauen stellen bei internen Fortbildungen 
der Stadt 60% der TeilnehmerInnen 
 
Das Fortbildungszentrum der Hansestadt Lübeck 
bietet MitarbeiterInnen der Kernverwaltung der 
Hansestadt interne Fortbildungen an. Themen 
waren neben der leistungsorientierten Bezahlung 
und den damit zusammenhängenden Zielverein-
barungen auch das neue kommunale Finanzsys-
tem (Doppik) sowie die Vermittlung von bereichs-
spezifischen und fachspezifischen Kenntnissen. 
Auch Zusammenarbeit, Persönlichkeitsentwick-
lung und Führung wurden behandelt. An den Fort-
bildungen nahmen seit 1997, bis auf Ausnahmen, 
mehrheitlich Frauen teil. 2008 waren 60% aller 
FortbildungsteilnehmerInnen Frauen. Allerdings 
muss dabei berücksichtigt werden, dass bei der 
Stadt insgesamt mehr Frauen arbeiten, Ende 
2008 stellten sie 57% aller Beschäftigten. 

Abb. 2.16 TeilnehmerInnen an Fortbildungen der 
Hansestadt Lübeck in Prozent, 2005-2008 
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Quelle: Hansestadt Lübeck, Personalbericht 2009 
Graphik: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

2.6 NutzerInnen der Stadtbibliothek 

Frauen und Mädchen lesen mehr 

Die Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck mit 
ihrer Zentralbibliothek und den vier Stadtteilbiblio-
theken (Kücknitz, Moisling, Marli-Brandenbaum, 
Travemünde) zählte 2009 insgesamt 318.000 
Besuche, mehr als je zuvor. Seit 2007 wird die  
Einrichtung von immer mehr Menschen genutzt. 
Da ein Besuch und die Nutzung keine Registrie-
rung voraussetzen, können differenziertere Aus-
sagen nur über die gemeldeten ausleihenden 
NutzerInnen gemacht werden – 2009 gab es da-
von 18.890. 
 
Wie in den Vorjahren wurde das Angebot der Bib-
liothek wesentlich stärker von Frauen als von 
Männern genutzt. Sowohl bei Erwachsenen als 
auch bei Jugendlichen, Studierenden oder Auszu-
bildenden: Fast überall gab es mehr Leserinnen 
als Leser. Die größte Gruppe der Bibliotheksnut-
zerInnen sind die Erwachsenen. 2009 gab es 
4.450 erwachsene Leserinnen und 2.420 erwach-
sene Leser. Nur bei Kindern unter 6 Jahren waren 
es etwas mehr Jungen, die sich Bücher ausliehen. 
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Abb. 2.17 NutzerInnen der Stadtbibliothek, 2009  
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Quelle: Jahresbericht 2009 der Stadtbibliothek  
Graphik: Frauenbüro der Hansestadt Lübeck 

2.7 Frauen und Sport 

40% der Mitglieder in Sportvereinen sind 
Frauen, viele turnen, wenige fischen 

Aufgrund unterschiedlicher Präferenzen und Tra-
ditionen haben manche Lübecker Sportvereine 
mehr und manche weniger weibliche Mitglieder. 
Am 1.1.2009 waren insgesamt 16.387 Frauen 
(39,6%) und 24.963 Männer (60,4%) in den Sport-
vereinen. Die Mitgliederzahl ist sowohl bei Frauen 
als auch bei Männern gegenüber 2005 angestie-
gen, der Anteil der Frauen blieb gleich. Damit 
entspricht der Anteil von Frauen und Männern in 
Lübecker Vereinen den Zahlen des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (Deutscher Olympi-
scher Sportbund, Bestandserhebung 2009:14). 
Denn 40% der 23,6 Millionen Mitglieder der im 
Deutschen Sportbund zusammengeschlossenen 
Spitzenverbände waren 2009 Mädchen und Frau-
en (9,45 Millionen). Vor allem bei jungen Männern 
und Frauen ist die Differenz groß. Bundesweit sind 
bei den 19-26jährigen Mitgliedern fast doppelt so 
viele junge Männer (1.370.560) als Frauen 
(776.186) zu verzeichnen. 
  
Die Beteiligung von Frauen in Vereinen hängt 
auch von den Sportarten ab. Auffällig ist hierbei 
die Häufung der weiblichen Mitglieder in bestimm-
ten Lübecker Sportvereinen: Den ersten Rang 
nahm das Turnen mit 5.803 Frauen (weibliche 
Vereinsmitglieder) ein. Die TurnerInnen haben 
allerdings seit 2005 520 weiblichen Mitglieder 
verloren. 925 Frauen spielten Handball, 792 segel-
ten, 716 schwammen und 604 ritten. Immerhin auf 
Platz 6. steht inzwischen mit 582 Mitgliedern der 
Fußball (582 weibliche Mitglieder). 572 Frauen 
spielten Tennis und 498 tanzten. 
 
Prozentual waren die meisten Frauen beim Pfer-
desport (80%), beim Turnen (70%), beim Rollsport 
(60%) und beim Tanzen (60%) zu finden. 
Bei Männern steht der Fußball immer noch ganz 
oben auf der Liste der beliebten Sportarten. 5.746 
Männer waren 2010 Mitglied in einem Fußballver-

ein. Den Fußballern dicht auf den Fersen folgten 
die Segler mit 2.624 Mitgliedern. Dass auch Män-
nern gern turnen, bewiesen 2.223 männliche Mit-
glieder in Turnvereinen. Außerdem spielten  1.094 
Männer Handball, 879 Tennis und 674 ruderten.  
In den Sportarten Handball, Schwimmen, Leicht-
athletik, Badminton, Volleyball, Radsport, und 
knapp auch Tanzen und Karate gibt es fast gleich 
viele Frauen wie Männer (zwischen 40-60%). 
 
Besonders wenige Frauen gab es beim Squash 
(2%), beim Sportfischen (2%) und beim Schach 
(8%), gefolgt von Fußball (9%), Jiu-Jitsu (10,5%) 
sowie Luft- (14%) und Motorsport (15%). Beim 
Boxen und Ringen stellen Frauen inzwischen ei-
nen Anteil von fast 20%. 
 
Weiterhin bemerkenswert ist, dass von insgesamt 
138 erfassten Lübecker Vereinen der Frauenanteil 
gegenüber den männlichen Mitgliedern in 23 Ver-
einen bedeutend höher ist. In 18 Vereinen lag der 
Frauenanteil unter 10%. Drei Vereine zeigten eine 
absolut ausgeglichene Verteilung von jeweils 50% 
der weiblichen und männlichen Mitglieder. In acht 
Lübecker Vereinen waren hingegen gar keine 
weiblichen Mitglieder vertreten. In den restlichen 
86 Vereinen überwog die Anzahl der männlichen 
Mitglieder. 

Abb. 2.18 Vereinsmitglieder nach ausgewählten 
Sportarten und Geschlecht, 1.1.2010 
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Quelle: Turn- und Sportbund der Hansestadt Lübeck 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 

Schon die Sportentwicklungsplanung Lübeck 2008 
stellte fest, dass, obwohl in Lübeck mehr Frauen 
als Männer leben, annähernd 20% mehr männli-
che als weibliche EinwohnerInnen Mitglied in ei-
nem Sportverein seien. Insbesondere in den Al-
tersgruppen der 7-14Jährigen und der 19-26Jäh-
rigen sei die Geschlechterdifferenz bei den Mit-
gliedern in Vereinen groß. 19,5% der Bevölkerung 
waren 2008 in einem Sportverein organisiert, je-
weils 21,3% der sportlichen Aktivitäten von Frauen 
und Männern finden in Vereinen statt, so der Be-
richt. Der Bericht weist darauf hin, dass Frauen in 
Lübeck zwar seltener Mitglied in Vereinen seien, 
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dann aber aktiver. Männer seien häufiger passive 
Mitglieder. Als Ziel für die Vereine schlug der Be-
richt vor, dass sowohl 23% der weiblichen wie 
23% der männlichen Bevölkerung Mitglied in ei-
nem Verein sein sollten. Die Sportvereine sollten 
vor allem Zielgruppenangebote für Frauen im Alter 
von 18-29 Jahren und darüber entwickeln. 
 
Frauen sind sportlich aktiver als Männer 

Bei einer repräsentativen Befragung im Rahmen 
der Entwicklung des Sportentwicklungsplans der 
Hansestadt Lübeck im April 2008 gaben 80% der 
befragten Frauen und 79,3% der Männer in Lü-
beck an, sportlich aktiv zu sein. Regelmäßig wa-
ren in der Hansestadt 74,2% der Frauen und 
72,7% der Männer aktiv. Die weibliche Bevölke-
rung Lübecks war demnach etwas sportaktiver als 
die männliche. In anderen Städten seien Männer 
sportaktiver, so der Bericht. 
 
Abb. 2.19 Anteil der sportlich aktiven Frauen und 
Männer, Lübeck 2008 

80%

74,20%

72,70%

79,30%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

sportlich aktiv regelmäßig sportlich aktiv

Frauen Männer

 
Quelle: Sportentwicklungsplanung Lübeck 2008 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Allerdings unterschied sich das sportliche Enga-
gement von Frauen und Männern je nach dem 
Alter der Bevölkerung. Jungs und junge Männer 
im Alter zwischen 10-17 Jahren waren wesentlich 
häufiger sportaktiv (87,9%) als Mädchen und jun-
ge Frauen (78,1%). Bei den 18-29Jährigen war 
das sportliche Verhalten in etwa gleich verteilt (je 
75%), bei den Altersgruppe 30-39 sowie den 40-
64Jährigen waren die Frauen sportaktiver als 
Männer des selben Alters. 79,3% der Frauen im 
Alter zwischen 30-39 betrieben Sport, aber nur 
71,7% der Männer. Auch bei den 40-64-Jährigen 
trieben mit 76,3% mehr Frauen als Männer 
(70,7%) Sport. Der Plan empfiehlt als Ziel eine 
ausgeglichene Beteiligung von Frauen und Män-
nern sowie zielgruppenorientierte Sportangebote, 
um die Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
auszugleichen, beispielsweise Angebote für Mäd-
chen im Alter von 10-17 Jahren, für Männer zwi-
schen 30 und 65 sowie Angebote für Frauen über 
65 Jahren. (Hansestadt Lübeck, Sportentwick-
lungsplanung 2008:10,11). 
 

Abb. 2.20 Top-10 der Sportarten, Frauen-Männer, 
Lübeck 2008 
 
Frauen   Männer   
Radfahren 15,70% Radfahren 20,10% 
Schwimmen 13,20% Laufen/Joggen 14,50% 
Laufen/Joggen 12% Fitness 12,20% 
Walking 10% Fußball 11,40% 
Fitness 9,60% Schwimmen 10,40% 
Gymnastik 9,30% Walking 3,70% 
Wandern 4% Wandern 3,70% 

 
Quelle: Sportentwicklungsplanung Lübeck 
Tabelle: Frauenbüro Lübeck 
 
Radfahren ist populärste Sportart  

Bei den befragten Frauen (15,7%) und Männern 
(20,1%) in Lübeck war 2008 Radfahren am popu-
lärsten. Bei den Frauen folgten als am meisten 
ausgeübte Sportarten das Schwimmen (13,2%), 
Laufen und Joggen (12%), sowie Walking (10%), 
Fitness (9,6%) und Gymnastik (9,3%).  
 
Bei Männern folgte nach dem Radfahren 
Schwimmen, Laufen und Joggen, Walking, Fit-
ness, Gymnastik und Wandern als am häufigsten 
ausgeübte Sportarten (Hansestadt Lübeck, Sport-
entwicklungsplanung 2008:12). 
 
Abb. 2.21 Gründe für Sport bei Frauen, Lübeck 
2008 
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Quelle: Sportentwicklungsplanung Lübeck 2008 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Sowohl für Frauen wie für Männer hatten die 
Themenfelder „Ausdauer, Outdoor“ sowie „Ge-
sundheit, Fitness“ beim Sport am meisten Bedeu-
tung (zusammen 60% Männer, 75% Frauen). Für 
männliche Befragte war das Themenfeld „Spielen“ 
mit knapp 30% bedeutsam, bei Mädchen und 
Frauen machte dies nur 12,3% aus. Dafür war den 
weiblichen Befragten (9,5%) das Themenfeld 
„Tanzen, Expressivität, Turnen und Darstellen“ 
wichtiger als Männern (3,2%). 
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Abb. 2.22 Organisationsform des Sports, Frauen - 
Männer, Lübeck 2008 
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Quelle: Sportentwicklungsplanung Lübeck 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Die meisten Frauen und Männer organisieren 
ihren Sport „privat“, Männer (56,3%) etwas häufi-
ger als Frauen (54,4%). In Sportvereinen sind im 
Vergleich zu kommerziellen Sportanbietern laut 
Bericht annähernd doppelt so viele LübeckerInnen 
aktiv. Über Vereine organisieren Frauen (20,9%) 
und Männer (21,6%) fast gleichermaßen ihren 
Sport, allerdings nutzen Frauen häufiger (12,2%) 
als Männer (9,4%) die Angebote kommerzieller 
Sportanbieter (Hansestadt Lübeck, Sportentwick-
lungsplanung 2008:16). Vor allem 30-39jährige 
Frauen nutzten das Angebot kommerzieller Anbie-
ter häufig. Während Sportvereine für junge Mäd-
chen (10-17 Jahre) eine ähnlich hohe Bedeutung 
(42,4%) wie für Jungen haben, verlieren die Ver-
eine bei Frauen später an Bedeutung. Erst bei den 
über 65jährigen Frauen steigt die sportliche Betä-
tigung in Vereinen wieder (23,2%). 
 
Mehr Angebote für 10-17-jährige Frauen 
und Frauen über 65 Jahren 

Die Sportentwicklungsplanung 2008 empfahl der 
Hansestadt Lübeck, die sportlichen Angebote für 
Mädchen und junge Frauen im Alter von 10-17 
Jahren und für über 65jährige Frauen bis 2013 
auszubauen. Die Vereine sollten Zielgruppenan-
gebote für Frauen der Altersgruppe der 18-29 
Jährigen sowie für die folgenden Altersgruppen 
entwickeln. 
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3.1 Verdienst von Frauen 

Der Bruttostundenverdienst von Frauen in 
Deutschland lag 2009 um 23% unter dem der 
Männer. Dies bedeutet nicht, dass Frauen im glei-
chen Unternehmen für die gleiche Tätigkeit 23% 
weniger erhalten, denn die Ursachen für den Ver-
dienstabstand sind vielfältig und heute komplizier-
ter als früher. Frauen und Männer unterscheiden 
sich in der Wahl ihrer Berufe und den Branchen, 
in  denen sie arbeiten, aber auch in der Erwerbs-
biografie (z.B. Unterbrechungen wg. Kindern, Teil-
zeitarbeit).  
 
Bei gleicher Qualifikation und gleichem Alter lagen 
die Verdienstunterschiede 2006 bundesweit bei 
17%, bei gleicher Qualifikation, gleichem Alter, 
gleichem Beruf und Betrieb immer noch bei 12% 
(IAB-Forum 1/2009:7). 
 
Frauen verdienen zwischen 150 und 
1.400 Euro monatlich weniger als Männer  

Für Lübeck liegen uns zum sogenannten „Gender 
Pay Gap“ leider keine Zahlen vor. 
In Schleswig-Holstein verdienten Männer mit der-
selben Arbeitszeit und in derselben Leistungs-
gruppe wie Frauen pro Stunde im Schnitt rund 
17% weniger als Männer. Monatlich erhielten 
Männer im nördlichsten Bundesland im Schnitt 
571 Euro bzw. pro Stunde 3,15 Euro mehr als 
Frauen. In höheren Positionen war in der Regel 
auch der Verdienstabstand größer. Männer, die in 
Vollzeit in einer leitenden Position (Leistungsgrup-
pe 1) tätig waren, bekamen knapp 1.400 Euro 
brutto mehr als Frauen, die ebenfalls in leitender 
Stellung und Vollzeit tätig waren (Statistikamt 
Nord, Durchschnittliche Verdienste und Arbeitszei-
ten, 4. Quartal 2009). Über 621 Euro pro Monat 
mehr erhielten Männer mit schwierigen bis kom-
plexen Tätigkeiten (LG 2), 333 Euro mehr diejeni-
gen, die schwierige Fachtätigkeiten ausübten (LG 
3) und einen um 372 Euro höheren Lohn männli-
che Arbeitnehmer mit einfachen Tätigkeiten (LG 
4). Bei den ungelernten ArbeitnehmerInnen mit 
einfachen, schematischen Tätigkeiten verdienten 
Männer immerhin noch 150 Euro mehr als Frau-
en. 
 
Berücksichtigt werden muss, dass in Schleswig-
Holstein das Lohnniveau insgesamt im Vergleich 
zu anderen Bundesländern  eher niedrig ist. 2009 
haben Frauen (und Männer) pro Stunde weniger 
als in jedem anderen westlichen Bundesland ver-
dient (Statistisches Bundesamt, Statistisches 
Jahrbuch 2010:529). 
 
 
 

 
 
 
 
 
Abb. 3.1 Monatlicher Verdienstunterschied zwi-
schen Frauen und Männern (gleiche Leistungs-
gruppe und Vollzeit), Schleswig-Holstein 4/2009 
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Quelle: Statistikamt Nord, Durchschnittliche Verdienste und 
Arbeitszeiten im 4. Quartal 2009, nach Leistungsgruppen 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Bundesweit lag der Gender Pay Gap (ohne Be-
rücksichtigung von Arbeitszeiten und Leistungs-
gruppen) 2006 – 2009 konstant bei 23%, wobei es 
einen deutlichen Ost–West-Unterschied gibt. In 
den neuen Ländern verdienten Männer nur 6% 
mehr, im Westen stieg die Kluft innerhalb von vier 
Jahren von 24 auf 25% 2009 (Statistisches Bun-
desamt, Gender Pay Gap, Verdienststrukturerhe-
bung 2006, fortgeschätzt). 
 
Mehr Berufserfahrung -  weniger Geld ?! 

Laut einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Instituts ist der Gender Pay Gap 
(GPG) bei BerufsanfängerInnen am niedrigsten. 
Der Unterschied in der Bezahlung stieg – parado-
xerweise - mit den Berufsjahren. Frauen mit einer 
Berufserfahrung von bis zu 3 Jahren verdienten 
18,7% weniger als ihre männlichen Kollegen. Hat-
ten sie 4-10 Jahre Berufserfahrung, waren es 
21,8%. Auf alle Beschäftigten bezogen betrug der 
Unterschied in dieser Untersuchung insgesamt 
21,6% (BMFSFJ, Geschlechtsspezifische Lohndif-
ferenzen nach dem Berufsstart:6). 
 
In Deutschland führen Erwerbsunterbrechungen 
von Frauen, ihre Konzentration in niedrig bezahl-
ten Berufen, vermehrte Teilzeitarbeit, weniger 
Aufstiege in Führungspositionen, aber auch ge-
schlechtsspezifische Lohndiskriminierungen (vgl. 
BMFSFJ, Geschlechtsspezifische Lohndifferen-
zen:7) zu den Verdienstunterschieden. Auch die 
Zeit, die mit Hausarbeit verbracht wird und weitere 
Faktoren werden damit in Zusammenhang ge-
bracht (DIW-Wochenbericht 6/2009:102). Der 
Anteil von NiedriglohnbezieherInnen an allen Be-
schäftigten hat sich laut einer Studie der gewerk-
schaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zwischen 
1990 und 2008 von 11% auf 22% verdoppelt.  
 

3 Erwerbstätigkeit von Frauen 
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Frauen waren demnach sogar zu 31% zu den 
NiedriglohnbezieherInnen zu rechnen (Hans-
Böckler-Stiftung, Gute Erwerbsbiographien AP 2 
2010: 25). 
 
3.2 Erwerbsbeteiligung von Frauen 

Immer mehr Frauen sind erwerbstätig. Die Be-
schäftigungsquote von Frauen in Lübeck ist zwi-
schen 2005 und 2008 von 41,6 auf 44,6% und in 
Schleswig-Holstein von 43,4 auf 46,6% gestiegen. 
Innerhalb Schleswig-Holsteins liegt die Quote 
zwischen 40% in Dithmarschen und 52,5% in Se-
geberg. In Lübeck waren 2008 prozentual etwas 
mehr Frauen als in Kiel (43,8%) erwerbstätig. 
Insgesamt lag Lübecks Frauenerwerbsquote aber 
unter dem Landesschnitt von 46,6% (Statistikamt 
Nord, Kreismonitor). 

 
Abb. 3.2 Vergleich Frauenbeschäftigungsquote 
Lübeck und andere Kommunen in SH 2008 
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Quelle: Statistikamt Nord, Kreismonitor 2005-2008 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Allerdings muss man zwischen verschiedenen 
Formen der Beschäftigung unterscheiden. Es gibt 
zum einen sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigungsverhältnisse, die – auch abhängig von der 
Arbeitszeit - entsprechende Ansprüchen auf Ren-
te, Arbeitslosengeld usw. begründen und zum 
anderen Minijobs, die im Fachjargon „geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse“ genannt werden und 
in der Regel nur sehr geringe Ansprüche auf Ren-
te und keinen eigenen Anspruch auf Kranken- und 
Kinderkrankengeld oder Arbeitslosengeld I u.ä. 
begründen. 
 
Frauen häufiger erwerbstätig – in Vollzeit, 
Teilzeit und in Minijobs 

Laut Gleichstellungsbericht 2010 der Europäi-
schen Kommission ist die Beschäftigungsrate von 
Frauen in Deutschland zwischen 2003 und 2008 
von 58,9% auf 65,4% gestiegen. Deutschland hat 
das in der europäischen Beschäftigungsstrategie 
festgelegte Ziel einer Frauenbeschäftigungsquote 
von 60% bis 2010 demnach formal erreicht. 2008 
lag die Beschäftigungsrate von Frauen in 
Deutschland sogar über dem EU-Schnitt von 
59,1%. Allerdings war dies insbesondere auf den 

hohen und steigenden Anteil von weiblichen Teil-
zeitkräften in Deutschland zurückzuführen. Der 
Anteil weiblicher Teilzeitkräfte wuchs in Deutsch-
land von 40,8% 2003 auf 45,4% 2008. EU-weit lag 
dieser Anteil 2008 nur bei 31,1%. In Vollzeitäqui-
valenten gemessen kam Deutschland 2008 nur 
auf eine Frauenbeschäftigungsrate von 49,5% 
(2003: 46,2%) und lag damit unter dem EU-Schnitt 
von 50,7% (European Commission, Equality bet-
ween women and men 2010: 20-22). 

 
Frauen haben Hälfte aller sozialversiche-
rungspflichtigen Stellen 
 
In Lübeck gab es Ende Juni 2009 81.478 sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte und 22.716 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Frauen 
hatten 40.691 (49,9%) aller sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnisse (am Ar-
beitsort) inne, Männer 40.787 (50,1%) (siehe Abb. 
3.3). Hier ist die Verteilung inzwischen nahezu 
gleich, allerdings ist hierbei noch nicht berücksich-
tigt, mit welcher Arbeitszeit Frauen in diesen Be-
schäftigungsverhältnissen arbeiten.  
 
Von den geringfügigen Beschäftigungsverhältnis-
sen (Minijobs) hatten Frauen 14.079 und Männer 
8.637 inne. Frauen stellten damit insgesamt rund 
62% der MinijobberInnen. Von den ausschließlich 
geringfügig Beschäftigten stellen sie sogar 64%, 
von den geringfügig Beschäftigten im Nebenjob 
57%. 
 
In Schleswig-Holstein stellten Frauen im Juni 2009 
nur 47,5% aller sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten, aber 63,5% der geringfügig Beschäf-
tigten. Bundesweit stellten sie 45,8% (West-
deutschland: 44,8%) der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten und 63,9% der geringfügig 
Beschäftigten (Westdeutschland: 64,7%). In Lü-
beck sind also prozentual mehr Frauen sozialver-
sicherungspflichtig und prozentual weniger Frauen 
geringfügig beschäftigt als im Land oder im Bund. 
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Abb. 3.3 Zahl sozialversicherungspflichtiger und 
geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse, Lübeck 
2009, nach Geschlecht 
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Sozialversiche-
rungspflichtig (svB) und geringfügig entlohnte Beschäftigte 
(GeB), Lübeck, 30.06.2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnisse von Frauen in Lübeck ist 
zwischen Juni 2006 und Juni 2009 von 37.694 auf 
40.691, also um knapp 3.000 solcher Stellen, an-
gestiegen. Auch bei den Männern stieg die Zahl 
der sozialversicherungspflichtigen Jobs in Lübeck 
zwischen Juni 2006 und Juni 2009 von 39.274 auf 
40.787 an und damit um rund 1.500 Stellen. Die 
Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnisse von Frauen ist damit im Juni 
2009 fast mit denen der Männer gleichgezogen. 
 
Abb. 3.4 Entwicklung sozialversicherungspfl. Be-
schäftigung, 2006–2009, Lübeck, Geschlecht 
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Sozialversiche-
rungspflichtig (svB) und geringfügig entlohnte Beschäftigte 
(GeB), Lübeck, 30.06.2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Prozentual betrachtet und vom Jahr 2003 ausge-
hend ist der Anstieg der Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse in 
Lübeck zwischen 2003 und 2009 allerdings nur 
wenig gestiegen, von 100% auf 103,3%. Die Zahl 
der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse im 
Nebenjob dagegen ist zwischen 2003 und 2009 
stark angestiegen, von 100% auf 193%. Die aus-
schließlich geringfügige Beschäftigung stieg von 

100% auf 114%. Geschlechtsspezifische Zahlen 
dazu liegen uns leider nicht vor. 
 
Abb. 3.5 Sozialversicherungspfl. u. geringfügige 
Beschäftigung, Lübeck, nach Geschlecht 2009 
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit Sozialversiche-
rungspflichtig (svB) und geringfügig entlohnte Beschäftigte 
(GeB), Lübeck, 30.06.2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Zählt man die absolute Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen und geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisse in Lübeck im Juni 2009 zu-
sammen, so machten sozialversicherungspflichti-
ge Jobs von Frauen und Männern jeweils etwa 
39% (zusammen 78%) aus und geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse etwa 22%. Von den 22% 
Minijobs stellten Frauen 14% und Männer 8%. 
 
3.3 Arbeitszeit 

Neben der reinen Anzahl der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ist aus 
Frauensicht auch die Arbeitszeit in den Blick zu 
nehmen. Dass viele Frauen – meist aufgrund fa-
miliärer Verpflichtungen bzw. wegen Kindern – in 
Teilzeit arbeiten, bliebe sonst unberücksichtigt. 
Wichtig ist daher neben der absoluten Zahl der 
Arbeitsverhältnisse auch die Darstellung des Ar-
beitsvolumens von Frauen. Leider wird in den 
lokalen Statistiken das Arbeitsvolumen (von Frau-
en und Männern) derzeit noch nicht ausgewiesen. 
Um sich diesem zumindest anzunähern, soll im 
Folgenden u.a. dargestellt werden, wie viele Frau-
en und Männer in Teilzeit arbeiten. Die sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten sollen näher 
betrachtet werden nach a) der Arbeitszeit, b) dem 
Alter c) der Ausbildung und d) der Nationalität der 
Frauen und Männer. 
 
Die meisten Frauen in einem sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnis arbeiteten im 
Juni 2009 in Vollzeit. Mit 25.356 Stellen hatten 
Frauen in Lübeck 40,4% aller versicherten Voll-
zeitstellen inne. Im Gegensatz zu Männern arbei-
teten Frauen aber häufig auch in Teilzeit. Im Juni 
2009 gab es in Lübeck 15.329 Frauen, die in Teil-
zeit arbeiteten. Das waren 82,2% aller Teilzeit-
Beschäftigten. 3.327 Männer arbeiteten in Teilzeit, 
d.h. 17,8% aller Teilzeitstellen waren mit Männern 
besetzt. 37.451 Männer arbeiteten dagegen in 
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Vollzeit, so dass Männer 59,6% aller VZ-
Beschäftigten stellten (Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit, Sozialversicherungspflichtig und gering-
fügig entlohnte Beschäftigte, Lübeck, 30.06.2009). 
 
Abb. 3.6 Sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung, Voll- und Teilzeit nach Geschlecht 2009 
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit Sozialversiche-
rungspflichtig (svB) und geringfügig entlohnte Beschäftigte 
(GeB), Lübeck, 30.06.2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
In Schleswig-Holstein arbeitet etwa ein Drittel aller 
Frauen in Teilzeit. Im Juni 2009 waren 83,7% aller 
Teilzeit-Beschäftigten im nördlichsten Bundesland 
Frauen und 16,3% Männer (BA-Regionaldirektion 
Nord, Genderbericht 2010:8). In Lübeck waren 
prozentual etwas weniger Frauen und etwas mehr 
Männer als landesweit in Teilzeit beschäftigt. 
 
Vor allem mehr Teilzeit-Stellen für Frau-
en, aber auch mehr Vollzeit-Jobs 
 
Frauen fanden in Lübeck zwischen 2006 und 2008 
mehr sozialversicherungspflichtige Vollzeitstellen. 
Die Zahl stieg zwischen 2006 und 2008 von 
24.932 auf 26.045 und damit um 1.113 Stellen an. 
Zwischen Dezember 2008 und 2009 sank die Zahl 
Vollzeit erwerbstätiger Frauen in einem sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis 
allerdings wieder um 128 auf 25.907 Stellen. 
 
Die Zahl sozialversicherungspflichtiger Vollzeitstel-
len bei Männern schwankte im Berichtszeitraum 
ebenfalls. Während es zwischen 2006 und 2007 
rund 900 mehr dieser versicherten Vollzeitstellen 
für Männer gab und die Zahl von 37.019 auf 
38.175 stieg, sank sie danach bis 2009 wieder um 
rund 500 auf 37.522 Stellen. Insgesamt hatten 
Ende 2009 in Lübeck immer noch 11.615 Männer 
mehr als Frauen einen sozialversicherungspflich-
tigen Vollzeitjob inne. 
 

Abb. 3.7 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, 
Lübeck, Geschlecht, Vollzeit–Teilzeit, 2006-2009 
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Quelle: Agentur für Arbeit, Statistikservice Nordost (Stichtag: 
31.12. d.J.; VZ = Vollzeit, TZ = Teilzeit); Graphik: Frauenbüro 

 
Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigten Frauen, die in Lübeck in Teilzeit beschäftigt 
waren, stieg zwischen 2006 und 2009 von 13.554 
auf 15.621 und somit um 2.067 Stellen an. Män-
ner arbeiteten wesentlich seltener in Teilzeit. Die 
Zahl teilzeitbeschäftigter Männer stieg aber zwi-
schen 2006 und 2009 von 2.799 auf 3.449 und 
damit immerhin um 650 Stellen an (Statistikservi-
ce Nordost, Beschäftigtenstatistik, Sonderauswer-
tung, Lübeck 2006-2009, Stichtag: 31.12.). In 
Schleswig-Holstein stieg die Zahl der teilzeitbe-
schäftigten Frauen zwischen 2006 und 2009 von 
515.260 auf 585.889 an. 
 
Abb. 3.8 Teilzeit sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte Frauen in Lübeck 2006 - 2009 
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Quelle: Agentur für Arbeit, Statistikservice Nordost (Stichtag: 
31.12. d.J.;TZ = Teilzeit); Graphik: Frauenbüro 
 
Die Arbeitszeiten in Vollzeitäquivalenten konnten  
wir von den Statistischen Ämtern leider nicht er-
halten. In Zukunft sollen die Meldungen der Ar-
beitgeber verändert werden, um das tatsächliche 
Arbeitsvolumen besser darstellen zu können. 
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Abb. 3.9 Entwicklung der Teilzeit-Beschäftigten 
Frauen in Schleswig-Holstein 2006-2009 
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Quelle: Statistikamt Nord 
Graphik: Frauenbüro 
 
Arbeitszeitwünsche bei Frauen und Män-
nern anders als Realität 
Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung wünschen sich Vollzeitbeschäf-
tigte kürzere und Teilzeitbeschäftigte längere Ar-
beitszeiten. Lange Arbeitszeiten sind demnach 
auch bei Männern nicht beliebt. Von ihnen arbeitet 
gut die Hälfte sehr lange, obwohl nur 17 Prozent 
dies wünschen (DIW-Wochenbericht 25/2009: 
409).  
 
Ausländerinnen, Frauen ohne Ausbildung 
& Akademikerinnen seltener als Männer 
sozialversicherungpflichtig beschäftigt 
 
Junge (bis 19 Jahre; 52,1%) und ältere (55-64 
Jahre; 52,1%) Männer hatten in Lübeck im Juni 
2009 mehr sozialversicherungspflichtige Jobs inne 
als gleichaltrige Frauen. Dagegen standen etwas 
mehr Frauen mittleren Alters (20-54 Jahre) in 
einem sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnis. Junge Frauen im Alter von 15-19 
Jahren stellten in Lübeck im Juni 2009 nur 47,9% 
aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
dieser Altersgruppe, 20-24jährigen Frauen 52,5%, 
25-49Jährige 50,1%. Bei den 50-54Jährigen stell-
ten Frauen 50,9%, bei den 55-64Jährigen dann 
aber nur noch 47,9%. 
 
Frauen ohne Berufsausbildung hatten mit 47,1% 
seltener einen sozialversicherungspflichtigen Job 
inne als Männer ohne Ausbildung. Auch ausländi-
sche Frauen (42%) hatten im Vergleich zu aus-
ländischen Männern seltener einen sozialversiche-
rungspflichtigen Job inne (Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Sozial-
versicherungspflichtig (SvB) und geringfügig ent-
lohnte Beschäftigte (geB) in Lübeck, Nürnberg, 
30.06.2009: Tab. 2.2). 
Neben Frauen ohne Ausbildung und ausländi-
schen Frauen, bei denen der niedrigere Anteil der 
Frauen in sozialversicherungspflichtiger Beschäf-
tigung nicht so sehr überrascht, standen in Lübeck 
aber auch wesentlich mehr Männer (3.676; 

59,9%) mit einem akademischen Abschluss als 
Frauen (2.458; 40,1%) in einem sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Abzu-
warten bleibt, ob sich dies im Laufe der kommen-
den Jahre aufgrund der zunehmend besseren 
Qualifikation von Frauen und deren zunehmender 
Partizipation an akademischen Abschlüssen än-
dern wird. 
 
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsver-
hältnisse (svB) haben vor allem Deutsche (95,5%) 
inne. Insbesondere ausländische Frauen kommen 
nur selten in den Genuss eines solch „sicheren“ 
Arbeitsplatzes. Während deutsche Frauen im Juni 
2009 über die Hälfte aller svB inne hatten, waren 
es bei den ausländischen Frauen nur 42%. Und 
dies von den ohnehin geringen 4,5%, die Auslän-
derInnen insgesamt besetzen. AusländerInnen 
sind demnach in Lübeck bei den sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen un-
terrepräsentiert. Ihr Anteil an der Bevölkerung lag 
2009 bei 6,8%. 
 
Frauen stellen 66,5% der MinijobberIn-
nen mit Ausbildung, von 50-54-jährigen 
MinijobberInnen stellen Frauen 70% 
 
Minijobs (geringfügige Beschäftigungsverhältnis-
se) übten in Lübeck im Juni 2009 im Vergleich zu 
Männern v.a. mehr Frauen im Alter von 50-54 
Jahren aus. 70,8% aller MinijobberInnen in die-
sem Alter waren Frauen. Bei den 25-49Jährigen 
stellten Frauen 65,8% der MinijobberInnen, bei 
den 55-64 Jährigen 62,9%. Im Vergleich zu Män-
nern übten besonders viele Frauen ohne (61,4%), 
aber auch sehr viele mit einer Ausbildung (66,5%) 
einen Minijob aus. Im Vergleich zu deutschen 
Männern lag der Anteil der deutschen Frauen mit 
Minijobs bei 63,2% und damit höher als bei Aus-
länderInnen. Ausländische Frauen stellten im Ver-
gleich zu ausländischen Männern nur 50,6% aller 
MinijobberInnen (Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Sozialversiche-
rungspflichtig (SvB) und geringfügig entlohnte 
Beschäftigte (geB) in Lübeck, Nürnberg, 
30.06.2009: Tab. 3.2). 
 
Nach wie vor Frauenarbeit: Gesundheit, 
Soziales, Handel, Erziehung, Verwaltung 
 
Laut Statistischem Jahrbuch 2009 arbeiteten Ende 
Juni 2009 35.439 der sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten Frauen im Dienstleistungsbereich 
(56,9 %) und nur 5.218 (27,4%) im produzieren-
den Gewerbe.  
 
Die meisten sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigten Frauen arbeiteten in den Bereichen Ge-
sundheits- und Sozialwesen (11.557), Handel, 
Instandhaltung und Reparatur von KFZ (6.382), im 
verarbeitenden Gewerbe u.a. (4.456), „sonstigen“ 
wirtschaftlichen Dienstleistungen (3.989), in der 
Öffentlichen Verwaltung u.ä. (3.149) und in den 
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freiberuflichen, wissenschaftlichen und techni-
schen Dienstleistungen (2.027). Hohe Frauenan-
teile fanden sich in privaten Haushalten (89,7%), 
im Gesundheits- und Sozialwesen (78,7%), bei 
„sonstigen“ Dienstleistungen (62,1%), Erziehung 
und Unterricht (61%) sowie in freiberuflichen, wis-
senschaftlichen und technischen Dienstleistungen 
(61%). In Schleswig-Holstein arbeiteten Frauen 
vor allem in den Alten- und Pflegeheimen. Im Ein-
zelhandel und in den Bereichen Erziehung und 
Unterricht fanden mehr Frauen eine Arbeit (BA-
Regionaldirektion Nord, Genderbericht 2010:8). 
 
Abb. 3.10 Sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
te Frauen und Männer nach Stadtteilen 
30.06.2009 

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

In
ne

nsta
dt

St. J
ür

ge
n

M
oi

sli
ng

Bun
te

ku
h

St. L
or

en
z 

Süd

St. 
Lo

re
nz

 N
or

d

St. 
Ger

tru
d

Sch
lu

tu
p

Küc
kn

itz

Tra
ve

m
ünd

e

männlich

w eiblich

 
Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Mitte 2009 gab es in Lübeck im Vergleich zum 
Vorjahr mehr sozialversicherungspflichtige Jobs 
v.a. in Heimen und im Sozialwesen (plus 6%), bei 
der Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 
(plus 5,7%), im Wirtschaftszweig Erziehung und 
Unterricht (plus 5,3%), im Gesundheits- und Sozi-
alwesen (plus 5,1%) sowie im Gastgewerbe (plus 
4,2%). Mehr geringfügige Jobs gab es v.a. bei der 
Herstellung von Nahrungsmitteln u.ä. (plus 13,1%) 
(Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeits-
markt in Zahlen, Sozialversicherungspflichtig und 
geringfügig entlohnte Beschäftigte, Nürnberg 
Stichtag 31.06.2009). 
 
3.4 Geringfügige Beschäftigung 

Frauen stellen 2/3 aller ausschließlich 
geringfügig Beschäftigten 

In Lübeck gab es Ende Juni 2009 22.716 gering-
fügige Beschäftigungsverhältnisse (geB). Diese 
teilten sich auf in „ausschließlich“ geringfügigen 
Beschäftigungen und diejenigen „im Nebenjob“. 
Beide wurden mehrheitlich von Frauen ausgeübt. 
Von den 15.638 „ausschließlichen“ Minijobs waren 
10.048 von Frauen besetzt, von den 7.078 Mini-
jobs „im Nebenjob“ hielten Frauen 4.031. Insge-
samt stellten Frauen in Lübeck damit rund zwei 
Drittel (64,3%) aller ausschließlich geringfügig 
Beschäftigten und immerhin 57% aller Minijobs, 
die neben einem anderen Hauptbeschäftigungs-
verhältnis ausgeübt wurden. (Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtig 
und geringfügig entlohnte Beschäftigte, Stichtag 
31.06.2009). 

In Schleswig-Holstein lag der Anteil ausschließlich 
geringfügig beschäftigter Frauen mit 65,2% noch 
etwas höher als in Lübeck. Landesweit lag der 
Anteil knapp 10% höher als in Mecklenburg-
Vorpommern (56%) bzw. 2-3% höher (62,6%) als 
in Hamburg (BA-Regionaldirektion Nord, Gender-
bericht SH 2009: 10). 

 
Abb. 3.11 Minijobs (geringfügige Beschäftigung) in 
Lübeck, nach Geschlecht, 2006-2009 
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Quelle: Minijob-Zentrale 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Laut Minijob-Zentrale stieg die Zahl der Frauen, 
die in Lübeck einen Minijobs ausübten, zwischen 
2006 und 2009 von 12.072 auf 13.197, also um 
1.125 an. Dennoch sank der Anteil der Frauen (im 
Vergleich zu Männern) an Minijobs in diesem Zeit-
raum leicht. 2006 lag der Anteil der Frauen bei 
über 63%, 2009 leicht unter 62%. Hintergrund ist 
die steigende Zahl von Männern in Minijobs. Wäh-
rend es 2006 nur 7.033 Männer waren, die in Lü-
beck einen Minijob ausübten, stieg diese Zahl bis 
2009 um 1.106 Minijobs auf 8.139 an. 
 
Minijobs von Frauen meist in Gebäude-
reinigung, Gesundheits- und Sozialwe-
sen, Verkauf oder Gastronomie 
 
2009 arbeiteten in Lübeck in der Gebäudereini-
gung 3.008 Frauen in Minijobs, im Gesundheits-, 
Veterinär- und Sozialwesen 2.381, im  Einzelhan-
del 2.101 und im Gastgewerbe 1.268. In der Ge-
bäudereinigung – ohnehin der Bereich mit den 
meisten Minijobberinnen - ist die Zahl der gering-
fügig beschäftigten Frauen zwischen 2007 und 
2008 noch einmal sprunghaft angestiegen. 2006 
waren dort nur 2.244 Frauen auf Minijobbasis 
beschäftigt, 2009 waren es schon 3.008, d.h. 764 
mehr. Aber auch im Einzelhandel (+308) sowie im 
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen (+285) 
stieg die Zahl der Minijobs an. Im Gastgewerbe 
blieb die Zahl auf hohem Niveau stabil. 
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Abb. 3.12 Minijobs von Frauen in Lübeck, nach 
ausgewählten Branchen, 2006-2009 
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Quelle: Minijob-Zentrale 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Während Männer Minijobs häufiger als Jugendli-
che oder Senioren für einen Zuverdienst nutzen 
und Männer im mittleren Alter diesen neben einer 
anderen Tätigkeit ausüben, ist ein Minijob für 
Frauen häufig der einzige eigene Verdienst bzw. 
die einzige Möglichkeit, Familie und Beruf zu ver-
einbaren. Frauen im Alter von 35–54 Jahren üben 
in Lübeck –vermutlich mangels Alternative- be-
sonders häufig einen Minijob aus. 
 
Abb. 3.13 Alter von MinijobberInnen Lübeck 2009 
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Quelle: Minijob-Zentrale 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Der Deutsche Frauenrat, ein Zusammenschluss 
von 56 bundesweit aktiven Frauenverbänden und 
-organisationen, hat 2010 aufgrund aktueller Ent-
wicklungen die Abschaffung von Minijobs gefor-
dert. Langfristig betrachtet wirkten diese der öko-
nomischen Eigenständigkeit sowie der sozialen 
Absicherung von Frauen entgegen. Der Frauenrat 
kritisiert an Minijobs sowohl die Kurzfristperspekti-
ve bezüglich der (fehlenden) sozialen Sicherung, 
die in der Realität häufig nicht vorhandene Verein-
barkeit von Familie und Beruf (Minijobs v.a. an 
Tagesrandzeiten), aber auch den Mythos, Minijobs 

stellten eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt 
dar. In der Realität komme dies nur selten vor. 
Folge einer wachsenden Zahl von Minijobs sei 
dagegen, dass viele Frauen nicht ausreichend 
abgesichert seien, Berufsbilder in bestimmten 
Berufen (Hauswirtschaft, Einzelhandel u.a.) abge-
wertet würden und zudem dem Staat Geld verlo-
ren ginge (Deutscher Frauenrat, Minijobs – Wege 
in die Armut, Positionspapier 2010). 
 
3.5 Erwerbslosigkeit von Frauen 

Rückgang an registrierter Arbeitslosigkeit, 
viele erwerbsfähige hilfebedürftige sowie 
arbeitsuchende Frauen nicht als Arbeits-
lose registriert 
Die Zahl der bei der Bundesagentur für Arbeit als 
arbeitslos registrierten Frauen und Männer ist in 
Lübeck zwischen 2006 und 2009 insgesamt ge-
sunken. Bei den Frauen sank sie von 7.168 ar-
beitslos gemeldeten Frauen 2006 auf 5.667 im 
Jahr 2009. Das waren 1.501 arbeitslose Frauen 
weniger. Auch bei den Männern sank die Zahl der 
Arbeitslosen, von 8.487 im Jahr 2006 auf 6.904 
zwei Jahre später, 2008. Das waren 1.583 arbeits-
lose Männer weniger. Zwischen 2008 und 2009 
stieg die Zahl arbeitsloser Männer jedoch wieder 
an auf 7.181. 
 
Abb. 3.14 Arbeitslose nach Geschlecht, Lübeck 
2006-2009 
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Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Arbeitslosengeld I erhielten in Lübeck Ende Juni 
2009 1.220 Frauen (43,6%) und 1.578 (56,4%) 
Männer, Arbeitslosengeld II bekamen 4.451 Frau-
en (44,1%) und 5.642 Männer (55,9%). Betrachtet 
man nur die absoluten Zahlen,  lebten die meisten 
erwerbslosen Frauen in Lübeck in St. Lorenz Nord 
(282 Alg I, 1.036 Alg II) und in St. Gertrud (228 
AlgI, 820 Alg II).  
 
Die Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
(eHB) in Lübeck liegt jedoch –insbesondere bei 
den Frauen- weit über der offiziell registrierten 
Zahl der Arbeitslosen. Erwerbsfähige Hilfebedürf-
tige sind erwerbsfähige (i.S. des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch) Personen im Alter zwischen 15 
und 64 Jahren, die mindestens drei Stunden täg-
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lich arbeiten könnten, aber ihren Lebensunterhalt 
oder die Kosten der Arbeitssuche nicht selbst 
tragen können und daher auf finanzielle Hilfe 
durch die ARGE bzw. das Jobcenter angewiesen 
sind. 
 
Abb. 3.15 Arbeitslose und erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige Frauen und Männer, 2009 
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Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009 
Tabelle: Frauenbüro Lübeck 

 
Arbeitslos dagegen ist, wer keine Beschäftigung 
hat (weniger als 15 Wochenstunden), Arbeit 
sucht, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht und 
bei einer Agentur für Arbeit oder einem Träger der 
Grundsicherung arbeitslos gemeldet ist. Nach 
dieser Definition sind nicht alle erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen (eHB) als arbeitslos zu zählen. 
Wichtige Beispiele sind a) beschäftigte Personen, 
die mindestens 15 Stunden in der Woche arbei-
ten, aber wegen zu geringem Einkommen bedürf-
tig nach dem SGB II sind und deshalb Arbeitslo-
sengeld II erhalten. Diese werden ebenso wenig 
als Arbeitslose gezählt wie b) erwerbsfähige hilfe-
bedürftige Personen, die keine Arbeit aufnehmen 
können, weil sie kleine Kinder erziehen oder An-
gehörige pflegen. Diese werden nicht als arbeits-
los gezählt, weil sie für die Arbeitsaufnahme nicht 
verfügbar sein müssen (Bundesagentur für Arbeit, 
Wichtige Hinweise zur Interpretation der Arbeits-
marktdaten). 
 
Am 30. Juni 2009 gab es laut Statistischem Jahr-
buch der Hansestadt 22.327 erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige  Davon waren 11.229 Frauen (50,3%) 
und 11.077 Männer (49,6%); 21 Personen nicht 
zuzuordnen). 
 

Mehr junge deutsche Frauen und ältere 
MigrantInnen erwerbsfähig und hilfebe-
dürftig, mehr Männer arbeitslos 
 
Betrachtet man die sog. erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen näher nach Alter, Nationalität und Stadt-
teilen, dann fällt auf, dass vor allem mehr unter 
25jährige deutsche Frauen als gleichaltrige deut-
sche Männer unter ihnen zu finden sind und bei 
den MigrantInnen mehr über 25jährige Frauen als 
Männer. In St. Lorenz Nord und St. Gertrud ist die 
Zahl der unter 25jährigen deutschen Frauen und 

Männer bei den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
besonders hoch. Mehr erwerbsfähige hilfebedürf-
tige deutsche Frauen als Männer sind vor allem in 
Moisling, St. Gertrud, St. Lorenz Süd, Kücknitz 
und Buntekuh zu finden. 
 
Abb. 3.16 Erwerbsfähige Hilfebedürftige unter 25 
Jahre, Deutsche, nach Stadtteilen 2009 
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Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009,  
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Auch unter den über 25jährigen AusländerInnen 
waren 2009 mehr Frauen als Männer, die er-
werbsfähig und hilfebedürftig waren. Mehr auslän-
dische Frauen als Männer über 25 Jahren waren 
2009 in St. Lorenz Nord und St. Gertrud erwerbs-
fähig und hilfebedürftig. In St. Lorenz Nord gab es 
mit 454 erwerbsfähigen, hilfebedürftigen Auslän-
derInnen über 100 ausländische Frauen mehr als 
Männer, die erwerbsfähige Hilfebedürftige waren, 
in St. Gertrud gab es 61 ausländische Frauen 
mehr als Männer. 
 
77,2% der Frauen im Alg-II-Bezug gehen 
nützlicher Beschäftigung nach 
 
Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) aus dem Jahr 2010 
gingen mehr als die Hälfte der Arbeitslosengeld-II- 
EmpfängerInnen im Alter von 15-64 Jahren einer 
nützlichen Tätigkeit im Umfang von mindestens 20 
Stunden pro Woche nach. Insgesamt gingen 
65,5% aller EmpfängerInnen von Alg-II einer Akti-
vität nach, d.h. sie waren entweder erwerbstätig, 
in Ausbildung, in einer Maßnahme oder mit Kin-
derbetreuung bzw. Pflege beschäftigt. Bei den 
Frauen lag der Anteil bei 77,2%, bei den Männern 
bei 53% (IAB-Kurzbericht 15/2010: Alg-II-Bezug ist 
nur selten ein Ruhekissen:2) 
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Abb. 3.17 Erwerbsfähige Hilfebedürftige über 25 
Jahre, AusländerInnen, nach Stadtteilen 2009 
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Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 

Im Agenturbezirk suchen weit mehr  
Frauen eine Arbeit als arbeitslos gemel-
det sind 
 
Im Bestand der Agentur für Arbeit Lübeck waren 
im Januar 2010 16.856 Frauen (45,8%) und 
19.962 Männer (54,2%) arbeitsuchend gemeldet. 
Bei den BezieherInnen von Arbeitslosengeld I 
(SGB III), insbesondere aber bei denjenigen im 
Arbeitslosengeld-II-Bezug (SGB II), fällt die große 
Diskrepanz zwischen der Zahl arbeitsuchender  
und arbeitsloser Frauen und Männer ins Auge. Im 
SGB II waren im Januar 2010 6.685 Frauen ar-
beitslos gemeldet, aber mit 11.618 fast doppelt so 
viele arbeitsuchend. Im SGB III waren es 3.148 
arbeitslose, aber 5.238 arbeitsuchende Frauen. 
 
Abb. 3.18 Arbeitsuchende und arbeitslose Frauen 
im Bezirk der Agentur für Arbeit Lübeck, 1/ 2010 
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Arbeitsmarkt in 
Zahlen, Frauen und Männer, 1/ 2010; Graphik: Frauenbüro 
Lübeck 
 
Hintergrund dafür ist, dass der Begriff der bzw. 
des Arbeitsuchenden weiter gefasst ist als der der 
bzw. des Arbeitslosen. Nicht arbeitslose Arbeitsu-
chenden können beispielsweise Personen sein, 
die eine Beschäftigung suchen, auch wenn sie 
eine Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit 
ausüben. Nicht als Arbeitslose zählen laut Bun-

desagentur für Arbeit auch Frauen und Männer, 
die an einer Maßnahme der aktiven Arbeitsmarkt-
politik teilnehmen. Darüber hinaus werden diejeni-
gen nicht gezählt, die bereits 15 oder mehr Stun-
den pro Woche erwerbstätig sind oder diejenigen, 
die nicht arbeiten können oder dürfen oder deren 
Verfügbarkeit eingeschränkt ist. Auch Menschen, 
die keine Leistungen beziehen und sich nicht re-
gelmäßig melden, werden nicht als Arbeitslose 
gezählt, ebenso wie über 58Jährige, die Grundsi-
cherung beziehen und denen ein Jahr lang keine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ange-
boten werden konnte (Bundesagentur für Arbeit, 
Qualitätsbericht: Statistik der Arbeitslosen und 
Arbeitsuchenden, Stand Juli 2009:6-8). 
 
Von den 22.342 Arbeitslosen im Januar 2010  
waren 9.833 Frauen (44%) und 12.509 Männer 
(56%). Die Arbeitslosenquote der Frauen lag bei 
9,9%, die der Männer bei 11,7% (Bundesagentur 
für Arbeit, Frauen und Männer, Lübeck Januar 
2010). In Schleswig-Holstein lag der Anteil der 
Männer an allen Arbeitslosen im Jahresdurch-
schnitt 2009 mit 55,1% ebenfalls über dem der 
Frauen (Regionaldirektion Nord der Bundesagen-
tur für Arbeit, Daten zum Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt, Frauen und Männer 2009). Auch bun-
desweit stellten Frauen 45%, Männer 55% aller 
arbeitslos Gemeldeten (Bundesagentur für Arbeit, 
Arbeitsmarkt 2009). 
 
In Lübeck mehr Frauen arbeitslos als im 
Landes- und Bundesschnitt 

Abb. 3.19 Arbeitslosenquote von Frauen in 
Schleswig-Holstein 2009 (in Prozent) 
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Nord, 
Jahresdurchschnitt 2009; Graphik: Frauenbüro Lübeck 

Innerhalb Schleswig-Holsteins lag die Arbeitslo-
senquote von Frauen und Männern 2009 in Lü-
beck am höchsten. In der Hansestadt waren von 
100 Frauen im erwerbsfähigen Alter 9,5 arbeitslos 
gemeldet. In Bad Oldesloe waren es „nur“ 5,5 
Frauen, in Elmshorn 5,9 , in Neumünster 6,5 , in 
Kiel 7,8, in Flensburg 8,8 und in Heide 9,2. Mit 
9,5% lag die Arbeitslosenquote von Frauen in 
Lübeck um 2,1% über dem Landesschnitt (7,4%) 
und immer noch 1,6% über dem Bundesschnitt 
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(7,9%) (Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt 
2009). 
 
Hälfte der arbeitslosen Frauen in Lübeck 
hat keine abgeschlossene Ausbildung 
 
Abb. 3.20 Arbeitslose Frauen in Lübeck mit und 
ohne Berufsausbildung 1/2010 
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Arbeitsmarkt in 
Zahlen, Frauen und Männer, 1/ 2010; alo = arbeitslos 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Fast die Hälfte (47%) aller im Januar 2010 arbeits-
los gemeldeten Frauen im Bezirk der Agentur für 
Arbeit Lübeck verfügte über keine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung. Ein Drittel (33%) war schon 
über ein Jahr arbeitslos (Langzeitarbeitslose). 
Etwa jede zehnte arbeitslose Frau war Auslände-
rin (11%), jede fünfte alleinerziehend (20%). Fast 
jede dritte arbeitslose Frau (29%) suchte eine 
Teilzeitbeschäftigung, 71% suchten einen Vollzeit-
job. 
 
Abb. 3.21 Arbeitslose Frauen in Lübeck mit 
Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung 1/2010 
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Arbeitsmarkt in 
Zahlen, Frauen und Männer, 1/ 2010; ; alo = arbeitslos 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3.22 Anteil Alleinerziehender an arbeitslosen 
Frauen in Lübeck 1/2010 
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Arbeitsmarkt in 
Zahlen, Frauen und Männer, 1/ 2010; alo = arbeitslos 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Hohe Frauenanteile bei Arbeitslosen, die 
nach Teilzeitjobs suchen, bei Berufsrück-
kehrerInnen und Alleinerziehenden 
 
Wesentlich mehr arbeitslose Frauen (2.812; 
91,1%) als Männer (275) wünschten sich in Lü-
beck im Januar 2010 eine Teilzeitbeschäftigung. 
Mit 1.955 arbeitslosen Alleinerziehenden stellen 
Frauen 92,8% aller arbeitslosen Alleinerziehen-
den. Bei den BerufsrückkehrerInnen ist der Anteil 
der Frauen noch höher. Im Januar 2010 gab es 
375 weibliche Berufsrückkehrerinnen, das waren 
97,2% aller BerufsrückkehrerInnen. Auf wesent-
lich geringerem Niveau, aber dennoch steigend ist 
die Anzahl der Männer, die in Teilzeit arbeiten 
möchten (plus 9,1% Vergleich 1/2010 zu 1/2009) 
und auch die Zahl alleinerziehender Männer (plus 
18,8%). 
 
Abb. 3.23 Arbeitslose Frauen und Männer mit 
Teilzeitwunsch in Lübeck 1/2010 
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Arbeitsmarkt in 
Zahlen, Frauen und Männer, 1/ 2010 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
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Abb. 3.24 Arbeitslose alleinerziehende Frauen und 
Männer in Lübeck 1/2010 
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Arbeitsmarkt in 
Zahlen, Frauen und Männer, 1/ 2010; alo = arbeitslos 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Abb. 3.25 Arbeitslose BerufsrückkehrerInnen mit 
Teilzeitwunsch in Lübeck 1/2010 
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Arbeitsmarkt in 
Zahlen, Frauen und Männer, 1/ 2010; alo = arbeitslos 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Frauen in Lübeck 2006–2008 seltener als 
Männer von Arbeitsagentur gefördert 
Frauen sollen entsprechend ihres Anteils an Ar-
beitslosen bei der Eingliederung in den Arbeits-
markt und bei den von der Arbeitsagentur geför-
derten Maßnahmen berücksichtigt werden. Dies 
sieht § 1 Abs. 2 Nr. 4 des Sozialgesetzbuches III 
vor. In Lübeck wurden Frauen in den Jahren 2006, 
2007 und 2008 nicht entsprechend diesen Vorga-
ben berücksichtigt. 2006 lag die Differenz zwi-
schen der Zielförderquote und dem Bilanzförder-
anteil bei minus 9,3%, 2007 bei minus 8%, 2008 
bei minus 4,8%, 2009 erstmals mit 4,3% über dem 
Sollwert. 
 
Auch bundesweit wurde die Frauenförderquote im 
Jahr 2007 nicht erreicht (IAQ, Fia, GendA, Bewer-
tung der SGB II-Umsetzung aus gleichstellungs-
politischer Sicht, Duisburg, Berlin, Marburg 
2009:102). 
 

Abb. 3.26 Beteiligung von Frauen in Lübeck an 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Differenz 
zwischen Zielförderquote (Ziel) und Bilanzförder-
anteil (Ergebnis) 2006–2009 
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Quelle: Eingliederungsbilanzen der Bundesagentur für Arbeit 
2006-2009 (Differenz Mindestbeteiligung zu realisiertem För-
deranteil, ohne Berufsausbildung) 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Frauen gehen meist in „Nichterwerbstä-
tigkeit“ ab, Männer häufiger in reguläre 
Jobs 

Im Januar 2010 wurden im Agenturbezirk Lübecks 
2.232 neue weibliche Arbeitslose gezählt. Von 
ihnen kamen 1.282 aus einer Erwerbstätigkeit und 
516 aus „Nichterwerbstätigkeit“. Diese Kategorie  
umfasst u.a. jene BewerberInnen, die vorher als 
Hausfrau/-mann tätig waren, pflegebedürftige 
Angehörige betreut haben, in Elternzeit waren, 
arbeitsunfähig waren sowie diejenigen, die wegen 
fehlender Verfügbarkeit vorübergehend aus Ar-
beitslosigkeit abgemeldet wurden und sich erneut 
arbeitslos gemeldet haben. 371 der neuen er-
werbslosen Frauen kamen aus einer Ausbildung 
oder sonstigen Maßnahme der Arbeitsagentur. 
 
Dem gegenüber standen 1.514 Frauen, die aus 
der Arbeitslosenstatistik heraus fielen. 391 davon 
fanden eine reguläre Beschäftigung (in den 1. 
Arbeitsmarkt). 591 arbeitslose Frauen gingen in 
„Nichterwerbstätigkeit“ ab, 274 in eine Ausbildung 
oder sonstige Maßnahme. 69 fanden eine Arbeit 
auf dem sog. zweiten (öffentlich geförderten) Ar-
beitsmarkt und 52 Frauen machten sich selbstän-
dig (Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Arbeits-
markt in Zahlen, Frauen und Männer, 1/2010).  
 
Während im Januar 2010 516 (56,9%) Männer in 
eine reguläre Beschäftigung abgingen, waren es 
nur 391 (43,1%) Frauen. 
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Abb. 3.27 Wohin gehen arbeitslose Frauen und 
Männer von Arbeitslosigkeit ab? 1/2010 
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Arbeitsmarkt in 
Zahlen, Frauen und Männer, 1/2010 
Graphik: Frauenbüro 
 

3.6 Frauen und Existenzgründung 

In Lübeck bieten verschiedene Institutionen und 
Einrichtungen zielgruppenspezifische Beratungs-
angebote für ExistenzgründerInnen an. Neben der 
Industrie- und Handelskammer (IHK) und der In-
vestitionsbank Schleswig-Holstein (IB SH), die 
Frauen und Männer beraten, bietet auch das 
Frauennetzwerk zur Arbeitssituation Beratungen 
speziell für Existenzgründerinnen an. 
 
Bei der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck 
wurden in den Jahren 2006 bis 2009 zu etwas 
mehr als einem Drittel (36-42%) Frauen und zu 
rund zwei Dritteln Männer zu einer Existenzgrün-
dung beraten.  

Abb. 3.28 Beratungen von ExistenzgründerInnen 
der IHK Lübeck, 2006-2009 

Jahr Insg. Frauen Frauen 
in % 

Männer 

2006 276 108 39,1 %  168 

2007 336 141 41,9 % 195 

2008 295 107 36,2 % 188 

2009 324 119 36,7 % 205 

Quelle: Industrie- und Handelskammer zu Lübeck 
Tabelle: Frauenbüro Lübeck 

Frauenspezifische Existenzgründungsberatungen  
werden in Lübeck vom Frauennetzwerk zur Ar-
beitssituation angeboten. In den Jahren 2006 bis 
2009 wurden dort insgesamt 241 Frauen ausführ-
lich und in persönlichen Gesprächen zur Existenz-
gründung beraten. Pro Jahr waren es zwischen 47 
(2008) und 74 (2006) Beratungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3.29 Existenzgründungsberatungen Frauen-
netzwerk zur Arbeitssituation, Lübeck 2006-2009 
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Die Investitionsbank Schleswig-Holstein bietet 
ebenfalls gezielte Beratung und Veranstaltungen 
für Gründerinnen an. Leider konnten uns hierzu 
keine spezifischen Auswertungen für Lübeck zur 
Verfügung gestellt werden. In ganz Schleswig-
Holstein konnte der Frauenanteil an den Grün-
dungsberatungen laut Investitionsbank in den 
Jahren 2004 bis 2006 von 36,5% auf 42% gestei-
gert werden. Die Investitionsbank vergibt auch 
Mittel aus dem „Starthilfe-Programm“ der Landes-
regierung. Die Wirtschaftsförderung Lübeck führt 
keine eigenen Existenzgründungsberatungen 
mehr durch. 
 
Existenzgründungen von Frauen 

Die Zahl der Selbstständigen ist seit 1980 von 
2,31 Millionen (früheres Bundesgebiet) auf 4,14 
Millionen im Jahr 2008 in Deutschland angewach-
sen. Der Anteil der Selbstständigen an allen Er-
werbstätigen stieg laut Statistischem Bundesamt 
im gleichen Zeitraum von 8,5 auf knapp 11%. Die 
Selbstständigenquote von Frauen lag 2008 bei 
7,3%, die der Männer bei 13,4%. Obwohl die Zahl 
der selbstständigen Frauen schneller zunimmt als 
bei Männern, machen sich immer noch mehr 
Männer als Frauen selbständig (Statistisches 
Bundesamt, Selbstständige in Deutschland, Er-
gebnisse des Mikrozensus 2008:1204,1210,1216). 
 
Frauen gründen auch in Teilzeit. Für selbstständi-
ge Frauen in den „alten“ Bundesländern stellten 
familiäre Verpflichtungen, Kinderbetreuung und 
Pflege den Hauptgrund für eine Teilzeit-
Selbständigkeit dar (52,8%). 
 
Ein Drittel Gründerinnen, vorrangig in 
Dienstleistungen, Handel, Gastronomie 
 
In Lübeck lag in den Jahren 2006 bis 2009 der 
Frauenanteil an den Gewerbeneuanmeldungen 
stets unter einem Drittel (28,8 -31,8%). Während 
in den Jahren 2006-2009 jeweils über 1.000 Män-
ner pro Jahr in Lübeck ein Gewerbe anmeldeten, 
waren es bei den Frauen „nur“ über 500. Damit 
liegt der prozentuale Anteil der Gründerinnen in 
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Lübeck leicht unter den bundesweiten Zahlen. In 
Deutschland meldeten 2009 237.938 Frauen und 
450.132 Männer ein Gewerbe (Einzelunternehme-
rInnen) an. Der Frauenanteil lag damit 2009 bei 
34,5% (Statistisches Bundesamt, Gewerbeanzei-
gen Jahr 2009, Gewerbeanmeldungen, Einzelun-
ternehmerInnen nach Geschlecht:18). Der prozen-
tuale Anteil der Frauen an EinzelunternehmerIn-
nen lag 2009 in Lübeck 3% unter ihrem Anteil in 
Deutschland. 
 
Abb. 3.30 Gewerbeanmeldungen in Lübeck,  
Einzelunternehmen, nach Geschlecht 2006 - 2009 
Jahr Insg. Frau-

en 
Frauen  
in % 

Männer 

2006 1.680 518 30,8 % 1.162 

2007 1.729 542 31,3 % 1.187 

2008 1.877 541 28,8 % 1.336 

2009 1.752 558 31,8 % 1.194 

Quelle: Statistik Nord 
Tabelle: Frauenbüro Lübeck 

2009 gab es in Lübeck mit 95 Gewerbeanmeldun-
gen von Frauen die meisten im Bereich der „sons-
tigen, überwiegend persönlichen Dienstleistun-
gen“, 82 im Handel (ohne KFZ), 62 in der Gastro-
nomie, 48 im Garten- und Landschaftsbau bzw. 
der Gebäudebetreuung, 41 im Bereich „Dienstleis-
tungen für Unternehmen und Privatpersonen“ 
sowie ebenfalls 41 im Bereich „Werbung und 
Marktforschung“.  
 
Abb. 3.31 Gewerbeanmeldungen Lübeck, nach 
Branche und Geschlecht, 2009 
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Männer gründeten überwiegend im Einzelhandel 
(171), im Garten- und Landschaftsbau / Gebäu-
debetreuung (154), im Bereich „vorbereitende 
Baustellenarbeiten, Bauinstallation“ (150) und in 
der Gastronomie (135). 
In den meisten Wirtschaftsbereichen gründeten 
mehr Männer als Frauen ein Einzelunternehmen. 

Ausnahme waren die „sonstigen persönlichen 
Dienstleistungen“, das „Gesundheitswesen“ sowie 
Reisebüros/–veranstalter und Rechts- und Steu-
erberatungen. In diesen Bereichen meldeten mehr 
Frauen als Männer ein Unternehmen an. 
 
Im IHK-Bezirk Lübeck gab es 2010 672 selbstän-
dige MigrantInnen, d.h. Frauen stellten 22% der 
MigrantInnenbetriebe. In Lübeck waren von rund 
760 selbständigen MigrantInnen rund 180 Frauen 
(23,68%) (Quelle: IHK Lübeck). Seit April 2010 
gibt es angesiedelt bei der IHK Lübeck ein Projekt, 
das gezielt Ausbildungsstellen in MigrantInnen-
betrieben akquiriert und die Betriebe im Hinblick 
auf Ausbildung berät. Das Projekt wird vom Land 
und dem Europäischen Sozialfonds finanziert. 
 
Weniger Gründungszuschüsse für Frauen 

Die Agentur für Arbeit kann ExistenzgründerInnen 
finanziell mit einem Gründungszuschuss unter-
stützen. Die früher vorhandenen Instrumente der 
„Ich-AG“ (Existenzgründungszuschuss, § 421l 
SGB III) und des Überbrückungsgeldes (§ 57 SGB 
III) wurden 2006 durch den Gründungszuschuss 
ersetzt.  
 
Die Lübecker Agentur für Arbeit förderte 2009 
insgesamt 209 Frauen mit einem Gründungszu-
schuss (Zugangsdaten), das waren 31,4% aller 
mit einem Gründungszuschuss geförderten Per-
sonen. Darunter waren 40 Frauen über 50 Jahre, 
zehn Berufsrückkehrerinnen, 9 schwerbehinderte 
und 8 langzeitarbeitslose Frauen. 
In den Vorjahren waren sowohl absolut als auch 
prozentual etwas mehr Frauen gefördert worden. 
2008 waren es 216 Frauen (37,4%) und 2007 
noch 228 Frauen (39%). 

Abb. 3.32 Gründungszuschüsse für Frauen in 
Lübeck, 2007-2009 
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Bundesweit lag der Frauenanteil bei Gründungs-
zuschüssen etwas höher als in Lübeck. 2009 lag 
dieser im Bund bei 37,1%, v.a. da die Quoten in 
Ostdeutschland mit 39,9% höher lagen als im 
Westen (36,1%). Allerdings ist die Zahl selbstän-
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dig geförderter ArbeitnehmerInnen, die 2005 noch 
bei 322.474 lag, seitdem insgesamt stark rückläu-
fig. 2009 erhielten bundesweit nur noch 144.119 
Personen eine solche Förderung (Gründungszu-
schuss, Überbrückungsgeld, Existenzgründungs-
zuschüsse, Einstiegsgeld). 
 
Ein Gründungszuschuss wurde bundesweit im 
Jahr 2009 126.239 mal vergeben, 46.777 dieser 
Zuschüsse gingen an Frauen (37,1%) (Agentur für 
Arbeit, Arbeitsmarkt 2009: Tabelle IV.F.6 Förde-
rung der Selbständigkeit und Tabelle IV.G.4.a 
Frauenanteil an Beschäftigung, Arbeitslosigkeit 
und Instrumenteneinsatz). 
 
Auch selbständige Frauen verdienen 
weniger als Männer 
 
Leider verdienen auch selbständige Frauen im 
Schnitt weniger als Männer. Laut Statistischem 
Bundesamt war der Unterschied bei selbstständi-
gen Frauen mit Beschäftigten am stärksten aus-
geprägt. Diese bekamen „lediglich 70% des Net-
toeinkommens der selbstständigen Männer mit 
Beschäftigten“ (Statistisches Bundesamt, Selbst-
ständige in Deutschland, Ergebnisse des Mikro-
zensus 2008:1214). 
 
3.7 ArbeitgeberInnen und familien-                
      freundliche Maßnahmen  
 
Eine Übersicht über alle familienfreundlichen Un-
ternehmen und Betriebe in Lübeck gibt es leider 
nicht. An dieser Stelle sollen anhand einer kleinen 
Auswahl von Lübecker Unternehmen ver-
schiedene Arbeitszeitmodelle sowie Formen fami-
lienfreundlicher und lebensphasenorientierter Per-
sonalpolitik in Unternehmen – beschrieben wer-
den. 
 
In einer Broschüre des Ministeriums für Wissen-
schaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes 
Schleswig-Holstein wurden 2007 familienfreundli-
che Unternehmen vorgestellt, darunter auch fünf 
aus Lübeck: Euroimmun, h-tec Wasserstoff-
Energie-Systeme, Niederegger, die Stadtwerke 
Lübeck sowie die Zahnarztpraxis Oehme (Ministe-
riums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr 
Schleswig Holstein, Familienfreundliche Unter-
nehmen in Schleswig-Holstein, Ausgezeichnete 
Beispiele aus der Praxis, 2007)   
 
Euroimmun (475 MitarbeiterInnen) hat nach wie 
vor den einzigen Betriebskindergarten mit Krippe 
und Hort in Lübeck, darüber hinaus aber eine 
ganze Palette anderer familienfreundlicher Instru-
mente, die die Arbeitszeit, den Arbeitsort (Telear-
beit), die Arbeitsorganisation u.a. Bereiche betref-
fen. Die Firma h-tech Wasserstoff-Energie-
Systeme passt Arbeitszeiten den Betreuungszei-
ten an, ermöglicht Arbeitsunterbrechung nach 
Familiensituation u.ä.. Niederegger (626 Mitarbei-
terInnen) bietet Ausbildungen in Teilzeit, Arbeits-

zeitkonten und flexible Arbeitszeiten, ein Kontakt-
halteprogramm in Elternzeit u.a. Formen der Un-
terstützung an. Bei der Zahnarztpraxis Oehme (6 
MitarbeiterInnen) wird die Arbeitszeit nach den 
Wünschen der MitarbeiterInnen gestaltet, Freistel-
lungen bei familiären Terminen und in Notfällen 
sowie Zuschüsse für den Kindergarten sind mög-
lich. 
 
Stadtwerke: Flexible Arbeitszeit, Telear-
beit und betrieblich unterstützte Kinder-
betreuung 
 
Bei der Stadtwerke Lübeck GmbH gab es 2010 
insgesamt 1.292 Beschäftigte, von denen nur rund 
ein Viertel (25,5%) Frauen waren. Von den 329 
weiblichen Beschäftigten arbeiteten 88, d.h. fast 
ein Drittel (26,7%), in Teilzeit. Von den 963 Män-
nern nur 13 (1,3%).  
 

Abb. 3.33 Beschäftigte der Stadtwerke, nach Ge-
schlecht, Voll- und Teilzeit 2010 
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Quelle: Stadtwerke Lübeck GmbH 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Bei den Stadtwerken gibt es verschiedene Modelle 
flexibler Arbeitszeiten. 463 MitarbeiterInnen arbei-
ten in Schichtarbeit, die meisten MitarbeiterInnen 
haben flexible Arbeitszeiten verbunden mit Am-
pelkonten (194 Frauen und 477 Männer). Acht 
MitarbeiterInnen nutzen alternierende Telearbeit, 
darunter sechs Frauen und zwei Männer. Die 
Stadtwerke bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern eine betrieblich unterstützte Kinder-
betreuung an. Diese Angebote wurden auch von 
männlichen Mitarbeitern gerne angenommen. So 
nutzten 21 Männer und 12 Frauen die betrieblich 
unterstützte Ferienbetreuung. Sieben Männer und 
drei Frauen erhielten einen Zuschuss zur Kinder-
tagespflege, eine Frau nutzte das Vorbelegrecht in 
einer Krippe und mehrere Eltern die Vermittlung 
von Kinderbetreuung durch einen Elternservice. 
Eine Mitarbeiterin wurde in einem Fall von Pflege 
betrieblich unterstützt. 
 
Dräger 
Einer der größten Arbeitgeber neben der Stadt-
verwaltung in Lübeck ist das Drägerwerk mit 3.912 
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MitarbeiterInnen sowie 294 Auszubildenden und 
PraktikantInnen im Jahr 2009. Von den 3.912 
MitarbeiterInnen waren 1.302 weiblich (33%) und 
2.610 männlich. Die 430 vorhandenen Teilzeitstel-
len im Jahr 2009 wurden von 368 Frauen (85%) 
und 62 Männern (15%) besetzt. Im Vergleich zu 
2006 beschäftigte Dräger damit im Jahr 2009 641 
MitarbeiterInnen mehr, darunter 157 Frauen und 
484 Männer. Die Zahl der Teilzeit-Stellen stieg 
zwischen 2006 und 2009 von 257 auf 430. 
 
Abb. 3.34 Voll- und Teilzeitbeschäftigte des Drä-
gerwerks nach Geschlecht, 2009 
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Das Drägerwerk bietet seinen MitarbeiterInnen als 
eine Art der Teilzeitarbeit die sogenannte Arbeits-
zeitregelung zur eigenverantwortlichen Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit (EFA). Die einzelnen Mitarbei-
terInnen bzw. auch eine Gruppe, können –unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Belange- durch 
gleitende Arbeitszeit eigenverantwortlich die Ar-
beits- und Urlaubszeit bestimmen. 
 
Das Drägerwerk bietet darüber hinaus für einige 
Arbeitsplätze auch Heimarbeit und ein Home Of-
fice an. Die MitarbeiterInnen können dann ganz 
oder teilweise zu Hause arbeiten. Die Telearbeit 
ist laut Dräger hauptsächlich für alleinerziehende 
MitarbeiterInnen und MitarbeiterInnen mit kleinen 
Kindern interessant und ermöglicht auch Teilzeit-
tätigkeiten während der Elternzeit. 
 
Vollzeitbeschäftigte können sich für bestimmte 
Aufgaben ein „Homeoffice“ einrichten lassen. Teil-
zeitbeschäftigte arbeiten mitunter ebenfalls zu-
sätzlich im Homeoffice. Dem Drägerwerk liegen 
allerdings keine Zahlen vor, wie viele Mitarbeite-
rInnen das Angebot nutzen. 
 
Dräger fördert eine betriebsnahe Kindertagesstät-
te, bei der Kinder ab einem Jahr zwischen 7 und 
17 Uhr betreut werden können und der nur an 
arbeitsfreien Tagen bei Dräger schließt. Darüber 
hinaus kooperiert Dräger seit 2008 mit einem 
bundesweit tätigen Familienservice, der den Mit-
arbeiterInnen hilft, eine geeignete Kinderbetreu-
ung zu finden. Ein Ferienplaner zeigt Eltern auf, 
welche Angebote es in den Sommerferien für ihre 

Kinder gibt. Ganz neu ist ein Service, der Mitarbei-
terInnen die Suche nach Betreuungslösungen im 
Pflegefall abnimmt. 
 
IHK: Beratungen bei Teilzeitausbildung 
und in Sachen Familienfreundlichkeit 

Die Industrie- und Handelskammer Lübeck berät 
sowohl Betriebe, die eine Teilzeit-Ausbildung an-
bieten möchten (siehe Kapitel 2.3) als auch sol-
che, die sich über familienfreundliche Maßnahmen 
informieren wollen. 
Im September 2009 wurde bei der Industrie- und 
Handelskammer zu Lübeck die Beratungsstelle 
"Wirtschaft und Familie" eröffnet. Die Mitarbeiterin 
des auf drei Jahre angelegten Projekts soll Betrie-
be bei der Einrichtung von familienfreundlichen 
Strukturen unterstützen. Dies kann beispielsweise 
im Bereich der Arbeitszeitmodelle, der Unterneh-
menskultur oder der betrieblichen Kinderbetreu-
ung sein. Die Arbeit der Beratungsstelle umfasst 
u.a. auch Angebote für Handwerksbetriebe sowie 
Veranstaltungen und Workshops in der Region.
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4 Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Die Entscheidung für Beruf und Familie sowie die 
damit verbundenen strukturellen Hindernisse und 
Benachteiligungen derjenigen, die die Erziehungs-
verantwortung und Betreuung von Kindern sowie  
die Pflege von Angehörigen übernehmen, sind 
auch heute noch vorwiegend ein Problem, mit 
dem hauptsächlich Frauen sich beschäftigen 
müssen. Gründe sind noch immer vorhandene, 
tradierte Rollenmuster innerhalb von Beziehun-
gen, aber auch strukturelle Hindernisse wie (be-
fürchtete) Benachteiligungen im Berufsleben, un-
gleiche Löhne und ähnliches. Männer sind in ih-
rem Erwerbsverhalten weitgehend unabhängig 
davon, ob sie Kinder oder pflegebedürftige Ange-
hörige haben oder nicht. Im Gegensatz zu Frauen, 
die nach einer Geburt ihre Erwerbsarbeitszeit 
häufig - zumindest vorübergehend - reduzieren, 
arbeiten die meisten Männer auch nach der Ge-
burt eines Kindes in Vollzeit weiter. In den vergan-
genen Jahren gibt es allerdings mehr und mehr 
Frauen, die die Rolle der Familienernährerin über-
nehmen (müssen), mehr Alleinerziehende und 
auch mehr Männer, die selbst  Erziehungsverant-
wortung übernehmen möchten. 
 
Das 2007 eingeführte Elterngeld sollte Familien 
einen finanziellen Spielraum eröffnen und auch 
bewirken, dass Männer sich häufiger als bislang 
an der Betreuung ihrer Kinder beteiligen. Für Kin-
der, die ab dem 1.1.2007 geboren wurden, erhal-
ten Eltern 67% ihres letzten „bereinigten“ Netto-
einkommens, maximal 1800,-€/Monat. Das El-
terngeld wird an Väter und Mütter für maximal 14 
Monate gezahlt. Beide können den Zeitraum frei 
untereinander aufteilen. Ein Elternteil kann dabei 
mindestens zwei und höchstens zwölf Monate für 
sich in Anspruch nehmen, zwei weitere Monate 
gibt es, wenn sich der/die PartnerIn an der 
Betreuung des Kindes beteiligt und den Eltern 
mindestens zwei Monate Erwerbseinkommen 
wegfällt. Neben dem Bezug von Elterngeld können 
Eltern bis max. 30 Stunden arbeiten. Ab 2011 sind 
allerdings Änderungen beim Elterngeld geplant. 
 

4.1 Elternzeit 

Jeder fünfte Vater bezieht Elterngeld, 
aber rund 70% nur zwei Monate lang 

Laut Statistischem Bundesamt hat bundesweit bei 
mehr als jedem fünften Kind (21%) der Vater eine 
„Babyzeit“ eingelegt. Untersucht wurden Eltern 
von Kindern, die 2008 geboren wurden und die 
zwischen Januar 2008 und März 2010 Elterngeld 
erhielten (beendete Bezüge). Insgesamt bezogen 
in dieser Zeit fast 139.000 Väter und 647.000 Müt-
ter Elterngeld. Bei 682.500 geborenen Kindern 
2008 entspricht dies einem Väteranteil von 21%. 

In Ostdeutschland (ohne Berlin) lag die Väterbetei-
ligung mit rund 24% über der in Westdeutschland 
(20%). In Bayern beteiligten sich 27% der Väter, im 
Saarland nur 12%. Die schleswig-holsteinischen 
Väter lagen mit einer Beteiligung von 18% auf Platz 
12 von 16. Innerhalb Schleswig-Holsteins gab es 
die geringste Beteiligung von Männern mit 10,8% in 
Neumünster und die höchste mit 24% in Kiel. Von 
100 Personen in Lübeck, die Elterngeld bezogen, 
waren im Jahr 2009 nur 17 Männer. Lübeck liegt 
damit im Vergleich zu anderen Kommunen im Land 
im oberen Mittelfeld. 
 
Abb. 4.1 Anteil Männer Elterngeldbezug, Vergleich 
Städte, Kreise Schleswig-Holstein 2008/09  
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Elterngeld (T1) 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Väter beziehen Elterngeld kürzer, be-
kommen aber mehr Geld als Mütter 
 
Bundesweit lag der durchschnittliche Elterngeldan-
spruch bei 681 Euro. 24% der Mütter und 11% der 
Väter hatten vor der Geburt unter 1.000 Euro ver-
dient. Im Schnitt erhielten vor der Geburt des Kin-
des erwerbstätige Mütter mit 844 Euro Elterngeld 
rund ein Viertel weniger Elterngeld als Väter (1.131 
Euro). (Statistisches Bundesamt, Elterngeld für 
Geburten 2008 nach Kreisen, 2010:5,7,8). Hinter-
grund dafür dürften die niedrigeren Löhne von 
Frauen sein (siehe Kapitel 3.1), da das Elterngeld 
an die Löhne gekoppelt ist. 
 
In Schleswig-Holstein bekamen Mütter, die vor der 
Geburt erwerbstätig waren, durchschnittlich 784 
Euro, so wenig wie in keinem anderen der „alten“ 
Bundesländer. Die Höhe des Elterngeldes der Müt-
ter reichte von 682 Euro im Kreis Nordfriesland bis 
zu 856 Euro im Kreis Stormarn. Väter, die vor der 
Geburt erwerbstätig waren, bezogen in Schleswig-
Holstein 1.091 Euro. Die Spanne reichte hier von 
973 Euro in Dithmarschen bis zu 1.159 Euro im 
Kreis Pinneberg. 
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Väter bezogen bundesweit durchschnittlich 3,7 
Monate lang Elterngeld, Mütter 11,7 Monate. 
Mehrheitlich nahmen Väter aber nur zwei Monate 
Elterngeld in Anspruch (70%), wohin gegen Mütter 
in neun von zehn Fällen (90%) ein Jahr lang El-
terngeld erhielten. In Schleswig-Holstein nahmen 
66,3% der Väter zwei Monate Elterngeld in An-
spruch. Immerhin 10,3% der Männer, die Eltern-
geld erhielten, bezogen es ein Jahr lang. Im bun-
desweiten Vergleich erhielten nur in Bremen, 
NRW, Sachsen-Anhalt und Berlin mehr Väter ein 
ganzes Jahr lang Elterngeld. Viele Eltern teilten 
sich die Zeit und das Geld auch anders auf. In 
Schleswig-Holstein bezogen 23,4% der Väter El-
terngeld für einen anderen Zeitraum als zwei oder 
12 Monate. 
 
In Lübeck geringer Anstieg der Männer 
beim Elterngeld 

Abb. 4.2 Frauen und Männer im Elterngeldbezug 
Lübeck 2008 und 2009 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Elterngeld (T1) 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
In Lübeck bezogen 2008 zu 15,6% und 2009 zu 
16,6% Männer Elterngeld. Der Anteil der Männer, 
die Elterngeld beziehen, steigt also. Frauen leisten 
aber nach wie vor den größten Teil der Betreu-
ungsarbeit. 84 bzw. 83% der Elterngeldbeziehe-
rInnen waren Frauen. Lübecks Männer bezogen 
etwas häufiger Elterngeld als im Landesschnitt, 
aber seltener als in Kiel, wo Männer 2008 18,6% 
bzw. 2009 20,3% der Elterngeldbeziehenden stell-
ten. 
 

Abb. 4.3 Zahl der männlichen Elterngeldbezieher 
in Lübeck und Kiel 2008 und 2009 
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Quelle: Gender Datenreport Quelle: Statistisches Bundesamt, Elterngeld (T1) 

Graphik: Frauenbüro Lübeck 

Elterngeld soll 2011 gekürzt werden 

Ab 2011 soll das Elterngeld bei der Berechnung des 
Arbeitslosengeldes II (Alg II), von Sozialhilfe und 
Kinderzuschlag als Einkommen angerechnet wer-
den. Außerdem ist geplant, die Ersatzrate des El-
terngeldes für Eltern, die vor der Geburt über 1200 
Euro (netto) verdient haben, schrittweise von 67 auf 
65% zu senken. Nach Diskussionen im Gesetzge-
bungsprozeß soll es für Eltern, die vor der Geburt 
erwerbstätig waren und Alg II, Sozialhilfe oder Kin-
derzuschlag bezogen haben, nun einen Kindergeld-
freibetrag in Höhe von 300 Euro geben. Personen, 
die der Reichensteuer unterliegen, erhalten in Zu-
kunft kein Elterngeld mehr.  
 
Verschiedene Frauen- und Familienverbände, 
darunter die Bundesarbeitsgemeinschaft kommu-
naler Frauenbüros (BAG) und der Deutsche Juris-
tinnenbund (DJB), hatten die geplanten Neurege-
lungen zum Elterngeld im Vorfeld kritisiert. Die 
BAG sprach von einer Abkehr vom ursprünglichen 
Gedanken des Elterngeldes, dass alle Eltern profi-
tieren sollten. Die vorgesehene Streichung des 
Elterngeldes für Alg-II-EmpfängerInnen verstärke 
den Eindruck, dass die Betreuung von Kindern  
nur honoriert werde, wenn Gutverdienende auf 
ihren Job verzichteten. Kritisiert wird insbesondere 
die Einführung verschiedener Maßstäbe für Eltern 
mit unterschiedlich hohem Einkommen. Die Ar-
gumentation, die Kürzungen schafften Arbeitsan-
reize, stünden im Widerspruch zu den Wünschen 
und Möglichkeiten junger Eltern, die eine Erwerbs-
tätigkeit im ersten Lebensjahr eines Kindes nicht 
aufnehmen könnten und auch zur „Unzumutbar-
keitsregelung“ für Eltern mit Betreuungsaufgaben 
im SGB II (§ 10 Abs. 1 Nr. 3) (Deutscher Juristin-
nenbund, Stellungnahme zum Entwurf eines Bei-
trages zum Haushaltsbegleitgesetz 2011). 
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4.2 Betreuungsangebote für Kinder 

Um Familie und Beruf vereinbaren zu können, 
sind Mütter und Väter auf verlässliche Betreu-
ungsmöglichkeiten für ihre Kinder angewiesen.  
 
Lübeck muss bis 2013 950 zusätzliche 
Plätze für unter 3-jährige Kinder schaffen  

Nach den bisherigen Vereinbarungen von Bund 
und Ländern soll 2013 jedes Kind mit Vollendung 
des ersten Lebensjahres einen Rechtsanspruch 
auf Förderung in einer Einrichtung oder in der 
Tagespflege bekommen. Bis zum Jahr 2013 soll 
es in Deutschland im Durchschnitt für 35% der 
Kinder unter drei Jahren Betreuungsplätze geben. 
Rund ein Drittel der neuen Plätze bundesweit sol-
len in der Kindertagespflege geschaffen werden. 
Für Lübeck hat die Bürgerschaft 2009 beschlos-
sen, dass der weitere Ausbau der Plätze für unter-
3jährige Kinder zu 80% in Kitas und zu 20% in der 
Kindertagespflege erfolgen soll (Bürgerschafts-
Beschluss vom 29.1.2009). 
  
Die Jugendhilfeplanung der Stadt formulierte An-
fang 2009 –ausgehend von bestehenden Betreu-
ungsangeboten und der Bevölkerungsprognose 
2006– einen Bedarf von rund 950 zusätzlichen 
Plätzen für Kinder unter drei Jahren, die geschaf-
fen werden müssten, um die Versorgungsquote 
von 35% zu erreichen. 850 dieser Plätze müssten 
in Kindertageseinrichtungen geschaffen werden 
(Jugendhilfeplanung der Stadt Lübeck, Bedarfplan 
§ 7 KiTaG: 28. März 2009:29). Seitdem wurde 
durch zahlreiche Ausbaumaßnahmen bereits ein 
großer Teil des Platzbedarfes durch entsprechen-
de Beschlüsse der Bürgerschaft auf den Weg 
gebracht. 
 
Jedes fünfte Kind unter drei Jahren in 
Kindertagesstätte oder Tagespflege 

Im März 2009 wurden laut Bundesregierung mehr 
als ein Fünftel der Kinder unter drei Jahren in 
Deutschland in Kindertageseinrichtungen oder in 
der Kindertagespflege betreut. Erhebliche Unter-
schiede zwischen West- und Ostdeutschland blie-
ben bestehen. Der Westen erreiche eine Versor-
gungsquote von 14,6% (2008:12,2%) und damit 
nur knapp ein Drittel der ostdeutschen Quote von 
insgesamt 46% (2008: 42,4%). Bundesweit wur-
den im März 2009 rund 417.000 Kinder unter drei 
Jahren in einer Kindertageseinrichtung oder bei 
einer Tagesmutter bzw. einem Tagesvater betreut 
(BMFSJF, Bericht der Bundesregierung 2010 über 
den Stand des Ausbaus für ein bedarfsgerechtes 
Angebot an Kindertagesbetreuung für Kinder unter 
drei Jahren für das Berichtsjahr 2009:4,7,8). Ob 
bis 2013 die bundesweit angestrebten 35% er-
reicht werden, wird von verschiedenen Faktoren 
abhängen. Noch streiten sich Bund, Länder und 
Kommunen ums Geld. 
 
 

In Lübeck gab es 2009 5.144 Kinder im Alter von 
0-2 Jahren (Statistisches Jahrbuch 2009:25). Die 
meisten unter 3-jährigen Kinder lebten 2009 in St. 
Jürgen (1.147), St. Lorenz Nord (1.098), St. Ger-
trud (867) und Kücknitz (423). 
 
Abb. 4.4 Anzahl der Kinder nach Altersgruppen 
und Stadtteilen, 31.12.2009 
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Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Den 5.144 unter 3jährigen Kindern in Lübeck 
standen Ende 2009 1.080 Betreuungsplätze ge-
genüber. Damit konnte den Eltern von etwa jedem 
fünften Kind (21%) unter 3 Jahren eine Kinder-
betreuung zur Verfügung gestellt werden. Das 
2005 im Kinderbetreuungsausbaugesetz formu-
lierte Ziel, das Betreuungsangebot für Kinder unter 
3 Jahren bis Oktober 2010 auf 20% zu erhöhen, 
wurde damit in Lübeck erreicht (Beschlussvorlage 
Jugendhilfeplanung, Maßnahmenplanung 2010/11 
und 2011/12). Bundesweit lag der Anteil der be-
treuten unter 3Jährigen 2009 im Schnitt bei 
20,4%. (BMFSFJ, Bericht der Bundesregierung 
2010 über den Stand des Ausbaus (…) Kinderta-
gesbetreuung (…) 2009:10). 
 
Abb. 4.5 Versorgungsquote Betreuung unter 
3jähriger Kinder in Lübeck 
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Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
In den vergangenen Jahren sind in Lübeck mehr 
und mehr Plätze für unter 3Jährige geschaffen 
worden. 2001 gab es erst 193 Krippenplätze (Ver-
sorgungsquote 2,6%), 2005 schon 319. Die Ver-
sorgungsquote für unter 3Jährige stieg zwischen 
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2005 und 2009 von 6 auf 21%. Auch das Angebot 
an Ganztagsplätzen ist in der Hansestadt gestie-
gen. 2005 stand für 230 Krippen-Kinder eine ganz-
tägige Betreuung zur Verfügung, Ende 2009 
schon für 504 im Vergleich zu 160 Halbtagsplät-
zen. 
 
Abb. 4.6 Plätze für Kinder unter 3 Jahren, nach 
Stadtteilen 2009 
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Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Von den Plätzen für unter 3Jährige in Lübeck wa-
ren 664 in Kindertagesstätten (61%) und 416 in 
der Kindertagespflege (39%). 
 
Der Anteil der von Tagespflegepersonen betreu-
ten Kinder lag damit in Lübeck noch leicht über 
dem Landesschnitt. Dabei hat Schleswig-Holstein 
mit 37% bundesweit schon den höchsten Anteil 
von Kindern, die durch Tagespflegepersonen be-
treut werden. Durch den Beschluss der Bürger-
schaft 2009 den weiteren Ausbau der Plätze für 
unter 3jährige Kinder zu 80% in Kitas und zu 20% 
in der Kindertagespflege umsetzen zu wollen, 
dürfte sich das Verhältnis in Zukunft ändern. 
 
Abb. 4.7 Kinderbetreuung U3 in Kindertagesstät-
ten und Kindertagespflege 2009 
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Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 

Qualität der Tagespflege in Lübeck 

In der „Richtlinie über die Förderung von Kindern 
in Kindertagespflege in der Hansestadt Lübeck“ ist 
festgeschrieben, dass Kindertagespflegepersonen 
in Lübeck – bis auf wenige „Altfälle“ - mindestens 
eine Qualifikation im Umfang von 160 Stunden 
absolviert und mit Zertifikat abgeschlossen haben 
müssen (Qualifizierungs- und Prüfungsordnung 
des Bundesverbandes für Kindertagespflege). Für 
zukünftige Tagespflegepersonen wird ein 
160stündiger Abendkurs angeboten, zusätzlich 
gibt es ein Qualifizierungsangebot der ARGE über 
440 Stunden und eine 75-stündige Qualifikation 
für pädagogische Fachkräfte, die als Tagespfle-
gepersonen arbeiten wollen. Landesweit arbeite-
ten in Schleswig-Holstein nur 22,5% der Tages-
pflegepersonen nach dem Bildungsplan des Lan-
des. 25% der Tagespflegepersonen hatten einen 
pädagogischen Berufsabschluss, 41% einen Qua-
lifizierungskurs über 160 Stunden, 21% einen 
Kurs von unter 160 Stunden und 13% eine andere 
Qualifikation (BMFSFJ, Bericht der Bundesregie-
rung 2010 über den Stand des Ausbaus (…) Kin-
dertagesbetreuung (…) 2009:36,40,45). 
 
85% der Kinder über drei Jahren haben 
einen Platz in Kindertagesstätte 
 
Für die 6.025 Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren 
(Elementarbereich) standen in Lübeck Mitte 2009 
5.148 Betreuungsplätze in 113 Kindertagesstätten 
zur Verfügung. Die Versorgungsquote liegt hier 
wesentlich über der bei den unter 3jährigen Kin-
der. 85% der über 3Jährigen in Lübeck hatten 
einen Kita-Platz. 
 
Seit 2005 ist sowohl die Zahl der Plätze (plus 299) 
als auch die der Kindertagesstätten (plus 7) ange-
stiegen.  
 
Da ab dem Jahr 2008/09 die Berechnungsgrund-
lage verändert wurde, sind die Zahlen der Versor-
gungsquote nicht mit den Vorjahren vergleichbar. 
Während bis 2007/08 drei Jahrgänge für die Be-
rechnung zugrunde gelegt wurden, sind es seit 
dem Kindergartenjahr 2008/09 3,5. Dadurch fiel 
die Versorgungsquote zunächst niedriger als mit 
der „alten“ Berechnung aus. Nach der alten Be-
rechnung hätte es im Jahr 2008/09 eine Versor-
gungsquote von 94% gegeben, nach der neuen 
„nur“ 80%. Zwischen den Kitajahren 2007/08 und 
2008/09 ist die Versorgungsquote – nach der 
neuen Berechnung – allerdings schon wieder von 
80 auf 85% gestiegen. Zur Absicherung des 
Rechtsanspruches für Kinder im Kindergartenalter 
(§ 24 Sozialgesetz VIII) wird von der Stadt eine 
stadtweit durchschnittliche Versorgungsquote in 
Höhe von 90% angestrebt. 
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Abb. 4.8 Versorgungsquote Betreuung 3 bis 6jäh-
riger Kinder 2009 (3,5 Jahrgänge) 
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Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009 
(Hinweis: ab 2008/09 wurde Berechnung der VQ verändert) 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
2009/10 gab es in Lübeck 1.996 Halbtagsplätze. 
Zusätzlich wurden 732 Kinder halbtags mit Mittag-
essen versorgt. Außerdem standen 2.420 Ganz-
tagsplätze für Kinder im Kindergartenalter (3-6 
Jahre) zur Verfügung, davon 186 für behinderte 
Kinder. Ganztagsplätze sind Plätze, die eine 
Betreuungszeit von über sechs bzw. in Integrati-
onsgruppen 6,5 Stunden anbieten. Der Anteil der 
Ganztagsbetreuung stieg erfreulicherweise eben-
falls von 44% 2008/09 auf immerhin 47% 2009/10 
(FB Kultur, Jugendhilfeplanung Kindertages-
betreuung, Maßnahmeplanung 2010/11:3,10). 
Denn werden Kinder nur halbtags betreut, ist es 
vor allem Müttern häufig nicht möglich, eine Voll-
zeitstelle auszuüben. Selbst die Annahmen einer 
Halbtags- oder Teilzeitbeschäftigung mit flexiblem 
Arbeitseinsatz ist oft schwierig. 
 
Abb. 4.9 Versorgungsquote 3 bis 6Jähriger nach 
Stadtteilen 2006 - 2009 in Prozent 
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Quelle: Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck 2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Einige Stadtteile haben eine bessere Versor-
gungsquote, d.h. mehr Kinderbetreuungsplätze für 
3 bis 6Jährige pro Kind im gleichen Alter, als an-
dere. So lag die Versorgungsquote in der Innen-
stadt 2009 mit 119% am höchsten und in Schlutup 
mit 73% am niedrigsten. 
 

Für Berufstätige stehen durch einen Versorgungs-
grad von über 100% in manchen Stadtteilen Plät-
ze in Kindertagesstätten zur Verfügung, die sich 
möglicherweise näher am Arbeits- als am Wohn-
ort befinden. 

Abb. 4.10 Anzahl der Kinder (3-6 Jahre) im Ver-
hältnis zu den Kindertagesstättenplätzen nach 
Stadtteilen, 30.06.2009 
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2010 wurde das Angebot an Kindertagesstätten 
um drei Komponenten erweitert. Zum einen um 12 
Familienzentren, zum anderen um erweiterte Öff-
nungszeiten an 34 Kitas und zum dritten um sog. 
unterstützte Elementargruppen, die mit weniger 
Kindern oder aber mehr Personal arbeiten kön-
nen. 
 
Im Sommer 2010 eröffneten in Lübeck, angeglie-
dert an bestehende Kindertagesstätten in sechs 
Stadtteilen 11 von 12 geplanten Familienzentren. 
Die ausgewählten Kindertagesstätten mit ihren 
Kompetenzen und Kontakten vor Ort werden ge-
nutzt, um das Angebot im direkten Wohnumfeld 
für Familien zu stärken. Die Familienzentren bie-
ten Beratungen, Elterntrainings, Kursangebote 
z.B. zu Gesundheit und Ernährung, Sprachkurse, 
Eltern–Kind-Gruppen u. ä. an. Dabei ist eine Ko-
operation mit Einrichtungen im Stadtteil ebenso 
vorgesehen, wie die Zusammenarbeit mit stadt-
weit arbeitenden Beratungsstellen und AkteurIn-
nen (z.B. Schuldnerberatung, Erziehungsbera-
tung, Schwangerenberatung, Familienhilfen, Fami-
lienhebammen, Kindertagespflegepersonen). 
 
Daneben wurden die Öffnungszeiten an 34 Kin-
dertagesstätten in neun Stadtteilen auf Öffnungs-
zeiten von 10 Stunden pro Tag erweitert. Dies ist 
insbesondere für in Vollzeit berufstätige Väter und 
Mütter wichtig.    
 
An 22 Kitas in sieben Stadtteilen gibt es darüber 
hinaus „unterstützte Elementargruppen“. Einrich-
tungen mit einem hohen Anteil an Kindern mit 
besonderem Unterstützungsbedarf sollen entwe-
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der durch eine Reduzierung der Gruppengröße 
oder mehr Personal entlastet werden und Kinder 
dadurch intensiver fördern können.  
 
Weniger SchülerInnen im Hort – mehr in 
betreuten Grundschulen 

Bis vor wenigen Jahren waren in den ersten 
Grundschuljahren an den meisten Schulen die 
Unterrichtszeiten relativ kurz und unregelmäßig, 
was für die steigende Zahl an Alleinerziehenden 
und berufstätige Elternteilen ein Problem dar-
stellt(e). Denn eine wesentliche Voraussetzung für 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein 
zuverlässiges und bezahlbares Kinderbetreuungs-
angebot in den „Schulrandzeiten“. Im Schuljahr 
2004/05 wurden in Lübeck die verlässlichen 
Grundschulzeiten eingeführt, die von der Schule 
selbst abgedeckt werden. Die Lübecker Betreuten 
Grundschulen sichern zudem feste Öffnungszei-
ten an jedem Schultag über die verlässlichen 
Grundschulzeiten hinaus und ebenso während 
eines Teils der Ferien. Die betreuten Grundschu-
len werden immer noch überwiegend von Eltern-
vereinen geführt, deren Vorstände mehrheitlich 
von Frauen besetzt sind. Im Schuljahr 2009/10 
führten Elternvereine 19, freie Träger aber immer-
hin schon 16 der Betreuten Grundschulen. Es 
findet allmählich eine Verschiebung von den El-
ternvereinen zu den Freien Trägern statt. Die An-
gebote der Betreuten Grundschulen verschoben 
sich im Laufe der Jahre weiter in den Nachmittag, 
was einen durchaus positiven Effekt im Sinne 
einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie hat. Außerhalb der „verlässlichen“ Schulzeit, 
die aufgrund unterschiedlicher Anfangszeiten der 
Schulen variiert, in der Regel aber bis mittags 
(12/13 Uhr) geht, bieten inzwischen einige Betreu-
te Grundschulen zusätzliche Betreuungsangebote 
an. Im Schuljahr 2009/10 boten vier Schulen pro 
Tag 2,25-2 Stunden zusätzlich,  sieben Schulen 3-
3,5 Stunden, 14 Schulen 4-4,5 Stunden (ca. 12:00 
- 16:00 Uhr), acht Schulen 5-5,5 Stunden und drei 
Schulen sogar 6 Stunden „zusätzlich“ an.  
Aufgrund verlängerter Öffnungszeiten der Betreu-
ten Grundschulen nimmt die Nachfrage nach 
Hortbetreuung ab. Außerdem bieten immer mehr 
Betreute Grundschulen eine Betreuung in den 
Ferien an. 2010/11 wird in 32 Betreuten Grund-
schulen eine Ferienbetreuung angeboten; in der 
Regel wird damit jeweils die Hälfte der Ferien 
abgedeckt. 
 
2009 lebten in Lübeck 16.362 SchülerInnen im 
Alter von sechs bis 14 Jahren. Die meisten 
Betreuungsplätze für SchülerInnen außerhalb der 
Schulzeit standen 2009 an betreuten Grundschu-
len zur Verfügung. Insgesamt wurden an den be-
treuten Grundschulen am 31.12.2009 1.680 Plätze 
angeboten (Tabelle 728 Statistik Lübeck, 
31.12.2009 Jugendhilfeplanung FB Kultur). Das 
waren knapp doppelt so viele betreute Grundschü-
lerInnen als im Schuljahr 2004/05. Damals gab es 
erst 888 betreute GrundschülerInnen. Allerdings 

ging die Anzahl der Hortplätze in den vergangenen 
Jahren immer weiter zurück.  
 
Abb. 4.11 Plätze in Hort bzw. betreuten Grundschulen 
für 6 - 12 bzw. 14Jährige nach Stadtteilen, 2009 
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Zwischen 2001 und 2009 hat sich ihre Zahl von 
941 auf 554 fast halbiert. Laut Schulstatistik 
2009/10 gab in Lübeck  am 15.8.2009 32 betreute 
Grundschulen. Sechs Grundschulen boten keine 
Betreuung an. Allerdings planten bereits drei die-
ser Grundschulen betreute Grundschulen zu wer-
den. 
 
Im Schuljahr 2009/2010 wurde für Kinder im 
Grundschulalter eine Versorgungsquote von 32% 
erreicht (Vorjahr: 27%), davon 24% durch betreute 
Grundschulen und 8% durch Horte, so die Ju-
gendhilfeplanung. Das von der Stadt angestrebte 
Versorgungsziel von 22% wurde damit weit übertrof-
fen. (Jugendhilfeplanung der Stadt Lübeck, Maß-
nahmeplanung 2010/11 und 2011/12:4,39). 
 
Regionaler Vergleich: andere Zahlen 
 
Ein regionaler Vergleich der Kindertagesbetreuung 
durch die Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder ergab, dass in Lübeck im Vergleich zu Kiel 
sowohl die Betreuungsquote unter 3Jähriger als 
auch die der 3-6Jährigen jeweils niedriger ausfiel. 
 
Die Zahlen dieses bundesweiten Vergleiches wei-
chen von denen der Stadt Lübeck, die weiter oben 
im Text abgedruckt sind, ab. Den Hintergrund 
hierfür konnten wir –trotz Recherche und Nachfra-
gen- leider nicht in Erfahrung bringen. Möglich 
wäre, dass die Zahlen deshalb differieren, da sie 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten (Ende 2009 und 
März 2009) oder mit anderen Methoden (Befra-
gung der Träger direkt oder nicht) und Berech-
nungen (3 oder 3,5 Jahrgänge) erfasst wurden. 
Wir gehen zwar davon aus, dass die städtischen 
Zahlen der Realität am nächsten kommen, um 
einen überregionalen Vergleich zu ermöglichen, 
sollen hier der bundesweite Vergleich dennoch 
dargestellt werden. 
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Am 1.3.2009 lag demnach die Betreuungsquote 
der unter 3Jährigen in Lübeck bei 11,7%. Kiel kam 
auf 19%. In Schleswig-Holstein lag der Schnitt mit 
14,3% ebenfalls über dem in Lübeck. Bundesweit 
wurden 20,2% aller Kinder unter 3 Jahren betreut 
(Westdeutschland: 14,4%). 
 
Abb. 4.12 Betreuungsquoten Lübeck und Kiel 2009 
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Die Ganztagsbetreuungsquote (über 7 Stunden) 
bei unter 3Jährigen lag in Lübeck bei 6,3%, in Kiel 
bei 10,1%, schleswigholstein-weit allerdings nur 
bei 4,4% und im Bund bei 9,9% (Westen: 5,1%). 
 
In Lübeck wurden danach 80,9% der 3-6Jährigen 
betreut, in Kiel 91,3% und in Schleswig-Holstein 
85,7%. In Deutschland wurden 91,6 % (Westen: 
90,9%) der Kinder dieser Altersgruppe betreut. 
 
Die Ganztagsbetreuungsquote in dieser Alters-
gruppe lag in Lübeck bei 30,4% und in Kiel bei 
39,8%. In Schleswig-Holstein wurden 14,6% der 
3-6Jährigen ganztags betreut, im Bund 29,9% 
(Westen: 22,7%) (Statistische Ämter des Bundes 
und der Länder, Kinderbetreuung regional 
2009:43). 
 
Eltern wollen mehr Ganztagsschulen 

Laut einer repräsentativen Umfrage des Emnid-
Instituts plädierten 2008 drei Viertel aller Eltern 
(75%) und der gesamten Bevölkerung (78%) in 
Deutschland für einen weiteren Ausbau von Ganz-
tagsschulen. Von vielen werden sie als Antwort 
auf veränderte Familienstrukturen, eine steigende 
Müttererwerbstätigkeit, aktuelle Bildungsanforde-
rungen und die in Deutschland besonders stark 
ausgeprägte ungleiche Verteilung von Bildungs-
chancen gesehen. Durch das bundesweite Investi-
tionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ 
wurde das Ganztagsschulangebot in Deutschland 
zwischen 2003 und 2009 deutlich erweitert. Im 
Schnitt wird heute etwa jedeR vierte SchülerIn 
(24%) ganztätig betreut. Das Angebot ist in den 
einzelnen Bundesländern unterschiedlich gut aus-
gebaut.  
 
In Schleswig-Holstein ging 2008 jedeR fünfte 
SchülerIn (20%) auf eine Ganztagsschule. Die 

Gesamtbetreuungsquote von a) Kindern in Ganz-
tagsgrundschulen und b) der unter 11jährigen 
Kinder in Kindertageseinrichtungen lag 2009 laut 
Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder 
bundesweit bei rund 28% (Westen: 19%; Osten: 
28%). In Schleswig-Holstein wurden mit 18,4% 
wesentlich weniger Kinder in dieser Altersgruppe 
betreut. Das Land lag damit an fünftletzter Stelle 
im Bundesvergleich. 
 
Bundesweit in der Diskussion steht die verstärkte 
Einführung von Ganztagsschulen – vor dem Hin-
tergrund der PISA-Ergebnisse aber auch vor 
dem Hintergrund notwendiger familienpolitischer 
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. 
 
Die Offene Ganztagsschule bietet Kindern eine 
Betreuung nach dem eigentlichen Schulunterricht 
über Mittag mit einer Mahlzeit sowie ein schuli-
sches Nachmittagsangebot. Offene Ganztags-
schulen wurden in Schleswig-Holstein erstmals 
2003 genehmigt. 
 
Lübeck hat 36 offene Ganztagsschulen 
 
Im Schuljahr 2008/2009 waren von den 960 all-
gemeinbildenden Schulen in Schleswig-Holstein 
23 gebundene und 409 Offene Ganztagsschulen 
(Landesrechnungshof Schleswig-Holstein, Prü-
fung der Unterrichtsversorgung 2009:75). 
Laut Schulstatistik 2009/10 gab es am 15.08.2009 
in Lübeck insgesamt 35 Betreute Grundschulen 
(incl. Außenstellen). Von allen Grundschulen wa-
ren 18 offene Ganztagsschulen. Inklusive der 
Grundschulangebote gab es in Lübeck laut 
Schulstatistik 2009/2010 36 offene Ganztags-
schulen, die von 5.840 SchülerInnen genutzt 
wurden (Schulstatistik 2009/2010:33-35). Ge-
messen an 20.848 SchülerInnen insgesamt wa-
ren das 28%. Im Vergleich: vier Jahre zuvor, 
Schuljahr 2005/06 konnten erst 1.619 SchülerIn-
nen an elf Schulen das Angebot nutzen. 
 
Die Offene Ganztagsschule ist jedoch für Eltern, 
die eine verlässliche Betreuungszeit benötigen, 
keine verlässliche Größe. Zudem sind die Ange-
bote der Offenen Ganztagsschule oft kosten-
pflichtig, wenn auch deutlich kostengünstiger als 
Hortbetreuung oder die Betreute Grundschule. 
 
4.3 Berufsrückkehr 

Bei Themen rund um den Beruf, die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie den Wiedereinstieg 
werden Frauen in Schleswig-Holstein unter ande-
rem von den Beratungsstellen FRAU & BERUF 
unterstützt. Auch in Lübeck werden Berufsrück-
kehrerinnen, Elternzeitlerinnen, aber auch lang-
zeitarbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte 
Frauen sowie Frauen, die sich selbständig ma-
chen wollen, von FRAU & BERUF beraten. 
2009 nutzten insgesamt 2.251 Frauen das Ange-
bot von FRAU & BERUF. Neben 1.382 Kurzbera-
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tungen fanden 364 persönliche Erstberatungen, 
192 Folgeberatungen und außerdem 312 Bera-
tungen in Gruppen statt.  
 
Die Beratungsstelle in Lübeck berät Frauen aus 
der Hansestadt Lübeck, dem Kreis Ostholstein 
und dem Kreis Herzogtum Lauenburg, sowohl in 
Lübeck als auch vor Ort in den Kreisen. 2009 
wurde die Situation von 128 bzw. 459 Beratungs-
suchenden näher ausgewertet. Die meisten 
(74,2%) waren zwischen 31 und 50 Jahre alt und 
hatten Kinder (64,8%). Fast alle hatten einen 
Schulabschluss (99,9%), eine abgeschlossene 
Ausbildung (94,1%) und sogar Berufspraxis 
(97,7%). Ein Großteil hatte die Berufstätigkeit 
unterbrochen (84,4%), davon 27,8% über sechs 
Jahre, 25,9% weniger als ein Jahr und 25,9% für 
ein bis drei Jahre. Gründe waren v.a. die Familie 
(49,2%), aber auch gesundheitliche Probleme 
(16,4%), Kündigungen (10%) oder befristete Ver-
träge (7%). 

Abb. 4.13 Dauer der Berufsunterbrechungen bei 
ratsuchenden Frauen, 2009 
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Quelle: FRAU & BERUF Lübeck, 2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 

Häufigste Anliegen der Frauen waren Orientierung 
(88), beruflicher Umstieg (72), Förderungsmög-
lichkeiten (46), der Wiedereinstieg (44) sowie Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten in Teilzeit (44) 
oder Vollzeit (34). 

Abb. 4.14 Anliegen der Beratung suchenden 
Frauen bei Frau & Beruf 2009 
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Quelle: FRAU & BERUF Lübeck, 2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Die meisten Frauen lebten derzeit vom Einkom-
men ihres Ehemannes (37,5%) oder bekamen 
Arbeitslosengeld II (21,9%). Viele speisten den 
Lebensunterhalt aus unterschiedlichen Quellen 
(21,1%), einige hatten einen sozialversicherungs-
pflichtigen (13,3%) oder einen Mini-Job (13,3%).  
 
Neben der eigenen Orientierung fehlte den meis-
ten Ratsuchenden die Finanzierung (51), Informa-
tionen (48), sowie passende Arbeitsstellen in Teil-
zeit (41). Als Hinderungsgründe für das Finden 
einer Stelle nannten die Frauen neben Berufsun-
terbrechungen (39) und fehlenden Qualifikationen 
(33), fehlende Stellen in Vollzeit (32) und fehlende 
Kinderbetreuung (20). Nach der Beratung konnten 
33% der Frauen die Chance auf Integration in den 
Arbeitsmarkt durch Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit und 29% durch die Aufnahme einer Weiterbil-
dung verbessern. 
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5 Soziale Situation von Frauen 

5.1 Einkommen 

Um den Lebensunterhalt abzudecken, gibt es 
neben dem Einkommen aus Erwerbstätigkeit ver-
schiedene weitere Quellen: Renten und Pensio-
nen, Unterstützung durch Angehörige (Eltern, 
Partner u.a.) und Unterhalt, Einkünfte durch Ver-
mietungen, aber auch verschiedenste Sozialleis-
tungen wie Arbeitslosengeld I und II, Sozialhilfe, 
Grundsicherung oder Ausbildungsförderung (z.B. 
BAföG).  
 
2008 lebten 64% der Frauen im mittleren Alter 
überwiegend von ihrer eigenen Erwerbstätigkeit. 
Sie sicherten ihre Existenz damit häufiger selbst 
als früher. Zehn Jahre zuvor, 1998, konnten erst 
56% der Frauen ihre Existenz selbst durch Er-
werbstätigkeit sichern. Bei Männern liegt dieser 
Anteil höher, verändert sich dafür aber kaum. 
2008 sicherten 84% der Männer ihre Existenz 
überwiegend durch eigene Erwerbstätigkeit, 1998 
waren es 82%. 
 
Auf die Einkünfte von Angehörigen waren 22% 
aller  Frauen und 2% aller Männer in Deutschland 
angewiesen. Von den 27-59jährigen verheirateten 
Frauen mit Kindern unter 14 Jahren bezogen 
40,9% ihren überwiegenden Lebensunterhalt von 
Angehörigen. 
 
Abb. 5.1 Einkünfte von 27-59jährigen Frauen, 
Deutschland, nach Einkommensart 2008 

Frauen

64%

22%

14%
eigene
Erw erbstätigkeit

Einkünfte von
Angehörigen

sonstige
Einkünfte

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Frauen und Männer in ver-
schiedenen Lebensphasen, 2010 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 

Frauen, die mit ihrem Partner ohne Trauschein 
zusammen leben, finanzieren sich dagegen am 
häufigsten selbst. Frauen mittleren Alters, die in 
nichtehelichen Lebenspartnerschaften lebten, 
bestritten ihren Lebensunterhalt zu 79% durch die 
eigene Berufstätigkeit. Von den Ehemännern mitt-
leren Alters lebten 89% überwiegend von ihrer 
eigenen Erwerbstätigkeit. Der Anteil derjenigen, 
die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus eige-
ner Erwerbstätigkeit bestreiten konnten, war –

sowohl bei Alleinerziehenden als auch bei Le-
benspartnerInnen- 2008 gesamt bei Frauen und 
Männern niedriger, die Kinder hatten. Anders war 
es nur bei verheirateten, zusammen lebenden 
Paaren mit Kindern. Hier war der Anteil der Män-
ner (91,4%) die den Lebensunterhalt hauptsäch-
lich durch eigene Erwerbstätigkeit bestreiten konn-
ten, größer als bei verheiratete Männer ohne Kin-
der (88,5%). Bei den verheirateten Frauen mit 
Kindern dagegen sank der Anteil derjenigen, die 
den überwiegenden Lebensunterhalt durch eigene 
Erwerbstätigkeit bestritten, wenn sie Kinder hatten 
(Statistisches Bundesamt, Frauen und Männer in 
verschiedenen Lebensphasen, 2010:40/41). 
 
Auch das Statistische Jahrbuch Schleswig-
Holstein 2009/2010 dokumentiert, dass Männer im 
nördlichsten Bundesland im Jahr 2008 (672.000) 
ihren Lebensunterhalt häufiger als Frauen 
(509.000) überwiegend durch eigene Erwerbstä-
tigkeit bestreiten konnten. Für Frauen (481.000) 
stellte im Jahr 2008 dagegen wesentlich häufiger 
als für Männer (306.000) der Unterhalt durch El-
tern oder den Ehemann die überwiegende Ein-
kommensquelle dar (Statistik Nord, Statistisches 
Jahrbuch Schleswig-Holstein 2009/2010:88). 
 
Abb. 5.2 Überwiegende Quellen des Lebensunter-
halts, Frauen-Männer, Schleswig-Holstein 2007/08 

666

672

495

509

82

81

75

77

328

330

310

306

506

481

372

381

0 200 400 600 800

Männer 2007

Männer 2008

Frauen 2007

Frauen 2008

Unterhalt durch Eltern, Ehemann/ Ehefrau

Rente, Pension, SoHi, Verm. u.ä.

Arbeitslosengeld I/II 

Erw erbstätigkeit 

Quelle: Statistik Nord, Jahrbuch 2009 (in 1.000) 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 

 
5.2 Sozialhilfe und Grundsicherung 

2005 wurden Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für 
Erwerbsfähige zum Arbeitslosengeld II zusam-
mengefasst. Offiziell heißt die Leistung nun 
„Grundsicherung für Arbeitsuchende“. Davon ab-
zugrenzen ist die „Grundsicherung im Alter und 
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bei Erwerbsminderung“. Menschen, die mindes-
tens drei Stunden täglich arbeiten können, sind 
erwerbsfähig und haben damit keinen Anspruch 
mehr auf „Sozialhilfe“ oder „Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung“, sondern auf 
Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslo-
sengeld II/ „Hartz IV“). Dies gilt auch für mit ihnen 
in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft leben-
de nicht erwerbsfähige Personen (z.B. Kinder). 
 
Sozialgeld steht unter 65jährigen Menschen zu, 
die nicht erwerbfähig sind; die „Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung“ erhalten Men-
schen ab 65 Jahre und diejenigen, die dauerhaft 
voll erwerbsgemindert und mindestens 18 Jahre 
alt sind. 
 
Am 31.12.2009 erhielten in Lübeck 694 Personen 
Sozialhilfe und 3.365 Grundsicherung. Der Frau-
enanteil bei den SozialhilfempfängerInnen lag mit 
291 Personen bei 41,93% und damit unter 50%. 
Grundsicherung dagegen erhielten 1.934 Frauen, 
die damit 57,5% ausmachten. Der Männeranteil 
unter den SozialhilfeempfängerInnen lag bei 
58,06%, bei der Grundsicherung bei 42,5%. 
Grundsicherung bezogen 2009 mit 2.142 Perso-
nen vorwiegend ältere Menschen über 65 Jahren, 
aber auch 1.223 15-64Jährige. Sozialhilfe erhiel-
ten mit 605 Personen vorwiegend 15-64Jährige 
sowie 89 Kinder und Jugendliche bis zum Alter 
von 14 Jahren. 
Die Grundsicherung verteilte sich zu zwei Dritteln 
auf Grundsicherung im Alter (63,6%) und zu ei-
nem Drittel auf Grundsicherung bei Erwerbsmin-
derung (36,3%). Grundsicherung im Alter erhielten 
dabei überwiegend Frauen (63,1%): 1.352 Frauen 
und 790 Männer über 65 Jahre bezogen die 
Grundsicherung im Alter. Hier wird wieder einmal 
die geringere Rente von Frauen im Alter deutlich – 
hervorgerufen durch Berufsunterbrechungen, 
Teilzeitarbeit und schlechter bezahlte Berufstätig-
keit. Weniger gravierend fiel der Unterschied im  
Geschlechtervergleich bei der Grundsicherung 
aufgrund von Erwerbsminderung aus, welche 641 
Männern (52,4%) und 582 Frauen (47,6%) ge-
währt wurde.  

Abb. 5.3 Sozialhilfe und Grundsicherung nach 
Alter und Geschlecht, 31.12.2009 
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Tabelle: Frauenbüro Lübeck 

5.3 Unterhaltsvorschuss für Alleiner- 
      ziehende 
 
Unterhaltsvorschuss erhalten alleinerziehende 
Elternteile für Kinder unter 12 Jahre, die in 
Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, wenn sie vom anderen Elternteil 
nicht, nur teilweise oder unregelmäßig Unterhalt 
erhalten. Der Unterhaltsvorschuss wurde 1980 
eingeführt. Seine Höhe richtet sich nach dem für 
die betreffende Altersstufe festgelegten gesetzli-
chen Mindestunterhalt. Seit 1.1.2010 erhalten 
Kinder bis unter 6 Jahren 133 € monatlich, ältere 
Kinder bis unter 12 Jahren 180 €, allerdings nach 
Abzug des für ein erstes Kind zu zahlenden Kin-
dergeldes. Der Unterhaltsvorschuss wird maximal 
72 Monate lang gezahlt. 
 
Mütter von jedem zehnten Kind in Lübeck 
auf Unterhaltsvorschuss angewiesen 
 
2009 lebten in Lübeck 21.056 Kinder unter 12 
Jahren. Die Unterhaltsvorschusskasse des Ju-
gendamts gewährte 2.138 Kindern einen Unter-
haltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschussge-
setz (UVG). Demnach erhielt etwa jedes zehnte 
(10,15%) Lübecker Kind in diesem Alter Unter-
haltsvorschuss. 
Auch 2009 waren mehrheitlich  nichteheliche Kin-
der auf den Unterhaltszuschuss angewiesen; so 
erhielten 1.325 nichteheliche Kinder (62% der 
Unterhaltsvorschussberechtigten) diese Leistung. 
 
Abb. 5.4 Unterhaltsvorschusszahlungen nach 
ausgewähltem Status der Kinder, 2009 
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978 der nichtehelichen Kinder, die den Vorschuss 
erhielten, waren unter sechs Jahre (73%) und 347 
unter elf Jahre alt (26,2%). Der Unterhaltszu-
schuss wurde insgesamt überwiegend Eltern für 
ihre jüngeren Kindern gewährt. Kinder aus ge-
schiedenen Ehen oder mit dauernd getrennt le-



 52 

benden Eltern, die Unterhaltsvorschuss erhielten, 
waren häufig zwischen 6 und 11 Jahre. 
 
Da der Unterhaltsvorschuss ab einem Alter von 12 
Jahren oder einer Bezugsdauer von 72 Monaten 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht weiter 
gewährt wird oder auch, weil Eltern einen höheren 
Verdienst hatten oder wegzogen, wurde in Lübeck 
im Jahr 2009 die Zahlung des Vorschusses für 
651 Kinder eingestellt. Bei 191 Kindern war die 
Höchstleistungsdauer von sechs Jahren erreicht 
worden, bei 111 Kindern fiel der Unterhaltsvor-
schuss weg, da die Eltern ausreichende Bezüge 
hatten. 94 zogen in einen anderen Jugendamts-
Bezirk, 90 vollendeten das 12. Lebensjahr, bei 76 
zogen die Elternteile zusammen. 
 
Die Zahl der in Lübeck gezahlten Unterhaltsvor-
schüsse sank zwischen 2006 und 2009 von 2.240 
auf 2.138. 
 
Abb. 5.5 Entwicklung der Zahl der Unterhaltsvor-
schüsse Lübeck 2006-2009 

2138

2219

2207

2240

2080

2100

2120

2140

2160

2180

2200

2220

2240

2260

2006 2007 2008 2009

 
Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich Familienhilfen/Jugendamt  
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
5.4 SchuldnerInnenberatung 

Die Zahl der Männer und Frauen, die bei einer der 
vier SchuldnerInnenberarungsstellen in Lübeck 
Rat suchen, stieg zwischen 2008 und 2009 leicht 
an. Insgesamt wurden im Jahr 2009 1.887 Men-
schen beraten, darunter 872 Frauen und 1.015 
Männer. Frauen stellten 2009 einen Anteil von 
46% und im Vorjahr von 47% der Beratenen. 
 
Die Zahl der Frauen, die die Schuldnerberatungs-
stellen Lübecks aufsuchten, sank zunächst zwi-
schen 2006 und 2007 von 919 auf 867, stieg aber 
danach wieder, von 859 im Jahr 2008 auf 872 
2009. 

Abb. 5.6 SchuldnerInnenberatung, alle Beratungs-
stellen in Lübeck, 2007-2009 
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Quelle: Schuldnerberatungen der Stadt Lübeck, der Resohilfe, 
der Diakonie und von GATE; Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Die Zahl der Ratsuchenden in der städtischen 
SchuldnerInnenberatungsstelle ging zwischen 
2006 und 2009 stark zurück. Hintergrund dafür ist 
nicht ein nachlassender Bedarf, sondern ein Per-
sonalabbau um vier MitarbeiterInnen bei der städ-
tischen Beratungsstelle. Ratsuchende werden an 
die anderen anerkannten Schuldnerberatungsstel-
len innerhalb der Stadt (GATE, Diakonie, Resohil-
fe) weiter geleitet. 
 
Abb. 5.7 SchuldnerInnenberatung bei der städti-
schen Beratungsstelle, 2006-2009 
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Quelle: Hansestadt Lübeck, Schuldnerberatung 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Da uns für 2009 keine ausführlichen Zahlen zum 
Einkommen oder Verschuldungsgründen vorla-
gen, beziehen wir uns im Folgenden auf Zahlen  
aus dem Jahr 2008. Damals waren nach einer 
Auswertung des Statistischen Bundesamtes in 
Lübeck (nur städtische Schuldnerberatungsstelle) 
von 357 beratenen Frauen 159 arbeitslos, 100 
„anderweitig nicht erwerbstätig“ (z.B. Hausfrauen) 
und 95 erwerbstätig. Von den 290 beratenen 
Männern hatten 114 eine Arbeit, 112 waren ar-
beitslos und 62 waren „anderweitig nicht erwerbs-
tätig“. Auffällig ist insbesondere, dass beratene 
Frauen wesentlich häufiger allein mit Kindern zu-
sammen lebten (93) als Männer (7). Am häufigs-
ten lebten verschuldete Beratungssuchende als 
Paare (132) mit Kindern zusammen. Die Zahl der 
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hilfesuchenden alleinstehenden Frauen mit Kin-
dern stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an. 
Im Jahr 2001 waren es 17 alleinstehende Frauen, 
im Jahr 2005 88 und 2008 dann 93, die Kontakt 
alleine zur städtischen Schuldnerberatungsstelle 
aufnahmen. 
 
Das monatliche Haushaltsnettoeinkommen lag bei 
den beratenen Frauen (128) und Männern (120) 
meist unter 900 Euro. Mit 900-1.300 Euro mussten 
118 der beratenen Frauen und 69 Männer aus-
kommen. 
 
Arbeitslosigkeit und Scheidung sind 
Hauptgründe für Schulden 
 
105 der beratenen Frauen und 90 Männer hatten 
zwischen 5 und 9 Gläubiger. Gegen 174 Frauen 
und 116 Männer lagen Forderungen von unter 
10.000 Euro vor. Schulden in Höhe von 100.000 
Euro und mehr hatten dagegen etwas mehr Män-
ner (20) als Frauen (13). 
 
Abb. 5.8 Ursachen der Verschuldung, 2008 

73

11 7

111

2 2

43

10
4

1813

82

0
8

2112

3837

0
20
40
60
80

100
120

A
rb

ei
ts

lo
si

gk
ei

t

T
re

nn
un

g,
S

ch
ei

du
ng

, T
od

E
rk

ra
nk

un
g,

 S
uc

ht

un
w

irt
sc

ha
ftl

ic
he

H
au

sh
al

ts
fü

hr
un

g

ge
sc

he
ite

rt
e

S
el

bs
tä

nd
ig

ke
it

Z
ah

lu
ng

sv
er

pf
lic

ht
u

ng
 a

us
 B

ür
gs

ch
af

t,

ge
sc

he
ite

rt
e

Im
m

ob
ilie

nf
in

an
z.

H
au

sh
al

ts
gr

ün
du

ng
/G

eb
ur

t K
in

d

N
ic

ht
in

an
sp

ru
ch

na
h

m
e 

S
oz

ia
lle

is
tu

ng
en

Frauen Männer
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Hauptgrund der Überschuldung war bei 82 Frauen 
und 111 Männern Arbeitslosigkeit. Allerdings führ-
te bei 73 Frauen –und damit in fast doppelt so 
vielen Fällen als bei den 37 Männern– eine Tren-
nung,  Scheidung bzw. der Tod des Partners zur 
Überschuldung. Dritthäufigster Grund einer Über-
schuldung war bei 43 Frauen eine Erkrankung 
bzw. Suchtproblematik (Männer: 38). Bei Männern 
war etwas häufiger eine gescheiterte Selbständig-
keit Grund für eine Überschuldung. Bei Frauen 
dagegen war um einiges häufiger die Gründung 
eines Haushaltes bzw. die Geburt eines Kindes 
Überschuldungsgrund (11 Frauen, 2 Männer) 
sowie die Nichtinanspruchnahme von Sozialleis-
tungen (7 Frauen, 2 Männer). 
 
Insolvenzen 

Die Nachfrage nach Entschuldungsmöglichkeiten 
in Form einer Verbraucherinsolvenz steigt ständig. 
Im Armuts-Sozialbericht der Hansestadt Lübeck 

werden die Zahlen dokumentiert: Im Jahr 2002 
wurden 86 Insolvenzverfahren beantragt, im Jahr 
2003 stieg die Anzahl bereits auf 135 und im Jahr 
2004 sogar auf 190 beantragte Insolvenzen, was 
eine Steigerung gegenüber 2003 um 41% bedeu-
tet. Aktuellere Zahlen liegen uns leider nicht vor.  
 
2008 wurden im Rahmen der Beratung allein 
durch die städtische Schuldnerberatung bei 127 
Frauen und 108 Männern ein Verbraucherinsol-
venzverfahren beantragt. Die Möglichkeit einer 
Verbraucherinsolvenz wurde erst 1999 eingeführt. 
 
5.5 Wohnungsversorgung und  
     Obdachlosigkeit 

Weniger Sozialwohnungen 
 
Die Zahl der Sozialwohnungen in Lübeck ist im 
Laufe der vergangenen Jahre immer weiter ge-
sunken. Während es im Jahr 2002 noch 13.056 
Sozialwohnungen gab, waren es 2009 nur noch 
9.517. Betrachtet man die Jahre 2005 - 2008, so 
ist in dieser Zeit die Zahl der öffentlich geförder-
ten Wohnungen um 835 Wohnungen auf 10.348 
Wohnungen gesunken (Bericht des Bereiches 
Soziale Sicherung vom 3.2.2009 für den Sozial-
ausschuss:5). Die Zahl der Wohnungen in Lü-
beck insgesamt stieg dagegen von 111.391 im 
Jahr 2005 auf 112.073 Wohnungen 2007 an. Die 
Zahl der geförderten Wohnungen lag bereits 
2006 mit 9,94% Anteil der geförderten Wohnein-
heiten am Gesamtwohnungsbestand unter der 
von der Bürgerschaft 2005 formulierten Quote 
von 10%. Hätte die Quote des Wohnraumver-
sorgungskonzeptes erfüllt werden sollen, hätte 
es 11.260 geförderte Wohneinheiten geben 
müssen (Sozialausschuss 1.6.2010:12). Der 
Anteil der Sozialwohnungen am Gesamtwoh-
nungsbestand lag 2007 bei 9,12%, vergleicht 
man die Zahlen nur mit dem Geschosswoh-
nungsbau, so lag die Quote bei 12,52%. Unter 
Geschosswohnungsbauten versteht man –im 
Gegensatz z.B. zu Einfamilienhäusern– Wohn-
gebäude mit mehreren abgeschlossenen Wohn-
einheiten auf mehr als einer Etage. 
 
Die Sozialbindung von Wohnungen aufgrund 
staatlicher Förderungen gilt immer nur für eine 
bestimmte Zeit. Geht man vom Auslaufen der 
bisherigen Sozialbindung von Wohnungen in 
Lübeck aus, ohne dass neue (auch durch Sanie-
rungen) hinzu kämen, würde es im Jahr 2020 nur 
noch 9.270 Sozialwohnungen geben, 2090 nur 
noch 136 (Statistisches Jahrbuch 2009:128). 
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Abb. 5.9 Zahl Wohnungssuchende, -angebote, -
vermittlungen Lübeck 2005-2008 
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Quelle: Hansestadt Lübeck, Wohnungswesen 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Die Zahl der von der Hansestadt Lübeck erfolg-
reich vermittelten Wohnungen ist zwischen 2005 
und 2008 von 217 auf 254 angestiegen. Die Zahl 
der Angebote, die Wohnungssuchenden gemacht 
werden konnte, ging dagegen im selben Zeitraum 
von 2.271 auf  2.092 zurück. Rückläufig war aller-
dings auch die Zahl der Wohnungssuchenden, die 
bei der Hansestadt einen Antrag auf Wohnungs-
vermittlung stellten: 2005 waren es noch 1.457 
Wohnungssuchende, 2008 nur noch 1.009 (Han-
sestadt Lübeck, Bericht „Förderung und Erhalt des 
Sozialwohnungsbestandes in der Hansestadt Lü-
beck“, 2009:15).  
 
Zahl der Wohngeldfälle von Frauen in 
Lübeck hat sich verdoppelt 

Wenn Menschen die Kosten der Miete nicht aus 
eigenen Mitteln aufbringen können, können sie bei 
der Stadt einen Wohngeldantrag stellen. 2009 
wurden in Lübeck von rund 9.700 Wohngeld-
Anträgen insgesamt 5.581 Wohngeldanträge be-
willigt. Gemessen an 115.115 Haushalten wurden 
demnach im Jahr 2009 4,8% aller Haushalte 
Wohngeld bewilligt. Die Zahl der von Frauen bewil-
ligten Anträge ist zwischen 2008 und 2009 von 
1.811 auf 3.571 gestiegen und hat sich damit fast 
verdoppelt (plus 1.760). Die Zahl der bewilligten 
Wohngeldanträge von Männern stieg ebenfalls 
von 1.570 im Jahr 2008 auf 2.009 im Jahr 2009 
(plus 439), aber bei weitem nicht so stark wie bei 
den Frauen. Hintergrund für die Veränderungen ist 
die Novellierung des Wohngeldgesetzes zum 
1.1.2009. Kinder haben seitdem einen eigenen 
Wohngeldanspruch. Dadurch beantragen mehr 
Mütter mit Kindern, bei denen die Kinder ein eige-
nes Einkommen (Unterhalt, Unterhaltsvorschuss, 
Halbwaisenrente) haben, Wohngeld. 
 

Abb. 5.10 Zahl der von Frauen und Männern be-
willigten Wohngeldanträge 2006-2009 
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Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich Soziale Sicherung 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 

64% aller AntragstellerInnen beim Wohngeld wa-
ren Frauen. In St. Gertrud, St. Lorenz Nord und St. 
Jürgen gab es 2009 die höchste Zahl der Anträge 
durch Frauen. 65,8% der AntragstellerInnen von 
Wohngeld in Einpersonen-Haushalten waren al-
leinstehende Frauen. Noch höher war der Frau-
enanteil bei den AntragstellerInnen, die in Zwei- 
(72%) oder Dreipersonen-Haushalten (75%) leb-
ten. In größeren Haushalten wurden die Anträge 
überwiegend von Männern gestellt.  
 

Abb. 5.11 Wohngeldfälle nach Geschlecht und 
Anzahl der Personen im Haushalt, 2009 

Anzahl  
Personen im 
Haushalt 

Wohngeldfälle 
weiblich 

Wohngeldfälle 
männlich 

gesamt 3571 2010 

1 1570 815 

2 974 371 

3 646 214 

4 271 350 

5 79 180 

Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich Logistik, Statistik und 
Wahlen, Auswertung und Tabelle: Frauenbüro Lübeck 

Von allen nicht erwerbstätigen Personen, die 
Wohngeld beantragten, stellten Frauen über 92%, 
von allen RentnerInnen knapp 65%.  
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Abb. 5.12 Anteil von Frauen als Wohngeldberech-
tigte im Wohngeldbezug, nach Art der Beschäfti-
gung Lübeck 2009 
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Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich Logistik, Statistik und 
Wahlen; Auswertung und Graphik: Frauenbüro 

Beratungen und Hilfen bei Wohnungsnot 

In enger Kooperation beraten und betreuen die 
ambulanten Beratungsstellen der Vorwerker Dia-
konie, die Dienststellen der Hansestadt Lübeck 
und der ARGE sowohl alleinstehende Wohnungs-
lose, die neu nach Lübeck kommen, als auch 
bereits länger in Lübeck ansässige Menschen, bei 
denen die Wohnungsnotproblematik mit anderen 
sozialen Schwierigkeiten verbunden ist. 
 
1.850 LübeckerInnen meldeten 2009 
Wohnungsverlust 

Im Jahr 2009 gingen in der Abteilung Wohnungs-
wesen der Hansestadt Lübeck 1.850 Meldungen 
über einen drohenden Wohnungsverlust ein. Hier 
wird nicht nach Frauen und Männern unterschie-
den, sondern es werden Haushalte gezählt. Zwi-
schen 2006 und 2009 stieg die Zahl der Haushal-
te, die einen drohenden Wohnungsverlust melde-
ten, um rund 350 an. 2006 berichteten 1.508 
Haushalte von einem drohenden Wohnungsver-
lust, 2007 waren es schon 1.705 und 2008 1.780. 
 
Bei vielen Haushalten kann durch Vereinbarungen 
mit der/dem VermieterIn (z.B. über Ratenzahlun-
gen) ein Wohnungsverlust abgewandt werden. 
2009 wurde für 220 Lübecker Haushalte eine sol-
che Vereinbarung abgeschlossen. Die Übernahme 
von Mietschulden ist seltener, 2009 wurde in 93 
Fällen Mietschulden übernommen. 

Abb. 5.13 Von Wohnungsverlust betroffene Haus-
halte Hilfen zum Wohnraumerhalt 2006-2009 
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Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich Soziale Sicherung 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
 
Zahl von Frauen in Notunterkünften steigt  

Die Hansestadt Lübeck unterhält für obdachlose 
Haushalte zur Notunterbringung zwei Übergangs-
häuser und zwei Wohnpavillonanlagen mit insge-
samt 51 Wohnungen. Diese stehen Familien und 
im Einzelfall auch Paaren zur Verfügung. Allein-
stehende Frauen und junge Erwachsene werden 
überwiegend in privatwirtschaftlichen Beherber-
gungsbetrieben, d.h. einfachsten Hotels und Pen-
sionen, notuntergebracht. Für alleinstehende Män-
ner stehen das Bodelschwingh-Heim und die 
Heilsarmee zur Verfügung.  
Die Unterbringung in Hotels oder sog. Über-
gangshäusern stellt in der Regel die letzte Mög-
lichkeit dar, eine Obdachlosigkeit zu vermeiden. 
2009 mussten 119 Personen in vorläufige Unter-
künfte vermittelt werden, darunter 67 Frauen, von 
denen 61 alleinstehend und sechs nicht alleinste-
hend waren. 
 
Nach Einschätzung der Abteilung Wohnungswe-
sen, Team Unterkunftssicherung der Hansestadt 
Lübeck, wird es zum einen für vorbelastete Klien-
tInnen, aber auch für Jungerwachsene immer 
schwieriger, eine Unterkunft auf dem regulären 
Wohnungsmarkt zu finden. Die höhere Zahl der in 
Notunterkünften lebenden Frauen sei u.a. auf 
jungerwachsene Frauen zurückzuführen. Zudem 
gebe es für Frauen seltener als früher die Mög-
lichkeit, vorübergehend bei Bekannten oder 
FreundInnen unterzukommen. 
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Abb. 5.14 Notunterbringungen in Hotels und   
Übergangshäusern Frauen-Männer 2006-2009 
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Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich Soziale Sicherung 
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Beratungen und Hilfen für Frauen 

Frauen mit Wohnungsnot können sich an die „Be-
ratungsstelle für Frauen“ der Vorwerker Diakonie 
wenden. Im Jahr 2009 hatte die Beratungsstelle 
2.604 persönliche Beratungskontakte (ohne tele-
fonische). Das waren fast 700 Kontakte mehr als 
im Vorjahr. Die höhere Zahl der Kontakte erklärt 
die Beratungsstelle mit der „Zunahme der Kom-
plexität der Problemlagen“ der Frauen im Einzel-
fall. Insgesamt nahmen 2009 260 Frauen eine 
Beratung in Anspruch. 59 Frauen wurden an an-
dere Stellen wie z.B. Therapeutinnen, BIFF, den 
Frauennotruf, die Familien- oder Erwachsenenhil-
fe, die „Brücke“, Migrationsberatungsstellen usw. 
weitergeleitet. 
 
Im Bereich der Wohnungshilfen konnte die Bera-
tungsstelle 2009 bei 36 Frauen den Wohnraum 
erhalten und für 28 Frauen neuen Wohnraum 
finden. Die Beratungsstelle berichtet von stärkeren 
Schwierigkeiten bei der Neuanmietung von Wohn-
raum nach Räumungsklagen oder einer negativen 
Schufa-Auskunft. Sowohl Wohnungsbaugesell-
schaften als auch private VermieterInnen lehnten 
eine Vermietung dann häufig ab. Dadurch verlän-
gere sich die Dauer des Aufenthalts in Notunter-
künften.  
 
Ein großer Teil (40%) der Frauen zöge den Notun-
terkünften „private“ Lösungen vor. Notunterkünfte 
stellten für viele Frauen ein nicht annehmbares, 
sichtbares Zeichen ihrer schwierigen sozialen 
Notlage dar. Dennoch musste die Vorwerker Dia-

konie 2009 29 Frauen in Notunterkünfte vermit-
teln. Nur so konnten sie vor einer drohenden Ob-
dachlosigkeit bewahrt bzw. eine bereits eingetre-
tene Obdachlosigkeit beendet werden. Während 
die Zahlen beim Wohnraumerhalt und beim Fin-
den neuen Wohnraums aus den o.g. Gründen 
zwischen 2006 und 2009 rückläufig waren, stieg 
die Zahl der Vermittlung in Notunterkünfte von 19 
im Jahr 2006 auf 29 im Jahr 2009 an. Die Zahl der 
Wohnungsnotfallhilfen, mit denen die Beratungs-
stelle zu tun hatte, ging insgesamt von 164 im 
Jahr 2006 auf 92 2009 zurück. 
 
5.6 Ambulante und stationäre Pflege 

In Lübeck gab es am 15.12.2007 insgesamt 42 
Einrichtungen zur stationären Pflege pflegebedürf-
tiger Menschen mit 3.481 vollstationären und 33 
teilstationären Pflegeplätzen, in denen 3.041 Pfle-
gebedürftige lebten. Außerdem kümmerten sich 
die 26 ambulanten Pflegedienste um 1.041 Pfle-
gebedürftige (Statistisches Jahrbuch 2009:135)  
 
Zum gleichen Stichtag in 2007 gab es in Lübeck 
insgesamt 6.757 pflegebedürftige Menschen, die 
Leistungen aus der Pflegeversicherung erhielten. 
Davon waren 4.604 Frauen und 2.153 Männer. 
Mehr als doppelt so viele Frauen als Männer er-
hielten Leistungen der Pflegeversicherung. Das 
heißt, es gibt einen erheblich höheren Bedarf an 
Pflege und Betreuung für ältere Frauen. In allen 
drei Pflegestufen stellten Frauen jeweils rund 70% 
der Pflegebedürftigen (Statistik Nord, Z1 Leistung-
sempfängerInnen am 15.12.2007 nach Pflegestu-
fen, Altersgruppen und Leistungsarten sowie n.d. 
Geschlecht). 
 
Der SeniorInnengesundheitsbericht aus dem Jahr 
2004 schätzte, dass ca. 80% der Lübecker Pfle-
geheimbewohnerInnen Frauen sein müssten. 
Anhand von Daten der Pflegestatistik 2001 stellte 
er fest, dass vor allem ältere Frauen (75-bis 
84Jährige) in Lübeck gegenüber Männern mit 13,9 
Pflegebedürftigen pro 100 Frauen um ca. 25% 
über der Zahl der pflegebedürftigen Männer lag. 
Bei den über 85Jährigen überstieg der Anteil der 
Frauen mit 49 Pflegebedürftige pro 100 Frauen 
den der Männer sogar um fast 33% (Hansestadt 
Lübeck, Gesundheitsamt, Lübecker SeniorInnen-
gesundheitsbericht:23,55). Aktuellere Zahlen hier-
zu liegen uns leider nicht vor. 
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Abb. 5.15 Anzahl der LeistungsempfängerInnen 
Frauen-Männer, nach Art der Pflege Lübeck 2007 
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Quelle: Statistik Nord (15.12.2007) (über Ber. Soziale Sicherung) 
Graphik: Frauenbüro Lübeck  
 
Am 15. Dezember 2007 bezogen laut Statistischem 
Landesamt in Lübeck 4.604 Frauen (68%) und 2.153 
Männer Pflegeleistungen. Von den 4.604 Frauen 
erhielten 2.325 Leistungen für stationäre Pflege 
(50,5% aller Frauen), 1.552 bezogen ausschließlich 
Pflegegeld (33,7% aller Frauen) und 727 erhielten 
Leistungen für eine ambulante Pflege (15,7%). Von 
den 2.153 Männern erhielten 1.123 nur Pflegegeld 
(52% aller Männer), 716 (33% aller Männer) Leistun-
gen für stationäre Pflege und 314 Leistungen für 
ambulante Pflege (14,6% aller Männer). Ein wesent-
lich größerer Anteil der Männer wurde demnach „zu 
Hause“ gepflegt, während Frauen eher „stationär“ 
gepflegt wurden.  
 
Abb. 5.16 Anzahl der LeistungsempfängerInnen im 
Bereich Pflege, Frauen-Männer, nach Pflegestufe 
Lübeck 2007 
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Die meisten Männer und Frauen unter den 
LeistungsempfängerInnen der Pflegeversicherung 
in Lübeck waren im Dezember 2007 in Pflegestufe 
1, darunter 2.431 Frauen (68% von allen in Pfle-
gestufe 1) und 1.141 Männer. In Pflegestufe 2 
waren 1.419 Frauen (66%) und 715 Männer, in 
Pflegestufe 3 754 Frauen (72%) und 297 Männer.  
 

Unabhängige Pflegeberatung 

Seit 2002 können sich Pflegebedürftige, ihre An-
gehörigen und interessierte Menschen über die 
Themen Alter, Krankheit und Pflegebedürftigkeit 
bei der trägerunabhängigen Pflegeberatungsstelle 
in Lübeck informieren. Jährlich kontaktieren um 
die 2.000 Personen die Beratungsstelle, 2009 
waren es 2.090 Menschen, darunter 1.276 Frau-
en. In den Jahren 2006 bis 2009 betrug der Anteil 
der Frauen, die sich an die Beratungsstelle wand-
ten, zwischen 57 und 61%. 
 
Abb. 5.17 Anzahl Kontakte Pflegestützpunkt zu 
Männern und Frauen Lübeck 2006 – 2009 
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Quelle: Hansestadt Lübeck, Pflegestützpunkt 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
83% Frauen beim Pflegepersonal 
 
Im Bereich der Pflege arbeiten erheblich auch 
mehr Frauen als Männer. In Lübeck waren 2009 
laut Angaben des Statistikservice Nord 2.653 
Frauen (83,7%) und 517 Männer in Pflegeeinrich-
tungen beschäftigt, in Schleswig-Holstein waren 
es 31.579 Frauen (84,5%) und 5.760 Männer. 
 
Abb. 5.18 Personal in Pflegeeinrichtungen Lübeck 
nach Geschlecht (SGB XI), 15.12.2009 
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Quelle: Statistik Nord, Pflegestatistik SH 2009 
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5.7 Schwangerschaftskonfliktbera-    
      tungen 
 
Frauen, die sich in einem Schwangerschaftskon-
flikt befinden, können sich in Lübeck von fünf an-
erkannten Stellen beraten lassen: Beratungen 
nach §218 bzw. 219 bieten der Caritasverband 
Lübeck, die Gemeindediakonie Lübeck, die Frau-
enberatung der Humanistischen Union, pro familia 
und donum vitae an. 
 
In der Beratungsstelle von pro familia Lübeck 
fanden 2009 insgesamt 384 Beratungen nach §5 
des Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung 
von Schwangerschaftskonflikten (SchKG) statt. Im 
Bezug auf einen Schwangerschaftskonflikt wurden 
262 Frauen und ein Mann sowie 52 Paare und 
acht Familien beraten. Mit 124 Frauen und 15 
Männern waren die meisten Beratungssuchenden 
zwischen 25 und 34 Jahre alt. Eine ratsuchende 
Frau war unter 15 Jahre, 26 Frauen und zwei 
Männer zwischen 15 - 18 Jahre, 85 Frauen und elf 
Männer 19 - 24 Jahre, 59 Frauen sowie acht 
Männer zwischen 35 – 44 Jahre, vier Frauen und 
sieben Männer über 45. 
 
Beratene vor allem Frauen in Partner-
schaften, meist 25-34 Jahre, viele ohne 
Kinder 
 
172 der 2009 von pro familia im Hinblick auf einen 
Schwangerschaftskonflikt beratenen Frauen und 
42 Männer lebten in einer Partnerschaft. 109 
Frauen und neun Männer lebten nicht in einer 
Partnerschaft und 42 Frauen und sechs Männer 
noch im elterlichen Haushalt.  
159 der beratenen Frauen hatten keine Kinder, 68 
hatten ein Kind, 46 zwei Kinder und 52 hatten 
bereits drei oder mehr Kinder. 287 der Frauen 
waren Deutsche, 40 hatten eine andere Staatsan-
gehörigkeit.  
 
Abb. 5.19 Schwangerschaftskonfliktberatungen in 
Lübeck nach §§ 218/219, §§ 2 oder 5, 2006-2009 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Pro
 F

am
ilia

*2

Car
ita

s*
2

Dia
ko

ni
e*

2

HU F
ra

ue
nb

er
at

un
g*

do
nu

m
 vi

ta
e 

*3
 

2006 2007 2008 2009

Quellen: pro familie, Diakonie, Caritas, HU, donum vitae * = § 
5 SchKG, *2 = § 2 SchKG, *3 = “Fälle“  
Graphik: Frauenbüro 

 
Medizinische, psychologische, finanzielle 
und rechtliche Fragen dominieren 
 
Bei den Beratungen ging es häufig um medizini-
sche, psychologische, aber auch um rechtliche 
und finanzielle Fragen. 287 Personen wurden im 
Hinblick auf medizinischen Fragen beraten. Bei 
279 ging es darum, die physischen und psychi-
schen Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs 
zu klären. Außerdem wurde 223 mal zum Thema 
Familienplanung und jeweils 102 mal zu finanziel-
len Hilfen der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ 
bzw. zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen 
beraten, in 97 Fällen ging es um Sachleistungen. 
 
Nach §2 des Gesetzes zur Vermeidung und Be-
wältigung von Schwangerschaftskonflikten 
(SchKG) wurden 2009 bei pro familia in Lübeck 
insgesamt 491 Menschen beraten, davon waren 
253 Frauen, 36 Männer, 87 Paare und elf Famili-
en. Schwerpunkt dieser Beratungen waren finan-
zielle und rechtliche Fragen.  
 
Bei der Beratungsstelle für Frauen, Familien und 
Schwangere der Caritas wurden 2009 insgesamt 
772 Personen nach §2 Schwangerenkonfliktge-
setz beraten, darunter waren 594 Frauen und 178 
Männer. Auch hier waren mit 275 die meisten 
beratenen Frauen  zwischen 25 und 34 Jahre alt. 
189 Frauen waren zwischen 19 und 24. 385 der 
Frauen lebten in einer Partnerschaft, 145 nicht. 44 
wohnten noch bei ihren Eltern. Auch bei den von 
der Caritas beratenen Frauen hatten mit 257 die 
meisten noch keine Kinder, 173 hatten ein Kind, 
91 zwei, 73 drei oder mehr. 453 beratene Frauen 
waren Deutsche, 141 hatten eine andere Staats-
angehörigkeit. 109 der beratenen Männer waren 
Deutsche, 69 Ausländer. 
 
Abb. 5.20 Schwangerschaftskonfliktberatungen in 
Lübeck nach §§ 218/219, § 5, 2006-2009 
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Bei der Caritas dominierten finanzielle Fragen der 
Beratungssuchenden. In 471 Gesprächen ging es 
um finanzielle Unterstützung durch verschiedene 
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Stiftungen wie „Mutter und Kind“ sowie andere 
Hilfsfonds. 291 mal ging es um sozialrechtliche 
Fragen und solche zur Kinderbetreuung. 
 
In der Frauen- und Familienberatungsstelle der 
Humanistischen Union wurden 2008 465 Perso-
nen nach §5 SchKG beraten, darunter 408 Frauen 
und 57 Männer. 
 
In der Beratungsstelle für Erziehungs- Familien-, 
Ehe- und Lebensberatung der Gemeindediakonie 
Lübeck wurden 2009 insgesamt 282 Personen 
nach §2 und 102 nach §5 SchKG beraten. 
 
Bei donum vitae stieg die Zahl der Beratungsfälle 
von 48 im Jahr 2006 auf 118 im Jahr 2009. Hier 
liegt uns ausschließlich die Zahl der Beratungsfäl-
le vor. 
 
Berufliche und private Gründe für 
Schwangerschaftsabbrüche 

Die Hintergründe für einen Schwangerschaftsab-
bruch sind vielfältig. Frauen, die sich 2009 bei pro 
familia beraten ließen, gaben am häufigsten „be-
rufliche Gründe“ sowie Gründe innerhalb der Part-
nerschaft an. Es folgten die „psychische Belastung 
der Frau“, finanzielle Gründe, die „Situation als 
Alleinerziehende“, die körperliche Belastung, die 
Einschätzung, zu jung zu sein, die Sorge um Kin-
derbetreuung, eine bereits abgeschlossene Fami-
lienplanung, die Wohnsituation, kein Kinder-
wunsch, ausländerrechtliche Probleme, aber auch  
die Einschätzung, zu alt zu sein. Für zwei Frauen 
stellte eine Vergewaltigung den Grund für einen 
Abbruch dar. 
 
Abb. 5.21 Gründe für Schwangerschaftsabbrüche 
in Lübeck, pro familia, 2009 
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Quelle: pro familia; Graphik: Frauenbüro 
 
Bundesweit weniger Schwangerschafts-
abbrüche, im Land schwankende Zahlen 
Die Zahl der registrierten Schwangerschaftsab-
brüche in Deutschland geht seit Jahren zurück. 

Zwischen 2006 und 2009 nahm ihre Zahl von 
119.710 im Jahr 2006 auf 110.694 und damit jähr-
lich um 2–3% ab. Bei Frauen, die schon vier oder 
fünf Kinder hatten, nahm die Zahl der Abbrüche 
dagegen 2008 und 2009 im Vergleich zu 2007 
wieder leicht zu. 
 
In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Schwanger-
schaftsabbrüche zwischen 2006 und 2007 von 
3.327 auf 3.587 angestiegen, danach 2008 leicht 
auf 3.460 gesunken und 2009 wieder auf 3.499 
angestiegen. Die Zahl der ledigen Frauen, die eine 
Schwangerschaft abbrachen, stieg von 1.779 im 
Jahr 2006 auf 2.002 im Jahr 2009. 
 
Auch landesweit nahm die Zahl der Frauen zu, die 
bereits vier und mehr Kinder hatten und sich für 
einen Abbruch entschieden. 2006 brachen 92 
Frauen eine Schwangerschaft ab, die schon vier 
und mehr Kinder hatten, 2009 waren es 143 (Ge-
sundheitsberichterstattung des Bundes, Schwan-
gerschaftsabbrüche). 
 
Verhütungsmittel für ALG II-Empfänger-
Innen 

Frauen und Männer, die staatliche Leistungen zur 
Sicherung ihres Lebensunterhaltes bekommen 
oder ein geringes Einkommen beziehen, haben 
seit der Einführung des Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetzes 2004 keine Möglichkeit mehr, ei-
nen Antrag auf Kostenübernahme von Verhü-
tungsmitteln zu stellen. 
Vor Einführung des Arbeitslosengeld II wurden 
dagegen die Kosten für Kontrazeptiva auf Basis 
der „Hilfe zur Familienplanung“ nach §§ 37 a und 
b BSHG vom Sozialamt übernommen. Heute er-
halten nur Mädchen und junge Frauen, die in den 
gesetzlichen Krankenkassen oder den Ersatzkas-
sen versichert sind, Verhütungsmittel bis zur 
Vollendung des 20. Lebensjahres kostenfrei. 
Dies führt zu einer höheren Zahl ungewollter 
Schwangerschaften. Eine Befragung des pro fami-
lia Bundesverbands unter Beratungsstellen bestä-
tigt den Einfluss von Kosten für Verhütungsmittel 
auf die jeweilige Verhütungsmethode. 89% der 
Beratungsstellen begegneten vermehrt Frauen, 
die aus finanziellen Gründen gar nicht verhüten. 
Die Lübecker Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen machten in den 
letzten Jahren gleiche Erfahrungen und Beobach-
tungen. 
Vor diesem Hintergrund legte das Frauenbüro 
gemeinsam mit den Schwangerenberatungsstel-
len der Hansestadt Lübeck dem Sozialausschuss 
Anfang 2010 einen Vorschlag vor. Frauen im Alg-
II- und SGB XII-Bezug sollten - im Rahmen eines 
Modellprojekts - von der Kommune finanzielle 
Unterstützung für Verhütungsmittel bewilligt be-
kommen. Durch den nicht genehmigten Haushalt 
der Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 
2010 konnte das Projekt bisher nicht zur Umset-
zung kommen. 
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5.8 Beratungsangebot für Familien-    
      und Erziehungsfragen 
 
Die Arbeit der Erziehungsberatungsstelle der Ge-
meindediakonie veränderte sich in den vergange-
nen Jahren. Aufgrund von Einsparungen durch die  
Stadt mussten laut Gemeindediakonie 2007 zwei 
Kräfte abgebaut werden. Eine Gruppe für Tren-
nungskinder konnte 2008 nicht fortgeführt werden. 
Dafür kamen im selben Jahr zwei neue Aufgaben 
zur bisherigen Arbeit hinzu a) Elternkurse in den 
Stadtteilen sowie b) die Beratung von Schei-
dungseltern in strittigen Situationen, d.h. von El-
tern, die sich weder beim Jugendamt noch vor 
Gericht einigen konnten. Ziel der Beratung ist eine 
einvernehmliche Regelung des Umgangs- und 
Sorgerechts. Hintergrund für die zuletzt genannte 
Veränderung ist vermutlich auch die Neuregelung  
des Familiengerichtsverfahrensgesetzes (FamFG) 
zum 01.09.2009. Darin haben neue Verfahrensre-
geln, die auf eine Beschleunigung des Verfahrens 
und auf Einvernehmen zwischen den PartnerInnen 
in Familiensachen ausgelegt sind, Rechtsverbind-
lichkeit erhalten. Dies hat weitgehende Auswir-
kungen auf alle mit dem Kindschafts- Sorge- und 
Umgangsrecht befassten Professionen und auch 
die Jugend- und Familienberatungsstellen. Den 
Beratungsstellen wird eine verbindlichere Rolle im 
Verfahren zugewiesen, weil der/die Familienrichte-
rIn das Verfahren aussetzen und den Eltern eine 
Beratung „verordnen“ kann, damit sie mit Hilfe der 
Beratung eine einvernehmliche, am Wohl des 
Kindes orientierte Lösung, entwickeln. 
 
Die Erziehungsberatungsstelle der Gemeindedia-
konie Lübeck beriet in den Jahren 2007 und 2008 
vorrangig Familien mit Schulkindern im Alter von 
7–15 Jahren. In den Gesprächen ging es sowohl 
2007 wie auch 2008 etwas häufiger um Jungen 
(58 bzw. 53%) als um Mädchen (42 bzw. 47%). 
Jungen werden laut Jahresbericht der Diakonie 
vor allem zwischen sieben und 15 Jahren vorge-
stellt, Mädchen erstmalig vor allem, zwischen 
sieben und neun Jahren. 
 
2006 kümmerten sich die MitarbeiterInnen um 
insgesamt 860 „Fälle“ und schlossen 629 Bera-
tungsgespräche ab. 2007 gab es 793 „Fälle“ und 
589 Beratungen wurden abgeschlossen, 2008 
schließlich registrierte die Beratungsstelle 811 
„Fälle“ und schloss 528 Beratungen ab. 

Abb. 5.22 Initiative zur Aufnahme der Beratung, 
Erziehungs- und Familienberatung der Gemein-
dediakonie, Mütter-Väter, 2007-2008 
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Quelle: Gemeindediakonie Lübeck e.V. Beratungsstelle für 
Familien- und Erziehungsfragen; Graphik: Frauenbüro 

Die Initiative zur Beratung ging - wie schon in den 
Vorjahren - auch 2007 und 2008 zu 69% bzw. 
57% von den Müttern aus. Dies spiegelt wider, 
dass diese nach wie vor die Hauptverantwortung 
im Bereich der Erziehung der Kinder tragen. 2008 
stieg der Anteil der Eltern, die gemeinsam die 
Beratung initiierten, von 16 auf 27%. Väter initiier-
ten die Beratung zu 8-9%.  
 
Die Beratungssuchenden waren 2007 zu 52% und 
2008 zu 48% Alleinerziehende, 37% waren „leibli-
che Eltern“, 13% „Elternteile mit Stiefeltern“. Tren-
nungen und Trennungsfolgen spielen demnach 
bei 61% der Beratungen eine wichtige Rolle. 
 
5.9 Beratungsangebote für Migrantin-   
      nen 
 
In Lübeck lebten Ende 2009 insgesamt 39.848 
Menschen mit einem Migrationshintergrund (Defi-
nition: siehe Kapitel 1.1). Von den 111.172 Lübe-
ckerinnen hatten 20.117 Frauen und 19.423 Män-
ner einen Migrationshintergrund. Von allen weibli-
chen Einwohnerinnen Lübecks waren 2009 6,6% 
Migrantinnen. Von den Personen mit Migrations-
hintergrund waren 14.564 AusländerInnen, 6.592 
Deutsche durch Einbürgerung, 7.787 deutsche 
AussiedlerInnen und 10.905 Deutsche mit einer 
zweiten Staatsangehörigkeit (Statistisches Jahr-
buch 2009:39). 
 
Beratungsangebote finden MigrantInnen in Lübeck 
bei den Migrationssozialberatungsstellen des Cari-
tasverbandes, der Interkulturellen Begegnungs-
stätte (IKB - Haus der Kulturen), der Gemeindedi-
akonie mit dem Jugendmigrationsdienst, der jüdi-
schen Gemeinde sowie beim AWO-
IntegrationsCenter. Außerdem gibt es noch das 
Lübecker Flüchtlingsforum. 
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Migrantinnen haben vor allem Fragen zu 
Schule, Ausbildung, Beruf, zu sozialen 
Leistungen, Wohnung & Ausländerrecht 
 
Das Beratungsangebot des AWO-Integrations-
centers wurde 2009 von 171 Frauen und 109 
Männern vorwiegend in der Altersgruppe von 27 
bis 65 Jahren genutzt. Weibliche Migrantinnen 
suchten vor allem Beratung zu den Themenfel-
dern Schule, Ausbildung und Beruf (245 Frauen, 
150 Männer), zu sozialen Leistungen (175 Frauen, 
121 Männer), aber auch zu Fragen rund ums 
Wohnen (77 Frauen, 63 Männer) oder zum Aus-
länderrecht bzw. Statusfragen (61 Frauen, 46 
Männer). Häufiger als Männer suchten Frauen 
Informationen zum Thema Ehe, Familie und Er-
ziehung (39 Frauen, 12 Männer). 62 der im AWO-
Integrationscenter beratenen Frauen besaßen 
eine Niederlassungserlaubnis, 48 eine Aufenthalt 
aus familiären Gründen (§ 27 AufenthG), 19 wa-
ren eingebürgert, 14 EU-Bürgerinnen, acht waren 
Deutsche, sechs jüdische Zuwandererinnen. Nur 
vier Frauen hatten einen Aufenthalt aus humanitä-
ren Gründe (§ 22 AufenthG). 65 Frauen kamen 
aus der Türkei, 17 aus Polen, 14 aus dem Irak, 13 
aus der Russischen Föderation. Insgesamt kamen 
die Beratung suchenden Frauen aus 49 verschie-
denen Ländern. 97 der 171 Frauen waren arbeit-
suchend (63 Männer), 21 Hausfrauen (kein 
Mann), neun Frauen waren in Vollzeit, sechs in 
Teilzeit und zwei geringfügig erwerbstätig. Zwei 
Frauen waren selbständig, fünf Rentnerinnen, je 
eine Schülerin und Studentin. 
 
Abb. 5.23 Beratungsthemen von MigrantInnen in 
Lübeck 2009 
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Quelle: AWO-Integrationscenter Lübeck 
Graphik: Frauenbüro 

Vom Migrationsfachdienst der Gemeindediakonie 
wurden 2009 insgesamt 62 Frauen und 56 Män-
ner beraten. Die dort beratenen Migrantinnen wa-
ren überwiegend 55 bis 66 Jahre alt, einige aber 
auch jünger. Fast alle kamen aus Russland (32), 
Kasachstan (16) oder der Ukraine (4). 28 der 
Frauen waren Spätaussiedlerinnen, 24 Ehepartner 
bzw. Abkömmlinge nach § 7. 
 
40 (68,97%) der Frauen waren arbeitsuchend 
gemeldet. In den Beratungsgesprächen mit den 
Migrantinnen ging es vorwiegend um wirtschaftli-
che (206) Fragen, um Arbeitslosengeld II (181), 
um VerbraucherInnenfragen (82), Wohnung bzw. 
Unterbringung (81) sowie Versicherungsfragen 
(47).  
 
Beim Jugendmigrationsdienst der Gemeindedia-
konie wurden 2009 etwas mehr junge Männer als 
Frauen beraten und begleitet. 2009 nutzten 111 
junge Männer und 87 junge Frauen, vor allem im 
Alter zwischen 16 und 26 Jahren, das Angebot. 
Für die jungen weiblichen Migrantinnen standen 
dabei die Themen Aus- und Fortbildung sowie 
Kindergarten und Schule gleichrangig mit 154 
Anfragen auf Platz eins. 133 Fragen von Frauen 
bezogen sich auf das Arbeitslosengeld II, bei 90 
ging es ums Wohnen, bei 71 um sonstige soziale 
Sicherungen. In 48 Fällen ging es um Kinder- bzw. 
Elterngeld und um den Aufenthalt. Frauen suchten 
etwas häufiger als Männer Beratung zu den The-
men Kindergarten und Schule sowie zum Kinder- 
und Elterngeld, aber auch zu sonstigen sozialen 
Sicherungen, zu Schulden, Wohnung, Fragen 
rund um Schwangerschaft oder um  Eheprobleme. 
25 der jungen Frauen waren arbeitslos (43 Män-
ner), 20 waren noch in der Schule bzw. im Studi-
um (36 Männer) und 17 waren Hausfrauen (kein 
Mann); neun waren in einer Ausbildung (10 Män-
ner), fünf in einer Berufsvorbereitung oder einem 
Praktikum (6 Männer); vier der Frauen waren in 
Vollzeit (13 Männer), drei in Teilzeit (kein Mann) 
und zwei geringfügig (3 Männer) beschäftigt. 
  
Spezifische Angebote für weibliche Migrantinnen 
bietet das Evangelische Frauenwerk mit seiner 
interkulturellen Frauenarbeit sowie das Internatio-
nale Frauen- und Mädchenprojekt TARA e.V., 
welches Migrantinnen bei der Integration berät, 
betreut, begleitet und unterstützt. 
 
Das Angebot von TARA e.V. wurde 2008 von 320 
und 2009 von 350 Migrantinnen genutzt. Die Bera-
tungsinhalte bezogen sich überwiegend auf allge-
meine Orientierung, sozialrechtliche Themen so-
wie Formulierungshilfen beim Schriftverkehr. Dar-
über hinaus wurden Gesundheits- oder Schulprob-
leme, Probleme bei der Wohnungssuche, aber 
auch Berufsberatung, Fragen zur Anerkennung 
von Schul- und Berufsabschlüssen der Herkunfts-
länder in Deutschland sowie drohende Zwangs-
verheiratungen thematisiert. 
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5.10 Mutter-Kind-Kuren 

Weniger Kuren für Mütter 

Die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) sind nach den jüngst veröffentlichten 
Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums im 
Bereich „Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen 
für Mütter und Mütter mit Kindern“ 2009 um 5,6% 
gesunken, während die Gesamtausgaben der 
GKV um 6% stiegen. Als Folge davon konnten 
2009 laut Statistik des Müttergenesungswerkes 
bundesweit nur noch 43.000 Mütter und 64.000 
Kinder (6% weniger als 2008) an Vorsorge- oder 
Rehabilitationsmaßnahmen teilnehmen. Eine Stu-
die des Bundesfamilienministeriums hatte dage-
gen 2007 einen Bedarf von 2,1 Millionen kurbe-
dürftiger Mütter ermittelt. Die Ablehnungen der 
Kuranträge durch die gesetzlichen Krankenkas-
sen, so das Müttergenesungswerk, seien 2009 um 
4% auf insgesamt 31% gestiegen. Viele Kranken-
kassen hätten ihre Ablehnungsquoten gesteigert. 
Ablehnungen würden mit  dem Grundsatz „ambu-
lante Maßnahmen nicht ausgeschöpft“ oder Vari-
anten davon begründet, obwohl 2007 klargestellt 
worden sei, dass dies für mütterspezifische Kur-
maßnahmen explizit nicht gilt.  

Das Müttergenesungswerk bietet im Verbund mit 
84 anerkannten Einrichtungen und einem wohn-
ortnahen Netz von rund 1.400 Beratungsstellen 
bei den Wohlfahrtsverbänden frauenspezifische 
und ganzheitliche Präventions- und Rehabilitati-
onsmaßnahmen für Mütter mit oder ohne ihre 
Kinder in ganz Deutschland an. 

Abb. 5.24 Beratungen, Anträge, Widersprüche bei 
Mutter-Kind-Kuren in Lübeck 2009 
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Mutter-Kind-Kuren in Lübeck: 30% der 
Anträge von Krankenkassen abgelehnt, 
70% der Widersprüche erfolgreich 
 
In Lübeck bieten der Caritasverband e.V. und das 
Evangelische Frauenwerk Beratungen für Frauen 
mit und ohne Kinder über stationäre Vorsorge- 
und Reha-Maßnahmen an. Auch nach einer Kur 
unterstützen diese Organisationen Frauen durch 
die Kurnachsorge. Insgesamt 208 Frauen wurden 
2009 von Caritas und Evangelischem Frauenwerk 
in Lübeck zu einer Mutter- bzw. Mutter-Kind-Kur 
beraten. 105 Anträge auf eine Kur wurden gestellt, 
70% davon wurden von den Krankenkassen ge-
nehmigt, aber 32 bzw. 30% wurden abgelehnt. 
Gegen 24 Ablehnungen legten die Frauen mit 
Unterstützung der Beratungsstellen Widerspruch 
ein. 17 dieser Widersprüche bzw. 70% aller Wi-
dersprüche hatten Erfolg. 
 
Die Beratungsstelle der Caritas führte 112 Erstbe-
ratungen zu Mutter-Kind-Kuren durch. Daraus 
resultierten 56 Anträge auf eine Kur. 15 davon 
wurden abgelehnt, gegen 12 Ablehnungen wurde 
Widerspruch eingelegt. Neun der Widersprüche 
waren erfolgreich. Das Evangelische Frauenwerk 
führte 96 Erstberatungen von Frauen im Jahr 
2009 durch. Daraus resultierten 49 Anträge auf 
eine Mutter- bzw. Mutter-Kind-Kur. 17 dieser An-
träge wurden abgelehnt, gegen 12 Ablehnungen 
Widersprüche eingelegt und acht dieser Wider-
sprüche waren erfolgreich. 
 
5.11 Prostitution 

Die Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit und 
AIDS im Gesundheitsamt Lübeck arbeitet seit 
dem 1. Januar 2001 auf der Gesetzesgrundlage 
des Infektionsschutzgesetz. Nach diesem Gesetz 
nehmen die Sexarbeiterinnen eigenverantwortlich 
und freiwillig auf anonymer Basis das gynäkologi-
sche Untersuchungsangebot im Gesundheitsamt 
im 14-tägigen Rhythmus wahr. 
 
Da keine Meldepflicht mehr besteht und die Mobi-
lität unter den Frauen aber sehr hoch ist, lässt sich 
die Zahl der in Lübeck arbeitenden Frauen von 
2006 bis 2009 ungefähr auf 550 bis 600 schätzen. 
Die Zahl der Prostituierten geht nach Einschät-
zung der Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle 
zurück, von 200 vor einigen Jahren auf aktuell ca. 
120. Diese arbeiten meist in Appartements, Pri-
vathäusern (75%) und Clubs (25%). Das letzte 
Bordell in der Clemensstraße wurde Ende De-
zember 2006 geschlossen. Zwischen 2006 und 
2009 gab es insgesamt 431 Untersuchungen an 
Prostituierten. In diesen vier Jahren suchten 317 
Sexarbeiterinnen die Beratungsstelle im Gesund-
heitsamt auf, davon waren 259 Migrantinnen 
(82%) und 58 Frauen deutscher Herkunft. Der 
Prostitutionsmarkt wird nach Einschätzung der 
MitarbeiterInnen der Beratungsstelle weiterhin von 
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ausländischen Frauen geprägt. Diese kommen 
vorwiegend aus dem osteuropäischen Raum, 
bleiben oft nur einen bis drei Monate in Deutsch-
land und verfügen manchmal über keinen legalen 
Aufenthaltstatus.  
 
Ein illegaler Aufenthalt mache die Frauen er-
pressbar und abhängig. Die berufliche Konkur-
renzsituation zwischen Deutschen und Migrantin-
nen sei erheblich angespannt. 

Abb. 5.25 Herkunftsländer von Prostituierten in 
Prozent, Lübeck, 2006 - 2009 
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Quelle: Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit und AIDS 
Graphik: Frauenbüro 
 
Die Beratungsstelle im Gesundheitsamt ist die 
einzige Institution in Lübeck, bei der diese Frauen 
niedrigschwellig und kostengünstig gesundheitli-
che Vorsorge und Untersuchung in Anspruch 
nehmen können. Sprachbarrieren, die hohe Mobi-
lität der Frauen und die andere Kultur versperrten 
zum Teil dennoch den Zugang zu gesundheitsprä-
ventiven Maßnahmen. 
 
Von 431 untersuchten Frauen waren nur 37% 
Mitglied einer Krankenkasse. Für die meisten 
Frauen sind die Krankenkassenbeiträge zu hoch. 
Mit 59% am häufigsten kontaktiert wurde die Bera-
tungsstelle von 21-29jährigen Prostituierten. 28% 
der Klientinnen waren zwischen 30 und 39 Jahre 
und 11% zwischen 40 und 49 Jahre. Über ein 
Drittel gelten als „Neueinsteigerinnen“, d.h. sie 
verfügen über wenige Erfahrungen und Kenntnis-
se bezüglich möglicher Ansteckungsrisiken in 
diesem Gewerbe und werden auch nicht wie frü-
her von den „Alten“ angelernt. In den osteuropäi-
schen Staaten und den sogenannten Entwick-
lungsländern hat präventive Arbeit einen anderen 
Stellenwert, infolgedessen ist ein Großteil dieser 
Frauen sich nicht über die Risiken sexuell über-
tragbarer Krankheiten bewusst. Wenn Freier auf 
„safer sex“ verzichten, müssen sie folglich auch 
mit einem hohen Infektionsrisiko rechnen. 
 
Die Beratungsinhalte im Gesundheitsamt bezogen 
sich überwiegend auf psychosoziale, gesundheitli-

che und finanzielle Probleme. Die Prostituierten 
hatten Fragen zum Aufenthaltsstatus, zu Schul-
den, zum Ausstieg und zur Arbeitserlaubnis in 
Lübeck. Trotz intensivierter aufsuchender Arbeit 
nutzten 2008 und 2009 weniger Frauen das Un-
tersuchungsangebot. Die Beraterinnen erklären 
sich dies mit der derzeitigen wirtschaftlichen Re-
zession. Nach deren Einschätzung arbeiten von 
den insgesamt weniger Prostituierten immer mehr 
Frauen für weniger Geld und aufgrund der Nach-
frage einiger Freier seltener geschützt. Es werde 
vermehrt über Erotikforen im Internet und über 
Anzeigen in den Zeitungen geworben. Aufgrund 
der schlechten finanziellen Situation, der hohen 
Mieten für Appartements, den Steuerzahlungen 
und Krankenkassenbeiträgen verstärke sich bei 
zunehmend mehr Frauen bei geringem Verdienst 
der Wunsch, aus dem Job auszusteigen. 
 
5.12 Hilfen des Jugendamtes 

In den meisten Maßnahmen des Jugendamtes 
waren am 30.4.2010 mehr Jungen und junge 
Männer (60%) als Mädchen und junge Frauen 
(40%) zu finden. Bei den Hilfen zur Erziehung 
stellten Jungs insgesamt 58,8%, bei den Einglie-
derungshilfen (incl. junger Volljähriger) 78,8%. 
 
Abb. 5.26 Maßnahmen des Jugendamtes mit ho-
hem Anteil Jungen, junger Männer, 2010  
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Quelle: Bereich Familienhilfen, Jugendamt Lübeck 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Bei den Hilfen für junge Volljährige (ohne Einglie-
derungshilfen) waren dagegen mit 61,6% mehr 
junge Frauen vertreten. Von allen Einzelfallhilfen 
stellten Jungen 60%. 
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Abb. 5.27 Maßnahmen des Jugendamtes mit ho-
hem Anteil Mädchen, junge Frauen, 2010  
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Quelle: Bereich Familienhilfen, Jugendamt Lübeck 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
5.13 Geschlechtergerechte Jugendar- 
         beit 
 
In Lübeck gibt es sieben städtische und acht Ju-
gendzentren freier Träger, in denen auch spezielle 
Angebote für Mädchen und Jungen angeboten 
werden. Hier haben Jungen und Mädchen, Kinder 
und Jugendliche die Möglichkeit ihre Freizeit im 
Rahmen diverser Angebote zu gestalten. 
 
Die Anteile der Kontakte zu Mädchen, die die Ju-
gendzentren im Jahr 2008 besuchten, waren un-
terschiedlich hoch und lagen zwischen 15% im 
Tunneltreff und über 50% im Burgtor, der Juze 
Kücknitz und der Röhre. 
 
Abb. 5.28 Mädchenanteil in Jugendzentren, städti-
sche, Lübeck 2008 
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Quelle: Jahresberichte der Jugendzentren 
Auswertung und Graphik: Frauenbüro 
 
Während die städtischen Jugendzentren – außer 
dem Tunneltreff – auf 37-55% Kontakte zu Mäd-
chen kamen, waren es bei den Jugendzentren der 
Freien Träger etwa nur einem Drittel. 
Ausnahmen sind der Bauspielplatz Roter Hahn mit 
49% und der integrative Mädchentreff Mixed 
Pickles (Zahlen aus 2009; siehe auch Kapitel 9.3). 

Mehr Mädchen in Gruppenangeboten  
 
Für eine Auswertung nach Angeboten der Offenen 
Tür und Gruppen lagen uns leider nicht von genü-
gend Jugendzentren Zahlen vor. Dass eine solch 
getrennte Ausweisung aus Geschlechterperspek-
tive Sinn machen kann, zeigen die Zahlen der 
Röhre. Das dortige Jugendzentrum besuchten im 
Jahr 2008 insgesamt zu 45% Mädchen. Die Grup-
pen dagegen werden mit 66% zu einem weit grö-
ßeren Anteil von Mädchen wahr genommen. 
 
Abb. 5.29 Mädchenanteil in Jugendzentren, freie 
Träger, Lübeck 2008 (nur MiPi 2009) 
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Quelle: Jahresberichte der Jugendzentren 
Auswertung und Graphik: Frauenbüro 
 
Geschlechtergerechtigkeit ins Konzept 
 
Derzeit wird ein neues, gesamtstädtisches Kon-
zept zur Jugendarbeit entwickelt. Dieses sollte 
zum Ziel haben, dass Mädchen und junge Frauen 
von den Angeboten der Jugendarbeit gleicherma-
ßen profitieren können wie Jungen und junge 
Männer. Auch gezielte Angebote für Mädchen und 
Jungen machen Sinn. 
Auf einem Fachtag zur Jugendarbeit in Lübeck, 
den das Frauenbüro, der Arbeitskreis „Frauen 
unterstützen Mädchen“ und der Arbeitskreis 
„Männer für Jungs“ im April 2010 organisierte, 
wurde konstatiert, dass es in Lübeck zwar punktu-
ell spezielle Angebote für Jungen oder Mädchen 
gebe, diese jedoch bei weitem nicht ausreichten. 
Nötig seien darüber hinaus Treffpunkte nur für 
Mädchen und nur für Jungen. 
Neben eigenen Orten fehle es vor allem an einer 
stadtweiten Koordinierung von geschlechtsspezifi-
schen Angeboten, an regelmäßigen Fortbildungen 
für die MitarbeiterInnen der Jugendeinrichtungen 
ebenso wie für LehrerInnen und ErzieherInnen 
zum Thema sowie bei der personellen Unterstüt-
zung stadtweit koordinierter Angebote. 
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6 Frauen im öffentlichen Dienst 
Die Zahl der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst 
ist seit der Wiedervereinigung deutlich gesunken. 
Am 30.6.2009 waren in ganz Deutschland noch 
4,5 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst 
beschäftigt, 2,2 Millionen weniger als noch 1991 
(6,7 Millionen). Wenn wir nicht nur die Zahl der 
Beschäftigten nach Köpfen betrachten, sondern 
die Vollzeitäquivalente, so gab es 2009 sogar nur 
3,95 Millionen Stellen im Öffentlichen Dienst von 
Bund, Ländern und Kommunen. 
 
Der Frauenanteil bei den Ämtern, Behörden, Ge-
richten, den rechtlichen unselbständigen Einrich-
tungen des Bundes, der Länder und der Gemein-
den sowie Gemeindeverbänden, den Zweckver-
bänden, dem Bundeseisenbahnvermögen, der 
Bundesagentur für Arbeit, den Sozialversiche-
rungsträgern und den ausgegliederten öffentlich-
rechtlichen Einrichtungen ist seit 1991 von 47% 
auf 53% in 2009 angestiegen. Betrachtet man die 
Vollzeitäquivalente, lag der Frauenanteil 2009 
allerdings bei 49,45%. Außerdem ist der Anteil der 
Frauen in verschiedenen Bereichen unterschied-
lich hoch. Im Schuldienst lag er 2009 bei 68%, in 
Kindertagesstätten sogar bei 97%. Bei der Polizei 
dagegen stellten Frauen 2009 immer noch nur 
einen Anteil von 24% der Beschäftigten.  
 
Von den 2,4 Millionen Mitarbeiterinnen im öffentli-
chen Dienst waren 47,7% (1,1 Millionen) teilzeit-
beschäftigt. In Vollzeitäquivalenten ausgedrückt 
besetzten Frauen 2009 nur 1,95 Millionen Stellen 
im Öffentlichen Dienst. Von den im öffentlichen 
Dienst beschäftigten Männern hingegen hatten 
nur 12,6% (0,26 Millionen) eine Teilzeitstelle, so 
das Statistische Bundesamt. Zudem waren 
148.354 Frauen im Öffentlichen Dienst 2009 ohne 
Bezüge beurlaubt und 103.879 geringfügig be-
schäftigt. 
 
6.1 Frauen bei der Hansestadt Lübeck 

Bei der Hansestadt Lübeck, d.h. bei der Stadtver-
waltung, den Entsorgungsbetrieben, den Senio-
rInneneinrichtungen, der städtischen Gebäuderei-
nigung und dem Kurbetrieb Travemünde waren im 
Jahr 2008 insgesamt 4.233 Personen, darunter 
2.421 Frauen und 1.812 Männer beschäftigt. Der 
Anteil der Frauen nach Köpfen betrug damit rund 
57%. Der hohe Frauenanteil kommt vor allem 
durch die Arbeitsplätze im Reinigungsdienst (96%) 
und in den Alten- und Pflegeheimen (85%) zu-
stande, wo überwiegend Frauen beschäftigt sind 
(Rahmenplan zur Frauenförderung 2009:4). 

Abb. 6.1 Beschäftigte Frauen und Männer bei der 
Hansestadt Lübeck (ohne Beschäftigte im Son-
derurlaub und Dauerkranke) in Prozent, 2008 
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Quelle: Rahmenplan zur Frauenförderung bei der Hansestadt 
Lübeck 2009, Graphik: Frauenbüro 

Frauenförderpläne bei der Hansestadt 
Lübeck 

Nach der Verabschiedung des Gleichstellungs-
gesetzes Schleswig-Holsteins im Dezember 1994 
hat die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck 1996 
die ersten Frauenförderpläne verabschiedet. Die 
Förderpläne liefern eine Ist-Analyse der Beschäf-
tigungsstruktur und geben jeweils für zwei Jahre 
Zielvorgaben sowie Maßnahmenkataloge zur Ver-
besserung der Situation. Ziel der Maßnahmen 
aktuell ist es, trotz Personaleinsparungen mindes-
tens den Frauenanteil an den Beschäftigten ge-
mäß den Vorgaben des Gleichstellungsgesetzes 
zu halten. 
 
Für Lübeck wurde 2009 der Rahmenplan zur 
Frauenförderung in der 2. Fortschreibung vorge-
legt, der die sechs Einzelpläne der SeniorInnen-
einrichtungen, des Kurbetriebes Travemünde, der 
Gebäudereinigung Hansestadt Lübeck, der Ent-
sorgungsbetriebe, der Lübecker Schwimmbäder 
und der Kernverwaltung zusammenfasst.  
 
Jede dritte Führungskraft bei der Stadt ist 
eine Frau, bei gewerblichen Berufen we-
niger als ein Fünftel mit Frauen besetzt 

In einigen Bereichen der Stadtverwaltung sind 
nach wie vor gravierende Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern zu erkennen: Ein ungleiches 
Anteilsverhältnis zwischen Männern und Frauen 
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bestand – trotz Verbesserungen - insbesondere 
bei den Führungspositionen. Frauen stellten 2008 
immer noch nur ein Drittel (33%) der Führungs-
kräfte. Teilzeitarbeitsplätze dagegen waren zu 
92% von Frauen besetzt. Männer machten nur 
einen Anteil von 8% aus. Im gewerblich-techni-
schen Bereich betrug der Frauenanteil nur 17%. 
Elternzeit und Sonderurlaube bleiben mit 94% 
frauendominiert.  Männer stellten nur 6% Prozent 
aller ElternzeitlerInnen bzw. SonderurlauberInnen. 
Die Mehrheit der weiblichen Mitarbeiterinnen war 
und ist  in den unteren Lohn-, Gehalts- und Besol-
dungsgruppen zu finden, womit geringe Entschei-
dungs- und Gestaltungsmöglichkeiten verbunden 
sind.  
 

Abb. 6.2 Beschäftigte Frauen und Männer bei der 
Hansestadt Lübeck nach ausgewählten Merkma-
len in Prozent, 2008 

Beschäftigte Frau-
en 

% Männer % Gesamt 

Anzahl 2.421 57 1.812 43 4.233 
Führungskräfte 19 33 39 67 58 
StellvertreterInnen 15 33 30 67 45 
Beschäftigte in 
gewerbl.- 
techn. Berufs-
gruppen 

139 17 656 83 795 

Teilzeitbeschäftigte 1.304 92 111 8 1.415 
Beurlaubte in El-
ternzeit 
 und Sonderurlaub 

148 94 9 6 157 

Quelle: Rahmenplan zur Frauenförderung bei der Hansestadt 
Lübeck 2009 
 
Weniger Frauen in Führungspositionen 

Bei der Hansestadt Lübeck stellten Frauen 2008 
genau ein Drittel (33%) aller Führungskräfte. Mit 
19 Frauen in Führungspositionen (33%) und 15 
Frauen in stellvertretenden Führungspositionen 
(33%) waren im Vergleich zu 2004 insgesamt fünf 
Frauen weniger in stellvertretenden Führungsposi-
tionen. 2004 hatten insgesamt 39 Frauen  Fü-
rungspositionen und Stellvertretungspositionen 
inne, 2008 waren es nur noch 34. 
 
Abb. 6.3 Führungskräfte bei der Hansestadt Lü-
beck nach Geschlecht in Prozent, 2008 
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Quelle: Rahmenplan zur Frauenförderung bei der Hansestadt 
Lübeck 2009 

Abb. 6.4 Frauenanteile insgesamt und an den 
Führungskräften bei der Hansestadt Lübeck in 
Prozent, 2008 
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Frauen in SeniorInneneinrichtungen 

Im Zuständigkeitsbereich der SeniorInneneinrich-
tungen waren 2008 insgesamt 465 Frauen und 84 
Männer beschäftigt. Der Rahmenplan zur Frauen-
förderung sieht als Ziel bis 2011 eine Erhöhung 
des Frauenanteils in den Entgeltgruppen (EG) 10 
und 11 vor. 
 
Frauen im Kurbetrieb Travemünde 

Im Zuständigkeitsbereich des Kurbetriebes Tra-
vemünde waren 2008 insgesamt 11 Frauen und 
10 Männer beschäftigt. Der Frauenanteil lag damit 
bei 52,4%. Die im gewerblich-technischen Bereich 
angesiedelten Stellen sind mittelfristig durch stän-
dig beschäftigte männliche Mitarbeiter besetzt. 
Eine Erhöhung des Frauenanteils wäre daher nur 
im Bereich der saisonal beschäftigten Mitarbeite-
rInnen möglich. 
 
Frauen in der Gebäudereinigung der 
Hansestadt Lübeck 

Bei der Gebäudereinigung betrug der Frauenanteil 
im Jahr 2008 96,1% bei insgesamt 306 Beschäf-
tigten. Bis 2011 gibt es daher nur die Zielvorgabe, 
eine Unterrepräsentanz in der Entgeltgruppe 9 
auszugleichen. Mit der lt. Bürgerschaftsbeschluss 
vom 20. Januar 2009 begonnenen Rückabwick-
lung der Privatisierung der Gebäudereinigung 
können wieder Beschäftigte bei der Gebäuderei-
nigung eingestellt werden – allerdings werden sie 
zu verschlechterten Bedingungen bei der GHL 
eingestellt: Neue Reinigungskräfte werden nach 
der niedrigsten Entgeltstufe, EG 1, beschäftigt. 
 



 67 

Angestellte – in Entgeltgruppen ab E10 
fast immer weniger Frauen als Männer 

Frauen innerhalb der Kernverwaltung der Hanse-
stadt Lübeck waren 2008 vor allem im gehobenen 
und höheren Dienst unterrepräsentiert. In allen 
Entgeltstufen oberhalb von EG10 - mit Ausnahme 
der EG14 – gab es weniger Frauen als Männer. 
Aber auch im einfachen Dienst, den Vergütungs-
gruppen EG2 und 3, sowie im mittleren Dienst, EG4 
und EG7, waren Frauen unterrepräsentiert. 
 
Keine der zwei EG15Ü-Stellen war mit einer Frau 
besetzt, so dass ihr Anteil 2008 bei null Prozent lag. 
In EG15 waren ein Drittel (33%) Frauen, in EG11 
und EG12 etwas mehr als ein Drittel (35,8 bzw. 
37,2%). Eine Ausnahme stellte die Tarifgruppe 
EG14 mit einem Frauenanteil von 57,89% dar. 

Abb. 6.5 Unterrepräsentanzen von Frauen an 
Tarifgruppen, 2008 

Tarifgrup-
pe TVöD 

Be-
schäf-
tigte 

Frauen-
anteil  
in % 

Ziel 
2011 
in % 

einzustel-
lende 
Frauen 

15 ü 2 0 33,00 1 

15 15 33 50,00 2,5 

14 38 57,89 - - 

13 37 43,24 45,24 2 

12 43 37,21 42,21 2 

11 67 35,28 42,37 4,5 

10 59 42,37 50 4,5 

Quelle: Rahmenplan zur Frauenförderung bei der Hansestadt 
Lübeck 2009 

Beamtenstatus bleibt Männerdomäne 

Frauen waren auch 2008 in allen Besoldungs-
gruppen des gehobenen Dienstes mit Ausnahme 
von A9g und A10 unterrepräsentiert. Dennoch 
stieg ihr Anteil im Vergleich zu 2005 in allen Grup-
pen außer A13 und A15. Zum ersten Mal seit Er-
stellung des ersten Frauenförderplans 1996 ist 
eine von derzeit nur noch drei A16-Stellen mit 
einer Frau besetzt. 
 
Abb. 6.6 Unterrepräsentanzen von Frauen an 
Besoldungsgruppen, 2008 
Besoldungs-
gruppe BBe-
sO 

Be-
schäf-t-
igte 

Frau-
en-
anteil 
in % 

Ziel 
2011 
in % 

Ein-
zustel-
lende 
Frauen 

A16 3 33 38,3 0,5 

A15 12 16,6 41,6 3 

A14 12 41,6 46,6 0,5 

A13h 5 40 45 0,5 

A13g 20 30 37,7 1,5 

A12 45 37,7 42,3 2 

A11 92 42,3 50 7,5 

Quelle: Rahmenplan zur Frauenförderung bei der Hansestadt 
Lübeck 2009 

6.2 Das Personal an Lübecker Hoch- 
     schulen 
 
Deutschlandweit: 18% Professorinnen 
 
Die Zahl der Professorinnen in Deutschland hat 
sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt 
und erreichte 2009 mit 7.300 einen neuen Höchst-
stand. Zwischen 1999 und 2009 nahm ihr Anteil 
von 10 auf 18% zu, so das Statistische Bundes-
amt (Destatis, PM 235/2010). 
 
Während in den Sprach- und Kulturwissenschaf-
ten (32%) etwa jeder dritte Lehrstuhl, in der Kunst 
und  Kunstwissenschaft (28%) mehr als jeder 
vierte Lehrstuhl mit einer Frau besetzt war, lag der 
Anteil der Professorinnen in allen anderen Fä-
chergruppen bei höchstens 21%. Am deutlichsten 
unterrepräsentiert waren Professorinnen in den 
Fächergruppen Ingenieurwissenschaften (9%) 
sowie Mathematik und Naturwissenschaften 
(12%), wobei auch in diesen Fächergruppen ihr 
Anteil im Vergleich zu 1999 um vier beziehungs-
weise sieben Prozentpunkte gestiegen ist. In 
Schleswig-Holstein lag der Frauenanteil unter den 
ProfessorInnen 2008 nur bei 12 % und damit über 
5 % unter dem Bundesdurchschnitt (Statistisches 
Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick:26) 
 
Wenig Frauen beim wissenschaftlichen 
Personal der Lübecker Hochschulen 
 
An allen drei Hochschulen in Lübeck waren Frauen 
2007 beim wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personal unterrepräsentiert. An der Musikhochschu-
le stellten Frauen laut Statistikamt Nord nur 36%, an 
der Fachhochschule 20% und an der Universität zu 
Lübeck sogar nur 18% dieses Personals. 
 
Abb. 6.7 Wissenschaftliches und künstlerisches 
Personal an Hochschulen in Lübeck 2007 
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Quelle: Statistik Nord, Graphik: Frauenbüro 

 
Fachhochschule Lübeck: deutlich männ-
derdominiert 

Die Fachhochschule (FH) Lübeck ist stark männ-
lich geprägt, sowohl hinsichtlich der Studierenden, 
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wie bereits in Kapitel 3 dargestellt wurde, als auch 
bezüglich der Professuren, der wissenschaftlich 
Beschäftigten, der Verwaltungsspitzen und der 
Besetzung der Gremien. 
 
Abb. 6.8 Professuren Fachhochschule Lübeck, 
Frauen, Männer 2009 
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Quelle: FH Lübeck, Graphik: Frauenbüro 
 
101 der 112 Professuren (90%) an der Fachhoch-
schule Lübeck waren 2009 mit Männern besetzt, 
nur elf mit Frauen. Der Frauenanteil lag bei 10%. 
Von den 115 wissenschaftlich Beschäftigten der 
FH waren 11,31% Frauen. Fünf Jahre zuvor lag 
dieser Anteil mit 7,8% noch niedriger. Im soge-
nannten wissenschaftsstützenden Bereich dage-
gen lag der Frauenanteil an der FH 2009 bei 43%. 
 
Die obersten Leitungspositionen der FH (Präsi-
dentIn, VizepräsidentIn, KanzlerIn, DekanInnen, 
Instituts- und BereichsleiterInnen) waren allesamt 
mit Männern besetzt. Frauen kommen erst auf 
Ebene der DezernentInnen bzw. Abteilungsleitun-
gen hinzu. 2009 waren von sechs solcher Stellen 
zwei (33%) mit Frauen besetzt.  
 
Wenige Frauen in Gremien der FH 
Da sich die Gremien aus dem Personalkörper der 
Fachhochschule rekrutieren, ist auch hier von 
einem entsprechend niedrigen Frauenanteil aus-
zugehen.  
 
Im Hochschulrat saßen 2009 zwei Frauen (50%) 
und zwei Männer. Im Senat saßen eine Frau und 
elf Männer, der Frauenanteil lag hier bei unter 
10%. Im Ausschuss für Forschung und Wissens-
transfer saß eine Frau mit 18 Männern, der Frau-
enanteil lag bei 5,2%. Im Studienausschuss saß 
eine Frau mit 13 Männern (7,1% Frauenanteil). Im 
Personalrat waren zwei Frauen und vier Männer 
vertreten. Einzig im Gleichstellungsausschuss gab 
es mehr Frauen (7) als Männer (1). 
 

Abb. 6.9 Frauen und Männer in Gremien der 
Fachhochschule Lübeck, 2009 
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Quelle: Fachhochschule Lübeck, Graphik: Frauenbüro 

Insgesamt arbeiteten an der Fachhochschule 
Lübeck im Jahr 2007 408 Menschen, darunter 127 
Frauen (31%). Vom den 226 wissenschaftlichen 
MitarbeiterInnen waren allerdings nur 46 Frauen 
(20%). Davon waren 118 wissenschaftliche Mitar-
beiterInnen hauptberuflich tätig, darunter nur neun 
Frauen (7,6%) (Statistikamt Nord, Hochschulper-
sonal in Schleswig-Holstein 2007). 
 
Universität zu Lübeck 

An der Universität zu Lübeck waren 2008 insge-
samt 29 Professoren und eine Professorin be-
schäftigt. Der Frauenanteil an Professuren betrug 
damit 3,3%. An der Technisch-Naturwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität gab es 2008 24 
Professuren, darunter keine Frau. An der medizi-
nischen Fakultät waren es fünf  Professoren und 
eine Professorin. Obwohl die Zahl der Professuren 
an beiden Fakultäten in den vergangenen Jahren 
leicht gestiegen ist, kam keine weitere weibliche 
Professorin hinzu, der Frauenanteil sank entspre-
chend. 
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Abb. 6.10 Anzahl Frauen und Männer bei Profes-
sorInnen, Universität zu Lübeck, 2005–2008 
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Quelle: Universität zu Lübeck, Graphik Frauenbüro 

Abb. 6.11 Professorinnen und Professoren nach 
Fakultäten Universität zu Lübeck 2005 - 2008 
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Quelle: Universität zu Lübeck. Graphik: Frauenbüro 

Auch bei den Habilitationen und Juniorprofessuren 
dominieren die Männer, allerdings nicht ganz so 
stark wie bei den regulären Professuren. 
 
Abb. 6.12 Habilitationen & JuniorprofessorInnen 
Universität zu Lübeck 2005 - 2008 
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Quelle: Universität zu Lübeck, Graphik: Frauenbüro 

Insgesamt arbeiteten an der Universität zu Lübeck 
im Jahr 2007 475 Menschen, darunter 205 Frauen 
(43%). Vom den 226 wissenschaftlichen Mitarbei-
terInnen waren allerdings nur 42 Frauen (18,5%) 
(Statistikamt Nord, Hochschulpersonal in Schles-
wig-Holstein 2007). 
 
6.3 SchulleiterInnen 

In den westdeutschen Bundesländern sind Frauen 
in Schulleitungspositionen in der Minderheit, ob-
wohl es insgesamt eine größere Anzahl weiblicher 
Lehrkräfte gibt. 
 
Die 63 besetzten Schulleitungspositionen in Lü-
beck wurden 2009 nur zu 34% von Frauen beklei-
det. Die meisten Schulleiterinnen waren an  
Grundschulen anzutreffen, obwohl auch dort mehr 
Männer (15) als Frauen (13) als Schulleitungen 
arbeiteten. Viele weibliche Schulleitungen (5) gab 
es auch an Förder- bzw. Sonderschulen. 
 
Dagegen war an keiner der fünf Beruflichen Schu-
len und an keiner Realschule eine Schulleiterin 
beschäftigt. An den drei Grund- und Regional-, 
den sieben Grund- und Gemeinschafts-, den vier 
Gemeinschaftsschulen sowie den sechs Gymna-
sien gab es jeweils nur eine Schulleiterin. 

Abb. 6.13 Schulleiterinnen und Schulleiter in Lü-
beck, 2009 
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Quelle: Hansestadt Lübeck, Graphik: Frauenbüro 

6.4 Gericht und Polizei 

Frauen stellen immer mehr Richterinnen an den 
Lübecker Gerichten, in den vergangenen vier Jah-
ren haben sie stark aufgeholt. Am Sozial- und 
Amtsgericht stellten sie 2009 50 bzw. 55 % aller 
RichterInnen. Zählt man die RichterInnen-Stellen 
am Amts-, Arbeits-, Sozial- und Landgericht zu-
sammen, waren Frauen jedoch auch 2009 immer 
noch unterrepräsentiert, es gab 48 Richterinnen 
und 58 Richter. 
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Abb. 6.14 Gesamtzahl der Richterinnen und Rich-
ter am Amts-, Sozial-, Arbeits- und Landgericht 
Lübeck, 2006-2009 
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Die Verteilung an den Gerichten ist dabei unter-
schiedlich. Hohe Frauenanteile haben, wie ein-
gangs erwähnt, Amts- und Sozialgericht vorzuwei-
sen. Insbesondere beim Arbeits- und beim Land-
gericht sind Frauen dagegen nach wie vor unter-
repräsentiert: Beim Arbeitsgericht stellten sie 33% 
der RichterInnen, beim Landgericht 36%. 

Abb. 6.15 RichterInnen am Amts-, Arbeits-, Sozial- 
und Landgericht Lübeck, 2006-2009 
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Frauen seltener Vorsitzende Richterinnen 
Auch bei den Vorsitzenden RichterInnen gibt es 
immer noch weniger Frauen als Männer. 2009 
führten am Landgericht vier Richterinnen und 14 
Richter den Vorsitz. Am Arbeitsgericht gab es zwei 
Vorsitzende Richterinnen und vier Vorsitzende 
Richter. Am Sozialgericht waren 2009 neun Rich-
terinnen und neun Richter beschäftigt. Da alle 
BerufsrichterInnen in den Kammern generell den 
Vorsitz führen, entfällt die Angabe des Vorsitzes. 
Beim Amtsgericht Lübeck gibt es ebenfalls keine 
Vorsitzende RichterInnen, dafür aufsichtsführende 
RichterInnen derselben Besoldungsgruppe: 2009 
waren dies eine Richterin und drei Richter. 

Abb. 6.16 Vorsitzende bzw. aufsichtsführende 
RichterInnen in Lübeck, Frauen - Männer 2009 
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Mehr Staatsanwältinnen 
 
Die Lübecker Staatsanwaltschaft setzte sich 2009 
aus 18 Staatsanwältinnen und 24 Staatsanwälten 
zusammen. Frauen stellten hier einen Anteil von 
43%. In Teilzeit arbeiteten davon sechs Frauen 
und ein Mann. 
 
Im Vergleich zu 2005 ist die Zahl der Staatsanwäl-
tinnen um vier gestiegen, die Zahl der Staatsan-
wälte um 12 zurück gegangen. 
 
Abb. 6.17 StaatsanwältInnen in Lübeck, 2009 
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Quelle: Staatsanwaltschaft Lübeck; Graphik: Frauenbüro 
 
Frauen bei der Lübecker Polizei 
 
Bei der Schutz- und Kriminalpolizei der Polizeidi-
rektion Lübeck stellten Frauen 2010 17% der Mit-
arbeiterInnen im Vollzug. Im mittleren Dienst stell-
ten Frauen dabei fast jede fünfte (18,75%) Mitar-
beiterIn, im gehobenen und höheren Dienst mit 
leicht über 16% noch etwas weniger. 
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Abb. 6.18 Schutz- und Kriminalpolizei Lübeck, 
Frauen und Männer 2010 
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Quelle: Polizeidirektion Lübeck, Graphik: Frauenbüro 
 
Von den 720 MitarbeiterInnen der Schutz- und 
Kriminalpolizei im Bereich der Polizeidirektion 
Lübeck arbeiteten 70 Frauen in Vollzeit und 55 in 
Teilzeit. Von den Männern arbeiteten 583 in Voll-
zeit und 12 in Teilzeit. 
 
Abb. 6.19 Schutz- und Kriminalpolizei Lübeck, 
Frauen und Männer 2010 
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7 Frauen in der Bürgerschaft, den Auf-
sichtsräten, Parteien und Gewerkschaften 
Frauen bekleiden heute wie selbstverständlich 
Ämter, die ihnen lange verwehrt waren: als Bun-
deskanzlerin, Ministerpräsidentin, Ministerin sowie 
in anderen herausragenden Positionen von Politik, 
Verwaltung und Medien. Dennoch stellten sie 
2008 immer noch nur etwa ein Drittel (32%) der 
Abgeordneten auf Bundes- und Landesebene. In 
der Kommunalpolitik sind sie häufig noch deutli-
cher unterrepräsentiert. Nur ein Viertel der (eh-
renamtlichen) Mandate ist im Durchschnitt mit 
Frauen besetzt; in den hauptamtlichen Positionen 
wie bei den OberbürgermeisterInnen oder Landrä-
tInnen stellen sie nur um die fünf Prozent. 
 
Der Frauenanteil im Bundestag, in den Länderpar-
lamenten, sowie bei den Stadt- und Gemeinderä-
ten hat in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich 
zugenommen. In den 60er und 70er Jahren lag er 
noch bei unter 10%, heute liegt der Anteil der 
Frauen im Bundestag bei 32,8%, in den Kommu-
nalparlamenten bei durchschnittlich 25%. In Groß-
städten stellen Frauen zwischen 30 und 40%, in 
kleineren Städten und Kommunen meist deutlich 
weniger. Noch immer gibt es in Deutschland 
Stadt- und Gemeinderäte, in denen keine einzige 
Frau vertreten ist. 
 
Frauen sind nicht nur in der Politik, sondern auch 
am bürgerschaftlichen Engagement seltener als 
Männer beteiligt: Im Jahr 2009 engagierten sich 
40% der Männer und 32% der Frauen freiwillig 
(BMFSFJ, Monitor Engagement 2009:39). Frauen 
tragen der Studie zufolge ganz besonders die 
sozialen Bereiche der Zivilgesellschaft wie Kinder-
garten und Schule, Soziales, Gesundheit, Kirche. 
Die insgesamt deutlich höhere Engagementquote 
der Männer erkläre sich durch ihr Engagement im 
Vereinsbereich (Sport, Freizeit), im politischen und 
berufsbezogenen Engagement sowie dem bei der 
Freiwilligen Feuerwehr bzw. den Rettungsdiens-
ten.  
 
Ursachen für die größere Distanz von Frauen 
gegenüber Politik und Ehrenamt liegen u.a. in den 
männlich geprägten Themenschwerpunkten, Hier-
archien und Kulturen von vielen Groß-
organisationen und Vereinen. Frauen mit Familie 
mangelt es außerdem oft an zeitlichen, finanziel-
len und logistischen Spielräumen, sich gesell-
schaftlich oder politisch zu engagieren. Die Aus-
sicht auf ein politisches Mandat ist zudem meist 
von männlich dominierten Netzwerken abhängig, 
so das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend im Gender-Datenreport 2005. 
 

Lübeck stürzt bei „Gender Ranking“ ab 
Lübeck und Kiel, die beiden einzigen schleswig-
holsteinischen Großstädte, mussten 2010 beim 
„Gender Ranking" der Heinrich-Böll-Stiftung und 
der Fernuniversität Hagen herbe Verluste hin-
nehmen. Lübeck rutschte von Platz 4 (2008) auf 
Platz 46 (2009), Kiel von Platz 43 auf Platz 57. In 
dem Ranking wird der Frauenanteil in den Kom-
munalparlamenten und Verwaltungsspitzen von 
79 deutschen Großstädten gemessen. Maßstab 
ist der Anteil der Ratsmandate, Fraktionsvorsitze, 
Ausschussvorsitze, Dezernats- und Verwaltungs-
leitungen, die von Frauen besetzt werden. 
 
Eine mit dem Ranking verbundene Studie fand 
heraus, dass die Unterrepräsentanz von Frauen 
umso stärker ausgeprägt ist, je wichtiger Ämter in 
der Kommunalpolitik werden. Die Zahlen zeigten 
auf, dass der Frauenanteil in politischen Spitzen-
positionen seit 2008 zum Teil deutlich gesunken 
war. Unter allen Ratsmitgliedern stagnierte der 
Frauenanteil in deutschen Großstädten bei 33%. 
Ihr Anteil an Oberbürgermeisterposten sank um 
5% auf nur noch 12,7%. Auch bei den Ausschuss-
vorsitzenden sank der Frauenanteil von 25,9% auf 
22,4%, bei den Fraktionsvorsitzenden von 20,6% 
auf 18,9%. Einzig auf Dezernentenebene stieg ihr 
Anteil leicht von 18,5% auf 19,9%. 
 
Gesetzliche Vorgabe für Frauenquote 
vorhanden 
 
Das schleswig-holsteinische Gesetz zur Gleich-
stellung von Frauen im öffentlichen Dienst bietet 
und gebietet festgelegte Frauenanteile: „§ 15 
„Gremienbesetzung“: (1) Bei Benennungen und 
Entsendungen von Vertreterinnen und Vertretern 
für Kommissionen, Beiräte, Ausschüsse, Vorstän-
de, Verwaltungs- und Aufsichtsräte sowie für ver-
gleichbare Gremien, deren Zusammensetzung 
nicht durch besondere gesetzliche Vorschriften 
geregelt ist, sollen Frauen und Männer jeweils 
hälftig berücksichtigt werden. Bestehen Benen-
nungs- oder Entscheidungsrechte nur für eine 
Person, sollen Frauen und Männer alternierend 
berücksichtigt werden, wenn das Gremium für 
jeweils befristete Zeiträume zusammengesetzt 
wird; anderenfalls entscheidet das Los. (…) (2) 
Sind Organisationen, die nicht Träger der öffentli-
chen Verwaltung sind, oder sonstige gesellschaft-
liche Gruppierungen zur Benennung oder Entsen-
dung von Mitgliedern für öffentlich-rechtliche Be-
schluss- oder Beratungsgremien berechtigt, gilt 
Absatz 1 entsprechend.“ Von der Umsetzung des 
Paragraphen sind wir jedoch noch weit entfernt. 
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7.1 Lübecker Kommunalpolitik 

Bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 
25. Mai 2008 wurde die Bürgerschaft der Hanse-
stadt Lübeck für die Wahlperiode vom 01.06.2008 
bis 31.05.2013 gewählt. Die Bürgerschaft setzt 
sich seit Ende 2008 aus 60 Abgeordneten zu-
sammen, die sieben verschiedenen Parteien / 
Wählergemeinschaften angehören. 
 
Abb. 7.1 Frauen und Männer i.d. Lübecker Bür-
gerschaft, Juli 2010 
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Quelle: www.luebeck.de; Graphik: Frauenbüro 
 
Mit 22 weiblichen Abgeordneten direkt nach der 
Bürgerschaftswahl konnte zunächst ein Frauenan-
teil von 36,6 % erreicht werden. Bis Juli 2010 ist 
dieser Anteil aufgrund von personellen Verände-
rungen jedoch auf 33,3% gesunken. In der vor-
hergehenden Legislaturperiode betrug der Frau-
enanteil der Bürgerschaftsabgeordneten hingegen 
noch 40% - wesentlicher Grund für Platz 4 des 
Gender Rankings im Jahr 2008. 
Allerdings hat die Lübecker Bürgerschaft seit die-
ser Legislaturperiode wieder eine Stadtpräsidentin 
– die zweite nach Ingeborg Sommer (1986 – 
1990). 
 
Die stärkste Fraktion in der Lübecker Bürgerschaft 
war im Juli 2010 die SPD. Von ihren 18 Abgeord-
neten waren fünf Frauen, also 28%. Die CDU als 
zweitstärkste Fraktion kam mit vier weiblichen 
Abgeordneten auf einen Frauenanteil von 27% 
und liegt damit noch leicht hinter dem geringen 
Frauenanteil der SPD. Bei den kleineren Fraktio-
nen BfL (Bürger für Lübeck) und Linke stellten 
Frauen jeweils zwei von insgesamt sechs und 
damit ein Drittel (33%) der Abgeordneten. Unter 
den fünf Bürgerschaftsmitgliedern der FDP ist nur 
eine Frau (20%). Der höchste Frauenanteil bei 
den Fraktionen war mit 71% bei den Grünen zu 
finden. Fünf von sieben Abgeordneten waren 
Frauen. Die Lübecker Gruppe BUNT bestand aus 
einer Frau (100%). Außerdem gibt es seit Mitte 
2009 in der Bürgerschaft noch zwei fraktionslose 
Männer. 
 
Frauen als Vorsitzende haben nur die Fraktionen 
der Linken und von Bündnis 90/Die Grünen. Allen 

anderen Fraktionen stehen Männer vor. Die bei-
den großen Fraktionen CDU und SPD haben je-
weils zwei stellvertretende Fraktionsvorsitzende, 
die mit einer Frau und einem Mann besetzt sind. 
Linke und FDP hatten jeweils einen männlichen, 
die BfL zwei männliche Stellvertreter. Bei den 
Grünen hatten zwei Frauen die beiden Stellvertre-
terInnenfunktionen inne. 

Abb. 7.2 Sitze i.d. Lübecker Bürgerschaft, Frauen 
und Männer nach Partei, 7/2010 
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In Lübeck gibt es seit 2004 nur noch eine Senato-
rin und drei Senatoren. Die Senatorin leitet den 
Fachbereich Kultur, zu dem neben den Museen 
auch die Bereiche Schule und Sport, Kindertages-
betreuung, die VHS, die Familienhilfe, Archäologie 
und Denkmalpflege, das Archiv und die Stadtbib-
liothek gehören. Der Frauenanteil unter den Sena-
torInnen liegt seit nunmehr sechs Jahren unver-
ändert bei 25%.  

Abb. 7.3 Senatorin und Senatoren in Lübeck, 
1998 – 2009 
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Anteil der Frauen in Ausschüssen sinkt: 
In zehn von 17 Ausschüssen weniger als 
ein Drittel Frauen 

Durch die Beteiligung an Ausschüssen können 
Frauen und Männer die Kommunalpolitik beein-
flussen und mitgestalten. In den 17 Ausschüssen 
der Lübecker Bürgerschaft war 2010 im Schnitt 
nur knapp jede dritte VertreterIn eine Frau (32%). 
Seit 2008 ist der Frauenanteil in den Ausschüssen 
von Jahr zu Jahr um jeweils ein Prozent gesun-
ken, von 34 (2008) über 33 (2009) auf 32% 
(2010). 
 

Abb. 7.4 Ausschüsse der Bürgerschaft, Mitglieder 
nach Frauen und Männern, 2010 (Auswahl) 
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Frauen waren auch 2010 verstärkt in den Berei-
chen Kultur sowie Jugend und Soziales engagiert, 
aber auch im Rechnungsprüfungsausschuss wa-
ren 2010 relativ viele Frauen (46,1%) beteiligt. Die 
Mehrheit der Mitglieder stellten Frauen 2010 nur 
im Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege sowie 
im Jugendhilfeausschuss, wobei es im letzteren 
durch § 4 Abs. 6 der Satzung des Jugendamtes 
der Fassung vom 23.2.2006 vorgegeben ist: „Bei 
der Besetzung des Jugendhilfeausschusses ist zu 
gewährleisten, dass Frauen und Männer zu glei-
chen Anteilen vertreten sind.“ Im Sozialausschuss 
betrug der Frauenanteil nur noch 40% (2006: 
56,3%). Im Hauptausschuss sowie im Schulleiter-
wahlausschuss und im Schulverband Krummesse 
stellten Frauen 2010 die Hälfte der Mitglieder. Im 
Hauptausschuss ist der Frauenanteil im Vergleich 
zu 2006 gestiegen, in den beiden anderen Aus-
schüssen gesunken. 
 

Abb. 7.5 Ausschüsse der Bürgerschaft, Mitglieder 
nach Frauen und Männern, 2010 (alle) 
 
Ausschuss Frau-

en 
Män-
ner 

FA.% 

Ältestenrat 4 13 23,5 

Bauausschuss 3 12 20,0 

Finanz- und Persona-
laussch.  

1 10 09,0 

Hauptausschuss 6 6 50,0 

Jugendhilfeausschuss 10 9 52,0 

Kleingartenausschuss 6 9 40,0 

Ausschuss für Kultur 
und  
Denkmalpflege 

8 7 53,3 

Ausschuss für den  
Kurbetrieb Travemünde 

4 10  28,5 

Rechnungsprüfungs-
ausschuss 

6 7  46,1 

Schul- und Sportaus-
schuss 

4 11 26,6 

Schulleiterwahlaus-
schuss 

5 5 50,0 

Schulverband Krumm-
esse 

1 1 50,0 

Ausschuss für Sicher-
heit und Ordnung und 
Polizeibeirat 

2 11 15,3 

Ausschuss für Soziales 6 9 40,0 

Umweltausschuss 4 11 26,6 

Wirtschaftsausschuss 2 13 13,3 

Wahlprüfungsaus-
schuss 

4 13 23,5 

Werkausschuss  
Entsorgungsbetriebe 
Lübeck 

3 11 21,4 

Quelle: Hansestadt Lübeck, Büro der Bürgerschaft 

Im Finanz- und Personalausschuss war 2010 nur 
eine Frau (9%) vertreten und nur je zwei Frauen 
im Wirtschaftsausschuss (13,3%) sowie im Aus-
schuss für Sicherheit und Ordnung (15,3%). Im 
Bauausschuss war nur jedes fünfte Mitglied eine 
Frau (20%). Und auch im Werkausschuss der 
Entsorgungsbetriebe (21,4%), im Wahlprüfungs-
ausschuss (23,5%) und im Ältestenrat (23,5%) 
war nicht einmal jede vierte VertreterIn eine Frau. 
 
Auch in den Ausschüssen für Schule und Sport 
(26,6%), für Umwelt (26,6%) und für den Kurbe-
trieb Travemünde (28,5%) war nicht einmal jedes 
dritte Mitglied eine Frau. Insgesamt waren in zehn 
der 17 Ausschüsse weniger als ein Drittel Frauen 
vertreten. Die Zahl der weiblichen StellvertreterIn-
nen für die Ausschüsse ist zwischen 2008 und 
2010 ebenfalls von 39 auf nur noch 30% zurück-
gegangen. 
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Studie zu Frauen in der Kommunalpolitik 
 
Eine Studie des BMFSFJ zu Frauen in der Kom-
munalpolitik stellte 2008 fest, dass Kommunalpoli-
tik in Deutschland vorwiegend „von Frauen ge-
macht wird, die sich in der zweiten Lebenshälfte 
befinden. Die Altergruppe der 40 bis 60jährigen ist 
mit 64% vertreten, die über 60jährigen mit weite-
ren 25%.“ Kommunalpolitisch aktive Frauen waren 
überdurchschnittlich hoch gebildet, fast jede zwei-
te verfügte über einen Hochschulabschluss. Zwei 
Drittel waren erwerbstätig, davon die Hälfte in 
Teilzeit. Die Frauen engagierten sich in der Kom-
munalpolitik in der Regel zu einem Zeitpunkt, in 
dem die Kinder bereits über 16 Jahre alt waren 
(61%). Nur ein sehr geringer Prozentsatz hatte 
Kinder im Alter bis zu fünf Jahren zu versorgen 
(7%). Angesichts des zeitlichen Umfangs kommu-
nalpolitischen Engagements - über die Hälfte der 
Kommunalpolitikerinnen war mehr als 10 und bis 
zu 20 Stunden pro Woche dafür tätig - sei die 
Vereinbarung von (Vollzeit) Erwerbstätigkeit, Er-
ziehung von Kindern und politischem Ehrenamt 
vorwiegend im zeitlichen Nacheinander möglich, 
so die Studie (BMFSFJ, Einstiegswege und Erfah-
rungen von Kommunalpolitikerinnen, 2008). 
 
7.2 Aufsichtsräte der Gesellschaften 
mit städtischer Beteiligung 

In den 19 Aufsichtsräten, in die die Hansestadt 
Mitglieder entsendet, gab es 2010 insgesamt 154 
Aufsichtsratsmitglieder, davon waren 28 Frauen. 
Die Aufsichtsräte insgesamt waren somit durch-
schnittlich zu 18,2% mit Frauen besetzt – d.h. 
weniger als jedes fünfte Mitglied eines Aufsichts-
rates in Lübeck war eine Frau.  
 
Abb. 7.6 Aufsichtsratsmitglieder, entsandt von 
Stadt Lübeck u. anderen, Frauen, Männer 2010  
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Quelle: Beteiligungscontrolling, Graphik: Frauenbüro 
 
Die Hansestadt Lübeck selbst entsandte 2010 
insgesamt 89 Mitglieder in diese Aufsichtsräte. 
Wer entsandt wird, entscheidet die Bürgerschaft. 
Von den durch die Stadt entsandten Aufsichts-
ratsmitgliedern waren 21 Frauen (23,5%) und 68 
Männer.  

Abb. 7.7 Aufsichtsratsmitglieder, von Hansestadt 
Lübeck entsandt, Frauen und Männer 2010 
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Quelle: Beteiligungscontrolling, Graphik: Frauenbüro 
 
Obwohl auch bei den durch die Stadt entsandten 
Aufsichtsratsmitgliedern nur etwa jede vierte eine 
Frau ist, fällt dennoch auf, dass die „städtischen“ 
Frauen einen Großteil aller in die Aufsichtsräte 
entsandten Frauen ausmachten. Die Stadt stellte 
21 der insgesamt 28 Frauen in Aufsichtsräten. 
 
Drei Aufsichtsräte ganz ohne Frauen, 
Stadt stellt in fünf Aufsichtsräten keine 
Frau 
In drei Aufsichtsräten waren überhaupt keine 
Frauen vertreten, und zwar beim Wissenschafts- 
und Technologiepark Lübeck GmbH (WTP), bei 
der KWL (Projekte, Immobilien, Parken) und der 
International School of New Media GmbH (ISNM).  
 
Abb. 7.8 „Ranking“ Frauen in Aufsichtsräten Lü-
beck insgesamt, nach Aufsichtsräten 2010 
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Abb. 7.9 „Ranking“ Frauen in Aufsichtsräten Lü-
beck, städtisch Entsandte, 2010 
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Die Hansestadt Lübeck entsandte zwar, wie oben 
erwähnt, einige Frauen in Aufsichtsräte, in insge-
samt fünf Aufsichtsräte entsandte sie aber keine 
einzige Frau. Besonders wenige Frauen waren 
insgesamt in den Aufsichtsräten der Holding der 
Stadtwerke (SWL-H) und des Stadtverkehrs Lü-
beck mit jeweils nur 8,3%. Im Aufsichtsrat der 
Hafen-Gesellschaft (LHG) stellten Frauen 11%, 
beim Theater 12,5%, bei den Grundstücksgesell-
schaften Trave und Kurhausbetrieb Travemünde 
sowie der Flughafen Lübeck mbH stellten Frauen 
jeweils nur 14,2% aller Aufsichtsratsmitglieder, bei 
den Sana-Kliniken 16,6%. Die höchsten Frauen-
anteile verzeichnete 2010 der Aufsichtsrat der 
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH und 
die Hochschulstadtteil-Entwicklungs-GmbH mit 
jeweils 42,8%. 
 
7.3 Lübecker Parteien  

Höherer Anteil Frauen nur in der CDU, 
Anteil bei Linken, Grünen und FDP sinkt 

Der Anteil der weiblichen Mitglieder der sieben 
Lübecker Parteien bzw. Wählergemeinschaften 
lag 2009/2010 durchschnittlich bei etwa 30,6%. 
Rechnet man alle Mitglieder der Parteien und 
Wählergemeinschaften (außer Lübecker Bunt) 
zusammen, ergibt sich sogar ein Frauenanteil an 
Mitgliedern von 32,6%. 
Während die FDP nach wie vor den niedrigsten 
Anteil an weiblichen Mitgliedern zu verzeichnen 
hatte (22,2%), gefolgt von den Bürgern für Lübeck 

(23,5%) und den Linken (24,5%), verfügten Bünd-
nis 90/Die Grünen (31,5%), die CDU (32,7%) so-
wie die SPD (34,9%) über die höchsten Anteile an 
weiblichen Mitgliedern. 
 
Abb. 7.10 Frauenanteil der Lübecker Parteien in 
Prozent, 2009/2010 
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Quellen: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Linkspartei, 
FDP, BfL, Lübecker Bunt, Graphik: Frauenbüro 

Im Vergleich zu 2006 sank der Frauenanteil bei 
den Linken am stärksten von 37% auf nur noch 
24,5%, der Rückgang betrug 12,5%. Auch bei 
Bündnis 90/Die Grünen, die traditionell einen eher 
hohen Frauenanteil vorweisen können, sank die-
ser von 36 auf 31,4%, also um 4,5%. Bei der FDP, 
die schon 2006 mit 24% den geringsten Frauen-
anteil hatte, gab es einen Rückgang um 1,8%. Der 
Frauenanteil bei der SPD blieb ungefähr gleich, 
einzig die CDU konnte ihren Anteil an weiblichen 
Parteimitgliedern um 1,7% erhöhen.  
 
Betrachtet man die absoluten Zahlen, so hatte die 
SPD mit 424 weiblichen Mitgliedern mit Abstand 
die meisten Frauen in ihren Reihen, gefolgt von 
der CDU, bei der 292 Frauen Mitglied waren. In 
der Partei Die Linke gab es 37 weibliche Mitglie-
der, bei Bündnis 90/Die Grünen 23, bei der FDP 
22 und bei den Bürgern für Lübeck 12. 
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Abb. 7.11 Absolute Zahl Mitglieder Lübecker  
Parteien/Wählergem. nach Geschlecht, 2009/10 
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Quellen: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Linkspartei, 
FDP, BfL, Lübecker Bunt, Graphik: Frauenbüro 
 
7.4 Gewerkschaften 

Frauen sind in Einzelgewerkschaften unterschied-
lich stark vertreten. Der Deutsche Gewerkschafts-
bund ist der größte Dachverband mit insgesamt 
rund 6,2 Millionen Mitgliedern (Stand: Ende 2009). 
Fast ein Drittel davon waren Frauen (32,4%). Zu 
den acht Einzelgewerkschaften, die im DGB zu-
sammengeschlossen sind, gehören auch die Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie die 
Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di). 
Ver.di verfügt mit rund 2,1 Millionen Mitgliedern 
über die meisten Mitglieder aller Einzelgewerk-
schaften, 50,4% der ver.di-Mitglieder sind Frauen. 
In der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
lag der Frauenanteil 2009 bei 70%. Der Anteil der 
Frauen ist auch in verschiedenen Wirtschafts-
zweigen unterschiedlich hoch, so dass beispiels-
weise in der IG Metall nur etwa 17,7% weibliche 
Mitglieder vertreten waren. Der Frauenanteil in der 
IG Bauen-Agrar-Umwelt lag bei 20,2%. 
 
Seit einigen Jahren kämpfen die Gewerkschaften 
mit einem Schwund der Mitglieder (Destatis, Da-
tenreport 2008, Sozialbericht für die BRD:395). 
Laut einer von den Gewerkschaften in Auftrag 
gegebenen repräsentativen Studie aus dem Jahr 
2007 soll es über sechs Millionen nicht organisier-
te ArbeitnehmerInnen geben, die als potenzielle 
zukünftige Gewerkschaftsmitglieder in Frage kä-
men. Darunter sollen überproportional viele junge 
Frauen, Teilzeitbeschäftigte und Azubis sein, die 
sich den Gewerkschaften besonders verbunden 
fühlen. Die Unzufriedenheit einiger Mitglieder mit 
den Gewerkschaften, so die Studie, rühre z.B. 
auch daher, dass sie sich mehr Einsatz der Ge-
werkschaften für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf wünschten. 
 
Lübecker Gewerkschaften 
Ausgewertet wurden die Mitgliederzahlen von 
sieben Gewerkschaften für die Hansestadt Lü-
beck. Insgesamt gaben die Gewerkschaften an, 
22.618 Mitglieder zu haben, darunter 8.162 Frau-
en und 14.456 Männer. Frauen stellten damit ins-

gesamt im Schnitt 36% aller Mitglieder dieser 
sieben Gewerkschaften. 
 
Der Frauenanteil der Gewerkschaften, die Zahlen 
zur Verfügung stellten, reichte in den Jahren 
2009/2010 von 13,9% bis 66,3%. In der Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG; 
53,4%), der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW; 66,35%) sowie bei der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di; 52,38%) 
waren die Mitglieder mehrheitlich weiblich. 

Abb. 7.12 Mitgliederzahl in den Gewerkschaften 
Lübeck, Frauen, Männer, 2009/2010 
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Quellen: IG BAU, IG BCE, IG Metall, NGG, GEW, Transnet, 
ver.di, Graphik: Frauenbüro 

Die Gewerkschaft mit der höchsten Mitgliederzahl 
in Lübeck ist ver.di. Allerdings ist die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft auch die einzige der 
genannten Gewerkschaften, von der uns nur nä-
herungsweise Zahlen für Lübeck vorliegen. Laut 
Angaben der Gewerkschaft hat sie in Lübeck etwa 
10.500 Mitglieder, darunter rund 5.500 Frauen und 
5.000 Männer. Ver.di hätte damit die höchste ab-
solute Zahl von Frauen in Lübecks Gewerkschaf-
ten, beim Frauenanteil prozentual kommt ver.di 
nach der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) und der Gewerkschaft Nahrung, 
Genuss, Gaststätten (NGG) auf Platz drei.  
 
Die von der Mitgliederzahl zweitstärkste Gewerk-
schaft Lübecks ist die Industriegewerkschaft Me-
tall (IG Metall), in der 1.160 Frauen (13,9%) und 
8.290 Männer Mitglied waren. Sie organisiert ab-
solut gesehen die zweithöchste Zahl der Frauen. 
Allerdings kommt die IG Metall nur auf einen 
Frauenanteil von 13,9%, der niedrigste Wert aller 
von uns ausgewerteten Gewerkschaften. 
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Abb. 7.13 Frauenanteil in den Gewerkschaften,  
Lübeck 2009/2010 
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Quellen: IG BAU, IG BCE, IG Metall, NGG, GEW, Transnet, 
ver.di; Graphik: Frauenbüro 
 
Einen geringen Anteil an Frauen gibt es außerdem 
bei Transnet (19,2%) und der IG BCE (27,4%). 
 
Nach wie vor gab es in keiner Gewerkschaft, auch 
in denen mit überwiegend weiblichen Mitgliedern, 
eine Geschäftsführerin. NGG, IG Metall, IG BAU, 
IG BCE und ver.di wurden allesamt von männli-
chen Geschäftsführern geleitet.  
 
Auch die Posten der GewerkschaftssekretärInnen 
wurden überwiegend von Männern besetzt. 
Bei der Interpretation der Zahlen ist zu berücksich-
tigen, dass die Gewerkschaften aufgrund unter-
schiedlicher Mitgliederzahl sowohl regional unter-
schiedlich organisiert sind als auch eine unter-
schiedlich hohe Zahl von Gewerkschaftssekretä-
ren beschäftigen (können). Bei der NGG (Region) 
gab es einen männlichen Gewerkschaftssekretär, 
bei der IG Metall Lübeck und der IG BCE (ganz 
Schleswig-Holstein) gab es jeweils zwei männliche 
Gewerkschaftssekretäre, bei der IB BAU (Bezirk 
Holstein) drei, alle Männer. Bei ver.di (Bezirk Lü-
beck/Ostholstein) waren vier von insgesamt elf 
GewerkschaftssekretärInnen-Positionen mit Frau-
en (36%) besetzt.  
 
Beim Zusammenschluss der Einzelgewerkschaf-
ten, dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB),  
ist allerdings eine Frau Regionsvorsitzende der 
Region Schleswig-Holstein Südost, zu der auch 
Lübeck gehört. In ganz Schleswig-Holstein gibt es 
drei Regionen, die anderen beiden werden von 
Männern geleitet. 
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Jede vierte Frau in Deutschland erlebt 
körperliche bzw. sexuelle Partnergewalt  
 
Rund 25% der Frauen im Alter von 16 bis 85 Jah-
ren haben körperliche oder sexuelle Gewalt - oder 
auch beides - in der Beziehung durch Bezie-
hungspartner mindestens ein- oder auch mehr-
mals erlebt. Dies zeigt die erste repräsentative, 
2004 veröffentlichte Studie "Lebenssituation, Si-
cherheit und Gesundheit von Frauen in Deutsch-
land", die vom Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend in Auftrag gegeben 
wurde. 
 
Abb. 8.1 Gewalterfahrungen von Frauen in 
Deutschland, nach Art bzw. Verursacher 
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Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) 2004, Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Über 10.000 in Deutschland lebende Frauen zwi-
schen 16 bis 85 Jahren wurden darin umfassend 
zu ihren Gewalterfahrungen befragt. Die Studie 
bestätigt das hohe Ausmaß bisheriger Dunkelfeld-
schätzungen zu Gewalt gegen Frauen, wonach in 
Deutschland etwa jede zweite bis dritte Frau kör-
perliche Übergriffe in ihrem Erwachsenenleben 
und ca. jede siebte Frau sexuelle Gewalt durch 
bekannte oder unbekannte Personen erlitten hat. 
58% der darin befragten Frauen gaben an, schon 
einmal sexuell belästigt worden zu sein, 42% hat-
ten psychische und 32% körperliche Gewalt er-
lebt, darunter 25% durch den Partner (BMFSFJ, 
Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von 
Frauen in Deutschland, eine repräsentative Unter-
suchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutsch-
land:28). Bezogen auf Gewalt in Partnerschaften 
wies die Studie sogar höhere als die bis dahin 
geschätzten Zahlen nach. Zuvor waren Schätzun-
gen davon ausgegangen, das etwa jede fünfte bis 
siebte Frau körperliche oder sexuelle  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gewalt durch einen Partner erlitten habe. Die Er-
gebnisse der Untersuchung zeigten aber, dass 
mindestens jede vierte Frau im Alter von 16 bis 85 
Jahren (25%), die in einer Partnerschaft gelebt 
hat, körperliche oder – zum Teil zusätzlich – se-
xuelle (7%) Übergriffe durch einen Beziehungs-
partner ein- oder mehrmals erlebt hatte. 
 
Im Gegensatz zu den Zahlen der o.g. bundeswei-
ten Studie, in der Frauen nach ihren Gewalterfah-
rungen gefragt wurden und die damit auch das 
sog. Dunkelfeld des Ausmaßes der Gewalt gegen 
Frauen beleuchten, werden in offiziellen Statisti-
ken, wie z.B. denen der Polizei und Justiz wesent-
lich weniger Fälle bekannt. Da uns für Lübeck 
keine Dunkelfeldzahlen vorliegen, wird im Folgen-
den dennoch häufig auf Zahlen von Polizei und 
Justiz, aber darüber hinaus auch der Frauenfach-
beratungsstellen und Frauenhäuser zurückgegrif-
fen. 
 
8.1 Straftaten gegen die sexuelle  
      Selbstbestimmung 
 
Laut der o.a. Studie „Lebenssituation…" hatten 
knapp 13% aller befragten Frauen seit ihrem 16. 
Lebensjahr eine Form von sexueller Gewalt erlebt, 
die mit der Ausübung von Zwang und Drohungen 
verbunden war. Die Ergebnisse bestätigten bishe-
rige Untersuchungsbefunde und Schätzungen, 
wonach in Deutschland etwa jede 7. Frau in ihrem 
Erwachsenenleben mindestens einmal Opfer von 
sexueller Gewalt im engeren strafrechtlichen Sin-
ne geworden ist (BMFSFJ, Lebenssituation, Si-
cherheit und Gesundheit von Frauen in Deutsch-
land 2004:66).  
 
Abb. 8.2 Von Frauen erzwungene sexuelle Hand-
lungen, Deutschland 
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Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) 2004, Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 

8 Gewalt gegen Frauen 
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6% der befragten Frauen gaben an, seit dem 16. 
Lebensjahr mindestens einmal vergewaltigt wor-
den zu sein, 4% hatten mindestens eine versuchte 
Vergewaltigung und jeweils zwischen 1% und 5% 
unterschiedliche Formen von sexueller Nötigung 
erlebt. Insgesamt hatten 10,5% eine Form von 
erzwungenen sexuellen Handlungen erlebt. Sexu-
elle Gewalt durch einen Partner benannten insge-
samt 7% aller Frauen, die aktuell oder früher in 
einer Paarbeziehung gelebt haben (a.a.O:7). 
 
Nur 5% der Betroffenen erstatten Anzei-
ge bei sexueller Gewalt, 10% bei körper-
licher Gewalt 

Wie viele der von Belästigungen, sexuellem Miss-
brauch oder Gewalt betroffenen Frauen in Lübeck 
eine Anzeige erstatten oder sich medizinische 
oder psychosoziale Hilfe holten, ist nicht bekannt. 
Bundesweit erstatteten laut oben genannter Studie 
nur 5% der Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt 
hatten, Anzeige bei der Polizei. Ein größerer Teil 
(20%), aber auch nur jede fünfte Betroffene, nahm 
psychosoziale Hilfen in Beratungsstellen wahr. Bei 
körperlicher Gewalt erstatteten 10% der Betroffe-
nen eine Anzeige. Medizinische Hilfen werden am 
häufigsten (21%), aber im Schnitt auch nur von 
jeder fünften Betroffenen, wahrgenommen. Von 
sexueller Gewalt Betroffene nehmen nur zu 12% 
medizinische Hilfen in Anspruch. Außer ÄrztInnen 
werden am zweithäufigsten Beratungsstellen auf-
gesucht, an dritter Stelle stehen polizeiliche Inter-
ventionen und erst am Ende eine Anzeige. 
 
Abb. 8.3 Inanspruchnahme institutioneller Hilfen 
(ÄrztInnen, Beratungsstellen, Polizei) und Anzei-
geverhalten gewaltbetroffener Frauen, BRD 
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Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) 2004, Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Insgesamt weniger Sexualdelikte von der 
Lübecker Polizei registriert 
 
Die Polizeiliche Kriminalstatistik für Lübeck ver-
zeichnete in den vergangenen Jahren eine leichte, 
aber kontinuierliche Abnahme der polizeilich re-
gistrierten Delikte gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung. Hierzu gehören neben Vergewaltigun-

gen, sexuellen Nötigungen und dem Missbrauch 
von Kindern oder Schutzbefohlenen auch exhibiti-
onistische Handlungen und der Besitz bzw. Ver-
schaffung von Kinderpornographie. Zwischen 
2006 und 2009 nahm die Zahl der registrierten 
Fälle von 230 im Jahr 2006 auf 191 Fälle im Jahr 
2009 ab. Allerdings ist dabei zu beachten, dass 
2006 die dritthöchste Zahl in den vergangenen 
zehn Jahren erreicht wurde. In den Jahren 2000 
bis 2009 schwankte die Zahl der Delikte gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung zwischen 162 Fällen 
(2002) und 310 Fällen (2000). In Schleswig-
Holstein gab es 2009 1.382 weibliche und 239 
männliche Opfer von Sexualdelikten, d.h. 85% der 
Opfer waren Frauen (Sicherheitsbericht für 
Schleswig-Holstein 2009:22).  
 
Abb. 8.4 Angezeigte Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung, darunter Vergewaltigung, se-
xuelle Nötigung, sexueller Missbrauch von Kin-
dern, Lübeck 2006-2009 
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Polizei registriert weniger Vergewaltigun-
gen und Kindesmissbrauch, aber mehr 
sexuelle Nötigungen 
 
Die Zahl der polizeilich bekannt gewordenen Ver-
gewaltigungen in Lübeck sank zwischen 2006 und 
2009. 2006 wurden von der Polizei 48 Vergewalti-
gungen registriert, 2009 immer noch 33. Nach wie 
vor ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer 
hierbei sehr hoch ist (siehe Abb. 8.3). Die Täter 
stammen häufig aus dem persönlichen Umfeld 
der Opfer.  
 
Die Zahl der von der Polizei registrierten sexuellen 
Nötigungen in Lübeck ist 2009 gegenüber dem  
Vorjahren von 26 (2008) auf 29 Fälle (2009) an-
gestiegen. In den vergangenen zehn Jahren lag 
der Wert nur in den Jahren 2003 und 2006 über 
dem aus 2009. 
 
Die polizeilich registrierte Zahl der Anzeigen „se-
xueller Missbrauch von Kindern“ in Lübeck sinkt. 
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2009 wurden 29 Fälle von sexuellem Missbrauch 
an Kindern angezeigt, 2008 waren es 44, 2007 
sogar 74. Zwischen 2006 und 2007 war die Zahl 
allerdings von 50 auf 74 gestiegen. 
 
Zahl von Vergewaltigungen in Lübeck 
sinkt, aber Häufigkeit im Landes- und 
Bundesvergleich ist hoch 

Abb. 8.5 Angezeigte Vergewaltigungen Lübeck 
und Häufigkeitszahl Lübeck, 2009 
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In den Jahren 2006 bis 2009 sank die Zahl der 
von der Polizei registrierten Vergewaltigungen in 
Lübeck von 48 auf 33. Innerhalb der letzten zehn 
Jahre schwankte diese Zahl von Jahr zu Jahr 
zwischen 28 im Jahr 2002 und 51 im Jahr 2004. 
Sowohl die absolute Zahl der angezeigten Verge-
waltigungen als auch die Häufigkeitszahl (ange-
zeigte Delikte bezogen auf 100.000 EinwohnerIn-
nen) war in Lübeck höher als in Kiel. 
 
Abb. 8.6 Angezeigte Vergewaltigungen Lübeck 
2006-2009 
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Opfer fast ausschließlich Frauen 
 
In Lübeck wurden laut Polizeidirektion Lübeck im 
Jahr 2008 von 30 Frauen und zwei Männern und 
im Jahr 2009 von 28 Frauen (kein Mann) polizei-
lich bekannt, dass sie Opfer einer Vergewaltigung 
bzw. sexuellen Nötigung gem. §177 Strafgesetz-
buch geworden seien.  

Abb. 8.7 Opfer von angezeigten Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung, 2009 
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Vergewaltigungen in Schleswig-Holstein 

Die sogenannte Häufigkeitszahl setzt die Zahl der 
Straftaten in Relation zur EinwohnerInnenzahl 
(Straftaten pro 100.000 EinwohnerInnen). Ende 
2009 lebten in Lübeck 211.716 Einwohnerinnen 
und Einwohner und es wurden 33 Vergewaltigun-
gen registriert. 2009 betrug daher die Häufigkeits-
zahl in Lübeck 15,6 (15,6 Vergewaltigungen je 
100.000 EinwohnerInnen). In Kiel lag die Häufig-
keitszahl geringfügig niedriger bei 13. In der Lan-
deshauptstadt gab es 2009 insgesamt 31 Verge-
waltigungen. 
 
In ganz Schleswig-Holstein wurden 2009 302 Ver-
gewaltigungen von der Polizei registriert, 92 weni-
ger als 2008. Von 304 Opfern landesweit waren 
289 (95%) Frauen. Im Landesschnitt gab es 2009 
elf Vergewaltigungen pro 100.000 EinwohnerIn-
nen, 2008 waren es noch 14 (LKA, PKS 2009: 86). 
 
Lübeck seit 2004 unter zehn Großstädten 
mit höchstem Anteil an öffentlich bekann-
ten Vergewaltigungen 

Trotz sinkender absoluter Zahlen bei Vergewalti-
gungen werden diese in Lübeck im bundesweiten 
Vergleich und gemessen an der Zahl der Einwoh-
nerInnen relativ häufig der Polizei bekannt. Ob 
dies daran liegt, dass in Lübeck tatsächlich be-
sonders viele Vergewaltigungen vorkommen, die 
Lübeckerinnen besonders „anzeigefreudig“ sind  
oder ob möglicherweise aufgrund guter Netzwerk-
arbeit von Frauenfachberatungsstellen, Polizei 
und anderen Institutionen die Zahl der „aufgedeck-
ten Fälle“ höher ist als anderswo, kann von Seiten 
des Frauenbüros nicht beurteilt werden. Die sog. 
Häufigkeitszahl bringt die Zahl der Vergewaltigun-
gen und besonders schweren Fälle sexueller Nö-
tigung in Relation zur Zahl der EinwohnerInnen. 
Lübeck belegte bei einem Vergleich dieser Zahl 
unter Großstädten ab 200.000 EinwohnerInnen 
seit 1990 zweimal (1994, 1995) den  ersten Rang. 
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Lübeck seit 2004 unter „Top-Ten“ der 
Städte mit höchster Vergewaltigungszahl  
 
Seit 2004 ist Lübeck jährlich unter den zehn Städ-
ten mit der höchsten Zahl an Vergewaltigungen 
und schweren sexuellen Nötigungen pro 100.000 
EinwohnerInnen zu finden. 2005 belegte Lübeck 
bundesweit Platz zwei, 2008 hinter Köln und Mön-
chengladbach Platz drei und 2009 Platz acht. Die 
Häufigkeitszahl bei Vergewaltigungen lag in Lü-
beck 2009 bei 15,6, 2008 bei 18,4, 2007 bei 18,9 
und 2006 bei 22,7 (Bundeskriminalamt, Polizeili-
che Kriminalstatistik, Jahrbuch 2009:138). 
 
Abb. 8.8 Rangfolge bundesdeutscher Städte, Lü-
beck und Kiel, Vergewaltigung und besonders 
schwere Fälle der sexuellen Nötigung, 1990-2009 
Jahr Rangfolge 

Lübeck 
Rangfolge 
Kiel 

Rang 1 

1990 7 13 Bremen 
1991 7 21 Bremen 
1992 23 16 Bremen 
1993 7 8 Bremen 
1994 1 30 Lübeck 
1995 1 28 Lübeck 
1996 6 2 Hannover 
1997 15 2 Bremen 
1998 31 18 Köln 
1999 24 17 Köln 
2000 16 11 Köln 
2001 12 8 Köln 
2002 20 10 Bremen 
2003 11 7 Schwerin 
2004 4 5 Saarbrücken 
2005 2 12 Köln 
2006 5 6 Frankfurt/ M. 
2007 5 3 Köln 
2008 3 16 Köln 
2009 8 17 Köln 

Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich Logistik, Wahlen und 
Statistik (bis 2004) und BKA, PKS 2009 (ab 2005) 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 

Mut zur Anzeige ? 

Auf einen sensiblen Umgang mit Opfern sexuali-
sierter Gewalt sind die MitarbeiterInnen bei den 
fachlich damit betrauten Stellen in Lübeck, etwa 
beim Frauennotruf, bei BIFF oder dem Frauen-
kommunikationszentrum Aranat und spezialisier-
ten Dienststellen der Polizei, sehr bedacht. Re-
gelmäßig werden z.B. beim Frauennotruf Rechts-
beratungen für betroffene Frauen angeboten. 
Diese sollen darüber aufklären, was auf die Opfer 
zukommt, wenn sie Anzeige erstatten. Entschlie-
ßen sich diese zu einer Anzeige und kommt es 
zum Prozess, bietet der Frauennotruf auch eine 
ZeugInnenbegleitung für Frauen und Mädchen ab 
14 Jahren an. Geschulte MitarbeiterInnen führen 
die Begleitung durch und bieten den Frauen kos-
tenlose Informationen, beantworten ihre Fragen im 

Zusammenhang mit dem Prozess und begleiten 
sie auf Wunsch auch während des Prozesses. Für 
Mädchen und Jungen bis 14 Jahre bietet das Kin-
derschutzzentrum eine ZeugInnenbegleitung an. 
 
In Schleswig-Holstein gibt es darüber hinaus das 
Kooperations- und Interventionskonzept bei häus-
licher Gewalt (KIK). Regionale Koordinatorinnen 
kümmern sich darum, dass die Zusammenarbeit 
verschiedener Institutionen wie Justiz, soziale 
Dienste, Polizei, Frauenfachberatungsstellen,  
Frauenhäuser, Männerberatungen, Migrations-
fachdienste, Kinder- und Jugendhilfe, Gesund-
heitswesen u.a. gut läuft, Verfahrensabläufe ab-
gestimmt werden und ein regelmäßiger Austausch 
stattfindet. 
 
Nachbesserungsbedarf bei Aufklärung 
und Verurteilungen von Vergewaltigung? 
 
Die Aufklärungsquote bei Vergewaltigungen in 
Lübeck war 2009 mit 72,7% besser als in Kiel mit 
64,5%. Im bundesweiten Vergleich erscheinen die 
Aufklärungsquoten bei Vergewaltigung und sexu-
eller Nötigung aber sowohl in Schleswig-Holstein 
(71,5%) als auch in der Hansestadt eher niedrig. 
Das Land Schleswig-Holstein landete 2009 mit 
seiner Aufklärungsquote bei Vergewaltigungen auf 
dem 14. und damit drittletzten Platz im Länderver-
gleich. Und im Vergleich von 38 deutschen Groß-
städten hatten nur neun eine niedrigere Aufklä-
rungsquote als Lübeck (BKA, PKS 2009:68).  
 
Eine europäische Vergleichsstudie der London-
Metropolitan University ergab zudem, dass von 
100 zwischen 2001 und 2006 angezeigten Verge-
waltigungen in Deutschland – es werden ja ohne-
hin nur 5% angezeigt (siehe Abb. 8.3) - im Durch-
schnitt nur 13 mit einer Verurteilung enden. 2008 
stieg die Verurteilungsquote leicht auf 14,6% an. 
Die Verfahren würden am häufigsten wegen unzu-
reichender Beweislage oder mangelnder Koopera-
tion der Betroffenen eingestellt. Eine psychische 
Beeinträchtigung des Opfers wirke sich, so die 
Studie, negativ auf die Verurteilungschance aus. 
Nach Ansicht des Bundesverband der Frauenbe-
ratungsstellen und Frauennotrufe ist dies beson-
ders ungerecht, weil eine solche Beeinträchtigung 
oft gerade die Folge einer Vergewaltigung ist. 
 
Junge Frauen häufiger Opfer von Straf-
taten gegen sexuelle Selbstbestimmung 

Die Statistik zeigt, dass mehrheitlich Frauen und 
Mädchen in Lübeck Opfer sexueller Straftaten 
werden. Im Bereich der Vergewaltigungen betrug 
der Anteil der weiblichen Opfer 2009 100% und 
2008 94%, beim sexuellen Missbrauch von Kin-
dern waren in beiden Jahren 76% der Opfer weib-
lichen Geschlechts. Über das Alter der Opfer in 
Lübeck lagen uns leider keine lokalen Zahlen vor. 
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Bekannt ist aber, dass gerade jugendliche und 
heranwachsende Mädchen wesentlich häufiger 
Opfer von Straftaten werden, die sich gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung richten und unter Ge-
waltanwendung oder Ausnutzung eines Abhängig-
keitsverhältnisses geschehen. Laut Bundeskrimi-
nalamt wurden 2009 bundesweit von 100.000 
Jugendlichen 220 Mädchen (sowie 16,6 Jungs) 
und von 100.000 Heranwachsenden 148,8 Mäd-
chen (sowie 9,6 Jungs) Opfer einer solchen Straf-
tat (Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatis-
tik 2009, S. 57/58). Um den Schutz junger Mäd-
chen und Frauen in Lübeck zu stärken, braucht es 
auch weiterhin Präventions- und Beratungsange-
bote für Mädchen und Jungen, Fortbildungen zum 
Thema für MitarbeiterInnen der Jugendhilfe, des 
Jugendschutzes, sowie von LehrerInnen und Er-
zieherInnen. 
 
Abb. 8.9 Opfergefährdung, Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung unter Gewaltanwen-
dung od. Ausnutzung eines Abhängigkeitsverhält-
nisses, Frauen, Männer, nach Alter, Bund, 2009 
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Quelle: Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik 2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
8.2 Sexueller Missbrauch von Kindern 

Die Anzahl der angezeigten Straftaten im Bereich 
des sexuellen Missbrauchs von Kindern schwank-
te zwischen 2006 und 2009. 2007 wurden 74 Fälle 
registriert. Nach 2003 war dies in den vergange-
nen zehn Jahren das zweite Jahr, in dem über 70 
Taten registriert werden mussten. 2008 sank die 
Zahl der polizeilich bekannt gewordenen Fälle 
„sexueller Missbrauch von Kindern“ dann zu-
nächst auf 44 und 2009 weiter auf 29 Fälle. Von 
den 29 angezeigten Taten im Jahr 2009 waren 22 
Mädchen und 7 Jungen. 
 
In Schleswig-Holstein wurden 2009 413 Mädchen 
(75%) und 138 Jungen Opfer sexuellen Miss-
brauchs an Kindern (Sicherheitsbericht für 
Schleswig-Holstein 2009:28). 

Abb. 8.10 Sexueller Missbrauch von Kindern in 
Lübeck, 2006-2009 

33

3940

48

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009

Vergew altigung

Quelle: Statistisches Jahrbuch 2009 
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Das Kinderschutz-Zentrum der AWO registrierte 
2009 einen Anstieg der Meldungen wegen sexuel-
ler Gewalt auf 16% aller Beratungsanfragen (Kin-
derschutz-Zentrum Lübeck, Jahresbericht 2009: 
12). Grund für den Anstieg, so die BeraterInnen, 
sei die große öffentliche Aufmerksamkeit für das 
Thema. Die MitarbeiterInnen des Zentrums erhiel-
ten 2009 insgesamt neun Anfragen für Begleitun-
gen minderjähriger OpferzeugInnen zu Gerichts-
verfahren, bei denen sexueller Missbrauch von 
Kindern angezeigt wurde. Sieben Mal waren Mäd-
chen und zwei Mal Jungen betroffen (Kinder-
schutz-Zentrum Lübeck, Jahresbericht 2009:46). 
2008 gab es elf Anfragen für ZeugInnenbegleitun-
gen, davon drei für Jungen und acht für Mädchen. 
In acht von diesen Fällen lautete die Anklage auf 
sexuellen Missbrauch von Kindern und in je einem 
Fall auf sexuelle Nötigung bzw. Körperverletzung 
(Kinderschutz-Zentrum Lübeck, Jahresbericht 
2008:44,45). 2007 gab es 18 Anfragen für Zeu-
gInnenbegleitungen, für vier Jungen und 14 Mäd-
chen. In sieben Fällen ging es um sexuellen Miss-
brauch von Kindern, in zwei um eine schwere 
Form desselben, in zwei Fällen um sexuelle Nöti-
gung und in drei um Körperverletzung (Kinder-
schutz-Zentrum Lübeck, Jahresbericht 2007:34).  
Die MitarbeiterInnen des Frauennotrufs begleite-
ten sowohl 2007 als auch 2008 jeweils 19 Frauen 
und Mädchen als Zeuginnenbegleiterinnen im 
Strafverfahren (Frauennotruf Lübeck, Tätigkeits-
bericht 2007-2008:23). 
 
8.3 Häusliche Gewalt 

Auch die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt 
bzw. das Ausmaß von Gewalt in Paarbeziehungen 
in Lübeck ist insgesamt nicht bekannt. In der re-
präsentativen Studie „Lebenssituation, Sicherheit 
und Gesundheit von Frauen in Deutschland“ ga-
ben von allen befragten Frauen, die schon einmal 
in einer Paarbeziehung gelebt hatten, insgesamt 
25% an, körperliche oder sexuelle Gewalt durch 
einen aktuellen oder früheren Beziehungspartner 
erlitten zu haben (siehe Abb.8.1; BMFSFJ, Le-
benssituation …:222). Am häufigsten hatten Frau-
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en körperliche Übergriffe wie wütendes Weg-
schubsen (62%), leichte Ohrfeigen (48%) oder 
schmerzhaftes Treten (42%) erlebt, gefolgt von 
ernsthaften Gewaltandrohungen (32%), Arm um-
drehen (29%), heftigen Ohrfeigen (28%) und  dem 
Werfen mit Gegenständen, die die Betroffene 
verletzen könnten (27%). Jeweils 11% aller Be-
fragten, die konkrete Gewalthandlungen angege-
ben hatten, wurden mit einer Waffe bedroht oder 
gewürgt, 16% bzw. 17% verprügelt oder mit Fäus-
ten geschlagen und 14% der Betroffenen gaben 
an, ernsthafte Morddrohungen erlebt zu haben. 
Von den befragten Frauen, die körperliche Gewalt 
erlebt hatten, gaben mehr als 60% schwerere 
Gewalthandlungen an (BMFSFJ, Lebenssituati-
on:39,40).  
 
Frauen in Lübeck, die Gewalt erleben und aus  
einer gewaltbelasteten Beziehung ausbrechen 
wollen, finden Hilfe und Schutz in zwei Frauen-
häusern, dem Autonomen Frauenhaus und dem 
Frauenhaus der Arbeiterwohlfahrt. Außerdem 
stehen ihnen verschiedene Frauenfachberatungs-
stellen zur Verfügung (siehe Kapitel 8.4). 
 
Polizei in Lübeck rückte 2006-2009 pro 
Jahr zwischen 266 und 394 Mal wegen 
Gewalt in der Familie aus 

In Lübeck hatte die Polizei in den Jahren 2006 bis 
2009 jährlich zwischen 266 und 394 Einsätze, bei 
denen es um Gewalt in der Familie ging. 2006 gab 
es 394 dieser Einsätze, 2009 363. 146 der Poli-
zeieinsätze bei Gewalt in der Familie fanden in 
Familien mit Kindern statt. 
 
Abb. 8.11 Polizeieinsätze „Gewalt in der Familie“ 
und Wegweisungen in Lübeck 2006 - 2009 
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59 polizeiliche Wegweisungen für Männer  

Bei akuter Gefahr kann die Polizei in Schleswig-
Holstein eine sogenannte „Wegweisung“ ausspre-
chen, d.h. die gewalttätige Person für mehrere 
Tage aus der Wohnung verweisen. Grundlage 
hierfür ist das seit 2002 bestehende „Gesetz zur 
Verbesserung des Zivilrechtlichen Schutzes bei 
Gewaltaten und Nachstellungen sowie zur Erleich-

terung der Überlassung der Ehewohnung bei 
Trennung". Ein  Rechtsanspruch auf Wegweisung 
des Partners besteht für Frauen allerdings nicht. 
In Lübeck sprach die Polizei in den Jahren 2006-
2009 pro Jahr zwischen 55 und 73 Wegweisungen 
aus. Die polizeiliche Wegweisung hat sich nach 
Einschätzung von ExpertInnen in Lübeck zu ei-
nem bewährten Mittel im Einsatz gegen häusliche 
Gewalt entwickelt. 
 
Unterstützung für Opfer und Täter häusli-
cher Gewalt in Lübeck 
 
Die Polizei informiert bei ihren Einsätzen „Gewalt 
in der Familie“ die Opfer häuslicher Gewalt über 
Angebote der Frauenfachberatungsstellen, Frau-
ennotrufe und -häuser und empfiehlt den Frauen 
eine Kontaktaufnahme mit diesen Stellen. Die 
Opfer werden außerdem gefragt, ob sie damit 
einverstanden sind, dass ihre Telefonnummer und 
ihr Name an eine Hilfseinrichtung weiter gegeben 
wird. In Lübeck nimmt diese „proaktive“ Beratung 
„Neue Wege“ (AWO) wahr. Die Mitarbeiterinnen 
von „Neue Wege“ vereinbaren mit den gewaltbe-
troffenen Frauen kurz nach der akuten Situation, 
innerhalb von drei Tagen, einen Beratungstermin 
und unterstützen die Opfer im Rahmen des Ge-
waltschutzgesetzes. Im Jahr 2009 konnte 47 ge-
waltbetroffenen Personen (45 Frauen, 2 Männer) 
in Lübeck eine solch pro-aktive Beratung angebo-
ten werden. Trifft die Polizei bei ihren Einsätzen 
Kinder an, informiert sie zeitgleich auch das Ju-
gendamt. 
 
Für Männer gibt es in Lübeck seit 2008 ein Grup-
penangebot zum Thema „Gewalt in Paarbezie-
hungen“, das von Pro Familia in Kooperation mit 
dem Kinderschutz-Zentrum angeboten wird. Die 
Gruppe soll Tätern häuslicher Gewalt ermögli-
chen, Gewaltsituationen in der Partnerschaft zu 
bearbeiten und zu verhindern. In der Regel wer-
den die Teilnehmer durch die Staatsanwaltschaft 
des Landgerichts Lübeck oder durch Amtsgerichte 
zugewiesen, es gibt aber auch sogenannte 
„Selbstmelder“, d.h. Männer, die aus freien Stü-
cken das Angebot wahrnehmen. 2009 nahmen 45 
Männer an dieser Gruppe teil.  
 
Seit 2003 Verfahren „Gewalt in der Fami-
lie“ bei Staatsanwaltschaft fast verdoppelt 
 
Die Zahl der anhängigen Verfahren „Gewalt in der 
Familie“ bei der Staatsanwaltschaft im Landge-
richtsbezirk Lübeck stieg in den vergangenen 
Jahren stark an. Von 2003 bis 2009 verdoppelte 
sich fast die Zahl der Verfahren. 2003 waren 875 
Verfahren „Gewalt in der Familie“ bei der Staats-
anwaltschaft anhängig, 2009 waren es schon 
1.667. Auch im Berichtszeitraum, also zwischen 
2006 und 2009 stieg die Zahl der Verfahren von 
1.268 im Jahr 2006 auf 1.667 im Jahr 2009. 
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Abb. 8.12 Verfahren „Gewalt in der Familie“ 
Staatsanwaltschaft, Landgerichtsbezirk Lübeck, 
Anklagen und Einstellungen (mit Grund) 2003-`09 
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Quelle: Kooperations- und Interventionskonzept bei häuslicher 
Gewalt (KIK) Schleswig-Holstein 
 
Allerdings wurden viele Verfahren von der Staats-
anwaltschaft eingestellt. Grund für die Einstellung 
der Verfahren war vor allem, dass die Staatsan-
waltschaft keinen hinreichenden Tatverdacht be-
gründen konnte (2008:691) was dann der Fall sein 
kann, wenn sich z.B. Ehefrauen auf ihr Zeugnis-
verweigerungsrecht berufen und nicht aussagen 
und andere Zeugen oder Beweismittel nicht vor-
handen sind, oder die Taten von der Staatsan-
waltschaft aufgrund von "Geringfügigkeit" (2008: 
572) eingestellt wurden.  
 
Einstellungen wegen Geringfügigkeit können er-
folgen, wenn die Schuld des Täters als gering 
anzusehen wäre und ein öffentliches Interesse an 
der Strafverfolgung nicht vorliegt. Das ist immer 
anhand der Einzelumstände zu prüfen und kann 
z.B. der Fall sein, wenn der Täter nicht vorbestraft 
ist, es sich um den ersten und nicht schwerwie-
genden Übergriff handelt und das betreffende 
Paar gegebenenfalls weiterhin die Beziehung auf-
recht erhält.  
 
 
 

Abb. 8.13 Polizeieinsätze häusliche Gewalt und 
Wegweisungen, Vergleich Landgerichtsbezirke 
Lübeck und Kiel, 2005-2008 
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Quelle: Kooperations- und Interventionskonzept bei häuslicher 
Gewalt (KIK) Schleswig-Holstein 
 
Die Zahl der Einstellungen von Ermittlungsverfah-
ren mit der Begründung, es gebe „kein öffentli-
ches Interesse“ an einer Strafverfolgung ist zwar 
gemessen an den anderen Begründungen selten, 
dennoch stieg ihre Zahl seit 2003 leicht an. 2008 
wurden 71 Verfahren mit dieser Begründung ein-
gestellt, das waren 4,5% aller Verfahren. Die Zahl 
der Verfahren, die gegen Auflagen oder Weisun-
gen eingestellt wurden, bewegt sich ebenfalls auf 
niedrigem Niveau, stieg aber seit 2006 an. 2008 
wurden 86 Verfahren gegen Auflagen oder Wei-
sungen eingestellt, das waren 5,4% aller Verfah-
ren. Die Zahl der Anklagen durch die Staatsan-
waltschaft im Landgerichtsbezirk Lübeck bei Ver-
fahren „Gewalt in der Familie“ schwankte zwi-
schen 2003 und 2008 zwischen 55 und 112. Im 
Jahr 2005 gab es 109 Anklagen, 2006 dann 78, 
2007 112 und im Jahr 2008 wieder 101. 
 
8.4 Frauenhäuser und Frauennotruf 

In Lübeck bieten zwei Frauenhäuser hilfesuchen-
den Frauen und ihren Kindern Schutz. Das Frau-
enhaus der Arbeiterwohlfahrt verfügt über 42 Plät-
ze und das Autonome Frauenhaus des Vereins 
Frauen helfen Frauen hat 40 Plätze. 
 
Das Frauenhaus der Arbeiterwohlfahrt war 2009 
zu 70,56% ausgelastet, das Autonome Frauen-
haus 2008 zu 98,14%. In beiden Frauenhäusern 
stieg die Auslastung demnach zwischen 2006 und 
2008/2009 an. 
 
Im Vergleich zu 2005 mussten Frauen 2009 wie-
der häufiger bzw. länger in Lübecker Frauenhäu-
sern übernachten als zuvor. Die Zahl der Über-
nachtungen von Frauen stieg von 10.040 im Jahr 
2005 auf 11.573 im Jahr 2009. Kinder übernachte-
ten nach 2005 zunächst seltener bzw. kürzer in 
Frauenhäusern, ab 2007 stieg aber auch die Zahl 
der Übernachtungen von Kindern wieder an.  
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Insgesamt gab es zwischen 2007 und 2009 mehr 
Übernachtungen von Kindern als von Frauen in 
den Frauenhäusern. 
 
Abb. 8.14 Zahl Übernachtungen Frauenhäuser, 
Frauen und Kinder, Lübeck 2006-2009 
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Die Zahl der Frauen und Kinder, die vorüberge-
hend in eines der Lübecker Frauenhäuser zogen, 
schwankte zwischen 2006 und 2009. 2006 fanden 
463 Frauen und Kinder Schutz in den beiden Häu-
sern, 2007 waren es 418. Im Jahr 2008 wurde mit 
483 Frauen und Kindern die höchste Zahl in die-
sen vier Jahren erreicht, 2009 fanden in beiden 
Häusern immerhin noch 379 Frauen und Kinder 
Zuflucht.  
 
Abb. 8.15 Zahl der Personen in Frauenhäusern 
Frauen und Kinder, Lübeck 2006-2009 
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Unterschiedliche Zahlen & Berechnungen  
 
Die Zahlen des Landesrechnungshofes, mit denen 
die Landesregierung die aktuellen Kürzungen und 
die Schließung des AWO-Frauenhauses in Lü-
beck begründete, stimmen nicht immer mit den 
städtischen Zahlen oder den Zahlen der Frauen-
häuser überein. Hintergrund dafür sind unter-
schiedliche Berechnungsarten, die auf unter-
schiedliche dahinter stehende Fragestellungen 

zurückgehen. Die von uns in Abb. 8.15 und 8.16  
genannten Zahlen der Personen in Frauenhäu-
sern stammen direkt von den Trägerinnen der 
Frauenhäuser in Lübeck, die Zahlen der Über-
nachtungen in Abb. 8.14 vom Bereich Soziale 
Sicherung der Hansestadt Lübeck. Laut Bereich 
Soziale Sicherung der Hansestadt Lübeck hat das 
Land bei seinen Berechnungen auch die 12 Plätze 
mit gezählt, die von der Stadt finanziert werden. 
Die Auslastungsquote in Lübeck wäre im Landes-
vergleich höher gewesen, wenn das Land nur die 
Plätze gezählt hätte, die es auch selbst finanziert. 
Damit werden Städte, die selbst Frauenhausplätze 
finanzieren, vom Land schlechter gestellt. 
 

Abb. 8.16 Aufnahme von Frauen und Kindern, 
Statistiken des Autonomen Frauenhauses (FhF) 
und des AWO Frauenhauses, 2009 
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Bei einem bundesweiten Vergleich der Versor-
gung mit Frauenhausplätzen durch die Frauen-
hauskoordinierung im Jahr 2008 stellte sich her-
aus, dass Schleswig-Holstein im bundesweiten 
Vergleich zwar den drittbesten Platz bei der Zahl 
der Einwohnerinnen je Frauenhaus-Platz ein-
nahm. Dennoch erreichte das nördlichste Bundes-
land nicht den vom Europarat empfohlenen Stan-
dard von einem Frauenhausplatz pro 7.500 Ein-
wohnerInnen. 
 
Hilfen für Frauen mit Gewalterfahrung 

Frauen und Mädchen, die Gewalt in der Partner-
schaft erleben, finden in Lübeck Schutz und Un-
terstützung bei den beiden Frauenhäusern sowie 
den Frauenfachberatungsstellen Frauennotruf 
sowie die Beratungsstelle biff e.V. (Spätfolgen 
sexuellen Missbrauchs an Kindern) und das Frau-
enkommunikationszentrum Aranat e.V. (orientie-
rende Beratung). Die Erstberatung nach polizeili-
cher Wegweisung wird durch die Beratung „Neue 
Wege“ der AWO geleistet. Familien mit Kindern 
erhalten Unterstützung durch das Kinderschutz-
Zentrum. Zur Verbesserung der Arbeit auf struktu-
reller Ebene - zwischen den beteiligten Institutio-
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nen - gibt es in Lübeck zusätzlich seit 2006 das 
„Kooperations- und Interventionskonzept bei häus-
licher Gewalt“ (KIK). 
 
Der Frauennotruf Lübeck bietet telefonische, per-
sönliche und schriftliche Beratungen für Opfer von 
sexueller Gewalt, Belästigungen und Stalking. Die 
Mitarbeiterinnen des Vereins unterstützen Frauen 
auch dabei Selbsthilfegruppen zu initiieren und sich 
mit anderen Frauen auszutauschen. Die Zahl der 
Kontakte beim Frauennotruf liegt im Jahresdurch-
schnitt bei etwa 1.850. Zum Vergleich: 2006 gab 
es erst 1.443 Kontakte und 461 beratene Personen. 
Jährlich wenden sich etwa 550 von Gewalt betrof-
fene Frauen und Mädchen oder unterstützende 
Personen an die Beratungsstelle, 2009 waren es  
1.850 Kontakte und 593 Personen. 

Abb. 8.17 Gewalterfahrungen von Frauen, Frau-
ennotruf Lübeck, 2009 
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Etwa mehr als ein Drittel der Gewaltbetroffenen, 
die sich an den Notruf wandten, erlebten eine 
Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung, ein weite-
res Drittel akute Gewalt in der Partnerschaft oder 
Stalking und ein weiteres Drittel eine krisenhafte 
Lebenssituation aufgrund von Spätfolgen sexuel-
len Missbrauchs. 10% der Beratungsanfragen 
drehten sich um das Thema Stalking. Etwa jede 
dritte Betroffene berieten die Mitarbeiterinnen des 
Frauennotrufs zum Thema Strafanzeige, beant-

worteten Fragen zu Schutzanordnungen nach 
dem Gewaltschutzgesetz oder Möglichkeiten der 
Zeugenbegleitung im Gerichtsverfahren. 
 
8.5 Stalking 

Mit Stalking wird kontinuierliches, zielgerichtetes 
Verfolgen, Ausspionieren, Belästigen und Terror-
isieren einer Person bezeichnet, deren physische 
oder psychische Unversehrtheit dadurch unmittel-
bar, mittelbar oder langfristig bedroht und geschä- 
digt werden kann. 
2007 wurde Stalking in Deutschland zu einem 
eigenen Straftatbestand. Nach §238 StGB (Nach-
stellung) macht sich strafbar, wer einem anderen 
durch in der Vorschrift näher beschriebene Hand-
lungen unbefugt nachstellt und dadurch seine 
Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt. 
Höhere Strafdrohungen sind vorgesehen für Tä-
ter, die das Opfer, einen Angehörigen des Opfers 
oder eine andere dem Opfer nahe stehende Per-
son durch Stalking in die Gefahr des Todes oder 
einer schweren Gesundheitsschädigung bringen 
oder durch die Tat den Tod des Opfers, eines 
Angehörigen des Opfers oder einer anderen dem 
Opfer nahe stehenden Person verursacht. 
 
Da Stalking 2007 als neuer Straftatbestand einge-
führt wurde, wird es auch erst seitdem in der poli-
zeilichen Kriminalstatistik erfasst. In Schleswig-
Holstein wurden 2009 896 Frauen (81%) und 204 
Männer Opfer von Stalking. Im Land kamen auf 
100.000 EinwohnerInnen 36, im Bund 35 Stalkin-
gopfer (Sicherheitsbericht für Schleswig-Holstein 
2009:64)  
 
Von 2006 bis 2009 wandten sich 221 Frauen und 
6 Männer wegen Stalkings an den Frauennotruf 
Lübeck. 98% der Beschuldigten waren Männer, 
2% Frauen. In 60% der Fälle waren die Täter die 
Ex-Partner (Freund, Ehemann). Andere Täter 
waren beispielsweise Nachbarn, Arbeitkollegen 
oder Mitschüler.  
 
Auch bei Stalking gibt es in Lübeck ein „proakti-
ves“ Beratungsangebot. Seit 2008 vermittelt die 
Polizei regelhaft Betroffene von Stalking an den 
Frauennotruf Lübeck. Mit Einverständnis der Frau 
übermittelt die Polizei die Kontaktdaten an die 
Beratungsstelle. Ziel dieser Zusammenarbeit ist 
es, möglichst allen Betroffenen ein niedrigschwel-
liges Informationsangebot zu unterbreiten. Die 
Erfahrungen zeigen, dass Frauen in einer akuten 
Belastungssituation die Unterstützung gut anneh-
men. Hilfreich zum Schutz vor Stalking ist laut 
Frauennotruf auch das 2009 eingeführte Vorge-
hen der Polizei, den Belästiger im Rahmen einer 
sogenannten „Gefährderansprache“ mit seinem 
nicht erwünschten oder gar strafbaren Verhalten 
zu konfrontieren. Geschieht dies zu einem frühen 
Zeitpunkt der Belästigung, bestehe eine gute 
Chancen, dass der Beschuldigte mit seinem be-
lastenden Verhalten aufhört. 
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9 Frauengesundheit 
 
Gesundheitsprobleme und die Art und Weise mit 
Krankheit umzugehen, sind bei Frauen und Män-
nern verschieden. Erkrankungen des Herz-
Kreislaufsystems, des Stoffwechsels, des Skelett-
systems und psychische Erkrankungen betreffen 
Frauen und Männer unterschiedlich häufig. Die 
Unterschiede sind komplex und noch ungenügend 
erforscht. Erst in jüngster Zeit finden Gender 
Mainstreaming Ansätze Eingang in die medizini-
sche Forschung. 2001 erschien der erste und 
bislang einzige bundesweite Frauengesundheits-
bericht für Deutschland, im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. In dem Bericht wurden die geschlechts-
spezifischen Verhaltensweisen und Wertungen im 
Gesundheitswesen sowie bestehenden Lücken im 
Wissen und im Bewusstsein beschrieben. Einen  
aktuellen Überblick über den unterschiedlichen 
Umgang von Frauen und Männern mit Gesundheit 
sowie der Nutzung des Gesundheitssystems er-
laubt die Publikation „Daten und Fakten: Ergeb-
nisse der Studie ‚Gesundheit in Deutschland aktu-
ell 2009’“ des Robert-Koch-Instituts. Zum Teil wird 
heute schon von „Gender Medicine“ gesprochen. 
Darunter wird eine Medizin unter geschlechtsspe-
zifischen Gesichtspunkten verstanden, die unter-
schiedliche gesundheitlichen Bedürfnisse von 
Männern und Frauen berücksichtigt. Die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) hat den Begriff 
2001 geprägt. 
 
68% der Frauen bundesweit bewerten 
Gesundheit als (sehr) gut, dennoch mehr 
Frauen chronisch krank, belastet oder 
depressiv 
68% der Frauen und 73% der Männer bewerteten 
ihre Gesundheit 2009 bundesweit laut Robert-
Koch-Institut (RKI) als sehr gut oder gut. Männer 
bis zum Alter von 29 Jahren und ab 65 Jahren 
bewerteten sie signifikant besser als Frauen. Im 
Vergleich zu 2003 sei der allgemeine Gesund-
heitszustand im Wesentlichen gleich geblieben, 
einen Gewinn an Gesundheit könne die Gruppe 
der über 65jährigen Frauen verbuchen, so der 
Bericht (RKI, Gesundheit in Deutschland aktuell 
2009:7,25). Dennoch geht es nicht allen Frauen 
gut. Frauen geben beispielsweise häufiger als 
Männer an, chronisch krank, (erheblich) einge-
schränkt bei der Ausübung von Alltagsaktivitäten 
oder depressiv zu sein (RKI, Gesundheit in 
Deutschland aktuell 2009:28,31,50). 13% der 
Frauen und 8% der Männer gaben an, seelisch 
belastet zu sein, darunter besonders viele junge 
Frauen (14%). 8% der Frauen und 4% der Männer 
berichteten von diagnostizierten Depressionen 
oder depressiven Verstimmungen im letzten Jahr 

(RKI, Gesundheit in Deutschland aktuell 2009:50, 
53). 
 
9.1 Sterberaten und Todesursachen 

Lübecks Frauen sterben im mittleren Al-
ter vorrangig an Krebs, im höheren Alter 
häufiger an Kreislauf- oder Atemwegser-
krankungen  
 
In Lübeck starben 2008 insgesamt 2.603 Men-
schen, darunter 1.424 Mädchen und Frauen 
(54,7%) und 1.179 Jungen und Männer (45,3%).  

Abb. 9.1 Häufigste Todesursachen nach Ge-
schlecht, Lübeck, 2008 
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Die Sterblichkeit Lübecker Frauen sank laut Ge-
sundheitsbericht 2007 vorrangig in den 90er Jah-
ren. Von 1990 bis 2000 verringerte sich demnach 
ihre Sterberate von 637 auf 489 Sterbefälle pro 
100.000 Frauen (-17%). 2002 wurde ein Tiefstand 
von 489 Sterbefällen pro 100.000 Frauen erreicht. 
Seitdem sei der Rückgang der Sterblichkeit bei 
Frauen in Lübeck vorerst zum Stillstand gekom-
men (Lübecker Gesundheitsbericht 2007:28). 
Abgesehen von wenigen Ausnahmen lagen die 
Sterberaten Lübecker Frauen zwischen 1990 und 
2004 in etwa gleich auf mit denen aller Frauen 
Schleswig-Holsteins (Lübecker Gesundheitsbe-
richt 2007:29). 
Die häufigsten krankheitsbedingten Todesursa-
chen bei Frauen in Lübeck waren 2008 Krankhei-
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ten des Kreislaufsystems (44,8% der weiblichen 
Todesfälle), an zweiter Stelle Krebs (Neubildun-
gen, 22,2%) und an dritter Stelle Krankheiten des 
Atmungssystems (9,4%). Bei den Männern waren 
dies ebenfalls die häufigsten Todesursachen, 
jedoch zu anderen Anteilen (Statistisches Jahr-
buch 2009:132). 
 
Je nach Lebensalter sind die Todesursachen un-
terschiedlich. Sterbefälle im Kindesalter sind rela-
tiv selten. Im Jahr 2008 starben insgesamt fünf 
Kinder bis 15 Jahre, darunter vier Kinder zwischen 
einem und 14 Jahren (ein Mädchen und drei Jun-
gen) und ein Kind unter einem Jahr, ein Mädchen 
(Statistisches Jahrbuch 2009:132). 
 
Häufigste Todesursachen der 15- bis 
45jährigen Frauen: Krebs, Verletzungen 
bzw. Vergiftungen 
 
Der Anteil der LübeckerInnen, die im Alter zwi-
schen 15 und 45 Jahren sterben, ist verglichen mit 
Älteren, gering. Unter den 1.424 verstorbenen 
Frauen 2008 waren 27 zwischen 15 und 45 Jahre 
alt, 125 zwischen 45 und 65 Jahre und 1.270 65 
Jahre und älter. 
 
Die häufigste Todesursache bei den 15- bis 
45jährigen Lübeckerinnen war 2008 Krebs. Sie-
ben Frauen zwischen 15 und 45 Jahren starben 
2008 an „Neubildungen“, das waren etwas mehr 
als ein Viertel (26%) aller verstorbenen Frauen in 
diesem Alter. Fünf Frauen starben an Verletzun-
gen und Vergiftungen u.ä. (18,5% aller verstorbe-
nen Frauen), vier an Krankheiten des Kreislauf-
systems (14,8%). 
 
Häufigste Todesursache der 45- bis 
65jährigen Frauen: Krebs 

Insgesamt starben Männer und Frauen in dieser 
Altersgruppe 2008 am häufigsten durch Krebser-
krankungen und Krankheiten des Kreislaufsys-
tems. Bei den 45–65jährigen Frauen in Lübeck 
machten Krebserkrankungen 46% aller Todesur-
sachen aus. Obwohl 73 Männer diesen Alters an 
Krebs starben und damit 16 mehr als Frauen, 
machte Krebs bei Männern „nur“ einen Anteil von 
34,6% aller Todesfälle in diesem Alter aus. 
Durch Krankheiten des Kreislaufsystems starben 
24% der Männer und 15% der Frauen. 
 
Bundesweit waren bei Männern zwischen dem 30. 
und 40. Lebensjahr im Jahr 2002 Erstickungen 
und Verletzungen Todesursachen Nummer eins, 
zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr waren es 
die alkoholische Lebererkrankungen und der 
Herzinfarkt, ab dem 50. Lebensjahr starben Män-
ner im Jahr 2002 bundesweit vor allem an Lun-
genkrebs. Die Todesursache Nummer eins bei 
Frauen hingegen blieb innerhalb der gesamten 
Zeitspanne der mittleren Lebensjahre der Brust-

krebs (RKI, Gesundheit von Frauen und Männern 
im mittleren Lebensalter 2006: 17/18). 
 
Häufigste Todesursachen der 65 Jahre 
und älteren Frauen: Kreislauf, Krebs und 
Atmungssystem 

Krankheiten des Kreislaufsystems nehmen mit 
zunehmendem Alter sowohl bei Frauen als auch 
bei Männern zu. Von den über 65jährigen Ver-
storbenen 2008 starben 48,4% aller Frauen und 
44,3% aller Männer in Lübeck daran. Kreislauf-
krankheiten stellten damit die häufigste Todesur-
sache für Frauen und Männer dieser Altersgrup-
pe in Lübeck dar. Todesursache Nr. 2 der über 
65jährigen Frauen war mit 19,6% Krebs. Von 
den über 65jährigen Männern verstarben zwar 
absolut gesehen weniger, aber mit 24,5% pro-
zentual mehr Männer als Frauen aufgrund einer 
Krebserkrankung. An dritter Stelle der Todesur-
sachen bei über 65jährigen Menschen rangierte 
bei Frauen (9,5%) wie Männern (12%) Krankhei-
ten des Atmungssystems. 
 
In Lübeck starben 2008 insgesamt 1.495 Frauen 
und 1.119 Männer, die über 44 Jahre alt waren 
(Statistisches Jahrbuch Lübeck 2009:132). 
 
Höhere Herz-Kreislauf-Sterblichkeit von 
Frauen in 12 von 20 Stadtbezirken  

Bundesweit sterben laut Robert-Koch-Institut 
(RKI) in beiden Teilen Deutschlands mehr Frauen 
als Männer an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im 
Jahr 2007 waren es bundesweit rund 58.000 Ster-
befälle von Frauen mehr. Das RKI führt dies auf 
die höhere Lebenserwartung der Frauen und die 
stark altersabhängige Erkrankungswahrschein-
lichkeit bei vielen Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
zurück. Dieser Sachverhalt schlage sich bei alter-
standardisierter Betrachtung in höheren Sterbezif-
fern für Männer nieder (Robert-Koch-Institut, 20 
Jahre nach dem Fall der Mauer: Wie hat sich die 
Gesundheit in Deutschland entwickelt 
2009:58/59). 
 
Laut Lübecker Gesundheitsbericht 2006 gab es in 
den Jahren 2001/2002 in 12 von 20 Stadtbezirken 
Lübecks eine höhere Sterblichkeit von Frauen 
aufgrund von Herz-Kreislauf-Krankheiten als im 
städtischen Durchschnitt. In Groß Steinrade, 
Strecknitz, Schlutup und Herrenwyk lag der Wert 
demnach über 50% höher als im städtischen 
Schnitt. Zum Teil führt der Bericht dies auf die 
Dichte der Pflegeheime zurück. Allerdings könne 
dies die erhöhte Sterblichkeit in Strecknitz nicht 
erklären (Lübecker Gesundheitsbericht 2006:43).
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Abb. 9.2 Todesursache Krebs nach Geschlecht, 
Lübeck 2000-2008 
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2007 erkrankten 741 Frauen in Lübeck 
neu an Krebs - 316 Frauen und 307 
Männer starben 2008 an Krebs 

Während im Jahr 2000 noch 382 Lübeckerinnen 
an Krebs starben, sank diese Zahl bis zum Jahr 
2007 auf einen Tiefststand von 266 an Krebs ge-
storbenen Frauen. 2008 stieg die Zahl der an 
Krebs gestorbenen Frauen in Lübeck wieder leicht 
an auf 316 (Statistisches Jahrbuch 2009: 132). 
Von den Lübecker Männern starben im Jahr 2000 
insgesamt 347 an Krebs. Nachdem die Zahl der 
Krebstoten bei den Männern zunächst gesunken 
war, war sie 2007 mit 247 Toten wieder auf dem-
selben Stand wie im Jahr 2000. Im Jahr 2008 
sank die Zahl der Sterbefälle aufgrund von Krebs 
bei Männern wieder auf dann 316 Fälle. 
 
Im Jahr 2007 verstarben bundsweit 98.360 Frauen 
und 113.405 Männer an Krebs. Insgesamt leiden 
Frauen am häufigsten an Brustkrebs, Darmkrebs 
und Lungenkrebs, Männer am häufigsten an Pros-
tatakrebs, Darmkrebs und Lungenkrebs (RKI, 20 
Jahre nach dem Fall der Mauer 2009: 62) 
 
Abb. 9.3 Zahl der Krebs-Neuerkrankungen (Inzi-
denzen) bei Frauen in Lübeck und Kiel, 2004-2007 
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Quelle: Krebsregister Schleswig-Holstein, Stat. Amt Nord 
Graphik: Frauenbüro Lübeck, AS=„altersstandardisiert“ 

Laut Krebsregister Schleswig-Holstein gab es 
2007 in Lübeck 741 neu an Krebs erkrankte Frau-
en. 2004 waren es noch 752. Damit ist die Zahl 
der Neuerkrankungen zwischen 2004 und 2007 
leicht (um 11 Fälle) gesunken. Die absolute Zahl 
der Krebs-Neuerkrankungen bei Frauen lag 2007 
in Kiel mit 678 unter der in Lübeck. Betrachtet 
man die „altersstandardisierten“ Zahlen, lag Kiel 
im Jahr 2007 mit 385 Fällen nur leicht unter dem 
Lübecker Wert (399). 
Auch die Zahl der Frauen, die zwischen 2004 und 
2007 in Lübeck an Krebs starben, nahm zwischen 
2004 und 2007 von 309 auf 270 absolute Fälle ab. 
In Kiel starben 2004 etwas weniger und zwischen 
2005 und 2007 etwas mehr Frauen als in Lübeck 
an Krebs. Bei den „altersstandardisierten“ Werten 
der an Krebs gestorbenen Frauen lag Kiel eben-
falls über den Werten von Lübeck.    
 
Abb. 9.4 Zahl der Krebs-Mortalität, Frauen in Lü-
beck und Kiel 2004-2007 

122,5
130,7140,7

120,2

270276290

309

0

50

100

150

200

250

300

350

2004 2005 2006 2007

Lübeck AS Kiel AS

Lübeck Fälle Kiel Fälle

 
Quelle: Krebsregister Schleswig-Holstein, Stat. Amt Nord 
Graphik: Frauenbüro Lübeck, AS=„altersstandardisiert“ 
 
Jede zweite Frau nutzt Früherkennung 
 
Im Jahr 2007 nahmen in Deutschland 48,1% der 
Frauen und 21,8% der Männer an Krebsfrüher-
kennungsuntersuchungen teil (Zentralinstituts für 
die kassenärztliche Versorgung 2009). Mit zuneh-
mendem Alter zeigen sich bei Frauen und Män-
nern unterschiedliche altersspezifische Trends: 
Frauen in der Altersgruppe 35 bis 39 Jahre nutzen 
das Angebot der Krebsfrüherkennungsuntersu-
chungen am häufigsten. In den höheren Alters-
gruppen geht die Beteiligung zurück (RKI, 20 Jah-
re nach dem Fall der Mauer 2009:179)  
 
Bei Frauen zeigte sich in Studien ein signifikanter 
Einfluss von Ausbildungsniveau und beruflichem 
Status auf die Inanspruchnahme von Früherken-
nung: Frauen mit einer höheren Schul- bzw. Aus-
bildung (mehr Schul- bzw. Ausbildungsjahre) und 
Frauen in qualifizierter beruflicher Positionen 
nahmen öfter teil als schlechter gestellte Frauen. 
Bei Männern war die Beziehung zwischen sozio-
ökonomischem Status und Teilnahme an Krebs-
früherkennungsuntersuchungen weniger stark 



 91 

ausgeprägt (RKI, 20 Jahre nach dem Fall der 
Mauer 2009:180). 
 
Brustkrebs: Bundesweit jede elfte Frau 
und vorwiegend ältere Frauen betroffen 

Etwa jede elfte Frau in Deutschland erkrankt im 
Laufe ihres Lebens an Brustkrebs, so die Ge-
sundheitsberichterstattung des Bundes 2006 (Ge-
sundheit in Deutschland 2006). Insgesamt sind 
dies in Deutschland jährlich über 57.000 Frauen. 
Etwa 17.500 sterben jährlich bundesweit daran. 
Brustkrebs ist die häufigste Krebsneuerkrankung 
bei Frauen. Betroffen sind vorrangig ältere Frau-
en. 
 
In Lübeck erkrankten 2007 241 Frauen 
an Brustkrebs, 51 starben daran: Zahl der 
Neuerkrankungen stieg 

In Lübeck stieg die Zahl der Brustkrebs-Neu-
erkrankungen laut Krebsregister Schleswig-
Holstein zwischen 2004 und 2007 an. Wurden 
2004 erst 219 Frauen erfasst, bei denen Brust-
krebs neu auftrat, so waren es 2007 schon 241. 
Auch „altersstandardisiert“ stieg die Zahl der 
Brustkrebs-Neuerkrankungen bei Frauen in Lü-
beck an. In Kiel dagegen sank im gleichen Zeit-
raum sowohl die absolute Zahl der neuerkrankten 
Frauen von 236 auf 195 als auch der „altersstan-
dardisierte“ Wert (Krebsregister Schleswig-
Holstein, Krebs in Schleswig-Holstein, Neuerkran-
kungen 2010:28). 
 
Abb. 9.5 Zahl der Brustkrebs-Neuerkrankungen,  
Frauen in Lübeck und Kiel 2004-2007 
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Quelle: Krebsregister Schleswig-Holstein, Stat. Amt Nord 
Graphik: Frauenbüro Lübeck, AS=„altersstandardisiert“ 
 
Die absolute Zahl der Frauen, die in Lübeck an 
Brustkrebs starben, sank leicht von 55 im Jahr 
2004 auf 51 im Jahr 2007. In Kiel sank die Zahl 
der an Brustkrebs gestorbenen Frauen stärker,  
von 56 auf 44. 
 

Abb. 9.6 Zahl der Brustkrebs-Mortalität, Frauen in 
Lübeck und Kiel 2004-2007 
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Quelle: Krebsregister Schleswig-Holstein, Stat. Amt Nord 
Graphik: Frauenbüro Lübeck, AS=„altersstandardisiert“ 
 
In Schleswig-Holstein stieg die Zahl der Brust-
krebs-Diagnosen in Krankenhäusern laut Ge-
sundheitsberichterstattung des Bundes in den 
Jahren 2006-2008 von 4.931 auf 5.394.  
 
Abb. 9.7 Diagnose Brustkrebs, Schleswig- Hol-
stein, 2006 - 2008 
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Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Diagnose-
daten der Krankenhäuser; Graphik: Frauenbüro 
 
Das Robert-Koch-Institut weist in einem aktuellen 
Bericht darauf hin, dass durch das in den letzten 
Jahren bundesweit eingeführte Mammografie-
Screeningprogramm für Frauen von 50 bis 69 
Jahren in naher Zukunft zumindest vorübergehend 
wieder mit einem Anstieg der Neuerkrankungsra-
ten zu rechnen sei, da bei im Screening entdeck-
ten Tumoren der Diagnosezeitpunkt vorgezogen 
werde und möglicherweise auch insgesamt mehr 
Tumore gefunden werden als ohne Screening 
(RKI, 20 Jahre nach dem Fall der Mauer 2009:70). 
 
Mammographie - Screening in Lübeck:  
In drei Jahren 27.240 Frauen untersucht 
 
Mit „Mammographie-Screening“ wird ein Pro-
gramm zur Früherkennung von Brustkrebs be-
zeichnet. In Abständen von zwei Jahren werden 
Röntgenaufnahmen der Brust (Mammographien) 
erstellt. Hierzu werden alle Frauen zwischen dem 
50. und 69. Lebensjahr persönlich eingeladen. 
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Hintergrund ist ein Beschluss des Deutsche Bun-
destages aus dem Jahr 2002, der die Einführung 
eines flächendeckenden präventives Mammogra-
phie-Screenings vorsieht. 2004 trat eine Richtlinie 
des Bundesausschusses der Ärzte und Kranken-
kassen zur Einführung des Screenings in Kraft. 
Seitdem haben alle Frauen zwischen 50 bis 69 
Jahre Anspruch auf ein Mammographie-
Screening, wenn dieses in ihrer Region angeboten 
wird. Seit Mai 2007 werden im östlichen Schles-
wig-Holstein alle teilnahmeberechtigten Frauen 
zur Untersuchung im Programm eingeladen. Die 
Frauen aus Lübeck werden in Lübeck untersucht, 
außerhalb Lübecks kommt eine mobile Röntgen-
einheit, das sogenannte „Mammobil“ zum Einsatz. 
 
Das Lübecker Mammograhie-Screening-Zentrum 
untersuchte zwischen Juni 2007 und Juli 2010 
insgesamt 27.240 Frauen, in der Region östliches 
Schleswig-Holstein insgesamt 82.187 Frauen. 
 
Bei der steigenden Zahl der diagnostizierten 
Brustkrebs-Neuerkrankungen muss berücksichtigt 
werden, dass die Zahl der diagnostizierten Brust-
tumore – vor allem in Ländern mit einem Scree-
ningprogrammen - steigt. Dieser Trend, so die 
Bundeskoordinierung Frauengesundheit, wird zum 
Teil als Effekt der Früherkennungs-Mammografie 
erklärt, weil dadurch auch Krebsvorstufen und 
Veränderungen der Brust gefunden werden, die 
das Leben der Frau möglicherweise nie bedroht 
hätten. ExpertInnen sehen den Grund der häufige-
ren Brustkrebsdiagnosen aber auch in der Zu-
nahme von Risikofaktoren (Bundeskoordination 
Frauengesundheit (BKF, Frauen Leben Gesund-
heit 2003:28). 
 
Beratung und Hilfe bei Krebs in Lübeck 

Der Caritasverband Lübeck e.V. bietet Beratungen 
und Gruppenarbeit in der psychosozialen Krebs-
nachsorge an. Im Jahr 2009 ließen sich 265 Frau-
en und 80 Männer von den ÄrztInnen, Psycholo-
gInnen und SozialpädagogInnen des Caritasver-
bandes beraten. Der Rückgang der Beratungszah-
len in 2008 hängt laut Caritas damit zusammen, 
dass in den Jahren 2006 und 2007 aufsuchende 
Beratungen am Krankenbett durchgeführt wurden, 
ab 2008 fiel dies weg. Die Beratungsstelle wird 
seit Ende 2008 von der Deutschen Krebshilfe 
gefördert. Sie bietet Informationen zur Prävention 
von Krebs und Hilfe bei psychosozialen Fragen 
nach einer Erkrankung wie z.B. der Beantragung 
von Kuren, Rente, des Schwerbehindertenauswei-
ses usw.. Außerdem werden dort Gesprächs-, 
Sport- und Malgruppen für Erwachsene sowie 
eine Gruppe für 7-12-jährige Kinder von krebsbe-
troffenen Eltern angeboten. 
 
 
 
 

Abb. 9.8 Beratungen Krebsnachsorge Caritas 
Lübeck, Frauen-Männer, 2006-2009 
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Quelle: Beratungsstelle zur Krebsnachsorge Caritas Lübeck 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Psychische Erkrankungen 
 
Aktuelle Daten zur Prävalenz der Depression kön-
nen aus der Studie Gesundheit in Deutschland 
aktuell (GEDA) abgeleitet werden. Hier wurden die 
ProbandInnen gefragt, ob bei ihnen jemals eine 
Depression oder eine depressive Verstimmung 
durch eine Ärztin / einen Arzt oder eineN Psycho-
therapeutIn festgestellt wurde. Insgesamt bejahten 
16,4% der Frauen und 9,4% der Männer diese 
Frage (RKI, 20 Jahre nach dem Fall der Mauer 
2009:93). 
 
9.2 Frauen in psychiatrischer Versor- 
      gung 
 
In Lübeck waren im Jahr 2009 676 PatientInnen in 
einer psychiatrischen Klinik oder Wohngruppe 
untergebracht. Die Unterbringung wird im Gesetz 
zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker 
Menschen (PsychKG) geregelt. Die Zahl der Pati-
entInnen stieg zwischen 2006 und 2009 von 520 
auf 676 stark an. 
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Abb. 9.9 Unterbringung nach PsychKG Patientin-
nen und Patienten, 2006-2009 
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Unter den AlkoholikerInnen und Drogenabhängi-
gen in psychiatrischer Versorgung waren jeweils 
deutlich weniger Frauen als Männer. Bei den psy-
chisch Kranken stellten Frauen dagegen fast die 
Hälfte (47%). Die Zahl der psychisch kranken 
Frauen, die zwischen 2006 und 2009 psychiatrisch 
untergebracht werden mussten, stieg zwischen 
2006 und 2009 stark an: von 151 auf 216. Bei den 
Männern stieg die Zahl ebenfalls. Bei den nach 
PsychKG untergebrachten Menschen mit Alkohol-
problemen schwankte der Frauenanteil in den 
Jahren 2006 bis 2009 zwischen 23 und 27%. 2006 
wurden 41 Alkoholikerinnen nach dem PsychKG 
untergebracht, das war ein Frauenanteil von 24%, 
2009 waren es 44, der Frauenanteil blieb fast 
gleich (23,9%). Die Zahl der drogenabhängigen 
Frauen in psychiatrischer Versorgung stieg zwi-
schen 2006 und 2009 von drei auf acht und damit 
von elf auf 24% aller untergebrachten Drogenab-
hängigen. Wegen der kleinen Zahlen schwankt 
der prozentuale Frauenanteil unter den Drogen-
abhängigen seit 1998 erheblich.  
 
9.3 Frauen mit Behinderungen 

In Lübeck lebten 2007 insgesamt 25.616 Men-
schen mit einem Behinderungsgrad von über 50 
Prozent, darunter 13.630 Frauen (53,2%) und 
11.986 Männer. Die Gesamtzahl der Schwerbe-
hinderten sowie der Anteil der Frauen unter den 
Schwerbehinderten ist seit 2003 gestiegen. Da-
mals gab es 25.398 Schwerbehinderte in Lübeck, 
von denen 52,5% Frauen waren.  
 

Abb. 9.10 Schwerbehinderte Frauen und Männer, 
Lübeck 2007  
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Quelle: Statistik Nord, Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Mehrheitlich waren die Menschen mit Schwerbe-
hinderung 2007 in Lübeck weiblich und über 65 
Jahre alt. Der Frauenanteil an über 75-Jährigen 
betrug 64,4%.  
 
Abb. 9.11 Schwerbehinderte Frauen und Männer, 
nach Alter, Lübeck 2007 
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Quelle: Statistik Nord, Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Unter den 45 bis 55jährigen und den 60 bis 
75jährigen Schwerbehinderten gab es etwas mehr 
Männer, dafür unter den 55 bis 60jährigen etwas 
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mehr und unter den über 75jährigen wesentlich 
mehr Frauen. 
 
Die Zahl der schwerbehinderten Frauen und Män-
ner in Lübeck steigt mit dem Alter an. Höhepunkte 
im Altersverlauf gab es 2007 bei Frauen wie Män-
nern im Alter von 45 bis 55 Jahren und dann bei 
den 65 bis 70-Jährigen. Der stärkste Anstieg ist 
bei den über 75-Jährigen zu beobachten. Bei 
Frauen fällt dieser Anstieg weit stärker aus als bei 
Männern. 
 
Abb. 9.12 Schwerbehinderte Frauen und Männer, 
Altersverlauf, Lübeck 2007 
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Quelle: Statistik Nord, Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Laut Statistischem Bundesamt waren Männer  
2008 bundesweit –insbesondere in der Gruppe 
der älter als 55Jährigen– eher schwerbehindert 
als Frauen. Dies sei zu einem gewissen Teil da-
durch erklärbar, dass Männer im allgemeinen 
häufiger am Erwerbsleben teilnehmen als Frauen 
und Erwerbstätige bzw. Arbeitsuchende ein größe-
res Interesse an einer Anerkennung der Behinder-
teneigenschaft hätten als Nichterwerbspersonen. 
Denn ein Schwerpunkt der Leistungen des 
Schwerbehindertenrechts betrifft Regelungen zur 
Teilnahme am Arbeitsmarkt oder für einen frühe-
ren Übergang zur Rente (Statistisches Bundes-
amt, Datenreport 2008 – Der Sozialbericht für 
Deutschland:241). 
 
Als schwerbehindert gelten Personen, denen ein 
Grad der Behinderung von 50 oder mehr zuer-
kannt wurde. Am 31. Dezember 2005 waren bei 
den Versorgungsämtern bundesweit 6,8 Millionen 
amtlich anerkannte schwerbehinderte Menschen 
mit gültigem Ausweis registriert, das entsprach 
einem Anteil von rund 8% an der Bevölkerung. 
Über die Hälfte (52%) waren Männer. (Statisti-
sches Bundesamt, Datenreport 2008 – Der Sozi-
albericht für Deutschland:241). 
 
Die meisten LübeckerInnen waren 2007 aufgrund 
von Beeinträchtigung der Funktion innerer Organe 
bzw. ganzer Organsysteme (25,6%) schwerbehin-
dert. 17,9% wegen „sonstiger“ oder „nicht genü-

gend bezeichneter“ Schwerbehinderungen. Die 
nach der vorgenommenen Kategorisierung sel-
tensten Formen der Behinderung bestanden im 
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellun-
gen u.a. (0,5%) und im Verlust oder Teilverlust 
von Gliedmaßen (2,4%). Allerdings stellten Frauen 
mit 94,2% einen großen Anteil derjenigen 
Schwerbehinderten, die wegen des Verlustes 
einer oder beider Brüste bzw. wegen Entstellun-
gen als schwerbehindert eingestuft wurden. 
 
Abb. 9.13 Schwerbehinderte Frauen und Männer, 
Art der Behinderung, Lübeck, 2007  

277

2435 2351

835

2151

3233

130

456

1762

2187

2173

3259

8

449448

1400

1742

320

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

V
er

lu
st

 o
d.

 T
ei

lv
er

lu
st

 G
lie

dm
aß

en

F
un

kt
io

ns
ei

ns
ch

r.
 G

lie
dm

aß
en

F
un

kt
io

ns
ei

ns
ch

r.
 W

irb
el

sä
ul

e,
 R

um
pf

, B
ru

st
k.

B
lin

dh
ei

t u
nd

 S
eh

be
hi

nd
er

un
g

S
pr

ac
h-

 , 
S

pr
ec

hs
tö

r,
 T

au
bh

ei
t, 

S
ch

w
er

hö
rig

k.
. 

V
er

lu
st

 B
ru

st
/ B

rü
st

e,
 E

nt
st

el
lu

ng
en

 u
.a

.

B
ee

in
tr

äc
ht

ig
un

g 
 F

un
kt

io
n 

in
ne

re
 O

rg
an

en
 u

.ä
.

Q
ue

rs
ch

ni
ttl

., 
ze

re
br

. S
tö

r.
, g

ei
st

ig
-s

ee
l. 

B
eh

., 
S

uc
ht

so
ns

tig
e 

un
d 

un
ge

nü
ge

nd
 b

ez
ei

ch
ne

te
 B

eh
in

de
ru

ng
en

Frauen Männer

 
Quelle: Statistik Nord, Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
2007 waren das 130 Frauen und acht Männer. 
Auch von Blindheit und Sehbehinderung waren in 
Lübeck mit 65% überproportional viele Frauen 
betroffen. 2007 gab es etwas mehr schwerbehin-
derte Männer (54%), die Gliedmaßen verloren 
hatten, aber etwas mehr Frauen (58,3%), die we-
gen Funktionseinschränkungen der Gliedmaßen 
schwerbehindert waren. Dies betraf v.a. alte Frau-
en. 
 
Bei den meisten schwerbehinderten Frauen in 
Lübeck (3233) gab es 2007 eine Beeinträchtigung 
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der Funktionen von inneren Organen oder Organ-
systemen. Hiervon waren ebenfalls vorwiegend 
ältere Frauen betroffen. 
 
Von den 146 schwerbehinderten 18 – 25jährigen 
Frauen hatten 2007 48 eine nicht einzuordnende 
oder ungenügend bezeichnete Behinderung. Bei 
29 wurde eine Störung der geistigen Entwicklung 
(z.B. Lernbehinderung, geistige Behinderung) 
diagnostiziert, bei zehn eine Beeinträchtigung der 
inneren Sekretion und/oder des Stoffwechsels. 
Von den 269 schwerbehinderten Frauen im Alter 
zwischen 35  bis 45 Jahren waren 85 lernbehin-
dert bzw. geistig behindert, bei 71 war eine körper-
lich nicht begründbare, endogene Psychose 
(Schizophrenie, affektive Psychose) festgestellt 
worden, bei 44 eine Beeinträchtigung der Funktion 
der Geschlechtsorgane, bei 42 eine Funktionsein-
schränkung beider Beine. Unter den über 
65jährigen Frauen waren 1.145 Frauen schwer-
behindert aufgrund von Funktionseinschränkun-
gen der Wirbelsäule und/oder der Gliedmaßen 
und 1.044 Frauen aufgrund einer Funktionsein-
schränkung beider Beine. 
 
Angebote für Mädchen und Frauen mit 
und ohne Behinderungen 

Anfang der 80er Jahre haben sich bundesweit 
Frauen mit Behinderungen in Netzwerken zu-
sammengeschlossen, um sich gegen Diskriminie-
rung und für ihre Belange einzusetzen. In Schles-
wig-Holstein wurde 1996 mit Modellmitteln des 
Frauenministeriums das Landesnetzwerk für be-
hinderte Frauen in unabhängiger Trägerschaft von 
mixed pickles e.V. gegründet.  
 
Abb. 9.14 Mädchen und junge Frauen sowie Jun-
gen und junge Männer bei Mixed-Pickles 2009 
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Quelle: Jahresbericht Mixed Pickles 2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Seit 1997 bietet der Verein in Lübeck für Mädchen 
und Frauen mit und ohne Behinderung sowie de-
ren Eltern verschiedene Angebote an. 2009 stan-
den die Räume von „Mixed Pickles“ behinderten 
Mädchen und Jungen sowohl in der Woche als 
auch teilweise am Wochenende, z.B. für Treffen 
im Jugendcafe „Die Eule“ zur Verfügung. Insge-

samt nahmen 6.365 Mädchen und Frauen sowie 
Jungen und Männer die verschiedenen Angebote 
von Mixed Pickles war. 
Die sozialen Gruppenangebote, außerschulischen 
Bildungs- sowie Freizeitangeboten besuchten 
2009 insgesamt 4.189 Mädchen und junge Frauen 
und 858 Jungen und junge Männer. Die Angebote 
für Angehörige wurden von 342 Frauen und 223 
Männern genutzt. 2009 stieg die Zahl der Eltern-
beratungen bei Mixed Pickles stark an, so dass 
Informationsabende zu bestimmten Themen or-
ganisiert werden mussten. 
 
Abb. 9.15 Angehörige bei Mixed Pickles 2009 
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Quelle: Jahresbericht Mixed Pickles 2009 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Entsprechend der Forderung „Nicht ohne uns über 
uns!“ will der Verein dazu beitragen, dass behin-
derte Mädchen und Frauen ein selbstbestimmtes 
und gleichberechtigtes Leben führen können mit 
dem Recht auf gesellschaftliche Teilhabe, auf 
Mitbestimmung und auf Wahlmöglichkeiten in ver-
schiedenen Bereichen des Lebens wie Schule, 
Freizeit, Beruf, Assistenz etc.  
 
Am 26. März 2009 trat in Deutschland die UN-
Behindertenrechtskonvention in Kraft, die die so-
ziale Inklusion von Behinderten, d.h. eine mög-
lichst umfassende Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung am alltäglichen Leben erreichen will. 
Darin wird explizit gefordert, die Mehrfachdiskrimi-
nierung von Frauen und Mädchen mit Behinde-
rung zu beseitigen (Artikel 6).  
 
9.4 Selbsthilfegruppen  

Das Gesundheitsamt der Hansestadt Lübeck ist 
Träger der Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfegruppen (KISS). KISS will den Gedan-
ken der Selbsthilfe im sozialen und gesundheitli-
chen Bereich verbreiten und unterstützen. Die 
Beratungsstelle unterstützt Selbsthilfegruppen und 
Initiativen und arbeitet mit einzelnen Bürgerinnen 
und Bürgern sowie Professionellen aus psychoso-
zialen und gesundheitlichen Einrichtungen zu-
sammen. 
 
Im Jahr 2010 nahmen insgesamt 1.382 Menschen  
Kontakt mit KISS auf. Neben Anfragen von Inte-
ressentInnen werden bei den Kontakten auch 
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Kontakte mit MitarbeiterInnen aus Beratungsstel-
len, Krankenkassen und Gesundheitssystem so-
wie den Gruppen festgehalten. Von den 852 an 
Selbsthilfegruppen InteressentInnen, die KISS im 
Jahr 2010 kontaktierten, waren 598 Frauen und 
254 Männer.  

Abb. 9.16 InteressentInnen nach Geschlecht und 
Kontaktaufnahmen, KISS Lübeck 2008 - 2010  
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Quelle: Hansestadt Lübeck, Gesundheitsamt – KISS 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 

Auch zu den Gesamttreffen der Selbsthilfegrup-
pen, zu der KISS viermal jährlich einlädt, kamen 
mehr Frauen als Männer, im Jahr 2010 kamen 50 
Frauen und 27 Männer. In den meisten Anfragen, 
die 2010 bei KISS eingingen, ging es um psycho-
soziale Probleme und Erkrankungen (484), um 
chronische Erkrankungen (226) sowie um das 
Thema „Sucht“ (169). Diese Zahlen wurden leider 
nicht geschlechtsspezifisch ausgewertet. 
 
Abb. 9.17 TeilnehmerInnen Gesamttreffen KISS 
Selbsthilfegruppen, nach Geschlecht Lübeck 2010 
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10 Mobilität  
 
10.1 Ein- und AuspendlerInnen 

Frauen pendeln seltener 

Die Statistik der sozialversicherungspflichtig be-
schäftigten PendlerInnen nach und aus Lübeck 
dokumentiert in beiden Pendlergruppen einen –
wenn auch nicht gravierend- geringeren Frauen-
anteil. Im Juni 2009 betrug der Frauenanteil bei 
den EinpendlerInnen 46,9% und bei den Auspend-
lerInnen aus Lübeck 40,28%. 
 
Abb. 10.1 Sozialversicherungspfl. Beschäftigte 
Ein- und AuspendlerInnen Lübeck, 2009 
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Quelle: Agentur für Arbeit Nord, Statistik 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Einer Studie der EU aus dem Jahr 2008 unter-
suchte Nutzen und Nachteile von beruflicher Mobi-
lität. Sie konstatierte, dass es beruflich mobilen 
Menschen z.T. schwer falle, soziale Bindungen 
aufrecht zu erhalten, eine Partnerschaft einzuge-
hen oder Pflegeleistungen zu erbringen, eine Fa-
milie zu gründen, Beziehungen zu Familienmit-
gliedern konfliktfrei zu halten oder die Arbeitstei-
lung bei der Kindererziehung fair zu organisieren. 
Beruflich mobile Menschen litten zuweilen unter 
Stress oder Unzufriedenheit. Außerdem müssen 
sie oft zusätzliche finanzielle Belastungen tragen, 
denn Mobilität sei teuer.  
 
Männer – mit oder ohne Kinder(n) – und kinderlo-
se Frauen, so die Studie, seien häufiger mobil, 
Mütter hingegen nur selten. Beruflich mobile 
Frauen seien selten Mütter und Mütter selten be-
ruflich mobil. Nur für Männer (mit einer Partnerin) 
scheine Elternschaft und Mobilität vereinbar zu 
sein.  
 
Wenn Frauen mobil seien, übernähmen ihre 
männlichen Partner nur selten einen gleich großen 
Anteil der Kinderbetreuung und Hausarbeit. Mobile 
Männer würden dagegen von ihren Partnerinnen 
häufig vollständig von diesen Aufgaben entlastet.  
 

Die traditionelle Rollenverteilung hinsichtlich be-
zahlter und unbezahlter Arbeit bei Paaren (beson-
ders bei jenen mit Kindern) werde durch beruflich 
bedingte Mobilität verstärkt. Als Nachteil von be-
ruflicher Mobilität beschreibt die Studie u.a. die 
Schwierigkeit, diese mit aktiver Elternschaft zu 
vereinbaren. Außerdem wies sie darauf hin, dass 
zunehmende Mobiliätsanforderungen die traditio-
nelle Geschlechterrollenteilung in bezahlte und 
unbezahlte Arbeit besonders bei Paaren mit Kin-
dern verstärken könne (EU Research Area, Immer 
unterwegs: Das Mobilitäts-Dilemma:4,5)  
 
10.2 Mobilitätsverhalten der Lübecker    
        Innen 
 

Hausfrauen und Teilzeit-Beschäftigte le-
gen in Lübeck die meisten Wege zurück 

Laut einer Haushaltsbefragung zum Mobilitätsver-
halten in Lübeck und Umgebung, die die Stadtpla-
nung 2010 hat durchführen lassen, legten Frauen 
in Lübeck 3,25 Wege an einem bestimmten Stich-
tag zurück, Männer 3,2 und damit im Schnitt kaum 
weniger als Frauen. Frauen und Männern im Um-
land reichten dagegen im Schnitt 2,87 bzw. 2,65 
Wege aus. Sie hatten etwas weniger (aber dafür 
z.T. längere, siehe Weglängen) Wege als die 
StadtbewohnerInnen zurückzulegen. 
 
Abb. 10.2 Anzahl der zurückgelegten Wege von 
Frauen und Männern, Lübeck u. Umgebung, 2010 
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Quelle: Stadtplanung Lübeck/ Firma Omniphon 
Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Hausfrauen und -männer in Lübeck hatten am 
Stichtag im Schnitt 3,78 Wege zurückzulegen, 
Teilzeit-Berufstätige 3,73, Vollzeit-Beschäftigte 
dagegen nur 3,25 Wege. Leider liegen uns hierzu 
keine genauen geschlechtsspezifischen Zahlen 
vor, nach aller Erfahrung sind in der  Gruppe der 
Hausfrauen sowie Teilzeit-Beschäftigten aber 
überdurchschnittlich viele Frauen vertreten. 
 
Im Umland mussten Teilzeit-Beschäftigte sogar 
4,05 Wege, Hausfrauen und -männer dagegen 
nur 2,24 Wege bewältigen. Viele Wege hatten 
auch Erwerbslose aus dem Umland. 
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Abb. 10.3 Anzahl Wege pro Person (Stichtag), 
nach beruflichem Status, Lübeck u. Umland 2010  
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Teilzeit-Beschäftigte und RentnerInnen 
aus dem Umland müssen weit fahren 

Während Frauen in Lübeck im Schnitt mit 5,2 km 
weniger weit fahren als Männer  (5,6 km), fahren 
Frauen im Umland mit 6,9 km sogar weiter als 
Männer im Umland (6,6 km). Und dies, obwohl 
auch die Männer aus dem Umland schon einen 
km weiter fahren als Männer in der Stadt. 
 
Abb. 10.4 Zurückgelegte Weglänge (km)  
Frauen und Männer, Lübeck u. Umgebung, 2010 
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Quelle: Stadtplanung Lübeck, Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Die weitesten Wege legten – wie nicht anders zu 
erwarten – Teilzeit- sowie Vollzeit-Berufstätige aus 
dem Umland sowie RentnerInnen aus dem Um-
land zurück.  Innerhalb der Stadt fuhren Schüle-
rInnen und Vollzeit-Beschäftigte am weitesten. 
 

Abb. 10.5 Zurückgelegte Weglänge (km),  
nach beruflichem Status, Lübeck u. Umland 2010 
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Quelle: Stadtplanung Lübeck, Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Die längsten Wege nahmen die Befragten aus 
Lübeck (8,7 km10), v.a. aber aus dem Umland 
(17,2 km10), aus geschäftlichen Gründen in Kauf. 
Um zur Arbeit zu kommen, fuhren LübeckerInnen 
7,9 km und Personen aus dem Umland 9,9 km.  
 
Um Besorgungen zu erledigen (5,1 km), jeman-
den oder etwas zu bringen oder zu holen (4,8 km), 
nach Hause zu fahren (4,6 km) oder einzukaufen 
(3,5 km), fuhren LübeckerInnen weniger weit. 
Menschen, die im Umland wohnen, mussten auch 
dafür etwas weitere Wege in Kauf nehmen. 
 
Abb. 10.6 Zurückgelegte Weglänge (km) 
nach Zweck des Weges, Lübeck u. Umland 2010 
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Quelle: Stadtplanung Lübeck, Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Männer aus dem Umland reisen am 
schnellsten 

Männer und Frauen aus dem Umland müssen 
häufig längere Wege auf sich nehmen. Dafür sind 
sie aber auch mit schnelleren Verkehrsmitteln 
unterwegs als die StädterInnen. Allerdings zeigt 
Graphik 10.7 auch, dass Männer aus dem Umland 
mit schnelleren Verkehrsmitteln unterwegs sind 
als Frauen, obwohl Frauen (siehe Abb. 10.4) die 
längeren Wege zurückzulegen haben. 
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Männer sind sowohl in der Stadt als auch im Um-
land mit einer höheren Reisegeschwindigkeit un-
terwegs als Frauen. 
 
Abb. 10.7 Reisegeschwindigkeit in km/h,  
Frauen, Männer, Lübeck u. Umgebung, 2010 
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Quelle: Stadtplanung Lübeck, Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
StädterInnen haben seltener ein Auto als 
BewohnerInnen des Umlandes, Frauen 
seltener als Männer 

Frauen haben sowohl beim Besitz eines Führer-
scheins als auch beim Besitz eines eigenen KFZ 
in den vergangenen Jahren deutlich aufgeholt. Die 
aktuellsten Zahlen aus Lübeck zeigen, dass die 
meisten Frauen in Lübeck und Umgebung inzwi-
schen zwar „praktisch immer“ auf ein Auto zu-
rückgreifen können (Lübeck: 71,1%, Umland: 
81%). Dennoch haben sie seltener als Männer 
„praktisch immer“ ein Auto zur Verfügung. 
 
Abb. 10.8 Verfügbarkeit eines KFZ  
Frauen und Männer, Lübeck 2010 
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Quelle: Stadtplanung Lübeck, Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Frauen (81%) und Männer (85%), die im Umland 
wohnen, können wesentlich häufiger „praktisch 
immer“ auf ein Auto zurückgreifen als Frauen 
(71%) und Männer (79,1%) in der Stadt. Frauen in 
der Stadt können wesentlich seltener (-8%) als 
Männer „praktisch immer“ und deutlich häufiger 
(+3,7%) als Männer „praktisch nie“ oder nur „gele-
gentlich“ (+4,3%) auf ein Auto zurück greifen. 
 

Abb. 10.9 Verfügbarkeit eines KFZ  
Frauen und Männer, Umland von Lübeck 2010 
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Quelle: Stadtplanung Lübeck, Graphik: Frauenbüro Lübeck 
 
Weniger Frauen mit Führerschein 

Laut einer Studie von Ifas besaßen 2002 von den 
jüngeren Jahrgänge bis zu einem Alter von etwa 
40 Jahren 90 Prozent einen Führerschein. Mit 
steigendem Alter zeigten sich zunehmende Unter-
schiede sowohl zwischen den Geschlechtern als 
auch zwischen Ost- und Westdeutschland. In den 
höheren Altersklassen hatten westdeutsche Män-
ner am häufigsten und ostdeutsche Frauen am 
seltensten einen Führerschein. 93% aller Männer 
und 81% aller Frauen hatten 2002 einen Führer-
schein. Insgesamt stieg der Anteil der Menschen 
(18-74 Jahre), die einen Führerschein hatten, 
zwischen 1982 und 2002 von 67% auf 88%. Der 
Anstieg betrug bei den Männern etwa elf, bei 
Frauen sogar 30% (IFAS, DIW, Mobilität in 
Deutschland, Ergebnisbericht 2002: 23,24). 
 
18-25-jährige und 25-45-jährigen Frauen hatten 
etwas häufiger ein Fahrrad als Männer, ältere 
Männer häufiger als Frauen (a.a.O:30) 
Etwas weniger als die Hälfte der Pkw, 45 Prozent, 
wird überwiegend von Frauen genutzt (a.a.O:36). 
 
Männer verursachen 2/3 aller Unfälle, 
Frauen sind häufiger Opfer 

 Laut Polizeidirektion Lübeck gab es in den Jahren 
2006 bis 2009 pro Jahr zwischen 720 (2007) und 
791 (2008) Frauen, die als Verunglückte bei Ver-
kehrsunfällen gezählt wurden. 2009 stellten Frau-
en 53% und damit über die Hälfte aller bei Ver-
kehrsunfällen Verunglückten. Männer verunglück-
ten bei Verkehrsunfällen etwas seltener als Frau-
en. 
 
Das Statistische Bundesamt sieht bei einigen Un-
fallursachen eine deutliche Geschlechtsabhängig-
keit. Frauen verursachen demnach weniger häufig 
als Männer Unfälle durch „nicht angepasste Ge-
schwindigkeit“, durch „Überholfehler“ oder „Alko-
holeinfluss“. Dagegen missachteten sie öfter die 
Vorfahrt (Stat. Bundesamt, Datenreport 2008, Der 
Sozialbericht für Deutschland: 322). Bundesweit 
war das Risiko für Frauen, im Straßenverkehr zu 



 100 

verunglücken laut Robert-Koch-Institut im Jahr 
2007 geringer als das von Männern. 43% aller 
2007 im Straßenverkehr Verunglückten und 26% 
aller Getöteten waren Frauen (RKI, 20 Jahre nach 
dem Mauerfall: 110). 
 
Abb. 10.10 Zahl der verunglückten Frauen und 
Männer, Lübeck 2006-2009 
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Männer verursachten in den Jahren 2006 bis 2009 
wesentlich mehr Verkehrsunfälle in Lübeck als 
Frauen. Laut Sachgebiet Verkehrssicherheit der 
Polizeidirektion Lübeck verursachten Männer im 
Jahr 2009 1.082 Verkehrsunfälle (68%), Frauen 
dagegen nur 516 (32%). 
 
Abb. 10.11 Zahl der VerursacherInnen, Frauen 
und Männer, Lübeck 2006-2009 
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Abb. 10.12 Zahl der VerursacherInnen, Männer 
und Frauen, Lübeck 2009 
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11 Ausblick 
Aufgrund der vorliegenden Daten ist sichtbar, dass 
es eine Reihe von positiven Veränderungen im Ge-
schlechterverhältnis in Lübeck gibt. Einige herausge-
griffene Beispiele: 
� es gibt eine steigende Anzahl von sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigter Frauen – nicht nur in 
Teilzeit, sondern auch in Vollzeitbeschäftigung 

� die Zahl arbeitsloser Frauen ist gesunken 
� im Jahr 2009 erreichte die Agentur für Arbeit 

erstmals die festgelegte Zielförderquote für Frau-
en 

� es gibt eine –wenn auch nur leicht- steigende 
Zahl von Männern in Elternzeit 

� insbesondere die Entwicklung beim Ausbau an 
Kinderbetreuungsangeboten in Lübeck ist 
durchaus positiv zu beurteilen 

� bei den RichterInnen und StaatsanwältInnen ist 
der Frauenanteil gestiegen… 

 
Die Liste ließe sich durchaus fortsetzen. 
 
Nach wie vor jedoch zeigen die Daten und Fakten 
auch eine Vielzahl von Problemlagen für Frauen in 
Lübeck. 
 
Hieraus lassen sich Handlungsansätzen für eine 
geschlechtergerechtere Hansestadt Lübeck entwi-
ckeln. 
 
Die folgenden Handlungsansätze erheben nicht den 
Anspruch der Vollständigkeit und können nur erste 
Anregungen sein: 

� Die steigende Zahl der Alleinerziehenden 
von 5.024 Alleinerziehenden-Haushalte in 
2006 auf 6.478 im Jahr 2009 muss bei allen 
kommunalen Themenfeldern im Blick sein. 
Da die Zahl der ALG II – EmpfängerInnen 
nach wie vor wesentlich durch Alleinerzie-
hende geprägt ist (20% der arbeitslos ge-
meldeten Frauen in Lübeck waren im Januar 
2010 Alleinerziehende; von allen 1.955 ar-
beitslosen Alleinerziehenden in Lübeck wa-
ren 92,8% Frauen). Es wird deutlich, dass 
Mutter (bzw. Vater) zu sein, noch immer ein 
gesellschaftliches Risiko darstellt - bezogen 
auf Arbeitsplatz und finanzielle Sicherheit. 
Hierbei ist zudem davon auszugehen, dass 
ihr Anteil bei den erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen vermutlich noch weit höher sein dürfte, 
da nicht alle als arbeitslos gezählt werden. 
Das JobCenter Lübeck, die Arbeitsagentur, 
die unterschiedlichsten (Weiter-) Bildungs-
träger ebenso wie die unterschiedlichen Be-
ratungsstellen und Anlaufstellen für Ratsu-
chende müssen hierauf zielgruppenspezi-
fisch eingehen und individuelle und nachhal-
tige Lösungen ermöglichen. 

� Deutlich wird, dass das Berufswahlspektrum 
von Mädchen und jungen Frauen in Lübeck –
insbesondere bei der Wahl der Ausbildungs-
berufe, aber auch bei den Studiengängen– 
nach wie vor sehr eng ist. Zudem sind sie un-
sicherer bei der Berufswahl – und wählen 
nicht zuletzt häufig Berufe, die später vielfach 
in geringfügigen Beschäftigungen enden. Pro-
jekte, die Mädchen in ihrer Berufswahl stärken 
und das Berufswahlspektrum erweitern (z.B. 
das Projekt der Kreishandwerkskammer „Co-
me on, girls – get technical“ oder das 
Schnupperstudium an der Fachhochschule 
Lübeck) müssen verstetigt und in den Schul-
alltag integriert werden.  
Das Projekt „Lernen vor Ort“ bietet Möglich-
keiten, insbesondere den Bildungsübergang 
von der Schule in Ausbildung / einen Beruf 
geschlechtsspezifisch in den Blick zu nehmen 
und Konzepte und Projekte, wie oben er-
wähnt, gerade in diesem breiten Aktionsbünd-
nis der unterschiedlichsten AkteurInnen im 
Bildungsbereich nicht nur projektmäßig zu 
entwickeln, sondern nachhaltig zu realisieren. 
Durch eine verstärkte Orientierung von Mäd-
chen und jungen Frauen in Berufsfelder, die 
ihnen ein gutes Einkommen und sicherere 
Beschäftigungsverhältnisse bieten, könnte 
sich mittelfristig die Erwerbs- und Einkom-
menssituation von Frauen nachhaltig positiv 
entwickeln. Dies ist auch unter Einbeziehung 
der steigenden Zahl von Frauen, die die Rolle 
der Familienernährerin übernehmen, wesent-
lich. 

� Vor dem Hintergrund der auffällig hohen Zahl 
arbeitsloser Frauen ohne Ausbildung gilt es, 
hierauf einen besonderen Fokus zu legen. 
Die in den vergangenen Jahren fortgesetzten 
Aktivitäten der IHK zu Lübeck im Projekt 
Teilzeitausbildung müssen fortgesetzt und 
weitere Maßnahmen entwickelt werden. 

� Die wachsende Zahl von Frauen und (zu-
nehmend auch mehr) Männern in Minijobs 
muss kritisch betrachtet werden. Der höchste 
Anteil von Frauen findet sich hier in der Al-
tersgruppe der 30-54jährigen – auch hier 
wird das noch immer vorhandene vorrangige 
Frauenthema der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie deutlich. Die späteren individuel-
len (Armuts-)Folgen sind heute zum Teil 
schon absehbar. Sie werden aber, das ist 
absehbar, nicht unerhebliche finanzielle 
Auswirkungen auf den kommunalen Haus-
halt haben (z.B. wg. Grundsicherung, Kosten 
der Unterkunft). Auch deshalb gilt es, Arbeit-
geberInnen und insbesondere künftige Fir-
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menansiedlungen daraufhin zu prüfen, ob sie 
sozialversicherungspflichtige und familien-
freundliche Arbeitsplätze für Lübeck schaf-
fen. 

� Der großen Gruppe der Berufsrückkehrerin-
nen, die noch immer den größten Teil des 
Beratungsklientels der Beratungsstelle Frau 
& Beruf ausmachen, gilt es, durch spezifi-
sche Maßnahmen und Angebote der Ar-
beitsagentur ebenso wie durch individuelle 
Begleitung effektive Berufschancen zu eröff-
nen – in Kooperation auch mit den Unter-
nehmen und Firmen der Stadt. Diese Form 
des „Bildungsübergangs“ –zurück von der 
Familienphase ins Berufsleben – bedarf 
ebenfalls einer speziellen Betrachtung der 
Lübecker Bildungs-AkteurInnen, unter maß-
geblicher Einbeziehung der hohen Fachkom-
petenz der Beratungsstelle Frau & Beruf. 

� Der weitere Ausbau der Kinderbetreuung in 
Lübeck, wie in Kapitel 4.2. beschrieben, ist im 
Hinblick auf Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie sehr effektiv und hilfreich. Dem kriti-
schen Blick der Eltern auf eine qualitativ 
hochwertige Betreuung wird durch „unterstütz-
te Elementargruppen“ und eine Begrenzung 
der Tagespflege für Krippen-Kinder auf 20%, 
wie von der Bürgerschaft beschlossen, Rech-
nung getragen. Die Ausweitung der Öffnungs-
zeiten an 34 Kitas auf 10 Stunden / Tag ist nur 
zu begrüßen. Dies braucht sicherlich jetzt je-
doch in der Umsetzung Zeit und Öffentlich-
keitsarbeit, um auch angenommen zu werden. 

� Bereits im letzten Frauenstatistikbericht emp-
fahlen wir, das zu entwickelnde Integrations-
konzept für Lübeck nicht nur an den Unter-
schiedlichkeiten der kulturellen und regionalen 
Herkunft der MigrantInnen zu orientieren, 
sondern insbesondere auch, die unterschiedli-
chen Bedarfe von Frauen und Männern oder 
Menschen unterschiedlicher Altersstufen zu 
berücksichtigen. 

� In Kapitel 5 wird die häufig sehr unterschiedli-
che soziale und finanzielle Situation vieler Lü-
beckerInnen deutlich. Die fast Verdoppelung 
(zwischen 2008 und 2009) bewilligter Wohn-
geld-Anträge spricht hier eine deutliche Spra-
che. Vor diesem Hintergrund muss gesamt-
städtisch auch kritisch im Blick behalten wer-
den, dass die Zahl der Sozialwohnungen auf-
grund zeitlicher Bindungen zunehmend sinkt 
und es nach wie vor bezahlbaren Wohnraum 
für Menschen mit unterschiedlich hohem Ein-
kommen geben muss. 

� Im öffentlichen Dienst sind berufstätige Frauen 
zwar nach wie vor mehrheitlich anzutreffen – al-
lerdings hat sich kaum etwas daran geändert, 
dass sie meist auf den weniger gut bezahlten 
Stellen mit weniger Einfluss und in Teilzeit ar-
beiten. Aufgabe der Stadtverwaltung bleibt also 

weiterhin, vorbildlich für die Hansestadt, ge-
schlechtergerechte Maßnahmen fortzuschrei-
ben und Aktivitäten zur besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie für Mütter und Väter vo-
ranzubringen. 

� Der Frauenanteil in der Lübecker Bürgerschaft 
und den Ausschüssen ist seit der letzten Kom-
munalwahl gesunken - obwohl er schon „da-
mals“ nicht dem Anteil von Frauen an der Lü-
becker Bevölkerung entsprach. Auffällig ist 
darüber hinaus der geringe Anteil von Frauen 
in den Aufsichtsräten, drei Aufsichtsräte sind 
gar zu 100% mit Männern besetzt. Die Um-
setzung von §15 des schleswig-holsteinischen 
Gleichstellungsgesetzes sollte bei Nachbeset-
zungen in der laufenden Legislaturperiode ei-
ne Rolle spielen. Insbesondere nach der 
nächsten Kommunalwahl sollte die Erhöhung 
des Frauenanteils in allen Gremien, insbeson-
dere den Aufsichtsräten, Zielsetzung aller 
Bürgerschaftsfraktionen sein. 

� Gewalt gegen Frauen und Mädchen (und 
Jungen) ist in Lübeck nach wie vor erschre-
ckend hoch – auch, wenn sich die Zahlen ver-
schieben.  
Die von der Landesregierung Schleswig-
Holstein im Dezember 2010 beschlossenen 
Kürzungen bei den Lübecker Frauenprojekten 
und die zu erwartende Schließung des AWO-
Frauenhauses belasten Lübeck überproporti-
onal. Wie und ob sowohl die präventive aus 
auch die sensibilisierende Arbeit der Frauen-
projekte und –beratungsstellen zu dieser 
Thematik in Lübeck mit gleichbleibender Qua-
lität inklusiver kurzer Wege und Zeiten für die 
Betroffenen durchgeführt und aufrechterhalten 
werden können, ist zu bezweifeln. Wohin vor 
häuslicher Gewalt geflohene Frauen und Kin-
der in Zukunft in Lübeck gehen sollen bei der 
sehr hohen Auslastung des Autonomen Frau-
enhauses und der ja auch über 70%igen Aus-
lastung des AWO-Frauenhaus, ist ebenfalls 
eine unbeantwortete Frage. 
Zu begrüßen ist hingegen, dass die Hanse-
stadt Lübeck die Budgetverträge für den Zeit-
raum von 2011-2015 unterzeichnet hat und 
die Träger somit (zumindest für den städti-
schen Anteil) finanzielle Sicherheit haben. 
Die Frage, wie den Landeskürzungen zum 
Schutz und im Interesse der betroffenen 
Frauen und Kinder in Lübeck begegnet wer-
den kann, ist offen. 

� Die unterschiedliche Inanspruchnahme der 
verschiedenen Instrumente der Hilfen zur Er-
ziehung bei Mädchen und Jungen ebenso wie 
die unterschiedliche Nutzung der Jugendar-
beitsangebote in den Jugendzentren muss 
ebenso im Fokus sein wie die steigende Zahl 
von Notunterbringungen insbesondere junger 
Frauen.  
Bei der für 2011 anstehenden Neukonzeptio-
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nierung der Jugendarbeit in Lübeck muss dies 
eine entscheidende Rolle spielen. Das Kon-
zept muss Geschlechtergerechtigkeit zum Ziel 
haben und unterschiedliche Herangehenswei-
sen, Ansprachen und Angebote für Mädchen 
und Jungen sichern und realisieren. 

� Bereits im Vorfeld von politischen Entschei-
dungen und im Verwaltungshandeln, bei Kon-
zeptionen, Projekten und Programmen, die 
konkreten Lebenssituationen von Männern 
und Frauen von vornherein und regelmäßig 
einzubeziehen (=Gender Mainstreaming), ist 
Zielsetzung der EU, des Bundes, des Landes 
und auch der Hansestadt Lübeck (Beschluss 
der Lübecker Bürgerschaft vom Januar 2003). 
Gender Budgeting (siehe im Vorwort) ist hier-
für nur ein Hilfsinstrument – aber ein notwen-
diges. Die im Vorwort erwähnte Zielsetzung 

der EU, den kommunalen Haushalt bis 2015 
geschlechtergerecht zu analysieren, muss 
jetzt begonnen werden, soll das vorgeschla-
gene Zeitlimit auch nur annähernd eingehalten 
werden. 

 
Dies sind einige mögliche und sinnvolle Hand-
lungsansätze, die aus unserer fachlichen Sicht 
offensichtlich sind. 
 
Vom Frauenbüro kann eine Umsetzung nur ange-
regt und begleitend beraten werden - gewollt wer-
den muss sie aber vor allem von der Verwaltungs-
spitze, den KommunalpolitikerInnen Lübecks und 
allen gesellschaftlichen und sozialen AkteurInnen 
in der Stadt - im Sinne einer geschlechtergerech-
ten Hansestadt Lübeck. 
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