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Gender Pay Gap und Gender Care Gap steigen beide bis zum mittleren Lebensalter stark an
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Gender Pay Gap: Differenz 
der Stundenlöhne zwischen 
Männern und Frauen im 
Verhältnis zum Stundenlohn 
der Männer.

Gender Care Gap: Differenz 
der täglichen unbezahlten 
Sorgearbeit zwischen Frauen 
und Männern im Verhältnis zur 
Sorgearbeit der Männer.
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ZITAT

Ab einem Alter von 40 Jahren sinkt der Gender Care Gap, während der Gender Pay 

Gap konstant hoch bleibt. Obwohl sich also die Belastung mit Sorgearbeit wieder etwas 

angleicht, besteht ein langfristiger Effekt für die ungleiche Verteilung der Lohneinkünfte. 

 

— Clara Schäper —

AUF EINEN BLICK

Gender Pay Gap und Gender Care Gap steigen bis 
zur Mitte des Lebens stark an
Von Clara Schäper, Annekatrin Schrenker und Katharina Wrohlich

• Gender Pay Gap und Gender Care Gap entwickeln sich im Lebensverlauf ähnlich

• Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) zeigen, dass auch der Gender Care Gap bis zum 
mittleren Alter zunimmt

• Frauen leisten ab der Familiengründung deutlich mehr unbezahlte Sorgearbeit, nehmen länger 
Elternzeit und arbeiten danach deutlich häufiger in Teilzeit

• Gender Pay Gap und Gender Care Gap sind in Ostdeutschland geringer als in Westdeutschland

• Politik sollte beide Gaps gleichzeitig angehen, indem Anreize für eine gleichmäßigere Aufteilung 
des Elterngeldes gesetzt sowie das Ehegattensplitting und die Minijobs reformiert werden

http://www.diw.de/mediathek
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ABSTRACT

Der Gender Pay Gap, also die Verdienstlücke zwischen 

Frauen und Männern, beträgt in Deutschland nach wie vor 

18 Prozent. Dieser Durchschnittswert ist allerdings nicht für 

alle Beschäftigten gleich. Große Unterschiede finden sich 

insbesondere nach dem Alter: Ab einem Alter von 30 Jahren 

steigt der Gender Pay Gap stark an und bleibt bis zum Ende 

des Erwerbslebens mit über 20 Prozent konstant hoch. Damit 

in engem Zusammen hang steht der Gender Care Gap, also der 

Unterschied in der unbezahlten Sorgearbeit zwischen Frauen 

und  Männern. Auf Basis von Daten des Sozio-oekonomischen 

Panels (SOEP) zeigt dieser Bericht, dass auch der Gender 

Care Gap im  mittleren Alter zunimmt: Frauen zwischen 35 und 

39 Jahren leisten mit rund neun Stunden pro Tag mehr als 

doppelt so viel Care-Arbeit wie gleichaltrige Männer. Die 

Phase der Familien gründung bleibt sowohl für die Zeitver-

wendung als auch für die Lohnentwicklung vieler Frauen somit 

einschneidend. Will die Politik hieran etwas ändern, muss sie 

Anreize für eine gleichmäßigere Aufteilung der Sorgearbeit 

zwischen Frauen und Männern schaffen. Ein Ansatzpunkt 

ist eine Ausweitung der Partnermonate beim Elterngeld. 

Überfällig ist zudem eine Reform des Ehegattensplittings und 

der Minijobs.

Der Gender Pay Gap1, also der prozentuale Unterschied 
der durchschnittlichen Bruttostundenlöhne von Männern 
und Frauen, betrug nach Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes im Jahr 2022 – wie schon im Jahr zuvor – 
18 Prozent.2 Dieser im internationalen Vergleich relativ hohe 
 Gender Pay Gap3 ist jedoch nicht für alle Beschäftigten gleich. 
Er unterscheidet sich vielmehr sehr stark, beispielsweise 
nach Region. So gibt das Statistische Bundesamt für West-
deutschland einen Gender Pay Gap von 19 Prozent an, in 
Ostdeutschland beträgt er hingegen nur sieben Prozent.4

Gender Pay Gap nimmt ab dem Alter von 
30 Jahren stark zu

Des Weiteren unterscheidet sich der Gender Pay Gap sehr 
stark nach Altersgruppen.5 Wie Berechnungen auf Basis des 
Sozio-oekonomischen Panels (Kasten) zeigen, ist der Gen-
der Pay Gap bei den 20- bis 30-Jährigen noch nicht sehr aus-
geprägt. Zwar liegen die durchschnittlichen Bruttostunden-
löhne von Frauen auch in dieser Altersgruppe etwas unter 
denen der Männer, aber beide Gruppen verzeichnen in die-
sem Alter ein ähnliches Lohnwachstum. Ab dem Alter von 
30 Jahren jedoch steigt der Gender Pay Gap stark an, da ab 
diesem Zeitpunkt die durchschnittlichen Brutto-Stunden-
löh ne der Frauen kaum noch zunehmen, während für Män-
ner bis zum Alter von 40 Jahren ein hohes Lohnwachstum 
zu verzeichnen ist (Abbildung 1).

Der Gender Pay Gap beträgt in der Gruppe der 20- bis 30-Jäh-
rigen demnach etwa sieben Prozent. Danach steigt er aber 
stark und erreicht im Alter ab 40 Jahren über 22 Prozent. 
Auf diesem hohen Niveau verbleibt er dann bis zum Ende 

1 Zur Diskussion des Begriffs siehe den Eintrag Gender Pay Gap im Glossar des DIW Berlin 

(online verfügbar, abgerufen am 10. Februar 2023. Dies gilt auch für alle anderen Online-Quellen 

dieses Berichts, sofern nicht anders vermerkt).

2 Pressemitteilung des Statistisches Bundesamts vom 30. Januar 2023 (online verfügbar).

3 Julia Schmieder und Katharina Wrohlich (2021): Gender Pay Gap im europäischen Vergleich: 

Positiver Zusammenhang zwischen Frauenerwerbsquote und Lohnlücke. DIW Wochenbericht Nr. 9, 

141–147 (online verfügbar).

4 Pressemitteilung des Statistisches Bundesamts vom 30. Januar 2023 (online verfügbar).

5 Annekatrin Schrenker und Aline Zucco (2020): Gender Pay Gap steigt ab dem Alter von 30 Jah-

ren stark an. DIW Wochenbericht Nr. 10, 137–145 (online verfügbar).

Gender Pay Gap und Gender Care Gap 
steigen bis zur Mitte des Lebens stark an
Von Clara Schäper, Annekatrin Schrenker und Katharina Wrohlich
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https://doi.org/10.18723/diw_wb:2023-9-1
https://www.diw.de/de/diw_01.c.543722.de/gender_pay_gap.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/01/PD23_036_621.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.812250.de/publikationen/wochenberichte/2021_09_3/gender_pay_gap_im_europaeischen_vergleich__positiver_zusammenhang_zwischen_frauenerwerbsquote_und_lohnluecke.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/01/PD23_036_621.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.741779.de/publikationen/wochenberichte/2020_10_2/gender_pay_gap_steigt_ab_dem_alter_von_30_jahren_stark_an.html
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des Erwerbslebens (Abbildung 2). Empirische Studien haben 
gezeigt, dass sich dieses Muster seit Anfang der 1990er Jahre 
nicht verändert hat.6

Als einer der wesentlichen Gründe für diese Entwicklung des 
Gender Pay Gaps über den Lebensverlauf, der nicht zufällig 
zum Zeitpunkt des durchschnittlichen Alters bei Geburt des 
ersten Kindes stark steigt, wird häufig die ungleiche Vertei-
lung der Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Männern und 
Frauen genannt. 7 Mit der Geburt eines Kindes haben Frauen 
deutlich häufiger als Männer familienbedingte Erwerbsun-
terbrechungen und arbeiten deutlich häufiger in Teilzeit. 
Beides beeinflusst auch den Stundenlohn negativ.8

Gender Care Gap steigt ebenfalls im Alter von 25 
bis 35 Jahren stark an

Neben dem Gender Pay Gap, über den zuletzt immer mehr 
in den Medien berichtet wurde,9 erhielt in den letzten Jah-
ren auch das Konzept des Gender Care Gaps10 international, 
aber auch in Deutschland mehr Aufmerksamkeit.11

Der Gender Care Gap misst die Lücke in der Zeitverwen-
dung von Männern und Frauen für unbezahlte Sorge arbeit, 
auch Care-Arbeit genannt (Kasten). Unbezahlte Sorge arbeit 
bezieht sich dabei auf alle unbezahlten Dienstleistungen, 
die innerhalb eines Haushalts für dessen Mitglieder oder 
für pflegebedürftige Personen außerhalb des Haushaltes 
erbracht werden. In Deutschland leisten Frauen im Durch-
schnitt etwa eineinhalbmal so viel unbezahlte Sorgearbeit 
wie Männer – der Gender Care Gap beträgt demnach im 
Durchschnitt über die Gesamtbevölkerung gut 50 Prozent.12 
Im weltweiten Vergleich belegt Deutschland damit einen 
mittleren Rang.13

6 Annekatrin Schrenker und Katharina Wrohlich (2022): Gender Pay Gap ist in den  letzten 30 Jah-

ren fast nur bei den Jüngeren gesunken. DIW Wochenbericht Nr. 9, 149–154 (online verfügbar).

7 Schrenker und Zucco (2020), a. a. O.

8 Die Auswirkungen familienbedingter Erwerbsunterbrechungen für Mütter sind bislang gut 

erforscht. Vgl. beispielsweise Henrik Kleven et al. (2019): Child penalties across countries: Evi-

dence and explanations. AEA Papers and Proceedings. Vol. 109. 2014 Broadway, Suite 305, Nash-

ville, TN37203: American Economic Association (online verfügbar); Jonas Jessen (2022): Culture, 

 Children and Couple Gender Inequality. European Economic Review, 150, 104310 (online verfüg-

bar); Corinna Frodermann, Katharina Wrohlich und Aline Zucco (2023): Parental Leave Policy and 

Long-run  Earnings of Mothers. Labour Economics, 80, 102296 (online verfügbar).

9 Schmieder und Wrohlich (2021), a. a. O.

10 Zur Diskussion des Begriffs siehe den Eintrag Gender Care Gap im Glossar des DIW Berlin 

(online verfügbar).

11 Im internationalen Kontext vgl. Studien der ILO und OECD: Gaëlle Ferrant, Luca Maria 

 Pesando und Keiko Nowacka (2014): Unpaid Care Work: The missing link in the analysis of gen-

der gaps in labour outcomes. Paris (OECD), 211–266 (online verfügbar); Laura Addati et al. (2018): 

Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work. International Labour Organisation (ILO) 

(online verfügbar); für Deutschland vgl. Nina Klünder (2017): Differenzierte Ermittlung des Gender 

Care Gap auf Basis der repräsentativen Zeitverwendungsdaten 2012/13. Expertise für den Zwei-

ten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung (online verfügbar); Claire Samtleben (2019): Auch 

an erwerbsfreien Tagen erledigen Frauen einen Großteil der Hausarbeit und Kinderbetreuung. 

DIW Wochenbericht Nr. 10, 139–144 (online verfügbar).

12 Diese Zahl basiert auf Daten der Zeitverwendungserhebung des Statistischen Bundesamtes 

aus den Jahren 2012/2013. Siehe dazu Klünder (2017), a. a. O.

13 OECD (2017): Dare to Share – Deutschlands Weg zur Partnerschaftlichkeit in Familie und 

Beruf. Paris (online verfügbar); Jacques Charmes (2019): The Unpaid Care Work and the Labour 

 Market. An analysis of time use data based on the latest World Compilation of Time-use Surveys. 

International Labour Office–Geneva: ILO (online verfügbar).

Kasten

Datenbasis und Methodik

Die in diesem Bericht vorgestellten Berechnungen basieren 

auf Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP).1 Das 

SOEP ist die längste repräsentative Längsschnitterhebung in 

Deutschland und eignet sich deshalb besonders gut für die 

Betrachtung des Gender Care Gaps und des Gender Pay Gaps 

im Zeitverlauf. Die aktuellsten Daten des SOEP liegen für das 

Jahr 2020 vor. Für den vorliegenden Bericht werden Daten 

des Erhebungszeitraums von 2010 bis 2020 verwendet.

Zur Berechnung des Gender Care Gaps werden alle Frauen und 

Männer in Ost- und Westdeutschland im Alter von 20 bis 55 Jah-

ren, unabhängig von ihrem Erwerbsstatus, berücksichtigt. Zur 

Vergleichbarkeit mit dem Gender Pay Gap, für dessen Berech-

nung abhängig Beschäftigte berücksichtigt werden, wurde der 

Gender Care Gap zudem auch für diese Gruppe der Bevölkerung 

separat ermittelt. Die Analysen für abhängig Beschäftigte enthal-

ten sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitbeschäftigte, sowie Personen 

in geringfügiger Beschäftigung (Minijobs). Nicht berücksichtigt 

werden Selbstständige, Auszubildende und Nicht-Beschäftigte.

Der Gender Pay Gap ist die prozentuale Differenz der durchschnitt-

lichen Bruttostundenlöhne zwischen Männern und Frauen im 

Verhältnis zum durchschnittlichen Bruttostundenlohn der Män-

ner. Zur Berechnung der Bruttostundenlöhne wird der monat-

liche Bruttoverdienst zunächst durch die Anzahl der vertraglich 

vereinbarten Arbeitsstunden geteilt. Anschließend werden die 

Bruttostundenlöhne auf Basis des Verbraucherpreisindex um 

die nominale Preisentwicklung bereinigt (Basisjahr 2020). Darü-

ber hinaus werden vor der Berechnung der durchschnittlichen 

Löhne jeweils das obere und das untere Prozent der Daten 

eines jeden Erhebungsjahres ausgeschlossen (Trimming), um 

den Einfluss von Ausreißern bei der Datenerhebung zu reduzie-

ren. Bei der Berechnung von Mittelwerten werden grundsätzlich 

gewichtete Zahlen ausgegeben, die Besonderheiten des Stich-

probendesigns und Veränderungen in der Stichprobenzusam-

mensetzung im Zeitverlauf berücksichtigen.

Der Gender Care Gap ist die prozentuale Differenz der durchschnitt-

lichen täglichen Zeitverwendung für unbezahlte Sorgearbeit aller 

Frauen in Bezug zur durchschnittlichen täglichen Zeitverwen-

dung für unbezahlte Sorgearbeit der entsprechenden Gruppe der 

Männer. Standardmäßig werden die Personen im SOEP jedes 

Jahr dazu befragt, wie viele Stunden sie an einem durchschnitt-

lichen Wochentag für Kinderbetreuung, Betreuung von Angehöri-

gen sowie für Hausarbeiten verwenden.2 

1 Für eine Einführung in das SOEP siehe Gert G. Wagner et al. (2008): Das Sozio-oekono-

mische Panel (SOEP): Multidisziplinäres Haushaltspanel und Kohortenstudie in Deutsch-

land – Eine Einführung (für neue Datennutzer) mit einem Ausblick (für erfahrene Anwender). 

AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 2 (4), 301–328 (online verfügbar).

2 Zu den Hausarbeiten zählen Wäschewaschen, Kochen und Putzen, Besorgungen, Einkäufe 

und Behördengänge, sowie Reparatur- und Gartenarbeit. Alle zwei Jahre werden die Befragten 

auch nach der Zeitverwendung am Wochenende gefragt (vgl. Claire Samtleben (2019) a. a. O.). Da 

in diesem Bericht auf die Vergleichbarkeit mit dem Gender Pay Gap fokussiert wird, werden aus-

schließlich die angegebenen Zeiten an Wochentagen betrachtet.

https://www.diw.de/de/diw_01.c.836567.de/publikationen/wochenberichte/2022_09_3/gender_pay_gap_ist_in_den_letzten_30_jahren_fast_nur_bei_juengeren_gesunken.html
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pandp.20191078
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292122001908
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292122001908
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537122001865?via%3Dihub
https://www.diw.de/de/diw_01.c.615859.de/gender_care_gap.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC29eYzIX9AhWsgv0HHUbvDKUQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fdev%2Fdevelopment-gender%2FUnpaid_care_work.pdf&usg=AOvVaw1_bXpIVCsT1nA2Wg4gvJr7
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
https://www.gleichstellungsbericht.de/kontext/controllers/document.php/30.b/a/f83f36.pdf
https://www.diw.de/de/diw_01.c.616037.de/publikationen/wochenberichte/2019_10_3/auch_an_erwerbsfreien_tagen_erledigen_frauen_einen_grossteil_der_hausarbeit_und_kinderbetreuung.html
https://read.oecd.org/10.1787/9789264263420-de?format=pdf
https://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_732791/lang--en/index.htm
https://www.diw.de/de/diw_01.c.452953.de/publikationen/externe_referierte_aufsaetze/2008_0004/das_sozio-oekonomische_panel__soep___multidisziplinaeres_hau___ue_datennutzer__mit_einem_ausblick__fuer_erfahrene_anwender.html
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Wie beim Gender Pay Gap, so ist auch beim Gender Care Gap 
ein ungleicher Verlauf über den Lebenszyklus zu beobach-
ten (Abbildung 3). Auffallend ist zunächst, dass die Alters-
gruppe der 20- bis 24-Jährigen am wenigsten Zeit für Sorge-
arbeit aufbringen muss – bei Männern sind es hier etwa zwei 
Stunden pro Tag, bei Frauen zwischen drei und vier Stun-
den täglich. Wird der Gender Care Gap analog zum Gen-
der Pay Gap berechnet, also als Differenz der Sorgearbeit 

der Frauen und Männer im Verhältnis zur Sorgearbeit der 
 Männer, so beträgt der Gender Care Gap bei den 20- bis 
24-jährigen Beschäftigten gut 25 Prozent (Abbildung 2). Bei 
den 35- bis 39-jährigen Beschäftigten ist der Gender Care 
Gap schon auf 106 Prozent angestiegen. Dies bedeutet, dass 
abhängig beschäftigte Frauen mehr als doppelt so viel Zeit 
auf unbezahlt Sorgearbeit wie abhängig beschäftigte Män-
ner verwenden.

Wird diese Differenz für alle Männer und Frauen unabhän-
gig vom Beschäftigungsverhältnis betrachtet, ist der Gen-
der Care Gap sogar noch höher. Auch hier ist der Gender 
Care Gap für die Altersgruppe der 34-Jährigen am größten. 
Frauen verbringen in diesem Alter durchschnittlich fast 
neun Stunden pro Tag mit unbezahlter Sorgearbeit, wäh-
rend es bei Männern nur etwa drei Stunden sind, das ent-
spricht einem Gender Care Gap von etwa 170 Prozent. Ab 
dem Alter von 40 Jahren geht der Gender Care Gap wieder 
etwas zurück, wobei er auch bei den über 50-Jährigen höher 
ist als bei den 20-Jährigen.

Der Gender Care Gap und der Gender Pay Gap haben somit – 
zumindest in der Altersgruppe der 35- bis 40-Jährigen – einen 
sehr ähnlichen Verlauf (Abbildung 2). Mit Anfang 20 ist die 
geschlechtsspezifische Lücke sowohl bei den Stundenlöh-
nen als auch bei der unbezahlten Sorgearbeit noch relativ 
klein – beide Größen steigen dann bis zum Alter von 40 Jah-
ren stark an. Während der Gender Pay Gap danach konstant 
hoch bleibt, fällt der Gender Care Gap bei den über 40-Jäh-
rigen wieder ab – was insbesondere daran liegt, dass die für 
Kinderbetreuung verwendete Zeit im Lebensverlauf sinkt 
(Abbildung 4). Diese nimmt ab einem Alter von 40 Jahren 
bei Frauen kontinuierlich ab, während der Gender Gap bei 
der Hausarbeit konstant hoch bleibt. Mit zunehmendem 
Alter nimmt die Zeit für Pflege von Angehörigen etwas zu, 
bleibt aber insgesamt auf deutlich niedrigerem Niveau als 
Hausarbeit und Kinderbetreuung.

Gender Pay Gap und Gender Care Gap sind in 
Ostdeutschland niedriger als in Westdeutschland

Der durchschnittliche Gender Pay Gap der abhängig Beschäf-
tigten ist in Ostdeutschland mit sieben Prozent deutlich nied-
riger als in Westdeutschland (19 Prozent). Die Entwicklung 
des Gender Pay Gaps über den Lebensverlauf ist zudem 
deutlich flacher als in Westdeutschland (Abbildung 5). Beim 
Gender Care Gap finden sich ebenfalls Unterschiede zwi-
schen Ost- und Westdeutschland. Sowohl in Ost- als auch 
in Westdeutschland ist der Gender Care Gap zu Beginn des 
Erwerbslebens niedrig und steigt bis zum Alter von 30 bis 
35 Jahren stark an. Jedoch ist der Anstieg in Ostdeutschland 
im Alter von 35 bis 40 Jahren nur noch moderat, während 
er in Westdeutschland bis zum Alter von 40 Jahren deut-
lich höher bleibt. Dies liegt zum einen daran, dass Männer 
in Ostdeutschland über den gesamten Lebensverlauf mehr 
Zeit für Sorgearbeit aufwenden als Männer in Westdeutsch-
land. Zum anderen verbringen Frauen in Ostdeutschland 
ab einem Alter von 32 Jahren weniger Zeit mit unbezahlter 
Sorgearbeit als Frauen in Westdeutschland (Abbildung 6). 

Abbildung 1

Durchschnittliche Stundenlöhne über das Alter
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP v37; Wellen 2010–2020 (gewichtete Zahlen); 
Stichprobe: Abhängig Beschäftigte.
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Die Lücke zwischen den Stundenlöhnen von Männern und Frauen (Gender Pay Gap) 
nimmt mit dem Alter zu.

Abbildung 2

Durchschnittlicher Gender Pay Gap und Gender Care Gap über 
das Alter
In Prozent
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP v37; Wellen 2010–2020 (gewichtete Zahlen); 
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Der Gender Care Gap steigt – wie auch der Gender Pay Gap – bis zum mittleren 
Alter stark an.
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Ein Grund hierfür ist, dass die familienbedingten Erwerb-
sunterbrechungen von Frauen in Ostdeutschland durch-
schnittlich kürzer ausfallen14 und dass Frauen dort häufi-
ger Vollzeit erwerbstätig sind als in Westdeutschland.15 Dies 
hängt mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Normen, ins-
besondere der sozialen Akzeptanz der Erwerbstätigkeit von 
Müttern mit Kleinkindern, zusammen sowie mit instituti-
onellen Unterschieden wie der Verfügbarkeit von Kinder-
betreuungsplätzen.16

Fazit: Familienpolitik sollte Gender Care Gap und 
Gender Pay Gap gleichzeitig in den Blick nehmen

Die nahezu parallele Entwicklung des Gender Pay Gaps und 
des Gender Care Gaps im Alter von Anfang 20 bis Mitte 50 
legt nahe, dass die Familiengründung einen kritischen Wen-
depunkt für den Verlauf der Erwerbskarrieren von Frauen 
und Männern darstellt. Nach der Familiengründung über-
nehmen Frauen deutlich mehr unbezahlte Sorgearbeit, neh-
men dafür häufiger und länger andauernde Elternzeit17 und 
arbeiten deutlich häufiger in Teilzeit.18 Auch wenn der Gen-

14 Matthias Keller und Irene Kahle (2018): Realisierte Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern 

zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wirtschaft und Statistik Nr. 3, 54–71 (online verfügbar).

15 Patricia Gallego Granados, Rebecca Olthaus und Katharina Wrohlich (2019): Teilzeiterwerbs-

tätigkeit: Überwiegend weiblich und im Durchschnitt schlechter bezahlt. DIW Wochenbericht 

Nr. 46, 845–850 (online verfügbar).

16 Denise Barth et al. (2020): Mütter in Ost und West: Angleichung bei Erwerbstätigen quoten 

und Einstellungen, nicht bei Vollzeiterwerbs tätigkeit. DIW Wochenbericht Nr. 38, 699–706 

(online verfügbar).

17 Claire Samtleben, Clara Schäper und Katharina Wrohlich (2019): Elterngeld und Elterngeld 

Plus: Nutzung durch Väter gestiegen, Aufteilung zwischen Müttern und Vätern aber noch sehr un-

gleich. DIW Wochenbericht Nr. 35, 607–613 (online verfügbar).

18 Schrenker und Zucco (2020), a. a. O.

der Care Gap ab dem Alter von 40 Jahren wieder abnimmt, 
bleibt der Gender Pay Gap bis zum Ende des Erwerbs lebens 
auf hohem Niveau. Dies legt nahe, dass im Alter zwischen 
30 und 40 Jahren entscheidende Weichen für den weite-
ren Verlauf der Verdienste gestellt werden – in genau die-
ser Zeit sind aber Frauen deutlich stärker als Männer in 
unbezahlte Sorge arbeit eingebunden. Die ungleiche Auftei-
lung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Männern und 
Frauen speziell in dieser Lebensphase ist daher eine wich-
tige Erklärung für den anhaltend hohen Gender Pay Gap.

Wenn die Politik das Ziel der Chancengleichheit für Frauen 
und Männer am Arbeitsmarkt ernsthaft verfolgen will, sollte 
sie daher an der Aufteilung der Sorge- und Erwerbsarbeit 

Abbildung 3

Durchschnittlich für Care-Arbeit verwendete Zeit über 
das Alter
In Stunden pro Wochentag
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP v37; Wellen 2010–2020 (gewichtete Zahlen); 
Stichprobe: Alle Männer und Frauen (unabhängig von Beschäftigungsverhältnis).

© DIW Berlin 2023

Der Gender Care Gap ist unter beschäftigten Personen geringer als in 
der Gesamtbevölkerung. 

Abbildung 4

Durchschnittlich verwendete Zeit für Kinderbetreuung, 
Hausarbeit und Pflege über das Alter
In Stunden pro Wochentag
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP v37; Wellen 2010–2020 (gewichtete Zahlen); Stichprobe: Alle 
Männer und Frauen unabhängig von Beschäftigungsverhältnis.
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Der Gender Gap in der Kinderbetreuung nimmt nach dem mittleren Alter wieder ab, 
während der Gender Gap in der Hausarbeit auch danach konstant hoch bleibt. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQ6ZHIyoj9AhUzhP0HHf0_DswQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.destatis.de%2FDE%2FMethoden%2FWISTA-Wirtschaft-und-Statistik%2F2018%2F03%2Frealisierte-erwerbstaetigkeit-032018.pdf%3F__blob%3DpublicationFile&usg=AOvVaw2SkP6b2m1iU7QNkLJQACnO
https://www.diw.de/de/diw_01.c.697152.de/publikationen/wochenberichte/2019_46_1/teilzeiterwerbstaetigkeit__ueberwiegend_weiblich_und_im_durchschnitt_schlechter_bezahlt.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.799268.de/publikationen/wochenberichte/2020_38_2/muetter_in_ost_und_west__angleichung_bei_erwerbstaetigenquoten_und_einstellungen__nicht_bei_vollzeiterwerbstaetigkeit.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.673403.de/publikationen/wochenberichte/2019_35_1/elterngeld_und_elterngeld_plus__nutzung_durch_vaeter_gestieg___eilung_zwischen_muettern_und_vaetern_aber_noch_sehr_ungleich.html
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in der kritischen Lebensphase der Familiengründung anset-
zen. Eine vielversprechende Maßnahme wäre, die Partner-
monate beim Elterngeld auszuweiten. Die derzeit zwei Part-
nermonate (von 14 Monaten Elternzeit für beide Elternteile 
insgesamt) wurden 2007 eingeführt und haben dazu geführt, 
dass deutlich mehr Väter Elternzeit nehmen als zuvor. Über-
wiegend tun sie dies jedoch nur im Umfang des gesetz-
lichen Minimums von zwei Monaten, während Mütter über-
wiegend zwölf Monate Elternzeit nehmen.19 Die Partner-
monate sollten daher schrittweise erhöht werden, bis eine 
Quote von 50 Prozent (sieben von 14 Monaten) erreicht ist. 
Eine andere Möglichkeit, die längere Inanspruchnahme der 
Elternzeit von Vätern finanziell zu fördern, wäre eine zeitlich 
absinkende Lohnersatzrate beim Elterngeld.20 Beispielsweise 
könnten beide Elternteile für sieben Monate Elterngeld mit 
einer Lohnersatzrate von 80 Prozent beziehen, danach würde 
die Lohnersatzrate auf 50 Prozent gesenkt werden (für maxi-
mal vier Monate). In diesem Modell, das der Sachverständi-
genrat des 9. Familienberichts vorgeschlagen hat, wäre das 
Elterngeld beider Elternteile insgesamt am höchsten, wenn 
beide Elternteile eine siebenmonatige Elternzeit wählen.

Aber auch andere Bereiche des Steuer- und Transfersystems 
müssten reformiert werden, um eine gleichmäßigere Auf-
teilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Frauen und 
Männern zu fördern. So gehen vom Ehegattensplitting – ins-
besondere in Kombination mit der steuerlichen Behandlung 
der Einkünfte aus Minijobs – erwiesenermaßen negative 
Erwerbsanreize für verheiratete Frauen aus.21 Daher sollte 
einerseits eine Reform des Ehegattensplittings beispielsweise 
hin zu einem Realsplitting mit niedrigem Übertragungsbe-
trag22 umgesetzt werden. Zusätzlich sollten die Minijobs – 
bis auf mögliche Ausnahmen für Schüler*innen, Studie-
rende und Rentner*innen – abgeschafft werden. Diese Maß-
nahmen hätten nicht nur wichtige gleichstellungspolitische 
Wirkungen, sondern sie wären auch wirksame Mittel, um 
dem Arbeitskräftemangel entgegen zu treten.

19 Samtleben et al. 2019, a. a. O.

20 Diese sogenannte „Dynamisierung der Einkommensersatzleistung“ wurde vom Sachverstän-

digenrat des 9. Familienberichts vorgeschlagen, vgl. dazu BMFSFJ (2021): Eltern sein in Deutsch-

land – Ansprüche, Anforderungen und Angebote bei wachsender Vielfalt. Empfehlungen für eine 

wirksame Politik für Familien. 9. Familienbericht (online verfügbar).

21 Über die negativen Anreize für die Erwerbsbeteiligung von Frauen durch das Ehegattensplit-

ting siehe Kai-Uwe Müller et al. (2013): Evaluationsmodul: Förderung und Wohlergehen von Kin-

dern. Politikberatung kompakt 73. DIW Berlin (online verfügbar); Stefan Bach et al. (2011): Reform 

des Ehegattensplittings: Nur eine reine Individualbesteuerung erhöht die Erwerbsanreize deutlich. 

DIW Wochenbericht Nr. 41, 13–19 (online verfügbar); Matthias Blömer und Andreas Peichl (2020): 

Für wen lohnt sich Arbeit? Partizipationsbelastungen im Steuer-, Abgaben-und Transfersystem 

(No. 118). ifo Forschungsberichte (online verfügbar).

22 Sefan Bach et al. (2020): Reform des Ehegattensplittings: Realsplitting mit niedrigem Übertra-

gungsbetrag ist ein guter Kompromiss. DIW Wochenbericht Nr. 41, 785–794 (online verfügbar).

Abbildung 5

Durchschnittlicher Gender Pay Gap und Gender Care Gap über 
das Alter und nach Region
In Prozent
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In Westdeutschland sind sowohl der Gender Pay Gap als auch der Gender Care Gap 
in allen Lebensphasen höher als in Ostdeutschland.

Abbildung 6

Durchschnittlich für Care-Arbeit verwendete Zeit über das Alter 
und nach Region
In Stunden pro Wochentag
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Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP v37; Wellen 2010–2020 (gewichtete Zahlen); Stichprobe: Alle Männer und 
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© DIW Berlin 2023

Der Gender Care Gap verringert sich in Ostdeutschland ab dem Alter von 30 Jahren 
deutlich schneller als in Westdeutschland.
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https://www.ifo.de/DocDL/ifo_Forschungsberichte_118_Arbeit.pdf
https://www.diw.de/de/diw_01.c.800291.de/publikationen/wochenberichte/2020_41_1/reform_des_ehegattensplittings__realsplitting_mit_niedrigem_uebertragungsbetrag_ist_ein_guter_kompromiss.html
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