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Männer und Frauen sollen chancengleich ein selbstbestimmtes Leben  
führen können. Sie sollen frei wählen können, ob und in welchem 
Ausmaß sie erwerbstätig sein wollen oder ob und in welchem Ausmaß 
sie an der (meist unbezahlten) Arbeit in der Familie teilnehmen. Sie 
sollen auch entscheiden können, ob und in welchem Ausmaß sie an  
gesellschaftlichen und politischen Entscheidungsprozessen teilneh-
men, und sie sollen gleiche Chancen haben, diese Entscheidungen 
auch umzusetzen. Dies ist das Ziel von Gleichstellungspolitik. 

Die Strukturen, die die öffentliche Hand durch ihre politischen Ent-
scheidungen schafft, haben großen Einfluss auf die Wahlfreiheit der 
Menschen. Nicht immer ist auf den ersten Blick erkennbar, welche 
Maßnahmen sich unterschiedlich auf die Geschlechter auswirken. 

Gender Budgeting ist eine Strategie, Budgetmaßnahmen der öffent- 
lichen Hand konsequent daraufhin zu überprüfen, ob sie sich unter-
schiedlich auf die Geschlechter auswirken und ob sie die Wahlfreiheit  
von Frauen und Männern vergrößern oder verkleinern. Es ist ein soge- 
nanntes Folgenabschätzungsverfahren, es prüft die beabsichtigten  
und unbeabsichtigten Folgen öffentlicher Maßnahmen. Gender Bud-
geting ist daher ein wichtiger Bestandteil der Strategie des Gender 
Mainstreaming und als solcher mittlerweile in Österreich auch recht-
lich verankert. Die Umsetzung hinkt hier jedoch hinterher: Während die 
Zielsetzungen klar und unumstritten sind, sind Fragen der Vorgehens-
weise und Methoden noch nicht vereinheitlicht. 

Niederösterreich – vertreten durch die NÖ Landesakademie als Lead-
partnerin – hat gemeinsam mit zwei tschechischen Kreisämtern in dem  
Projekt Gender Fokus mit Pilotgemeinden praktische Erfahrungen ge- 
sammelt und in diesem Leitfaden aufbereitet. Ich möchte die Gelegen- 
heit nutzen, mich bei den MandatarInnen und AkteurInnen in den  
Pilotgemeinden Bad Traunstein, Horn, Krems, Poysdorf und Spillern 
sehr herzlich zu bedanken, dass sie viel Zeit, Mut und vor allem Krea-
tivität investiert haben. 
 
Weiters geht mein Dank an die tschechischen PartnerInnen, die in 
einem intensiven Austausch einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung 
von Standards für Gender Budgeting in Gemeinden geleistet haben, 
und an die NÖ Landesakademie, die die Projektleitung und Leadpart-
nerschaft übernommen hat.

Mag.a  Barbara Schwarz 
Landesrätin für Frauenangelegenheiten 
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der gender-mainstreaming-arbeitskreis der nÖ Landesverwaltung 
beschäftigt sich seit Jahren mit dem themenbereich gender Budge-
ting. die entscheidung zugunsten eines projekts mit pilotgemeinden 
fiel aus dreierlei gründen: 

>	Lokale Budgets sind in ihren auswirkungen häufig leichter und 
direkter erfahrbar, als dies bei regionalen Budgets der fall ist. 

>	die Schaffung von neuem know-how ist auf gemeindeebene  
bei oft knappen zeitlichen, personellen wie auch budgetären  
ressourcen für einzelne gemeinden schwieriger zu erreichen. 

>	die Übertragbarkeit von ergebnissen der lokalen ebene auf  
regionale Budgets ist leichter erreichbar als in die andere 
richtung.

das projekt gender fokus war nur dank der kooperation vieler akteu-
rinnen und einer intensiven Vernetzung auf allen ebenen erfolgreich: 
herzlichen dank an die Bürgermeisterinnen und mitglieder der gender- 
Budgeting-arbeitsgruppen in den pilotgemeinden, die Leadpartnerin 
nÖ Landesakademie, ebenso an die Beteiligten aus den abteilungen 
finanzen und gemeinden der nÖ Landesverwaltung sowie aus der 
kommunalakademie nÖ, deren fachliche inputs sowohl auf nationaler  
als auch transnationaler ebene wichtig waren. 

dank auch an unsere tschechischen partnerinnen von den kreisämtern  
in Südböhmen und Vysočina sowie den teilnehmenden tschechischen 
pilotgemeinden. die diskussionen um Ähnlichkeiten und unterschiede  
in den jeweiligen Budgetsystemen bereicherten und schärften den 
Blick für notwendige maßnahmen und Schritte. 

umgesetzt werden konnte das projekt gender fokus nur dank der  
finanziellen förderung durch das amt der nÖ Landesregierung, die 
nÖ Landesakademie, die kommunalakademie nÖ und ecoplus. 

 

Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. Friedrich Zibuschka
Vorsitzender Gender-Mainstreaming-Arbeitskreis

in geld gegossene politik – so wird manchmal das Budget umschrie-
ben. Budgetpolitik ist ein wichtiger Schlüssel zur gestaltung unserer 
welt. 

dabei ist es wichtig, die menschen nicht aus dem Blickfeld zu verlieren.  
die Väter, die berufstätigen frauen, die pensionisten und Schülerinnen, 
welche Bedürfnisse haben sie? decken die maßnahmen der öffent-
lichen hand diese in einer zufriedenstellenden weise ab? wie wirken 
sich maßnahmen auf einzelne gruppen aus? 

in der Budgetpolitik zählt nur eines: die vorhandenen mittel so effizient  
und effektiv, so gerecht wie möglich einzusetzen. gender Budgeting 
unterstützt diese Zielsetzungen, indem es den Blick für die einzelnen 
gruppen schärft. es betrachtet männer und frauen in ihren Lebens-
lagen, zeigt unterschiede zwischen den geschlechtern, aber auch 
unterschiedliche Lebenslagen innerhalb der geschlechter. chancen-
gleichheit als maßstab quer über alle Bereiche zeigt, wo verborgene 
diskriminierungen schlummern, wo noch handlungsbedarf besteht. 

in der Budgetpolitik müssen instrumente ohne zu großen aufwand 
ein- und umsetzbar sein. das projekt gender fokus hat sich die 
aufgabe gestellt, eine solche herangehensweise zu erproben. die-
ser Leitfaden spiegelt den prozess wider, den die pilotgemeinden 
durchlaufen haben. in diesem Sinne soll der Leitfaden als „Lessons 
learned“ zeigen, welche fallstricke es zu vermeiden gilt, wo erfolge 
verborgen sind. 

Landeshauptmann-Stellvertreter 
Mag. Wolfgang Sobotka
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auf einen Blick 
WissensWertes zu GleicHstellunG Von 
GescHlecHtern und Gender

Gleichstellung ist ein Ziel der österreichischen Bundesverfassung sowie der europäischen 
Staaten. dieses soll mithilfe der Strategie gender mainstreaming oder auch der frauen-
förderung erreicht werden. gleichstellung kann bedeuten, dass die geschlechter genau 
gleich behandelt werden oder dass die unterschiede zwischen den geschlechtern beachtet 
und diskriminierungen ausgeglichen werden. die menschen sollen eine möglichst große 
wahlfreiheit bekommen, damit sie ihr Leben unabhängig von rollenzuweisungen aufgrund 
des geschlechts gestalten können. 

Gender bezeichnet die gesellschaftlichen interpretationen der biologischen unterschiede 
zwischen den geschlechtern (soziales geschlecht) und ist damit veränderbar. diese rollen-
zuweisungen behindern frauen und männer oftmals und stimmen unter umständen mit den 
gesellschaftlichen entwicklungen nicht (mehr) überein. 

Gender Mainstreaming ist eine top-down-Strategie, um die geschlechterperspektive in alle 
politikbereiche zu integrieren. Ziel ist es, Strukturen so zu beeinflussen, dass diskriminie-
rungen nicht entstehen, abgebaut oder gemindert werden. gender mainstreaming richtet 
sich gleichermaßen an männer wie an frauen. 

Chancengleichheit ist das Ziel von gender mainstreaming. politische Strategien sollen in 
der weise angepasst werden, dass sie zu einer gerechten Verteilung von chancen für frauen  
und männer führen. dazu ist es notwendig, die geschlechterperspektive in alle maßnahmen 
auf allen ebenen einzuführen. 

Gender Budgeting ist ein prozess, in dem die grundsätze des gender mainstreaming auf die 
Budgetgestaltung angewandt werden. einnahmen und ausgaben öffentlicher haushalte 
werden dabei analysiert, 

> ob sie sich auf männer und frauen unterschiedlich auswirken und

> ob sie vorhandene ungleichbehandlungen verringern oder vergrößern. 
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GLeIChSteLLUnGSPrüFUnG 
UnD GLeIChSteLLUnGSZIeLe 

Unterschiede und Diskriminierungen sollen vor allem hinsichtlich vier Kriterien erfasst 
und mithilfe der Gender-Mainstreaming-Strategie beseitigt werden: 

1. teilhabe an oder repräsentanz in politischen, wirtschaftlichen und anderen 
gesellschaftlichen prozessen

2. aufteilung und aufwand von ressourcen wie geld, Zeit, Bildung, macht, raum, 
etc. hier spielt unter anderem die aufteilung von bezahlter und unbezahlter 
arbeit eine große rolle. 

3. gesellschaftliche normen und Werte, die sich in rollenzuweisungen und  
anderen diskriminierungsformen bis hin zur gewalt niederschlagen

4. der Zugang zu recht und gesetzen soll unabhängig vom geschlecht jedem 
individuum möglich sein. 

Beispiele für allgemeine Gleichstellungsziele, aus denen bereichsspezifische Gleich-
stellungsziele abgeleitet werden können, sind 1 :

> „gleiche möglichkeiten für frauen und männer zu ökonomischer unabhängigkeit 
durch erwerbsarbeit

> gerechte Verteilung der zeitlichen ressourcen für frauen und männer  
(anm: gerechte aufteilung von erwerbsarbeitszeit, hausarbeitszeit,  
Betreuungszeit und freizeit)

> Selbstbestimmte Lebensgestaltung für frauen und männer

> gleiche teilhabemöglichkeiten für frauen und männer in Ökonomie,  
gesellschaft und politik

> gleiche Verteilung von macht und einfluss zwischen frauen und männern  
hinsichtlich politischer und ökonomischer entscheidungen und prozesse

> Leben frei von jeder form von gewalt für frauen und männer

> gleichberechtigter Zugang für frauen und männer zu öffentlichen Leistungen

> eigenständige soziale absicherung in allen Lebensphasen (insbesondere auch 
elternschaft, kinderbetreuung und -erziehung, Bildung, arbeitslosigkeit, pflege, 
krankheit, alter) für frauen und männer

> gleiche möglichkeiten für frauen und männer zur entwicklung ihrer persönlichen 
fähigkeiten und potenziale“

1	 Bundeskanzleramt	Österreich,	Bundesministerin	für	Frauen	und	Öffentlicher	
Dienst	(Hrsg.),	Gender	Budgeting:	Beispielkatalog	Gleichstellungsziele	im	
Rahmen	der	wirkungsorientierten	Haushaltsführung.	Wien	Dezember	2009,	
S.	4	
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Projekt Gender fokus: „cHAncenGleicHHeit 
 in reGionAlen und kommunAlen BudGets“ 
IM üBerBLICK

das projekt gender fokus war eine kooperation von niederösterreich, dem Südböhmischen 
kreis und dem kreis Vysočina sowie ausgewählten pilotgemeinden mit dem Ziel, mehr ge-
schlechtergerechtigkeit in der Budgeterstellung öffentlicher haushalte  
zu verwirklichen. 

> Leadpartnerin: niederösterreichische Landesakademie

> projektpartnerinnen: 

• Kreisamt Südböhmen 

• Kreisamt Vysočina

> projektlaufzeit: oktober 2009 bis Juni 2011

das projekt gender fokus hat die europäische union aus dem europäischen fonds für 
regionale entwicklung im rahmen der europäischen territorialen Zusammenarbeit (etZ) 
von Österreich und tschechien kofinanziert. es war ein projekt entlang der prioritäts- 
achse 2 - nachhaltige netzwerke und institutionelle kooperationsstrukturen. auf nationaler 
ebene förderten das amt der nÖ Landesregierung, die nÖ Landesakademie, die kommu-
nalakademie nÖ und ecoplus das projekt gender fokus.

Die Pilotgemeinden in niederösterreich und tschechien wurden aufgrund folgender 
Kriterien ausgewählt: 

> die gemeinden unterscheiden sich hinsichtlich ihrer größe und räumlichen funktion 
(z. B. als zentraler ort) sowie ihrer nähe zu Ballungsräumen. 

> eine gleichmäßige Verteilung der geschlechter in der gemeindeführung war wei-
ters ausschlaggebend: in niederösterreich hatten krems und Bad traunstein seit 
projektbeginn eine Bürgermeisterin an ihrer Spitze, zu projektende auch poysdorf. 
diese Verteilung ist in den tschechischen pilotgemeinden ähnlich. 

> darüber hinaus haben die gemeinden interesse an gleichstellungsprojekten. 
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nÖ GM-MAtrIx 
UnD Der BUDGetKreISLAUF

um gender mainstreaming leichter umsetzen zu können, hat der gender-mainstreaming-
arbeitskreis in der nÖ Landesverwaltung die sogenannte gm-matrix 2  entwickelt.  

diese beruht auf den vier kriterien der gleichstellungsprüfung (siehe oben) und den vier 
phasen des projektmanagements (analyse, Ziele, umsetzung, evaluation). 

der prozess der Budgeterstellung, auch Budgetkreislauf genannt, wird ebenso in die 
phasen Budgeterstellung (analyse und Zieldefinition), Budgetvollzug und Budgetprü-
fung unterteilt. 

der hier vorgestellte prozess des gender Budgeting in sechs Schritten orientiert sich 
an diesen beiden modellen. er wurde jedoch in mehr einzelschritte unterteilt, um die 
gesetzten maßnahmen verständlicher und leichter nachvollziehbar darzustellen. 

reChtLIChe GrUnDLAGen 

eU-eBene: gender mainstreaming ist teil des primärrechts (artikel 2 und 3  
eu-Vertag), das die Verpflichtung beinhaltet, gender Budgeting zur erreichung  
von gleichstellung umzusetzen. 

ÖSterreICh: in der haushaltsreform 2007 (artikel 13 absatz 3 B-Vg, BgBl. i 
nr.1/2008) ist mit gültigkeit ab 1. Jänner 2009 festgelegt: 
„Bund, Länder und gemeinden haben bei der haushaltsführung die tatsächliche 
gleichstellung von frauen und männern anzustreben.“

nIeDerÖSterreICh: der nÖ Landtag hat im oktober 2002 mit einer resolution  
den grundstein für die einführung des gender mainstreaming gelegt. die nÖ Landes- 
regierung hat sich im märz 2004 in einem Beschluss verpflichtet, chancengleichheit  
in allen tätigkeitsbereichen als politisches Leitziel umzusetzen. 

2	 Amt	der	NÖ	Landesregierung,	Gender-Mainstreaming-Arbeitskreis	(Hrsg.),	
Leitfaden	geschlechtergerechtes	Verwalten.	Strategie	Gender	Main-
streaming.	St.	Pölten,	2007	S.	17ff.	oder	als	download	unter:	
www.noe.gv.at/chancengleich
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Gender 
BudGetinG 
in secHs 
scHritten 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE

HORN
POYSDORF

W I E N

JIHLAVA

SPILLERN

BAD TRAUNSTEIN

S T.  P Ö LT E N

KREMS

K R A J  V Y S O Č I N A

Ö S T E R R E I C H

J I H O M O R A V S K Ý  
K R A J

W E I N V I E R T E L

J I H O Č E S K Ý  K R A J

W A L D V I E R T E L

Č E S K Á  R E P U B L I K A

in niederösterreich beteiligten sich die gemeinden Bad traunstein, horn, krems,  
poysdorf und Spillern. Begleitet haben sie zwei gender-Budgeting-expertinnen. 

die südböhmischen pilotgemeinden waren město České Velenice, obce dubné,  
město tábor, město Vodňany, obce Vydří. 

im kreis Vysočina nahmen město havlíčkův Brod, město počátky, městys Bohdalov,  
obec Štěměchy, město polná teil. 

16
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gender Budgeting in sechs schritten
GeBrAucHsAnWeisunG

dieser Leitfaden beschreibt zum einen den gender-Budgeting-prozess auf allgemeiner ebe-
ne, zum anderen gibt er die konkreten erfahrungen wieder, die in den niederösterreichischen 
pilotgemeinden des projekts gender fokus gemacht wurden.3 

die darstellung fokussiert auf prozesse auf gemeindeebene. diese können jedoch auf 
andere ( Verwaltungs-)einheiten wie z. B. die Landesverwaltung übertragen werden. 

auf der rechten Seite finden Sie Berichte und Zitate aus den pilotgemeinden in anonymi-
sierter form, auf der linken Seite wird der gender Budgeting-prozess Schritt für Schritt 
dargestellt. 

eine exakte und ausgewogene aufteilung zwischen theorie und praxis konnte nicht 
überall erreicht werden: bei den Schritten 3 und 4 erschien es den autorinnen wichtig, 
mehr Beispiele und erfahrungen als theoretischen input darzustellen. die Schritte 5 und 
6 sind theoretisch ausformuliert, die arbeit in den pilotgemeinden wurde in einzelnen 
impulsen aus der praxis dargestellt.

der Leitfaden zeigt einen möglichen weg zur dauerhaften einführung von gender Bud-
geting in den Budgetprozess: expertinnen haben das Budget unter Bezugnahme auf 
Strukturdaten analysiert, um handlungsfelder zu definieren, wo pilotprojekte ins Leben 
gerufen wurden. aufgrund der erfahrungen und des wissens aus diesen pilotprojekten 
kann die Strategie gender Budgeting in Zukunft als Standard im Budgetierungsprozess 
implementiert werden. 

die gleiche Vorgangsweise könnte auch z. B. nur auf teilbereiche angewandt werden. 

der gender-Budgeting-prozess wurde dabei in sechs Schritte unterteilt. in diesem Sinne: 
Jeder weg beginnt mit dem ersten Schritt… 

 

3	 Die	tschechischen	Erfahrungen	sind	aufgrund	der	unterschiedlichen	recht-
lichen	Rahmenbedingungen	nicht	zur	Gänze	übertragbar.	Die	tschechischen	
PartnerInnen	publizieren	tschechische	Leitfäden,	die	in	Inhalten	und	Struk-
tur	abgestimmt	sind.		
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20 21impulse aus der praxis

Bürgermeisterin Angela Fichtinger: 

„in Bad traunstein arbeiteten wir in einer sehr bunt zusammengewürfelten grup-
pe. das hat viele verschiedene Bezugspunkte und interessen in die diskussion 
eingebracht. andererseits war sehr schnell klar, dass wir alle eines wollen: Bad 
traunstein soll ein ort zum wohlfühlen und für ein gutes Leben sein. eine so breit 
angelegte arbeitsgruppe mit repräsentantinnen vieler verschiedener gruppen ist 
eine sehr bereichernde erfahrung.“

LAbg. Bürgermeister Jürgen Maier: 

 „horn ist eine Stadt, die wächst und sich entwickelt. wichtig ist uns, dass alle 
Bevölkerungsgruppen gleichermaßen an diesen Zukunftschancen partizipieren 
können. das projekt gender fokus bot die gelegenheit, hier einzelne themen 
genauer anzuschauen. oft hat man es ja im gefühl, aber es fehlen solide daten 
und analysen. diese stehen uns nun zur Verfügung.“ 

LAbg. Bürgermeisterin Ingeborg Rinke: 

„es ist wichtig, dass gender mainstreaming auch ein Bewusstsein für die ge-
schlechtergerechte Budgetpolitik schafft. wie viel geben wir für frauen und 
männer aus? mit welchen auswirkungen? Bei der analyse dieser fragestellungen 
haben wir festgestellt, dass die in krems getroffenen maßnahmen gendergerecht 
sind und dass die einbeziehung der genderperspektive die gleichstellung von 
frauen und männern nachhaltig fördert.“

Landesrat Mag. Karl Wilfing ( Bürgermeister bis Frühjahr 2011 ): 

„das thema der chancengleichheit für möglichst viele personengruppen hat in 
poysdorf tradition. doch meist wird es nur „nebenher“ betrieben und steht sel-
ten so im mittelpunkt wie im projekt gender fokus. es war daher eine reizvolle 
herausforderung zu schauen, wie wir durch die einnahme der geschlechterper-
spektive neue ideen entwickeln können und was wir an zusätzlichem Benefit für 
die menschen in poysdorf und die gemeindeverwaltung herausholen können. und 
jedes instrument, das uns hilft, unsere angebote für die poysdorferinnen und 
poysdorfer zu verbessern, ist uns willkommen.“ 

Bürgermeister Ing. Thomas Speigner: 

„für chancengleichheit müssen frauen und männer gemeinsam kämpfen, so 
brachte mein Vorgänger Bürgermeister i.r. dr. Sablik das anliegen auf den punkt. 
der gemeinderat hat sich nach der wahl verändert, und die arbeitsgruppe wurde 
neu konstituiert. für das neue durchstarten des gemeinderats waren die ana-
lysen aus dem projekt gender fokus hilfreich. wir konnten uns einen Überblick 
verschaffen, notwendige handlungsfelder definieren und neue ideen ins Spiel 
bringen. chancengleichheit als Querschnittsthema ist uns dabei ein wichtiges 
anliegen und sollte nicht nur auf das Verhältnis zwischen frauen und männern 
reduziert werden.“ 

 

scHritt 1: motiVAtion durcH nutzen

WAS MotIVIert eIne GeMeInDe, Ihre BUDGetIerUnG GeSChLeChter-
GereCht AUSZUrIChten?

Jede gemeinde strebt danach, kommunale dienstleistungen und angebote für die ge-
samte Bevölkerung bedürfnisgerecht zur Verfügung zu stellen. dabei ist auf den ersten 
Blick oftmals nicht sichtbar, ob diese angebote tatsächlich alle Bevölkerungsgruppen 
( frauen, männer, Jüngere, Ältere etc.) erreichen und deren Bedürfnissen entsprechen.

in vielen gemeinden macht die finanzsituation einsparungen erforderlich, deren auswir-
kungen auf die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen nicht immer abschätzbar sind.

in der folgenden tabelle finden Sie eine reihe von fragen. damit können Sie überprüfen, 
ob und wann es sinnvoll und zweckmäßig ist, sich mit gender Budgeting und einer gen-
dergerechten ausrichtung der gemeindepolitik zu beschäftigen. 
Jede frage, die Sie mit „Ja“ beantworten, ist ein hinweis, dass gender Budgeting in ihrer 
gemeinde sinnvoll ist. 

PRÜFFRAGEN JA

Brauchen Sie mehr Informationen und Wissen über die unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Interessenslagen der einzelnen Bevölkerungsgruppen?

Haben Sie zu wenige gesicherte Informationen über die Wirkungen der 
kommunalen Versorgungsleistungen?

Gibt es Probleme bei der bedarfsgerechten Versorgung einzelner 
Bevölkerungsgruppen (z.B. Alleinerziehende, Ältere)?

Möchten Sie sicherstellen, dass sich die Situation einzelner 
(benachteiligter) Gruppen nicht verschlechtert, wenn die Gemeinde 
Einsparungen vornehmen muss?

Sind Frauen und Männer in politischen Gestaltungsprozessen nur sehr 
unterschiedlich integriert (z.B. Verteilung im Gemeinderat )?

Wollen Sie sicherstellen, dass die Gemeindeausgaben einen 
positiven und nachhaltigen Effekt auf die Gleichstellung von 
Frauen und Männer haben?
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Amt der NÖ Landesregierung, Dr.in Anna Sturm 
(Leiterin der Abteilung Gemeinden): 
„die unterstützung der gemeinden bei ihren Verwaltungsaufgaben ist für uns 
ein wichtiges anliegen, denn eine Verwaltung nahe an den Bürgerinnen schafft 
effizienz und Vertrauen. gender Budgeting beleuchtet die haushaltsführung 
aus einem neuen Blickwinkel und kann einiges bewegen, wenn es handhabbar 
umgesetzt wird. ich bin überzeugt, dass viele gemeinden erkennen können, 
welchen nutzen sie aus einer geschlechtergerechten Budgetgestaltung ziehen 
können.“

Amt der NÖ Landesregierung, Rudolf Stöckelmayer 
(Budgetdirektor der Abteilung Finanzen): 

„das öffentliche haushaltswesen, insbesondere die anwendung verschiedener 
Systeme der haushaltsführung, stehen seit Jahren in diskussion. unterschiedliche 
prinzipien werden angewandt, so haben beispielsweise unsere tschechischen 
partnerinnen andere regelungen als wir in niederösterreich. allen Systemen und 
Stilen der haushaltsführung gemeinsam sind aber die Zielsetzungen: die erhö-
hung der effektivität und effizienz des einsatzes budgetärer mittel im Sinne des 
allgemeinwohls. gender Budgeting ist nicht abhängig von einer bestimmten art 
und weise der haushaltsführung und funktioniert daher in jedem System. der 
fokus liegt dabei auf der analyse der geschlechtsspezifischen unterschiede von 
Bedürfnissen einzelner gruppen. die generelle Zielsetzung besteht darin, die 
gleichstellung von männern und frauen auch hinsichtlich ihres anteils und ihrer 
Beteiligung an den öffentlichen mitteln bei der gestaltung der einnahmen und 
ausgaben des haushalts abzubilden. in Zeiten von immer knapper werdenden 
finanziellen mitteln ist gerade eine solche analyse von großer wichtigkeit.“

welchen nutzen können Sie davon haben, wenn Sie sich für einen gender-Budgeting-
prozess in ihrer gemeinde oder auch in ihrem einflussbereich (z. B. Landesverwaltung) 
entscheiden? 

NEUN MAL NUTZEN DURCH GENDER BUDGETING

1.  Sie wissen, wie die  eingesetzten Mittel wirken, und unterstützen deren Nachhaltigkeit. 

2.  Sie erreichen eine höhere Zielgenauigkeit in der Mittelvergabe und setzen ihre 
 Ressourcen effizient ein. 

3.  Ihre Serviceleistungen und Angebote in der Gemeinde treffen die unterschiedlichen 
 Bedürfnisse der Bevölkerung.
 
4.  Die Bevölkerung hat mehr Lebensqualität und identifiziert sich mit der Wohnsitz-
 gemeinde. Das Image der Gemeinde steigt durch die Verbesserung der Angebote.

5.  Die Bevölkerung akzeptiert politische Entscheidungen besser und wird aktiv einbezogen. 
 Dies fördert den sozialen Zusammenhalt.
 
6.  Sie gestalten Planungsprozesse professioneller, effizienter und nachhaltig. 

7.  Sie nutzen Synergien besser (z.B. durch Förderung der interkommunalen Zusammen-
 arbeit), und Mittel für zukunftsorientierte Projekte können leichter lukriert werden.

8.  Sie verbessern durch diese Maßnahmen die Chancengleichheit für Männer und Frauen 
 in Ihrer Gemeinde, was sich wiederum positiv auf die Zufriedenheit der BürgerInnen 
 auswirkt. 

9.  Sie wissen, wie Gender Budgeting in der Praxis Schritt für Schritt umgesetzt 
 werden kann.
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das gender-fokus-projektteam hat zu projektbeginn die allgemeinen phasen der projek-
tumsetzung strukturiert und grafisch dargestellt. diese information erhielten in der folge 
auch die arbeitsgruppen in den pilotgemeinden bei der konstituierenden arbeitssitzung. 

Erstgespräch – Klärung der Teilnahme der Pilotgemeinde 
am Projekt mit BürgermeisterIn (od. StellvertreterIn)

Unterzeichnung einer Projektvereinbarung 
zw. Pilotgemeinde und ETZ-Projektmanagement 

(NÖ Landesakademie – Gender Fokus)

Einrichtung einer Arbeitsgruppe – Konstituierung

Basisschulung – „Gender Budgeting“

Durchführung der Budgetbasisanalyse

Ergebnispräsentation der Budgetbasisanalyse 
+ Maßnahmenempfehlungen

Festlegung von Pilotprojekten „Implementierung
des Gender-Budgeting-Ansatzes“

Detailanalysen

Auswertung – Maßnahmen-
entwicklung/-umsetzung für Pilotprojekte

Planung – Budget

Hauptverantwortliche Durchführung

Mitwirkung, Unterstützung, Begleitende Beratung etc.

Regelmäßige Abstimmung, Rückkoppelung und Berichte
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die nÖ Landesakademie als Leadpartnerin schloss mit den teilnehmenden gemeinden 
Vereinbarungen über Ziele, Zusammensetzung der arbeitsgruppe, inhalte, Verantwort-
lichkeiten, arbeitsleistungen, Zeitplan etc. ab, sodass von Beginn an klare Strukturen 
geschaffen waren. 

scHritt 2: VorBereitunG und stArt

WeLChe VorBereItUnGen BrAUCht eIn GenDer-BUDGetInG-ProZeSS?  
WIe FAnGen WIr´S An? 

die ersten Schritte sind entscheidend für den weiteren erfolg: 

> im gemeinderat findet ein prozess zur politischen willensbildung statt.

> ein Beschluss zur geschlechtergerechten ausrichtung des Budgets wird gefasst. 

> die einrichtung einer arbeitsgruppe wird beschlossen und ein „arbeitsauftrag“ erteilt. 

• Verantwortliche werden genannt und die relevanten AkteurInnen aus Politik und 
ausschüssen, Verwaltung, expertinnen, multiplikatorinnen etc. einbezogen. 

• Ziele werden definiert und in Arbeitsschritten/Inhalten präzisiert. 

• Der grobe zeitliche Fahrplan wird festgelegt. 

• Die Finanzierung wird im Hinblick auf interne und externe Ressourcen geklärt. 

• Strukturen des Berichtswesens werden festgelegt, damit Gemeinderat bzw. Bür-
germeisterin über den projektfortschritt regelmäßig auf dem Laufenden gehalten 
werden.

• Die Arbeitsgruppe konstituiert sich in einer gemeinsamen Startveranstaltung mit 
z. B. eröffnung und Start durch den oder die Bürgermeisterin. 
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ABB. 4    arbeitsgruppe horn

ABB. 5
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im Zeitraum von oktober bis november 2009 fanden in allen fünf pilotgemeinden konsti- 
tuierende arbeitssitzungen statt. neben dem ersten kennenlernen waren die grundlgenden  
informationen zum projekt und den geplanten arbeiten sowie die erwartungen der arbeits-
gruppen-mitglieder zentrale Bestandteile. 

KLÄRUNG VON ZIELSETZUNGEN UND ERWARTUNGSHALTUNGEN

FRAGESTELLUNGEN 

  In welchen Bereichen sehe ich persönlich Handlungsbedarf beim Thema Gleichstellung?

  Wo soll sich die Gemeinde hinentwickeln, wenn ich an gute Lebensbedingungen für 
 die Frauen und Männer (und Kinder) in meiner Gemeinde denke?

BEISPIELE ZUR KLÄRUNG DER ZIELSETZUNGEN UND ERWARTUNGEN 
( Zitate aus den Protokollen): 

  „Der Bereich Jugendarbeit, Jugendförderung, Jugendbetreuung ist uns ein großes 
  Anliegen, Wie können wir die Eigenverantwortlichkeit ausbauen und Mädchen gezielt 
  ansprechen? (sind in der Jugendarbeit der Vereine unterrepräsentiert).“

 „Uns sind der Klimaschutz und Aktivitäten der Gesunden Gemeinde ein Anliegen, 
  wie können wir da das Thema Chancengleichheit besser verankern?“

 „Bei der Budgetgestaltung sollte generell die Frage stärker in den Blickpunkt rücken: 
  Was sind die Aufgaben einer Gemeinde, was die Aufgaben des Gemeinwesens?“ 

 „Integration von NeubürgerInnen/Zugezogenen ist ein wichtiges Handlungsfeld, es gibt 
  gute Rituale für die Aufnahme in die Gemeinde (eigener, jährlicher Empfang durch 
  BürgermeisterIn, u.a.); die Einbeziehung/Integration in Stadtaktivitäten wird jedoch  
  als ausbaufähig empfunden.“ 

 „Anlässlich der zu erwartenden Einschränkungen gewinnt die Verteilungsfrage 
  an Bedeutung. Kriterien dafür zu entwickeln, wäre ein wichtiges Handlungsfeld.“ 

 „Unsere Förderpolitik bei Vereinen: wie kommen wir zu verlässlichen und auch ge-
  schlechtsspezifischen Daten hinsichtlich der NutzerInnen und der VereinsakteurInnen?“ 

 „Ein bereits bestehendes Projekt zur Strategieentwicklung in der Gemeinde ist ein 
  sinnvolles Handlungsfeld für die Geschlechterperspektive, weil es hier eine hohe 
  BürgerInnenbeteiligung gibt.“

  „In unserer Gemeinde ist Mobilität ein wichtiges Thema: Hier sehen wir geschlechts-
  spezifische Unterschiede: Die öffentlichen Verbindungen sind nicht optimal, Frauen, 
  v.a. Ältere, ohne Führerschein bzw. ohne eigenen PKW sind wenig mobil.“

guter tipp: 
Verbündete auch außerhalb der arbeitsgruppe sollen für das thema gewonnen und  
eine möglichst gute Beteiligung von Beginn an sichergestellt werden.
 

Sobald sich die arbeitsgruppe konstituiert hat, kann es mit der arbeit losgehen. meist 
ist es notwendig, informationen zu recherchieren und strukturieren, einen Überblick zu 
gewinnen und das projekt zu planen.

> welche informationen (nach geschlecht) haben wir? wie schätzen wir die ausgangs-
situation ein? wie nehmen wir die Situation wahr?

> wo haben wir in Bezug auf gleichstellung handlungsbedarf?

> welche informationen/daten/grundlagen brauchen wir, um das thema gut bearbei-
ten zu können?

> welche Beispiele, erfahrungen zu ähnlichen themen gibt es (Best-practice-erhe-
bung, erfahrungen anderer gemeinden recherchieren, referentinnen einladen etc.)?

> welche Visionen und Bilder haben wir, wenn wir an ein gleichberechtigtes Zusam-
menleben von frauen und männern in unserer gemeinde denken?

> in welchem Zeitraum sollen welche konkreten arbeitsschritte abgearbeitet werden 
(festlegung eines detaillierten fahrplans)?

guter tipp:
das thema soll zu Beginn nicht zu sehr eingeengt werden. Vielmehr soll eine breiter an-
gelegte diskussion und analyse ermöglichen, Zusammenhänge zu erkennen und spätere 
detailprojekte gut zu bearbeiten. 
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ABB. 6   transnationales treffen in St. pölten, oktober 2010 (v.l.n.r. ):  
             univ. prof. dipl. ing. dr. friedrich Zibuschka, mag.a Susanne karner, mag.a elisabeth eckhart



28 29impulse aus der praxis

P
r

in
zi

P
ie

n
 f

ü
r

 d
ie

 B
u

d
G

e
tP

lA
n

u
n

G

als nächsten Schritt nahmen die arbeitsgruppen-mitglieder in ihren gemeinden an einer 
Basisschulung teil. 

neben den theoretischen präsentationen der expertinnen zu grundbegriffen wie gender, 
gleichstellung etc. konnten die teilnehmerinnen erste projektideen sammeln und sich 
gedanken über eine mögliche umsetzung von gender Budgeting machen. festgehalten 
wurden die inputs auf flipcharts und fotoprotokollen für die weitere arbeit. 

wie die arbeitsgruppen die prinzipien für die Budgetplanung in den Basisschulungen 
definierten und welche Schlussfolgerungen sie daraus zogen, zeigt das abgebildete 
flipchart-foto: 

BASISSChULUnG GenDer BUDGetInG

im konkreten politischen alltag von gemeinderätinnen ist der umgang mit der gender-
mainstreaming-Strategie noch nicht selbstverständlich. Speziell fragen des gender 
Budgeting und einer geschlechtergerechten Budgetgestaltung wurden bislang kaum 
erörtert.
 
für eine zielgerichtete Bearbeitung z. B. eines gender-Budgeting-pilotprojekts ist die 
Beschäftigung mit grundlagen unumgänglich. hier erweist es sich als hilfreich, expert-
innen einzubeziehen.

In einer gemeinsamen Fach-/Sensibilisierungsschulung  
zum thema Gender Budgeting können:

> grundlagen und konzepte für die umsetzung von chancengleichheit  
auf kommunaler ebene vermittelt,

> Begrifflichkeiten geklärt sowie

> konkrete instrumente und methoden erlernt und auch ausprobiert werden.

das kennenlernen von Beispielen aus anderen gemeinden soll ebenso Bestandteil einer 
Basisschulung sein wie der konkrete Bezug zur eigenen gemeinderealität.

guter tipp: 
Mag.a Elisabeth Eckhart, Gender-Budgeting-Expertin: 

„es war von zentraler Bedeutung, gemeinsames wissen zu schaffen. 
wir als expertinnen kennen die gemeinden und die Situation vor ort 
nicht, die arbeitskreis-mitglieder als expertinnen für ihre heimatge-
meinden hatten teilweise noch wenig Zugang zu Begriffen wie gen-
der, gleichstellung, chancengleichheit etc. die abstimmung in der 
Basisschulung war für die weitere arbeit sehr hilfreich.“
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auf flipcharts sammelten die expertinnen Stichwörter zu möglichen anwendungsfeldern 
anhand dieser Leitfragen. einige aufzählungen aus den protokollen: 

ANGEBOTE FÜR JUGENDLICHE 

 Zielgruppe: Jugendliche, die nicht in Vereinen eingebunden sind

 Hypothese: die Gruppe umfasst mehr Burschen als Mädchen

 Spezielle Subgruppen/Szene (wie Skater)  inhomogene Zielgruppe

 Überprüfung und mehr Infos sammeln über diese Zielgruppe und mögliche Zugänge

„GESUNDE GEMEINDE“  

 Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, SeniorInnen

 Zielgruppen-Unterscheidung und verschiedene Sachthemen: Mütter (Väter) mit Kindern, 
 Risikogruppen, Jugendliche (Suchtthemen, Bewegung), Kinder (gesunde Ernährung, 
 Bewegung)

 Unterschiede und Problemfelder: Wie erreichen wir „bildungsferne“ Schichten? 
 Wie erreichen wir Männer (Ernstnehmen von Gesundheitsthemen bei Männern)?

 Umgang mit Unterschieden: z.B. Strategien um Männer anzusprechen, etc. 
 (Erfahrungswert: Männergesundheitstag hatte zu wenige Besucher) 

TOURISMUS 

 Zielgruppe: viele Zielgruppen, Gäste, die in die Region kommen

 Direkte Angebote der Gemeinde

 Kooperationen mit Vereinen, Organisationen (Tourismusbetriebe), etc.

 Unterschiede bei den Zielgruppen: Struktur der Gäste (national/international, 
 Paare ab 35 Jahren, private Kleingruppen/Männerrunden/Sportrunden für Kurzurlaub, 
 PensionistInnen, TagestouristInnen)

 Rückgang bei den Gästen (im letzten Jahr)

 Fehlende Angebote im Bereich Jungfamilien (Angebote mit Kinderbetreuung/Kinder-
 programmen), Kombi-Angebote sowie für SeniorInnen (Angebote aus Kulinarik und 
 Bewegung, Sport, Kunst, etc.)

anhand von Leitfragen können anwendungsmöglichkeiten des gender Budgeting für 
konkrete Vorhaben und themen aus der gemeindepolitik erarbeitet und diskutiert werden:

1. wer sind konkret meine Zielgruppen/ansprechpersonen? 

2. wie setzen sich diese zusammen (nach Geschlecht, Alter bzw. anderen Kriterien )?

3. welche Unterschiede nehme ich wahr (Status, einkommen, Bildung, familiäre  
Situation, Bedürfnisse, interessen, einstellungen... )?

4. wie könnte ich mit diesen unterschieden noch besser umgehen?

5. was müsste ich dafür tun?
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GrUPPe 4: SozIALE WohLFAhRT uND WohNBAuFÖRDERuNG
Sozialhilfe, essen auf rädern, wohnbauförderung

GrUPPe 5: GESuNDhEIT
gemeindearzt, rettungsdienst, krankenanstalten

GrUPPe 6: STRASSEN- uND WASSERBAu, VERKEhR
instandhaltung gemeindestraßen, wildbachverbauung, Lawinenschutzbau,  
Seilbahnen, hafeneinrichtungen

GrUPPe 7: WIRTSChAFTSFÖRDERuNG
güterwegebau, fremdenverkehr, gewerbeförderung

GrUPPe 8: DIENSTLEISTuNGEN
wirtschaftshof, fuhrpark, freibäder, hallenbäder, grundbesitz, Betriebe mit markt- 
bestimmter tätigkeit (wasserversorgung, abwasserbeseitigung, müllbeseitigung, 
wohn- und geschäftsgebäude), Stadtwerke, Bestattungsunternehmen, Stadthallen

GrUPPe 9: FINANzWIRTSChAFT
Öffentliche abgaben (ausschließliche gemeindeabgaben und ertragsanteile an ge-
meinschaftlichen Bundesabgaben), finanzzuweisungen, Überschüsse und abgaben

eine gemeinde kann nach Bedarf und vorhandenen Bedeckungsmitteln einen außeror-
dentlichen Voranschlag erstellen. er enthält außerordentliche ausgaben, die der art nach 
nur vereinzelt vorkommen oder der höhe nach den normalen wirtschaftlichen rahmen der 
gemeinde erheblich überschreiten und die ganz oder teilweise durch außerordentliche ein-
nahmen gedeckt werden. außerordentliche einnahmen sind z. B. erlöse aus grundstücks-
verkäufen, rücklagenentnahmen, Bedarfszuweisungen, Subventionen von Bund und Land, 
darlehensaufnahmen. 

der bzw. die Bürgermeisterin hat bis spätestens mitte november den entwurf des Voran-
schlags einschließlich des dienstpostenplans für das nächste haushaltsjahr zu erstellen. 
der entwurf ist nach ortsüblicher kundmachung durch zwei wochen zur öffentlichen ein-
sicht aufzulegen und zugleich jeder im gemeinderat vertretenen wahlpartei auszufolgen. 
innerhalb der auflagefrist kann jedes gemeindemitglied schriftlich Stellungnahmen beim 
gemeindeamt anbringen. Spätestens zwei wochen vor Beginn des neuen haushaltsjahres 
hat der bzw. die Bürgermeisterin den Vorschlagsentwurf, den dienstpostenplan und allfäl-
lige schriftliche Stellungnahmen dem gemeinderat vorzulegen. dieser hat den Voranschlag 
nach vorheriger prüfung in einer öffentlichen Sitzung zu beschließen. 

den mittelfristigen finanzplan hat der gemeinderat für einen Zeitraum von vier haushalts-
jahren aufzustellen. Bei der Beschlussfassung über den Voranschlag hat sich die gemeinde 
an den Vorgaben des mittelfristigen finanzplans zu orientieren. 

der rechnungsabschluss umfasst den kassenabschluss, die haushaltsrechnung und die 
Vermögensrechnung. er gliedert sich grundsätzlich wie der Voranschlag und gibt aufschluss 
über die wirtschaftsführung im vergangenen Jahr. 

auf einen Blick: WissensWertes zum GemeindeBudGet

im artikel 116 Bundesverfassungsgesetz B-Vg ist festgelegt, dass die gemeinde 

> eine gebietskörperschaft mit dem recht auf Selbstverwaltung und zugleich 
Verwaltungssprengel ist und

> ein selbstständiger wirtschaftskörper ist, der das recht hat, 

• Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, 
• wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie 
• im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbstständig zu führen und 
• Abgaben auszuschreiben.
 

weitere rechtliche grundlagen sind die nÖ gemeindeordnung 1973, das nÖ Stadtrechts-
organisationsgesetz, die nÖ kassen- und Buchführungsverordnung und die Voranschlags- 
und rechnungsabschlussverordnung 1997. 

pflichtausgaben sind ausgaben, zu deren Leistung die gemeinde aufgrund von gesetzen 
und Verordnungen dem grunde und der höhe nach verpflichtet ist (z. B. die auszahlung von 
gehältern, Leistung von umlagen). darunter fallen auch vertragliche Verpflichtungen. 
ermessensausgaben sind ausgaben, die nicht zu den pflichtausgaben der gemeinde gehö-
ren (z. B. Vergabe von Subventionen und förderungen). 

der Voranschlag ist ein plan, in dem die im kommenden haushaltsjahr = kalenderjahr vor-
aussichtlich fällig werdenden ausgaben und einnahmen festgehalten werden. für eine 
ordnungsgemäße Voranschlagserstellung sind verbindliche grundsätze festgelegt, z. B.: 
grundsatz der Vorherigkeit, der Jährlichkeit, der Vollständigkeit, der Bruttoveranschlagung, 
der Bedeckung, der ausgeglichenheit, der Öffentlichkeit, der wahrheit und genauigkeit so-
wie der klarheit. 

In den ordentlichen Voranschlag sind die laufenden Einnahmen und Ausgaben so 
aufzunehmen, dass der haushaltsausgleich gegeben ist. Der Voranschlag ist senkrecht 
in zehn Gruppen (wirtschaftsbereiche, Sachgebiete) mit Abschnitten, unter- und Teil-
abschnitten bis hin zur Voranschlagsstelle gegliedert: 

GrUPPe 0: VERTRETuNGSKÖRPER uND ALLGEMEINE VERWALTuNG
gewählte gemeindeorgane, Zentralamt, personalamt, repräsentation, Standesamt, 
Bauamt, ehrungen und auszeichnungen, personalaus- und -fortbildung

GrUPPe 1: ÖFFENTLIChE oRDNuNG uND SIChERhEIT 
Bau- und feuerpolizei, feuerwehrwesen, katastrophenschutz

GrUPPe 2: uNTERRIChT, ERzIEhuNG, SPoRT uND WISSENSChAFT
allgemeine pflichtschulen, kindergärten, Sportplätze, tennisplätze, Volkshochschule, 
Bücherei

GrUPPe 3: KuNST, KuLTuR, KuLTuS
musikschulen, museen, altstadterhaltung und ortsbildpflege, kirchliche angelegenheiten
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die Budgetbasisanalysen waren kernstücke und wahre meilensteine bei der arbeit in 
den pilotgemeinden. hier auch nochmals ein herzliches dankeschön an alle gefinkelten 
daten-“Such- und -sammlerinnen“ aus den arbeitsgruppen! 

Wer leBt Wie in unserer Gemeinde? – BeisPiele

BeISPIeL 1: BeVÖLKerUnGSentWICKLUnG UnD ABWAnDerUnG

in ländlichen und strukturschwachen regionen ist die Bevölkerungsentwicklung zum teil 
rückläufig und von einer abwanderung der jüngeren generation geprägt. abbildung 3 
zeigt, dass die Bevölkerungsentwicklung in einer pilotgemeinde stärker rückläufig als im 
politischen Bezirk und dem Bundesland ist. 

BUNDESLAND

POLITISCHER BEZIRK
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INDEX DER BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG
1869 = 100

die weitere analyse hat gezeigt, dass die Bevölkerung durch eine Überalterung und 
einen hohen frauenanteil bei den Älteren gekennzeichnet ist. der anteil der jüngeren 
generation ist unterdurchschnittlich im Vergleich zum Bundesland. Vor allem jüngere 
frauen kehren nach der ausbildung nicht in den heimatort zurück.

dies hat große auswirkungen auf den Bedarf und damit die ausgaben an kommunalen 
Versorgungsleistungen, aber auch auf die zukünftige wirtschaftliche entwicklung einer 
region und auf die einnahmemöglichkeiten einer gemeinde. 

scHritt 3: BudGet und cHAncenGleicHHeit AnAlysiert

WIe ChAnCenGLeICh ISt UnSer BUDGet?

Voraussetzungen für einen Budgetprozess, der auf chancengleichheit zielt, sind in 
den Basisschulungen geschaffen worden. die personen, die sich am Budgetprozess 
beteiligen, wissen, 

> dass chancen ungleich zwischen den geschlechtern verteilt sind, 

> wie sich die gesellschaft verändert und entwickelt und

> was unter gleichstellung zu verstehen ist.

mithilfe dieses wissens können dann in einem weiteren Schritt daten gesammelt und er-
hoben werden, die eine Beurteilung des Budgets hinsichtlich seiner gleichstellungseffekte 
ermöglichen. 

dazu dienen daten zur Bevölkerungsstruktur (teilschritt 1 ) und daten zur Leistungs- und 
infrastruktur (teilschritt 2), die auswirkungen auf die Lebenssituationen von frauen und 
männern haben. anhand dieser daten lassen sich geschlechterrelevante themen abbil-
den. 

ein wesentlicher teil der Budgetanalyse besteht in der Verknüpfung dieser daten mit den 
Budgetausgaben (teilschritt 3). nur so können rückschlüsse hinsichtlich der gleichstel-
lungseffekte der getätigten ausgaben gezogen werden. 

teILSChrItt 1: SItUAtIon Von FrAUen UnD Männern AnhAnD Der 
DAten ZUr BeVÖLKerUnGSStrUKtUr eIner GeMeInDe

> erwerbsbeteiligungen: 

• Wer ist in welchem Ausmaß erwerbstätig und in welchen Berufen/Sparten? 

• Wie viele Erwerbslose gibt es? 

• Wer ist ausschließlich im Haushalt tätig? 

• Wie schaut die Verteilung zwischen Vollzeit- und Teilzeiterwerbstätigen aus?

> Bildung und Bildungsabschlüsse: 

• Wer besucht welche Schultypen?

• Wer hat welche Ausbildung abgeschlossen  
(nach höchsten abgeschlossenen ausbildungen)?

• Wie ist der Status quo der Auszubildenden? 
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BeISPIeL 2: BeVÖLKerUnG nACh erWerBS- BZW. nIChterWerBSStAtUS

erwerbstätigkeit und die damit verbundene existenzsicherung ist ein weiteres wesentliches 
kriterium für die gleichstellung von frauen und männern. untersucht wurde die erwerbs-
tätigkeit an sich, das ausmaß der erwerbstätigkeit, sowie in welchen wirtschaftssparten 
frauen und männer erwerbstätig sind. 

in einer pilotgemeinde sind 42 % der erwerbstätigen frauen. 
der überwiegende teil der erwerbstätigen ist unselbstständig tätig, davon sind 38 % 
frauen. Bei den Selbstständigen ist der unterschied aufgrund der mithelfenden ange-
hörigen (Landwirtschaft ) weniger groß (frauenanteil: 43 %).

FRAUEN

WOHNBEVÖLKERUNG NACH LEBENSUNTERHALT
(VOLKSZÄHLUNG 2001)

MÄNNER

IN VOLLZEIT

IN TEILZEIT

GERINGFÜGIG

PRÄSENT- UND
ZIVILDIENST

0 100 200 300 400 500 600 700

eine analyse des Lebensunterhalts zeigt, dass männer fast nur Vollzeit arbeiten, während  
viele frauen in teilzeit erwerbstätig sind. 

die analyse der Beschäftigten nach wirtschaftszweigen zeigt zwei  
geschlechtsspezifische auffälligkeiten: 

1. in den Bereichen Sozial- und gesundheitsarbeit, öffentliche Verwaltung  
und tourismus sind überwiegend frauen tätig. 

2. auffallend ist der hohe anteil der frauen in der Landwirtschaft  
und im handel.

das unterschiedliche ausmaß der erwerbstätigkeit wirkt sich auf die finanzielle absiche-
rung der frauen vor allem in der pension und hiermit auch auf die gemeindeausgaben 
im sozialen Bereich aus.
die unterschiedlichen Sparten, in denen frauen oder männer arbeitsplätze finden, kann 
bei der ansiedlung von Betrieben oder auch der Schaffung neuer arbeitsplätze durch 
die gemeinde selbst Beachtung finden, um geschlechterspezifische unterschiede aus-
zugleichen. 

 

> einkommenssituation: 

•  Welche Unterschiede im Medianeinkommen bestehen zwischen Männern und 
frauen bei arbeiterinnen und angestellten? 

• Wie ist die Einkommensschere im Österreich- und EU-Vergleich? 

• Wer bezieht Sozialhilfe bzw. bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS)?

> Veränderungen in den Familienstrukturen: 

• Wer ist alleinerziehender Elternteil? Wie viele gibt es? 

• Wie viele Ehepaare, Lebensgemeinschaften und Singles gibt es?

• Wie groß (nach Anzahl der Kinder ) sind Familien?

• Welche Personen leben in welchen Haushalten (Haushaltsgrößen nach Personen)?

> Bevölkerungsentwicklung durch Zu- oder Abwanderung: 

• Wie entwickeln sich die Siedlungen? Welche Abwanderungsproblematik gibt es?

• Wer wandert zu? 

• Wer zieht weg? 

• Was sind die Gründe für eine Zu- oder Abwanderung?

> Bevölkerungsentwicklung durch Geburtenraten: 

• Wie groß sind die Geburtenrückgänge?

• Wie groß sind sie im Niederösterreich- bzw. Österreichvergleich?

> MigrantInnen: 

• Wie setzt sich die Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit  
und geburtsland zusammen?

• Wie ist das Verhältnis der MigrantInnen zur Gesamtbevölkerung?

> Altersstruktur und -entwicklung (Bevölkerungspyramiden): 

• In welchem Alterssegment sind die Unterschiede zwischen  
den geschlechtern besonders hoch? 

• Was könnten die Gründe dafür sein?
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BeISPIeL 3: änDerUnG Der FAMILIenStrUKtUren

die analyse der familienstrukturen einer gemeinde ergab große Veränderungen in diesem 
Bereich. der anteil an alleinerziehenden Vätern und müttern beträgt bereits 18 %, wodurch 
die Bedeutung entsprechender angebote in der sozialen Versorgung, in der wohnbaupolitik 
etc. steigt. 

FAMILIEN NACH FAMILIENTYP

ALLEINERZIEHENDE 

MUTTER        16 %

ALLEINERZIEHENDER 

VATER    2 %

9 %
LEBENS-

GEMEINSCHAFT

EHEPAAR

73 %

guter tipp: 
Verlässliche Quellen für daten zur Bevölkerung, Leistungs- und infrastruktur 4:

> homepage der gemeinde 

> informationsblatt der gemeinde

> nÖ Landesstatistik: www.noe.gv.at/Land-Zukunft/Zahlen-fakten.html

> Statistik austria (v.a. „ein Blick auf die gemeinde“): www.statistik.at

> amS-daten ( arbeitslosenzahlen): www.ams.at

> ak niederösterreich: noe.arbeiterkammer.at

> wirtschaftskammer nÖ: www.wko.at/noe 

> nÖ Landwirtschaftskammer: www.lk-noe.at 

> Ärztekammer: www.arztnoe.at

> hauptverband der Sozialversicherungsträger: www.sozialversicherung.at

> Österreichischer Büchereiverband: www.bvoe.at 

> Strategische dokumente der Leaderregion: www.leaderregion.at

> internetseiten der ministerien

> Österreichischer frauenbericht: www.frauen.bka.gv.at 

> eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  
(Österreich im europäischen Vergleich)

4	 Die	Expertinnen	haben	bei	der	Erstellung	der	Budgetbasisanalysen	ebenfalls	
die	hier	angeführten	Datenquellen	herangezogen. 	

ABB. 13 + 14   Basisschulung Bad trauenstein
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WAs Bietet die Gemeinde für Wen An? – BeisPiele 

BEISPIEL 1 VEREINSWESEN 

VEREINE 
VORSITZ

 SUBVENTION
  NUTZUNGSDATEN 

    VORHANDEN?

DORFERNEUERUNGSVEREIN   x -   

FREIWILLIGE FEUERWEHR   x 9%

FREMDENVERKEHRSVEREIN  x 1%

GEMEINDE-BLASMUSIKKAPELLE   x 18%

KATHOLISCHE JUGEND  x  -   

KIRCHENCHOR   x 1%

VEREIN TRAD. WISSEN  x  26%

KULTURINITIATIVE  x  2%

KUNST- U. KULTURVEREIN     x 32%
     Daten für Erwachsene, 
ÖFFENTLICHE BÜCHEREI  x  2% Jugendliche und Kinder nach 
     Geschlecht aufgeschlüsselt

SENIOR/INNEN-VEREIN    x 1%

SPARVEREIN 1   x -   

SPARVEREIN 2   x -   

     Mitgliedsdaten: Erwachsene, 
TURN UND SPORTVEREIN   x 9%  Jugendliche, Kinder nach 
     Geschlecht aufgeschlüsselt

GESAMT: 15  4  11 100%

weiblich  männlich

in der gemeinde gibt es ein aktives und vielfältiges Vereinswesen, an dem sich frauen 
und männer beteiligen. 

die Subventionsstruktur gestaltet sich unterschiedlich, weil einerseits die gemeinde unter-
schiedlich beteiligt ist (Betreiberin, hauseigentümerin etc.) und andererseits notwendige 
investitionen unterstützt werden, die nicht jedes Jahr gleich sind.
genderspezifische nutzungsdaten liegen dort vor, wo übergeordnete Verbände dies fordern 
(Büchereiverband, Sportverein).

den Vorsitz eines Vereins üben vorwiegend männer aus (11 zu 4 ). 

teILSChrItt 2: SItUAtIon Von FrAUen UnD Männern AnhAnD Der DAten  
ZUr LeIStUnGS- UnD InFrAStrUKtUr eIner GeMeInDe

> Betriebe und deren Beschäftigungsstruktur: 

• Welche aktiven Betriebsstandorte gibt es in der Gemeinde? 

• Welche Beschäftigungsmöglichkeiten bieten diese? 

• Welche Qualifikationen sind dafür notwendig? 

• Wo werden Lehrlinge ausgebildet? 

• Wo gibt es Wachstum, wo Reduktionen, (drohende) Schließungen?

> Vorhandene Bildungseinrichtungen: 

• Welche Schulen, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen sind vorhanden?

• Wie werden diese (nach Geschlecht ) genutzt?

• Welche Bibliotheken gibt es, und wie werden diese von wem genutzt?

> Soziale Versorgung: 

• Welche Kinderbetreuungseinrichtungen und Angebote (Kosten, Öffnungszeiten, 
alter der kinder, arbeitsplätze) gibt es?

• Welche Pflegeangebote stehen für kranke und ältere GemeindebürgerInnen und 
deren angehörige zur Verfügung?

> Gesundheitsversorgung: 

• Wie ist die ärztliche Versorgung in der Gemeinde? 

• Wie werden die Angebote der NÖ Initiative „Gesunde Gemeinde“ genutzt?

• Wie werden Angebote des Roten Kreuzes genutzt?

> Kultur- und Freizeitangebote und deren nutzung: 

• Welche Angebote gibt es in der Gemeinde? 

• Von wem werden diese genutzt bzw. betrieben?

guter tipp: 
im Bereich kultur- und freizeitangebote geht es vor allem um das Vereinsleben einer 
gemeinde. im hinblick auf das Budget ist besonderes augenmerk auf die förderpraxis 
zu richten (Leitlinien, Berichtswesen ).
aus genderperspektive wäre es wichtig, bei der förderung von Vereinen über aussage-
kräftige daten zu verfügen: wer ist mitglied, funktionär oder funktionärin im Verein? wer 
nutzt die Leistungen oder produkte des Vereins? usw. 
aufmerksamkeit verdienen auch die angebote für männliche und weibliche Jugendliche. 
in vielen gemeinden wurde ein Bedarf an (mehr) freizeitangeboten für Jugendliche fest-
gestellt, der in der Vereinsarbeit gedeckt werden könnte.
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guter tipp: 
Maria Moser-Simmill, Gender-Budgeting-Expertin: 
„Bei vielen themenbereichen, die für ein gender-Budgeting-projekt in-
teressant gewesen wären, fanden die arbeitsgruppenmitglieder trotz 
intensivster recherche keine sicheren und aussagekräftigen daten. 
hier müssen daten erst erhoben werden.“

BEISPIEL 2: 
GEMEINDEEIGENE BETRIEBE UND DEREN BESCHÄFTIGUNGSSTRUKTUR 

gesamt     weiblich   männlich
BETRIEB 

ANZAHL BESCHÄFTIGTE 
 AUSMASS 

BAUHOF, ALTSTOFFSAMMELZENTRUM, 
KLÄRANLAGE, WASSERVERSORGUNGS- 

4 0 4 Vollzeit
ANLAGE, GRÜNRAUMPFLEGE, 
WARTUNGSARBEITEN  

GEMEINDEVERWALTUNG 5 3 2 Vollzeit 2 Teilzeit (30h) 

KINDERGÄRTEN 4 4 0 Vollzeit

KINDERGARTEN STÜTZKRAFT 1 1 0 Teilzeit (befristet)

VOLKSSCHULE SCHULWARTIN 1 1 0 Vollzeit

GESAMT:  15  9 6 3 Frauen in Teilzeit

Beschäftigungsstruktur: 60 % der Beschäftigten sind weiblich. die gemeinde bietet über- 
wiegend Vollzeitarbeitsplätze, die sich auf männer und frauen gleich verteilen, aus-
schließlich frauen besetzen die angebotenen teilzeitarbeitsplätze (30 Stunden ).
die inhaltliche Verteilung der arbeitsplätze entspricht dem traditionellen Berufswahl-
verhalten zwischen den geschlechtern: Büro, kindergarten und Schule sind traditionelle 
frauenarbeitsplätze, tätigkeiten des Bauhofs entsprechen den traditionell männlichen 
Berufen.

 

> tourismus und Fremdenverkehr: 

• Welche Angebote und Konzepte gibt es?

• Wie viele Unterkünfte stehen zur Verfügung, wie entwickeln sich  
die nächtigungszahlen?

• Welche Arbeitsmöglichkeiten und Entwicklungspotenziale bietet  
der tourismusbereich?

> Verkehrsanbindung und Mobilität: 

• Welche öffentliche Verkehrsinfrastruktur innerhalb des Ortes  
sowie zu den nächstgelegenen Zentren gibt es?

• Gibt es Nachtverkehre für Jugendliche am Wochenende?

• Wie werden Sammeltaxis, Nachtbusse, Citybusse – falls vorhanden – genutzt?

• Wer pendelt ( berufsbedingt ) wie? 

• Wie sind Fuß- und Radwege ausgebaut?

• Wie gestalten GemeindebürgerInnen ihre Mobilität  
( anzahl der pkws in den haushalten, führerscheinbesitz etc.)?

> Gemeindespezifische Förderungen: 

• Wie ist das Förderwesen der Gemeinde organisiert?

• Wo liegen die Schwerpunkte ( Bauen, Wohnen, Wirtschaft,  
soziale unterstützungen, klimaschutz )?

• Welche Nutzungsdaten gibt es dazu?

> Gemeindeeigene Betriebe und deren Beschäftigungsstruktur: 

• Welche Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es in der Gemeinde?

• Wie viele Frauen und Männer sind in der Gemeinde beschäftigt?

• Wie ist die Verteilung von Voll- und Teilzeitarbeit?

• Welche Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten gibt es,  
und wie nutzen männer und frauen diese?

guter tipp: 
in vielen gemeinden sind im fremdenverkehr überwiegend (junge) frauen erwerbstä-
tig. daher ist dieser Bereich im hinblick auf Beschäftigungspotenziale für frauen von 
Bedeutung.

guter tipp: 
da, wo die gemeinde als arbeitgeberin fungiert, bieten sich auch gestaltungsmöglich-
keiten zur Beseitigung von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen. 
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Wem kommen WelcHe AnGeBote der Gemeinde zuGute?  
– BeisPiele

BeISPIeL 1: AUSGABen IM BereICh UnterrICht, erZIehUnG,  
SPort UnD WISSenSChAFt

die gruppe 2 „unterricht, erziehung, Sport und wissenschaft“ entspricht 15,6 % der gesamt-
ausgaben dieser pilotgemeinde und besteht aus rund 45 % pflichtausgaben (umlagen) und 
55 % ermessensausgaben.

GRUPPE 2 
UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT, WISSENSCHAFT 

            6 %
SUBVENTIONEN 
AN VEREINE

8 %
SCHÜLER-
INNEN
HORTE

1 %  BÜCHEREIEN

1 %  DIVERSE KOSTEN
SPORT/TENNIS-            

PLÄTZE/HALLEN    5 %

35 %
KINDERGÄRTEN 1- 3

SCHULEN 
(UMLAGEN)

45 %

Daten zur Kinderbetreuungssituation:
Zwei von drei kindergärten bieten nachmittagsbetreuung an. die gemeinde betreibt ge-
meinsam mit einem Verein einen hort für sechs bis 14-jährige. es gibt keine öffentliche 
kinderbetreuung ab 17 uhr oder für kinder unter 2,5 Jahren.
auf der gemeindehomepage ist eine aktualisierte, sehr übersichtliche Babysittingliste 
abrufbar. informationen zu tagesmüttern/-vätern finden sich nicht auf der homepage.

Daten zu den Beschäftigungseffekten im Schul- und Kindergartenbereich:
fünf Vollzeit- und eine teilzeit-Stelle(n) für frauen in kindergärten und als Schulwartin 
in der Volksschule. 

teILSChrItt 3: DIe BUDGetAUSGABen nACh GrUPPen, VerKnüPFt  
MIt VorhAnDenen GeSChLeChtSPeZIFISChen DAten

die in den vorangegangenen teilschritten durchgeführte datenanalyse gibt einen Überblick 
über strukturelle unterschiede zwischen den geschlechtern auf kommunaler ebene. die 
daten liefern u.a. informationen über unterschiedliche Lebens- und arbeitsmöglichkeiten 
von männern und frauen.

diese informationen und kenntnisse werden der analyse der Budgetausgaben zugrunde 
gelegt und mit den Budgetausgaben verknüpft, um feststellen zu können, wie sich diese 
auf die unterschiedlichen wirklichkeiten von frauen und männern auswirken könnten.

erst diese Verknüpfung lässt zu, Aussagen über die Gleichstellungseffekte des Budgets 
zu treffen.

die derzeitige Struktur und Logik der kommunalen Budgets (vertikale gliederung nach 
gruppen) ermöglicht keine aussagen über (unterschiedliche) effekte und wirkungen auf 
die geschlechter. erst in Verbindung mit statistischen daten lässt sich erschließen, wer 
in welchem ausmaß die Leistungen und förderungen der gemeinde in anspruch nimmt 
und somit von den ausgaben profitiert. 

guter tipp: 
der umfang der pflichtausgaben verkleinert den Spielraum für die ermessensausga-
ben einer gemeinde gerade in Zeiten budgetärer anspannung. in diesem Zusammen-
hang ist es wichtig, auch unter dem Blickwinkel der chancengleichheit, informationen 
zur Verfügung zu haben, aufgrund derer eine gemeinde ihre budgetären Schwerpunkte 
setzen und ihre aufgaben inhaltlich und langfristig definieren kann.

Je mehr transparenz über die auswirkungen der ausgaben erzielt werden kann, desto eher 
können ansatzpunkte und handlungsfelder in der kommunalen planung und gestaltung 
gefunden werden, die die gleichstellung zwischen frauen und männern (aber auch anderen 
gruppen) verbessern.

grundsätzlich kann und soll jede Budgetgruppe auf chancengleichheit überprüft werden, 
sofern die datenlage es zulässt.
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in der gruppe 2 sind die größten ausgaben jene für die infrastrukturbereiche Schule, hort 
und Kindergarten. das thema kinderbetreuung hat aus unterschiedlichen gründen (zuneh-
mende erwerbstätigkeit der frauen, rückgang der Landwirtschaft, Zunahme von kleinfami-
liären Strukturen, rückgang des generationenübergreifenden Zusammenlebens, Zunahme 
der alleinerzieherinnen, verpflichtendes kindergartenjahr der fünfjährigen) an Bedeutung 
gewonnen. Viele gemeinden sind mit einer verstärkten nachfrage konfrontiert und ver-
suchen, ihre angebote auszubauen und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der eltern 
auszurichten. obwohl die frage der kinderbetreuung grundsätzlich beide eltern angeht, 
liegt die Verantwortung dafür meist bei den müttern, sodass derzeit von einer verbesserten 
Situation vor allem frauen profitieren. dieser profit ist umso höher, je flexibler und an er-
werbsarbeitssituationen angepasster sich die Betreuungsangebote gestalten.

daher hat die arbeitsgruppe im rahmen der analyse vor allem fragen der Öffnungszeiten, 
der kosten und des alters der kinder interessiert. momentanes fazit: die nachfrage steigt 
und das angebot ist in der betreffenden gemeinde für die Zukunft nicht ausreichend. 
aber auch nichtinstitutionelle angebote (tagesmütter/-väter, Babysitterinnen... ) wurden 
aufgegriffen. auf der gemeindehomepage wird eine Babysittingliste geführt. die gemeinde 
hat einen entsprechenden kurs für alle anbieterinnen finanziert. anbieterinnen sind vor al-
lem Studentinnen und pensionistinnen.

Daten zu den geförderten Vereinen: 
Zu einigen Vereinen wurden im Vorjahr folgende daten erhoben: Jahresbudget, Subventio-
nen als % des Budgets pro mitglied, mitgliedsbeiträge und einnahmen daraus, mitglieder, 
davon unter 18 Jahren, meisterschaft erwachsene und Jugendliche ( ja/nein ).

VERTEILUNG DER VEREINSSUBVENTIONEN NACH THEMENBEREICHEN

3 %  KINDER/JUGENDLICHE (2 VEREINE)

KULTUR /FREIZEIT    

   (5 VEREINE)      8 %

44 %
SPORT 
(11 VEREINE/
OHNE SPORTPLÄTZE)

FEUERWEHR/
ROTES KREUZ

45 %

guter tipp: 
die Strukturierung der kommunalen Budgets in zehn (wirtschafts )gruppen legt nahe, zu- 
nächst jene gruppen näher zu betrachten, wo sich auswirkungen auf die geschlechter 
deutlicher zeigen und leichter erschließen. es sind dies die gruppen unterricht/erzie-
hung/Sport /wissenschaft (gruppe 2 ), kunst/kultur/kultus (gruppe 3 ), Soziale wohl-
fahrt/wohnbauförderung (gruppe 4 ), gesundheit (gruppe 5 ) und wirtschaftsförderung 
(gruppe 7 ). 

Bei der Diskussion um Auswirkungen der einzelnen Ausgabengruppen auf die Geschlech-
ter können nachfolgende Leitfragen herangezogen werden:

> welche ausgaben haben einen direkten einfluss auf die gleichstellung?

> wie beurteilen wir den Status quo? wo stehen wir in puncto gleichstellung?

> was fällt in der darstellung auf?

> welche weiteren daten und informationen brauchen wir, um relevante  
aussagen machen zu können?
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fazit: Überwiegend frauen und mädchen nutzen die angebote der Büchereien. im Sinne 
der gleichstellung sollten mehr angebote für männer und Buben geschaffen bzw. beste-
hende angebote für diese gruppe attraktiver gestaltet werden. 

BeISPIeL 2: AUSGABen IM BereICh KUnSt, KULtUr, KULtUS

die gruppe 3 kunst, kultur und kultus entspricht 3,5 % der gesamtausgaben in einer 
pilotgemeinde und besteht aus pflichtausgaben (umlagen ) und ermessensausgaben. 

hohe ausgaben in diesem Bereich finden sich bei dem Bildungs- und ausstellungszent-
rum (23 %) und für den Verein zur erhaltung traditionellen wissens (18 %). 

GRUPPE 3      
KUNST, KULTUR, KULTUS

EINRICHTUNGEN     12 %
DER MUSIKPFLEGE

35 %       
MUSIK UND

DARSTELLENDE KUNST23 %
BILDUNGS- UND 
AUSSTELLUNGSZENTRUM

       18 %
SUBVENTION 
AN VEREIN 
TRAD. WISSEN

1 %   
FÖRDERUNG
DER KÜNSTE

KIRCHLICHE
ANGELEGENHEITEN

  2 %                  

ALTSTADTSANIERUNG
UND ORTSBILDPFLEGE

   3 %

BRAUCHTUMSPFLEGE

6 %

der Verein erhielt im analysierten Budgetjahr eine höhere förderung als üblich, um eine 
größere investition zu tätigen (Sanierung einer einrichtung ). 
der Verein ist aufgrund des expandierenden tourismus eine wichtige attraktion und nützt 
zudem im ort vorhandene nahversorgungsbetriebe zum Vertrieb der erzeugten produkte.  

im Bereich des gesundheitstourismus stellen die angebote dieses Vereins einen wich-
tigen Beitrag dar. die weitergabe von altem, tradiertem heil- und gesundheitswissen 
sichert einen wichtigen Bestandteil des kulturellen erbes der gemeinde und hebt den 
Stellenwert dieser frauen zugeschriebenen arbeit, die in dieser gemeinde weniger Be-
schäftigungs- und erwerbsmöglichkeiten als männer vorfinden.

im Bereich der Vereinssubventionen finden sich in dieser Budgetgruppe die förderungen 
für die Sportvereine. im Bereich Sport sind die meisten Vereine angesiedelt, und diese 
bekommen auch hohe Subventionen. um hier eindeutige genderrelevante aussagen zu 
treffen, bedarf es der erhebung geschlechterspezifischer nutzungsdaten (derzeit wissen 
wir aus den erfahrungsberichten der gemeinden nur, dass beim tennisverein frauen 
und männer gleich verteilt sind und beim fußball männer überwiegen). da die gemeinde 
bereits erhebungsbögen eingeführt hat, wären diese nur mehr um die geschlechterge-
trennten nutzungsdaten zu erweitern.

Büchereien: 

eine detaillierte auswertung von geschlechtsspezifischen nutzungsdaten (Leserinnen) 
ergab folgende unterschiede zwischen männern/Buben und frauen/mädchen: 

> nach alterszielgruppen betrachtet, fällt auf, dass kinder- und Jugendliche ca. 45 % der 
nutzerinnen ausmachen bzw. die Bücherei stärker nutzen als erwachsene.

> Betrachtet man die Zielgruppen nach geschlecht, so zeigt sich, dass in jeder altersgrup- 
pe mädchen und frauen die Bücherei stärker nutzen als die männliche Bevölkerung. 

> ist bei den kindern bis 14 Jahre die unterschiedliche nutzung nach geschlecht nicht so  
auffällig, so ist sie jedenfalls bei den Jugendlichen stark ausgeprägt; lediglich 16 Bur-
schen (= 28 % der altersgruppe), aber 41 mädchen im alter von 14–18 Jahren borgten 
sich 2009 ein medium aus.

> Bei den erwachsenen setzt sich dieser trend weiter fort: Beinahe die hälfte der Leser-
innen sind erwachsene frauen. der männeranteil in dieser altersgruppe, die die Büche-
rei nutzen, beträgt gerade 16 %.

LESER UND LESERINNEN – BÜCHEREIEN 2009

MÄDCHEN  21 %
 BIS 14

9 %
ERWACHSENE 
MÄNNER      46 %

ERWACHSENE FRAUEN

BUBEN   16 %
BIS 14

6 %       
MÄDCHEN

14-18

2 %   
BUBEN

14-18
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die ausgaben der gruppe 4 sind einem hohem ausmaß pflichtausgaben: fast 70 % der 
ausgaben sind umlagen (Sozialhilfe und Jugendwohlfahrt) und an den Sozialhilfever-
band abzuführen. 
im rahmen der „freien wohlfahrt“ sind die aufwendungen für ein altenheim ein relevanter  
ausgabenbereich (etwas mehr als 10 % an den gesamtausgaben der gruppe 4). das  
altenheim bietet 13 altersgerechte wohnungen; derzeit sind zehn wohnungen ausschließ- 
lich von frauen genutzt.
weiters sind dieser untergruppe sonstige maßnahmen, Betreuungs- und Versorgungsan-
gebote für ältere menschen (wie die altenbetreuung und essen auf rädern) zuzurechnen. 
essen auf rädern wird derzeit für vier ehepaare, drei männer und 23 frauen organisiert 
bzw. finanziert. auch hier zeigt sich, dass der (kommunale) Versorgungsbedarf vor allem 
für ältere frauen groß ist.

in der untergruppe „Jugendwohlfahrt“ sind im rahmen der „ermessensausgaben“ die auf-
wendungen für die tagesmütter/-väter (14 % der untergruppe) die zweitgrößte ausgaben-
gruppe.

im Bereich der wohnbauförderung wird ein ökologischer und innovativer ansatz in der för-
derpolitik (mit der förderung alternativer energiequellen, entsorgung Bauschutt) verfolgt.

ein Blick auf die Statistik der Sozialhilfe-Bezieherinnen aus dem Jahr 2009 zeigt, dass zwei 
drittel der Sozialhilfe-Bezieherinnen weiblich sind; nach alter betrachtet, verteilen sich die 
frauen auf alle altersgruppen (25–56) gleichmäßiger als die männer.

Anmerkungen und Interpretationen aus der Geschlechterperspektive:

> dass überwiegend frauen die angebote für ältere menschen nutzen, ist einerseits auf 
den wesentlichen höheren frauenanteil in dieser altersgruppe zurückzuführen; ande-
rerseits ein hinweis darauf, dass ältere frauen (aufgrund sozialer und/oder ökonomi-
scher gründe, verstorbene partner etc.) stärker auf kommunale Versorgungsangebote 
angewiesen sind als ältere männer.

> dass frauen und männer gleichermaßen am erwerbsprozess (über den gesamten Le-
benszyklus hinweg gesehen) teilhaben und ansprüche aus den Versicherungsleistungen 
erwerben, ist nachhaltig und auf eine längere perspektive hin gesehen ein wichtiges 
element, um die kommunalen (v.a. einkommensabhängigen ) sozialen Versorgungsan-
gebote auf einem überschaubaren niveau halten zu können.

Das Bildungs- und Ausstellungszentrum:
die gemeinde betreibt das Zentrum, in dem kunstwerke eines verstorbenen gemeindebür-
gers ausgestellt sind, in eigenverwaltung und hat daher hohe aufwendungen im Bereich 
der Betriebskosten, der instandhaltung und der Öffentlichkeitsarbeit. im rahmen eines in 
auftrag gegebenen neuen museumskonzepts wird geprüft, inwieweit nutzungsmöglichkei-
ten im tourismusbereich, aber auch im Bildungsbereich ausgebaut werden können.

aus genderperspektive sind hier vor allem zukünftige Beschäftigungsmöglichkeiten für 
frauen, die in dieser gemeinde in hohem ausmaß im tourismusbereich tätig sind, zu be-
achten. ferner können die unterschiedlichen interessen von frauen und männern in die 
museumskonzepte einfließen ( hier fehlen geschlechtsspezifische Besucherinnendaten ). 
Verstärkte Synergieeffekte mit anderen tourismusbereichen (Beherbergungsbetrieben, 
gesundheitseinrichtungen... ) sind zu erheben und zu berücksichtigen.

BeISPIeL 3: AUSGABen IM BereICh SoZIALe WohLFAhrt  
UnD WohnBAUFÖrDerUnG

die ausgaben von gruppe 4 Soziale wohlfahrt und wohnbauförderung entspricht ca. 8 %  
der gesamtausgaben der gemeinde. 

GRUPPE 4  
SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

16 %  FREIE WOHLFAHRT

12 %
JUGEND-
WOHLFAHRT

3 %
WOHNBAU-
FÖRDERUNG

ALLG. ÖFFENTLICHE 
WOHLFAHRT

69 %
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> rund ein drittel der erwerbstätigen frauen in einer pilotgemeinde arbeiten teilzeit oder 
in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis; gleichzeitig ist der anteil der erwach-
senen frauen in jener personengruppe, die über ein berufsloses einkommen oder über 
gar kein (eigenes ) einkommen verfügen, wesentlich höher als jener der männer. dies 
bedeutet, dass viele frauen im erwerbszyklus und v.a. im alter über kein (oder ein ge-
ringes) eigenes existenzabsicherndes einkommen verfügen, armutgefährdet sind und 
wesentliche soziale Versorgungsleistungen in anspruch nehmen müssen.

> in allen größeren gemeinden steigt die anzahl an alleinerziehenden eltern (großteils 
müttern); Bekanntlich ist das Verarmungsrisiko bei den alleinerziehenden frauen (und 
deren kindern) besonders hoch. in Zusammenhang mit gender Budgeting stellt sich die 
frage, inwieweit die familienpolitischen maßnahmen und sozialen aktivitäten die Be-
dürfnisse dieser Zielgruppe gut abdecken und zu einer reduzierung des armutsrisikos 
dieser personengruppe beitragen und welche spezifischen Bedürfnisse alleinerziehen-
de mütter oder Väter in der gemeinde haben.

guter tipp: 
aus den dargestellten unterschieden zwischen den geschlechtern ergeben sich hilfreiche  
fragestellungen für die zukünftige gemeindepolitik und -verwaltung:

> welche auswirkungen kann die soziale und ökonomisch prekärere Situation von frauen 
für die gemeindepolitik haben? welche folgen sind mittel- bis langfristig auch für die 
gemeindefinanzen ableitbar (bei einem fortgeschriebenen Status quo)? welche gestal-
tungs- und Steuerungsmöglichkeiten sind denkbar?

> wie kann die „abwanderung“ von v.a. weiblichen Jugendlichen reduziert bzw. wie ein 
„rückzug“ unterstützt werden? welche „maßnahmen“ sind hier zielführend?

> in welchem umfang können bestimmte Zielgruppen (z. B. ältere frauen, alleinerziehende)  
an sozialen Versorgungs- und freizeitangeboten etc. partizipieren? gibt es spezifische 
maßnahmen, die diese Zielgruppen brauchen? in welchem umfang ist diese personen-
gruppe in die verschiedenen Vereinsaktivitäten einbezogen? 

und nocH ein PAAr kurzGefAsste erGeBnisse 
zum nAcHdenken:
 

> die positive Bevölkerungsentwicklung einer pilotgemeinde ist primär durch Zuzüge 
bedingt, v.a. aus der ländlichen umgebung („teilurbanisierung“). aus der perspektive 
des gender Budgeting sollte hinterfragt werden, inwieweit über Siedlungs-/wohn-
baupolitik den wohn- und Lebensbedürfnissen dieser Zuzüge rechnung getragen 
wird sowie welche sozialen integrationsmaßnahmen diese gruppen (nach geschlecht 
und sozialem Status) brauchen und in welchem umfang diese in der gemeinde- und 
Budgetplanung in den verschiedenen ausgabengruppen Berücksichtigung finden.

> in einer region spiegeln die Beschäftigungsmöglichkeiten für frauen eine bekannte 
und traditionelle Struktur wider. knapp 60 % der weiblichen erwerbspersonen sind in 
den klassisch-weiblichen Branchen tätig. relativ hoch ist der anteil der selbstständig 
Beschäftigten oder mithelfenden angehörigen an den gesamterwerbspersonen (auf-
grund der großen Bedeutung des landwirtschaftlichen Sektors für die region). 173 der 
insgesamt 445 Selbstständigen sind frauen. 

 in diesem Zusammenhang wäre eine genauere analyse zur Struktur der weiblichen 
Selbstständigen und mithelfenden angehörigen von interesse. die Situation von in der 
Landwirtschaft tätigen frauen ist oftmals geprägt durch eine hohe arbeitsbelastung, 
einer mehrfachbelastung durch die mutter- und hausfrauenrolle sowie durch geringe 
einkommensmöglichkeiten.

> ein weiterer ansatzpunkt aus gender-Budgeting-perspektive wäre, die Qualität der ge-
sundheits-/krankheitsversorgung nach geschlechterkriterien zu untersuchen: Beispiels-
weise kann überprüft werden, ob medizinische und gesundheitsangebote (angebote im 
kurativen und präventiven Bereich) für die Zielgruppen erreichbar und verfügbar sind 
und ob sie den spezifischen Bedürfnissen von frauen, männern, Älteren, kindern etc.  
im gewünschten ausmaß entsprechen. 

Weitere mögliche Fragestellungen im Bereich Gesundheit wären:

• wie viele männer und frauen nutzen gesundheitsfördernde  
bzw. präventionsangebote (gesunde gemeinde)?

• wie wirken diese angebote, was kann verbessert werden? 

• wie viele Ärztinnen (v.a. gynäkologie ) gibt es? wie ist die Versorgung?
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nach der Beendigung von Schritt 3 zwischen mai 2010 und februar 2011 arbeiteten 
mehrere pilotgemeinden gender-Budgeting-Überlegungen in bereits vorhandene oder 
zukünftige pilotprojekte ein. 

detAilProjekte im rAHmen Von Gender fokus 

BeISPIeL 1: GenDer-ASPeKte In Der toUrISMUSFÖrDerUnG UnD  
-entWICKLUnG AM BeISPIeL eIneS AUSSteLLUnGSZentrUMS

1. Prioritäten setzen: 

Problemfelder und handlungsbedarf: 
die frauenbeschäftigungsquote in der gemeinde ist im nÖ-Vergleich eher niedrig, es 
fehlt an Beschäftigungsmöglichkeiten vor ort, auch an teilzeitarbeit. wie viele gemeinden 
ist auch diese von abwanderung betroffen. attraktive arbeitsplätze und erschwingliche 
wohnmöglichkeiten sollen den Zuzug fördern.

erfolgschancen: 
für frauen gibt es reale Beschäftigungschancen im tourismusbereich. dazu gehören 
die Beherbergungs- und gastbetriebe (Zuwachs der nächtigungszahlen), aber auch die 
Schaffung von attraktiven angeboten im ort für die gäste. hier sind in den letzten Jah-
ren einige arbeitsplätze entstanden. dazu gehören geschäfte, wo verstärkt regionale 
und selbstgemachte produkte von frauen verkauft werden, und das ausstellungszent-
rum, das durch ein in auftrag gegebenes museumskonzept neu und attraktiver gestaltet 
werden soll. die kooperation des Zentrums mit anderen einrichtungen, die teilweise ein 
alteingesessener frauenverein betreibt, setzt positiv auf die vorhandenen ressourcen 
und nützt Synergieeffekte.

Was ist wichtig im hinblick auf die Zukunftsentwicklung?
die gemeinde setzt seit einiger Zeit verstärkt und mit viel erfolg auf gesundheitstouris-
tische konzepte. einen hohen gewinn hat die gemeinde, wenn sie aus diesen konzepten 
unter optimaler nutzung vorhandener ressourcen und regionaler Vorteile weitere effekte 
erzielen kann wie:      > Steigerung des tourismus

> Schaffung neuer projekte und initiativen
> erhöhung der (frauen)Beschäftigungsquote 

Budgetpolitik: 
die gemeinde beschäftigt eine tourismusmanagerin, die die projekte konzeptioniert, ko-
ordiniert und öffentlichkeitswirksam präsentiert.
die gemeinde entschied sich auch für dieses projekt als thema, um die zwei innovativen 
impulse chancengleichheit und museumspädagogik und die vorhandenen externen res-
sourcen optimal zu nutzen. nach dem motto „wenn wir etwas ganz neues starten, dann 
machen wir’s gleich richtig!“. 
mit unterstützung der expertin wurde ein kurzkonzept erarbeitet, das vor allem die er-
warteten effekte und die dafür notwendigen einzelnen Schritte zum inhalt hatte.

scHritt 4: Von der BudGetBAsisAnAlyse zur Aktion

WIe Geht eS nACh Der BUDGetBASISAnALySe WeIter?

wenn ein Überblick über die Budgetausgaben, über vorhandene oder fehlende daten unter 
einbeziehung von Strukturdaten geschaffen wurde, kann ein politischer willensbildungs-
prozess beginnen. Sein mögliches ergebnis sollte die entscheidung für ein (oder mehrere)  
themenfelder sein, die im folgenden Schritt geschlechtergerecht gestaltet werden: 

1.  Prioritäten setzen:

> welche problemfelder können Sie nun benennen, und wo sehen Sie den meisten 
handlungsbedarf (Beschäftigung, abwanderung, kinderbetreuung... )? 

> wo können Sie in der Budgetpolitik ansetzen (definieren von handlungsbedarf  
und handlungsspielraum)?

> was sehen Sie im hinblick auf die Zukunftsentwicklung der gemeinde  
als besonders wichtig an, und wovon profitiert die gemeinde am meisten?

> wo sehen Sie die meisten erfolgschancen (realisierbarkeit hinsichtlich  
organisatorischer/personeller Voraussetzungen)?

2.  Ziele formulieren: 

> was soll sich konkret und in welchem Zeitraum verändern?

> an welchen indikatoren können Sie die Zielerreichung messen/erkennen? 

3.  Maßnahmen – Arbeits- und Zeitplan erstellen:

> wie kann dies erreicht werden, welche maßnahmenschritte  
braucht es im einzelnen?

> wie können die maßnahmen so ausgearbeitet werden,  
dass sie nachweisbar und überprüfbar gleichstellung fördern? 

> Bis wann sollen sich die maßnahmen im Budget auswirken ( Voranschlag)?

> was braucht es bis dahin: detaildaten erheben, entscheidungsgremien  
miteinbeziehen, budgetäre maßnahmen zur Zielerreichung vorschlagen?

> welche und wie viel Öffentlichkeitsarbeit soll die maßnahmen begleiten?
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BeISPIeL 2: AUSSerFAMILIäre KInDerBetreUUnG – StAtUS QUo UnD BeDArF

1. Prioritäten setzen:

die entscheidung der gemeinde für ein pilotprojekt zum thema kinderbetreuungsangebo-
te war von folgenden Überlegungen und erkenntnissen aus der Budgetanalyse getragen: 

Problemfelder und handlungsbedarf:

> die gemeinde liegt in einem Zuzugsgebiet. gute Verkehrsanbindungen sowie noch  
gut erschwingliche grundstücks- und wohnungspreise haben einen relevanten Be-
völkerungszuwachs erzeugt. Vor allem junge familien mit kleinen kindern siedeln 
sich im gemeindegebiet an. 

> die erwerbsbeteiligung und das ausbildungsniveau von frauen sind deutlich gestie-
gen, viele frauen sind im teilzeitbereich tätig (handel ). auch hier sind arbeitszeiten 
derart gestaltet, dass sie oft mit den Öffnungszeiten der kinderbetreuungsplätze 
nicht gut harmonieren. die auswirkungen haben in einem hohen ausmaß die mütter 
zu tragen.

> aufgrund der wahlmöglichkeiten im Bereich des kindergeldbezugs und der steigenden  
erwerbstätigkeit der frauen steigt die nachfrage nach kinderbetreuungsplätzen für  
kinder unter drei Jahren, aber auch im Bereich der Schulhorte. die gemeinde ver- 
sucht, auf diese nachfrage zu reagieren, und sieht sich daher auch mit stark steigen-
den kosten in diesem Bereich konfrontiert.

Was ist wichtig im hinblick auf die Zukunftsentwicklung? 

es ist daher wichtig, Zukunftsentwicklungen optimal einzuschätzen und passgenaue 
angebote und deren finanzierung zu überlegen. dies soll mit diesem projekt erreicht 
werden.

erfolgschancen:

mithilfe von derzeitigen und zukünftig zu erwartenden daten zu neuzuzügen und eltern- 
beschäftigung soll eine optimale einschätzung des zu erwartenden Bedarfs erreicht 
werden und rechtzeitig mit geeigneten maßnahmen darauf reagiert werden.

2. Ziele formulieren: 

erhöhung der weiblichen Beschäftigungsquote 
(grundlagen aus der Budgetbasisanalyse: weibliche Beschäftigungsrate,  
alleinerzieherinnenanteil, armutsrisiko, geringe mobilität, zu wenig ausbildungen, 
hohe präsenz von frauen in der tourismusbranche)

erhöhung des Frauenanteils in den entscheidenden Gremien 
(grundlagen aus der Budgetbasisanalyse zu repräsentation von frauen  
und männern in den Vereinsvorständen und im gemeinderat...)

Spezielle Berücksichtigung weiblicher Zielgruppen bei der Angebotsentwicklung 
(grundlagen aus der Budgetbasisanalyse: Besucherinnen derzeit zu 80 % weiblich, 
überwiegend pensionistinnen; Schulen, kindergärten, Seminargäste)

3. Maßnahmen – Arbeits- und Zeitplan erstellen: 

Detailerhebungen:

> erhebung von geschlechtsspezifischen nutzungsdaten:  
Beschäftigte im tourismusbereich und gesundheitseinrichtungen,  
nächtigungszahlen 

> daten zu den Besucherinnen: nach genutzten einrichtungen,  
Sommer- und wintergästen, tagesausflugsgästen

> Benötigte arbeitskräfte und deren Qualifikation,  
weiterbildungsbedarf

Maßnahmen:

> Synergieeffekte: Vernetzung/kooperation mit Beherbungsbetrieben,  
Bildungs- und gesundheitseinrichtungen, gastronomie, geschäften –  
darstellung der gleichstellungsspezifischen effekte dieser Vernetzungen 

> entwicklung von weiterbildungsangeboten im tourismusbereich mit  
speziellem augenmerk auf: museumspädagogik, gesundheitstourismus,  
lokale gastronomie, Bioprodukte aus der region...

> genderspezifische aspekte im neuen museumskonzept 

> gendersensible gestaltung von ausstellungen

> finanzierungsplan: investive und laufende kosten für die gemeinde/  
zu erwartende einnahmen durch den laufenden Betrieb

> Zukünftiger Betrieb: welche Bedingungen könnten an das konzept bzw.  
Berichtswesen geknüpft sein, um genderspezifische auswirkungen  
sichtbarer zu machen?
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2. Ziele formulieren:

Ziel des projekts ist die entwicklung bzw. die erweiterung von verschiedenen angeboten 
der außerfamiliären kinderbetreuung, welche den Bedürfnissen erwerbstätiger eltern  
entspricht. das angebot sollte flexibel und ausreichend sein (angebot entspricht der 
nachfrage).

3. Maßnahmen – Arbeits- und Zeitplan erstellen

> erhebung der derzeitigen angebote im detail: kosten, einnahmen,  
Öffnungszeiten, unterschiedliche altersgruppen, Beschäftigungseffekte

> erhebung zum Verhältnis von angebot und nachfrage (2008–2010)

> daten zum Verhältnis kinderbetreuungseinrichtungen und  
erwerbstätigkeit der eltern

> Bevölkerungsstrukturdaten im Bereich Zuwanderung, alterstruktur,  
familienstrukturen, geburtenraten etc. und deren Veränderungen

> planung einzelner Schritte zur umsetzung  
eines bedarfsorientierten angebots
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VArIAnte 1: BeISPIeL GeSChLeChterGereChte LeItLInIen 
Für DIe VereInSFÖrDerUnG

die arbeitsgruppen in den pilotgemeinden haben die formulierung geschlechtergerechter  
Leitlinien für die Vereinsförderung angeregt. 

die auswirkungen von Vereinstätigkeiten auf frauen und männer sind selten dokumentiert 
und überprüfbar. tätigkeitsberichte, mitglieder- bzw. nutzungsstatistiken, die aufschluss 
über effekte oder unterschiede zwischen den geschlechtern geben könnten, fehlen häu-
fig. 

aufgrund der Verschlechterung der budgetären Spielräume vor allem bei den ermessens-
ausgaben ist es empfehlenswert, Vereine auf der grundlage einer transparenten, nachvoll-
ziehbaren und an gleichstellung orientierten Strategie zu fördern. 

Werden Vereine im Bereich Soziales gefördert und inhaltliche Vorgaben als Fördervor-
aussetzungen eingeführt, so erfordert dies: 

1. die Beschreibung der Zielgruppen nach geschlecht, für die förderungen beantragt  
und verwendet werden können: z. B. pflegebedürftige, kranke, ältere, einkommens-
schwächere männer und frauen, alleinerziehende etc.

2. die Beschreibung der aktivitäten, die gefördert werden sollen, z. B. Beratung,  
Versorgung mit mitteln des alltäglichen Bedarfs (essen), persönliche dienste,  
pflegeleistungen etc.

scHritt 5: AusWirkunGen Auf dAs BudGet  
in den Gemeinden
UnD WIe KoMMt DAS jetZt InS BUDGet? 

im Schritt 4 wurden projekte entwickelt und maßnahmen geplant. die jeweiligen fachaus-
schüsse bzw. der gemeinderat diskutieren diese und fassen die notwendigen Beschlüsse. 
dann werden die akkordierten maßnahmen und projekte und die im Voranschlag zu pla-
nenden Budgetmittel an den Budgetausschuss weitergeleitet. dort können sich diese in 
zweierlei hinsicht auswirken: sie verändern nicht die höhe, sondern nur die ausrichtung 
bestehender Budgetansätze oder die beschlossenen maßahmen bewirken Budgetum-
schichtungen und - änderungen. 

VArIAnte 1: 

Die Maßnahmen betreffen in erster Linie eine bedürfnisgerechtere Ausrichtung beste-
hender Budgetansätze und Maßnahmen:

> was muss konkret bei Vorgaben durch die gemeinde (Leitlinien,  
Qualitätsanforderungen, dokumentation, maßnahmenausgestaltung etc.)  
verändert werden?

> welche richtlinien muss der gemeinderat (oder ein anderes gremium) ändern?

> welche anforderungen an die dokumentation und das Berichtswesen  
werden gestellt? 

guter tipp: 
um die dokumentation und das Berichtswesen zu verbessern, sollen einheitliche daten-
blätter verwenden werden. mit diesen erfassen die zuständigen fachabteilungen in der 
Verwaltung und die jeweiligen Vereine und Leistungserbringerinnen die personenbezoge-
nen daten nach geschlecht, eventuell auch nach alter und familienstand (kundinnen, 
nutznießerinnen, Zielgruppen). 
die geschlechtergerechte ausgestaltung der angebote soll ebenso wie alle anderen for-
mulierten Qualitätskriterien erfasst und in Berichtsformularen dokumentiert werden.

guter tipp: 
Die Gemeinde gestaltet ihre Förderpolitik von Vereinen auf Basis einer geschlechter- 
gerechten Leitlinie: 
die inhaltlichen Bereiche (Budgetuntergruppen wie Sport, erziehung, Soziales etc.) sollen 
durch konkrete Zielvorgaben gesteuert werden. inhaltliche Vorgaben als fördervorausset-
zung erfordern eine politische abstimmung und festlegung (Bspw. förderung der mäd-
chen und Buben als Voraussetzung für Vereinsförderung im Bereich Sport) in Vorfeld.
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diese Vorgaben sollen expertinnen der gemeinde (Sozialausschussmitglieder, obleu-
te sozialer und karitativer einrichtungen etc.) ausformulieren. Voraussetzung für eine 
praktikable und bedürfnisgerechte formulierung ist die erhebung des Status quo („was 
fördern wir bis jetzt im Bereich Soziales?“, „wo sehen wir derzeit und zukünftig einen 
Bedarf an sozialer unterstützung für frauen und männer, die durch Vereine erbracht 
werden kann, etc.?“).

VArIAnte 2: BeISPIeL Für eIne BeILAGe ZUM BUDGetVorAnSChLAG  
(erLäUterUnGen) AUS DeM DetAILProjeKt – GenDerSenSIBLe  
MoBILItätS- UnD VerKehrSPLAnUnG 

1. Ausgangssituation und inhaltliche Begründung:

im ländlichen raum sind die möglichkeiten der mobilität für menschen ohne pkw einge-
schränkt. Viele Begleit- und Servicewege für kinder und ältere menschen fallen an, die 
häufig frauen übernehmen. als gruppe gesehen sind frauen häufiger umweltfreundlich 
und kostengünstig mobil als männer. Sie nutzen öfter öffentliche Verkehrsmittel, fahren 
mehr mit dem rad oder gehen zu fuß.5

ein Bürgerinnenbeteiligungsprojekt in der gemeinde beschäftigt sich mit den themen 
Verkehrsplanung, Sicherheit, parkraumgestaltung sowie Spielplatzgestaltung und bietet 
optimale Bedingungen für die umsetzung von geschlechtergerechten mobilitätsmaßnah-
men, weil alle Zielgruppen vertreten sind und ihre alltagserfahrungen einfließen lassen.

2. Zielsetzung der Maßnahme:

> herstellung von chancengleichheit in der mobilität 

> Verbesserung der mobilitätschancen von frauen im  
Versorgungs- und freizeitverkehr

das örtliche Bürgerinnenbeteiligungsprojekt, das die zukunftsorientierte weiterentwick- 
lung des wohnorts für alle einwohnerinnen zum Ziel hat, soll die maßnahmen umsetzen.

5	 Vgl.	dazu	NÖ	Landesverkehrskonzept,	Heft	22:	Gender	Mainstreaming	und	
Mobilität	in	Niederösterreich,	St.	Pölten	2005	

VArIAnte 2: 

Die geplanten Maßnahmen betreffen Budgetumschichtungen/-änderungen  
oder neue Ansätze: 

> hier ist die Vorabstimmung und diskussion bzw. die Zusammenarbeit zwischen 
fachausschüssen und Budgetausschuss von großer Bedeutung, um im Zuge  
der Budgetplanung rechtzeitig die erforderlichen mittel „reservieren“ zu können.

der Budgetplanung sowie der Voranschlagerstellung sind die geplanten Vorhaben als 
erläuterungen beizulegen.
in diesen erläuterungen sollen zur Begründung die geschlechterrelevanten daten aus 
der planungsphase einbezogen und die Ziele für die jeweilige Budgetperiode in qualita-
tiver und/oder quantitativer hinsicht definiert werden. 

 

u
m

s
c

H
ic

H
tu

n
G

e
n

guter tipp: 
generell sind inhaltliche Vorgaben ( inhaltliche fördervoraussetzung) so zu formulieren, 
dass sie nicht zu einengend, aber auch nicht zu allgemein gefasst sind und auf die 
gemeindeinteressen abzielen. 

 
P

r
o

je
k

t 
m

it
 B

e
te

il
iG

u
n

G
d

e
r

 B
ü

r
G

e
r

/i
n

n
e

n

 
e

r
W

e
it

e
r

u
n

G
 u

m
 

c
H

A
n

c
e

n
G

le
ic

H
H

e
it

ABB. 28



70 71impulse aus der praxis

3. Indikatoren und Meilensteine der Zielerreichung:

1. Bestandsaufnahme mit geschlechtsspezifischer datenerhebung und -auswertung: 
Siedlungsstruktur, Lage von erwerbs- und Versorgungseinrichtungen, Schule und 
kindergärten, soziale infrastruktur, öffentliche nahverkehrsangebote, rad- und 
fußwege, einbeziehen der mobiltätsumfrage des Bürgerinnenbeteiligungprojekts

2. prüfung der Budgetmittel/investitionen im Verkehrswesen unter dem aspekt des 
sozialen nutzens für die gemeinde

3. Leitlinien für eine geschlechtergerechte Verkehrsplanung festlegen

4. erarbeitung eines maßnahmenkatalogs zur erhöhung der Sicherheit und Barriere-
freiheit sowie fuß- und radläufige Vernetzung von öffentlichen einrichtungen und 
anderen Servicewegen (einkaufen, kinderbetreuungseinrichtungen... )

5. erhöhung der Beteiligung von frauen in den planungsgremien und einbeziehen 
von fachfrauen (bei geringerer repräsentation als männer )

ABB. 29   arbeitsgruppe Spillern

ABB. 30   arbeitsgruppe poysdorf
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die Schritte 2 bis 5 des bisher dargestellten prozesses in den pilotgemeinden sollen 
zukünftig standardisiert und systematisch erfolgen. 

Um die Anforderungen eines solchen Gender-Budgeting-Kreislaufs zu erfüllen, 
empfehlen die exptertinnen:

> standardisierte erhebungen von nutzungsdaten nach geschlecht und alter  
(Statistiken, kundinnenbefragungen, Besucherinnenzahlen)

> systematische und einheitliche Berichtslegung (tätigkeitsberichte) durch  
Leistungserbringerinnen (Vereine) mit geschlechtsspezifischen daten zu: 

• umfang und art der aktivitäten und maßnahmen,

• Statistiken über Beteiligungen (Vereinsvorstand, Vereinsmitglieder),  
und Besucherinnen 

• die einschätzung der Zielerreichung ( z. B. erhöhung des männer- oder  
frauenanteils, spezifische angebote für mädchen/Buben etc.)

• sowie eine genaue mittelverwendung und deren Verknüpfung mit dem Voranschlag

> diese daten sollten mindestens einmal jährlich ( in Jahresberichten oder im Vorfeld 
der kommenden Budgetplanungsphase ) ausgewertet werden. für die diskussion in 
den politischen ausschüssen oder im gemeinderat bereitet die Verwaltung daten 
und informationen vor. 

> ausschüsse oder gemeinderat diskutieren und bewerten effektivität und effizienz 
der maßnahmen anhand dieser ergebnisse: 

• welche Veränderungen zeichnen sich ab?

• in welchem umfang konnten die gewünschten/beabsichtigten Ziele  
erreicht werden?

• wo gibt es abweichungen, und was können die gründe dafür sein?

• was bedeutet das für die inhaltliche planung für die nächste periode  
(fehlende daten, konkretisierung, neue maßnahmenentwicklung)?

> handlungsempfehlungen – konkrete planungsschritte für die kommende  
Budgetperiode (siehe Schritt 4 ): welchen Steuerungs- und finanzierungsbedarf 
leiten wir daraus für die nächste periode ab?

scHritt 6: Gender BudGetinG  
im lAufenden BudGetProzess der Gemeinden

WIe KAnn GenDer BUDGetInG nAChhALtIG  
IM BUDGetProZeSS VerAnKert WerDen?

das instrument des gender Budgeting versteht sich nicht als zusätzliches instrument, 
sondern ist eine integrative Strategie. die vorhandenen oder neu zu erstellenden do-
kumentations- und Berichtsinstrumente sollen um geschlechterspezifische daten und 
informationen angereichert und in das aktuelle Budget integriert werden. 

für den Budgetvollzug sind im Speziellen im hinblick auf die Überprüfung von gleichstel-
lungswirkungen auch ein inhaltliches controlling und damit Steuerung von interesse.

nachfolgend findet sich eine idealtypische darstellung der Verankerung des gender 
Budgeting im gesamten Budgetierungsprozess:6 

VERWOBENE PRINZIPIEN
DER BUDGETPOLITIK
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6	 Regina	Frey,	Manfred	Köhnen	(Hrsg.	Östereichisches	Bundeskanzleramt,	
Bundesministerin	für	Frauen,	Medien	und	öffentlichen	Dienst):	Arbeitshilfe	
für	Gender	Budgeting	in	der	Verwaltung.	Wien,	November	2007,	S.	11	
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II: VoLLZUG

ein nächster Schritt im Budgetvollzug ist die ist-analyse des Budgets im hinblick auf 
Verteilungseffekte der relevanten ausgabenzuteilungen auf männer und frauen oder be-
stimmte gruppen von frauen und männern. die fragestellungen und instrumente, die 
hierbei Verwendung finden, sind abhängig von den jeweiligen (unterschiedlichen) ausga-
benarten und von den fachlichen Zusammenhängen.

Bei direkten transfers oder Zuwendungen (an einzelpersonen) beispielsweise werden nut-
zungsstatistiken (oder nutzungsinzidenzanalysen7 – nach geschlecht) herangezogen, um 
Verteilungseffekte auf die geschlechter beurteilen zu können. Voraussetzung dafür ist die 
kenntnis über die geschlechterverteilung der potenziellen Zielgruppe, um den mitteltrans-
fer etwa als geschlechtergerecht oder -ausgewogen bezeichnen zu können.
in diese ausgabengruppen können neben den individualförderungen auch infrastrukturan-
gebote und Leistungen, die von der kommune selbst betrieben werden, fallen wie Sport- 
und freizeiteinrichtungen, Bibliotheken, museen etc.

Bei indirekten transfers (Zuwendungen an institutionen, öffentliche und private einrich-
tungen, Vereinsförderungen etc.) ist die Beantwortung von Verteilungseffekten abhängig 
vom Zweck und inhalt der Zuwendung. hierbei kann von den institutionen der nachweis 
einer gleichstellungsneutralen oder -fördernden mittelverwendung erbracht werden: 

> durch entsprechende nutzungsstatistiken 

> durch den nachweis der geschlechtergerechten ausrichtung der angebote und 
dienstleistungen der einrichtungen

> die einhaltung von Qualitätsstandards (Beispielsweise:  
Sportangebote der Vereine, gendersensible Berufsberatung/aufbrechen  
von rollenstereotypen usw.). 

wenn indirekte transfers auch Beschäftigungseffekte (z. B. pflegeheime, wirtschaftsför-
derung etc.) haben, ist die Beurteilung, welche und wie viele arbeitsplätze für frauen und/
oder männer geschaffen wurden, ebenfalls Bestandteil der ist-analyse.

Bei investitionen der kommunen z. B. in Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen oder in den 
tourismus können direkte und indirekte effekte nachgewiesen werden. diese betreffen 
einerseits eine bedarfs- und bedürfnisgerechte ausgestaltung bzw. realisierung (z. B. 
Berücksichtigung unterschiedlicher mobilitätsbedürfnisse oder kundinnenbedürfnisse ), 
andererseits haben diese investitionen auch Beschäftigungseffekte. in diesem Zusam-
menhang ist derzeit aus genderperspektive die frage zu beantworten, in welchem umfang 
öffentliche investitionen die Beschäftigungs- und damit einkommensmöglichkeiten (und 
die soziale absicherung) von frauen verbessern.

7	 Nutzungsinzidenzanalysen	beschreiben	Verteilungseffekte	–	d.	h.	in	unserem	
Zusammenhang,	wie	sich	Ausgaben	des	Staates	bzw.	die	Nutzung	bestimm-
ter	Transfers/Leistungen	auf	die	Einkommensverteilung	oder	auf	Einkom-
menskomponenten	(eben	auch	geschlechtsspezifisch)	auswirken.	

I. erSteLLUnG

da nicht alle Budgetansätze gleich relevant für die gleichstellung von frauen und män-
nern sind, werden in dieser phase die gruppen und untergruppen nach ihrer relevanz 
klassifiziert. 

eine zentrale rolle für ein gelungenes gender Budgeting spielt die formulierung von 
gleichstellungszielen sowie dazugehöriger indikatoren, ohne die gleichstellungswirkun-
gen nicht beschrieben und überprüft werden können.

um umsetzbare und konkrete gleichstellungsziele sinnvoll zu formulieren, müssen im 
Vorfeld ausreichend daten nach geschlecht ausgewertet werden. auf dieser entschei-
dungsgrundlage können fachausschüsse, Verwaltung und Budgetausschuss in enger 
Zusammenarbeit handlungsfelder und gleichstellungsaufgaben festlegen sowie die 
Budgetansätze konkretisieren. 
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 guter tipp: 
In der regel eignen sich jene Maßnahmen, die sich direkt an Personen oder bestimmte 
Bevölkerungsgruppen richten oder direkte Auswirkungen auf die Lebensbedingungen 
von teilen der Bevölkerung haben, für eine Genderanalyse, z. B.: 

> gemeindespezifische förderungen an (Versorgungs-)einrichtungen und personen
> Vereinssubventionen
> investitionen und großvorhaben ( kindergartenbau, Sporthallen, radwege,  

wohnungen...)
> maßnahmen im rahmen regionalwirtschaftlicher entwicklungskonzepte (Leader...)
> maßnahmen im rahmen gemeindespezifischer programme (gesunde gemeinde, 

klimabündnis, Bürgerinnenbeteiligungsprojekte, dorferneuerung...)

guter tipp:
Um gleichstellungsbezogene Maßnahmen und Ziele begründen zu können, sollten fol-
gende Fragen gestellt werden:

> welche maßnahmen werden in welchem umfang von männern und/oder von frauen 
in anspruch genommen?

> welche maßnahmen haben positive gleichstellungswirkungen? 
> welche ausgaben haben einen einfluss auf die Situation ( wohn-, Lebens- und 

arbeitsqualität ) von frauen und männern? wie kann sich diese durch budgetäre 
interventionen/maßnahmen verbessern/verschlechtern?

> welche daten und informationen wären erforderlich, um dies beurteilen zu können?



78 79

In der Literatur und in den vorliegenden Gender-Budgeting-Praxisbeispielen wird bei 
der Ist-Analyse immer auch die Frage nach den Auswirkungen auf die unbezahlte Ar-
beit, die zu zwei Drittel von Frauen geleistet wird8, gestellt:

> in welchem umfang wirken sich transfers, öffentlich erbrachte Leistungen, 
deren kürzung oder ausweitung auf die unbezahlt erbrachte arbeit aus?

> werden dadurch frauen im haushalt, in der kindererziehung, in der privaten 
pflege ent- oder belastet?

III. PrüFUnG/eVALUIerUnG

die im Budgetvollzug erhobenen wirkungsanalysen werden im prüfungsverfahren be-
wertet (Soll-ist-Vergleiche). auch hier ist darauf hinzuweisen, dass dies nur auf Basis 
vorliegender Zielindikatoren möglich ist. dies entspricht einem gender-controlling im 
Sinne eines abgleichs von beabsichtigten und tatsächlichen gleichstellungswirkungen. 
es wird beurteilt, welche tatsächlichen ergebnisse in der Verteilung der Budgetmittel 
erzielt wurden und ob diese - auf Basis der vorab für den jeweiligen Bereich definierten 
Ziele - für die gleichstellung als positiv, neutral oder negativ zu bezeichnen sind.
ausgehend von diesen Bewertungen werden handlungsempfehlungen und erwünschte 
Veränderungen für die nächste planungsperiode formuliert – womit der Budgetkreislauf 
geschlossen ist.

8	 Vgl.	dazu	Statistik	Austria,	Zeitverwendung	2008 /09.	Ein	Überblick	über	
geschlechtsspezifische	Unterschiede.	Wien	2009	S	33ff.		
Unter	unbezahlter	Arbeit	wird	verstanden:	Haushaltsführung,	Kinderbetreu-
ung,	Betreuung	Erwachsener,	Freiwilligenarbeit /Ehrenamt	
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projekt gender fokus:
WissensaufBau und schulungsangeBote 
für Gemeinden und Gender-BudGetinG-interessierte 

Schon während der projektarbeit bei gender fokus waren Schulungen wichtige themen 
und Bestandteile des projektdesigns. Vertreterinnen aller teilnehmenden projektgemein-
den, aber auch Bedienstete der abteilungen finanzen und gemeinden des amts der nÖ 
Landesregierungen konnten sich zum thema gender Budgeting weiterbilden. 

die kommunalakademie nÖ ist federführend in der aus-, fort- und weiterbildung für 
niederösterreichische gemeinden. Speziell in der transnationalen Vernetzung mit den 
tschechischen partnerinnen zu themen der gemeindearbeit und der weiterbildungs-
strukturen unterstützte dir. harald Bachhofer, mpa mBa von der kommunalakademie 
nÖ, das projektteam: 

„die arbeit im projekt gender fokus hat einen 
neuen Blickwinkel auf die weiterbildung von 
gemeindemandatarinnen und Bediensteten ge-
bracht. es gibt kein einfaches Schema f, nach 
dem alle gemeinden beurteilt werden können. 
da gender Budgeting aber ein nutzbringendes 
instrument für die gemeindefinanzen – gerade 
jetzt in Zeiten der krise und einsparungen – 
ist, ist es für die kommunalakademie nÖ ein 
dringendes anliegen, die resultate aus gender 
fokus nachhaltig in Bildungsprogrammen zu 
implementieren.“

ein wesentliches ergebnis des projekts gender fokus ist daher die implementierung des 
know-hows, das im Zuge des projekts aufgebaut wurde, in die weiterbildungsstruktu-
ren. das thema gender Budgeting wird in Zukunft in die führungskräfteausbildungen 
von kommunalakademie nÖ und des amtes der nÖ Landesregierung aufgenommen, 
konkret: 

> im universitätslehrgang „public management“ im modul Budgetwesen

> in den kursen für amtsleiter und amtsleiterinnen 

> im rahmen der führungskräfteausbildung des amtes der nÖ Landesregierung  
wird gender Budgeting in die bestehende gender-mainstreaming-Schulung  
integriert. 

 
W

is
s

e
n

 A
ls

 s
tA

r
t

s
c

H
u

lu
n

G
s

A
n

G
e

B
o

te

ji
H

lA
VA

: 
A

lt
s

tA
d

t

ABB. 33



82 83

 
AnHAnG 
 
 



84 85

to-do-liste 
gender Budgeting

die nachstehende to-do-Liste fasst nochmals die wichtigsten arbeitsschritte zur imple-
mentierung von gender Budgeting zusammen. die Schritte 1 und 2 aus der arbeit mit den 
pilotgemeinden wurden ausgelassen, da sie vor allem bei der ersten durchführung von 
gender Budgeting (pilotprojekt ) wesentlich sind. 

So wie die nÖ gm-matrix umfasst die to-do-Liste die phasen analyse ( inklusive der 
Bewertung des Status quo bezüglich gleichstellung), Ziel, umsetzung ( inklusive der rück-
kopplung zum Budget ) und evaluierung.
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DETAILS ERGEBNISSE (BITTE EINTRAGEN) ERLEDIGT/ VORHANDEN

AUSWAHL 
BUDGETANSATZ

DATENRECHERCHE -
 ANALYSE

BEWERTUNG 
DES STATUS QUO 
BEZÜGLICH 

FORMULIERUNG VON 
GLEICHSTELLUNGS-
ZIELEN

MASSNAHMEN-
PLANUNG

RÜCKKOPPLUNG 
ZUM BUDGET

EVALUIERUNG 

 GRUPPE: 
 ABSCHNITT: 
 UNTERABSCHNITT/TEILABSCHNITT:
 VORANSCHLAGSTELLE: 

 DATEN ZUR BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR: 
 DATEN ZUR INFRASTRUKTUR: 
 DATEN ZUR LEISTUNGSSTRUKTUR: 
 DATEN ZU ZIELGRUPPEN NACH GESCHLECHT: 
 DATEN ZU NUTZUNG: 
 DATEN ZU INDIKATOREN (projektspezifisch):
 WEITERE DATEN:

 GENDER GAPS* 1: 

/
 GENDER GAP 2:

/
> GENDER GAP 3:

 ZIEL 1

 ZIEL 2 

 ZIEL 3 

 MASSNAHME 1:

 MASSNAHME 2: 

 MASSNAHME 3:

 ERHEBUNG/ABSCHÄTZUNG DER KOSTEN
 DARSTELLUNG IM BUDGET

 GRAD DER ZIELERREICHUNG
 AUFLISTUNG VON ERWÜNSCHTEN/UNERWÜNSCHTEN EFFEKTEN
 TREFFSICHERHEIT DER MAßNAHME

* 
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geschlechtergerechte leitlinien 
fÜr die Vereinsförderung

Die Leitlinien beinhalten die Zielsetzungen der Gemeinde. 
Förderungen an einen Verein werden beispielsweise nur gewährt, wenn der Verein:

> gleichermaßen männer und frauen (Burschen und mädchen ) in das  
Vereinsleben einbezieht bzw. spezifische interessen von frauen und männern 
in den Vereinsaktivitäten berücksichtigt

> einen Beitrag zum kulturellen, sozialen Leben leistet, den sozialen Zusammenhalt  
und das gemeinwesen fördert und alle Bevölkerungsgruppen einbezieht

> einen Beitrag zur Jugendarbeit und/oder Seniorinnenarbeit für beide  
geschlechter leistet

> Versorgungsangebote schafft, die die gemeindeangebote ergänzen, etc. 

In den Förderanträgen (einheitliche Formulare) beschreiben die Vereine:

> mit welchen geplanten aktivitäten/maßnahmen sie diese Ziele erfüllen  
können (mindeststandards/-ziele festlegen)

> in welchem umfang sie welche frauen und männer erreichen können/wollen  
(kennzahlen)

> Beilagen: Vereinsregisterauszug, mitglieder und funktionen im Verein  
(nach geschlecht )

(einheitliches) Berichtswesen und Abrechnung (Vorlage):

> tätigkeitsbericht (umfang und art der Vereinsaktivitäten/maßnahmen,  
Statistiken über Beteiligungen/Besucherinnen etc. nach geschlecht )

> einschätzung der Zielerreichung durch den Verein (bezogen auf den antrag)

> genaue mittelverwendung

ANTRAGSSTELLER/IN ( VEREIN, ORGANISATION ) 

KONTAKTDATEN UND ANSPRECHPERSON

FORMULARVORSCHLAG FÖRDERANSUCHEN

BANKVERBINDUNG

VEREINSZWECK, ZIELSETZUNG DES VEREINS (STATUT BEILEGEN)  VEREINSREGISTERNR.

TITEL DES VORHABENS / PROJEKTTITEL (AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG)

ZIELE DES VORHABENS: 

ANZAHL DER MITGLIEDER:       WEIBLICH MÄNNLICH

WAS SOLL KONKRET FÜR FRAUEN ERREICHT WERDEN?

WAS SOLL KONKRET FÜR MÄNNER ERREICHT WERDEN?

LEISTUNGSBESCHREIBUNG:

WELCHE AKTIVITÄTEN UND LEISTUNGEN WERDEN KONKRET FÜR FRAUEN ANGEBOTEN?

WELCHE AKTIVITÄTEN UND LEISTUNGEN WERDEN KONKRET FÜR MÄNNER ANGEBOTEN?
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projektstruktur 
gender fokus und team 
Sowohl in niederösterreich als auch bei den tschechischen partnerinnen waren pro-
jektteams auf Verwaltungsebene installiert. in niederösterreich bestand dieses team 
aus Vertreterinnen der nÖ Landesakademie als Leadpartnerin und der nÖ Landesver-
waltung/kommunalakademie nÖ sowie den beiden gender-Budgeting-expertinnen. 

auf ebene der pilotgemeinden waren arbeitsgruppen installiert, denen Vertreterinnen 
der gemeindepolitik und der gemeindeverwaltung angehörten.

PP SÜDBÖHMEN

PROJEKTTEAM
SÜDBÖHMEN

5 PROJEKTGEMEINDEN
MIT ARBEITSTEAMS

LP NIEDERÖSTERREICH
STEUERUNGSTEAM

PROJEKTTEAM
NIEDERÖSTERREICH

5 PROJEKTGEMEINDEN
MIT ARBEITSTEAMS

PP VYSOCINA

PROJEKTTEAM
VYSOCINA

5 PROJEKTGEMEINDEN
MIT ARBEITSTEAMS

informationen zum projekt gender fokus sind gesammelt auf der projekt-homepage 
www.genderfokus.at dargestellt worden sowie auf den Seiten der nÖ Landesakademie 
http://www.noe-lak.at/projekte.html und des amtes der nÖ Landesregierung  
www.noe.gv.at/chancengleich. 

FORMULARVORSCHLAG FÖRDERANSUCHEN

SONSTIGE ERKLÄRUNGEN

FINANZIERUNGSPLAN

GESAMTKOSTEN:                                                   €         

DAVON  EIGENLEISTUNG €

  VORAUS. EINNAHMEN €

  ANDERE FÖRDERGEBER/INNEN €

  BEANTRAGTE FÖRDERUNG €

BEANTRAGTE SUBVENTION /FÖRDERUNG (KOSTENAUF-
STELLUNG IM DETAIL DEM ANTRAGSFORMULAR BEIFÜGEN)

ANTRAGSSTELLUNG:    ERSTMALIG                      WIEDERHOLT

€

UNTERZEICHNUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE PERSON

ZIELGRUPPENBESCHREIBUNG: FÜR WELCHE ZIELGRUPPEN NACH GESCHLECHT, ALTER, ANDEREN 
FAKTOREN WERDEN LEISTUNGEN ERBRAUCHT

MASSNAHMENBESCHREIBUNG: WELCHE MASSNAHMEN WERDEN DURCHGEFÜHRT, UM OBEN ANGE-
FÜHRTE LEISTUNGEN ANBIETEN ZU KÖNNEN?

EVALUIERUNG: WIE KANN DIE ZIELERREICHUNG ÜBERPRÜFT WERDEN? 
WELCHE DATEN NACH GESCHLECHT WERDEN VORGELEGT?

ABB. 34

www.genderfokus.at
http://www.noe-lak.at/projekte.html 
www.noe.gv.at/chancengleich
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univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.  
Friedrich zibuschka
Funktion in Gender Fokus: 
Mitglied Steuerungsteam

Dir. harald Bachhofer, MPA MBA
Funktion in Gender Fokus: 
Mitglied Steuerungsteam 

Rudolf Stöckelmayer
Funktion in Gender Fokus: 
Mitglied Steuerungsteam

sowie weiteren Mitgliedern 
des Steuerungsteams

Mag.a Elisabeth Eckhart M. A.
Funktion in Gender Fokus: 
Expertin
 

Maria Moser-Simmill
Funktion in Gender Fokus: 
Expertin 

Franz Dworak, akad. VM
Funktion in Gender Fokus: 
Mitglied Projektteam

Paul Schandl
Funktion in Gender Fokus: 
Mitglied Projektteam

DAS nÖ-teAM BeStAnD AUS: 

Mag.a Susanne Karner
Funktion in Gender Fokus: 
Projektleitung

Dipl.-Ing.in Brigitta hemmelmeier-händel
Funktion in Gender Fokus: 
Projektmanagement 

Dr.in Sabine hilbert
Funktion in Gender Fokus: 
Öffentlichkeitsarbeit
 

Maria Rigler
Funktion in Gender Fokus: 
Projektsteuerung



94 95

literaturVerzeichnis

amt der nÖ Landesregierung, gender-mainstreaming-arbeitkreis (hrsg. ),  
Leitfaden geschlechtergerechtes Verwalten.  
Strategie gender mainstreaming, St. pölten 2007

Bundeskanzleramt Österreich. Bundesministerin für frauen und öffentlichen  
dienst (hrsg. ), gender Budgeting: Beispielkatalog gleichstellungsziele im  
rahmen der wirkungsorientierten haushaltsführung, dezember 2009

regina frey, manfred köhnen (hrsg. Östereichisches Bundeskanzleramt Österreich, 
Bundesministerin für frauen, medien und öffentlichen dienst ):  
arbeitshilfe für gender Budgeting in der Verwaltung. wien 2007

kommunalakademie nÖ, dir. harald Bachhofer, einführung in das haushaltsrecht. 
Schulungsunterlage beim Vorbereitungskurs für die ablegung der gemeindedienstprüfung. 
St. pölten 2009

nÖ Landesverkehrskonzept, heft 22:  
gender mainstreaming und mobilität in niederösterreich. St. pölten 2005

Statistik austria, Zeitverwendung 2008/09.  
ein Überblick über geschlechtsspezifische unterschiede. wien 2009 

aBBildungsVerzeichnis

ABB.  1: nÖ gm-matrix

ABB.  2: projektgebiet

ABB.  3: transnationales treffen Jihlava Juli 2010 © gender fokus

ABB.  4: arbeitsgruppe horn © gender fokus

ABB.  5: Strukturierung der prozesse in den pilotgemeinden im projekt gender fokus

ABB.  6: transnationales treffen in St. pölten, oktober 2011 © gender fokus

ABB.  7: prinzipien für die Budgetplanung, fotoprotokoll aus einer Basisschulung

ABB.  8: teich in Spillern © marktgemeinde Spillern

ABB.  9: Vinothek in poysdorf © Stadtgemeinde poysdorf

ABB. 10: krems Luftbild © Stadtgemeinde krems

ABB. 11: index der Bevölkerungswentwicklung aus: Budgetbasisanalyse gender fokus

ABB. 12: wohnbevölkerung nach Lebensunterhalt aus: Budgetbasisanalyse gender fokus

ABB. 13: Basisschulung Bad traunstein © Bad traunstein

ABB. 14: Basisschulung Bad traunstein © Bad traunstein

ABB. 15: erwerbstätige nach wirtschaftszweigen aus: Budgetbasisanalyse gender fokus

ABB. 16: familien nach familientyp aus: Budgetbasisanalyse gender fokus

ABB. 17: Vereinswesen aus: Budgetbasisanalyse gender fokus

ABB. 18: gemeindeeigene Betriebe und deren Beschäftigungsstruktur  
 aus: Budgetbasisanalyse gender fokus

ABB. 19: gruppe 2 unterricht, erziehung, Sport, wissenschaft aus: Budgetbasisanalyse gender fokus

ABB. 20: arbeitsgruppe krems © gender fokus

ABB. 21: Verteilung der Vereinssubventionen nach themenbereichen  
 aus: Budgetbasisanalyse gender fokus

ABB. 22: Leser und Leserinnen- Büchereien 2009 aus: Budgetbasisanalyse gender fokus 

ABB. 23: gruppe 3 kunst, kultur, kultus aus: Budgetbasisanalyse gender fokus

ABB. 24: gruppe 4 Soziale wohlfahrt aus: Budgetbasisanalyse gender fokus

ABB. 25: Vor der Stadtmauer Jihlavas © gender fokus

ABB. 26: Spillern Luftbild © marktgemeinde Spillern

ABB. 27: Bad traunstein Steingiganten © marktgemeinde Bad traunstein

ABB. 28: flipchart aus fotoprotokoll

ABB. 29: arbeitsgruppe Spillern © gender fokus

ABB. 30: arbeitsgruppe poysdorf © gender fokus

ABB. 31: horn kunsthaus © Stadtgemeinde horn

ABB. 32: gender Budgeting kreislauf

ABB. 33: transnationales treffen St. pölten februar 2010, dir. harald Bachhofer © gender fokus

ABB. 34: projektstruktur gender fokus



96 97

MeDIenInhABerIn  nÖ Landesakademie 
UnD herAUSGeBerIn körperschaft öffentlichen rechts  

 
gesetz über eine nÖ Landesakademie 1995 i. d. f. 2008 

GESChäFTSFÜhRER dr. christian milota

ADRESSE neue herrengasse 17a 
3109 St. pölten

KoNTAKT t: +43-2742-294 
f: +43-2742-294-17404 
e: office@noe-lak.at

AuToRINNEN mag.a elisabeth eckhart 
dr.in Sabine hilbert 
maria moser-Simmill

REDAKTIoNSLEITuNG  mag.a Susanne karner

REDAKTIoNSTEAM dir. harald Bachhofer, mpa mBa, franz dworak, akad. Vm, 
   dr.in Brigitta hemmelmeier-händel, dr.in Sabine hilbert, 
   maria rigler, paul Schandl, rudolf Stöckelmayer

LEKToRAT matthias goldmann

GESTALTuNG tina hochkogler

DRuCK Berger druck

ISBn    978-3-901967-37-5   
 erschienen im Juni 2011

 

kofinanziert durch die europäische union aus dem europäischen fonds für regionale entwicklung

gefördert aus mitteln des Landes niederösterreich, der nÖ Landesakademie, der kommunalakademie nÖ und ecoplusKOFINANZIERT DURCH DIE EUROPÄISCHE UNION AUS DEM EUROPÄISCHEN FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG
SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.


	VORWORT: Mag.a  Barbara Schwarz
	VORWORT: Mag. Wolfgang Sobotka
	VORWORT: Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. Friedrich Zibuschka
	INHALT
	AUF EINEN BLICK  Wissenswertes zu Gleichstellung von Geschlechtern und Gender
	PROJEKT GENDER FORKUS: „Chancengleichheit   in regionalen und kommunalen Budgets“  im Überblick
	GENDER BUDGETING IN SECHS SCHRITTEN
	Gebrauchsanweisung 
	SCHRITT 1: Motivation durch Nutzen
	SCHRITT 2: Vorbereitung und Start
	Basisschulung Gender Budgeting
	AUF EINEN BLICK: Wissenswertes zum Gemeindebudget
	SCHRITT 3: Budget und Chancengleichheit analysiert
	Wer lebt wie in unserer Gemeinde? - Beispiele
	Was bietet die Gemeinde für wen an? - Beispiele 
	Wem kommen welche Angebote der Gemeinde zugute?  - Beispiele 
	SCHRITT 4: Von der Budgetbasisanalyse zur Aktion
	Detailprojekte im Rahmen von Gender Fokus 
	SCHRITT 5: Auswirkungen auf das Budget  in den Gemeinden
	SCHRITT 6: Gender Budgeting  im laufenden Budgetprozess der Gemeinden
	PROJEKT GENDER FOKUS: Wissensaufbau und Schulungsangebote  für Gemeinden und Gender-Budgeting-Intere
	ANHANG
	TO-DO-Liste  Gender Budgeting
	Geschlechtergerechte Leitlinien für die Vereinsförderung
	Formularvorschlag Förderansuchen
	Projektstruktur Gender Fokus und Team
	Abbildungsverzeichnis
	Literaturverzeichnis
	Impressum und Offenlegung 



