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Hauptjahresdaten der Arbeitsstatistik für die Bundesrepublik Deutschland
in Tausend 

Merkmal 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bevölkerung1 i 82.532 82.501 82.438 82.315 82.218

M 40.356 40.354 40.340 40.301 40.274

F 42.176 42.147 42.098 42.014 41.944

Sozialversicherungspflichtig i 26.955 26.524 26.178 26.354 26.855 27.458

Beschäftigte2 M 14.773 14.541 14.286 14.424 14.770 15.064

F 12.181 11.983 11.892 11.931 12.085 12.394

darunter Ausländer i 1.874 1.805 1.755 1.790 1.844 1.901

Arbeitslose insgesamt JD i 4.377 4.381 4.861 4.487 3.776 3.268

„ M 2.446 2.449 2.606 2.338 1.900 1.668

„ F 1.931 1.933 2.255 2.149 1.873 1.600

darunter Ausländer „ i 543 545 673 644 559 497

Jugendliche unter 20 Jahren „ i 84 75 124 108 83 67

Schwerbehinderte* „ i 168 174 180 182 171 154

Teilzeitarbeitsuchende Arbeitslose* „ i 394 391 491 517 466 397

Arbeitslosenquote3 insgesamt JD i 11,6 11,7 13,0 12,0 10,1 8,7

„ M 12,4 12,5 13,4 12,0 9,8 8,6

„ F 10,8 10,8 12,7 12,0 10,4 8,9

darunter Ausländer „ i 20,2 20,3 25,2 23,6 20,3 18,1

darunter Jugendliche unter 20 Jahren „ i 4,5 4,2 7,4 6,8 5,3 4,3

Arbeitsuchende* JD i 5.434 5.849 6.412 6.212 5.627 5.058

„ M 3.018 3.254 3.413 3.227 2.849 2.601

„ F 2.416 2.594 2.999 2.985 2.779 2.457

Gemeldete Stellen insgesamt JD i 355 286 413 564 621 569

darunter nur für Teilzeitarbeit „ i 66 54 130 183 193 176

Zugang an Arbeitsuchenden* JS i 7.455 6.900 6.840 6.431 6.430 6.339

Zugang an Arbeitslosen* JS i 7.629 8.235 8.379 8.116 8.233 8.436

Zugang an gemeldeten Stellen JS i 2.467 2.136 2.731 2.932 2.898 2.649

Kurzarbeiter8 JD i 195 151 126 67 68

Arbeitnehmer in Maßnahmen zur
Arbeitsbeschaffung5     JD i 97 86 48 44 41 40

Ratsuchende der Berufsberatung4 JS i 2.133 2.048 1.949 2.059

„ M 1.091 1.051 1.006 1.072

„ F 1.041 997 944 987

Gemeldete Berufsausbildungsstellen4 JS i 547 520 471 459 510 512

darunter unbesetzt geblieben4 JE i 15 13 13 15 18 20

Gemeldete Bewerber für
Berufsausbildungsstellen4 JS i 720 736 741 763 734 620

darunter: unversorgt/noch nicht vermittelt4 JE i 35 44 41 49 33 14

Teilnehmer an Maßnahmen zur
beruflichen Weiterbildung5 JD i 260 184 114 119 132 151

Eingliederungszuschüsse5 JD i 153 110 60 82 112 128

Empfänger Arbeitslosengeld II6 4.982 5.392 5.772 5.005

Empfänger Sozialgeld6 17.742 1.955 1.964 1.895

Empfänger von Arbeitslosengeld7 JD i 1.919 1.845 1.728 1.445 1.080 916

*  Ab 2005 ergänzende Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA. Die Arbeitslosenstatistik basiert ab 2005 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA, aus als 
plausibel bewerteten Datenlieferungen zugelassener kommunaler Träger und  - sofern keine plausiblen Daten geliefert wurden - auf ergänzenden Schätzungen der Statistik 
der BA. Ergänzende Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA enthalten keine Daten von zugelassenen kommunalen Trägern. 

JD = Jahresdurchschnitt, JS = Jahressumme, JE = Jahresende

1 Quelle: Statistisches Bundesamt ; Stichtag 31.12. - für das Jahr 2006 - Ergebnisse zum 30.09.2006 aus der Bevölkerungsfortschreibung
2 jeweils Ende Juni; Daten ab 2006 vorläufig - nach dem Arbeitsortprinzip
3 Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose)
4  Berichtsjahr: 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres.  Ab Juli 2005 wurde die Berichterstattung der Daten über Ratsuchende und Bewerber in der regionalen Dimension 

vom Beratungsort auf den Wohnort umgestellt. Durch nicht zuordenbare Daten sowie im Ausland wohnende Ratsuchende und Bewerber können sich bei regionalen Auswer-
tungen Differenzen zu den Bundesgebietssummen ergeben. Daten für das Berichtsjahr 2006/07 wurden revidiert.

5  Daten zu 2008 sind vorläufig. Die Förderstatistik basiert ab 2006 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA sowie aus als plausibel bewerteten Datenlieferungen der 
zugelassenen kommunalen Träger.

6  Daten mit Wartezeit von 3 Monaten ab Januar 2005 bis einschließlich August 2008; Daten für September bis Dezember 2008 gehen in die  Jahreswertsberechnung 2008 als 
vorläufig hochgerechnete Werte ein.

7 Zahl für 2008 beinhaltet in der Jahresdurchschnittsberechnung 2008 für die Monate November und Dezember 2008 geschätzte Werte.
8 Jahresdurchschnitt für 2008 kann nicht berechnet werden, da nur Werte für die Monate Januar bis September vorhanden sind.
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Hauptjahresdaten der Arbeitsstatistik für Westdeutschland
in Tausend

Merkmal 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bevölkerung1 i 65.619 65.680 65.698 65.667 65.664

M 32.074 32.111 32.129 32.128 32.144

F 33.545 33.569 33.569 33.539 33.521

Sozialversicherungspflichtig i 21.730 21.412 21.206 21.340 21.737 22.239

Beschäftigte2 M 12.145 11.973 11.807 11.905 12.185 12.427

F 9.586 9.438 9.399 9.435 9.553 9.812

darunter Ausländer i 1.773 1.706 1.654 1.682 1.731 1.787

Arbeitslose insgesamt JD i 2.753 2.783 3.247 3.007 2.486 2.145

„ M 1.594 1.608 1.749 1.567 1.245 1.089

„ F 1.159 1.175 1.497 1.440 1.239 1.055

darunter Ausländer „ i 468 469 582 555 477 423

Jugendliche unter 20 Jahren „ i 55 48 86 76 58 46

Schwerbehinderte* „ i 125 129 135 134 123 110

Teilzeitarbeitsuchende Arbeitslose* „ i 337 334 430 451 399 336

Arbeitslosenquote3 insgesamt JD i 9,3 9,4 11,0 10,2 8,4 7,2

„ M 10,2 10,3 11,3 10,1 8,1 7,0

„ F 8,3 8,4 10,7 10,2 8,7 7,4

darunter Ausländer „ i 18,8 18,9 23,5 22,1 18,8 16,8

darunter Jugendliche unter 20 Jahren „ i 3,8 3,5 6,5 6,0 4,6 3,6

Arbeitsuchende* JD i 3.429 3.757 4.301 4.164 3.702 3.301

„ M 1.962 2.145 2.296 2.162 1.868 1.690

„ F 1.467 1.612 2.005 2.002 1.835 1.610

Gemeldete Stellen insgesamt JD i 292 239 325 436 489 455

darunter nur für Teilzeitarbeit „ i 50 41 79 117 131 123

Zugang an Arbeitsuchenden* JS i 5.344 4.974 4.944 4.578 4.599 4.579

Zugang an Arbeitslosen* JS i 5.173 5.577 5.817 5.538 5.604 5.782

Zugang an gemeldeten Stellen JS i 1.830 1.658 2.021 2.167 2.169 1.951

Kurzarbeiter8 JD i 160 122 101 54 52

Arbeitnehmer in Maßnahmen zur
Arbeitsbeschaffung5     JD i 24 21 12 9 9 7

Ratsuchende der Berufsberatung4 JS i 1.550 1.488 1.436 1.537

„ M 792 762 738 794

„ F 758 726 698 742

Gemeldete Berufsausbildungsstellen4 JS i 427 407 371 360 394 402

darunter unbesetzt geblieben4 JE i 14 13 12 14 16 17

Gemeldete Bewerber für
Berufsausbildungsstellen4 JS i 502 523 538 559 547 482

darunter: unversorgt/noch nicht  
vermittelt4 JE i 22 29 30 33 23 10

Teilnehmer an Maßnahmen zur
beruflichen Weiterbildung5     JD i 161 121 76 81 90 104

Eingliederungszuschüsse5 JD i 56 40 28 47 68 75

Empfänger Arbeitslosengeld II6 3.186 3.462 3.394 3.235

Empfänger Sozialgeld6 1.255 1.399 1.402 1.350

Empfänger von Arbeitslosengeld7 JD i 1.326 1.288 1.208 1.023 769 647

Hinweis zum Gebietsstand: Alte Länder ohne Berlin

*  Ab 2005 ergänzende Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA. Die Arbeitslosenstatistik basiert ab 2005 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA, aus als plausibel 
bewerteten Datenlieferungen zugelassener kommunaler Träger und  - sofern keine plausiblen Daten geliefert wurden - auf ergänzenden Schätzungen der Statistik der BA. Ergänzende 
Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA enthalten keine Daten von zugelassenen kommunalen Trägern. 

JD = Jahresdurchschnitt, JS = Jahressumme, JE = Jahresende

1 Quelle: Statistisches Bundesamt ; Stichtag 31.12. 
2 jeweils Ende Juni; Daten ab 2006 vorläufig  - nach dem Arbeitsortprinzip
3 Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose)
4  Berichtsjahr: 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres.  Ab Juli 2005 wurde die Berichterstattung der Daten über Ratsuchende und Bewerber in der regionalen Dimension vom Bera-

tungsort auf den Wohnort umgestellt. Durch nicht zuordenbare Daten sowie im Ausland wohnende Ratsuchende und Bewerber können sich bei regionalen Auswertungen Differenzen zu den 
Bundesgebietssummen ergeben. Daten für das Berichtsjahr 2006/07 wurden revidiert.

5    Daten zu 2008 sind vorläufig. Die Förderstatistik basiert ab 2006 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA sowie aus als plausibel bewerteten Datenlieferungen der zugelassenen 
kommunalen Träger.

6  Daten mit Wartezeit von 3 Monaten ab Januar 2005 bis einschließlich August 2008; Daten für September bis Dezember 2008 gehen in die Jahreswertsberechnung 2008 als vorläufig hoch-
gerechnete Werte ein.

7 Zahl für 2008 beinhaltet in der Jahresdurchschnittsberechnung 2008 für die Monate November und Dezember 2008 geschätzte Werte.
8 Jahresdurchschnitt für 2008 kann nicht berechnet werden, da nur Werte für die Monate Januar bis September vorhanden sind.

Hauptjahresdaten der Arbeitsstatistik für Ostdeutschland
in Tausend

Merkmal 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bevölkerung1 i 16.913 16.821 16.740 16.648 16.554

M 8.282 8.243 8.212 8.173 8.131

F 8.631 8.578 8.529 8.475 8.423

Sozialversicherungspflichtig i 5.224 5.112 4.972 5.014 5.117 5.219

Beschäftigte2 M 2.629 2.567 2.479 2.519 2.585 2.636

F 2.596 2.545 2.493 2.496 2.532 2.583

darunter Ausländer i 101 99 96 101 107 114

Arbeitslose insgesamt JD i 1.624 1.599 1.614 1.480 1.291 1.123

„ M 852 841 856 771 655 579

„ F 772 758 758 710 635 545

darunter Ausländer „ i 75 76 91 89 82 74

Jugendliche unter 20 Jahren „ i 29 27 38 33 26 21

Schwerbehinderte* „ i 43 44 45 48 49 44

Teilzeitarbeitsuchende Arbeitslose* „ i 57 57 62 66 67 61

Arbeitslosenquote3 insgesamt JD i 20,1 20,1 20,6 19,2 16,8 14,7

„ M 20,6 20,6 21,3 19,5 16,7 14,8

„ F 19,6 19,5 19,7 18,8 16,8 14,5

darunter Ausländer „ i 38,8 38,8 45,2 42,4 38,0 33,9

darunter Jugendliche unter 20 Jahren „ i 7,0 6,9 10,8 9,9 8,4 7,3

Arbeitsuchende* JD i 2.005 2.092 2.111 2.048 1.925 1.758

„ M 1.056 1.109 1.117 1.065 981 911

„ F 949 982 994 983 944 847

Gemeldete Stellen insgesamt JD i 63 47 88 129 133 113

darunter nur für Teilzeitarbeit „ i 16 13 51 66 62 53

Zugang an Arbeitsuchenden* JS i 2.112 1.926 1.895 1.853 1.831 1.760

Zugang an Arbeitslosen* JS i 2.456 2.658 2.561 2.578 2.629 2.654

Zugang an gemeldeten Stellen JS i 637 478 710 765 729 698

Kurzarbeiter8 JD i 35 29 25 13 16

Arbeitnehmer in Maßnahmen zur
Arbeitsbeschaffung5 JD i 73 65 36 34 31 33

Ratsuchende der Berufsberatung4 JS i 583 555 511 520

„ M 300 287 267 277

„ F 283 268 244 244

Gemeldete Berufsausbildungsstellen4 JS i 119 113 100 99 116 110

darunter unbesetzt geblieben4 JE i 1 1 1 2 2 3

Gemeldete Bewerber für
Berufsausbildungsstellen4 JS i 218 213 202 204 186 138

darunter: unversorgt/noch nicht  
vermittelt4 JE i 1 15 11 16 10 4

Teilnehmer an Maßnahmen zur
beruflichen Weiterbildung5     JD i 99 63 38 37 42 47

Eingliederungszuschüsse5 JD i 97 70 32 35 44 53

Empfänger Arbeitslosengeld II6 1.796 1.930 1.884 1.769

Empfänger Sozialgeld6 519 556 562 544

Empfänger von Arbeitslosengeld7 JD i 593 557 520 423 311 269

Hinweis zum Gebietsstand: Neue Länder und Berlin

*  Ab 2005 ergänzende Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA. Die Arbeitslosenstatistik basiert ab 2005 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA, aus als plausibel 
bewerteten Datenlieferungen zugelassener kommunaler Träger und  - sofern keine plausiblen Daten geliefert wurden - auf ergänzenden Schätzungen der Statistik der BA. Ergänzende 
Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA enthalten keine Daten von zugelassenen kommunalen Trägern. 

JD = Jahresdurchschnitt, JS = Jahressumme, JE = Jahresende

1 Quelle: Statistisches Bundesamt ; Stichtag 31.12. 
2 jeweils Ende Juni; Daten ab 2006 vorläufig  - nach dem Arbeitsortprinzip
3 Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose)
4  Berichtsjahr: 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres.  Ab Juli 2005 wurde die Berichterstattung der Daten über Ratsuchende und Bewerber in der regionalen Dimension vom Be-

ratungsort auf den Wohnort umgestellt. Durch nicht zuordenbare Daten sowie im Ausland wohnende Ratsuchende und Bewerber können sich bei regionalen Auswertungen Differenzen zu 
den Bundesgebietssummen ergeben. Daten für das Berichtsjahr 2006/07 wurden revidiert.

5  Daten zu 2008 sind vorläufig. Die Förderstatistik basiert ab 2006 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA sowie aus als plausibel bewerteten Datenlieferungen der zugelassenen 
kommunalen Träger.

6  Daten mit Wartezeit von 3 Monaten ab Januar 2005 bis einschließlich August 2008; Daten für September bis Dezember 2008 gehen in die Jahreswertsberechnung 2008 als vorläufig 
hochgerechnete Werte ein.

7 Zahl für 2008 beinhaltet in der Jahresdurchschnittsberechnung 2008 für die Monate November und Dezember 2008 geschätzte Werte.
8 Jahresdurchschnitt für 2008 kann nicht berechnet werden, da nur Werte für die Monate Januar bis September vorhanden sind.       



Geschäftsbericht 2008

Siebenundfünfzigster Geschäftsbericht      
   der Bundesagentur für Arbeit

Für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 erstattet der Vorstand gemäß  

§ 393 Abs. 2 SGB III den folgenden, vom Verwaltungsrat genehmigten Geschäftsbericht.*

*Ausführungen zum SGB II unterliegen nicht der Genehmigung durch den Verwaltungsrat der BA.
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4  VOrWOrt  De s  VOrstANDe s

sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser,

das zurückliegende Jahr 2008 war für die bundesagentur für Arbeit (bA) von 
erfolgen, aber auch von neuen, großen herausforderungen geprägt. Die Zahl 
der arbeitslosen Menschen ist erneut zurückgegangen und im Oktober erstmals 
seit 16 Jahren unter die Marke von drei Millionen gefallen. Dies ist nach dem 
Überschreiten der fünf-Millionen-Marke Anfang 2005 ein Zeichen dafür, dass 
gute wirtschaftliche und politische rahmenbedingungen und gute Arbeit in der 
bA belohnt  werden. Auch die finanzen der bA haben sich besser entwickelt 
als erwartet – statt eines operativen Defizits von 2,5 Milliarden euro konnte 
ein Überschuss von 1,38 Milliarden euro erzielt werden. Und das, obwohl der 
beitragssatz Anfang des Jahres abermals abgesenkt worden war, und zwar von 
4,2 Prozent auf 3,3 Prozent. 

für diese positive bilanz gilt unser Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
sie haben es geschafft, das wesentliche Ziel der zweiten reformphase umzu-
setzen, nämlich in den durch die reform geschaffenen neuen strukturen das 
operative ergebnis der bA zu verbessern. Dass die bA den größten teil ihrer Ziele 
2008 erreicht hat, ist ganz wesentlich ein Verdienst jeder einzelnen Mitarbeiterin 
und jedes einzelnen Mitarbeiters. Unser Dank gilt ebenso allen Partnern in 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, vor allem in unserem Verwaltungsrat und im 
bundesministerium für Arbeit und soziales. erst das engagement aller beteiligten 
hat die erfolge möglich gemacht.

besonders erfreulich ist, dass 2008 zum ersten Mal seit vielen Jahren 
Langzeitarbeitslosigkeit in nennenswerter Größenordnung abgebaut werden 
konnte. Dies beweist, dass der Arbeitsmarkt dynamischer und flexibler gewor-
den ist und die Arbeit im rechtskreis des sozialgesetzbuches ii früchte 
trägt. Zugleich hat das Jahr 2008 aber auch gezeigt, dass auch in diesem 
bereich noch große Verbesserungspotenziale liegen – dies ganz unberührt 
vom Urteil des bundesverfassungsgerichtes, das die Mischverwaltung in den 
Arbeitsgemeinschaften verworfen hat. 

Die gute entwicklung der bA hat im vergangenen Jahr – wie schon im Jahr 
zuvor – für eine rege Diskussion über die höhe des beitragssatzes gesorgt. 
Anfang Oktober hat die große Koalition entschieden, den beitragssatz zur 
Arbeitslosenversicherung abermals zu senken. Vom Januar 2009 an ist er gesetz-
lich auf 3 Prozent festgelegt und im Zuge einer rechtsverordnung bis Mitte 2010 
auf 2,8 Prozent gesenkt.

VORWORT  DES  VORSTANDES
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Die bundesagentur für Arbeit hat für die beitragssatzanpassung die Voraus-
setzungen geschaffen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden durch die drei 
beitragssatzsenkungen innerhalb von drei Jahren um 30 Milliarden euro 
pro Jahr entlastet. Ob die einnahmeausfälle bis 2010 aus den vorhandenen 
rücklagen aufzufangen sind, hängt von der wirtschaftlichen entwicklung ab. 
Dennoch ist der Auftrag der Politik – mit geringeren Mitteln bei schlechterer 
Wirtschaftslage die Leistung weiter zu verbessern – auch ein Vertrauensbeweis 
in die Leistungsfähigkeit der bA. 

Angesichts der sich abzeichnenden Krise hat der Vorstand sich vorgenommen, 
die herausforderungen der aktuellen entwicklung anzunehmen und zugleich die 
Zukunftsthemen wie fachkräftebedarf und Prävention kraftvoll weiter voranzu-
treiben.

Heinrich Alt  Frank-J. Weise Raimund Becker 
Mitglied des Vorstandes  Vorsitzender des Vorstandes Mitglied des Vorstandes



6  VOrWOrt  De s  Ve rWALtUN Gsr Ate s

VORWORT  DES  VERWALTUNGSR ATES

Das Geschäftsjahr 2008 war von einer sehr positiven entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt geprägt. Dies ist sowohl den bis Mitte des Jahres guten gesamt-
wirtschaftlichen Voraussetzungen zu verdanken als auch den von Vorstand 
und Verwaltungsrat auf den Weg gebrachten reformen in der bundesagentur 
für Arbeit. es ist erfreulich, dass die integration arbeitsuchender Menschen in 
Ausbildung und beschäftigung inzwischen besser gelingt als früher. Zudem konn-
te der beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung 2008 erneut gesenkt werden. 
Dies hat eine spürbare finanzielle entlastung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
ermöglicht. Zugleich ist es der bundesagentur für Arbeit aufgrund der guten 
finanzentwicklung gelungen, rücklagen für konjunkturell schlechtere Zeiten auf-
zubauen. 

insgesamt geht die bundesagentur für Arbeit gut gerüstet in den sich bereits ende 
2008 abzeichnenden Abschwung am Arbeitsmarkt. sie kann die Auswirkungen der 
finanzkrise und des globalen wirtschaftlichen Abschwungs auf den Arbeitsmarkt 
nicht verhindern, aber mit ihrem instrumentarium aktiv dazu beitragen, so viel 
beschäftigung wie möglich zu halten. Der Verwaltungsrat ist der Überzeugung, 
dass die bundesagentur für Arbeit dies am wirkungsvollsten durch den einsatz 
von zukunftsorientierten und marktbezogenen Maßnahmen nach Wirksamkeit 
und Wirtschaftlichkeit gewährleisten kann. für die bundesagentur für Arbeit 
gilt es daher weiterhin, die erreichten Ziele zu verstetigen und die Qualität der 
Vermittlungsergebnisse zu verbessern.

Angesichts der schwierigen Lage für Wirtschaft und Arbeitsmarkt in den Jahren 
2009 und 2010 ist eine leistungsfähige bundesagentur für Arbeit unverzicht-
bar. Verwaltungsrat und Vorstand haben für 2009 einen haushalt vorgelegt, 
der es trotz negativer konjunktureller rahmenbedingungen ermöglicht, ange-
messen am Arbeitsmarkt reagieren zu können. Allerdings konnte bei der 
haushaltsaufstellung im herbst 2008 noch nicht die sich zum Jahreswechsel hin 
immer stärker eintrübende Konjunktur berücksichtigt werden. falls erforderlich, 
werden Verwaltungsrat und Vorstand entsprechend notwendige Korrekturen 
einbringen, um den haushalt der bundesagentur für Arbeit auch an die konjunk-
turellen Auswirkungen anzupassen.

Der Verwaltungsrat appelliert an die Politik, die haushaltsrisiken der 
bundesagentur für Arbeit nicht durch die Übertragung immer neuer gesamtge-
sellschaftlicher Aufgaben zu erhöhen. Gerade angesichts der sich eintrübenden 
Arbeitsmarktaussichten müssen sich die Arbeitsagenturen auf ihr Kerngeschäft 
beratung, Vermittlung und zielgerichtete, aktive förderung konzentrieren kön-
nen. Den eingliederungsbeitrag, der Anfang 2008 den Aussteuerungsbetrag 
abgelöst hat und mit dem die bundesagentur hälftig an den eingliederungskosten 
für empfänger des steuerfinanzierten Arbeitslosengeldes ii beteiligt wird, lehnt 
der Verwaltungsrat mit großer Mehrheit als verfassungswidrige Übertragung 
staatlicher Aufgaben ab. Der Verwaltungsrat hat sich zugleich dagegen ausge-
sprochen, die finanzierung der beiträge für Kindererziehungszeiten vom bund 
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auf die Arbeitslosenversicherung zu verlagern. es handelt sich auch hier um eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für deren finanzierung die steuerzahler und 
nicht die beitragszahler in die Pflicht genommen werden müssen.

Der Verwaltungsrat wird kontinuierlich darauf hinwirken, dass die bundesagentur 
für Arbeit gerade auch jetzt im Abschwung ihre Möglichkeiten im interesse 
von Arbeitslosen, Arbeitnehmern und Arbeitgebern sinnvoll nutzt. er appelliert 
an alle Akteure des Wirtschaftslebens, so weit wie möglich beschäftigung zu 
sichern und betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern. Dazu können eine 
intensive Nutzung von Kurzarbeit, verstärkte Anstrengungen zur Weiterbildung 
im betrieb, eine bessere Verbindung von Qualifizierung und Kurzarbeit sowie ein 
gezielter Ausbau beruflicher Weiterbildung insbesondere von gering qualifizierten 
Arbeitslosen und beschäftigten einen beitrag leisten.

Peter Clever  Annelie Buntenbach  
Vorsitzender des Verwaltungsrates  Stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates
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WIC HTIGE  ERE IGNISSE  IM  GESC HÄFTSJAHR 2008

1.  JANUAr  2008
Längere Anspruchsdauer für 
ältere Arbeitslosengeld-bezieher 
in Kraft getreten 

J ANUAr

26.  MA i  2008 
tag des Ausbildungs- 
platzes: bundesweit  
23.200 Ausbildungsplätze 
eingeworben

28 .  MA i  2008
bundesagentur für Arbeit 
zum dritten Mal mit total 
e-Quality Prädikat ausge-
zeichnet

MA i

JUN ifebrUAr APr iL

7.  APr iL  2008
Drei Jahre sGb ii: 
Der rückgang der 
Langzeitarbeitslosigkeit 
ist klar und eindeutig

3 .  MärZ  2008
bundespräsident horst Köhler 
besucht die bundesagentur 
für Arbeit

12 .  MärZ  2008
Grüne it – bundesagentur für 
Arbeit implementiert intelli-
gentes energiesparkonzept 
für Pc

MärZ
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1.  JUL i  2008
Arbeitslosengeld ii wird von 
347 eUr auf 351 eUr erhöht  

1.  JUL i  2008
Peter clever wird neuer 
Vorsitzender des 
Verwaltungsrates der bA

4 .  JUL i  2008
Verwaltungsrat beschließt 
geschäftspolitische Ziele 2009

4 .  JUL i  2008
Verwaltungsrat lehnt die 
Übernahme von finanzlasten 
des bundes ab

JUL i

AUGUst

16 .  sePteMber  2008
start des neuen Online-Portals 
www.planet-beruf.de

23 .  sePteMber  2008
investitionen in Weiterbildung 
lohnen sich – bundesagentur 
startet Qualifizierungskampagne 
„Weiter durch bildung“

26 .  sePteMber  2008
Verwaltungsrat erlässt 
änderungsanordnung der 
erreichbarkeitsanordnung

26 .  sePteMber  2008
Verwaltungsrat erlässt 
Anordnung zur förderung der 
berufseinstiegsbegleitung

sePteMber

14.  NOVeMber  2008
Verwaltungsrat verabschiedet 
haushalt 2009

NOVeMber

5.  DeZeMber  2008
Gesetz zur Neuausrichtung der 
arbeitsmarktpolitischen instru-
mente wird vom Deutschen 
bundestag beschlossen

17.  DeZeMber  2008
bericht des bundesministeriums 
für Arbeit und soziales zur 
evalu ation der experimentier-
klausel nach § 6c sGb ii dem 
Deutschen bundestag zugeleitet 

18 .  DeZeMber  2008
Verwaltungsrat stellt den von 
der bundesregierung mit 
Maßgaben ge nehmigten 
haushalt 2009 erneut fest

18 .  DeZeMber  2008
Verwaltungsrat schließt Ver-
einbarung zur Durchführung von 
Qualifizierungsangeboten für 
bezieherinnen und bezieher von 
Kurzarbeitergeld

DeZeMber

1.  OK tOber  2008
Verbesserung des Kinder- 
zuschlags in Kraft getreten

6 .  OK tOber  2008
Die bundesregierung be-
schließt, den beitragssatz zur 
Arbeitslosenversicherung zum 
1. Januar 2009 bis Mitte 2010 
auf 2,8 % zu senken

13 .  OK tOber  2008
erfreuliche bilanz des berufs-
beratungsjahres 2007/2008: 
erstmals seit sieben Jahren 
mehr unbesetzte Ausbildungs-
plätze als unversorgte bewerber 

31.  OK tOber  2008
bundeskanzlerin Angela Merkel 
besucht bundesagentur für 
Arbeit

OK tOber

30.  AUGUst  2008
inkrafttreten des 5. sGb iii- 
änderungsgesetzes: einführung 
des Ausbildungsbonusses und 
der berufseinstiegsbegleitung – 
Arbeitgeber erhalten für be-
stimmte förderungsbedürftige 
Personengruppen für zusätzlich 
geschaffene, betriebliche Aus-
bildungsstellen einen Zuschuss 
und junge Menschen werden 
beim Übergang von der schule 
in die Ausbildung begleitet 
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Ausbildungs- und  
Arbeitsmarkt im  

stabilen Aufwärtstrend

Rahmenbedingungen der BA: Entwicklung der Märkte

bei der entwicklung der Arbeitslosigkeit und dem Aufbau sozialversicherungspflich-
tiger beschäftigung blickt die bA auf ein positives Jahr zurück. Mit nachlassender 
Dynamik, aber weiterhin stabil, hat sich der Aufwärtstrend im Jahr 2008 fortgesetzt. 
Die bA konnte die sich daraus ergebenden Potenziale weitgehend nutzen: Die  
Zahl der Arbeitslosen sank im Jahresdurchschnitt von 4,861 Mio. im Jahr 2005 auf 
3,268 Mio. im vergangenen Jahr. Das zu vermittelnde Kundenpotenzial war rück-
läufig, die Zahl der offenen stellen stieg an. ebenso nahmen die qualifikatorischen 
Anforderungen an die gesuchten Arbeitskräfte zu. fachkräftebedarf und die folgen 
des demographischen Wandels zeigten sich am Arbeitsmarkt und bildeten sich zu-
nehmend in den statistiken ab. infolge der finanzkrise nahm die gute ent wicklung zum 
ende des Jahres allerdings ab und wird sich 2009 weiterhin spürbar abschwächen.

ähnliches galt auch für den Ausbildungsstellenmarkt: Zum Abschluss des 
berufsberatungsjahres waren erstmals seit sieben Jahren mehr unbesetzte 
Ausbildungsstellen (19.500) als unversorgte bewerber (14.500) zu bilanzieren. 
trotzdem bestanden weiterhin regionale und strukturelle Unterschiede, die die 
besetzung zahlreicher stellen erschwerten und eine Ausbildungsförderung auf 
hohem Niveau erforderlich machten. 

Wirkung und Wirtschaftlichkeit als Leitplanken …

Die zielgerichtete fortsetzung der reform der bA hin zu einem modernen 
Arbeitsmarktdienstleister war auch 2008 maßgeblich. sie wird durch das strategi-
sche Programm der bA 2007–2009 geprägt und erfüllt das Motto „Aktiv für Arbeit“ 
mit Leben. Durch die konsequente Umsetzung der bA-strategie gelang es, einen 
spürbaren beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit zu leisten. erhöhte Markttransparenz 
und Vermittlungsanstrengungen, effizientere strukturen und Prozesse für die Kunden 
sowie das Prinzip von Wirkung und Wirtschaftlichkeit standen dabei im 
Mittelpunkt. 

Die solide haushaltspolitik, unterstützt durch erfolge bei Vermittlung und beratung 
sowie die gute Konjunktur ermöglichten es, den beitragssatz zur Arbeitslosenver-
sicherung im vergangenen Jahr auf 3,3 % zu senken. Damit konnte die bA einen 
entlastenden beitrag für Arbeitnehmer und Arbeitgeber leisten.

… und Qualität als Anspruch der Reform

ein weiterer messbarer reformerfolg für die bA war die fortgesetzt positivere 
Wahrnehmung ihrer Leistung durch die Kunden. so hat sich diese beim 
Kundenzufriedenheitsindex gegenüber 2007 bei Arbeitnehmern von 2,6 auf 2,4 
(schulnoten) und bei Arbeitgebern von 2,4 auf 2,3 verbessert. hinter dieser posi-
tiven einschätzung stehen u. a. zwei Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung: 
einerseits wurden Anstrengungen zur verstärkten Aktivierung  arbeitsuchender 
Kunden unternommen und dazu beispielsweise die Qualitätskontaktdichte erhöht. 
Andererseits wurde bundesweit ein neu strukturierter Arbeitgeber-service einge-

Reform zeigt Erfolge –  
qualitativ und quantitiv

KURZBERIC H T  ÜBER  DAS  GESC HÄFTSJAHR 2008
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richtet, der dem Anspruch der Kunden schneller und passgenauer gerecht wird. ein 
weiterer positiver faktor in diesem Zusammenhang war die bereitstellung eines 
informations- und beratungsangebotes für Nichtleistungsempfänger, mit dem ins-
besondere frauen und Männern nach der familienphase die rückkehr in den 
Arbeitsmarkt erleichtert wurde. Dies belegt den im Programm der bA 2007–2009 
formulierten Anspruch, durch eine kontinuierliche Leistungssteigerung den Umbau 
der bA in einen Nutzen für die Kunden zu übersetzen. Die bA hat ihre Defizite er-
kannt und diese bereits in den bisherigen reform-Phasen konsequent und weit-
gehend abgestellt. effizienzorientiertes handeln prägt die neue bA als moderner 
Dienstleister im Wandel.

Operative Leistungssteigerung in SGB III und SGB II

ein wichtiger Nachweis für die steigerung der operativen Leistungsfähigkeit im 
bereich des sGb iii wurde durch die senkung der „Dauer der erweiterten faktischen 
Arbeitslosigkeit“ von 155 tagen in 2007 auf 126 tage im abgelaufenen Geschäftsjahr 
erbracht. ebenfalls bemerkenswert ist der gestiegene Anteil der Kunden, die in den 
Arbeitsmarkt integriert wurden. er stieg von rund 33 % im Jahr 2007 auf rund 34,8 % 
im Jahr 2008. hier machte sich im letzten Jahr das zusätzliche Personal im 
Vermittlungsbereich positiv bemerkbar. Neben den von der bA erreichten organi-
satorischen Verbesserungen spielte selbstverständlich die positive konjunkturelle 
entwicklung in Deutschland eine bedeutende rolle für die sinkende Zahl der 
Arbeitslosen.

im rechtskreis des sGb ii stand 2008 die Konsolidierung und Professionalisierung 
bei der Aufgabenerledigung im Zentrum. Auch wenn das Urteil des bundesverfas-
sungsgerichtes vom 20. Dezember 2007 zu Verunsicherung geführt hat, zeigt sich 
bei allen noch vorhandenen und anerkannten Mängeln eine zunehmende Leistungs-
fähigkeit des systems. Außerdem belegen der rückgang der Arbeitslosenzahlen 
von 2,52 auf 2,26 Mio. sowie der rückgang der bedarfsgemeinschaften um 150.000, 
dass die positive Arbeitsmarktentwicklung im Jahr 2008 zunehmend auch die Per-
sonen im rechtskreis sGb ii erfasst. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch, dass die 
bedarfsgemeinschaften erwerbsfähige und oft auch nicht erwerbsfähige hilfebe-
dürftige, wie z. b. Kinder umfassen.

im bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende gingen die Ausgaben der 
Arbeitsgemeinschaften und Arbeitsagenturen mit getrennter Aufgabenwahrnehmung 
(ohne zugelassene kommunale träger) für Arbeitslosengeld ii und sozialgeld gegen-
über dem Vorjahr bundesweit um 930 Mio. eUr (4,7 %) auf 18,9 Mrd. eUr zurück 
(bruttoleistungen). 

Zukunftssicherung

einen wichtigen schritt zur erweiterung des blickwinkels hat die bA mit der Akzen-
tuierung von Prävention und innovation unternommen. Ausgehend von zu erwar-
tenden szenarien der Arbeitswelt wurden erste Ansätze entwickelt, um die 
beschäftigungsfähigkeit von Menschen aufzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit 

Frühzeitig auf die Zukunft 
reagieren
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Kommunikations- 
schwerpunkt „Aus- und 

Weiterbildung“

von Unternehmen zu unterstützen und stabil zu halten. Vor allem der Übergang von 
der schule in eine berufliche Ausbildung und die hebung des Qualifikationsniveaus 
von Geringqualifizierten standen dabei im Mittelpunkt. Mit Maßnahmen und Modell-
projekten zur vertieften berufsorientierung wurden insbesondere schwächere 
hauptschüler unterstützt. insgesamt hat die bA ihren handlungsbedarf in puncto 
„Prävention“ und „innovation“ erkannt und wird daran weiterarbeiten.

Das Potenzial der BA sind ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Das im Jahr 2008 nach erfolgreicher Pilotierung bundesweit eingeführte führungs-
kräfte-feedback ist ein wesentliches element des Personalentwicklungs-Designs 
der bA. Auf der basis der Grundsätze für führung und Zusammenarbeit bietet diese 
Art feedback die chance für führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter, 
gemeinsam eine Vertrauens- und Verantwortungskultur im Dialog zu entwickeln. 

Die bA begegnet dem demografischen Wandel durch die schrittweise einführung 
einer demografiesensiblen Personalpolitik und verknüpft diese strategisch mit der 
einführung eines Diversity Managements. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 
bringt unterschiedliche Kompetenzen und Potenziale in den Arbeitsalltag ein. 
Diversity Management fördert diese Vielfalt und nutzt sie gezielt für den 
Geschäftserfolg. Offenheit und Wertschätzung gegenüber Vielfalt sowie deren ge-
zielte förderung unterstützen die chancengleichheit, stärken die Arbeitgeberattraktivität 
der bA sowie die Motivation und bindung der beschäftigten.

Marketing

entsprechend der geschäftspolitischen schwerpunkte wurden die wichtigsten 
Aktivitäten der bA beworben. in Deutschland gewann zunehmend die Aus- und 
Weiterbildung an bedeutung und wurde damit Kernthema der Marketingmaßnahmen 
in 2008. Neben zahlreichen Aktivitäten war ein kommunikativer schwerpunkt die 
Qualifizierungsoffensive der bA. Mit der Kampagne „Weiter durch bildung“ wurde 
insbesondere das thema Weiterbildung in den fokus der öffentlichen Aufmerksam-
keit gerückt. Die Kampagne „start ins studium“ hatte das Ziel, die studierneigung 
zu erhöhen und konnte zusammen mit Partnern des Netzwerks „Wege ins studium“ 
ins Leben gerufen werden. Mit der Werbekampagne „steig ein und erforsche welche 
berufe zu Dir passen“ ging das neue Online-Portal www.planet-berufe.de, zur Unter-
stützung der berufsorientierung für schülerinnen und schüler der sekundarstufe i, 
an den start.
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Ausblick

Die bundesregierung hat entschieden, den beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung 
zum 1. Januar 2009 erneut zu senken. im Vergleich zu 2006 entspricht das einer 
jährlichen entlastung der Versichertengemeinschaft von 30 Mrd. eUr. 

hinsichtlich der aktuellen finanz- und Konjunkturkrise bleibt abzuwarten, wie sich 
diese genau auf den Arbeitsmarkt auswirken wird. für den haushalt der bA ent-
stehen neben dem erwarteten Zuwachs an Arbeitslosen auf jeden fall durch die 
Konjunkturpakete – insbesondere die verlängerte und erweiterte bezugsmöglichkeit 
des Kurzarbeitergeldes – Mehrbelastungen.
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Rahmenbedingungen für das Jahr 2008

Die positive entwicklung der Volkswirtschaft begünstigte eine nachhaltige erholung 
am Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Von der starken einstellungsbereitschaft der 
Unternehmen profitierte insbesondere der rechtskreis sGb iii. 

Steuerung und Zielerreichung im SGB III

Die mit dem Verwaltungsrat abgestimmte geschäftspolitische Ausrichtung der bA 
blieb in 2008 grundsätzlich im Vergleich zu den Vorjahren unverändert: Arbeitslosig-
keit vermeiden, Menschen schnell in Arbeit integrieren, eine hohe Kundenzufrieden-
heit erreichen und mit den anvertrauten beitragsgeldern wirkungsorientiert und 
wirtschaftlich arbeiten.

Der Arbeitsmarkt war bis ende 2008 von einer hohen Aufnahmefähigkeit gekenn-
zeichnet. Die guten arbeitsmarktlichen rahmenbedingungen wurden seitens der 
bA im bereich der beitragsfinanzierten Leistungen zur steigerung des integrations-
ergebnisses, der Verkürzung der Dauer der faktischen Arbeitslosigkeit und der 
erfolgreichen besetzung gemeldeter stellen genutzt. Ursächlich hierfür sind die 
Umsetzung des Prinzips fördern und fordern sowie die kundenfreundlichen und 
zielorientierten integrationsprozesse sowohl auf seiten der Arbeitsuchenden als 
auch der Arbeitgeber. es ist gelungen, Arbeitslose in das beschäftigungssystem 
einzugliedern und damit den Übertritt in das sGb ii zu verhindern. 

BA nutzte die Chancen der 
noch guten Konjunktur

Im Fokus steht weiterhin 
die Vermeidung und Beendi-

gung von Arbeitslosigkeit

GESC HÄFTSPOLIT ISC HE  Z IELE

Wichtige Rahmenbedingungen zum Arbeitsmarkt
Jahresergebnisse

2005 2006 2007 2008

bruttoinlandsprodukt, Veränderung  gegenüber  
dem  Vorjahr in % 0,8 3,0 2,5 1,3

erwerbstätige, Veränderung gegenüber  
dem Vorjahr in % – 0,6 0,6 1,7 1,5

Arbeitslose im Jahresdurchschnitt (in tausend) 4.861 4.487 3.776 3.268
davon sGb iii 2.091 1.664 1.253 1.011
davon sGb ii 2.770 2.823 2.523 2.257
Alle gemeldeten stellen im Jahres durchschnittsbestand  
(in tausend) 413 564 621 568
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Höhere Kontaktdichte 
und stärkerer Einsatz von 
arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen

Vermeidung von Arbeitslosigkeit
eine herausgehobene Zielsetzung der bA ist, Arbeitslosigkeit möglichst erst gar 
nicht eintreten zu lassen. in 2008 ist es 291.000 Arbeitnehmern, deren Arbeits-
verhältnis in absehbarer Zeit geendet hätte, gelungen, nahtlos einen neuen Arbeits-
platz zu finden. Damit konnte jede siebte drohende Arbeitslosigkeit abgewendet 
werden.

Arbeitnehmer mit guter Qualifikation sind seit Jahren seltener von Arbeitslosigkeit 
betroffen. Aus diesem Grund fördert die bA auch die Weiterbildung von beschäf-
tigten Arbeitnehmern in Unternehmen. Über 58.000 ältere oder gering qualifizierte 
Arbeitnehmer wurden in 2008 qualifiziert. Damit wurde für diesen Personenkreis 
allein ein budget in höhe von 167 Mio. eUr eingesetzt.

Intensivierung der Integrationsarbeit
Die Arbeitsvermittler verbesserten ihre Arbeit mit Arbeitsuchenden und Arbeitge-
bern. 1,8 Mio. zuvor arbeitslose Menschen fanden im Jahr 2008 eine neue sozial-
versicherungspflichtige beschäftigung. Damit konnte die integrationsleistung im 
Vergleich zum Vorjahr von 33,0 % auf 34,8 % des Kundenpotenzials verbessert 
werden. Korrespondierend hierzu verbesserte sich der Kundenzufriedenheitsindex 
bei Arbeitnehmern von 2,6 im Vorjahr auf 2,4 (nach schulnoten). 

Auch die Vermittlungsprozesse konnte die bundesagentur für Arbeit in 2008 noch-
mals beschleunigen. Die erweiterte durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit 
konnte bei den beziehern von Arbeitslosengeld um 29 tage gegenüber dem Vorjahr 
verkürzt werden. 

Die bA konzentrierte mindestens ein Drittel der Arbeitsvermittler in neu struktu-
rierten teams, in denen ein persönlicher Ansprechpartner den von ihm betreuten 
Arbeitgebern sowohl Arbeits- als auch Ausbildungsstellenvermittlung bietet. Dies 
und die weiterhin gute Auftragslage der Unternehmen führte dazu, dass den Agen-
turen für Arbeit in 2008 1,8 Mio. ungeförderte sozialversicherungspflichtige stellen 
gemeldet wurden. Der rückgang um 4,7 % gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf 
die konjunkturelle Abschwächung im vierten Quartal 2008 zurückzuführen. Mit 
38,6 % wurde wie im Vorjahr ein hoher Anteil der stellenangebote von Personal-
dienstleistern gemeldet. insgesamt wurden 371.000 stellen und damit 31,2 % mehr 
als im Vorjahr erfolgreich besetzt. Der neue Arbeitgeber-service wurde in Kunden-
befragungen mit 2,3 bewertet – eine leichte Verbesserung zum Vorjahr mit 2,4.
      

Arbeitskräftebedarf noch 
gestiegen

Zukunftsorientierte  
Berufswahl, lebenslanges  
Lernen und frühzeitige 
Arbeitsuche verhindern 
Arbeitslosigkeit
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Günstigere Perspektiven für Jugendliche an der  
ersten Schwelle zum Beruf
Die Lage am Ausbildungsmarkt hat sich weiter verbessert: bei den Agenturen für 
Arbeit sowie bei den Arbeitsgemeinschaften (ArGen) im bereich der Grundsicherung 
wurden 511.600 Ausbildungsstellen registriert – 1.200 mehr als im Vorjahr. Die 
Agenturen für Arbeit bemühen sich bei der Ausbildungsvermittlung um eine enge 
Kooperation mit den ArGen im bereich der Grundsicherung. Zum ende des berufs-
beratungsjahres am 30. september 2008 waren in beiden rechtskreisen nur noch 
14.500 unversorgte bewerber zu verzeichnen und damit 55,7 % weniger als noch 
vor einem Jahr. etwas mehr als die hälfte dieser unversorgten bewerber suchte 
auch schon im Vorjahr einen Ausbildungsplatz. bei noch 19.500 unbesetzten Aus-
bildungsplätzen am gleichen stichtag übersteigt damit erstmals seit 2002 wieder 
die Zahl der noch nicht besetzten Ausbildungsstellen die Zahl der noch unversorg-
ten bewerber. Damit zeigt sich, dass die verbesserte Lage auf dem Ausbildungsmarkt 
durch die Mitarbeiter in den Agenturen für Arbeit und den ArGen zur ergebnisver-
besserung genutzt werden konnte. 

bei 282.000 Jugendlichen wurde aufgrund deren freiwilliger Mitteilung eine ein-
mündung in berufsausbildung bis zum 30. september 2008 registriert. rund 161.000 
Jugendliche aus beiden rechtskreisen konnten berufsvorbereitende Maßnahmen 
oder berufsausbildungen in außerbetrieblichen einrichtungen beginnen. Die förde-
rung von Ausbildungsbewerbern erreichte damit fast das hohe Niveau des Vor-
jahres. 

Projekte der vertieften berufsorientierung verfolgen einen präventiven Ansatz und 
richten sich deshalb an schüler der Vorabgangsklassen von allgemeinbildenden 
schulen. sie gewährten 45.000 schülern einen einblick in die betriebliche Praxis, 
trugen damit zu zielgerichteten bewerbungen bei und erhöhten die chancen auf 
einen Ausbildungsplatz. Damit unterstützt die bA die Länder dabei, schüler auf das 
berufsleben vorzubereiten, um die volkswirtschaftlichen folgekosten von schul-
abgängern mit mangelnder berufsreife zu reduzieren.

Deutliche Reduzierung 
der Zahl der unversorgten 

Bewerber
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Steuerung und Zielerreichung im SGB II

Geschäftspolitische Ziele 
führung und steuerung im bereich der Grundsicherung erfolgen auf basis einer 
Zielvereinbarung zwischen dem bundesministerium für Arbeit und soziales (bMAs) 
und der bundesagentur für Arbeit. Unter der Annahme, dass die beschäftigung 
2008 weiter zunehmen und die Zahl der Arbeitslosen weiter sinken wird, hat das 
bMAs für 2008 mit der bA anspruchsvolle Ziele vereinbart:

 reduzierung der passiven Leistungen um 6,5 % (einsparung von 900 Mio. eUr)
 steigerung der integrationsquote um 10,3 % auf 22,1 %
 steigerung der integrationsquote Jugendlicher um 8,9 % auf 30,0 %

Diese Ziele waren gleichzeitig mit dem Anspruch verbunden, die verfügbaren haus-
haltsmittel für eingliederungsleistungen wirkungsorientiert zur erreichung der Ziele 
einzusetzen. Mit einem budget in höhe von 5,3 Mrd. eUr standen den Arbeitsge-
meinschaften (ArGen) und Agenturen mit getrennter Aufgabenwahrnehmung rund 
1,0 Mrd. eUr mehr Mittel für eingliederungsleistungen zur Verfügung als 2007 
ausgegeben wurden. 

Mit blick auf die von den Prüfinstanzen festgestellten Defizite wurden darüber hin-
aus im bereich  der Qualitätssicherung und -optimierung die Aktivitäten für den 
Aufbau eines strukturierten Qualitätsmanagements intensiviert, um die Prozesse 
und Arbeitsqualität in den ArGen und Agenturen mit getrennter Aufgabenwahr-
nehmung nachhaltig zu verbessern. 
 

Anspruchsvolle Ziele  
für die Umsetzung der 
Grundsicherung
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Zielerreichung im SGB II

Die ergebnisse haben sich bei allen drei Zielindikatoren gegenüber dem Vorjahr 
verbessert. Allerdings konnten die mit dem bMAs vereinbarten Ziele 2008 nicht 
vollständig erreicht werden. 

Die kumulierten Ausgaben für die summe passiver Leistungen lagen 2008 bei  
13,21 Mrd. eUr*, was einer senkung gegenüber dem Vorjahr von 5,3 % bzw.  
743 Mio. eUr* entspricht. Die einsparungen bei den passiven Leistungen sind u. a. 
darauf zurückzuführen, dass die Anzahl der Personen, die einen Antrag auf Grund-
sicherungsleistungen gestellt haben, gegenüber dem Vorjahr um 7,1 %* abnahm. 
Dies ist zum teil auf eine verbesserte Zugangsberatung der Grundsicherungs stellen 
zurückzuführen. Gleichzeitig konnten die Abgänge aus hilfebedürftigkeit durch ver-
besserte Aktivierung und förderung gegenüber dem Vorjahr um 6,6 %* gesteigert 
werden. Das bundesweite Ziel, die Ausgaben für die „summe passiver Leistungen“ 
im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % zu senken, wurde dennoch um rund 150 Mio. 
eUr* verfehlt. Dabei ist u. a. zu berücksichtigen, dass durch die Aussetzung des 
riesterfaktors die gesetzliche regelsatzanpassung 2008 höher als geplant ausge-
fallen ist, was zu Mehrausgaben von rund 40 Mio. eUr* geführt hat. 

Die integrationsquote in höhe von 21,9 %* konnte im Vergleich zum Vorjahr um 
9,1 %* verbessert werden. somit haben anteilig mehr Kunden als im Vorjahr eine 
erwerbstätigkeit oder Ausbildung aufgenommen. Dies spiegelt sich auch im rück-
gang der Arbeitslosigkeit im sGb ii (inkl. zkt) um 265.700 Personen (– 10,5 %) im 
Jahres durchschnitt 2008 im Vergleich zum Vorjahr wider. Die Zahl der hilfebedürf-
tigen Personen in bedarfsgemeinschaften hat sich in folge um 4,7 % (vorläufig 
hochgerechnete Zahl) reduziert, ebenso die Zahl der bedarfsgemeinschaften um 
4,1 % (vorläufig hochgerechnete Zahl).  Das anspruchsvolle Ziel, die integrationsquote 
um 10,3 % zu erhöhen, wurde dennoch nicht voll erreicht. Mitverantwortlich ist u. a. 
der geringe einsatz der neuen instrumente beschäftigungszuschuss und Kommunal-
Kombi. beide instrumente blieben hinter den erwartungen zurück: insgesamt 
wurden 2008 beim beschäftigungs zuschuss 22.000 eintritte realisiert (vorläufige 
Zahlen). beim Kommunal-Kombi wurden seit Anfang 2008 4.400 Anträge für 9.900 
stellen gestellt. 8.000 stellen wurden bewilligt. Der beschäftigungszuschuss als 
neues instrument war zunächst wenig bekannt und musste bei Arbeitgebern und 
trägern beworben werden. Darüber hinaus wurde die entscheidung der eU zur 
Öffnung der förderung auch für private Arbeitgeber ab 1. April erst im März 2008 
getroffen. für die Umsetzung des bundesprogramms Kommunal-Kombi ist das 
bundesverwaltungsamt zuständig.

Auch die Perspektiven für Jugendliche unter 25 Jahren waren 2008 günstig. Die 
integrationsquote der unter 25-Jährigen lag 2008 bei 31,2 %*. Das vereinbarte Ziel, 
die integrationsquote der unter 25-Jährigen um 8,9 % auf 30,0 %* zu steigern, wurde 
um 1,2 Prozentpunkte* überschritten. 2008 waren durchschnittlich 185.200 Jugend-
liche im rechtskreis sGb ii (inkl. zkt) arbeitslos gemeldet (– 16,6 % bzw. – 36.800 
im Vergleich zum Vorjahr). Damit sank die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen 
deutlicher als im rechtskreis sGb ii insgesamt.

Hilfebedürftigkeit konnte  
erfolgreich verringert 

werden

Anteilig nahmen mehr  
Personen eine Ausbildung 

oder Beschäftigung auf

* Vorläufige Daten zur Zielerreichung basieren auf einer Prognose vom berichtsmonat september 2008.
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Mit insgesamt 4,74 Mrd. eUr wurden 2008 für eingliederungsleistungen rund 12,4 % 
(+ 522 Mio. eUr) mehr ausgegeben als im Vorjahr. Die förderstrukturen wurden 
dem Grundsatz des förderns und forderns folgend weiter ausgebaut. Die Verbes-
serung der integrationschancen auf dem ersten Arbeitsmarkt hat dabei gegenüber 
den beschäftigung schaffenden Maßnahmen an bedeutung gewonnen. 

Die Qualitätssicherung und -optimierung wurde 2008 weiter fortgesetzt. Zur sicher-
stellung der rechtmäßigen Leistungserbringung und der Mittelverwendung hatte 
die bA bereits 2007 ein Verfahren zur einhaltung von Mindeststandards implemen-
tiert. seit 2008 sind nun auch die technischen Voraussetzungen geschaffen, die 
einhaltung der operativen Mindeststandards bundesweit transparent darzustellen. 
Die ersten ergebnisse zeigen, dass insbesondere bei den operativen Prozessen ab 
Antragstellung vor Ort noch handlungsbedarf besteht. 

im herbst 2008 wurde der Planungsprozess für das Jahr 2009 durchgeführt. Nach 
drei Jahren Kontinuität stützt sich die Zielvereinbarung 2009 auf ein weiterentwi-
ckeltes Zielsystem, das neben den bekannten Zielen „Verringerung der hilfebedürf-
tigkeit“ und „Verbesserung der integration in erwerbstätigkeit“ das neue Ziel 
„Langzeitbezug vermeiden“ enthält. Durch die einführung des neuen Ziels soll das 
Augenmerk des sGb ii-Zielsystems stärker auf die sGb ii-Kunden gerichtet werden, 
die bereits länger als 24 Monate Grundsicherungsleistungen beziehen und arbeits-
los sind.

Zusätzlich soll 2009 ein index eingeführt werden, der die Prozessqualität aus den 
operativen Mindeststandards „bearbeitungsdauer“, „erstberatung“ und „Angebot 
U25“ sowie der Kennzahl „eingliederungsvereinbarung im bestand“ abbildet. Die 
Optimierung der Geschäftsprozesse in den ArGen und Agenturen mit getrennter 
Aufgabenwahrnehmung wird deshalb im nächsten Jahr weiterhin im fokus der 
zentralen steuerungsaktivitäten stehen. Damit wird auch der evaluation nach § 6c 
sGb ii rechnung getragen, die für die Überwindung der hilfebedürftigkeit der früh-
zeitigen Aktivierung einen hohen stellenwert beimisst.

Das bundesministerium für Arbeit und soziales und die bA haben sich trotz der 
sich abzeichnenden rezession auf anspruchsvolle Ziele verständigt. Auf basis der 
gemeldeten Angebotswerte der ArGen ergaben sich nach Abschluss der Verhand-
lungen mit dem bMAs folgende Zielwerte für 2009, die sich auf die wirtschaftliche 
herbstprognose der bundesregierung von 2008 beziehen (biP 2009: + 0,2 %): sen-
kung der Passiven Leistungen um 3 % und Konsolidieren der integrationsquote 
(+ 0,7 %). Darüber hinaus soll zum Ziel „Langzeitbezug vermeiden“ die Anzahl der 
Kunden im Kundenkontakt über 24 Monate 2009 das Niveau des Vorjahres nicht 
überschreiten.

Transparenz über die  
Einhaltung von operativen 
Mindeststandards  
hergestellt
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Die bundesagentur für Arbeit befindet sich seit 2008 in ihrer dritten reformphase. 
Während die beiden ersten Phasen eine Verbesserung der führbarkeit und die 
steigerung der operativen Leistungsfähigkeit zum Ziel hatten, ist die dritte Phase  
im sinne einer Vertiefung des Kerngeschäfts auf die künftigen Anforderungen des 
Arbeitsmarktes gerichtet. erste erfolge der eingeleiteten reformen sind inzwischen 
deutlich zu erkennen. Die bundesagentur für Arbeit geht insgesamt gestärkt in 
den sich ende 2008 auch am Arbeitsmarkt abzeichnenden Abschwung. Der 
Verwaltungsrat wird den Vorstand bei der Umsetzung der weiteren reformen 
unterstützen und auch in der dritten reformphase gezielt Akzente zur Verbesserung 
des Kerngeschäfts der beratung, Vermittlung und gezielten aktiven förderung 
setzen. Dabei unterstützt der Verwaltungsrat den Kurs des Vorstandes und misst 
einer im rahmen der beitragsfinanzierten Arbeitslosenversicherung sinnvollen, 
stärkeren etablierung von Prävention und innovation sowie der Nachhaltigkeit von 
integrationen einen besonderen stellenwert bei.

Vor dem hintergrund von fachkräfteengpässen in bestimmten Marktsektoren, 
mit denen in den kommenden Jahren trotz des konjunkturellen Abschwungs zu 
rechnen ist, gewinnt insbesondere die gezielte förderung von Jugendlichen weiter 
an bedeutung. Dies gilt gerade auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund. 
Die vom Verwaltungsrat bereits im Jahr 2007 eingeleiteten initiativen, mit denen 
mehr benachteiligte junge Menschen zu einem berufsabschluss geführt werden 
sollten, konnten 2008 erfolgreich fortgeführt werden. so hat der Verwaltungsrat 
einer erneuten Ausweitung der ausbildungsbegleitenden hilfen im Jahr 2008 um 
11 % zugestimmt. Die vom Verwaltungsrat in der haushaltsaufstellung für 2008 
vorgenommenen Aufstockungen für die berufsausbildung sowie für die Verbesse-
rung des Maßnahmeangebots gegenüber Nichtleistungsempfängern wurden von 
den Arbeitsagenturen aufgegriffen. so konnte im bereich eines ganzheitlichen 
Maßnahmeangebots unter den Nichtleistungsempfängern die Quote der weiblichen 
Maßnahmeteilnehmer deutlich gesteigert werden. 

im rahmen des Programms zur Verbesserung der Ausbildungschancen Jugendlicher 
wurden im Jahr 2008 darüber hinaus die präventiven Angebote insbesondere im 
rahmen der erweiterten vertieften berufsorientierung deutlich ausgebaut, um die 
Ausbildungsfähigkeit der schulabgänger, vor allem aus hauptschulen, zu verbessern. 
Angesichts der herausforderungen beim Übergang von der schule in den beruf will 
die Arbeitslosenversicherung so einen wirksamen impuls setzen, um die Länder 
hier in ihren bemühungen zu unterstützen.

Um die Arbeitsmarktchancen von Menschen mit Migrationshintergrund zu verbes-
sern und deren Potenziale zu nutzen, setzt sich der Verwaltungsrat beim Gesetzgeber 
für eine schnellere und leichtere Anerkennung bereits im heimatland erworbener 
studien- und berufsabschlüsse ein.

Der Verwaltungsrat hat sich bei der Aufstellung des haushaltes 2009 frühzeitig 
dafür eingesetzt, die Mittel zur Qualifizierung von Arbeitnehmern während Kurzarbeit 
aufzustocken und die initiative des Vorstandes unterstützt, die Qualifizierung ge-
ringqualifizierter Arbeitsuchender voranzubringen. Gleichwohl hat der Verwaltungs-
rat betont, dass auch hier die förderung gezielt nach Wirkung und Wirtschaftlichkeit 
erfolgen muss. bei der förderung von Geringqualifizierten und älteren beschäftigten 

BERIC HT  DES  VERWALTUNGSR ATES
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besteht im Verwaltungsrat darüber einigkeit, das von ihm initiierte Programm 
 WeGebAU (Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer 
in Unternehmen) auch im Jahr 2009 als sonderprogramm weiter zu führen. Mit 
WeGebAU soll auch 2009 im präventiven sinne ein beitrag zur Vermeidung von 
Arbeitslosigkeit geleistet werden. hierzu ergänzend hat der Verwaltungsrat dem 
Abschluss der Verwaltungsvereinbarung zwischen der bundesregierung und der 
bundesagentur für Arbeit zur Umsetzung einer förderrichtlinie (Mittel des euro-
päischen sozialfonds zur Mitfinanzierung von Qualifizierungsangeboten für bezie-
herinnen und bezieher von Kurzarbeitergeld) zugestimmt. Mit inkrafttreten der 
richtlinie können auch bereits qualifizierte Arbeitnehmer während der Kurzarbeit 
betriebsspezifische und allgemeine Maßnahmen der Qualifizierung in Anspruch 
nehmen. Damit wird der Personenkreis erweitert, der während der Kurzarbeit eine 
förderung erhalten kann.

Der Verwaltungsrat hat auch im Jahr 2008 seine funktion als Kontrollorgan über 
die bundesagentur für Arbeit intensiv wahrgenommen. Der Verwaltungsrat befasste 
sich eingehend mit den unterschiedlichen Modellen zur eingliederung von 
Arbeitslosen unter stärkerer einbeziehung von Dritten und hat den Vorstand be-
ratend begleitet.

Der Verwaltungsrat hat überdies den Gesetzgeber wiederholt darauf hingewiesen, 
dass sich die bundesagentur für Arbeit gerade angesichts der steigenden heraus-
forderungen am Arbeitsmarkt auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können muss 
und sich daher entschieden dagegen gewandt, neue gesamtgesellschaftliche Auf-
gaben vom steuerzahler auf die beitragszahler zu verlagern. Nach geänderter 
rechtsauffassung des bundes soll die bisher vom bund erfolgte erstattung der 
rentenversicherungsbeiträge an Werkstätten für behinderte Menschen künftig durch 
die Kostenträger, insbesondere die bundesagentur für Arbeit, übernommen werden, 
wenn von den behinderten Menschen kein Arbeitsentgelt erzielt wird. Die Mehrheit 
des Verwaltungsrats hält diese rechtsauffassung für unzutreffend und sah sich 
nach intensiven Versuchen um eine einvernehmliche regelung gezwungen, gegen  
die rechtsaufsichtliche Weisung des bundesministeriums für Arbeit und soziales 
zur erstattung von rentenversicherungsbeiträgen durch die bundesagentur für 
Arbeit den Klageweg zu beschreiten. Auch zu den beiträgen für Kindererziehungs-
zeiten hat der Verwaltungsrat den beschluss der bundesregierung abgelehnt, die 
finanzierung der beiträge von Kindererziehungszeiten vom bund auf die bundes-
agentur für Arbeit zu übertragen. Damit widersprach er einer zusätzlichen und 
versicherungsfremden belastung der beitragszahler der Arbeitslosenversicherung 
von 290 Mio. eUr (für 2009).
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Weiterentwicklung des Arbeitgeber-Service 

Die einführung des Konzeptes zur Weiterentwicklung des Arbeitgeber-service wurde 
zum 30. Juni 2008 in allen Agenturen für Arbeit abgeschlossen. Die rückmeldungen 
aus der Praxis sowie die erzielten ergebnisse zeigen, dass das Konzept ein solides 
fundament bildet, um erfolgreich den Ausgleichsprozess am Arbeitsmarkt zu unter-
stützen. so leistet die intensivierung der interaktion zwischen den stellenorientiert und 
den bewerberorientiert tätigen Vermittlungsteams einen erheblichen beitrag zur zeit-
nahen stellenbesetzung in hoher Qualität bei gleichzeitiger Ausschöpfung der inte-
grations- und beschäftigungspotenziale. Durch die integration der Ausbildungsver-
mittlung und optional der stellenorientierten Vermittlung von rehabilitanden und 
schwerbehinderten Menschen in den Arbeitgeber-service ist es gelungen, den Leit-
gedanken der Arbeitgeberorientierung „Unser service hat jetzt ein Gesicht“ in der 
Wahrnehmung der Arbeitgeber zu verstetigen. 

Mit der Weiterentwicklung des Arbeitgeber-service wurde gleichzeitig die basis für die 
Konsolidierung der bisher getrennten Leitfäden für die arbeitgeberorientierte Arbeits- 
und Ausbildungsstellenvermittlung sowie für rehabilitanden und Menschen mit 
behinderung in einem rechtskreisübergreifenden Leitkonzept für den gemeinsamen 
Arbeitgeber-service geschaffen. Das rechtskreisübergreifende Leitkonzept beinhaltet 
eine ganzheitliche betrachtung der Arbeitgeberorientierung, die den belangen und 
bedürfnissen beider rechtskreise rechnung trägt. Durch die intensivierung der part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit, die einbindung der Verantwortlichen sowohl des 
sGb ii- als auch des sGb iii-bereiches in die Ausgestaltung der Geschäfts- und 
entscheidungsprozesse sowie die gemeinsame Verantwortung der führungskräfte 
beider rechtskreise für die geschäftspolitische Ausrichtung vor Ort partizipieren beide 
Partner am gemeinsamen Arbeitgeber-service im interesse des Kunden Arbeitgeber. 

Die Geschäftsprozesse Arbeitgeber werden inhaltlich auf die geänderten rahmen-
bedingungen abgestimmt. Dabei finden die spezifischen belange des sGb ii- und sGb 
iii-bereiches, z. b. die besonderheiten der Kundenstruktur, bei der Gestaltung der 
operativen Prozesse berücksichtigung. Gleichzeitig wird an den hohen, bereits defi-
nierten Qualitätsstandards und der forderung nach einer professionellen vertriebs-
orientierten Dienstleistungserbringung festgehalten.

Mit der Umsetzung des rechtskreisübergreifenden Leitkonzeptes für den gemeinsamen 
Arbeitgeber-service wird die bundesagentur für Arbeit ihre Position als wichtigster 
Dienstleister am Arbeitsmarkt weiter festigen und einen wesentlichen beitrag zur 
steigerung der Kundenzufriedenheit leisten. 

beginnend ab Oktober 2008 erfolgte in gemeinsamen, rechtskreisübergreifenden 
Veranstaltungen die information und schulung der Verantwortlichen zum oben genann-
ten Leitkonzept. Die flächendeckende einführung des Konzeptes zur rechtskreisübergrei-
fenden Arbeitgeberbetreuung soll bis zum 31. März 2009 abgeschlossen sein. 

Aktuell arbeitet die bA an der stetigen Verbesserung der Kompetenzen und Methoden 
bei den führungs- und Ausführungskräften. Ziel ist es dabei, durch den systematischen 
Aufbau von Methoden und Kompetenzen den ergebnisbeitrag der Arbeitgeberorientierung 
weiter zu erhöhen.

Das rechtskreisüber- 
greifende Leitkonzept für 

den gemeinsamen  
Arbeitgeber-Service  

beinhaltet die ganzheitliche 
Betrachtung der Arbeit-

geberorientierung, die den 
Belangen und Bedürfnissen 

beider Rechtskreise  
Rechnung trägt   
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Interne Revision

Die interne revision der bA erfüllt die gesetzlichen Prüfaufträge nach den 
sozialgesetzbüchern (sGb) – Zweites buch (ii) und Drittes buch (iii). sie hat direktes 
Zugangsrecht zu Vorstand und Verwaltungsrat. Alle berichte der internen revision 
werden umgehend vom Vorstand den zuständigen Aufsichtsgremien vorgelegt. 

Prüfungsthemen leiten sich regelmäßig aus der risikoanalyse der internen revision 
ab und werden von den Aufsichtsgremien genehmigt. Darüber hinaus beauftragt  
der Verwaltungsrat die interne revision mit themen im rahmen seiner Überwachungs-
funktion gegenüber Vorstand und Verwaltung.

Neben den gesetzlichen Prüfaufträgen ist die interne revision für Korruptionsprävention 
und -bekämpfung zuständig.

Die bA hat sich als Mitglied im Deutschen institut für interne revision e.V. dazu ver-
pflichtet, die Prüfungen der internen revision nach international anerkannten 
revisionsgrundsätzen und -standards durchzuführen. im rahmen einer externen 
Qualitätsprüfung wurde aktuell bestätigt, dass die interne revision der bA die 
Anforderungen der   internationalen revisionsstandards erfüllt.

in den Agenturen und Arbeitsgemeinschaften sind Prüfungen auf der Grundlage eines 
risikoorientierten Prüfungsansatzes durchgeführt worden. Vor Ort wurden regelmäßig 
hinweise zur Verbesserung der Aufgabenerledigung gegeben. Gegenüber den 
steuerungseinheiten in der Zentrale sind empfehlungen zur Optimierung von 
Geschäftsprozessen und internen Kontrollsystemen ausgesprochen worden. Vereinbarte 
Maßnahmen zur Umsetzung der empfehlungen werden laufend nachgehalten.

Die interne revision greift jeden hinweis von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bzw. 
von bürgerinnen und bürgern zu möglichen Korruptionsdelikten konsequent auf. Die 
berufung des Antikorruptionsbeauftragten in der bA hat das system der 
Korruptionsprävention und -bekämpfung dabei ergänzt.

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)

Der ZAV ist es 2008 gelungen, ihr Profil als spezialdienstleister für besondere 
Kundengruppen und Märkte und zugleich als interner Dienstleister der bA weiter zu 
schärfen. Damit trug sie zur geschäftspolitischen Zielerreichung der bA bei.
 
im rahmen der Auslandsvermittlung bietet die ZAV bestimmten berufsgruppen, die 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt keine adäquate beschäftigung finden, eine zumeist 
zeitlich befristete Jobperspektive im Ausland an. im Jahr 2008 nutzten diese chance 
9.413 deutsche Arbeitnehmer/-innen, 9,9 % mehr als noch im Vorjahr (8.565).

im bereich der Managementvermittlung vermittelt die ZAV führungskräfte der oberen 
Leitungsebene in deutsche Unternehmen. Darüber hinaus übernimmt sie bundesweite 
bA-Vermittlungsprojekte, beispielsweise die „ingenieur-Jobbörsen“ zur Unterstützung 
der Arbeitgeber bei der rekrutierung von führungs- und fachkräften aus Maschinenbau 

 ZAV: Bonn und 17 Stand- 
 orte bundesweit – interna-
tionale Job-, Management- 
und Künstlervermittlung 
sowie Arbeitsmarkt-
zulassung
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und elektrotechnik. im vergangenen Jahr konnten so insgesamt 1.691 Menschen in 
Arbeit integriert werden. Dies bedeutet eine steigerung um 24,2 % im Vergleich zum 
Vorjahresergebnis.

Des Weiteren konnten durch die Künstlervermittlung 55.358 Künstler in den deutschen 
Arbeitsmarkt für Darstellende Kunst, Musik und entertainment integriert werden, davon 
51.707 (93,4 %) in branchenübliche engagements bis zu sieben tagen Dauer und 3.651 
in beschäftigungen über sieben tage Dauer. 

im bereich der Arbeitsmarktzulassung verzeichnete die ZAV einen leichten  rückgang. 
ins ge samt wurden 336.019 Arbeitserlaubnisse erteilt und damit 3,4 % weniger als im 
Vorjahr. 

Die ZAV-Auslandsvermittlung wird zukünftig als unterstützende beratungsstelle für die 
Anerkennung von Abschlüssen hochqualifizierter Kunden aus dem Ausland fungieren. 
Ziel ist es, einen beitrag zur Konkurrenzfähigkeit Deutschlands im internationalen 
Wettbewerb zu leisten, indem verstärkt hochqualifizierte einwanderer adäquat zu ihrem 
Qualifikationsniveau beschäftigt werden.

Entwicklungen im Bereich Familienkasse

Nach dem Abschluss der Neuausrichtung der familienkasse im Jahr 2006 hat sich die 
Organisation, bestehend aus der Direktion in Nürnberg und 102 örtlichen familienkassen 
sowie sechs service centern familienkasse (standorte: Göttingen, halle, Marburg, 
Neubrandenburg, stade und hannover) konsolidiert. 

Die familienkasse hat sich auf die durch die Weiterentwicklung des Kinderzuschlags 
erfolgten gesetzlichen änderungen im Oktober 2008 und die damit in Zusammenhang 
stehenden Leistungsverbesserungen beim Wohngeld zum 1. Januar 2009 erfolgreich 
vorbereitet. Dies gilt auch für den vom bundeskabinett im Oktober 2008 beschlosse-
nen Gesetzesentwurf zur entlastung von Arbeitnehmern und familien und die hierin 
festgelegte Kindergelderhöhung zum 1. Januar 2009. Damit werden die Leistungen an 
familien verbessert, was einen weiteren beitrag zur Vermeidung und bekämpfung von 
Kinderarmut darstellt.

im Jahr 2008 begannen erste konzeptionelle Vorbereitungen zu einer möglichen 
Übernahme der Kindergeldbearbeitung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
bundesagentur für Arbeit durch die familienkasse. Durch die organisatorische 
eingliederung wird erwartet, die effektivität und effizienz der bearbeitung auch dieser 
Kindergeldangelegenheiten zu steigern.

im it-bereich startete 2008 das Projekt KinO1 als erstes teilprojekt von insgesamt 
drei Kindergeld-Online Projektstufen. Damit soll dem Kindergeldberechtigten die 
Möglichkeit gegeben werden, seinen Kindergeldantrag in der endausbaustufe online 
auszufüllen, welcher bisher per hand ausgefüllt und per Post abgeschickt wird. Die 
dazu geplanten folgeprojekte haben zum Ziel, über die einführung eines formularsystems 
hinaus auch eine direkte Datenübertragung an die familienkassen zu ermöglichen und 
in einem weiteren schritt den für die Kindergeldbearbeitung notwendigen Austausch 
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von Daten zwischen behörden auf elektronischer basis zum Zwecke einer schnelleren 
bearbeitung zu fördern. Mit diesen Projekten setzt die familienkasse die e-Government-
strategie des bundes um. 

Kindergeld und Kinderzuschlag

Die familienkassen der bA hatten ende Dezember 2008 rund 8,95 Mio. berechtigte 
(2007: 9,11 Mio.) mit 14,77 Mio. Kindern (2007: 15,02 Mio.) zu betreuen und zahlten 
im Jahr 2008 28,55 Mrd. eUr Kindergeld (2007: 28,99 Mrd. eUr) sowie 143 Mio. eUr 
Kinderzuschlag (2007: 109 Mio. eUr) aus. 

Kundenreaktionsmanagement

im Jahr 2008 gingen im Kundenreaktionsmanagement der bA  insgesamt rund 110.000 
Anliegen ein. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von ca. 30 %. Daran wird 
insbesondere deutlich, dass die bemühungen der bA um Kunden rückmeldungen 
greifen. Gründe für den Anstieg sind insbesondere die bundesweite einführung der 
einheitlich gestalteten Meinungskarte, der verstärkte internetauftritt des Kundenreak-
tionsmanagements sowie dessen größerer bekanntheitsgrad. Von den Anliegen waren 
76.000 beschwerden und 25.000 lobende äußerungen. rund ein Drittel der kritischen 
beschwerden war berechtigt. Diese Quote entspricht der des vorangegangenen be-
richtszeitraumes.

Die Kundenanliegen streuen breit über das gesamte Dienstleistungsangebot der bA. 
Wie in den Vorjahren standen entsprechend dem Aufgabenspektrum der bA im 
Mittelpunkt:

  im rechtskreis SGB III   
die Zahlung von Arbeitslosengeld (insbesondere bezogen auf sperrzeiten, beratung 
und Dauer der bearbeitung), die Arbeitsvermittlung (vorwiegend Vermittlungsverfahren 
und -vorschläge) und das Mitarbeiterverhalten (hier die Aspekte Kommunikation, 
fachliche Kompetenz und Zuverlässigkeit), 

  im rechtskreis SGB II   
die Leistungen der Grundsicherung (dabei insbesondere die Dauer der bearbeitung, 
die höhe der Leistung und das zu berücksichtigende einkommen), die Dauer von 
Widerspruchsverfahren und das Mitarbeiterverhalten (auch hier die Aspekte Kom-
munikation und fachliche Kompetenz) und  

  im bereich der Familienkassen die bearbeitung der Kindergeldanträge sowie die 
beratung.

Anstieg der Kundenanliegen 
von ca. 30 %

Inhalte der Kundenanliegen
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Demografiesensible Personalpolitik 

Der Ausbau der demografiesensiblen Personalpolitik und die einführung des 
 Diversity Managements schreiten voran. im Jahr 2008 lagen die schwerpunkte in 
der förderung von beschäftigten mit Migrationshintergrund sowie der förderung 
von sensitivität bei den beschäftigten im hinblick auf (interkulturelle) Vielfalt bei 
Kunden sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der bA. für ihre an chancen-
gleichheit und Lebenszyklen orientierte Personalpolitik ist die bA in diesem Jahr 
zum dritten Mal mit dem tOtAL e-QUALitY Prädikat ausgezeichnet worden. sie hat 
zudem die erklärung „erfolgsfaktor familie“ der gleichnamigen initiative unterzeich-
net. Die Umsetzung der Altersstrukturpolitk im blickwinkel des demografischen 
Wandels wird schrittweise ausgebaut, so unter anderem über Workshops zur sen-
sibilisierung und ein erstmalig durchgeführtes seminar zur generationsübergreifen-
den führung.

Leistungs- und Entwicklungsdialog

im rahmen des Personalmanagementkonzepts der bA wurde 2008 erstmalig mit 
allen führungskräften der bA ein Leistungs- und entwicklungsdialog (LeDi) durch-
geführt. Damit wird für führungskräfte auf allen Geschäftsebenen eine Verbindung 
zwischen dem Planungs- und steuerungsprozess der bA, individuellen Zielverein-
barungen, dienstlichen beurteilungen und ebenfalls individuell festzulegenden 
Personal entwicklungsmaßnahmen hergestellt. für das Jahr 2009 ist die Ausdehnung 
des LeDi auf alle beschäftigte der bA geplant. 

Verbesserung der Führung

Um die führungsleistung der teamleiterinnen und teamleiter in den operativen 
bereichen der Agenturen für Arbeit zu verbessern, wird ein gezieltes Programm zur 
stärkung ihrer führungsfähigkeit durchgeführt. es soll einen maßgeblichen beitrag 
dazu leisten, die reform der bA wirkungsvoll im Denken und handeln der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu verankern und die operative Leistungsfähigkeit der bA 
weiter zu stärken. Das Konzept wurde in den regionaldirektionen Nord, Nordrhein-
Westfalen und bayern pilotiert; die flächeneinführung beginnt im Januar 2009.

Neuordnung der internen Bildungsorganisation

Durch die Optimierung der Organisation und Prozesse in der Qualifizierung des 
Personals wurde die bisher zentral vom bA-bildungsinstitut verantwortete einrich-
tung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen den regionaldirektionen 
übertragen. Dadurch kann flexibler und bedarfsgerechter auf bildungsbedarfe re-
agiert werden. Die Qualifizierungsmaßnahmen werden stärker an den persönlichen, 
örtlichen und regionalen bedarfen und Gegebenheiten ausgerichtet. 

BA zum dritten Mal mit dem 
TOTAL E-QUALITY Prädikat 

ausgezeichnet

Führungsfähigkeit wird 
gestärkt

Stärkere dezentrale  
Verantwortung in der  

Qualifizierung

PERSONAL/ORGANISAT IONSENTWIC KLUNG
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Standards für einheitliche Prozess- und Servicequalität

seit Anfang 2008 ist jede Neu- bzw. reorganisation in der bA in einem fachkonzept 
zu beschreiben. Die fachkonzepte setzen standards für eine einheitliche Prozess- 
und servicequalität sowie benchmarks für die Organisation. Durch das einheitliche 
Vorgehen bei Organisationsveränderungen wird transparenz in allen Prozessschrit-
ten gewährleistet. Mit den fachkonzepten werden die betreffenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter über organisatorische Zusammenhänge und deren Auswirkungen 
zeitnah und umfassend informiert. sie bilden auch die Grundlage für die Zusammen-
arbeit der bA mit der Personalvertretung und den tarifpartnern.

Personalkonzepte SGB II und SGB III

Mit dem bundesministerium für Arbeit und soziales abgestimmte Personalkonzepte 
für den sGb ii- und den sGb iii-bereich sind die Grundlage für die stabilisierung 
der Personalstrukturen der bA. Der Personalkörper soll für das gesamte  Aufgaben-
spektrum zukunftsfest und nachhaltig sowie auf qualitativ hohem Niveau stabilisiert 
werden, bleibt aber gleichsam mit einem personalpolitisch gesetzten und gewollten 
Anteil an befristeter beschäftigung für weitere Veränderungen flexibel aufgestellt. 
Die im rechtskreis sGb ii sowie auch in der Vermittlung des rechtskreises sGb iii 
dabei zugrundegelegten betreuungsschlüssel sind nach dem Verständnis der bA 
keine instrumente der Personalbemessung und der Abbildung des Arbeitsvolumens, 
sondern bieten vielmehr Anhaltspunkte für eine an Wirkungsgesichtspunkten orien-
tierte ressourcenverteilung, die flexibel auf die Veränderungen von rahmenbedin-
gungen (z. b. konjunkturelle Auswirkungen) angepasst werden kann.

Grundlage für eine  
systematische  
Organisationsentwicklung
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Zu Ende gehender Aufschwung am Arbeitsmarkt begünstigt die 
Finanzergebnisse 2008

im Jahr 2008 hat die bA im beitragshaushalt einnahmen von 38,29 Mrd. eUr erzielt 
und Ausgaben von 39,41 Mrd. eUr geleistet. hieraus ergibt sich ein finanzierungsfehl-
betrag von 1,12 Mrd. eUr. Dieses haushaltsergebnis ist von einem sondereffekt ge-
prägt: Die errichtung und finanzielle erstausstattung eines Versorgungsfonds für die 
Pensionäre der bA zum Jahresbeginn 2008 erhöhte die Ausgaben um 2,5 Mrd. eUr. 
Ohne diesen einmaleffekt wären die Ausgaben entsprechend geringer und damit  im 
operativen bereich ein Überschuss der einnahmen über die Ausgaben von 1,38 Mio. 
eUr zu verzeichnen. Geplant war dort ein saldo ergebnis von – 2,47 Mrd. eUr. es ist 
somit eine Verbesserung um 3,85 Mrd. eUr eingetreten.

Der haushalt der bA wird wesentlich durch die entwicklung der Gesamtwirtschaft und 
Ausgaben beeinflusst. Die bA plant deshalb regelmäßig ihre einnahmen, insbesondere 
die beiträge und das Arbeitslosengeld, auf der basis der von der bundesregierung 
getroffenen Annahmen. ein entscheidender faktor bei der Planung der einnahmen 
2008 war außerdem die neuerliche Absenkung des beitragssatzes in der Arbeitslosen-
versicherung auf 3,3 % zum 01. Januar 2008, nachdem dieser bereits ein Jahr zuvor 
von 6,5 % auf 4,2 % zurückging. bei den Ausgaben bestimmt das Ausmaß der Arbeits-
losigkeit unmittelbar den bedarf für das Arbeitslosengeld und über die Zahl der Kunden 
auch die höhe des Aufwands bei den Leistungen der aktiven Arbeitsförderung.

Der haushaltsplan 2008 umfasste ein Volumen von 43,12 Mrd. eUr. Den veran-
schlagten Ausgaben standen einnahmen von 38,15 Mrd. eUr gegenüber. Zum 
Ausgleich des haushaltsfehlbetrages von 4,97 Mrd. eUr war eine entnahme aus 
der rücklage geplant. Die günstigen haushaltsergebnisse 2006 und 2007 hatten 
nach vielen Jahren wieder den Aufbau einer rücklage ermöglicht. Diese belief sich 
zum Jahresende 2007 auf rund 17,86 Mrd. eUr. 

Die fortschreibung der einschätzung zur gesamtwirtschaftlichen entwicklung im 
Mai und Oktober 2007 lässt die wesentlichen Ursachen für die ausgesprochen 
günstige finanzentwicklung im Jahr 2008 deutlich erkennen:

Gesamtwirtschaftliche Eckwerte
relative Veränderungen zum Vorjahr, Arbeitslosenzahlen absolut in Mio.

2006 2007 2008
Ist Ist Einschätzung der 

Bundesregierung 
Jahreswirtschafts-

bericht
Einschätzung der Bundesregierung

Stand: Oktober 2007 Januar 2008 Mai 2008 Oktober 2008

bruttoinlandsprodukt + 2,7 % + 2,5 % + 2,0 % + 1,7 % + 1,7 % + 1,7 %
bruttolohn- und -gehalts-
summe je abhängig 
beschäftigten

+ 0,8 % + 1,3 % + 2,4 % + 2,4 % + 2,5 % + 2,4 %

Gesamtzahl abhängig  
beschäftigter + 0,7 % + 1,7 % + 0,7 % + 0,7 % + 1,1 % + 1,5 %

Arbeitslose im Jahres-
durchschnitt 4,487 3,776 3,493 3,450 3,274 3,263

Beitragssatz von 4,2 % auf 
3,3 % gesenkt

F INANZEN

Haushaltsdefizit 2008 
3,85 Mrd. EUR geringer als 

erwartet
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Die entwicklung der Arbeitslosigkeit in Deutschland seit 2004 stand unter dem einfluss 
der guten Konjunktur und der reformen am Arbeitsmarkt. im Durchschnitt der  
12 Monate des  Jahres 2008 wurden 3,268 Mio. arbeitslose Menschen gezählt, so viel 
wie zuletzt im sommer 1993. Gegenüber 2005 beträgt der rückgang fast 1,6 Mio. Der 
Jahresdurchschnitt von 3,268 Mio. liegt um 508.000 oder 12,4 % unter dem Vorjahr. 
Die Arbeitslosen im rechtskreis sGb ii profitierten zahlenmäßig von der entwicklung 
ebenso wie in der Arbeitslosenversicherung. Nun zeigt sich jedoch besonders im be-
reich der Arbeitslosenversicherung, dass sich die erfreuliche entwicklung der letzten 
Jahre mehr und mehr abschwächt. 

Parallel zur beständig sinkenden Arbeitslosigkeit hat die erwerbstätigkeit und dabei 
vor allem auch die sozialversicherungspflichtige beschäftigung zugenommen. Die  
Zahl der zur bA beitragspflichtigen Arbeitnehmer war in der haushaltsplanung mit 
26,49 Mio. angesetzt. Auf der Grundlage des vorläufigen Dezember-standes liegt der 
Jahresdurchschnitt bei 26,92 Mio. Gegenüber 2007 bedeutet das eine Zunahme der 
beitragspflichtigen beschäftigung von 590.000 oder 2,3 %. 

es ist naheliegend, dass von dieser erfreulichen entwicklung alle öffentlichen haus-
halte, besonders beim bund und bei der bA, profitieren konnten. bei der bA haben 
außerdem eine zunehmend an Wirkung ausgerichtete bewilligungspraxis in der aktiven 
Arbeitsförderung und eine wirtschaftliche Verwaltung zu den guten finanzergebnissen 
beigetragen. Die schwierigkeiten auf dem finanzmarkt und die zunehmende konjunk-
turelle Abwärtsentwicklung in der realwirtschaft haben den Arbeitsmarkt in Deutsch-
land 2008 nur noch am Jahresende beeinflusst. Die negativen Auswirkungen dürften 
somit verstärkt im Jahr 2009 zum tragen kommen.

Die wesentlichen ergebnisse des Jahresabschlusses 2008 sind:

   Die Jahreseinnahmen 2008 bleiben mit 38,29 Mrd. eUr um 143 Mio. eUr (0,4 %) 
über den erwartungen.

  Die beitragseinnahmen sind trotz der deutlichen Zunahme der Zahl von Versiche-
rungspflichtigen um lediglich 77 Mio. eUr (0,3 %) über die erwartungen hinaus 
gestiegen (soll: 26,38 Mrd. eUr, ist: 26,45 Mrd. eUr). entgegengewirkt hat,  
dass die nach den gesamtwirtschaftlichen eckwerten zu erwartenden Lohn- und 
Gehaltssteigerungen sich nicht in vollem Umfang in der beitragsbemessung nieder-
schlugen.

  Von den eingeplanten Gesamtausgaben in höhe von 43,12 Mrd. eUr mussten  
3,71 Mrd. eUr (8,6 %) weniger  aufgewendet werden.

  für Leistungen der aktiven Arbeitsförderung (eingliederungstitel und weitere  
Leistungen) gab die bA 10,74 Mrd. eUr aus. Der haushaltsplan sah insgesamt  
12,25 Mrd. eUr vor. in der Gesamtsumme waren 250 Mio. eUr für die befristete 
beschäftigung zusätzlicher Vermittler enthalten. Diese Mittel wurden ins Verwal-
tungskapitel übertragen und dort zu 87 % umgesetzt. Das Ausgabesoll für reine 
förderleistungen belief sich auf 12,00 Mrd. eUr, wovon 1,26 Mrd. eUr (10,5 %) 
nicht verbraucht wurden.

Geringere Arbeitslosigkeit 
erspart Ausgaben in  
Milliardenhöhe

Finanzielle Auswirkungen 
des Konjunktureinbruchs 
für 2009 zu erwarten
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Haushalt 2009 in Kraft

  Die Ausgaben für Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit beliefen sich auf 13,86 Mrd. eUr, 
2,04 Mrd. eUr (12,8 %) weniger als geplant (einschließlich Ausgaben für sozialversiche-
rungsbeiträge und für Arbeitslosengeld-erstattungen an ausländische Versicherungs-
träger). Mit diesem haushaltsergebnis wurde der finanzielle Aufwand gegenüber dem 
bisherigen Ausgabenhöchststand im Jahr 2004 (29,07 Mrd. eUr) mehr als halbiert. 

  für die Kosten des beitragseinzugs, Verwaltung im rechtskreis sGb iii und die 
bereitstellung von Dienstleistungen im rahmen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende stellte der haushaltsplan 2008 6,44 Mrd. eUr zur Verfügung, zuzüglich 
250 Mio. eUr aus dem eingliederungstitel für zusätzliche, befristet beschäftigte 
Vermittler. Die Jahresausgaben von 6,47 Mrd. eUr blieben um 213 Mio. eUr (3,2 %) 
unterhalb des budgetgesamtrahmens.

  statt des ursprünglich erwarteten haushaltsdefizits von 4,97 Mrd. eUr verblieb am 
Jahresende 2008 eine Ausgabenunterdeckung von 1,12 Mrd. eUr. es mussten somit 
3,85 Mrd. eUr weniger aus der rücklage zum Ausgleich entnommen werden. Die 
rücklage belief sich ende 2008 somit auf 16,74 Mrd. eUr.

Die bundesregierung hat den vom Verwaltungsrat festgestellten  haushaltsplan der 
bA für das Jahr 2009 am 17. Dezember 2008 genehmigt. Der haushaltsplan 2009 
umfasst ein Volumen von 40,70 Mrd. eUr. Den geplanten Ausgaben in dieser höhe 
stehen einnahmen von 34,57 Mrd. eUr gegenüber. Zur Deckung des Defizits von 
5,95 Mrd. eUr soll die rücklage entsprechend abgeschmolzen werden.

Der haushaltsplanung 2009 liegen die Annahmen der bundesregierung zur gesamt-
wirtschaftlichen entwicklung in Deutschland vom Oktober 2008 zugrunde:

 bruttoinlandsprodukt (real): + 0,2 %

 bruttolohn- und Gehaltssumme je abhängig beschäftigten: + 2,8 %

 Abhängig beschäftigte: – 0,1 %

 Arbeitslose im Jahresdurchschnitt: 3,265 Mio.

Der einnahmerückgang gegenüber 2008 ist insbesondere dem erneut auf nunmehr 
2,8 % gesenkten beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung geschuldet. 

Auf der Ausgabenseite umfasst der haushaltsplan 2009 12,58 Mrd. eUr für die aktive 
Arbeitsförderung – eingliederungstitel und weitere Leistungen. Dieses budget übersteigt 
die Ausgaben des Jahres 2008 (einschließlich der Ausgaben für die zusätzlichen Vermitt-
ler) um 1,51 Mrd. eUr. 20,91 Mrd. eUr sind für das Arbeitslosengeld und insolvenzgeld 
und den eingliederungsbeitrag der bA im rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
bestimmt sowie 7,2 Mrd. eUr für die Kosten des beitragseinzugs und die Verwaltungs-
ausgaben der bA einschließlich der Dienstleistungen im Grundsicherungs bereich.

Die einschätzungen zur wirtschaftlichen Lage erweisen sich bereits zu beginn des Jahres 
2009 als überholt. Die bundesregierung ist im Verlauf der letzten Monate zu der Über-
zeugung gelangt, dass die aktuelle weltumspannende Wirtschaftskrise Deutschland in 

Aktive Arbeitsförderung 
weiterhin auf hohem Niveau
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hohem Maße treffen und vor große, neuartige herausforderungen stellen wird. in einer 
gemeinsamen initiative sollen alle staatlichen stellen einen gebündelten Konjunkturimpuls 
mit großer Dynamik auslösen.

Die bundesregierung ergreift mit einem Pakt für beschäftigung und stabilität in Deutsch-
land fünf verschiedene Maßnahmepakete. für den bereich der Arbeitsmarktpolitik gilt 
der Grundsatz, entlassungen zu vermeiden und die investition in berufliche Qualifi kationen 
auszubauen. Die regierung plant deshalb eine Gesetzesinitiative, um folgende Maß-
nahmen auf den Weg zu bringen:

  Den Arbeitgebern werden in den Jahren 2009 und 2010 bei Kurzarbeit die von ihnen 
allein zu tragenden sozialversicherungsbeiträge zur hälfte von der bA erstattet. für 
Zeiten einer beruflichen Qualifizierung während der Kurzarbeit können die vollen 
sozialversicherungsbeiträge erstattet werden.

  Antragstellung und Verfahren bei Kurzarbeit werden vereinfacht.

  Der beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung soll bis ende 2010 gesetzlich auf 
2,8 % stabilisiert werden.

  für die Jahre 2009 und 2010 sollen zusätzliche Mittel für Aktivierungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden, insbesondere für Arbeitnehmer über 
25 Jahre, die über keinen berufsabschluss verfügen, für Jugendliche, die schon lange 
vergeblich eine Lehrstelle suchen und für den Ausbau von betreuung und Pflege. in 
den beiden Jahren soll der bund für die träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
1,2 Mrd. eUr und die bundesagentur für Arbeit 770 Mio. eUr zusätzlich bereitstellen.

  Zur Qualifizierung von beschäftigten soll das sonderprogramm zur Weiterbildung 
Geringqualifizierter und beschäftigter älterer in Unternehmen (WeGebAU) geöffnet 
und 2009 und 2010 um 200 Mio. eUr aufgestockt werden.

  Die Mittel des europäischen sozialfonds sollen in den Jahren 2009 und 2010 um 
insgesamt 200 Mio. eUr aufgestockt und für die förderung von Qualifizierungs-
maßnahmen während Kurzarbeit sowie zur förderung von Projekten zur beratung 
von Unternehmen zur beschäftigungssicherung eingesetzt werden.

  für die Wiedereinstellung von Arbeitnehmern in der Leiharbeit sollen 2009 und 
2010 aus dem haushalt der bA Zuschüsse zur Qualifizierung in höhe von jährlich 
70 Mio. eUr erbracht werden.

  Die Agenturen für Arbeit und die Arbeitsgemeinschaften (ArGen) bzw. Arbeits-
agenturen mit getrennter Aufgabenwahrnehmung (AAgAw) im bereich der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende erhalten jeweils 2.500 zusätzliche stellen für Ver-
mittlung, betreuung und Leistungsgewährung. Des Weiteren soll die bA durch 
Amtshilfepersonal unterstützt werden.

Die Umsetzung dieses Maßnahmepakets wird den haushalt der bA 2009 in wesent-
lichen Punkten verändern und erfordert außerdem erhebliche außerplanmäßige Aus-
gaben. Dazu wird ein Nachtragshaushalt erforderlich.

Pakt für Beschäftigung und  
Stabilität in Deutschland

Nachtragshaushalt 2009 
erforderlich
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Kundenstruktur im SGB II

im Jahr 2008 waren monatlich durchschnittlich1  6,978 Mio. Personen hilfebedürftig 
in der Grundsicherung für Arbeitsuchende, was einem rückgang um 4,2 % gegen-
über dem Vorjahreszeitraum entspricht. im Durchschnitt bilden 1,94 hilfebedürftige 
Personen eine bedarfsgemeinschaft (bG), so dass 2008 monatlich ca. 3,603 Mio. 
bG auf Leistungen nach dem sGb ii angewiesen waren. Von den bG im Juni 2008 
waren 50 % single-bG, 18 % Alleinerziehende, 13 % Paare ohne und 17 % Paare mit 
Kindern. Damit ist jede zweite bG eine single-bG, allerdings lebt in diesem bG-typ 
nur etwa ein Viertel der hilfebedürftigen Personen.

Die sGb ii-Quote, die die Anzahl der hilfebedürftigen Personen im sGb ii auf das 
relevante bevölkerungssegment (Wohnbevölkerung unter 65 Jahren) bezieht, lag im 
Jahr 2008 bei 10,6 %. im Jahr 2008 waren durchschnittlich 73 % der hilfebedürftigen 
erwerbsfähig und 28 % nicht erwerbsfähig. Von den erwerbsfähigen hilfebedürftigen 
waren im Juni 2008 49 % frauen; 19 % der erwerbsfähigen hilfebedürftigen waren 
jünger als 25 Jahre, während 23 % 55 Jahre und älter waren; 19 % der erwerbsfähigen 
hilfebedürftigen hatten nicht die deutsche staatsbürgerschaft.

im Juni 2008 waren von den erwerbsfähigen hilfebedürftigen 46 % oder 2,178 Mio. 
arbeitslos gemeldet. 1,34 Mio. oder 26 % der erwerbsfähigen hilfebedürftigen ver-
dienten im Juni 2008 einkommen aus erwerbstätigkeit, das waren 113.000 oder  
9 % mehr als im Vorjahresmonat. Das einkommen variiert dabei erheblich, so haben 
14 % (719.000) der erwerbsfähigen hilfebedürftigen ein bruttoeinkommen bis zu 
400 eUr, während 5 % (240.000) der erwerbsfähigen hilfebedürftigen einkommen 
zwischen 400 und 800 eUr verdienen und 7 % (378.000) über 800 eUr.

Gezielte Förderung für besondere Personengruppen  
voranbringen 

Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund, ältere und Alleinerziehende 
standen auch 2008 im fokus der Aktivierungspolitik des sGb ii:

eine frühzeitige Aktivierung soll Jugendlichen den Übergang von der schule in den 
beruf ebnen. Dazu wurde die Vernetzung mit den Angeboten der berufsberatung 
und der Jugendhilfe weiterentwickelt.

Durch die Umsetzung der selbstverpflichtungen der bA im rahmen des nationalen 
integrationsplanes der bundesregierung erfahren die Menschen mit Migrations-
hintergrund weitere Unterstützung. so setzten die Grundsicherungsstellen und 
Agenturen für Arbeit in Zusammenarbeit mit dem bundesamt für Migration und 
flüchtlinge (bAMf) die berufsbezogene sprachförderung im rahmen des esf-bAMf-
Programms um. eine Arbeitshilfe stellte den gesamten Prozess der sprachförderung 
systematisch und strukturiert dar. in Kooperation mit dem Deutschen städtetag 

SGB I I

Jugendliche, Menschen mit  
Migrationshintergrund, 

Ältere und Alleinerziehende  
im Fokus des SGB II

1  Gleitender Jahresdurchschnitt, d. h. ausgehend vom aktuellen Monat die letzten 12 Monate, mit  
Datenstand Oktober 2008. Siehe: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Analyse der Grundsicherung  
für Arbeitsuchende, Oktober 2008, S. 2.
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wurde am 2. Juni 2008 eine fachtagung zum thema „berufliche integration junger 
Migranten: Welche chancen bietet das sGb ii?“ durchgeführt. bei der Anerkennung 
von im Ausland erworbenen bildungsabschlüssen baut die bA ihr beratungsangebot 
für die Personengruppe der Akademiker weiter aus.

Zur beruflichen integration älterer Langzeitarbeitsloser wurde das vom bMAs initi-
ierte und gesteuerte bundesprogramm „Perspektive 50plus – beschäftigungspakte 
für ältere in den regionen“ mit einer zweiten Programmphase am 1. Januar 2008 
gestartet. Daran beteiligen sich 2008 mittlerweile 194 Grundsicherungsstellen mit 
Partnern regionaler Netzwerke. 

Auch Alleinerziehende im rechtskreis sGb ii benötigen zielgruppenorientierte be-
ratung und begleitung, damit ein (Wieder-)einstieg in das erwerbsleben gelingt. Dazu 
wurde den fach- und führungskräften in den Grundsicherungsstellen ein „Leitfaden 
für die förderung von Alleinerziehenden im sGb ii“ zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus haben das bundesministerium für familie, senioren, frauen und 
Jugend, das bundesministerium für Arbeit und soziales, die Kommunalen spitzen-
verbände und die bA verschiedene Projekte mit dem Ziel der verbesserten 
Arbeitsmarktintegration und sozialen Absicherung von familie und beruf für 
Alleinerziehende begonnen. 
 

Gutes tun und darüber reden – Fachtagungen im SGB II

fachtagungen wurden auch 2008 wieder genutzt, um geschäftspolitisch aktuelle 
themen zu diskutieren: Zum thema „ressourcen nutzen – Alleinerziehende im 
sGb ii“ lud die regionaldirektion bayern am 15. Juli 2008 Vertreter der relevanten 
Ministerien, Mitarbeiter aus diversen Grundsicherungsstellen sowie experten aus 
sozial-karitativen einrichtungen und der sozialforschung ein. Das gemeinsame 
Ziel: die berufliche und soziale stärkung alleinerziehender Menschen durch eine 
abgestimmte Unterstützung aller beteiligten institutionen. Die komplette tagungs-
dokumentation kann bei der regionaldirektion bayern unter 
bayern.sGbii@arbeitsagentur.de angefordert werden. 

bereits zum dritten Mal fand die fallmanagement-fachtagung statt. „stärken 
bündeln – Netzwerke als erfolgsfaktor im beschäftigungsorientierten fallmanage-
ment“ war das Motto am 8./9. Oktober 2008 an der hochschule der bA in Mann-
heim. Über 400 Mitarbeiter/-innen aus Grundsicherungsstellen und Netzwerk-
partner haben durch fachvorträge, Praxisbeispiele und in zwölf Workshops 
theoretisch und praktisch erlebt, dass erfolgreiche Kooperation und Netzwerk-
management wichtige erfolgsfaktoren für das fallmanagement und damit die 
integration von Menschen mit vielfältigen Vermittlungshemmnissen sind. Die 
tagungsdokumentation ist im intranet der bA sowie im internet veröffentlicht.

Fachtagungen befördern 
aktuelle Themen wie  
Alleinerziehende und  
beschäftigungsorientiertes 
Fallmanagement
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Vier Jahre beschäftigungsorientiertes Fallmanagement – 
eine Zwischenbilanz

Das beschäftigungsorientierte fallmanagement (bfM) hat sich als Methode der 
sozialen und der Arbeitsmarktintegration in den Grundsicherungsstellen etabliert 
und bewährt. Vor Ort werden unterschiedliche Organisations- und Ausgestaltungs-
formen praktiziert. Zu diesem ergebnis kam eine befragung im Juli 2008 durch 
das Zentrum für Kunden- und Mitarbeiterbefragungen der bA, an der sich 298 
von insgesamt 372 Grundsicherungsstellen beteiligten. im einzelnen zeigten sich 
folgende ergebnisse:

fast alle Grundsicherungsstellen haben das bfM umgesetzt. in 20 % der Dienst-
stellen ist die einführung innerhalb des kommenden Jahres geplant. Das von 
kommunalen und bA-Mitarbeitern gemeinsam erarbeitete fachkonzept bietet bei 
fast 90 % die Grundlage für die Umsetzung. Derzeit sind laut Personalmonitoring 
4.745 Mitarbeiter mit fallmanagement-Aufgaben betraut. immerhin 90 % der 
Grundsicherungsstellen qualifizieren das Personal speziell für diese Aufgabe. Durch 
die führungsakademie der bA wurden wegen der hohen Nachfrage weitere trai-
ner/-innen mit einer Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für care und 
case Management ausgebildet.

im kommenden Jahr werden Qualitätskriterien und ein Konzept zur erfolgsmessung 
erarbeitet. Weiterhin sollen die im fallmanagement unverzichtbare Netzwerkarbeit 
professionalisiert und das fachkonzept weiterentwickelt werden.

Bekämpfung des Leistungsmissbrauchs

I. Außendienste
Die Grundsicherungsstellen haben zur feststellung der Anspruchsvoraussetzungen 
Außendienste eingerichtet. sie sollen Verdachtsfälle auf Leistungsmissbrauch 
erkennen und beseitigen. insbesondere sollen sie überprüfen, ob die Anspruchs-
voraussetzungen von Personen, die Leistungen der Grundsicherung beziehen oder 
bezogen haben, vorliegen oder vorlagen. Dabei werden sachverhalte überprüft, 
die nicht allein aufgrund der Aktenlage beurteilt werden können.

II. Datenabgleich 
im Geschäftsjahr 2008 haben die Arbeitsgemeinschaften und Agenturen mit ge-
trennter Aufgabenwahrnehmung aufgrund von erkenntnissen aus dem automati-
sierten Datenabgleich nach § 52 sGb ii in 19.000 fällen eine Überzahlung fest-
gestellt. Die schadenshöhe belief sich auf 10,5 Mio. eUr.

bei den vorliegenden Zahlen ist zu berücksichtigen, dass nur die Überzahlungen 
erfasst sind, die von den Grundsicherungsstellen bereits abschließend bearbeitet 
werden konnten. Die ergebnisse werden sich daher voraussichtlich für das Jahr 
2008 noch deutlich erhöhen.

Beschäftigungsorientiertes  
Fallmanagement: ein 

Erfolgsmodell mit vielen 
Gesichtern

Aufdeckung von  
Leistungsmissbrauch durch 

Datenabgleich
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III. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 
Die Grundsicherungsstellen leiteten im Jahr 2008 198.877 Verfahren wegen des 
Verdachts einer Ordnungswidrigkeit oder straftat ein. Abschließend bearbeitet 
wurden 180.308 Verfahren (90,7 %). 42.869 fälle wurden wegen des Verdachts 
auf schwarzarbeit an die Zollverwaltung weitergeleitet, in weiteren 14.182 fällen 
wurde der fall mit einem begründeten straftatverdacht an die staatsanwaltschaft 
abgegeben. Wegen des Vorliegens einer Ordnungswidrigkeit ahndeten die träger 
67.326 Verstöße und setzten dabei Verwarnungs- bzw. bußgelder in einer Gesamt-
höhe von 8.583.199 eUr fest. 

IV. Sanktionsquote
Wegen pflichtwidrigen Verhaltens sind bis september 2008 insgesamt 507.627 
sanktionen festgestellt worden. Damit wurden im Durchschnitt 2,5 % aller er-
werbsfähigen hilfebedürftigen mit mindestens einer sanktion belegt.
 

Widersprüche und Klagen 

2008 wurden im rechtskreis sGb ii rund 788.600 Widersprüche erhoben, 3,2 % 
bzw. ca. 24.700 mehr als im Vorjahreszeitraum. fast ein Viertel betraf die An-
rechnung von einkommen (22,8 %), rund ein fünftel die Leistungen für Unterkunft 
und heizung (18,7 %) und ca. ein Zehntel (10,1 %) die regelleistung zur sicherung 
des Lebensunterhalts. 

rund 841.900 Widersprüche wurden 2008 abschließend bearbeitet. in 36,5 % der 
fälle wurde dem Widerspruch ganz oder teilweise stattgegeben. Mehr als die 
hälfte der Widersprüche (53,2 %) wurde zurückgewiesen. 

2008 wurden ca. 132.400 Klagen erhoben, 33,5 % mehr als im Vorjahreszeitraum. 
Dies liegt unter anderem auch an der verstärkten erledigung von Widersprüchen. 
so werden aktuell mehr Widersprüche erledigt als eingehen. hinzu kamen in 2008 
rund 31.700 Anträge auf einstweiligen rechtsschutz. fast die hälfte (48,6 %) der 
in diesem Zeitraum abgeschlossenen Klageverfahren wurden zugunsten der Klä-
ger erledigt. ein Großteil hiervon ohne Gerichtsurteil durch Anerkenntnis durch 
die Grundsicherungsstelle. hinzu kamen rund 31.200 abschließend bearbeitete 
Anträge auf einstweiligen rechtsschutz, die in 44,7 % zu einem (teil-)erfolg für 
den Antragsteller führten. 

Der Zunahme an Widersprüchen und vor allem Klageverfahren wird durch ver-
schiedene Maßnahmen entgegengewirkt. Dies umfasst neben der fachaufsicht 
unter anderem mit entsprechenden hinweisen zu schwerpunktthemen auch den 
bereich der Auskunft und beratung und die herstellung von transparenz im Leis-
tungsverfahren. ein wichtiger Ansatzpunkt ist die entscheidungspraxis bei ent-
gegennahme von Anträgen und die erläuterung von entscheidungen auf Nachfrage. 
Auch verschiedene Landesregierungen beteiligen sich hierbei im rahmen ihrer 
Aufsicht über die Kommunen. einen vielversprechenden Ansatz könnte die ge-
richtsnahe Mediation darstellen, die auf eine effizientere erledigung und sogar 
Vermeidung von Klageverfahren abzielt. bisher wurde das Mediationsverfahren 
im rahmen von Modellversuchen in Niedersachsen und bayern erprobt. 

Straf- und  
Bußgeldverfahren
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Konjunktur und Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt hat 2008 noch von der guten Konjunktur der Vorjahre profitiert. 
Das reale bruttoinlandsprodukt  nahm jahresdurchschnittlich noch vermutlich um 
1,5 % zu, ist aber im Jahresverlauf nach einem starken ersten Quartal saison- und 
kalenderbereinigt gesunken. Auf dem Arbeitsmarkt zeigte sich das erst am 
Jahresende. im Jahresdurchschnitt sind 2008 die erwerbstätigkeit und insbeson-
dere die sozialversicherungspflichtige beschäftigung weiter deutlich gestiegen. 
Der beschäftigungsaufbau ist auch der hauptgrund für den kräftigen rückgang 
der Arbeitslosigkeit. Zu der guten entwicklung beigetragen haben außerdem die 
Arbeitsmarktreformen und das rückläufige Arbeitskräfteangebot.

Erwerbstätigkeit

Nach vorläufigen Angaben des statistischen bundesamtes hat sich die erwerbs-
tätigkeit 2008 im Jahresdurchschnitt um 582.000 oder 1,5 % auf 40,35 Mio. erhöht. 
Der aktuelle Anstieg wird – wie schon in den beiden letzten Jahren – vor allem 
vom Aufbau sozialversicherungspflichtiger beschäftigung getragen. im Juni waren 
27,46 Mio. Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 603.000 oder 
2,2 % mehr als vor einem Jahr. Dabei entfällt mehr als ein Großteil des beschäfti-
gungsplus auf Vollzeitstellen. Der konjunkturelle Aufschwung hat in allen Ländern 
und in fast allen branchen die beschäftigung steigen lassen. Vor allem bei unter-
nehmensnahen Dienstleistungen gab es einen kräftigen Anstieg. 

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten hat sich in diesem 
Wirtschaftszweig von Juni 2007 bis Juni 2008 um 6,2 % oder 225.000 auf 3,85 
Mio. erhöht. Zum teil beruht dieser Zuwachs auf Arbeitnehmerüberlassung. Die 
Zahl der selbstständigen hat sich 2008 nach vorläufigen Angaben des statistischen 
bundesamtes jahresdurchschnittlich um 14.000 oder 0,3 % auf 4,47 Mio. erhöht. 
bei den Minijobs gab es 2008 ein weiteres deutliches Plus. Allerdings entfällt der 
Zuwachs fast allein auf sozialversicherungspflichtig beschäftigte, die zusätzlich 
einen geringfügig entlohnten Nebenjob ausüben. ihre Zahl ist um 160.000 oder 
7,8 % auf 2,20 Mio. gestiegen. Die Zahl der ausschließlich geringfügig entlohnt 
beschäftigten blieb im Vorjahresvergleich praktisch unverändert bei 4,88 Mio. in 
die erwerbstätigenrechnung gehen allein die ausschließlich geringfügig entlohnten 
beschäftigten ein, weil die Nebenjobber schon mit ihrer hauptbeschäftigung ge-
zählt werden. Durch Arbeitsmarktpolitik geförderte erwerbstätigkeit hat sich in 
der summe verringert. Ausschlaggebend dafür war die rückläufige förderung der 
selbstständigkeit, die nach kräftigen Anstiegen von 2003 bis 2005 in den letzten 
drei Jahren in folge von rechtsänderungen deutlich abgenommen hat. 
Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsvariante, die als rechtsverhältnis eige-
ner Art in die erwerbstätigenrechnung eingehen, lagen etwas unter dem 
Vorjahresniveau. ihre Zahl hat sich um 10.000 auf 291.000 verringert. in sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Arbeitsgelegenheiten 
in der entgeltvariante waren insgesamt 64.000 Arbeitnehmer beschäftigt, 2.000 
mehr als vor einem Jahr. 

ARBEITSMARK T

Anhaltende Besserung des 
Arbeitsmarktes im  

Schatten konjunktureller 
Abschwächung
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Arbeitskräfteangebot

Das Angebot an Arbeitskräften in Deutschland hat nach einschätzungen des in-
stituts für Arbeitsmarkt- und berufsforschung (iAb) jahresdurchschnittlich weiter 
leicht abgenommen, und zwar um 76.000 auf 44,38 Mio. seit der Wiedervereini-
gung war das erwerbspersonenpotenzial durchgehend gestiegen. Ab 2006 domi-
niert der demografische trend, dass mehr ältere Menschen aus dem erwerbsleben 
ausscheiden als junge nachrücken und die erwerbspersonen immer älter werden. 
Angebotserhöhende effekte wie zunehmende erwerbsneigung und Zuwanderung 
haben das 2006 bis 2008 nicht mehr ausgeglichen. 

Arbeitslosigkeit

im Jahresdurchschnitt waren in Deutschland 3.268.000 Menschen arbeitslos ge-
meldet, 508.000 oder 13 % weniger als vor einem Jahr. Dies war nach dem rückgang 
der Arbeitslosigkeit von 2006 auf 2007 der zweitstärkste rückgang in der Geschichte 
der bundesrepublik. im Vergleich zum Jahr 2005, als die Arbeitslosigkeit infolge der 
Zusammenlegung von Arbeitslosen- und sozialhilfe ihren bisherigen höchstwert er-
reichte, hat sich die Arbeitslosigkeit sogar um 1.593.000 verringert. Maßgeblich für 
diesen starken rückgang waren das positive konjunkturelle Umfeld, die Arbeitsmarkt-
reformen und der rückgang des Arbeitskräfteangebots. Darüber hinaus dürfte auch 
die intensivere betreuung von Arbeitslosen sowie die systematische Überprüfung 
des Arbeitslosenstatus eine rolle gespielt haben.

Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen erwerbs-
personen, betrug im Jahr 2008 7,8 %. im Vergleich zum Vorjahr sank sie um 1,2 
Prozentpunkte. Die Quote liegt damit deutlich unter dem letzten tiefstand von 
2001 mit damals 9,4 %. Die anteilige sGb iii-Arbeitslosenquote belief sich jahres-
durchschnittlich auf 2,4 % und die anteilige sGb ii-Arbeitslosenquote auf 5,4 %. 
Die Quoten verringerten sich gegenüber dem Vorjahr jeweils um 0,6 Prozent-
punkte1. 

Demografischer Trend 
lässt Arbeitskräfteangebot 
zurückgehen

1  Neben der Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, gibt es noch die Arbeitslosen-
quote nur bezogen auf die abhängigen zivilen Erwerbspersonen. Diese Art der Quotenberechnung hat  
in Deutschland die längste Tradition. Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle abhängig zivilen Erwerbs-
personen betrug 2008 im Jahresdurchschnitt 8,7 % (1,4 Prozentpunkte unter der des Vorjahres). 
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BA-bekannte Stellen und BA-X

Der bestand an gemeldeten stellen hat sich 2008 insgesamt auf hohem Niveau 
gehalten. im Jahresdurchschnitt waren 569.000 stellen (einschließlich geförderter 
stellen) gemeldet, 53.000 oder 9 % weniger als vor einem Jahr. Von allen gemel-
deten stellen entfielen jahresdurchschnittlich 358.000 oder 63 % auf ungeförderte 
stellen für „normale“ sozialversicherungspflichtige beschäftigungsverhältnisse, 
die besser die Marktentwicklung widerspiegeln1. Das waren 27.000 oder 7 % 
weniger als vor einem Jahr. Damit liegt der stellenbestand immer noch deutlich 
über den Niveaus der Jahre 2005 und 2006. Der stellenbestand ist kein mono-
lithischer block, er schlägt sich relativ schnell um. so gingen im Jahresverlauf 
2,65 Mio. stellen ein, gleichzeitig wurden 2,64 Mio. stellen abgemeldet. Neben 
den gemeldeten offenen stellen kennt die bundesagentur noch zusätzliche stellen 
aus der privaten Arbeitsvermittlung (12.000), aus ihrer JObbÖrse (238.000) und 
dem Job-roboter (175.000). Nach jüngsten Angaben des instituts für Arbeits-
markt- und berufsforschung lag das gesamtwirtschaftliche stellenangebot im 
dritten Quartal 2008 bei 998.000 stellen. Das waren 255.000 weniger als vor 
einem Jahr. Darunter waren 829.000 stellenangebote für den 1. Arbeitsmarkt, die 
im Vorjahresvergleich um 234.000 oder 22 % abgenommen haben. Von allen 
stellen waren der bundesagentur für Arbeit 58 % gemeldet, von den stellen des  
1. Arbeitsmarktes 50 %. Die Meldequoten haben gegenüber dem Vorjahr um  
9 bzw. 7 Prozentpunkte zugenommen. 

Der bA-stellenindex (bA-X) misst die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt. 
basierend auf konkreten, bei der bA gemeldeten stellengesuchen, der betriebe, 
fungiert er als Konjunktur-frühindikator und Maßstab für die tatsächliche einstellungs-
bereitschaft in den Unternehmen. Das stellenbarometer verzeichnete im Jahresver-
lauf 2008 einen rückgang um 16 Punkte von Januar bis Dezember. insbesondere im 
letzten Quartal 2008 ging die Kräftenachfrage um rund 10 Punkte zurück und sig-
nalisiert damit eine nachlassende Dynamik der Nachfrage, wenn gleich auf immer 
noch hohem Niveau. im Dezember schloss der bA-X mit 154 Punkten.

Ausbildungsmarkt

Die bilanz zum Abschluss des berufsberatungsjahres 2007/2008 am  
30. september 2008 zeigte, dass sich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt nach 
den Daten der bA deutlich verbessert hat. Die Anzahl der gemeldeten bewerber 
war geringer als im Vorjahr, die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze blieb auf 
dem hohen Niveau des Vorjahres. Die Zahl der Jugendlichen, die für das bereits 
begonnene Ausbildungsjahr noch eine Lehrstelle suchen, ist kleiner geworden. 
Die betriebe hatten allerdings Probleme, alle Ausbildungsplätze erfolgreich zu 
besetzen. Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge lag unter dem 
Vorjahr. einer der hauptgründe für die, aus bewerbersicht, günstigere Lage am 
Ausbildungsmarkt dürfte das positive konjunkturelle Umfeld und die gute 

Weniger Bewerber und 
mehr gemeldete  

Ausbildungsplätze

Entspannung am  
Ausbildungsmarkt

Rückgang der Kräfte-
nachfrage. Jedoch noch 

immer hohes Niveau

1  Geförderte Stellen umfassen Stellen für PSA, ABM, BSI und Arbeitsgelegenheiten. Normale sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse enthalten zum einen keine geringfügig entlohnte Be-
schäftigung und zum anderen keine Job-, Saison-, Tele-, Gastarbeiter- und PSA-Stellen sowie besondere 
Stellen für Haushaltshilfen für Pflegebedürftige.
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Auftragslage der betriebe sein. Außerdem hat die demografische entwicklung den 
Ausbildungsmarkt entlastet.

Von Oktober 2007 bis september 2008 sind der Ausbildungsvermittlung insgesamt 
511.600 Ausbildungsstellen gemeldet worden, 1.200 oder 0,2 % mehr als im 
Vorjahreszeitraum. Von diesen insgesamt gemeldeten stellen waren 432.700 be-
triebliche und 78.900 außerbetriebliche Angebote. Gegenüber dem Vorjahr ist die 
Zahl der betrieblichen stellen um 10.400 (+ 2,5 %) gestiegen. Dabei war die entwicklung 
in Ostdeutschland mit einem Zuwachs von 4.000 stellen (+ 6 %) dynamischer als in 
Westdeutschland (+ 6.300, + 1,8 %). Die gestiegene Zahl von Ausbildungsstellen 
korrespondiert mit der Zahl der neu abgeschlossenen Aus bildungs verträge. 

im Verlauf des berichtsjahres haben 620.200 bewerber die Ausbildungsvermittlung 
bei der suche nach einer Ausbildungsstelle eingeschaltet, 113.800 oder 15,5 % we-
niger als im Vorjahreszeitraum. Damit nimmt die bewerberzahl das zweite Jahr in 
folge sowohl in West- als auch in Ostdeutschland ab. Die rechnerische Differenz 
zwischen gemeldeten Ausbildungsstellen und gemeldeten bewerbern beträgt 
108.600. Vor einem Jahr hatte die Differenz bei 223.600 gelegen. 52 % der gemel-
deten bewerber hatten sich bereits im Vorjahr oder in früheren Jahren um eine 
Ausbildungsstelle bemüht.

Am ende des berufsberatungsjahres waren 14.500 bewerber noch unversorgt, 18.200 
bzw. 55,7 % weniger als vor einem Jahr1. Damit blieben deutschlandweit nur 2,3 % 
aller bewerber ohne Lehrstelle oder alternatives Angebot.

Der Anteil der bewerber, die in eine Ausbildung eingemündet oder darin verblieben 
sind, lag mit 50 % etwas höher als im Vorjahr. 14 % der bewerber haben sich für einen 
weiteren schulbesuch oder ein studium und 7 % für eine weitere Qualifizierung (zum 
beispiel eine berufsvorbereitende bildungsmaßnahme oder eine einstiegsqualifizie-
rung) entschieden. Weitere 7 % entschieden sich für eine Alternative wie etwa eine 
Arbeitsstelle, bundeswehr, Zivildienst bzw. ein freiwillig soziales oder Ökologisches 
Jahr. Von 19 % der Jugendlichen lag keine rückmeldung über ihren Verbleib vor, da 
sie kein interesse bzw. keine reaktion auf die einladung bzw. Nachfrage der Arbeits-
agenturen zeigten.

Die Zahl der ende september noch unbesetzten Ausbildungsstellen lag mit 19.500 
um 1.100 bzw. 6,3 % über dem Vorjahreswert. 

Die rechnerische Differenz zwischen der Zahl der unversorgten bewerber (14.500) 
und der unbesetzten Ausbildungsstellen (19.500) – die so genannte „Lücke“ – beträgt 
– 5.000. erstmals seit den beratungsjahren 1999/2000 und 2000/2001, die ebenso 
wie das abgelaufene beratungsjahr in eine günstige konjunkturelle Phase fielen, gab 
es somit am ende des beratungsjahres einen stellenüberhang. Diese gute bilanz gilt 
allerdings nur für Westdeutschland. hier liegt die „Lücke“ bei – 6.500. in Ostdeutsch-
land gab es dagegen 1.600 mehr unversorgte bewerber als unbesetzte stellen.

Erstmals wieder Stellen-
überhang: 5.000 unbe-
setzte Stellen mehr als 
unversorgte Bewerber

1  Aufgrund einer Datenrevision der Daten zum Ausbildungsmarkt ergeben sich leichte Abweichungen bei 
den Vorjahresdaten gegenüber bisherigen Veröffentlichungen. Detaillierte Informationen hierzu finden 
Sie unter http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/detail/c.html.
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Vor allem die bisherigen erfahrungen des Nationalen Paktes für Ausbildung sprechen 
dafür, dass im so genannten „fünften Quartal“ von Oktober bis Mitte Januar eine große 
Anzahl der derzeit noch unbesetzten stellen mit Auszubildenden besetzt werden und 
im Gegenzug bislang unvermittelte bewerber einen Ausbildungsplatz oder eine Alter-
native finden. Zudem hat sich aber auch gezeigt, dass die Nachvermittlungs aktivitäten 
des Paktes noch in die ersten Monate des neuen Kalenderjahres hineinreichen. Mit 
den ende september 19.500 bei der bA gemeldeten unbesetzten Ausbildungsplätzen 
und den noch unbesetzten einstiegsqualifizierungs-Praktikumsstellen stehen Angebote 
zur Verfügung, um allen ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen 
einen Ausbildungsplatz oder eine ersatzalternative zu ermöglichen.

Internationale Beziehungen

europäische benchmarkprozesse haben die tätigkeiten von sWA 4 – internationale 
beziehungen – in 2008 maßgeblich geprägt. so wurden steuerung und controlling, 
skills und leistungsbezogene themen in den Vordergrund gestellt. Die schweiz, 
Großbritannien und frankreich wurden vor allem als benchmarkpartner ausge-
wählt. Umgekehrt stößt der reformerfolg der bA im Ausland auf hohes interesse. 
Vor allem in den Niederlanden und frankreich, wo Leistungs- und Vermittlungs-
behörden zusammengelegt wurden, war die bA gefragter Ansprech partner.

Mit allen europäischen Partnern hat die bA eine informationsplattform eingerich-
tet (www.pesmonitor.eu), die aktuell gehalten wird und umfassend Auskunft über 
die öffentlichen Arbeitsverwaltungen, deren Ziele und Aufgaben, entwicklungen 
und reformvorhaben gibt.

Die europavertretung der bA in brüssel hat ihren ruf als gefragter Gesprächs-
partner bei rat, Kommission und Parlament der eU gefestigt; aktuelle entwick-
lungen und Weichenstellungen mit Auswirkungen auf die bA werden frühzeitig 
erkannt. Die beiträge der europavertretung fließen in die strategischen Überle-
gungen der Zentrale ein.

Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

Die Aktivitäten im bereich chancengleichheit von frauen und Männern am Arbeits-
markt orientierten sich an den entwicklungen am Arbeitsmarkt einerseits und 
den prognostizierten bedarfen andererseits. Da frauen am konjunkturellen Auf-
schwung bis in das Jahr 2008 hinein weniger stark partizipierten als Männer, 
wurden die bemühungen fortgesetzt, die integrationsleistungen zu verbessern. 
Gleichzeitig wurden mit blick auf den zukünftigen fachkräftebedarf der Wirtschaft 
die beschäftigungspotenziale von Nichtleistungsempfänger/-innen durch ver-
stärkte Aktivierung und förderung weiter erschlossen. hierfür standen auf initia-
tive des Verwaltungsrates im eingliederungstitel 2008 zusätzlich 175 Mio. eUr 
zur Verfügung.

Die beteiligung von frauen an den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen stieg im 
rechtskreis des sGb iii 2007 auf 44 %, die gesetzlich vorgeschriebene frauen-

Intensivere Bemühungen 
um bessere Integrations-
leistungen und verstärkte 

Aktivierung und Förderung 
von Frauen
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förderquote (60,1 %) konnte dennoch nicht erreicht werden. Die für 2008 bisher 
verfügbaren Daten zum Maßnahmeeinsatz lassen erkennen, dass sich bis ende 
september das förderziel (55,7 %) und der frauenanteil an den Geförderten 
(44,6 %) wieder angenähert haben.

Die Anstrengungen zur (Wieder-)eingliederung von frauen in den Arbeitsmarkt 
auf operativer seite wurden durch die beauftragten für chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt (bcA) unterstützt: sie entwickelten basisangebote zur information 
und beratung von Nichtleistungsempfänger/-innen und berufsrückkehrer/-innen 
sowie von Arbeitgeber/-innen für den einsatz in der fläche. Darüber hinaus waren 
die stäbe cA einbezogen in die Maßnahmeplanung und in die entwicklung neuer 
Produkte, insbesondere für Nichtleistungsempfänger/-innen.

Auch die beteiligung der bA an dem Aktionsprogramm „Perspektive Wiederein-
stieg“ des bundesministeriums für familie, senioren, frauen und Jugend (bMfsfJ) 
zielt darauf ab, die erwerbsbeteiligung von frauen zu erhöhen: Das „internetpor-
tal für Wiedereinsteigerinnen“ auf der internet-Plattform der bA will ab 2009 re-
gionale informationen zur berufsrückkehr verfügbar machen. Die bA ist Koopera-
tionspartner des bMfsfJ bei der Durchführung des esf-Programms „Perspektive 
Wiedereinstieg“, mit dem frauen durch ein fallmanagement auf persönlicher 
ebene während des Prozesses des beruflichen Wiedereinstiegs unterstützt werden. 
sie trägt damit zur nationalen Kofinanzierung bei.

im Juni unterzeichnete die bA das Memorandum zum nationalen Pakt „frauen in 
MiNt-berufen“. sie will als Paktpartner mit dazu beitragen, das berufswahlspek-
trum junger frauen zu erweitern und die fachkräftelücke zu schließen. Dieses 
Ziel verfolgt auch das im rahmen der Qualifizierungsoffensive der bundesregierung 
durchgeführte Projekt „AQUA“. Die bA ist Mitglied im beirat dieses Projekts, das 
sich an ingenieur/-innen richtet, die nach der familienzeit in den beruf zurück-
kehren wollen. 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)

Das institut für Arbeitsmarkt- und berufsforschung der bundesagentur für Arbeit 
(iAb) erforscht den Arbeitsmarkt, um politische Akteure auf der basis moderner 
Methoden und gesicherter forschungsbefunde kompetent zu beraten. Die orga-
nisatorische Nähe zur bA sorgt dafür, dass wissenschaftliche erkenntnisse un-
mittelbar in ihre entscheidungsprozesse einbezogen werden können. forschungs- 
und Publikationsfreiheit garantieren, dass unabhängiger und damit bisweilen auch 
kritischer rat erteilt werden kann. Die wissenschaftliche Unabhängigkeit des 
instituts wurde vom Vorstand und dem Verwaltungsrat der bA 2008 noch einmal 
explizit durch eine rahmengeschäftsordnung bestätigt. 

im Jahr 2008 verstärkte das iAb die Zusammenarbeit mit hochschulen und die 
internationale Kooperation. Die wichtigste Publikation ist das im November 2008 
veröffentlichte iAb handbuch Arbeitsmarkt 2009. Mehr als 50 Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler des iAb analysieren darin auf 515 seiten den Arbeitsmarkt 
in seiner ganzen breite.

Forschungs- und Publi-
kationsfreiheit des IAB 
garantieren, dass unabhän-
giger und damit bisweilen 
auch kritischer Rat erteilt 
werden kann
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Förderung der beruflichen Weiterbildung

Die förderung der beruflichen Weiterbildung ist als eines der wesentlichen ele-
mente der aktiven Arbeitsförderung anzusehen. Dieses instrument soll dazu 
beitragen, die Diskrepanz zwischen den qualifikatorischen Anforderungen bei der 
Nachfrage nach Arbeitskräften und den bei Arbeitsuchenden vorhandenen 
 Qualifikationen auszugleichen. Die bA leistet damit einen wichtigen beitrag zur 
Deckung des fachkräftebedarfs. 

im berichtsjahr begannen 251.539 (2007: 201.408) Arbeitnehmer im rechtskreis 
sGb iii eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme. Gegenüber dem Vorjahr ist 
damit die Zahl der eintritte um knapp 25 % angestiegen. 8.178 Personen haben 
eine Qualifizierung bis hin zum vollständigen berufsabschluss begonnen. Der 
Durchschnittsbestand lag im Jahr 2008 bei rund 72.653 Weiterbildungsteilneh-
mern. einen schwerpunkt bildeten u. a. die Weiterbildungen im Metallbereich, im 
transportwesen und in den Gesundheitsdienstberufen. 

Die eingliederungsquote bei der Weiterbildungsförderung bestätigt, dass eine 
nachhaltige integration mit dem einsatz dieses instrumentes erreicht werden 
kann. 57 % der teilnehmer im rechtskreis sGb iii waren sechs Monate nach ende 
der Maßnahme sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

im vergangenen Jahr wurden für die förderung der teilnahme an Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung für Weiterbildungskosten (Lehrgangskosten, fahrkosten, 
Kinderbetreuungskosten, Kosten für auswärtige Unterkunft und Verpflegung) rund 
788,3 Mio. eUr (2007: 619,2 Mio. eUr) aus dem eingliederungstitel ausgegeben 
(27,3 % des eingliederungstitels). hinzukommen rund 738,7 Mio. eUr (2007: 747,6 
Mio. eUr) für die Gewährung von Arbeitslosengeld bei Weiterbildung. 

Damit ergibt sich für die förderung der teilnahme an Maßnahmen der beruflichen 
Weiterbildung eine summe von 1,53 Mrd. eUr (2007: 1,37 Mrd. eUr) an Gesamt-
ausgabemitteln im rechtskreis sGb iii.

Übergang Schule–Beruf

Die bA hat als ein zentrales geschäftspolitisches Ziel die Markterschließung für 
berufseinsteiger definiert. Durch geeignete informations- und berufswahlunter-
stützung sowie durch berufsorientierung soll der Übergang schule–beruf für den 
Jugendlichen erleichtert werden. berufsberatung trägt zur Verbesserung des in-
formationsstandes, der selbsteinschätzung, zur entwicklung tragfähiger und 
realistischer handlungsperspektiven und -strategien sowie zur Unterstützung bei 
der realisierung dieser strategien bei.

Die Überarbeitung der Prozesse in der berufsberatung und Ausbildungsvermittlung 
dienen dazu, sie weiter zu systematisieren und zu strukturieren und sie mit validen 
und überprüfbaren Qualitätsstandards zu versehen. 

ARBEITSMARK TPOLIT ISC HE  INSTRUMENTE  UND  
SONDERPROGR AMME

Signifikanter Anstieg  
der Eintritte in berufliche 

Weiter bildungen

Eingliederungsquote  
über 50 %

Ausgaben für berufliche  
Weiterbildungen

Markterschließung für 
Berufseinsteiger als  

geschäftspolitisches Ziel

Flächeneinführung  
weitgehend abgeschlossen
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Nach der erfolgreichen erprobung der Neuausrichtung der berufsberatung und 
der einführung der handlungsprogramme Ausbildungsvermittlung wurde seit Mitte 
2007 die Neukonzeption in über 150 Agenturen für Arbeit eingeführt.

Präventive Maßnahmen der vertieften berufsorientierung und berufswahlvor-
bereitung nach § 33 satz 3 bis 5 sGb iii, die frühzeitig bereits in den Vorab-
gangsklassen ansetzen, förderte die bA 2008 mit 50,7 Mio. eUr. Diese Maß-
nahmen, die auch zielgruppenspezifische bedarfe, z. b. die von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund berücksichtigen, bedürfen einer mindestens 50%-igen 
Kofinanzierung durch Dritte (insbesondere der Länder). Die bA will damit im-
pulse setzen, um die Länder hier in ihren bemühungen zu unterstützen. insbe-
sondere sollen initiativen auf den Weg gebracht werden, um für leistungs-
schwächere schüler den Übergang in Ausbildung erfolgreicher als in der 
Vergangenheit zu gestalten. Damit sollen auch benachteiligte und leistungs-
schwächere junge Menschen gezielt an Ausbildungs- und beschäftigungsfähig-
keit herangeführt werden.

Das Medienportfolio für schülerinnen und schüler in den sekundarstufen i und ii 
wurde komplett überarbeitet. für den sekundarbereich i wurde die Produktfamilie 
planet-beruf.de (in der Nachfolge von „Mach’s richtig“) eingeführt. im Mittelpunkt 
steht ein neu entwickeltes berufliches selbsterkundungsprogramm, das „berUfe-
Universum“. Leitmedium zur information über studien-, Ausbildungs- und berufs-
möglichkeiten für die sekundarstufe ii ist das neue internetportal www.abi.de. 
Parallel zum internetauftritt wurde das abi-berufswahlmagazin überarbeitet.

im rahmen des Netzwerks Wege ins studium unterstützt die bA die bestrebungen 
der bundesregierung, die – im internationalen Vergleich relativ geringe – studier-
quote von schulabgängerinnen und schulabgängern mit einer hochschulzugangs-
berechtigung zu erhöhen, um den akademischen fachkräftebedarf mittel- und 
langfristig zu sichern. Vom 3. bis 7. November 2008 fand unter dem Motto „start 
ins studium!“ eine Woche der Orientierung mit bundesweit mehreren hundert 
Veranstaltungen statt, die gezielt auf die individuellen Perspektiven mit einem 
hochschulabschluss aufmerksam machen sollen. Die bA unterstützte die Kam-
pagne mit rund 1 Mio. eUr.

besonderes Augenmerk richtet die bA auf die stärkere hinwendung von schul-
abgänger/-innen auf sogenannte MiNt-berufe (Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften, Technik). Dies geschieht sowohl im rahmen der neuen Medien-
produktion als auch in der individuellen beratung unter berücksichtigung der 
eignung und Neigung des Jugendlichen.

Der Ausbildungsmarkt 2007/2008 zeigt trotz weiterhin bestehender regionaler 
und struktureller Unterschiede deutliche entspannungstendenzen. Am  
30. september 2008 standen 14.500 bei der bA gemeldeten unversorgten be-
werberinnen und bewerbern noch 19.500 unbesetzte Ausbildungsplätze gegen-
über. im rahmen der gemeinsamen Nachvermittlung von bA und Wirtschafts-
verbänden werden den unversorgten Jugendlichen weitere Angebote für 
betriebliche Ausbildung, außerbetriebliche Ausbildung, einstiegsqualifizierung oder 
berufsvorbereitende Maßnahmen gemacht. Der Arbeitgeber-service der bA, in 

Medienportfolio für  
Sekundarstufen I und II 
komplett überarbeitet

Netzwerk Wege ins  
Studium zeigt Chancen für 
Akademiker/-innen auf

Attraktivität von MINT- 
Berufen erhöhen

Ausbildungsmarkt zeigt 
Besserungstendenzen
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den die Ausbildungsvermittlung inzwischen voll integriert ist, spielt hierbei eine 
wichtige rolle.

Neben dem verstärkten engagement der bA im bereich der vertieften berufs-
orientierung hat die bA in erheblichem Umfang zusätzliche Angebote bereitgestellt, 
um junge Menschen beim Übergang von der schule in Ausbildung zu unterstützen. 
im Jahr 2008 wurden hierfür (ohne die Ausgaben für behinderte Menschen) ins-
gesamt 2.099,0 Mio. eUr verausgabt; davon sGb ii: 389,6 Mio. eUr (2007: 1.928,2 
Mio. eUr; davon sGb ii: 279,3 Mio. eUr).

so nahmen im berufsberatungsjahr 2007/2008 (Oktober 2007 bis september 
2008) 105.496 ratsuchende an einer berufsvorbereitenden bildungsmaßnahme 
(ohne spezielle Maßnahmen für behinderte Menschen) teil. Die Ausgaben betru-
gen im Jahr 2008 insgesamt 513 Mio. eUr, davon 337 Mio. eUr für Lehrgangs-
kosten und 176 Mio. eUr für berufsausbildungsbeihilfe der teilnehmerinnen und 
teilnehmer (2007: insgesamt 533,5 Mio. eUr, davon 347,4 Mio. eUr für Lehr-
gangskosten und 186,1 Mio. eUr für berufsausbildungsbeihilfe).

Die eingliederungsquote der im Jahr 2007 ausgetretenen teilnehmerinnen und 
teilnehmer betrug 52,2 % (in sozialversicherungspflichtige Ausbildung 44,7 %).

im rahmen einer einstiegsqualifizierung wurden im letzten berufsberatungsjahr 
insgesamt 34.894 junge Menschen gefördert; davon 7.851 Personen aus dem 
rechtskreis sGb ii. Die Ausgaben beliefen sich im Jahr 2008 auf insgesamt  
72 Mio. eUr (sGb ii: 13 Mio. eUr). (2007: insgesamt 79,0 Mio. eUr, sGb ii:  
1,2 Mio. eUr.)

Die eingliederungsquote der im Jahr 2007 ausgetretenen teilnehmerinnen und 
teilnehmer betrug 68,7 % (in sozialversicherungspflichtige Ausbildung 58,5 %).

eine Ausbildung in außerbetrieblichen einrichtungen begannen im beratungsjahr 
2007/2008 insgesamt 43.225 Personen, davon 16.527 Personen aus dem rechts-
kreis sGb ii. im Jahr 2008 wurden für diese Leistung 978 Mio. eUr verausgabt; 
davon im rechtskreis sGb iii 639 Mio. eUr sowie im rechtskreis sGb ii 339 Mio. 
eUr (2007: insgesamt 852,7 Mio. eUr, davon im rechtskreis sGb ii 250,5 Mio. 
eUr). Die eingliederungsquote der im Jahr 2007 ausgetretenen teilnehmerinnen 
und teilnehmer betrug 34,5 % (in sozialversicherungspflichtige Ausbildung 
13,4 %).

Zur stabilisierung von Ausbildungsverhältnissen und Vermeidung von Ausbildungs-
abbrüchen wurden während einer betrieblichen Ausbildung im beratungsjahr 
65.785 Personen, davon 4.589 Personen aus dem rechtskreis sGb ii, mit aus-
bildungsbegleitenden hilfen unterstützt. Der finanzielle Aufwand belief sich 2008 
auf 104 Mio. eUr, davon im rechtskreis sGb iii 95 Mio. eUr sowie im rechtskreis 
sGb ii 9 Mio. eUr (2007: insgesamt 113,6 Mio. eUr, davon im rechtskreis  
sGb ii 11,4 Mio. eUr). Die eingliederungsquote der im Jahr 2007 ausgetretenen 
teilnehmerinnen und teilnehmer betrug 78,6 % (in sozialversicherungspflichtige 
Ausbildung 45,0 %).

Bereitstellung zusätzlicher 
Qualifizierungsangebote 

durch die BA
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im rahmen des neu eingeführten § 421r sGb iii wurde im Jahr 2008 Arbeitgebern 
ein Ausbildungsbonus für die zusätzliche Ausbildung insbesondere von Jugendli-
chen, die bereits im Vorjahr einen Ausbildungsplatz gesucht haben, bewilligt. Der 
Ausbildungsbonus wurde für insgesamt 11.513 fälle bewilligt, die Ausgaben dafür 
betrugen im Jahr 2008 insgesamt 10,5 Mio. eUr.

Europäischer Sozialfonds (ESF)

Die bA förderte auch 2008 Maßnahmen aus Mitteln des esf in höhe von  
37 Mio. eUr. Die förderung im rahmen der alten förderperiode 2000–2006 ist 
zum 30. Juni 2008 bzw. 30. september 2008 ausgelaufen. Die neuen förder-
richtlinien des bundesministeriums für Arbeit und soziales (bMAs) sehen eine 
deutliche reduzierung der bisherigen förderinstumente, die durch die bA durch-
geführt werden, vor. in der neuen förderperiode 2007–2013 werden ausschließ-
lich Qualifizierungs maßnahmen von transferkurzarbeitergeldbeziehern sowie 
beziehern von konjunkturellem Kurzarbeitergeld und saison-Kurzarbeitergeld 
über die bA gefördert.

Europäischer Globalisierungsfonds (EGF)

Durch die Verwaltungsvereinbarung vom 11. Juli 2007 wurde die bA mit der Um-
setzung des eGf durch das bMAs für den Zeitraum 2007–2013 beauftragt. seit 
beginn der förderperiode konnten durch die bA ca. 22 Mio. eUr, davon ca. 10 
Mio. eUr aus Mitteln des europäischen Globalisierungsfonds, eingesetzt werden. 
Der erste eGf-förderfall Deutschland betraf die Arbeitnehmer des Unter nehmens 
benQ Mobile an den standorten München und Kamp-Lintfort (bocholt). 

Der eGf kann mit ergänzenden oder aufstockenden Leistungen die Vermittlung 
und Qualifizierung von Arbeitnehmern unterstützen.

Förderung der Teilhabe behinderter und  
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben

Die bundesagentur für Arbeit unterstützt als rehabilitationsträger überwiegend 
junge behinderte Menschen bei der erstmaligen eingliederung in das erwerbs-
leben. Von den im Jahr 2008 insgesamt 67.978 (2007: 68.413) in die betreuung 
übernommenen rehabilitanden sind wie im Vorjahr rund 68 % dem bereich der 
ersteingliederung zuzuordnen. 

Die bundesagentur für Arbeit intensiviert die begleitung beim Übergang schule–
beruf. sie bietet durch ihre speziell geschulten berater bereits in den schulen 
berufliche Orientierung und individuelle beratung an. in Kooperation mit Dritten 
wird das Dienstleistungsangebot durch vertiefte berufsorientierung ergänzt. seit 
2008 werden insbesondere die Lehrer in den förderschulen bei der einschätzung 
des individuellen Unterstützungsbedarfs systematisch eingebunden. berufsein-
stiegsbegleiter werden  in 100 förderschulen behinderte Jugendliche in den beiden 

Neue Förderperiode  
ab 2009

Umsetzung des EGF durch 
die BA

Schwerpunkt: Berufliche  
Ersteingliederung

Dienstleistung an  
der Schwelle zum  
Berufsleben
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letzten schulklassen und bei der suche nach einer Ausbildung begleiten, verstärkt 
mit dem Ziel, eine betriebliche Ausbildung zu realisieren.

Vorrangiges Ziel ist es, behinderten Jugendlichen als basis für eine beschäftigung 
im allgemeinen Arbeitsmarkt eine fundierte Ausbildung mit intensiven betrieblichen 
Phasen zu ermöglichen. Die bA forciert daher am individuellen förderbedarf des 
betroffenen ausgerichtete modulare, flexible und arbeitsmarkt-/betriebsnahe 
fördermöglichkeiten, soweit sich eine betriebliche Ausbildung nicht oder noch 
nicht realisieren lässt. 

im Jahresdurchschnitt 2008 besuchten insgesamt 96.218 behinderte Menschen 
mit dem Ziel der beruflichen ersteingliederung (2007: 93.597) eine berufsfördernde 
Maßnahme, davon 42.650 (2007: 41.765) mit dem Ziel eines berufsabschlusses. 
Weitere 17.670  Jugendliche (2007: 15.866) befanden sich in berufsvorbereitenden 
Maßnahmen bzw. in Maßnahmen zur eignungsabklärung.

im rahmen der beruflichen Wiedereingliederung wurden im Jahresdurchschnitt 
2008 13.244 behinderte Menschen (2007: 13.992) in Weiterbildungsmaßnahmen 
qualifiziert. 202 teilnehmer (2007: 310) wurden jahresdurchschnittlich über trai-
ningsmaßnahmen und Maßnahmen zur eignungsfeststellung auf einen neuen 
Arbeitsplatz vorbereitet.

im eingangsverfahren und berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM) wurden im Jahresdurchschnitt 2008 insgesamt 27.336 Perso-
nen (2007: 26.952) gefördert. es handelt sich hierbei um behinderte Personen, 
die aufgrund ihres Leistungsvermögens nicht bzw. noch nicht für eine tätigkeit 
unter den Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes in frage kommen.

Die ab 2009 gesetzlich vorgesehene förderung „Unterstützte beschäftigung“ 
bietet behinderten Menschen für die beschäftigungsfähigkeit im Grenzbereich 
des allgemeinen Arbeitsmarktes eine betrieblich orientierte Qualifizierung. Zur 
besseren Abgrenzung der Leistungsfähigkeit und in Vorbereitung „Unterstützter 
beschäftigung“ hat die bA eine gezielt hierauf ausgerichtete Diagnosemaßnahme 
konzipiert. Ziel ist es, durch eine individuelle praxisorientierte eignungsabklärung 
realistische und belastbare Aussagen zu der frage zu erlangen, ob eine beschäf-
tigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt realisierbar oder ob die WfbM die not-
wendige einrichtung zur teilhabe am Arbeitsleben ist. Die ersten teilnehmer 
konnten Mitte 2008 beginnen, insgesamt stehen in den nächsten zwei Jahren 
rund 2.400 Plätze zur Verfügung.

Die bA ist als rehabilitationsträger auch für erwerbsfähige hilfebedürftige aus 
dem rechtskreis sGb ii zuständig; die im haushalt der bA bereitgestellten förder-
mittel werden auch für diesen Personenkreis in Anspruch genommen. bei Maß-
nahmen der beruflichen erstausbildung und in Werkstätten für behinderte Men-
schen ist grundsätzlich von der Leistungsverpflichtung der bA für beide 
rechtskreise auszugehen. im bereich der Wiedereingliederung besteht in der 
regel eine originäre Leistungsverpflichtung der träger der Grundsicherung für 
erwerbsfähige hilfebedürftige in ihrer Zuständigkeit. 

Förderung der  
Wiedereingliederung

Werkstatt für behinderte 
Menschen und Alternativen

Finanzieller Einsatz
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Die bA hat im Jahr 2008 aus dem budget sGb iii für die teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben 2,30 Mrd. eUr (2007: 2,17 Mrd. eUr) investiert. Die 
Ausgaben im bereich sGb ii für reha-Leistungen lagen 2008 bei 109 Mio. eUr 
(2007: 105 Mio. eUr). 

für die besondere förderung schwerbehinderter Menschen – vorrangig einglie-
derungszuschüsse an Arbeitgeber bei einstellung eines schwerbehinderten Men-
schen – wurden für Personen aus dem rechtskreis sGb iii insgesamt 122 Mio. 
eUr (2007: 117 Mio. eUr), für Personen im rechtskreis sGb ii 36 Mio. eUr (2007: 
27 Mio. eUr) aufgewendet.

Sonderprogramm „WeGebAU“  

intention des 2006 gestarteten sonderprogramms ist es, eine Anschubfinanzierung 
für die Weiterbildung von Geringqualifizierten und beschäftigten älteren insbe-
sondere in kleinen und mittleren Unternehmen zu geben und damit das bewusst-
sein für die herausforderungen des lebenslangen Lernens bei allen beteiligten zu 
stärken. Durch die teilnahme an einer Weiterbildung sollen beschäftigungschan-
cen und beschäftigungsfähigkeit erhalten bzw. erweitert werden, um beschäfti-
gungsperspektiven zu sichern. Gleichzeitig kann durch die Qualifizierung auch ein 
beitrag zur Deckung des fachkräftebedarfs geleistet werden. 

im Jahr 2008 sind mit einem Ausgabevolumen in höhe von 167 Mio. eUr insge-
samt 57.757 förderungen erfolgt. Davon waren 9.792 ältere ab 45 Jahren in 
betrieben mit weniger als 250 Arbeitnehmern. 21.147 Geringqualifizierte wurden 
mit Weiterbildungskosten nach § 77 Abs. 2 sGb iii gefördert. für 26.818 Arbeit-
nehmer erhielten Arbeitgeber den Arbeitsentgeltzuschuss (AeZ) gem. § 235c  
sGb iii.

Durch die änderung des § 417 Abs. 1 sGb iii, in dem die Altersgrenze auf ab  
45-Jährige herabgesetzt wurde, konnten knapp 4.717 Personen mehr mit Weiter-
bildungskosten gefördert werden. 

im Verwaltungsrat besteht darüber einigkeit, das von ihm initiierte Programm 
WeGebAU auch im Jahr 2009 als sonderprogramm weiter zu führen.

Kurzarbeit

Arbeitnehmern wird konjunkturelles Kurzarbeitergeld nach §§ 169 ff. sGb iii ge-
zahlt, wenn im betrieb ein unvermeidbarer, vorübergehender Arbeitsausfall eintritt, 
der auf wirtschaftlichen Ursachen oder unabwendbaren ereignissen beruht. Das 
Kurzarbeitergeld ist ein teilweiser Lohnersatz und soll dazu beitragen, den Arbeit-
nehmern die Arbeitsplätze und dem betrieb die eingearbeiteten Mitarbeiter zu 
erhalten.

im gleitenden Jahresdurchschnitt (stand 30.09.2008) arbeiteten 45.675  Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer kurz (2007: 38.582). Die Zahl der betroffenen 

Weiterbildung Gering-
qualifizierter und Älterer

Mehr Förderung von Älteren

Kurzarbeitergeld wird an 
Arbeitnehmer gewährt und 
soll diesen die Arbeits-
plätze und dem Betrieb die 
eingearbeiteten Mitarbeiter 
erhalten
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betriebe veränderte sich von 4.217 auf 4.589. Die Ausgaben für konjunkturelle 
Kurzarbeit betrugen im Jahr 2008 110 Mio. eUr (2007: 80 Mio. eUr).

in Westdeutschland arbeiteten im Jahresdurchschnitt (stand 30. september) 
36.866 Arbeitnehmer in 3.557 betrieben verkürzt (2007: 30.942 Arbeitnehmer 
in 3.302 betrieben). in Ostdeutschland betrug die Zahl der Kurzarbeiter 8.809 
(Vorjahr: 7.640); durchschnittlich arbeiteten 1.033 betriebe verkürzt (914 im Jahr 
2007). infolge der konjunkturellen entwicklung ist ende 2008 eine stark gestiegene 
inanspruchnahme zu verzeichnen gewesen. 

in den vorstehenden Zahlen zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie 
betrieben sind auch die Kurzarbeiter in betriebsorganisatorischen einheiten  
(bee) enthalten, die das transferkurzarbeitergeld nach § 216 b sGb iii bezogen 
haben. Die Ausgaben dafür beliefen sich im Jahr 2008 auf 131 Mio. eUr (2007:  
184 Mio. eUr).

Winterbau/Saison-Kurzarbeitergeld

Mit dem saison-Kurzarbeitergeld wurde in der schlechtwetterperiode 2006/2007 
das Winterausfallgeld abgelöst. Da saison-Kurzarbeitergeld bereits ab der 1. Aus-
fallstunde gezahlt werden kann, wird die Ausfallstunde für den bau-Arbeitgeber 
nahezu kostenneutral (ihm werden die von ihm allein zu tragenden sozialversi-
cherungsbeiträge, die auf die Ausfallzeiten entfallen, in voller höhe – umlagefi-
nanziert – erstattet).

entsprechend den gesetzlichen Vorgaben erhalten gewerbliche bauarbeitnehmer 
steuer- und sozialversicherungsfrei Mehraufwands-Wintergeld und Zuschuss-Win-
tergeld.

Die im Auftrag des bMAs durchgeführte evaluation ergab, dass der rückgang der 
Arbeitslosigkeit in der bauwirtschaft im Winter 2006/2007 die beitragszahler um 
ca. 321 Mio. eUr entlastet haben dürfte. 

im Jahr 2008 wurden 228.409 Leistungsanträge (saison-Kurzarbeitergeld und 
ergänzende Leistungen) für 1.712.646 Arbeitnehmer abgerechnet.

für das beitragsfinanzierte saison-Kurzarbeitergeld wurden 2008 insgesamt  
177 Mio. eUr (2007: 159 Mio. eUr) aufgewendet. Die umlagefinanzierten Aus-
gaben für Mehraufwands-Wintergeld, Zuschuss-Wintergeld, erstattung von sozial-
versicherungsbeiträgen an Arbeitgeber betrugen 267 Mio. eUr (2007: 253 Mio. 
eUr).

Die einnahmen aus der Winterbeschäftigungs-Umlage beliefen sich im Jahr 2008 
auf 301 Mio. eUr (Vorjahr 297 Mio. eUr).

Die Einführung des Saison-
Kurzarbeiter geldes trägt 

zur Stabilisierung der Be-
schäftigungsverhältnisse in 

der Bauwirtschaft bei und 
entlastet die Beitragszahler 

um 321 Mio. EUR
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Altersteilzeit

Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz werden den Arbeitgebern für Arbeit-
nehmer gewährt, die das 55. Lebensjahr vollendet und mit dem Arbeitgeber Al-
tersteilzeit vereinbart haben. förderleistungen der Arbeitslosenversicherung 
können für die Zeit ab dem 1. Januar 2010 nur noch erbracht werden, wenn die 
Altersteilzeit vor diesem Zeitpunkt begonnen hat. Altersteilzeitvereinbarungen, 
die nach dem 31. Dezember 2009 vereinbart werden, sind zwar rechtlich möglich, 
können aber nicht mehr durch die bA gefördert werden. im berichtsjahr wurden 
bundesweit rund 46.000 Anträge auf Anerkennung der fördervoraussetzungen 
bewilligt (2007 insgesamt: 50.960). Am 31. Dezember 2008 nahmen rund 100.000 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geförderte Altersteilzeitarbeit in Anspruch 
(am 31. Dezember 2007 waren es noch rund 105.300). in rund 36.400 fällen 
besetzten arbeitslose Arbeitnehmer und in rund 56.500 fällen Arbeitnehmer nach 
Abschluss der Ausbildung die freigemachten Arbeitsplätze. in den restlichen 
fällen (rund 7.100) stellten Kleinunternehmen einen Auszubildenden ein bzw. 
wurden bezieher von Arbeitslosengeld ii als Wiederbesetzer beschäftigt.

Die bA hat die Altersteilzeitarbeit im Jahr 2008 mit 1,34 Mrd. eUr gefördert (2007 
insgesamt: 1,38 Mrd. eUr). hiervon entfielen auf Ostdeutschland 174 Mio. eUr 
(2007: 170 Mio. eUr).

 

Altersteilzeit mit Beginn 
nach dem 31. Dezember 
2009 kann nicht mehr 
durch die BA gefördert 
werden
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Arbeitslosengeld/Teilarbeitslosengeld

für Arbeitslosengeld und teilarbeitslosengeld (einschließlich erstattungen an 
ausländische Versicherungsträger) hat die bA im Jahr 2008 13,86 Mrd. eUr (2007: 
16,93 Mrd. eUr) aufgewendet. im Gesamtbetrag sind 2,31 Mrd. eUr für 
Krankenversicherungsbeiträge, 3,18 Mrd. eUr für rentenversicherungsbeiträge 
und 0,28 Mrd. eUr für Pflegeversicherungsbeiträge enthalten.

im berichtsjahr betrug der durchschnittliche monatliche Anspruch (ohne 
sozialversicherungsbeiträge) für einen Arbeitslosengeld-empfänger 733 eUr 
(2007: 750 eUr).

Freiwillige Weiterversicherung 

Pflegende Angehörige, selbstständig tätige und Auslandsbeschäftigte (außerhalb 
der eU) können sich in der Arbeitslosenversicherung freiwillig weiterversichern. 
Zeiten der freiwilligen Weiterversicherung begründen eine Anwartschaft auf  
Arbeitslosengeld. 

insgesamt wurden rund 71.200 Anträge (Vorjahr: 75.200) bewilligt; die 
beitragseinnahmen beliefen sich auf rund 31 Mio. eUr (Vorjahr: 30 Mio. eUr).1

Insolvenzgeld

Die insolvenzausfallversicherung sichert die rückständigen Löhne und Gehälter 
der Arbeitnehmer, die auf die letzten drei Monate des Arbeitsverhältnisses vor 
dem insolvenzereignis entfallen. insolvenzereignis ist meist die eröffnung des 
insolvenzverfahrens über das Vermögen des Arbeitgebers oder aber die Abweisung 
des Antrages auf eröffnung des insolvenzverfahrens mangels Masse. insolvenzgeld 
wird in höhe der rückständigen Nettoentgelte (unter berücksichtigung einer  
monatlichen Leistungsbemessungsgrenze) gewährt. Darüber hinaus entrichtet die 
Agentur für Arbeit die auf den genannten Zeitraum entfallenden rückständigen 
Gesamtsozialversicherungsbeiträge an die zuständige einzugsstelle (Kranken-
kasse).

Die Ausgaben für insolvenzgeld betrugen im Jahr 2008 insgesamt 654 Mio. eUr 
(2007 insgesamt: 697 Mio. eUr). Auf Ostdeutschland entfielen 124 Mio. eUr 
(2007: 120 Mio. eUr). 

LOHNERSATZLE ISTUNGEN

Für Arbeitslosengeld  
und Teilarbeitslosengeld 

wendet die BA 2008  
13,86 Mrd. EUR auf

Insolvenzgeld wird in  
Höhe der rückständigen 

Nettoentgelte gewährt 

1 Hinweise zu den Ausgaben liegen noch nicht vor .
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Sperrzeiten

sperrzeiten treten ein, wenn sich sGb iii-Kunden versicherungswidrig verhalten.
im berichtsjahr sind insgesamt 741.115 sperrzeiten (2007: 639.222) festgestellt 
worden, hiervon 181.824 (2007: 170.654) wegen Arbeitsaufgabe oder vertrags-
widrigen Verhaltens und 27.409 (2007: 23.107) wegen Ablehnung einer zumut-
baren beschäftigung, einer bildungsmaßnahme oder wegen eines Maß  nahme-
abbruchs und 213.129 (2007: 185.284) wegen eines Meldeversäumnisses. Wegen 
unzureichender eigenbemühungen sind 10.507 (2007: 9.427) und wegen ver-
späteter Arbeitsuchendmeldung 294.015 (2007: 239.459) sperrzeiten eingetreten. 
Während der sperrzeiten wurde das Arbeitslosengeld nicht ausgezahlt. Die An-
spruchsdauer verminderte sich um die tage der sperrzeit, bei 12-wöchiger sperr-
zeit wegen Arbeitsaufgabe mindestens um ein Viertel der Anspruchsdauer. Da-
rüber hinaus erlosch in weiteren 6.625 fällen (2007: 4.726) der Anspruch auf 
Leistungen, weil Arbeitsuchende Anlass für den eintritt von sperrzeiten mit einer 
Dauer von insgesamt mindestens 21 Wochen gegeben hatten.

Widersprüche und Klagen1

Die Zahl der erhobenen Widersprüche gegen entscheidungen der Dienststellen 
der bA hat sich im Jahr 2008 gegenüber dem Vorjahr verringert. sie betrug ca. 
327.507 (Vorjahr 331.057). 

Die Zahl der erhobenen Klagen vor den sozialgerichten ging leicht zurück auf 
28.268 (Vorjahr 31.000). in ca. 90 % der fälle blieben Widerspruchsbescheide 
unangefochten.

Die Zahl der unerledigten Klagen am Jahresende betrug 43.330. 

Die Zahl der berufungen vor den Landessozialgerichten betrug rund 2.599 (Vorjahr 
3.115) und ist  um ca. 17 % zurückgegangen.

Die Gesamtzahl der neu anhängigen Verfahren vor dem bundessozialgericht unter 
beteiligung der bA (revisionen, beiladungen, Nichtzulassungsbeschwerden) blieb 
mit ca. 395 Verfahren (Vorjahr 390) nahezu unverändert.

Es treten insgesamt  
741.115 Sperrzeiten ein

1 Angelegenheiten nach dem Sozialgerichtsgesetz, Bereich SGB III.
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Haushalt der BA und Finanzmittel des Bundes, der Länder 
und sonstiger Stellen
einnahmen und Ausgaben im haushaltsjahr 2008 in eUr

Haushaltssoll
2008

Istergebnis
2008

gegenüber  
dem Soll mehr  

oder weniger (–)

I. Einnahmen im Haushalt der BA 38.146.340.000,00 38.289.175.761,85 142.835.761,85
beiträge 26.375.000.000,00 26.451.742.346,85 76.742.346,85
beteiligung des bundes an  
der Arbeitsförderung   7.583.000.000,00 7.583.000.000,00 0,00

Verwaltungskostenerstattung sGb ii 2.096.000.000,00 2.261.604.138,80 165.604.138,80
sonstige einnahmen 2.092.340.000,00 1.992.829.276,20 – 99.510.723,80

Winterbeschäftigungs-Umlage 305.000.000,00 300.614.183,37 – 4.385.816,63
insolvenzgeld-Umlage 890.000.000,00 673.473.542,19 – 216.526.457,81
europäischer sozialfonds (esf) 25.000.000,00 – 151.470.906,06 – 176.470.906,06
Verwaltungskostenerstattungen 220.140.000,00 224.336.562,02 4.196.562,02
Mittel aus dem Ausgleichsfonds 110.000.000,00 130.201.534,70 20.201.534,70
erträge aus der rücklage 410.000.000,00 670.219.250,74 260.219.250,74
Verwaltungseinnahmen und sonstige erstattungen 132.200.000,00 145.455.109,24 13.255.109,24

davon ab: summe der Ausgaben (summe iV) 43.115.270.000,00 39.407.011.587,22 – 3.610.915.949,51
finanzierungssaldo – 4.968.930.000,00 – 1.117.835.825,37 3.753.751.711,36
Ausgleich des finanzierungssaldos durch  
entnahme aus der rücklage 1.117.835.825,37

II. 
 

Einnahmen des Bundes, der Länder  
und sonstiger Stellen1

35.480.012.238,90

1. bund1 35.454.972.171,73
2. Länder 12.574.332,20
3. sonstige stellen 12.465.734,97
summe der Ausgaben für andere haushalte und stellen 35.480.012.238,90
Überschuss (+)/fehlbetrag (–) 0,00

III. Gesamteinnahmen (Summe I und II) 73.769.188.000,75
Gesamtausgaben (Summe VI)1 74.887.023.826,12
Überschuss (+)/Fehlbetrag (–) – 1.117.835.825,37

IV. Ausgaben aus dem Haushalt der BA 43.115.270.000,00 39.407.011.587,22 – 3.610.915.949,51
1. eingliederungstitel gemäß § 71b sGb iV 3.558.200.000,00 2.889.299.425,80 – 668.900.574,20

Wirkungsorientiert geplantes budget 2.677.241.672,70
integrationsorientierte instrumente 1.713.609.061,55
teilnahmekosten berufliche Weiterbildung 668.139.598,25
eignungsfeststellung/trainingsmaßnahmen 159.091.555,10
eingliederungszuschüsse 488.311.092,81
Personal-service-Agenturen (PsA) 7.653.541,81
beauftragung Dritter mit der Vermittlung 28.258.743,41
sonstige integrationsorientierte instrumente 362.154.530,17

Maßnahmen zur vertieften  
berufsorientierung 8.069.632,71

sozialpädagogische begleitung 382.532,71

 1  Ausgaben für Kindergeld sind nicht enthalten, soweit diese durch die Familienkassen zu Lasten der Einnahmezweckbestimmung Kap. 6001 Tit. 011 01 –  
Lohnsteuer – geleistet wurden. Im Jahr 2008 beliefen sich die Ausgaben auf 28.468.210.458,96 EUR.
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Haushalt der BA und Finanzmittel des Bundes, der Länder 
und sonstiger Stellen
einnahmen und Ausgaben im haushaltsjahr 2008 in eUr

Haushaltssoll
2008

Istergebnis
2008

gegenüber  
dem Soll mehr  

oder weniger (–)

berufseinstiegsbegleitung für Jugendliche 0,00
einstiegsqualifizierung 50.618.933,51
beauftragung mit  
eingliederungsmaßnahmen 11.583.621,44

beschäftigung begleitende  
eingliederungshilfen 0,00

Unterstützung der beratung und Vermittlung 74.221.591,08
Mobilitätshilfen 140.066.603,37
einstellungszuschüsse bei Neugründungen 22.446.640,76
einstellungszuschüsse bei Vertretung 3.938.306,91
Arbeitsentgeltzuschüsse bei beruflicher  
Weiterbildung beschäftigter 2.972.264,48

Zuschüsse zu sozialplanmaßnahmen – 141.060,00
förderung des Jugendwohnheimbaus 0,00
freie förderung nach § 10 sGb iii 48.940.812,05
Unterhaltsgeld –945.348,85

integrationsfortschrittsorientierte instrumente 177.153.399,62
Ganzheitliche integrationsleistung  
für betreuungskunden 87.535.156,53

integrationsfortschrittsprogramm 2007 89.618.243,09
Marktersatz 49.572.765,54

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (AbM) 39.781.516,74
infrastrukturförderung – 10.066,46
strukturanpassungsmaßnahmen (sAM) 9.801.315,26

benachteiligtenförderung 736.906.445,99
Ausbildung in außerbetrieblichen  
einrichtungen 639.192.329,96

Ausbildungsbegleitende hilfen 94.723.919,08
sozialpäd. begleitung,  
Ausbildungsmanagement 299.459,32

sonstige Leistungen 2.690.737,63
sonderprogramme 212.057.753,10

Präventive sondermaßnahmen für Jugendliche 45.408.673,63
Weiterbildung Geringqualifizierter und be-
schäftigter älterer in Unternehmen (WeGebAU) 166.649.079,47

2. Weitere Leistungen der aktiven Arbeitsförderung 8.694.600.000,00 7.851.982.299,68 – 726.325.923,84
förderung der berufsausbildung 932.000.000,00 859.887.379,62 – 82.652.303,35

berufsausbildungsbeihilfe 567.000.000,00 512.138.365,41 – 54.861.634,59
teilnahmekosten für berufsvorbereitende 
bildungsmaßnahmen 365.000.000,00 337.209.331,24 – 27.790.668,76

Ausbildungsbonus 0,00 10.539.682,97 10.539.682,97
teilh. behinderter Menschen  
am Arbeitsleben/sb-förd. 2.560.300.000,00 2.419.330.469,09 – 140.969.530,91

Pflichtleistungen zur förderung der teilhabe 2.340.700.000,00 2.240.602.074,93 – 100.097.925,07
Kannleistungen zur förderung der teilhabe 74.200.000,00 56.473.601,84 – 17.726.398,16
Leistungen für schwerbehinderte Menschen 145.400.000,00 122.254.792,32 – 23.145.207,68
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Haushalt der BA und Finanzmittel des Bundes, der Länder 
und sonstiger Stellen
einnahmen und Ausgaben im haushaltsjahr 2008 in eUr

Haushaltssoll
2008

Istergebnis
2008

gegenüber  
dem Soll mehr  

oder weniger (–)

förderung der beruflichen selbstständigkeit 1.775.000.000,00 1.638.872.650,17 – 136.127.349,83
existenzgründungszuschüsse 210.000.000,00 144.976.954,11 – 65.023.045,89
Gründungszuschuss 1.565.000.000,00 1.493.895.696,06 – 71.104.303,94

Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung 793.000.000,00 738.749.449,67 – 54.250.550,33
sonstige Leistungen 2.634.300.000,00 2.195.142.351,13 – 312.326.189,42

eingliederungsgutscheine 135.000.000,00 8.168.540,55 – 126.831.459,45
Kurzarbeitergeld sowie saison-Kurzarbeitergeld 335.000.000,00 287.275.660,80 – 47.724.339,20
erstattung der sV-beiträge bei saison-Kug 131.000.000,00 125.984.515,95 – 5.015.484,05
transferkurzarbeitergeld 200.000.000,00 131.231.925,45 – 68.768.074,55
Winterbauförderung (umlagefinanziert) 106.750.000,00 140.656.198,38 33.906.198,38
Winterbauförderung (beitragsfinanziert) 1.500.000,00 11.439,37 – 1.488.560,63
europäischer sozialfonds (esf) 60.000.000 ,00 36.789.404,73 – 23.210.595,27
entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer 72.800.000,00 57.015.839,74 – 15.784.160,26
förderung von transfermaßnahmen 15.000.000,00 13.348.998,07 – 1.651.001,93
Altersteilzeit 1.500.000.000,00 1.344.754.589,52 – 155.245.410,48
beauftragung Dritter mit der Vermittlung 
(Pflicht) 500.000,00 124.560,73 – 375.439,27

Vermittlungsgutscheine 72.000.000,00 49.397.934,91 – 22.602.065,09
institutionelle förderung 4.000.000,00 399.704,43 – 3.600.295,57
sonstige Ausgaben  750.000,00 – 16.961,50 – 766.961,50

3. Leistungen zum ersatz des Arbeitsentgelts bei 
Arbeitslosigkeit und bei Zahlungsunfähigkeit des 
Arbeitgebers, erstattungen an die renten- und  
Pflegeversicherung sowie Aussteuerungsbetrag

21.925.300.000,00 19.691.726.508,06 – 2.233.573.491,94

eingliederungsbeitrag 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00
erstattungen an die renten- und Pflege- 
versicherung 190.000.000,00 173.536.467,12 – 16.463.532,88

Arbeitslosengeld/erstatt. an ausl. Vers.-träger 15.905.300.000,00 13.864.394.172,61 – 2.040.905.827,39
insolvenzgeld 830.000.000,00 653.795.868,33 – 176.204.131,67

4. Verwaltungsausgaben und beitragseinzug 4.477.020.000,00 4.494.904.040,47 17.884.040,47
einzugskostenvergütung 482.700.000,00 482.327.836,36 – 372.163,64
Verwaltungsausgaben der bA für sGb iii 3.994.320.000,00 4.012.576.204,11 18.256.204,11

Personalausgaben 2.955.680.000,00 3.199.582.559,78 243.902.559,78
sonstige Verwaltungsausgaben 1.038.640.000,00 812.993.644,33 – 225.646.355,67

5. Verwaltungsausgaben der bA im rahmen  
der Grundsicherung für Arbeitsuchende 1.960.150.000,00 1.979.099.313,21 18.949.313,21

dar.: Ausgaben für überörtliche Aufgaben 
(üKo)

104.000.000,00 95.967.532,24 – 8.032.467,76

6. erstmalige Zuweisung in den Versorgungsfonds  
der bA 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
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Haushalt der BA und Finanzmittel des Bundes, der Länder 
und sonstiger Stellen
einnahmen und Ausgaben im haushaltsjahr 2008 in eUr

Haushaltssoll
2008

Istergebnis
2008

gegenüber  
dem Soll mehr  

oder weniger (–)

V.  Ausgaben für den Bund, die Länder  
und sonstige Stellen2, 3 35.480.012.238,90

1. haushaltsmittel des bundes2 35.454.972.171,73
a)  Kosten für die Durchführung des  

Arbeitssicherstellungsgesetzes;  
europäischer Globalisierungsfonds 
(Kap. 1102 tit. 636 01, 686 21) 

9.576.208,51

b)  Leistungen nach dem sGb ii und sGb iii  
sowie gleichartige Leistungen (Kap. 1112) 34.959.428.305,62

dar.: Leistungen der Grundsicherung  
für Arbeitsuchende (tgr. 01) 27.071.632.364,73

c)  Absicherung von ehemaligen soldaten auf Zeit 
gegen die wirtschaftlichen folgen der Arbeits-
losigkeit (Kap. 1403 tit. 433 71)

12.966.043,36

d)  Kindergeld (ohne steuerrechtliches Kindergeld)2 
(Kap. 1710 tit. 636 11, 681 13, 681 18, 681 19) 250.800.140,40

e)  Verwaltungskostenerstattung familienleis-
tungsausgleich nach dem einkommenssteuer-
gesetz (Kap. 0803 tit. 636 01)

201.000.000,00

f)  Vorbereitung und Ausbildung von Personal 
für eine tätigkeit auf dem Gebiet der entwick-
lungspolitischen Zusammenarbeit, Zuschüsse 
an integrierte und rückkehrende fachkräfte,   
Leistungen nach dem entwicklungshelfer- 
Gesetz (Kap. 2302 tit. 681 02, 685 08, 686 13)

21.151.213,49

g)  sonstiges (Kap. 0633 tit. 684 02, Kap. 0902 
tit. 681 11; Kap. 1101 tit. 541 01) 50.260,35

2. haushaltsmittel der Länder 12.574.332,20
3. finanzmittel sonstiger stellen3 12.465.734,97

VI. Gesamtausgaben (Summe IV und V)2, 3 74.887.023.826,12
2  Ausgaben für Kindergeld sind nicht enthalten, soweit diese durch die Familienkassen zu Lasten der Einnahmezweckbestimmung Kap. 6001 Tit. 011 01 –  

Lohnsteuer – geleistet wurden. Im Jahr 2008 beliefen sich die Ausgaben auf 28.468.210.458,96 EUR.
3  Nicht enthalten sind folgende über die Finanzsysteme der BA realisierten Ausgaben: 
- Kosten von Unterkunft und Heizung (KdU) in kommunaler Trägerschaft (§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II): 11.663.636.109,76 EUR; 
-  der Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) und Arbeitsagenturen mit getrennter Aufgabenwahrnehmung (AAgAw)  im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende:  

1.502.140.077,94 EUR; 
  - Aufwendungen des Versorgungsfonds der BA: 2.980.297.557,73 EUR, darunter 246.387.750,83 EUR für laufende Versorgungsansprüche.
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Haushalt der BA
einnahmen und Ausgaben 2006–2008 in eUr

2006 2007 2008

Einnahmen 55.383.585.972,29 42.838.386.253,69 38.289.175.761,85
beiträge zur Arbeitsförderung 51.176.403.044,88 32.263.683.050,50 26.451.742.346,85
beteiligung des bundes an den Kosten der Arbeitsförderung 6.468.000.000,00 7.583.000.000,00
Verwaltungskostenerstattungen sGb ii 2.166.039.052,80 2.195.665.292,70 2.261.604.138,80
Umlagen und sonstige einnahmen 2.041.143.874,61 1.911.037.910,49 1.992.829.276,20

Ausgaben 44.168.828.382,46 36.195.896.601,70 39.407.011.587,22
eingliederungstitel 2.482.814.843,13 2.507.110.307,67 2.889.299.425,80
Weitere Leistungen der aktiven Arbeitsförderung 8.637.788.116,60 7.916.407.055,20 7.851.982.299,68

förderung der berufsausbildung 870.920.220,36 845.149.204,28 859.887.379,62
förderung der teilhabe behinderter und 
schwerbehinderter Menschen 2.439.783.133,06 2.291.475.926,34 2.419.330.469,09

förderung der beruflichen selbstständigkeit 2.580.529.801,18 1.818.191.710,23 1.638.872.650,17
Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung 713.907.597,51 747.576.497,08 738.749.449,67
sonstige (Altersteilzeitleistungen, Kurzarbeitergeld, 
förderung ganzjähriger beschäftigung etc.) 2.032.647.364,49 2.214.013.717,27 2.195.142.351,13

Leistungen zum ersatz des Arbeitsentgelts bei Arbeits-
losigkeit und bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers 27.217.612.428,47 19.765.017.822,92 19.691.726.508,06

eingliederungsbeitrag  
(2006 und 2007: Aussteuerungsbetrag) 3.282.156.252,00 1.944.688.885,92 5.000.000.000,00

erstattungen an die renten- und Pflegeversicherung 200.419.912,16 189.681.786,31 173.536.467,12
Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit/erstattungen an 
ausländische Versicherungsträger 22.899.203.859,95 16.934.061.766,26 13.864.394.172,61

insolvenzgeld 835.832.404,36 696.585.384,43 653.795.868,33
Kosten des beitragseinzugs und Verwaltung 5.830.612.994,26 6.007.361.415,91 6.474.003.353,68

einzugsstellenvergütung 488.751.709,12 481.230.414,67 482.327.836,36
Verwaltungsausgaben der bA  
für den rechtskreis sGb iii 3.251.642.662,75 3.414.514.002,71 4.012.576.204,11

Verwaltungsausgaben der bA im rahmen  
der Grundsicherung für Arbeitsuchende 2.090.218.622,39 2.111.616.998,53 1.979.099.313,21

erstmalige Zuweisung in den Versorgungsfonds der bA 2.500.000.000,00
Saldierte Entnahme aus den Rücklagen 1.117.835.825,37
Saldierte Zuführung an die Rücklagen 11.214.757.589,83 6.642.489.651,99

Eckdaten zum Arbeitsmarkt
in tausend

 2006 2007 2008

erwerbstätige1 39.024 39.694 40.283
sozialversicherungspflichtig beschäftigte2 26.354 26.855 27.458
Gemeldete stellen3 564 621 569
Arbeitslose3 4.487 3.776 3.268
Arbeitslosenquote3

(bezogen auf alle zivilen erwerbspersonen) 10,8 9,0 7,8

1 Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept); vorläufige Ergebnisse; Quelle: Statistisches Bundesamt
2 jeweils Ende Juni; Daten ab 2006 vorläufig
3 Jahresdurchschnitt
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Wichtige arbeitsmarktpolitische Instrumente
Anzahl	in	Personen	im	Jahresdurchschnitt		in	Tausend*

2006 2007 2008

Qualifizierung			

Berufliche	Weiterbildung 119 132 151
Eignungsfeststellungs-	und	Trainingsmaßnahmen 70 77 79
Beschäftigungsbegleitende Leistungen                       
Eingliederungszuschüsse 82 112 128
Gründungszuschuss 8 92 123
Überbrückungsgeld 63 3 –
Existenzgründungszuschuss 210 122 41
Beschäftigung schaffende Maßnahmen
Arbeitsgelegenheiten 293 323 315
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 44 41 40
Strukturanpassungsmaßnahmen 6 2 1
Förderung der Berufsausbildung
Berufsausbildung	Benachteiligter 112 125 126
Berufsvorbereitende	Bildungsmaßnahmen 74 73 67
dar.: Berufliche Rehabilitation

Berufliche	Ersteingliederung	behinderter	Menschen 112 109 92
Berufliche	Wiedereingliederung	behinderter	Menschen 30 25 19

Kurzarbeiter1 67 68
*		Daten	zu	2008	sind	vorläufig.	Die	Förderstatistik	basiert	ab	2006	auf	Informationen	aus	den	IT-Verfahren	der	BA	sowie	aus	als	plausibel	bewerteten	Datenlieferungen	
der	zugelassenen	kommunalen	Träger.

1  Jahresdurchschnitt für 2008 kann nicht berechnet werden, da nur Werte für die Monate Januar bis September vorhanden sind.

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

26,08 25,61 25,69 26,33 26,93

4,39 4,86 4,49 3,78 3,27

– 4,18 –0,40 11,21 6,64 1,38

6,5 % 6,5 % 6,5 %

4,2 %
3,3 %

Beitragspflichtige
(Jahresdurchschnitt,	Mio.)

Arbeitsmarkt schafft auch 2008 günstige finanzielle Rahmenbedingungen

Zahl der Beitragspflichtigen gegenüber 2007
um 2,5 % gestiegen

13,5 % weniger Arbeitslose als im Vorjahr Operative Überschüsse trotz gesenkter
Beitragssätze

Arbeitslose
(Jahresdurchschnitt,	Mio.)

Operativer Finanzierungssaldo
(Mrd.)	und	Beitragssatz in der
Arbeitslosenversicherung
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Arbeitslosigkeit und aktive Arbeitsförderung von Frauen

Merkmal Deutschland Westdeutschland Ostdeutschland
Frauen absolut Frauenanteile in % Frauen absolut Frauenanteile in % Frauen absolut Frauenanteile in %

2008 2007 2008 2008 2007 2008 2008 2007 2008

Arbeitslose   

Zugang* Js 3.254.531 44,9 45,2 2.229.467 45,2 45,1 1.025.064 44,4 45,6

bestand JD 1.599.940 49,6 49,0 1.055.376 49,8 49,2 544.564 49,2 48,5

dar. Langzeitarbeitslose* JD 531.933 52,8 52,7 338.117 51,9 52,3 193.816 54,4 53,4

dar. berufsrückkehrer* JD 99.467 98,7 98,6 56.637 98,7 98,6 42.830 98,7 98,7

Abgang* Js 3.438.984 45,4 45,6 2.342.823 45,6 45,5 1.096.161 45,0 45,9

dar. in erwerbstätigkeit*

(ohne Ausbildung)
Js 1.140.751 38,7 39,1 741.729 38,6 38,9 399.022 39,0 39,5

Arbeitslosenquote %

bezogen auf alle zivilen
erwerbspersonen1 JD 9,6 8,2 8,0 6,8 15,6 13,4

Wichtige Leistungen der aktiven Arbeitsförderung (bestände und bewilligungen)

Berufliche Weiterbildung2 JD 72.065 48,1 47,9 50.204 48,7 48,6 21.862 47,0 46,4

Beschäftigung schaffende 
Maßnahmen:2

Arbeitsgelegenheiten nach 
§ 16 Abs. 3 sGb ii

JD 132.170 40,9 42,0 64.413 36,9 38,6 67.757 45,7 46,0

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen JD 16.774 41,9 42,4 2.646 35,7 37,4 14.128 43,7 43,5

Förderung regulärer  
Beschäftigung 
direkte Hilfen:2

eingliederungszuschuss JD 48.148 35,5 38,1 25.732 32,0 34,9 22.417 40,9 42,8

einstellungszuschuss bei 
 Neugründungen

JD 1.977 41,5 42,7 992 38,3 39,1 985 45,8 47,0

einstellungszuschuss bei 
Vertretung

JD 193 54,3 51,2 73 48,5 44,6 120 59,4 56,1

Arbeitsentgeltzuschuss JD 2.747 38,6 34,5 2.044 32,6 31,5 704 57,7 48,1

Gründungszuschuss JD 45.647 36,5 37,1 33.658 35,7 36,3 11.988 38,8 39,5

indirekte Hilfen:2           
trainingsmaßnahmen JD 37.384 47,5 48,1 25.783 47,1 47,5 11.601 48,4 49,4

Unterstützung der beratung und 
Vermittlung (bewilligungen)

Js 1.355.833 52,0 52,3 747.487 52,1 52,2 608.346 51,9 52,3

Mobilitätshilfen (bewilligungen) Js 139.371 36,4 38,0 50.507 72,2 72,7 88.864 36,5 38,8

Bewerber für  
Berufsausbildungsstellen
Gemeldet im berichtsjahr 
(Zugang)3 Js 292.438 46,3 47,1 229.453 47,0 47,6 62.890 44,2 45,6

Am ende des berichtsjahres3

unversorgte bewerber
Js 7.082 48,8 48,9 4.944 49,6 48,8 2.137 47,1 49,1

*  Ab 2005 ergänzende Auswertungen aus dem it-fachverfahren der bA. Die Arbeitslosenstatistik basiert ab 2005 auf informationen aus den it-Verfahren der bA, aus als 
plausibel bewerteten Datenlieferungen zugelassener kommunaler träger und  – sofern keine plausiblen Daten geliefert wurden – auf ergänzenden schätzungen der statis-
tik der bA. ergänzende Auswertungen aus dem it-fachverfahren der bA enthalten keine Daten von zugelassenen kommunalen trägern.

1 Arbeitslose in % aller zivilen Erwerbspersonen (abhängig Beschäftigte, Selbstständige und mithelfende Familienangehörige).
2  Daten zu 2008 sind vorläufig. Die Förderstatistik basiert ab 2006 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA sowie aus als plausibel bewerteten Datenlieferungen der 

zugelassenen kommunalen Träger.
3  Berichtsjahr: 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres.  Ab Juli 2005 wurde die Berichterstattung der Daten über Bewerber in der regionalen Dimension vom Beratungsort 

auf den Wohnort umgestellt. Durch nicht zuordenbare Daten sowie im Ausland wohnende Bewerber können sich bei regionalen Auswertungen Differenzen zu den Bundes-
gebietssummen ergeben.

JD = Jahresdurchschnitt, Js = Jahressumme
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Neben den Ausgaben für entgeltersatzleistungen wurden bei den oben genannten Leistungsarten zusätzlich 
rund 6 Mrd. eUr an beiträgen zur sozialversicherung der Leistungsbezieher gezahlt.

Darüber hinaus erstattete die bA für die Unfallversicherung (einschließlich Verwaltungskosten)  der meldepflich-
tigen Kunden in den rechtskreisen sGb iii und sGb ii, der beschäftigten  der bA und der Mitglieder von Organen 
der selbstverwaltung der  bA an die Unfallkasse des bundes einen betrag in höhe von knapp 10 Mio. eUr.

Beiträge zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung
Mio. eUr (erhöhung der Ausgaben für die Nettoleistung um %),  Deutschland 2008

Leistungen
Netto- 

leistung

Beiträge 
zur Kran ken-

versicherung (KV)

Anteil an
Netto in %

Beiträge
 zur Renten-

versicherung (RV)

Anteil an
Netto in %

Beiträge 
zur Pflege-

versicherung (PV)

Anteil an
Netto in %

Summe  
KV, RV, PV

Anteil an
Netto in %

Arbeitslosengeld bei 
Arbeitslosigkeit

8.092,4 2.313,3 28,6 3.176,0 39,2 275,0 3,4 5.764,30 71,2

Arbeitslosengeld 
bei beruflicher 
Weiterbildung

455,9 128,1 28,1 175,1 38,4 15,5 3,4 318,7 69,9

Übergangsgeld 63,0 16,2 25,7 16,2 25,7 2,0 3,2 34,3 54,4

Unterhaltsgeld – 1,3 0,1 – 6,5 0,1 – 10,5 0,0 – 0,8 0,2 – 17,8

gezahltes 
insolvenzgeld

495,4
sozialversicherungsbeiträge werden  
nur als Gesamtbetrag ausgewiesen  

326,8

zurückerstattetes 
insolvenzgeld

– 97,9 – 70,5
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Personalstatistik

Wichtige Kennzahlen aus dem Personalbereich
Schwerbehindertenquote:	~	8,5	%
Frauenanteil:	~	69	%
Teilzeitquote:	~	24	%

Stellen für Dauerkräfte und Beschäftigungsmöglichkeiten für befristete  
Kräfte bei der Bundesagentur für Arbeit

Insgesamt Rechtskreis SGB III1  
einschließlich  

Dienstleistung SGB II

Rechtskreis SGB II2 
ohne  

Dienstleistung SGB II

Familien-
kasse

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2008

Insgesamt 96.488,5 100.146,0 65.895,0 63.306,5 30.593,5 33.426,5 3.413,0

Arbeitnehmer/-innen 60.040,5 63.152,0 39.583,0 37.188,5 20.457,5 22.963,5 3.000,0

Beamte/-innen 20.148,5 20.148,5 15.012,5 14.272,5 5.136,0 5.463,0 413,0

Kräfte	mit	befristetem	
Arbeitsvertrag 11.849,5 12.001,5 6.849,5 7.001,5 5.000,0 5.000,0

Nachwuchskräfte 4.450,0 4.844,0 4.450,0 4.844,0

Quelle:	Haushaltsplan	der	BA

1  Agenturen für Arbeit, Regionaldirektionen, besondere Dienststellen und Zentrale; ab 2008 ohne Familienkasse
2 Arbeitsgemeinschaften und Agenturen mit getrennter Aufgabenwahrnehmung
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Vorstand der Bundesagentur für Arbeit 
 
 
Dr. rer. pol. h.c. Frank-J. Weise 
Vorsitzender des Vorstandes 
(im Amt seit 19. februar 2004; Mitglied des Vorstandes seit 29. April 2002) 
 
 
Heinrich Alt 
Mitglied des Vorstandes 
(im Amt seit 26. April 2002) 
 
 
Raimund Becker 
Mitglied des Vorstandes 
(im Amt seit 19. februar 2004) 
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Dr. Wilhelm Adamy 
Deutscher Gewerkschaftsbund 
 
 
Egbert Biermann 
iG bergbau, chemie, energie

Annelie Buntenbach 
Deutscher Gewerkschaftsbund

Isolde Kunkel-Weber 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

Michaela Rosenberger 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

Dietmar Schäfers 
iG bauen-Agrar-Umwelt

Dr. Hans-Jürgen Urban 
iG Metall

 Gruppe der Arbeitnehmer

Mitglied

Peter Deutschland 
Deutscher Gewerkschaftsbund

Stefan Körzell 
Deutscher Gewerkschaftsbund

Dr. Stephanie Odenwald 
Gewerkschaft erziehung und Wissenschaft

Stellvertreter

Mitglieder des Verwaltungsrates  
der Bundesagentur für Arbeit  
stand: 21. Januar 2009

Peter Clever 
Vorsitzender 

Annelie Buntenbach 
stellvertretende Vorsitzende 

 Gruppe der Arbeitgeber

Bertram Brossardt 
Vereinigung der bayerischen Wirtschaft e.V.

Peter Clever 
bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände

Gerhard Handke 
bundesverband des Deutschen Groß- und 
Außenhandels e.V.

Knuth Henneke 
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Hauptjahresdaten der Arbeitsstatistik für die Bundesrepublik Deutschland
in Tausend 

Merkmal 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bevölkerung1 i 82.532 82.501 82.438 82.315 82.218

M 40.356 40.354 40.340 40.301 40.274

F 42.176 42.147 42.098 42.014 41.944

Sozialversicherungspflichtig i 26.955 26.524 26.178 26.354 26.855 27.458

Beschäftigte2 M 14.773 14.541 14.286 14.424 14.770 15.064

F 12.181 11.983 11.892 11.931 12.085 12.394

darunter Ausländer i 1.874 1.805 1.755 1.790 1.844 1.901

Arbeitslose insgesamt JD i 4.377 4.381 4.861 4.487 3.776 3.268

„ M 2.446 2.449 2.606 2.338 1.900 1.668

„ F 1.931 1.933 2.255 2.149 1.873 1.600

darunter Ausländer „ i 543 545 673 644 559 497

Jugendliche unter 20 Jahren „ i 84 75 124 108 83 67

Schwerbehinderte* „ i 168 174 180 182 171 154

Teilzeitarbeitsuchende Arbeitslose* „ i 394 391 491 517 466 397

Arbeitslosenquote3 insgesamt JD i 11,6 11,7 13,0 12,0 10,1 8,7

„ M 12,4 12,5 13,4 12,0 9,8 8,6

„ F 10,8 10,8 12,7 12,0 10,4 8,9

darunter Ausländer „ i 20,2 20,3 25,2 23,6 20,3 18,1

darunter Jugendliche unter 20 Jahren „ i 4,5 4,2 7,4 6,8 5,3 4,3

Arbeitsuchende* JD i 5.434 5.849 6.412 6.212 5.627 5.058

„ M 3.018 3.254 3.413 3.227 2.849 2.601

„ F 2.416 2.594 2.999 2.985 2.779 2.457

Gemeldete Stellen insgesamt JD i 355 286 413 564 621 569

darunter nur für Teilzeitarbeit „ i 66 54 130 183 193 176

Zugang an Arbeitsuchenden* JS i 7.455 6.900 6.840 6.431 6.430 6.339

Zugang an Arbeitslosen* JS i 7.629 8.235 8.379 8.116 8.233 8.436

Zugang an gemeldeten Stellen JS i 2.467 2.136 2.731 2.932 2.898 2.649

Kurzarbeiter8 JD i 195 151 126 67 68

Arbeitnehmer in Maßnahmen zur
Arbeitsbeschaffung5     JD i 97 86 48 44 41 40

Ratsuchende der Berufsberatung4 JS i 2.133 2.048 1.949 2.059

„ M 1.091 1.051 1.006 1.072

„ F 1.041 997 944 987

Gemeldete Berufsausbildungsstellen4 JS i 547 520 471 459 510 512

darunter unbesetzt geblieben4 JE i 15 13 13 15 18 20

Gemeldete Bewerber für
Berufsausbildungsstellen4 JS i 720 736 741 763 734 620

darunter: unversorgt/noch nicht vermittelt4 JE i 35 44 41 49 33 14

Teilnehmer an Maßnahmen zur
beruflichen Weiterbildung5 JD i 260 184 114 119 132 151

Eingliederungszuschüsse5 JD i 153 110 60 82 112 128

Empfänger Arbeitslosengeld II6 4.982 5.392 5.772 5.005

Empfänger Sozialgeld6 17.742 1.955 1.964 1.895

Empfänger von Arbeitslosengeld7 JD i 1.919 1.845 1.728 1.445 1.080 916

*  Ab 2005 ergänzende Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA. Die Arbeitslosenstatistik basiert ab 2005 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA, aus als 
plausibel bewerteten Datenlieferungen zugelassener kommunaler Träger und  - sofern keine plausiblen Daten geliefert wurden - auf ergänzenden Schätzungen der Statistik 
der BA. Ergänzende Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA enthalten keine Daten von zugelassenen kommunalen Trägern. 

JD = Jahresdurchschnitt, JS = Jahressumme, JE = Jahresende

1 Quelle: Statistisches Bundesamt ; Stichtag 31.12. - für das Jahr 2006 - Ergebnisse zum 30.09.2006 aus der Bevölkerungsfortschreibung
2 jeweils Ende Juni; Daten ab 2006 vorläufig - nach dem Arbeitsortprinzip
3 Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose)
4  Berichtsjahr: 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres.  Ab Juli 2005 wurde die Berichterstattung der Daten über Ratsuchende und Bewerber in der regionalen Dimension 

vom Beratungsort auf den Wohnort umgestellt. Durch nicht zuordenbare Daten sowie im Ausland wohnende Ratsuchende und Bewerber können sich bei regionalen Auswer-
tungen Differenzen zu den Bundesgebietssummen ergeben. Daten für das Berichtsjahr 2006/07 wurden revidiert.

5  Daten zu 2008 sind vorläufig. Die Förderstatistik basiert ab 2006 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA sowie aus als plausibel bewerteten Datenlieferungen der 
zugelassenen kommunalen Träger.

6  Daten mit Wartezeit von 3 Monaten ab Januar 2005 bis einschließlich August 2008; Daten für September bis Dezember 2008 gehen in die  Jahreswertsberechnung 2008 als 
vorläufig hochgerechnete Werte ein.

7 Zahl für 2008 beinhaltet in der Jahresdurchschnittsberechnung 2008 für die Monate November und Dezember 2008 geschätzte Werte.
8 Jahresdurchschnitt für 2008 kann nicht berechnet werden, da nur Werte für die Monate Januar bis September vorhanden sind.
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Hauptjahresdaten der Arbeitsstatistik für Westdeutschland
in Tausend

Merkmal 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bevölkerung1 i 65.619 65.680 65.698 65.667 65.664

M 32.074 32.111 32.129 32.128 32.144

F 33.545 33.569 33.569 33.539 33.521

Sozialversicherungspflichtig i 21.730 21.412 21.206 21.340 21.737 22.239

Beschäftigte2 M 12.145 11.973 11.807 11.905 12.185 12.427

F 9.586 9.438 9.399 9.435 9.553 9.812

darunter Ausländer i 1.773 1.706 1.654 1.682 1.731 1.787

Arbeitslose insgesamt JD i 2.753 2.783 3.247 3.007 2.486 2.145

„ M 1.594 1.608 1.749 1.567 1.245 1.089

„ F 1.159 1.175 1.497 1.440 1.239 1.055

darunter Ausländer „ i 468 469 582 555 477 423

Jugendliche unter 20 Jahren „ i 55 48 86 76 58 46

Schwerbehinderte* „ i 125 129 135 134 123 110

Teilzeitarbeitsuchende Arbeitslose* „ i 337 334 430 451 399 336

Arbeitslosenquote3 insgesamt JD i 9,3 9,4 11,0 10,2 8,4 7,2

„ M 10,2 10,3 11,3 10,1 8,1 7,0

„ F 8,3 8,4 10,7 10,2 8,7 7,4

darunter Ausländer „ i 18,8 18,9 23,5 22,1 18,8 16,8

darunter Jugendliche unter 20 Jahren „ i 3,8 3,5 6,5 6,0 4,6 3,6

Arbeitsuchende* JD i 3.429 3.757 4.301 4.164 3.702 3.301

„ M 1.962 2.145 2.296 2.162 1.868 1.690

„ F 1.467 1.612 2.005 2.002 1.835 1.610

Gemeldete Stellen insgesamt JD i 292 239 325 436 489 455

darunter nur für Teilzeitarbeit „ i 50 41 79 117 131 123

Zugang an Arbeitsuchenden* JS i 5.344 4.974 4.944 4.578 4.599 4.579

Zugang an Arbeitslosen* JS i 5.173 5.577 5.817 5.538 5.604 5.782

Zugang an gemeldeten Stellen JS i 1.830 1.658 2.021 2.167 2.169 1.951

Kurzarbeiter8 JD i 160 122 101 54 52

Arbeitnehmer in Maßnahmen zur
Arbeitsbeschaffung5     JD i 24 21 12 9 9 7

Ratsuchende der Berufsberatung4 JS i 1.550 1.488 1.436 1.537

„ M 792 762 738 794

„ F 758 726 698 742

Gemeldete Berufsausbildungsstellen4 JS i 427 407 371 360 394 402

darunter unbesetzt geblieben4 JE i 14 13 12 14 16 17

Gemeldete Bewerber für
Berufsausbildungsstellen4 JS i 502 523 538 559 547 482

darunter: unversorgt/noch nicht  
vermittelt4 JE i 22 29 30 33 23 10

Teilnehmer an Maßnahmen zur
beruflichen Weiterbildung5     JD i 161 121 76 81 90 104

Eingliederungszuschüsse5 JD i 56 40 28 47 68 75

Empfänger Arbeitslosengeld II6 3.186 3.462 3.394 3.235

Empfänger Sozialgeld6 1.255 1.399 1.402 1.350

Empfänger von Arbeitslosengeld7 JD i 1.326 1.288 1.208 1.023 769 647

Hinweis zum Gebietsstand: Alte Länder ohne Berlin

*  Ab 2005 ergänzende Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA. Die Arbeitslosenstatistik basiert ab 2005 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA, aus als plausibel 
bewerteten Datenlieferungen zugelassener kommunaler Träger und  - sofern keine plausiblen Daten geliefert wurden - auf ergänzenden Schätzungen der Statistik der BA. Ergänzende 
Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA enthalten keine Daten von zugelassenen kommunalen Trägern. 

JD = Jahresdurchschnitt, JS = Jahressumme, JE = Jahresende

1 Quelle: Statistisches Bundesamt ; Stichtag 31.12. 
2 jeweils Ende Juni; Daten ab 2006 vorläufig  - nach dem Arbeitsortprinzip
3 Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose)
4  Berichtsjahr: 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres.  Ab Juli 2005 wurde die Berichterstattung der Daten über Ratsuchende und Bewerber in der regionalen Dimension vom Bera-

tungsort auf den Wohnort umgestellt. Durch nicht zuordenbare Daten sowie im Ausland wohnende Ratsuchende und Bewerber können sich bei regionalen Auswertungen Differenzen zu den 
Bundesgebietssummen ergeben. Daten für das Berichtsjahr 2006/07 wurden revidiert.

5    Daten zu 2008 sind vorläufig. Die Förderstatistik basiert ab 2006 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA sowie aus als plausibel bewerteten Datenlieferungen der zugelassenen 
kommunalen Träger.

6  Daten mit Wartezeit von 3 Monaten ab Januar 2005 bis einschließlich August 2008; Daten für September bis Dezember 2008 gehen in die Jahreswertsberechnung 2008 als vorläufig hoch-
gerechnete Werte ein.

7 Zahl für 2008 beinhaltet in der Jahresdurchschnittsberechnung 2008 für die Monate November und Dezember 2008 geschätzte Werte.
8 Jahresdurchschnitt für 2008 kann nicht berechnet werden, da nur Werte für die Monate Januar bis September vorhanden sind.

Hauptjahresdaten der Arbeitsstatistik für Ostdeutschland
in Tausend

Merkmal 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bevölkerung1 i 16.913 16.821 16.740 16.648 16.554

M 8.282 8.243 8.212 8.173 8.131

F 8.631 8.578 8.529 8.475 8.423

Sozialversicherungspflichtig i 5.224 5.112 4.972 5.014 5.117 5.219

Beschäftigte2 M 2.629 2.567 2.479 2.519 2.585 2.636

F 2.596 2.545 2.493 2.496 2.532 2.583

darunter Ausländer i 101 99 96 101 107 114

Arbeitslose insgesamt JD i 1.624 1.599 1.614 1.480 1.291 1.123

„ M 852 841 856 771 655 579

„ F 772 758 758 710 635 545

darunter Ausländer „ i 75 76 91 89 82 74

Jugendliche unter 20 Jahren „ i 29 27 38 33 26 21

Schwerbehinderte* „ i 43 44 45 48 49 44

Teilzeitarbeitsuchende Arbeitslose* „ i 57 57 62 66 67 61

Arbeitslosenquote3 insgesamt JD i 20,1 20,1 20,6 19,2 16,8 14,7

„ M 20,6 20,6 21,3 19,5 16,7 14,8

„ F 19,6 19,5 19,7 18,8 16,8 14,5

darunter Ausländer „ i 38,8 38,8 45,2 42,4 38,0 33,9

darunter Jugendliche unter 20 Jahren „ i 7,0 6,9 10,8 9,9 8,4 7,3

Arbeitsuchende* JD i 2.005 2.092 2.111 2.048 1.925 1.758

„ M 1.056 1.109 1.117 1.065 981 911

„ F 949 982 994 983 944 847

Gemeldete Stellen insgesamt JD i 63 47 88 129 133 113

darunter nur für Teilzeitarbeit „ i 16 13 51 66 62 53

Zugang an Arbeitsuchenden* JS i 2.112 1.926 1.895 1.853 1.831 1.760

Zugang an Arbeitslosen* JS i 2.456 2.658 2.561 2.578 2.629 2.654

Zugang an gemeldeten Stellen JS i 637 478 710 765 729 698

Kurzarbeiter8 JD i 35 29 25 13 16

Arbeitnehmer in Maßnahmen zur
Arbeitsbeschaffung5 JD i 73 65 36 34 31 33

Ratsuchende der Berufsberatung4 JS i 583 555 511 520

„ M 300 287 267 277

„ F 283 268 244 244

Gemeldete Berufsausbildungsstellen4 JS i 119 113 100 99 116 110

darunter unbesetzt geblieben4 JE i 1 1 1 2 2 3

Gemeldete Bewerber für
Berufsausbildungsstellen4 JS i 218 213 202 204 186 138

darunter: unversorgt/noch nicht  
vermittelt4 JE i 1 15 11 16 10 4

Teilnehmer an Maßnahmen zur
beruflichen Weiterbildung5     JD i 99 63 38 37 42 47

Eingliederungszuschüsse5 JD i 97 70 32 35 44 53

Empfänger Arbeitslosengeld II6 1.796 1.930 1.884 1.769

Empfänger Sozialgeld6 519 556 562 544

Empfänger von Arbeitslosengeld7 JD i 593 557 520 423 311 269

Hinweis zum Gebietsstand: Neue Länder und Berlin

*  Ab 2005 ergänzende Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA. Die Arbeitslosenstatistik basiert ab 2005 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA, aus als plausibel 
bewerteten Datenlieferungen zugelassener kommunaler Träger und  - sofern keine plausiblen Daten geliefert wurden - auf ergänzenden Schätzungen der Statistik der BA. Ergänzende 
Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA enthalten keine Daten von zugelassenen kommunalen Trägern. 

JD = Jahresdurchschnitt, JS = Jahressumme, JE = Jahresende

1 Quelle: Statistisches Bundesamt ; Stichtag 31.12. 
2 jeweils Ende Juni; Daten ab 2006 vorläufig  - nach dem Arbeitsortprinzip
3 Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose)
4  Berichtsjahr: 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres.  Ab Juli 2005 wurde die Berichterstattung der Daten über Ratsuchende und Bewerber in der regionalen Dimension vom Be-

ratungsort auf den Wohnort umgestellt. Durch nicht zuordenbare Daten sowie im Ausland wohnende Ratsuchende und Bewerber können sich bei regionalen Auswertungen Differenzen zu 
den Bundesgebietssummen ergeben. Daten für das Berichtsjahr 2006/07 wurden revidiert.

5  Daten zu 2008 sind vorläufig. Die Förderstatistik basiert ab 2006 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA sowie aus als plausibel bewerteten Datenlieferungen der zugelassenen 
kommunalen Träger.

6  Daten mit Wartezeit von 3 Monaten ab Januar 2005 bis einschließlich August 2008; Daten für September bis Dezember 2008 gehen in die Jahreswertsberechnung 2008 als vorläufig 
hochgerechnete Werte ein.

7 Zahl für 2008 beinhaltet in der Jahresdurchschnittsberechnung 2008 für die Monate November und Dezember 2008 geschätzte Werte.
8 Jahresdurchschnitt für 2008 kann nicht berechnet werden, da nur Werte für die Monate Januar bis September vorhanden sind.       
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Hauptjahresdaten der Arbeitsstatistik für Westdeutschland
in Tausend

Merkmal 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bevölkerung1 i 65.619 65.680 65.698 65.667 65.664

M 32.074 32.111 32.129 32.128 32.144

F 33.545 33.569 33.569 33.539 33.521

Sozialversicherungspflichtig i 21.730 21.412 21.206 21.340 21.737 22.239

Beschäftigte2 M 12.145 11.973 11.807 11.905 12.185 12.427

F 9.586 9.438 9.399 9.435 9.553 9.812

darunter Ausländer i 1.773 1.706 1.654 1.682 1.731 1.787

Arbeitslose insgesamt JD i 2.753 2.783 3.247 3.007 2.486 2.145

„ M 1.594 1.608 1.749 1.567 1.245 1.089

„ F 1.159 1.175 1.497 1.440 1.239 1.055

darunter Ausländer „ i 468 469 582 555 477 423

Jugendliche unter 20 Jahren „ i 55 48 86 76 58 46

Schwerbehinderte* „ i 125 129 135 134 123 110

Teilzeitarbeitsuchende Arbeitslose* „ i 337 334 430 451 399 336

Arbeitslosenquote3 insgesamt JD i 9,3 9,4 11,0 10,2 8,4 7,2

„ M 10,2 10,3 11,3 10,1 8,1 7,0

„ F 8,3 8,4 10,7 10,2 8,7 7,4

darunter Ausländer „ i 18,8 18,9 23,5 22,1 18,8 16,8

darunter Jugendliche unter 20 Jahren „ i 3,8 3,5 6,5 6,0 4,6 3,6

Arbeitsuchende* JD i 3.429 3.757 4.301 4.164 3.702 3.301

„ M 1.962 2.145 2.296 2.162 1.868 1.690

„ F 1.467 1.612 2.005 2.002 1.835 1.610

Gemeldete Stellen insgesamt JD i 292 239 325 436 489 455

darunter nur für Teilzeitarbeit „ i 50 41 79 117 131 123

Zugang an Arbeitsuchenden* JS i 5.344 4.974 4.944 4.578 4.599 4.579

Zugang an Arbeitslosen* JS i 5.173 5.577 5.817 5.538 5.604 5.782

Zugang an gemeldeten Stellen JS i 1.830 1.658 2.021 2.167 2.169 1.951

Kurzarbeiter8 JD i 160 122 101 54 52

Arbeitnehmer in Maßnahmen zur
Arbeitsbeschaffung5     JD i 24 21 12 9 9 7

Ratsuchende der Berufsberatung4 JS i 1.550 1.488 1.436 1.537

„ M 792 762 738 794

„ F 758 726 698 742

Gemeldete Berufsausbildungsstellen4 JS i 427 407 371 360 394 402

darunter unbesetzt geblieben4 JE i 14 13 12 14 16 17

Gemeldete Bewerber für
Berufsausbildungsstellen4 JS i 502 523 538 559 547 482

darunter: unversorgt/noch nicht  
vermittelt4 JE i 22 29 30 33 23 10

Teilnehmer an Maßnahmen zur
beruflichen Weiterbildung5     JD i 161 121 76 81 90 104

Eingliederungszuschüsse5 JD i 56 40 28 47 68 75

Empfänger Arbeitslosengeld II6 3.186 3.462 3.394 3.235

Empfänger Sozialgeld6 1.255 1.399 1.402 1.350

Empfänger von Arbeitslosengeld7 JD i 1.326 1.288 1.208 1.023 769 647

Hinweis zum Gebietsstand: Alte Länder ohne Berlin

*  Ab 2005 ergänzende Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA. Die Arbeitslosenstatistik basiert ab 2005 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA, aus als plausibel 
bewerteten Datenlieferungen zugelassener kommunaler Träger und  - sofern keine plausiblen Daten geliefert wurden - auf ergänzenden Schätzungen der Statistik der BA. Ergänzende 
Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA enthalten keine Daten von zugelassenen kommunalen Trägern. 

JD = Jahresdurchschnitt, JS = Jahressumme, JE = Jahresende

1 Quelle: Statistisches Bundesamt ; Stichtag 31.12. 
2 jeweils Ende Juni; Daten ab 2006 vorläufig  - nach dem Arbeitsortprinzip
3 Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose)
4  Berichtsjahr: 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres.  Ab Juli 2005 wurde die Berichterstattung der Daten über Ratsuchende und Bewerber in der regionalen Dimension vom Bera-

tungsort auf den Wohnort umgestellt. Durch nicht zuordenbare Daten sowie im Ausland wohnende Ratsuchende und Bewerber können sich bei regionalen Auswertungen Differenzen zu den 
Bundesgebietssummen ergeben. Daten für das Berichtsjahr 2006/07 wurden revidiert.

5    Daten zu 2008 sind vorläufig. Die Förderstatistik basiert ab 2006 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA sowie aus als plausibel bewerteten Datenlieferungen der zugelassenen 
kommunalen Träger.

6  Daten mit Wartezeit von 3 Monaten ab Januar 2005 bis einschließlich August 2008; Daten für September bis Dezember 2008 gehen in die Jahreswertsberechnung 2008 als vorläufig hoch-
gerechnete Werte ein.

7 Zahl für 2008 beinhaltet in der Jahresdurchschnittsberechnung 2008 für die Monate November und Dezember 2008 geschätzte Werte.
8 Jahresdurchschnitt für 2008 kann nicht berechnet werden, da nur Werte für die Monate Januar bis September vorhanden sind.

Hauptjahresdaten der Arbeitsstatistik für Ostdeutschland
in Tausend

Merkmal 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bevölkerung1 i 16.913 16.821 16.740 16.648 16.554

M 8.282 8.243 8.212 8.173 8.131

F 8.631 8.578 8.529 8.475 8.423

Sozialversicherungspflichtig i 5.224 5.112 4.972 5.014 5.117 5.219

Beschäftigte2 M 2.629 2.567 2.479 2.519 2.585 2.636

F 2.596 2.545 2.493 2.496 2.532 2.583

darunter Ausländer i 101 99 96 101 107 114

Arbeitslose insgesamt JD i 1.624 1.599 1.614 1.480 1.291 1.123

„ M 852 841 856 771 655 579

„ F 772 758 758 710 635 545

darunter Ausländer „ i 75 76 91 89 82 74

Jugendliche unter 20 Jahren „ i 29 27 38 33 26 21

Schwerbehinderte* „ i 43 44 45 48 49 44

Teilzeitarbeitsuchende Arbeitslose* „ i 57 57 62 66 67 61

Arbeitslosenquote3 insgesamt JD i 20,1 20,1 20,6 19,2 16,8 14,7

„ M 20,6 20,6 21,3 19,5 16,7 14,8

„ F 19,6 19,5 19,7 18,8 16,8 14,5

darunter Ausländer „ i 38,8 38,8 45,2 42,4 38,0 33,9

darunter Jugendliche unter 20 Jahren „ i 7,0 6,9 10,8 9,9 8,4 7,3

Arbeitsuchende* JD i 2.005 2.092 2.111 2.048 1.925 1.758

„ M 1.056 1.109 1.117 1.065 981 911

„ F 949 982 994 983 944 847

Gemeldete Stellen insgesamt JD i 63 47 88 129 133 113

darunter nur für Teilzeitarbeit „ i 16 13 51 66 62 53

Zugang an Arbeitsuchenden* JS i 2.112 1.926 1.895 1.853 1.831 1.760

Zugang an Arbeitslosen* JS i 2.456 2.658 2.561 2.578 2.629 2.654

Zugang an gemeldeten Stellen JS i 637 478 710 765 729 698

Kurzarbeiter8 JD i 35 29 25 13 16

Arbeitnehmer in Maßnahmen zur
Arbeitsbeschaffung5 JD i 73 65 36 34 31 33

Ratsuchende der Berufsberatung4 JS i 583 555 511 520

„ M 300 287 267 277

„ F 283 268 244 244

Gemeldete Berufsausbildungsstellen4 JS i 119 113 100 99 116 110

darunter unbesetzt geblieben4 JE i 1 1 1 2 2 3

Gemeldete Bewerber für
Berufsausbildungsstellen4 JS i 218 213 202 204 186 138

darunter: unversorgt/noch nicht  
vermittelt4 JE i 1 15 11 16 10 4

Teilnehmer an Maßnahmen zur
beruflichen Weiterbildung5     JD i 99 63 38 37 42 47

Eingliederungszuschüsse5 JD i 97 70 32 35 44 53

Empfänger Arbeitslosengeld II6 1.796 1.930 1.884 1.769

Empfänger Sozialgeld6 519 556 562 544

Empfänger von Arbeitslosengeld7 JD i 593 557 520 423 311 269

Hinweis zum Gebietsstand: Neue Länder und Berlin

*  Ab 2005 ergänzende Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA. Die Arbeitslosenstatistik basiert ab 2005 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA, aus als plausibel 
bewerteten Datenlieferungen zugelassener kommunaler Träger und  - sofern keine plausiblen Daten geliefert wurden - auf ergänzenden Schätzungen der Statistik der BA. Ergänzende 
Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA enthalten keine Daten von zugelassenen kommunalen Trägern. 

JD = Jahresdurchschnitt, JS = Jahressumme, JE = Jahresende

1 Quelle: Statistisches Bundesamt ; Stichtag 31.12. 
2 jeweils Ende Juni; Daten ab 2006 vorläufig  - nach dem Arbeitsortprinzip
3 Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose)
4  Berichtsjahr: 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres.  Ab Juli 2005 wurde die Berichterstattung der Daten über Ratsuchende und Bewerber in der regionalen Dimension vom Be-

ratungsort auf den Wohnort umgestellt. Durch nicht zuordenbare Daten sowie im Ausland wohnende Ratsuchende und Bewerber können sich bei regionalen Auswertungen Differenzen zu 
den Bundesgebietssummen ergeben. Daten für das Berichtsjahr 2006/07 wurden revidiert.

5  Daten zu 2008 sind vorläufig. Die Förderstatistik basiert ab 2006 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA sowie aus als plausibel bewerteten Datenlieferungen der zugelassenen 
kommunalen Träger.

6  Daten mit Wartezeit von 3 Monaten ab Januar 2005 bis einschließlich August 2008; Daten für September bis Dezember 2008 gehen in die Jahreswertsberechnung 2008 als vorläufig 
hochgerechnete Werte ein.

7 Zahl für 2008 beinhaltet in der Jahresdurchschnittsberechnung 2008 für die Monate November und Dezember 2008 geschätzte Werte.
8 Jahresdurchschnitt für 2008 kann nicht berechnet werden, da nur Werte für die Monate Januar bis September vorhanden sind.       
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Hauptjahresdaten der Arbeitsstatistik für die Bundesrepublik Deutschland
in Tausend 

Merkmal 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bevölkerung1 i 82.532 82.501 82.438 82.315 82.218

M 40.356 40.354 40.340 40.301 40.274

F 42.176 42.147 42.098 42.014 41.944

Sozialversicherungspflichtig i 26.955 26.524 26.178 26.354 26.855 27.458

Beschäftigte2 M 14.773 14.541 14.286 14.424 14.770 15.064

F 12.181 11.983 11.892 11.931 12.085 12.394

darunter Ausländer i 1.874 1.805 1.755 1.790 1.844 1.901

Arbeitslose insgesamt JD i 4.377 4.381 4.861 4.487 3.776 3.268

„ M 2.446 2.449 2.606 2.338 1.900 1.668

„ F 1.931 1.933 2.255 2.149 1.873 1.600

darunter Ausländer „ i 543 545 673 644 559 497

Jugendliche unter 20 Jahren „ i 84 75 124 108 83 67

Schwerbehinderte* „ i 168 174 180 182 171 154

Teilzeitarbeitsuchende Arbeitslose* „ i 394 391 491 517 466 397

Arbeitslosenquote3 insgesamt JD i 11,6 11,7 13,0 12,0 10,1 8,7

„ M 12,4 12,5 13,4 12,0 9,8 8,6

„ F 10,8 10,8 12,7 12,0 10,4 8,9

darunter Ausländer „ i 20,2 20,3 25,2 23,6 20,3 18,1

darunter Jugendliche unter 20 Jahren „ i 4,5 4,2 7,4 6,8 5,3 4,3

Arbeitsuchende* JD i 5.434 5.849 6.412 6.212 5.627 5.058

„ M 3.018 3.254 3.413 3.227 2.849 2.601

„ F 2.416 2.594 2.999 2.985 2.779 2.457

Gemeldete Stellen insgesamt JD i 355 286 413 564 621 569

darunter nur für Teilzeitarbeit „ i 66 54 130 183 193 176

Zugang an Arbeitsuchenden* JS i 7.455 6.900 6.840 6.431 6.430 6.339

Zugang an Arbeitslosen* JS i 7.629 8.235 8.379 8.116 8.233 8.436

Zugang an gemeldeten Stellen JS i 2.467 2.136 2.731 2.932 2.898 2.649

Kurzarbeiter8 JD i 195 151 126 67 68

Arbeitnehmer in Maßnahmen zur
Arbeitsbeschaffung5     JD i 97 86 48 44 41 40

Ratsuchende der Berufsberatung4 JS i 2.133 2.048 1.949 2.059

„ M 1.091 1.051 1.006 1.072

„ F 1.041 997 944 987

Gemeldete Berufsausbildungsstellen4 JS i 547 520 471 459 510 512

darunter unbesetzt geblieben4 JE i 15 13 13 15 18 20

Gemeldete Bewerber für
Berufsausbildungsstellen4 JS i 720 736 741 763 734 620

darunter: unversorgt/noch nicht vermittelt4 JE i 35 44 41 49 33 14

Teilnehmer an Maßnahmen zur
beruflichen Weiterbildung5 JD i 260 184 114 119 132 151

Eingliederungszuschüsse5 JD i 153 110 60 82 112 128

Empfänger Arbeitslosengeld II6 4.982 5.392 5.772 5.005

Empfänger Sozialgeld6 17.742 1.955 1.964 1.895

Empfänger von Arbeitslosengeld7 JD i 1.919 1.845 1.728 1.445 1.080 916

*  Ab 2005 ergänzende Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA. Die Arbeitslosenstatistik basiert ab 2005 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA, aus als 
plausibel bewerteten Datenlieferungen zugelassener kommunaler Träger und  - sofern keine plausiblen Daten geliefert wurden - auf ergänzenden Schätzungen der Statistik 
der BA. Ergänzende Auswertungen aus dem IT-Fachverfahren der BA enthalten keine Daten von zugelassenen kommunalen Trägern. 

JD = Jahresdurchschnitt, JS = Jahressumme, JE = Jahresende

1 Quelle: Statistisches Bundesamt ; Stichtag 31.12. - für das Jahr 2006 - Ergebnisse zum 30.09.2006 aus der Bevölkerungsfortschreibung
2 jeweils Ende Juni; Daten ab 2006 vorläufig - nach dem Arbeitsortprinzip
3 Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose)
4  Berichtsjahr: 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres.  Ab Juli 2005 wurde die Berichterstattung der Daten über Ratsuchende und Bewerber in der regionalen Dimension 

vom Beratungsort auf den Wohnort umgestellt. Durch nicht zuordenbare Daten sowie im Ausland wohnende Ratsuchende und Bewerber können sich bei regionalen Auswer-
tungen Differenzen zu den Bundesgebietssummen ergeben. Daten für das Berichtsjahr 2006/07 wurden revidiert.

5  Daten zu 2008 sind vorläufig. Die Förderstatistik basiert ab 2006 auf Informationen aus den IT-Verfahren der BA sowie aus als plausibel bewerteten Datenlieferungen der 
zugelassenen kommunalen Träger.

6  Daten mit Wartezeit von 3 Monaten ab Januar 2005 bis einschließlich August 2008; Daten für September bis Dezember 2008 gehen in die  Jahreswertsberechnung 2008 als 
vorläufig hochgerechnete Werte ein.

7 Zahl für 2008 beinhaltet in der Jahresdurchschnittsberechnung 2008 für die Monate November und Dezember 2008 geschätzte Werte.
8 Jahresdurchschnitt für 2008 kann nicht berechnet werden, da nur Werte für die Monate Januar bis September vorhanden sind.




