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(Grundzahlen in Tausend)

Merkmal 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bevölkerung1 i 17.415 17.335 17.232 17.118 17.009 16.913 16.821 16.740
M 8.483 8.453 8.411 8.364 8.320 8.282 8.243 8.212
F 8.932 8.881 8.821 8.754 8.689 8.631 8.578 8.529

Sozialversicherungspflichtig i 5.878 5.837 5.727 5.550 5.389 5.224 5.112 4.972 5.014
Beschäftigte 2 M 3.069 3.044 2.957 2.831 2.719 2.629 2.567 2.479 2.519

F 2.809 2.793 2.770 2.719 2.670 2.596 2.545 2.493 2.496
darunter Ausländer i 112 106 102 108 104 101 99 96 101

Arbeitslose insgesamt JD i 1.529 1.496 1.509 1.532 1.563 1.624 1.599 1.614 1.480
" M 720 712 741 776 814 852 841 856 771
" F 809 784 767 756 749 772 758 758 709

darunter Ausländer " i 60 62 64 66 71 75 76 91 89
Jugendliche unter 20 Jahren " i 37 35 37 37 36 29 27 38 33
Schwerbehinderte*) " i 35 37 38 38 35 38 39 43 45
Teilzeitarbeitsuchende Arbeitslose*) " i 42 42 43 45 48 50 50 58 63

Arbeitslosenquote3 insgesamt JD i 19,2 18,7 18,6 18,8 19,2 20,1 20,1 20,6 19,2
" M 17,5 17,3 17,8 18,5 19,5 20,6 20,6 21,3 19,5
" F 21,0 20,2 19,4 19,0 18,9 19,6 19,5 19,7 18,8

darunter Jugendliche unter 20 Jahren " i 11,4 10,6 10,5 9,4 8,9 7,0 6,9 10,8 9,9

Arbeitsuchende*) JD i 1.769 1.708 1.671 1.658 1.667 1.713 1.783 1.957 1.932
" M 831 813 818 837 867 905 948 1.038 1.007
" F 839 895 853 821 780 808 835 919 924

Gemeldete Stellen insgesamt JD i 85 75 67 71 74 63 47 88 129
darunter nur für Teilzeitarbeit " i 22 18 18 18 18 16 13 51 66

Zugang an Arbeitsuchenden*) JS i 1.728 1.670 1.684 1.654 1.697 1.810 1.655 1.725 1.653
Zugang an Arbeitslosen*) JS i 2.129 2.168 2.095 2.070 2.068 2.100 2.276 2.163 2.245
Zugang an gemeldete  Stellen JS i 1.236 1.178 1.080 1.012 738 637 478 710 765
Kurzarbeiter JD i 36 29 27 29 45 35 29 25 13
Arbeitnehmer in Maßnahmen zur
Arbeitsbeschaffung    JD i 158 176 162 129 98 73 65 36 34

Ratsuchende der Berufsberatung4 JS i 623 636 636 630 612 583 555 511 520
" M 304 316 321 323 314 300 287 267 277
" F 318 319 315 308 299 283 268 244 244

Gemeldete Berufsausbildungsstellen4 JS i 140 149 138 134 121 119 113 100 99
darunter unbesetzt geblieben 4 JE i 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Gemeldete Bewerber für
Berufsausbildungsstellen4 JS i 244 250 239 229 220 218 213 202 204
darunter noch nicht vermittelt 4 JE i 13 11 9 9 10 1 15 11 16

Teilnehmer an Maßnahmen zur
beruflichen Weiterbildung5 JD i 161 154 151 150 141 98 63 38 37

Eintritte in Maßnahmen zur
beruflichen Weiterbildung5 JS i 253 195 217 200 196 94 61 40 74

Eintritte in Deutsch-Sprachlehrgänge6 JS i – 12 13 12 12 9 8 0 –
Empfänger von Arbeitslosengeld JD i 805 742 697 680 657 593 7) 557 7) 520 7) 423 7)

Empfänger von Arbeitslosenhilfe JD i 609 626 670 716 815 940 7) 981 7) – –

*) Die Arbeitslosenzahl kann zurzeit nur für den Bestand in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Nationalität (Deutsche/Ausländer) ausgewiesen werden. Weitere Differenzierungen sowie
der vollständige Nachweis von Zu- und Abgängen in und aus Arbeitslosigkeit sind noch nicht möglich, da hierzu nur wenig verwertbare Meldungen von zugelassenen kommunalen Trägern
vorliegen. Deshalb werden ergänzende Auswertungen zur Verfügung gestellt, die allein auf dem IT-Vermittlungssystem beruhen und sich auf Kreise mit vollständigen Daten beschränken;
die 69 Kreise mit zugelassenen kommunalen Trägern wurden in die Auswertung also nicht einbezogen. Damit sind unverzerrte Angaben zu Strukturen und Veränderungen möglich. 
Vorjahresvergleiche 2005 zu 2004 sind wegen Einführung des SGB II nur eingeschränkt möglich.  

Hauptjahresdaten der Arbeitsstatistik für Ostdeutschland

JD = Jahresdurchschnitt
JS = Jahressumme
JE = Jahresende

1) Quelle: Statistisches Bundesamt; Stichtag 31.12.
2) jeweils Ende Juni; Daten ab 2004 vorläufig
3) Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen 

(sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose)

4) Berichtsjahr vom 1.10. bis 30.9. Ab Juli 2005 wurde die Berichterstattung der
Daten über Ratsuchende und Bewerber in der regionalen Dimension vom 
Beratungsort auf den Wohnort umbestellt. Durch nicht zuordenbare Daten sowie
im Ausland wohnende Ratsuchende und Bewerber können sich bei regionalen
Auswertungen Differenzen zu den Bundesgebietsummen ergeben.

5) ohne Deutsch-Sprachlehrgänge
6) Daten liegen für 1998 nicht vor
7) Daten ab 2003 aus DWH-Leistung



2006 2005 2004

Einnahmen (2004 und 2005 ohne Bundeszuschuss) 55.383.585.972,29 52.691.860.964,65 50.314.569.123,52

davon

Beiträge 51.176.403.044,88 46.988.620.083,27 47.210.566.725,47

Umlagen 1.122.749.801,00 1.435.712.948,78 1.674.012.038,84

Sonstige Einnahmen 3.084.433.126,41 4.267.527.932,60 1.429.990.359,21

Zuschuss des Bundes 0,00 396.679.915,29 4.175.091.667,25

Ausgaben (2006 ohne Zuführungen an Rücklagen) 44.168.828.382,46 53.088.540.879,94 54.489.660.790,77

Eingliederungstitel 2.482.814.843,13 3.560.673.383,58 9.104.563.723,81

Sonstige Leistungen der aktiven Arbeitsförderung 8.637.788.116,60 10.015.639.152,65 9.616.443.403,20

darunter

Überbrückungsgeld 1.470.536.121,60 1.847.463.879,39 1.746.242.610,02

Existenzgründungszuschuss 1.027.036.669,90 1.352.756.810,63 980.490.334,63

Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts 

bei Arbeitslosigkeit und bei Zahlungsunfähigkeit 

des Arbeitgebers 27.217.612.428,47 32.977.104.973,24 30.672.608.451,35

darunter

Aussteuerungsbetrag 3.282.156.252,00 4.555.540.860,80 –

Arbeitslosengeld/Erstattungen an ausländische 

Versicherungsträger 22.899.203.859,95 27.018.553.454,09 29.072.057.565,09

Insolvenzgeld 835.832.404,36 1.209.687.803,46 1.423.233.481,49

Sonstige Ausgaben zur Erfüllung der 

Aufgaben der BA einschl. Verwaltungsaufwendungen 5.830.612.994,26 6.535.123.370,47 5.096.045.212,41

darunter

Personalausgaben (SGB II und SGB III) 4.202.835.310,55 3.775.977.761,57 3.480.844.503,47

Ausgaben für Bauinvestitionen und IT (SGB II/III) 395.660.684,79 469.629.546,83 395.994.583,44

Zuführungen an die Rücklagen 11.214.757.589,83 0,00 0,00

Haushalt – Einnahmen und Ausgaben in EUR

2006 2005 2004

Erwerbstätige 39.016.000 38.726.000 38.792.000

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 26.354.000 26.178.000 26.524.000

Gemeldete Stellen 564.210 413.078 285.605

Arbeitslose 4.487.057 4.860.880 4.381.281

Arbeitslosenquote 

(bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) 10,8 11,7 10,5

Eckdaten zum Arbeitsmarkt

Z A H L E N  I M  Ü B E R B L I C K

1 ab 2005 Daten aus DWH

2006 2005 2004

Qualifizierung

Berufliche Weiterbildung 118.762 114.350 184.418

Eignungsfeststellungs- und Trainingsmaßnahmen 70.155 69.000 94.748

Beschäftigungsbegleitende Leistungen

Eingliederungszuschüsse 82.213 60.263 110.293

Überbrückungsgeld 63.153 82.993 83.555

Existenzgründungszuschuss 209.921 233.601 150.744

Beschäftigung schaffende Maßnahmen

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen                           43.697 47.782 85.789

Strukturanpassungsmaßnahmen                           6.086 13.115 31.489

Berufsausbildung Benachteiligter1 112.395 120.481 124.190

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen1 99.822 107.675 97.523

Berufliche Rehabilitation

Berufliche Ersteingliederung behinderter Menschen1 111.104 110.916 94.939

Berufliche Wiedereingliederung behinderter Menschen1 29.049 37.685 43.091

Kurzarbeiter 66.981 125.505 151.277

Wichtige arbeitsmarktpolitische Instrumente – Anzahl Personen

Beitragspflichtige (Mio.) Arbeitslose (Mio.) Finanzierungssaldo (Mrd.EUR)

Rückgang der Zahl der
Beitragszahler gestoppt

Günstige konjunkturelle
Entwicklung senkt die
Arbeitslosigkeit

Beitragssatzsenkung führt
2007 planmäßig zu einer
Unterdeckung der Ausgaben

Gesamteinnahmen 
.
/. Gesamtausgaben

Entwicklungen im Bereich der Arbeitslosenversicherung
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(Grundzahlen in Tausend)

Merkmal 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bevölkerung1 i 64.622 64.829 65.027 65.323 65.527 65.619 65.680 65.698
M 31.522 31.637 31.746 31.911 32.025 32.077 32.111 32.129
F 33.101 33.191 33.292 33.412 33.502 33.542 33.569 33.569

Sozialversicherungspflichtig i 21.330 21.646 22.098 22.267 22.183 21.730 21.412 21.206 21.340
Beschäftigte2 M 12.192 12.379 12.587 12.614 12.460 12.145 11.973 11.807 11.905

F 9.138 9.267 9.511 9.653 9.722 9.586 9.438 9.399 9.435
darunter Ausländer i 1.918 1.819 1.862 1.900 1.856 1.773 1.706 1.659 1.682

Arbeitslose insgesamt JD i 2.752 2.605 2.831 2.321 2.498 2.753 2.783 3.247 3.007
" M 1.553 1.449 1.312 1.287 1.426 1.594 1.608 1.749 1.567
" F 1.198 1.156 1.069 1.033 1.073 1.159 1.175 1.497 1.440

darunter Ausländer " i 470 441 401 393 429 468 469 582 555
Jugendliche unter 20 Jahren " i 72 66 64 64 64 55 48 86 76
Schwerbehinderte*) " i 133 129 120 110 101 107 111 124 125
Teilzeitarbeitsuchende Arbeitslose*) " i 246 254 249 253 267 285 283 393 417

Arbeitslosenquote3 insgesamt JD i 10,3 9,6 8,6 8,0 8,5 9,3 9,4 11,0 10,2
" M 10,4 9,7 8,5 8,3 9,1 10,2 10,3 11,3 10,1
" F 10,2 9,6 8,3 7,7 7,8 8,3 8,4 10,7 10,2

darunter Ausländer " i 19,1 17,9 15,8 15,8 17,4 18,8 18,9 23,5 22,1
Jugendliche unter 20 Jahren " i 8,5 7,7 5,7 4,8 4,4 3,8 3,5 6,5 6,0

Arbeitsuchende*) JD i 2.825 2.700 2.508 2.452 2.625 2.933 3.206 3.925 3.879
" M 1.596 1.503 1.381 1.356 1.486 1.681 1.833 2.105 2.019
" F 1.229 1.197 1.127 1.096 1.139 1.252 1.374 1.820 1.860

Gemeldete Stellen insgesamt JD i 336 382 449 436 378 292 239 325 436
darunter nur für Teilzeitarbeit " i 58 66 71 69 66 50 41 79 117

Zugang an Arbeitsuchenden*) JS i 3.918 3.777 3.767 3.909 4.158 4.530 4.228 4.514 4.059
Zugang an Arbeitslosen*) JS i 3.978 3.861 3.712 3.816 4.116 4.403 4.742 4.823 4.632
Zugang an gemeldeten Stellen JS i 2.598 2.866 3.023 2.744 2.058 1.830 1.658 2.021 2.167
Kurzarbeiter JD i 77 90 59 94 162 160 122 101 54
Arbeitnehmer in Maßnahmen zur
Arbeitsbeschaffung JD i 52 59 54 47 35 24 21 12 9

Ratsuchende der Berufsberatung4 JS i 1.546 1.586 1.578 1.584 1.566 1.550 1.488 1.436 1.537
" M 766 786 786 797 797 792 762 738 794
" F 780 801 792 788 769 758 726 698 742

Gemeldete Berufsausbildungsstellen4 JS i 464 480 488 497 465 427 407 371 360
darunter unbesetzt geblieben4 JE I 23 23 25 24 17 14 13 12 14

Gemeldete Bewerber für
Berufsausbildungsstellen4 JS i 553 553 531 509 491 502 523 538 559
darunter noch nicht vermittelt 4 JE i 22 19 14 12 13 22 29 29 33

Teilnehmer an Maßnahmen zur
beruflichen Weiterbildung5 JD i 184 204 207 201 198 161 121 76 81

Eintritte in Maßnahmen zur
beruflichen Weiterbildung5 JS i 355 296 306 242 259 161 124 91 173

Eintritte in Deutsch-Sprachlehrgänge6 JS I – 43 46 43 43 33 28 1 –
Empfänger von Arbeitslosengeld JD i 1.148 1.087 998 1.045 1.242 1.3267) 1.2887) 1.2087) 1.0227)

Empfänger von Arbeitslosenhilfe JD i 860 869 786 761 877 1.0557) 1.2137) – –

*) Die Arbeitslosenzahl kann zurzeit nur für den Bestand in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Nationalität (Deutsche/Ausländer) ausgewiesen werden. Weitere Differenzierungen sowie
der vollständige Nachweis von Zu- und Abgängen in und aus Arbeitslosigkeit sind noch nicht möglich, da hierzu nur wenig verwertbare Meldungen von zugelassenen kommunalen Trägern
vorliegen. Deshalb werden ergänzende Auswertungen zur Verfügung gestellt, die allein auf dem IT-Vermittlungssystem beruhen und sich auf Kreise mit vollständigen Daten beschränken;
die 69 Kreise mit zugelassenen kommunalen Trägern wurden in die Auswertung also nicht einbezogen. Damit sind unverzerrte Angaben zu Strukturen und Veränderungen möglich.
Vorjahresvergleiche 2005 zu 2004 sind wegen Einführung des SGB II nur eingeschränkt möglich.  

JD = Jahresdurchschnitt
JS = Jahressumme
JE = Jahresende

1) Quelle: Statistisches Bundesamt; Stichtag 31.12. 
2) jeweils Ende Juni; Daten ab 2004 vorläufig
3) Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen 

(sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose)

4) Berichtsjahr vom 1.10. bis 30.9. Ab Juli 2005 wurde die Berichterstattung der
Daten über Ratsuchende und Bewerber in der regionalen Dimension vom
Beratungsort auf den Wohnort umbestellt. Durch nicht zuordenbare Daten
sowie im Ausland wohnende Ratsuchende und Bewerber können sich bei regio-
nalen Auswertungen Differenzen zu den Bundesgebietsstummen ergeben.

5) Ohne Deutsch-Sprachlehrgänge
6) Daten liegen für 1998 nicht vor
7) Daten ab 2003 aus dem DWH-Leistung

(Grundzahlen in Tausend)

Merkmal 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bevölkerung1 i 82.037 82.163 82.260 82.440 82.537 82.532 82.501 82.438
M 40.004 40.091 40.157 40.275 40.345 40.356 40.354 40.340
F 42.033 42.073 42.103 42.166 42.192 42.176 42.147 42.098

Sozialversicherungspflichtig i 27.208 27.483 27.826 27.817 27.571 26.955 26.524 26.178 26.354
Beschäftigte2 M 15.261 15.423 15.544 15.445 15.179 14.773 14.541 14.286 14.424

F 11.947 12.059 12.282 12.373 12.392 12.181 11.983 11.892 11.931
darunter Ausländer i 2.030 1.925 1.964 2.008 1.960 1.874 1.805 1.755 1.782

Arbeitslose insgesamt JD i 4.281 4.100 3.890 3.853 4.061 4.377 4.381 4.861 4.487
" M 2.273 2.160 2.053 2.064 2.240 2.446 2.449 2.606 2.338
" F 2.007 1.940 1.836 1.789 1.821 1.931 1.932 2.255 2.149

darunter Ausländer " i 530 503 466 460 499 543 545 673 644
Jugendliche unter 20 Jahren " i 108 101 101 101 100 84 75 124 108
Schwerbehinderte*) " i 167 166 159 148 136 145 150 166 169
Teilzeitarbeitsuchende Arbeitslose*) " i 288 296 292 298 315 335 333 451 479

Arbeitslosenquote3 insgesamt JD i 12,3 11,7 10,7 10,4 10,8 11,6 11,7 13,0 12,0
" M 11,9 11,3 10,5 10,4 11,3 12,4 12,5 13,4 12,0
" F 12,8 12,2 10,9 10,3 10,3 10,8 10,8 12,7 12,0

darunter Jugendliche unter 20 Jahren " i 9,3 8,5 6,8 5,8 5,4 4,5 4,2 7,4 6,8

Arbeitsuchende*) JD i 4.594 4.407 4.179 4.110 4.292 4.645 4.990 5.883 5.811
" M 2.426 2.315 2.198 2.193 2.353 2.586 2.781 3.144 3.027
" F 2.168 2.092 1.981 1.916 1.939 2.060 2.209 2.739 2.785

Gemeldete Stellen insgesamt JD i 422 456 515 507 452 355 286 413 564
darunter nur für Teilzeitarbeit " i 80 84 89 87 84 66 54 130 183

Zugang an Arbeitsuchenden*) JS i 5.646 5.447 5.451 5.556 5.855 6.340 5.883 6.238 5.712
Zugang an Arbeitslosen*) JS i 6.108 6.029 5.807 5.885 6.184 6.503 7.017 6.986 6.877
Zugang an gemeldeten Stellen JS i 3.834 4.043 4.103 3.766 2.797 2.467 2.136 2.731 2.932
Kurzarbeiter JD i 115 119 86 123 207 195 151 126 67
Arbeitnehmer in Maßnahmen zur
Arbeitsbeschaffung                         JD i 210 234 216 176 133 95 85 47 44

Ratsuchende der Berufsberatung4 JS i 2.169 2.222 2.214 2.214 2.178 2.133 2.048 1.949 2.059
" M 1.070 1.102 1.107 1.119 1.110 1.091 1.051 1.006 1.072
" F 1.099 1.120 1.107 1.095 1.068 1.041 997 944 987

Gemeldete Berufsausbildungsstellen4 JS i 604 629 625 631 586 547 520 471 459
darunter unbesetzt geblieben4 JE i 23 23 26 25 18 15 13 13 15

Gemeldete Bewerber für
Berufsausbildungsstellen4 JS i 797 803 770 738 711 720 736 741 763
darunter noch nicht vermittelt4 JE i 36 29 24 20 23 35 44 41 49

Teilnehmer an Maßnahmen zur
beruflichen Weiterbildung5 JD i 345 358 358 352 340 260 184 114 119

Eintritte in Maßnahmen zur
beruflichen Weiterbildung 5 JS i 608 491 523 442 455 255 185 132 247

Eintritte in Deutsch-Sprachlehrgänge6 JS i – 56 60 55 55 42 36 1 –
Empfänger von Arbeitslosengeld JD i 1.987 1.829 1.695 1.745 1.899 1.919 7) 1.845 7) 1.728 7) 1.445 7)

Empfänger von Arbeitslosenhilfe JD i 1.504 1.495 1.457 1.477 1.692 1.994 7) 2.194 7) – –

*) Die Arbeitslosenzahl kann zurzeit nur für den Bestand in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Nationalität (Deutsche/Ausländer) ausgewiesen werden. Weitere Differenzierungen sowie
der vollständige Nachweis von Zu- und Abgängen in und aus Arbeitslosigkeit sind noch nicht möglich, da hierzu nur wenig verwertbare Meldungen von zugelassenen kommunalen Trägern
vorliegen. Deshalb werden ergänzende Auswertungen zur Verfügung gestellt, die allein auf dem IT-Vermittlungssystem beruhen und sich auf Kreise mit vollständigen Daten beschränken;
die 69 Kreise mit zugelassenen kommunalen Trägern wurden in die Auswertung also nicht einbezogen. Damit sind unverzerrte Angaben zu Strukturen und Veränderungen möglich.
Vorjahresvergleiche 2005 zu 2004 sind wegen Einführung des SGB II nur eingeschränkt möglich.  

Hauptjahresdaten der Arbeitsstatistik für die Bundesrepublik Deutschland

JD = Jahresdurchschnitt
JS = Jahressumme
JE = Jahresende

1) Quelle: Statistisches Bundesamt; Stichtag 31.12. 
2) jeweils Ende Juni; Daten ab 2004 vorläufig
3) Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen 

(sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose)

4) Berichtsjahr vom 1.10. bis 30.9. Ab Juli 2005 wurde die Berichterstattung der
Daten über Ratsuchende und Bewerber in der regionalen Dimension vom
Beratungsort auf den Wohnort umbestellt. Durch nicht zuordenbare Daten
sowie im Ausland wohnende Ratsuchende und Bewerber können sich bei regio-
nalen Auswertungen Differenzen zu den Bundesgebietsstummen ergeben.

5) Ohne Deutsch-Sprachlehrgänge
6) Daten liegen für 1998 nicht vor
7) Daten ab 2003 aus dem DWH-Leistung

Hauptjahresdaten der Arbeitsstatistik für Westdeutschland



* Ausführungen zum SGB II unterliegen nicht der Genehmigung durch den Verwaltungsrat der BA.

Fünfundfünfzigster Geschäftsbericht 

der Bundesagentur für Arbeit

Für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 erstattet der Vorstand gemäß

GESCHÄFTSBERICHT 2006

§ 393 Abs. 2 SGB III den folgenden, vom Verwaltungsrat genehmigten Geschäftsbericht.*
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im zurückliegenden Jahr haben wir unsere Reformen mit hohem Tempo und
Einsatz vorangetrieben und erste Erfolge gesehen. Die Bundesagentur für
Arbeit (BA) ist führbar und wir haben Transparenz über unsere Leistung und
unsere Finanzen geschaffen. Am deutlichsten sichtbar werden die
Ergebnisse der Arbeit am Überschuss von 11,2 Milliarden EUR, wobei hier
natürlich ein Einmal-Effekt und die gute Konjunktur geholfen haben.

Die großen Umbauprojekte im Zuge der Reform sind abgeschlossen. Die
neue Struktur der Kundenzentren steht und ist mit dem „KuZ-Siegel“ quali-
tätsgeprüft. Wir haben die neue Vermittlungs-Software „VerBIS“ bundes-
weit eingeführt und mit den so genannten Handlungsprogrammen eine
Grundlage geschaffen, die für jeden unserer Kunden Mindest-Standards
garantiert.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war diese Reformphase eine große
Belastung. Daher bedanken wir uns ganz besonders für die geleistete Arbeit
und die Bereitschaft, die Veränderungen mitzutragen und voranzubringen.
Unser Dank gilt auch dem Verwaltungsrat der BA, dem Bundesministerium
für Arbeit und Soziales und allen Partnern in Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft. Ohne das Engagement aller Beteiligten wären die jetzt erkenn-
baren ersten Erfolge nicht möglich gewesen.

Zu diesen Erfolgen dürfen wir neben den abgeschlossenen Reform-
projekten auch die Ergebnisse im operativen Geschäft zählen. So waren,
auch dank der Konjunkturbelebung, im Rechtskreis SGB III im Jahres-
durchschnitt 427.000 weniger Menschen arbeitslos. Auch die Zahl der
Leistungsbezieher von Arbeitslosengeld I sank im Schnitt um 275.000.

Dies hatte natürlich Auswirkungen auf die Finanzen der BA. Weniger
Arbeitslose und weniger Leistungsbezieher bedeuten höhere Einnahmen
und geringere Ausgaben. So wuchs der Überschuss im Verlauf des Jahres
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weiter an und erreichte 11,2 Milliarden EUR. In der Planung des Jahres
2006 waren wir – ausgehend von den wirtschaftlichen Eckwertannahmen
der Bundesregierung – noch von einem Überschuss von „nur“ 1,8
Milliarden EUR ausgegangen. Die überraschend gute Konjunktur und die
schnell wirksamen Reformergebnisse veranlassten uns jedoch, diese
Prognose in Schritten nach oben zu korrigieren.

Mit diesem Überschuss ist es erstmals seit der Wiedervereinigung möglich
geworden, den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung abzusenken. Die
Politik hat darüber entschieden, die BA ist jedoch stolz darauf, als einzige
Sozialversicherung in Deutschland auf diese Weise einen Beitrag zur
Entlastung der Lohnnebenkosten zu leisten. Der hohe Überschuss erlaubt
es auch, den nunmehr von 6,5 auf 4,2 Prozent abgesenkten Beitragssatz
bis in das Jahr 2010 stabil zu halten.  

Im Rechtskreis SGB II, in dem die BA mit Kommunen in 354
Arbeitsgemeinschaften zusammenarbeitet (Stand 31. Dezember 2006),
sind die anfänglichen Schwierigkeiten in der täglichen Arbeit weitgehend
überwunden und es kehrt Routine ein. In diesem Rechtskreis stieg die Zahl
der arbeitslosen Menschen im Jahresdurchschnitt zwar um 53.000 an, in
den letzten Monaten 2006 gab es jedoch ermutigende Entwicklungen mit
sinkenden Zahlen.

Wir nehmen jedoch auch die Kritik sehr ernst, die an den Agenturen für
Arbeit und den Arbeitsgemeinschaften im Zuge der Hartz-Evaluation und
vom Bundesrechnungshof geübt wurde. Insbesondere in der Beratung und
Vermittlung müssen und wollen wir unsere Leistungen weiter verbessern.

Mit diesem Ziel starten wir in das Jahr 2007. Es geht darum, in den neuen
Strukturen gute Arbeit zu leisten. Die BA will einen deutlich messbaren
Beitrag zum weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit leisten. Die wirtschafts-
und arbeitsmarktpolitischen Rahmenbedingungen geben dabei Anlass zur
Hoffnung. Sämtliche Indikatoren der Forschungsinstitute weisen darauf hin,
dass auch 2007 die Wirtschaft in einer Größenordnung wächst, die zu einer
Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze führen wird.



8 VO R W O RT  D E S  VO R STA N D S

Es gibt aber auch Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Wir
müssen den Service für die Arbeitgeber weiter ausbauen, um das Vertrauen
in unsere Leistungsfähigkeit zu stärken. Denn bedingt durch demogra-
phische Effekte wird in ersten Branchen bereits Fachkräftemangel erkenn-
bar und die Arbeitgeber erwarten von der BA, dass sie bei der Rekrutierung
von Arbeitskräften wirksam hilft. Schließlich müssen wir unser Augenmerk
auch auf die Gruppen richten, die unserer Hilfe besonders bedürfen; insbe-
sondere die jüngeren und die älteren Menschen. Die Ausbildung bleibt ein
entscheidender Faktor, um Arbeitslosigkeit gar nicht erst entstehen zu las-
sen, Weiterbildung und Qualifizierung helfen, ältere Menschen im Arbeits-
prozess zu halten.

Alles in allem hat das Jahr 2006 gezeigt, dass die BA auf dem richtigen Kurs
ist. 2007 werden wir diesen Weg fortsetzen und alle Kräfte darauf richten,
Menschen auf ihrem Weg in Ausbildung und Beschäftigung noch besser zu
helfen und Unternehmen bei der Personalbeschaffung noch mehr zu unter-
stützen.

Frank-J. Weise
Vorsitzender des Vorstands

Heinrich Alt
Mitglied des Vorstands

Raimund Becker
Mitglied des Vorstands
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Der Reformprozess in der Bundesagentur für Arbeit hat 2006 positive
Wirkung entfaltet und hat – gerade auch vor dem Hintergrund der guten
Konjunktur und veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen – im ver-
gangenen Geschäftsjahr zu deutlichen Erfolgen geführt. Die Bundesagentur
für Arbeit entwickelt sich zu einer steuerbaren Organisation mit klaren
Strukturen und Verantwortungen.

Erfreulich und positiv für die wirtschaftliche Entwicklung ist auch, dass
durch den wirkungsvollen und wirtschaftlichen Mitteleinsatz der
Bundesagentur für Arbeit die Grundlagen für eine deutliche Senkung des
Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung erarbeitet wurden. Dadurch
sowie durch den Zuschuss des Bundes aus dem Mehrwertsteueraufkom-
men konnte der Beitragssatz von 6,5 auf 4,2 Prozent gesenkt werden. Mit
dieser Absenkung verbindet der Verwaltungsrat die Hoffnung auf eine
zusätzliche Belebung des Arbeitsmarktes, wenngleich die Beitragssteige-
rungen in anderen Zweigen der Sozialversicherung die positiven Effekte
wieder in Frage stellen.

Für die Zukunft gilt es, den eingeschlagenen Reformweg fortzusetzen. Die
internen Abläufe müssen im Rahmen einer konsequenten Kunden-
orientierung kontinuierlich verbessert werden. Dazu gehören weniger
Bürokratie und mehr Kommunikation sowie mehr Zielorientierung im eige-
nen Handeln. Das bedeutet konkret, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberkunden
mit individuell zugeschnittenen und effizienten Dienstleistungen zu unter-
stützen, Ermessensspielräume und Chancen auf dem Arbeitsmarkt kon-
sequent zu nutzen. Verwaltungsrat und Vorstand werden in vertrauensvol-
ler Zusammenarbeit den eingeschlagenen Reformweg konsequent fortfüh-
ren. Der Verwaltungsrat hat frühzeitig beschlossen, den Vorstands-
vorsitzenden und den Vorstand operativ der Bundesregierung für eine zwei-
te Amtszeit bis zum Jahr 2012 vorzuschlagen.

Erheblichen Handlungsbedarf sieht der Verwaltungsrat in einer reibungs-
losen und wirkungsvollen Verzahnung von SGB III und SGB II. Auf diesem
Gebiet stimmt er nicht mit allen gesetzlichen Regelungen überein. So lehnt
er mit der Mehrheit seiner Mitglieder den Aussteuerungsbetrag, den die
Bundesagentur für Arbeit für jede Person an den Bund zahlen muss, die
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innerhalb von drei Monaten nach dem Bezug von Arbeitslosengeld einen
Anspruch auf Arbeitslosengeld II erworben hat, als nicht verfassungskon-
form ab. Er verneint mehrheitlich die Steuerungsfunktion des Aussteue-
rungsbetrages und hält ihn für eine Zweckentfremdung von Mitteln der
Beitragszahler zur Arbeitslosenversicherung, da sie zur Finanzierung des
allgemeinen Staatshaushalts herangezogen werden. Die Kompetenz des
Verwaltungsrats, ein Sachverständigengutachten über die Verfassungs-
mäßigkeit des Aussteuerungsbetrages einzuholen, wird vom Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales nicht geteilt und zurzeit im Rechtswege
geklärt. Ungeachtet dessen setzt der Verwaltungsrat aber auch künftig auf
gute Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales
und wird im Fall des Aussteuerungsbetrages gemeinsam mit dem
Bundesministerium nach Lösungsmöglichkeiten zur Beilegung der Aus-
einandersetzung suchen.

Im Sommer 2006 schied die langjährige alternierende Vorsitzende des
Verwaltungsrats, Frau Dr. Ursula Engelen-Kefer, aus der Selbstverwaltung
der Bundesagentur für Arbeit aus. Frau Dr. Engelen-Kefer hat die Geschicke
der Arbeitsverwaltung seit 28 Jahren an entscheidenden Stellen mit
geprägt. Der Verwaltungsrat dankt ihr für den großen persönlichen Einsatz
im Sinne des sozialpolitischen Auftrags der Bundesagentur für Arbeit und
für ihre aktive Unterstützung des Reformprozesses. Ihre Nachfolge als alter-
nierende Vorsitzende des Verwaltungsrates wurde von Frau Annelie
Buntenbach zum 1. Juli 2006 übernommen. Sie ist das für Sozial- und
Arbeitsmarktpolitik zuständige Mitglied des Geschäftsführenden DGB-
Bundesvorstandes.

Durch die konsequente Orientierung der arbeitsmarktpolitischen
Instrumente an den Kriterien von Wirkung und Wirtschaftlichkeit hat die 
Bundesagentur für Arbeit zu dem guten wirtschaftlichen Ergebnis 
beitragen können. Die im Geschäftsjahr 2006 erzielten Erfolge bilden eine
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gute Grundlage für das kommende Jahr. Für 2007 hat der Verwaltungsrat
daher einen Haushalt verabschiedet, der den Kurs der effizienten und 
wirkungsvollen Steuerung fortsetzt. Zugleich hat der Verwaltungsrat auch
sichergestellt, dass unverändert ausreichend Mittel für arbeitsmarktpoliti-
sche Maßnahmen für mehr Integrationschancen von Arbeitslosen zur
Verfügung stehen. 

Die BA ist insgesamt auf gutem Weg. Es muss 2007 vor allem darum gehen,
die Wirkung von Arbeitsmarktpolitik deutlich weiter zu steigern und die
passgenaue und zügige Arbeitsvermittlung voranzubringen.

1 1

Peter Clever
Vorsitzender des Verwaltungsrats

Annelie Buntenbach
Stellvertretende Vorsitzende des
Verwaltungsrats
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1.  J A N UA R  2 0 0 6
Auf Initiative des Verwaltungsrats startet
das Sonderprogramm „Weiterbildung
Geringqualifizierter und beschäftigter Älterer
in Unternehmen – WeGebAU“ 

1 2 .  J A N UA R  2 0 0 6
Pilotprojekt zur telefonischen Betreuung von
Arbeitslosengeld II-Empfängern gestartet

2 6 .  J A N UA R  2 0 0 6
BA legt Finanzbericht zum Geschäftsjahr
2005 vor 

3 0 .  J A N UA R  2 0 0 6
Nachvermittlungsaktion der Berufsberatung
erfolgreich: Zahl der noch unvermittelten
Jugendlichen deutlich geringer

2 .  M A I  2 0 0 6
Wettbewerb Förderpreis 
„Jugend in Arbeit“ – ein
Gemeinschaftsprojekt des 
BMAS und der BA wird 
erfolgreich beendet

3 0 .  M A I  2 0 0 6
Tag des Ausbildungsplatzes: 
BA wirbt bundesweit 14.100
zusätzliche Ausbildungsplätze ein

1 8 .  A P R I L  2 0 0 6
Neuer Tarifvertrag für 
78.000 BA-Angestellte 
beschlossen

1 9 .  J U N I  2 0 0 6
Bundesweite VerBIS-Einführung abgeschlossen

2 1 .  J U N I  2 0 0 6
Bundespräsident Horst Köhler besucht
Agentur für Arbeit Duisburg
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BA führt „Aktionstag Ältere“ durch

3 0 .  J U N I  2 0 0 6
Verwaltungsrat beschließt geschäftspoliti-
sche Ziele 2007

Dr. Ursula Engelen-Kefer scheidet aus BA-
Verwaltungsrat aus, Annelie Buntenbach wird
ihre Nachfolgerin und zur alternierenden
Vorsitzenden des Verwaltungsrats gewählt 

Peter Clever wird zum Vorsitzenden des
Verwaltungsrats gewählt
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Arbeitslosengeld II bundesweit 
einheitlich

11 .  J U L I  2 0 0 6
BA zieht positive WM-Bilanz –
Fußball-Ereignis schafft rund
50.000 Stellen

1 4 .  S E P T E M B E R  2 0 0 6
Verwaltungsrat bewilligt Mittel 
für 5.000 zusätzliche außerbe-
triebliche Ausbildungsplätze

1 0 .  N OV E M B E R  2 0 0 6
Verwaltungsrat verabschiedet 
BA-Haushalt 2007 

1 3 .  N OV E M B E R  2 0 0 6
Handlungsprogramme flächen-
deckend eingeführt

11 .  D E Z E M B E R  2 0 0 6
EU-Kommission verleiht BA den
Europäischen Preis für
Arbeitnehmermobilität

1 4 .  D E Z E M B E R  2 0 0 6
Verwaltungsrat beschließt
Programm zur Verbesserung der
Ausbildungschancen junger
Menschen



GRUNDLAGE UNSERER LEISTUNG.
DAS LEITBILD DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT.



Unser Leitbild ist die Basis unserer Arbeit und unserer strategischen

Ausrichtung. Es setzt Maßstäbe nach innen und außen. An ihm 

orientieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Führungs-

kräfte und der Vorstand. Wir setzen das Leitbild in tägliches

Handeln um.



WIR BRINGEN 
MENSCHEN UND ARBEIT ZUSAMMEN.

Auf dem Arbeitsmarkt tragen wir zum Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage bei,

indem wir vermitteln, beraten, für zusätzliche Qualifizierung und Integration sorgen. Wir

verstehen uns als erster Dienstleister in allen Fragen der Beschäftigung.

UNSER AUFTRAG



UNSERE BILANZ

Größte Online-JOBBÖRSE Deutschlands: Im Jahresdurchschnitt standen uns
762.500 offene Stellen zur Vermittlung zur Verfügung. Die Mehrzahl dieser
Stellen steht unseren Kunden unter www.arbeitsagentur.de zur Verfügung,
Deutschlands größte Online-JOBBÖRSE. Arbeitgeber haben dort Zugriff auf 
ca. 2,6 Mio. Bewerberprofile.

Dynamischer Arbeitsmarkt: Der Stellenmarkt hat in 2006 weiter an Dynamik
gewonnen, die Arbeitslosigkeit sank gegenüber dem Vorjahr um 374.000
Personen, im Jahresdurchschnitt waren rund 4.487.000 Personen arbeitslos
gemeldet.

�

�



Ziel der Reform der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist, die durch den
Gesetzgeber übertragenen Aufgaben wirksam und wirtschaftlich zu erfül-
len. Entsprechend der Zielsetzung der Rechtskreise SGB III und SGB II wur-
den von der BA 2006 unterschiedliche Akzente gesetzt.

Steuerung im SGB III

Auch 2006 wurde das Zielsystem der BA weiterentwickelt und – im Vergleich
zu den Vorjahren – die erstmalige Aufgliederung in Aufgabenbereiche bzw.
in strategische Geschäftsfelder vorgenommen. Diese folgen der strategi-
schen Ausrichtung der BA und einer Konzentration der Ressourcen auf das
Kerngeschäft. Dadurch konnten die Dienstleistungen der BA über an den
Kundenbedürfnissen und Aufgabenzielen ausgerichtete Zielindikatoren bes-
ser und transparenter gesteuert werden.

Das Zielsystem und die Steuerung in 2006 waren vor allem darauf fokussiert,
die Dauer der Arbeitslosigkeit nachhaltig zu verkürzen. 

Der Stand der Zielerreichung und eventuell notwendige Steuerungsmaß-
nahmen wurden regelmäßig im Dialog zwischen den Organisationsebenen
bewertet. 

G E S C H Ä F T S P O L I T I S C H E  Z I E L E
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Übergeordnete
geschäfts-

politische Ziele
2006

       Beratung und
     Integration
   nachhaltig
verbessern

Mitarbeiter
  (-innen)
    motivieren,
        Potenziale
            erkennen und
                 ausschöpfen

Operative
     Prozess-
        optimierung

             Hohe
          Kunden-
      zufriedenheit
erzielen

Mit der erstmaligen
Aufgliederung in strategische
Geschäftsfelder konnten die

Dienstleistungen über Ziel-
indikatoren besser und trans-

parenter gesteuert werden.
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Rahmenbedingungen im Jahr 2006

Der Planungsprozess 2006 mit den vereinbarten Zielwerten basierte auf den
Eckwerten der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
vom Mai 2005. Die wirtschaftliche Entwicklung verlief im Jahresverlauf 2006
im Zuge des konjunkturellen Aufschwungs zunehmend positiv und wirkte
sich auch auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes günstig aus. Das
Kundenpotenzial in den Agenturen für Arbeit verringerte sich, da die
Zugänge in Arbeitslosigkeit im Rechtskreis SGB III sehr deutlich abnahmen.
Gegenüber 2005 verzeichneten die Agenturen für Arbeit 555.000 oder 11,3
Prozent weniger Zugänge an Arbeitslosen. Gleichzeitig erhöhte sich die
Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahresverlauf
um rund 392.000 bzw. 1,5 Prozent.

Die innerbetrieblichen Reformen wurden mit hoher Intensität weitergeführt:

Ein wesentlicher Meilenstein im BA-Reformprozess war 2006 die flächen-
deckende Einführung der neuen Handlungsprogramme für Arbeitnehmer
und Arbeitgeber. Durch Einführung neuer qualitativer Standards im
Vermittlungsbereich werden die Prozesse deutlich verbessert. Einen weite-
ren Schwerpunkt bildete die Einführung vollkommen neuer IT-
Fachverfahren zur verbesserten Unterstützung des Kerngeschäfts
Vermittlung und Beratung und für den Bereich der Leistungsgewährung.
Darüber hinaus haben im Jahr 2006 erstmals flächendeckend
Kundenbefragungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer stattgefunden.

Zielerreichung im Jahr 2006

Vor dem Hintergrund der geschilderten Rahmenbedingungen kann die BA
für das Jahr 2006 folgende Ergebnisse in Bezug auf den Arbeits- und
Ausbildungsmarkt bilanzieren:

Die Anzahl der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB III sank im Jahresverlauf
deutlich. Im Dezember 2006 waren im Vergleich zum Dezember 2005
rund 386.000 oder 21,5 Prozent weniger Menschen arbeitslos gemeldet.
In ähnlichem Umfang reduzierte sich die Zahl der Empfänger von
Arbeitslosengeld I. Im Dezember lag sie um rund 311.000 bzw. 16,7
Prozent unter der des Vorjahres.

Neu eingeführte Qualitäts-
standards verbesserten
die Vermittlungsprozesse
deutlich.
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Die Dauer der Arbeitslosigkeit konnte im Jahresverlauf im Durchschnitt
um 25 Tage reduziert werden.
Im Berichtszeitraum wurden unter Mitwirkung der Agenturen für Arbeit
rund 2.160.000 Menschen in den ersten Arbeitsmarkt integriert. Das
für Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung gestellte
Budget wurde dabei zielgerichtet eingesetzt. Durch einen an der
Integration ausgerichteten Maßnahme-Mix ist es gelungen, die Kunden
bei der Arbeitsuche und Arbeitsaufnahme wirkungsvoll zu unterstützen.
Vor dem Hintergrund des erheblichen Kundenrückgangs wurde das
Budget nicht vollständig ausgeschöpft.
Rund 286.000 Jugendliche konnten mit Unterstützung der Agenturen für
Arbeit in duale Ausbildungen einmünden. Etwa 355.000 Jugendliche
wurden in verschiedenen Ausbildungsmaßnahmen – vor allem in berufs-
vorbereitenden Bildungsmaßnahmen, im Rahmen der Berufsausbildung
Benachteiligter und in der beruflichen Ersteingliederung behinderter
Menschen – gefördert.
Aufgrund höherer Einnahmen und deutlich geringerer Ausgaben schließt
das Finanzergebnis der BA mit einem Überschuss von rund 11
Milliarden EUR ab.

Die Steuerungslogik im SGB II

Zur Umsetzung des SGB II wurden 2006 die organisatorischen Strukturen
und Prozesse für eine systematische Steuerung über Ziele implementiert,
die auf das zu Beginn des Jahres eingeführte Controllingberichtswesen auf-
bauen.

Im Kern folgt das mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales abge-
stimmte Steuerungsmodell im Bereich SGB II der gesetzlichen Zielsetzung
und den wirtschaftlichen Prinzipien wie im SGB III: Der Einsatz von
Instrumenten muss sich an den vorhandenen finanziellen Ressourcen ori-
entieren. Bei wirtschaftlichem Mitteleinsatz soll der bestmögliche
Integrationserfolg erreicht werden. Dabei sind im Bereich der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende auch der Erhalt und die Verbesserung der
Beschäftigungsfähigkeit sowie die soziale Stabilisierung als erfolgreicher
Fortschritt zu werten.

Kernelement des
Steuerungsmodells sind

jährliche Zielvereinbarungen,
an deren Einhaltung die

Leistungsträger gemessen
werden, während sie

den Weg zur Zielerreichung
eigenverantwortlich

bestimmen.
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Ein wesentliches Kernelement der Steuerungslogik ist der Abschluss von
jährlichen Zielvereinbarungen, an deren Einhaltung die Leistungsträger
gemessen werden, während sie die operativen Wege zur Zielerreichung
eigenverantwortlich bestimmen. Zielvereinbarungen sind ein geeignetes
Instrument, um die Interessen des Bundes mit den dezentralen Interessen
der Länder und Kommunen in Übereinstimmung zu bringen und zugleich
der dezentralen Entscheidungskompetenz und der Verantwortung der
Arbeitsgemeinschaften für die Leistungserbringung nach dem SGB II
Rechnung zu tragen. Im Frühjahr 2006 haben die Träger der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende für das laufende Geschäftsjahr erstmals mit
den Geschäftsführungen der Arbeitsgemeinschaften bundesweit einheitlich
wirkungsorientierte und quantifizierbare Ziele beplant. Im Herbst 2006
wurde der Planungsprozess für das Jahr 2007 durchgeführt, der zu Beginn
des Jahres 2007 in Vereinbarungen auf lokaler Ebene münden wird. 

Im Sinne dieser Weiterentwicklung wurden inzwischen auch die Kennzahlen
sowie das Berichtsformat im Controlling erheblich ausgebaut: Ab 2007
erhalten die Arbeitsgemeinschaften differenzierte Daten und detaillierte
Informationen für die operative Steuerung vor Ort. Mehr Transparenz und
mehr Wettbewerb über ein erweitertes Benchmarking, bei dem jede
Arbeitsgemeinschaft ihre Leistungsfähigkeit im Vergleich zu anderen
Leistungsträgern messen kann, sollen zusätzlich Anreize für eine gute
Leistungserbringung schaffen.

Mehr Transparenz und mehr
Wettbewerb über ein
erweitertes Benchmarking
sollen weitere Anreize
für gute Leistungen
der Arbeitsgemeinschaften
schaffen.



Die Zentrale definiert die fachlichen Standards und setzt die geschäftspolitischen Ziele.

Die Regionaldirektionen und die Agenturen für Arbeit verantworten die Ergebnisse.

UNSERE ORGANISATION

SOVIEL DEZENTRALE 
VERANTWORTUNG WIE MÖGLICH, SOVIEL
ZENTRALE VORGABEN WIE NÖTIG.



Zentrale Zielvorgaben: Die Agenturen für Arbeit werden über Ziele geführt. Den
Weg zur Zielerreichung legen die Agenturen für Arbeit jedoch selbst fest.
Innerhalb dieser Vorgaben nutzen die Arbeitsagenturen ihre Spielräume.

� Kundenzentren: Durch die zentrale Einführung der Kundenzentren wurden die
Agenturen für Arbeit bundesweit völlig neu gestaltet, die Arbeitsabläufe gewan-
nen deutlich an Effizienz. Es werden ausreichend Spielräume geboten, um die
Regelungen auf die örtliche Situation auszurichten. Hiervon profitieren unsere
Kunden ebenso, wie durch die bundesweite Einführung der Service Center, die
eine schnelle Bearbeitung von Anliegen über das Telefon ermöglichen.

UNSERE BILANZ

�
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In ihrem Selbstverständnis als einer lernenden Organisation entwickelte die
Bundesagentur für Arbeit ihren Reformprozess auch im Geschäftsjahr 2006
konsequent weiter. Die Selbstverwaltung hat diesen Prozess kontinuierlich
begleitet und bei strategischen Themen wichtige Weichenstellungen vorge-
nommen. 

Ein Schwerpunktthema bildete die Umstellung auf das neue Fachverfahren
VerBIS (internes Vermittlungs-, Beratungs- und Informationssystem), das mit
erheblichen (Start-)Schwierigkeiten verbunden war. Die Selbstverwaltung
erwartet, dass mit dem neuen EDV-System die Vermittlungsleistung gestei-
gert und die Leistungserbringung der Bundesagentur für Arbeit transparen-
ter abgebildet werden kann. Auf die Weiterentwicklung von VerBIS für den
SGB II-Bereich wurde als wichtiger Gesichtspunkt eines ganzheitlichen
Dienstleistungsangebots besonderer Wert gelegt.

Neben der Einführung von VerBIS spielte die Verankerung der Handlungs-
programme für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in das operative System der
Bundesagentur für Arbeit eine besondere Rolle. Die Selbstverwaltung hat
mehrfach Hinweise zur inhaltlichen Gestaltung der Handlungsprogramme
eingebracht und deren flächendeckende Einführung beschlossen. Die
Handlungsprogramme ermöglichen den Vermittlungsfachkräften einen 
zielgerechten Einsatz verfügbarer Ressourcen unter Berücksichtigung der
individuellen Vermittlungshemmnisse ihrer Kunden. Durch ihren Einsatz wer-
den einheitliche Qualitätsstandards für eine erfolgsorientierte und wirkungs-
volle Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung eingezogen. Eine besondere
Herausforderung besteht darin, einen Förderausschluss von bestimmten
Kundengruppen zu vermeiden und die Art der Förderung in einem flexiblen
Entscheidungsprozess auf das jeweilige Kundenprofil auszurichten.

Mit der Einrichtung von Kundenzentren und der Einführung von
Handlungsprogrammen wurden wichtige Voraussetzungen zur Optimierung
der Arbeitsvermittlung geschaffen. Es gilt nun für die Bundesagentur für
Arbeit, diese Voraussetzungen entsprechend zu nutzen und nachweisbare
Leistungssteigerungen im Vermittlungsbereich zu erzielen. Um diesen
Prozess mit aussagekräftigen Kriterien und Kennzahlen zu versehen, wurden
unter intensiver Mitwirkung der Selbstverwaltung die Begriffe zur
Leistungsmessung, wie Integration und Vermittlung, inhaltlich neu 
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abgegrenzt. Dadurch soll der Beitrag der Bundesagentur für Arbeit bei den
unterschiedlichen Arten von Integrationen künftig besser abgebildet und
begrifflichen Fehlinterpretationen entgegengewirkt werden. So kann die
Leistung der BA klarer herausgearbeitet, aber auch transparent gemacht
werden, an welchen Stellen die BA ihr Ergebnis noch steigern muss.

Zur besseren Unterstützung der operativen Kernaufgaben der Bundesagentur
für Arbeit sollen die internen Verwaltungsaufgaben durch Zusammenlegung
in 45 Interne Services optimiert werden. Die hierdurch zu erwartenden per-
sonellen Effizienzgewinne sollen zur Stärkung der Vermittlung eingesetzt
werden. Der Verwaltungsrat unterstützt grundsätzlich dieses Konzept des
Vorstands.

Haushalt und Zielerreichung der Bundesagentur für Arbeit sind geprägt vom
Steuerungsprinzip nach Wirkung und Wirtschaftlichkeit. Dieses Prinzip wird
von der Selbstverwaltung nachdrücklich mitgetragen. Es hat im
Geschäftsjahr 2006 wesentlich zu diesem positiven Finanzergebnis mit bei-
getragen, das eine Beitragssenkung in der Arbeitslosenversicherung ermög-
lichte, die stärker ausfiel als ursprünglich geplant.

Vor dem Hintergrund der Steuerung nach Wirkung und Wirtschaftlichkeit hat
sich die Selbstverwaltung intensiv insbesondere aber auch mit denjenigen
Zielgruppen auseinandergesetzt, bei denen eine unmittelbare Integration in
Beschäftigung aufgrund spezifischer Vermittlungshemmnisse deutlich
erschwert ist. Im Vordergrund standen Überlegungen, wie die gezielte
Förderung von Betreuungskunden weiterentwickelt und die Wirkung von
Maßnahmen gemessen werden kann, die gegebenenfalls erst erheblich spä-
ter eintritt. Die Selbstverwaltung hat deshalb einen Haushalt für das Jahr
2007 beschlossen, der gezielte Förderschwerpunkte im Bereich der aktiven
Arbeitsmarktpolitik umfassen soll. Neben der Unterstützung von Betreuungs-
kunden werden auch Jugendliche, Ältere und Geringqualifizierte in diese
zusätzlichen Förderaktivitäten mit einbezogen. 
Diese Schwerpunktsetzung über gesonderte Budgets zum Eingliederungstitel
sind klarer Ausdruck des Willens der Selbstverwaltung, in diesen Bereichen
weitere Akzente der Förderung zu legen. Künftig muss diese Förderung in die
Steuerungslogik der Bundesagentur für Arbeit überführt und hierfür entspre-
chende Kriterien entwickelt werden.
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Die Selbstverwaltung hat sich daher für die Fortsetzung des Programms
WeGebAU - Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer
Arbeitnehmer in Unternehmen – eingesetzt. Mit dem Programm soll die
berufliche Qualifizierung von ungelernten Arbeitnehmern unterstützt werden,
um durch eine verbesserte Beschäftigungsfähigkeit von Älteren und
Geringqualifizierten, deren Arbeitsmarktchancen zu erhöhen und zum Teil
auch einem drohenden Facharbeitermangel entgegenzuwirken. Beschlossen
wurde auch das Sonderprogramm IfB – Integrationsfortschritte für
Betreuungskunden –, das sich an Kunden richtet, bei denen eine Integration
in den Arbeitsmarkt möglich erscheint, voraussichtlich aber nicht kurzfristig
(innerhalb des SGB III-Betreuungszeitraums) erreicht werden kann. Über aus-
gewählte Bildungsangebote sollen Integrationsfortschritte erzielt werden, die
eine insgesamt schnellere Integration der Kunden in den Arbeitsmarkt erwar-
ten lassen. 

Um den Jugendlichen den Übergang von der Schule in den Beruf zu erleich-
tern, unterstützt die Bundesagentur für Arbeit bereits sehr frühzeitig Schüler
mit Hilfe der Berufsorientierung, sich auf dem Ausbildungsmarkt zurechtzu-
finden. Die BA will innovative Wege einer Heranführung der Jugendlichen an
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt aufzeigen und mit entwickeln. Die
Selbstverwaltung hat diesen Ansatz grundsätzlich unterstützt, hat zugleich
aber auch betont, dass es sich bei der Berufsorientierung in erster Linie um
eine Aufgabe der Länder handelt, die nicht dauerhaft von den
Beitragszahlern zur Arbeitslosenversicherung übernommen werden kann.
Die BA kann hier lediglich eine Anschubfunktion übernehmen. 

Die weiterhin angespannte Situation auf dem Ausbildungsmarkt veranlasste
den Verwaltungsrat, Initiativen zur Verbesserung der Ausbildungschancen
junger Menschen für 2007 zu verabschieden. Angesichts einer hohen Zahl
nicht vermittelter Bewerber sowie eines neuerlichen Anstiegs von jugendli-
chen Altbewerbern setzt sich der Verwaltungsrat für eine Neuausrichtung der
Förderung von benachteiligten Jugendlichen ein. 
Ihr Ziel besteht darin, mehr flankierende Unterstützung für Betriebe zu leis-
ten, die sich dieser Zielgruppe annehmen. Hierzu gilt es, den aktuellen
Rechtsrahmen zu erweitern, damit die Mittel der Bundesagentur für Arbeit
noch effektiver und zielgerichteter für Jugendliche eingesetzt werden können,
die Unterstützung benötigen. Zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze
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für benachteiligte Jugendliche werden 2007 die außerbetrieblichen
Ausbildungsmöglichkeiten (BaE) erheblich aufgestockt. Hierzu zählen u.a die
Fördermöglichkeiten zur erfolgreichen Suche eines Ausbildungsplatzes (z.B.
Berufsorientierung) sowie Ansätze wie das Ausbildungsmanagement und das
individuelle Coaching von Jugendlichen.
Daneben setzte sich die Mehrheit des Verwaltungsrats dafür ein, die
Förderpraxis der Bundesagentur für Arbeit für benachteiligte Jugendliche in
betrieblicher Ausbildung neu auszurichten undu.a.gezielte Eingliederungs-
hilfen in Ausbildung für benachteiligte Altbewerber einzuführen.



ZIELE BESTIMMEN UNSER HANDELN.

Wir steuern über Ziele. Erfolgreiches Führen über Ziele messen wir am operativen

Ergebnis, an der Qualität der Dienstleistungen, am Beitrag zum Gesamterfolg der BA, an

motivierten Mitarbeitern, an zufriedenen Kunden.

UNSERE VERANTWORTUNG



Einsparung beim ALG I: Die durchschnittliche abgeschlossene Dauer der
Arbeitslosigkeit konnte im Vergleich zu 2005 um 2,4 Prozent bzw. um 3,8 Tage
gesenkt werden. Dadurch konnten beim durchschnittlichen Restanspruch
Arbeitslosengeld I weitere 1,9 Prozent eingespart werden.

Prozesse optimiert: Durch die Einführung von Zielen wurden in fast allen
Bereichen die Abläufe verbessert. So wurden im Leistungsbereich mindestens
75 Prozent aller eingehenden Leistungsanträge zum Arbeitslosengeld I innerhalb
von 24 Stunden abschließend bearbeitet. Die Bearbeitung erfolgt in guter
Qualität, die Kundenzufriedenheit liegt bei über 95 Prozent. 

UNSERE BILANZ

�

�
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3.1 Kundenzentrum/Qualitätssicherung

In der Zeit von April 2005 bis Mai 2006 wurden von der Zentrale der BA alle
178 Agenturen für Arbeit in einem einheitlichen Verfahren zertifiziert
(Kundenzentrum-Qualitätscheck). In einer intensiven Untersuchung wurde
das operative Geschäft im Kundenzentrum überprüft. Die Bewertung
erfolgte anhand von Prozessbeobachtungen in den unterschiedlichen Auf-
gabengebieten, Gesprächen mit Mitarbeitern und Führungskräften sowie
anhand von Kennzahlen über die wichtigsten Abläufe. 

Soweit in den unterschiedlichen Bereichen noch Schwächen identifiziert
wurden, erhielten die Agenturen für Arbeit entsprechende Auflagen. Das
Zertifikat Kundenzentrum haben die Agenturen für Arbeit erst erhalten,
nachdem sämtliche Schwachstellen in den Abläufen beseitigt waren. 

Die konsequente Qualitätssicherung ist mittlerweile fester Bestandteil der
Umsetzungsprozesse der BA. 

Auch im Nachgang zur Einführung der Handlungsprogramme im
Vermittlungsbereich ist bereits im Jahr 2006 ein umfassender Prozess zur
Qualitätssicherung angelaufen. Der spezifischen Arbeitsmarktsituation vor
Ort entsprechend, sind alle Agenturen für Arbeit verpflichtet, eigene
Strategien zu entwickeln und die verfügbaren Ressourcen bei der Arbeit-
geberbetreuung optimal zu nutzen. Auch dieses Strategiekonzept ist Teil
der Qualitätsprüfung. Im sogenannten Reformsiegel wird es auch für das
Kerngeschäft der Vermittlung ein Zertifizierungsverfahren – analog dem
Kundenzentrum-Qualitätscheck – geben. Diese Zertifizierung wird von der
Zentrale der BA und den Regionaldirektionen in den Jahren 2007 und 2008
fortgeführt. Auch diese Überprüfungen haben zum Ziel, die mit der Reform
vorgenommenen Veränderungen nachhaltig zu etablieren und die neue
Dienstleistungsqualität zu sichern. 

3.2 Vollständige Implementierung 
der Handlungsprogramme 

Ein wesentlicher Meilenstein im Reformprozess für das Jahr 2006 war die
flächendeckende Einführung der Handlungsprogramme für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer. Mit den Handlungsprogrammen verfügt die Bundesagentur

R E F O R M  D E R  B A

Alle Agenturen für Arbeit
sind der spezifischen

Arbeitsmarktsituation vor Ort
entsprechend verpflichtet,

eigene Strategien zu
entwickeln und Ressourcen

bei der Arbeitgeberbetreuung
optimal zu nutzen. 

Im sogenannten Reformsiegel
wird es auch für das

Kerngeschäft der Vermittlung
ein Zertifizierungsverfahren

geben, mit dem Ziel, die neue
Dienstleistungsqualität zu

sichern.
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für Arbeit über ein bundeseinheitliches System von Qualitätsstandards,
durch das die Arbeit mit Arbeitgebern und Arbeitsuchenden qualitativ ver-
bessert und leichter nachvollziehbar wird. Für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter stellen sie einen verbindlichen Orientierungsrahmen dar und
führen zu einer höheren Transparenz der konkreten Entscheidungen und
Handlungen im Tagesgeschäft vor Ort.

Handlungsprogramme für Arbeitnehmer sind dabei am individuellen
Unterstützungsbedarf des Kunden ausgerichtet und beschreiben den Weg
hin zur Integration in den Arbeitsmarkt. Die Vermittlungsfachkräfte vor Ort
treffen die Entscheidungen über die richtigen Weichenstellungen im
Rahmen der Handlungsprogramme und tragen dafür die Verantwortung.

Durch die Handlungsprogramme für Arbeitgeber tritt diese wichtige
Kundengruppe wieder verstärkt in den Fokus der Agenturen für Arbeit.
Bundesweit werden jetzt mindestens 20 Prozent der Vermittlungs-
fachkräfte für die Arbeitgeberbetreuung eingesetzt. Verbindliche Standards
sind beispielsweise eine Erstreaktion auf Stellenangebote innerhalb von 48
Stunden und die Einhaltung der mit dem Arbeitgeber vereinbarten Zahl
maximaler Bewerbervorschläge. Alle Maßnahmen dienen dem Ziel,
Vermittlung nach dem Prinzip der Besteignung des Bewerbers passgenau
nach den Wünschen des Arbeitgebers zu gestalten.

3.3 Arbeitgeberorientierung

2006 wurde mit der flächendeckenden Einführung des Konzeptes
„Handlungsprogramme für Arbeitgeber“ das Dienstleistungsangebot der BA
für Unternehmen neu ausgerichtet.  

Ziele dieses Reformprogramms sind 
eine systematische Kundenentwicklung, 
die Vereinbarung und Einhaltung verbindlicher Qualitätsstandards 
sowie schnelle und passgenaue Vermittlungen. 

Neben den 178 Agenturen für Arbeit agieren mit Arbeitsgemeinschaften
(ARGEn) und zugelassenen kommunalen Trägern weitere Akteure auf den
regionalen Arbeitsmärkten. Die BA bemüht sich um eine Bündelung der
Kräfte durch einen Gemeinsamen Arbeitsmarktservice mit ARGEn und
durch Kooperationsmodelle mit zugelassenen kommunalen Trägern. Die

Die Handlungsprogramme
für Arbeitnehmer
sind am individuellen
Unterstützungsbedarf des
Kunden ausgerichtet
und beschreiben den Weg
bis zur Integration am
Arbeitsmarkt.

Die Handlungsprogramme
für Arbeitgeber rücken
die wichtige Kundengruppe
wieder verstärkt in den Fokus
der Agenturen und gestalten
die Vermittlung nach dem
Prinzip der Besteignung pass-
genau nach den Wünschen
des Arbeitgebers.
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Zusammenarbeit mit Unternehmen und Verbänden der Zeitarbeitswirt-
schaft wurde ebenfalls intensiviert. 

Die BA strebt eine weitere nachhaltige und deutliche Verbesserung der
Dienstleistung beim Arbeitgeber-Service insbesondere in der überregionalen
Vermittlung an. Die Kundenzufriedenheit auf Seiten der Unternehmen soll
weiter spürbar verbessert werden.

Beschäftigungsoffensive 
Fußballweltmeisterschaft WM 2006

Die Fußball-Weltmeisterschaft war das sportliche Großereignis in
Deutschland im Jahr 2006. Die „Welt war zu Gast bei Freunden“ und auch
die BA hat zum Gelingen der WM beigetragen. Schon im Juni 2005 wurde
mit dem Deutschen-Fußballbund (DFB) eine Vereinbarung zur Durchführung
der „Beschäftigungsoffensive WM 2006“ abgeschlossen. Die BA konnte so
bundesweit rund 24.600 freie Stellen akquirieren, von denen 7.600 im
„Virtuellen Arbeitsmarkt“ Eingang fanden. Mit passgenauen Angeboten
gelang es dann, Arbeitslose in eine neue Beschäftigung im Einzelhandel,
Hotel- und Gaststättengewerbe und Sicherheitsgewerbe zu vermitteln. 
Die neu gewonnenen Kundenkontakte werden weit über das Projekt
„Beschäftigungsoffensive WM 2006“ hinaus wirken.

3 2 R E F O R M  D E R  B A

Durch die Einführung
der Handlungsprogramme 

für Arbeitgeber wurde 
das Dienstleistungsangebot

der BA für Unternehmen
neu ausgerichtet – für eine

systematische Kunden-
entwicklung, verbindliche
Qualitätsstandards sowie

schnelle und pass-
genaue Vermittlungen.

Mit der „Beschäftigungs-
offensive WM 2006“ konnte

die BA bundesweit rund
24.600 freie Stellen

akquirieren, von denen 7.600
im “Virtuellen Arbeitsmarkt“

Eingang fanden.
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3.4 Weiterentwicklung und Qualitätsmanagement
in den Service Centern

Nach der Einrichtung der Service Center im Jahre 2005 konnte deren
Leistungsfähigkeit im Jahr 2006 deutlich gesteigert werden. 83 Prozent der
geführten Gespräche führten unmittelbar zu einem Fallabschluss und damit
in der Folge zu einer entsprechenden Entlastung der operativen Einheiten
in den Agenturen für Arbeit. Bei ersten Kundenbefragungen und Test-
anrufen haben die Service Center gute Ergebnisse bei der Kunden-
zufriedenheit erzielt. Gute Noten wurden den Service Centern auch bei der
Kommunikation bescheinigt. Die Professionalität der Gesprächsführung
und die Freundlichkeit liegen jeweils im oberen Drittel des Benchmarks in
der Call Center-Branche.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden im Jahr 2007 quartalsmäßig
fortgesetzt, um den Fortschritt in der Qualität der Dienstleistung der
Service Center zu beobachten und systematisch in die Steuerung einzube-
ziehen.

Im Rahmen der Weiterentwicklung wurden im II. Quartal 2007
bundeseinheitliche Servicerufnummern für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer eingeführt. 

3.5 Virtueller Arbeitsmarkt

Mit der bundesweiten Einführung des internen Vermittlungs-, Beratungs-
und Informationssystems (VerBIS) wurde das Projekt „Virtueller
Arbeitsmarkt“ (VAM) erfolgreich abgeschlossen. VerBIS wurde nach der
Pilotierung im Jahr 2005 im Berichtsjahr in vier Tranchen von Februar bis
Juni in 172 Agenturen für Arbeit und 354 Arbeitsgemeinschaften (ARGEn)
eingeführt. Die drei anderen Bestandteile des Virtuellen Arbeitsmarktes
(Online-JOBBÖRSE, Job-Roboter und das Service-Portal der Bundesagentur
für Arbeit – BA) waren bereits im Jahr zuvor flächendeckend umgesetzt.
Das neue Fachverfahren VerBIS löst die bisher eigenständigen internen
Verfahren zur Arbeitsvermittlung (coArb) und Ausbildungsvermittlung
(COMPAS) ab und fasst diese in ein einheitliches System zusammen. 

Während die Online-JOBBÖRSE – gleichsam als Marktplatz – den Kunden
nach außen hin zur Verfügung steht, stellt VerBIS die interne IT-Anwendung

83 Prozent der geführten
Gespräche in den Service
Centern führten unmittelbar
zu einem Fallabschluss.
Erste Kundenbefragungen
und Testanrufe bescheinigten
gute Ergebnisse in
Kundenzufriedenheit und
Kommunikation. 
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für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BA dar. Mit VerBIS arbeiten
weit über 60.000 professionelle interne Nutzer. Es bietet im Zusammen-
spiel mit der JOBBÖRSE aber zum Beispiel auch Kunden die Möglichkeit, auf
ihre Bewerber- und Stellenprofile, die in der Agentur für Arbeit/ARGE
gespeichert sind, zuzugreifen und diese von zu Hause aus im Internet zu
bearbeiten und eigenständig nach passenden Angeboten zu suchen. Des
Weiteren besteht die Möglichkeit, direkt Online-Bewerbungen zu erstellen
und zu versenden. Arbeitgeber können Stellenangebote online an die
Agentur für Arbeit/ARGE übermitteln. Seit Dezember 2006 haben Kunden
nun auch die Möglichkeit, ihre in der JOBBÖRSE der BA selbst angelegten
Profile in die Betreuung der Agenturen für Arbeit zu übergeben. 
Die Bewerberdaten können aus der JOBBÖRSE nach VerBIS übernommen
werden, ohne dass bei der Vorsprache in der Agentur für Arbeit eine kom-
plette Neuanlage des Bewerberprofils notwendig ist. 

Der Trend zur Suche nach Personal über das Internet hat sich im zurücklie-
genden Jahr fortgesetzt. In der Nutzung der JOBBÖRSE der BA war diese
Entwicklung gut zu verfolgen. In der Online-JOBBÖRSE waren im Jahr 2006
durchschnittlich 65.000 Arbeitgeber registriert. 

Der Gesamtbestand an veröffentlichten Stellenangeboten lag im Dezember
2006 bei rund 560.000 gegenüber 413.000 im Vorjahr. Der entsprechende
Gesamtbestand an veröffentlichten Bewerberprofilen betrug 2.596.000; 
im Vorjahr belief er sich auf 2.434.000.

Mit rund 36 Millionen Seitenaufrufen von www.arbeitsagentur.de pro Woche
hat sich die Anzahl der Zugriffe auf hohem Niveau stabilisiert. 

Eine Kundenbefragung bei Arbeitgebern im Jahr 2006 hat ergeben, dass
rund 80 Prozent über die JOBBÖRSE Kontakt zu Bewerbern herstellen konn-
ten und in der Folge rund 40 Prozent einen Mitarbeiter eingestellt haben.
Auf Seite der Arbeitnehmer konnten 62 Prozent der Nutzer einen Kontakt
zu einem potenziellen Arbeitgeber herstellen, 21 Prozent wurde ein Arbeits-
angebot unterbreitet und mehr als jeder Zehnte (13 Prozent) erhielt auf die-
sem Weg einen Arbeitsvertrag (Quelle: Online-Umfrage bei Arbeitnehmern
im Jahr 2006).

Im Job-Roboter wurden Ende des Jahres 76.000 zusätzliche Arbeits- und
11.000 Ausbildungsstellen angezeigt, die auf Firmen-Webseiten veröffent-
licht sind, aber den Agenturen für Arbeit nicht gemeldet wurden.

Der Trend zur Suche nach
Personal über das

Internet hat sich fortgesetzt.
In der Online-JOBBÖRSE

waren im Jahr 2006
durchschnittlich 65.000
Arbeitgeber registriert.

Laut einer Befragung konnten
rund 80 Prozent der

Arbeitgeberkunden über die
JOBBÖRSE Kontakt zu

Bewerbern herstellen und
62 Prozent der

Arbeitnehmer in Kontakt
mit einem potenziellen

Arbeitgeber treten.
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3.6 BA-Service-Haus

Das BA-Service-Haus (BA-SH) nimmt Service- und Ausführungsaufgaben in
den Geschäftsfeldern Einkauf, Personal, Facility und Finanzen im Sinne
eines Kunden-Lieferanten-Verhältnisses wahr. Darüber hinaus ist das 
BA-SH Kompetenzzentrum und Dienstleister für mehrere operative
Querschnittsaufgaben.

Die Konzentration interner Serviceleistungen in einem Haus generiert
Effizienzvorteile und Skaleneffekte und entlastet dadurch das operative
Geschäft von zusätzlichen Aufgaben. Damit trägt das BA-SH seinen Teil
zum Erfolg und zur operativen Zielerreichung der BA bei.
Beispielhaft für die erfolgreichen Wertschöpfungsbeiträge des BA-SH werden
nachfolgend einige Geschäftsfelder und Aufgaben dargestellt.

3.7 Einkauf

Das Beschaffungsvolumen des Einkaufs betrug 2006 über alle Bereiche
hinweg 2,7 Milliarden EUR. Der größte Anteil davon umfasst die von den
Dienststellen für das operative Geschäft benötigten Arbeitsmarkt-
dienstleistungen. Die Umsetzung dieser Beschaffungen obliegt operativ
den sieben Regionalen Einkaufszentren. Diese beschafften Arbeitsmarkt-
dienstleistungen hatten im vergangenen Jahr einen Umfang von 2,2
Milliarden EUR. Hierbei wurden den Agenturen für Arbeit und den Arbeits-
gemeinschaften 1,1 Millionen Teilnehmerplätze zur Verfügung gestellt und
15.000 Verträge abgeschlossen. Bei den Verfahren sind 70 Prozent der
Beschaffungen als öffentliche Ausschreibung durchgeführt worden. Dieses
Verfahren bietet die größtmögliche Transparenz und ermöglicht einer
Vielzahl von Firmen die Teilnahme am Vergabeverfahren. Die Regionalen
Einkaufszentren prüften und bewerteten im Jahr 2006 4.200 Angebote. 

Die Losbildung wurde unter Berücksichtigung der Wirtschaftsräume sowie
regionaler Strukturen durchgeführt. Dies ist notwendig, um den regionalen
Besonderheiten bei den Beschaffungen gerecht zu werden. Besonderer
Wert wurde hierbei auf die umfassende Einbindung der Agenturen für
Arbeit bei der fachlichen Bewertung der Angebote gelegt. 

Die Beschaffung von allen infrastrukturellen Gütern und Dienstleistungen
wird durch den Zentraleinkauf durchgeführt. Hier lag das Beschaffungs-

Das BA-Service-Haus (BA-SH)
nimmt Service- und
Ausführungsaufgaben  
wahr und ist darüber hinaus
Kompetenzzentrum und
Dienstleister für operative
Querschnittsleistungen.
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volumen bei einem Wert von über 525 Millionen EUR.
Ein wichtiger Schritt zum modernen internen Servicedienstleister ist die
Entwicklung des Public-e-Procurement der Bundesagentur für Arbeit. Im
Jahr 2006 konnte den Agenturen für Arbeit die elektronische Bestellung von
infrastrukturellen Gütern und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt wer-
den. Ebenso wurde das Rahmenvertragsmanagement im Rahmen des
Projektes implementiert.

3.8 Interne Beratung

Die erfolgreiche Reform der Bundesagentur für Arbeit (BA) wurde durch
externe Beratung begleitet. Die Beraterinnen und Berater haben bei der
inhaltlichen Konzeption geholfen und methodische Vorgehensweisen in den
Reformprozess eingebracht. Mit dem sukzessiven Rückgang der Reform-
intensität reduzierte sich auch der Einsatz externer Berater. Um sicherzu-
stellen, dass die Erfahrungen und das Beratungs-Know-how für die BA nicht
verloren gehen, wurde im Oktober 2005 damit begonnen, eine interne
Unternehmensberatung aufzubauen – die Interne Beratung der
Bundesagentur für Arbeit (IB).

Während insbesondere zu Beginn der Reform die gemeinsame Projektarbeit
mit externen Beratern im Vordergrund stand, arbeitet die IB mittlerweile auf
Grundlage auch eigener methodischer Standards und Vorgehensweisen. 

Die Kunden der IB sind zunächst der Vorstand der BA, die Zentralbereichs-
und die Bereichsleiter der Zentrale sowie die Leiter der besonderen Dienst-
stellen. Für 2007 ist eine Ausweitung auf andere Einheiten der BA geplant,
z.B. die Regionaldirektionen.

3.9 Kundenreaktionsmanagement

Im BA-Service-Haus ist als zentraler Kundenservice das Kundenreaktions-
management (KRM) Anlaufstelle für alle Kundenreaktionen in Form von
Anfragen, Beschwerden und Anregungen zum gesamten Dienstleistungs-
angebot der BA.

Die Kunden nehmen das Kundenzentrum und die Service Center der
Agenturen für Arbeit als Instrumente zur Kundenorientierung auf dem Weg

Im Jahr 2006 wurde den
Agenturen für Arbeit die 

elektronische Bestellung von
infrastrukturellen Gütern

und Dienstleistungen zur Ver-
fügung gestellt. Zudem

wurde das Rahmenvertrags-
management implementiert.

Die interne Unternehmens-
beratung (IB) arbeitet mittler-

weile auch auf Grundlage
eigener methodischer

Standards und Vorgehens-
weisen und berät u. a. den 

BA-Vorstand sowie die
Zentralbereichsleiter.
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zu einem modernen Dienstleister am Arbeitsmarkt wahr und akzeptieren
dieses Dienstleistungsangebot zunehmend besser. Im Rechtskreis SGB III
hat die Anzahl der Beschwerden zu den Abläufen und Rahmenbedingungen
abgenommen. Stärker in den Fokus rücken die Arbeitsvermittlung und die
Förderpraxis bei arbeitsmarktpolitischen Leistungen. Zugenommen haben
fachliche Anfragen und das Bedürfnis nach kompetenten Auskünften und
Informationen. Der Zugang der Kundenreaktionen zeigt einen im Vergleich
zum Jahr 2005 ruhigen und gleichmäßigen Jahresverlauf.
Die Kundenreaktionen zum Arbeitslosengeld II – Gesetz zur Grundsicherung
für Arbeitsuchende (SGB II) – sind in etwa gleich geblieben. Im Vordergrund
stehen wie im Vorjahr die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.
Die Bearbeitung der Anträge und die Rechtsanwendung haben sich im zwei-
ten Jahr der Anwendung konsolidiert. Die komplexe Rechtsmaterie führt
weiterhin zu zusätzlichem Klärungsbedarf, z. B. bei der Berücksichtigung
von Einkommen. Die Kundenreaktionen von Leistungsempfängern, die
Unterstützung zur beruflichen Eingliederung benötigen, nehmen zu, z. B.
Vermittlung und finanzielle Förderung.

Mit insgesamt rund 40.000 Kundenreaktionen zum SGB II- und SGB III-
Bereich wird das Niveau des Vorjahres erreicht.  

3.10 Interne Revision

Ein Arbeitsschwerpunkt für die Interne Revision im Jahr 2006 war die mit
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) abgestimmte
Erweiterung der Revision nach dem SGB II. Deren Aufgabe ist es, in den
Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) und in den Agenturen für Arbeit, die die
Aufgaben nach dem SGB II in getrennter Trägerschaft wahrnehmen (GT), zu
prüfen, ob die BA ihre Leistungen nach diesem Gesetzbuch ordnungsge-
mäß, zweckmäßig und wirtschaftlich erbringt. 

Mit rund 300 der insgesamt 373 ARGEn/GT konnte der weit überwiegende
Anteil der Grundsicherungsstellen im Jahresverlauf in Revisionen einbezo-
gen werden. Die Ergebnisse der Revisionen, deren Hauptadressat das
BMAS ist, dienen den Akteuren im Rechtskreis SGB II als wesentliche
Erkenntnisquelle für Handlungsbedarf bei der Wahrnehmung der
Umsetzungs- und Gewährleistungsverantwortung.

Die Kunden akzeptieren das
Kundenzentrum und die
Service Center besser.
Fachliche Anfragen und das
Bedürfnis nach kompetenten
Auskünften und Informationen
nahmen zu.
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Im Rechtskreis SGB III haben verstärkt Reformthemen das Prüfprogramm
bestimmt: Die Einführung des neuen Geschäftssystems Kundenzentrum,
die Aufgabenerledigung in den Service Centern und die Umsetzung der
Handlungsprogramme für die Kundengruppen Arbeitnehmer und Arbeit-
geber standen im Fokus von Revisionen, deren Ergebnisse dem Ver-
waltungsrat vorgelegt werden. 

Die weitreichenden Veränderungen der Aufgabenerledigung in den
Agenturen für Arbeit haben bei der Agenturrevision, die mit einheitlichen
Prüfansätzen die Qualität der Aufgabenerledigung in den Agenturen für
Arbeit untersucht und bewertet, eine grundlegende Überarbeitung der
Arbeitsmittel erforderlich gemacht. Der Neustart der Agenturrevision mit
dem inhaltlich neu ausgerichteten Prüfprogramm und einer an erste
Erfahrungswerte angepassten Bewertungssystematik erfolgte im Herbst
2006. Allerdings müssen die Fachgebiete „Arbeitsuchende U 25“,
„Ausbildungsuchende“ und „Ausbildungsstellen“ vorerst ausgeklammert
bleiben, da die entsprechenden Handlungsprogramme noch nicht einge-
führt sind. Die Prüfung in diesen Bereichen wird nach der Einführung und
Konsolidierung nachgeholt und mit den bis dahin vorliegenden
Teilergebnissen zu einer Gesamtaussage über die Erteilung eines Testats
zusammengeführt.

Der Vorstand der BA und die Geschäftsführungen auf allen Ebenen der BA
wissen sich auch weiterhin aktiver und offensiver Korruptionsprävention
und -bekämpfung verpflichtet. In diesem Zusammenhang wurden im Jahr
2006 – angefangen bei den Führungskräften – nach und nach alle BA-
Mitarbeiter zum Thema „Korruptionsprävention“ geschult. Darüber hinaus
wurden die Regelungen für die Annahme von Belohnungen und Geschenken
durch die Beschäftigten der BA überarbeitet.

Auf Initiative von Transparency International (TI), deren Mitglied die BA ist,
hat die Interne Revision einen Verhaltenskodex entworfen, der für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BA Leitlinien für eine loyale, unpar-
teiische und rechtmäßige Erledigung der täglichen Arbeit enthält. Durch
Aufnahme in die Geschäftsordnungen aller Dienststellen wird dieser
Verhaltenskodex verbindlich. Darüber hinaus sind die erforderlichen
Weichenstellungen zur Einrichtung eines unabhängigen Antikorruptions-
beauftragten in der BA vorgenommen worden. Er steht seit Januar 2007 als
zentraler Ansprechpartner für Hinweisgeber zur Verfügung. 

Im Herbst 2006 startete 
die Agenturrevision

mit einem inhaltlich neu
ausgerichteten Prüfprogramm

und einer an erste
Erfahrungswerte angepassten

Bewertungssystematik.

Im Zuge aktiver und 
offensiver Korruptions-

prävention und -bekämpfung
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3.11 Familienkasse

Auf Beschluss des Vorstands der BA wurde zum 1. Februar 2005 die
Besondere Dienststelle „Familienkasse“ errichtet. Der Neuausrichtungs-
prozess ist seit Dezember 2006 vollendet. Die Besondere Dienststelle
„Familienkasse“ ist zweistufig gegliedert und besteht aus der Direktion in
Nürnberg und 102 örtlichen Familienkassen, die im Wege der
Zusammenlegung gebildet wurden. Zu Beginn des Neuausrichtungs-
prozesses belief sich diese Zahl noch auf 179 Familienkassen. Durch die
Zusammenlegungen wurden betriebswirtschaftlich sinnvolle Einheiten
gebildet, die Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit auf ihre
Kernfunktionen fokussiert und damit auch eine eigenständige Steuerbarkeit
der Familienkassen erreicht. 

Um den telefonischen Service für die Familien mit Kindern zu verbessern
und die Familienkassen von der Telefonie zu entlasten, wurden 2005 vier
Service Center Familienkasse (Call Center) in Göttingen, Halle, Marburg
und Neubrandenburg eingerichtet, auf die konsekutiv die örtlichen
Familienkassen aufgeschaltet werden. Weitere Standorte in Stade und
Hannover kamen 2006 hinzu.

Künftig werden weitere Verbesserungen im ablauforganisatorischen
Bereich eingeführt. Mit neuartigen IT-gestützten Verfahren wie der elektro-
nischen Leistungsakte wird sich auch die Familienkasse in die 
„E-Government-Initiative“ der Bundesregierung einreihen und somit aktiv
dazu beitragen, die Handlungsfähigkeit des Staates durch eine innovative,
leistungsfähige und effiziente Verwaltung zu verbessern.

Kindergeld

Die Familienkassen der BA hatten Ende Dezember 2006 rund 9,21
Millionen Berechtigte (2005: 9,19 Millionen) mit 15,23 Millionen Kindern
(2005: 15,21 Millionen) zu betreuen. 

An 8,11 Millionen Deutsche (2005: 8,11 Millionen) wurde für 13,18 Millionen
Kinder (2005: 13,19 Millionen) und an 1,10 Millionen Ausländer (2005:
1,08 Millionen) wurde für 2,05 Millionen Kinder (2005: 2,02 Millionen)
Kindergeld in Höhe von insgesamt 29,65 Milliarden EUR (2005: 29,32
Milliarden EUR) ausgezahlt. Davon entfielen auf das Kindergeld nach dem

Die Neuausrichtung
der Besonderen Dienststelle
„Familienkasse“ ist vollendet.
Weitere Verbesserungen wird
es im ablauforganisatori-
schen Bereich z. B. mit neuen
IT-gestützten Verfahren wie
der elektronischen
Leistungsakte geben.
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Einkommensteuergesetz 29,54 Milliarden EUR (2005: 29,11 Milliarden
EUR) und auf das sozialrechtliche Kindergeld nach dem Bundeskinder-
geldgesetz 105,83 Millionen EUR (2005: 107,89 Millionen EUR). Der
Anstieg trotz sinkender Geburtenquote war auf den Zuständigkeitszuwachs
durch die Privatisierung öffentlich-rechtlicher Institutionen, Berechtigte aus
den zehn neuen EU-Mitgliedstaaten und der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichtes zurückzuführen.

Kinderzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz 

Seit Januar 2005 haben gering verdienende Eltern Anspruch auf
Kinderzuschlag für ihre im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder. Durch
diese neue Sozialleistung – neben dem steuerlichen Kindergeld – soll ins-
besondere Hilfebedürftigkeit im Sinne des Sozialgesetzbuches II vermieden
werden. Im Dezember 2006 wurden von den Familienkassen der BA 16.411
Berechtigte mit 42.254 Kindern (2005: 16.372 Berechtigte mit 40.861
Kindern) betreut. Im Jahr 2006 wurden 208.814 Anträge gestellt (2005:
570.730); an monatsdurchschnittlich 16.082 Berechtigte (2005: 15.735
Berechtigte) wurde Kinderzuschlag in Höhe von 138,62 Millionen EUR
(2005: 103,48 Millionen EUR) gezahlt.

Der Kinderzuschlag ist äußerst verwaltungsaufwendig. Rund 78 Prozent der
gestellten Anträge mussten abgelehnt werden (2005: 83 Prozent); nur der
Rest führte zur Bewilligung. Das Missverhältnis zwischen Ablehnungen und
Bewilligungen beim Kinderzuschlag und – sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt –
die weitere notwendige Antragstellung auf Leistungen der Grundsicherung
nach dem SGB II ist hilfebedürftigen Eltern schwer verständlich zu machen. 

Zurzeit wird im Rahmen eines Arbeitskreises des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales zur Neuordnung im Niedriglohnbereich auch die
Einbeziehung des Kinderzuschlages in ein verbessertes Konzept diskutiert.  

2006 wurde für 15,23
Millionen Kinder Kindergeld

in Höhe von insgesamt 29,65
Milliarden Euro ausgezahlt.

Im Jahr 2006 wurden
138,62 Millionen Euro

Kinderzuschlag an
16.082 Berechtigte im

Monatsdurchschnitt gezahlt.
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gestellten Anträge mussten
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3.12 Arbeitsmarktstatistik

Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit hat auch 2006 die Öffentlichkeit
auf allen regionalen Ebenen monatlich mit zuverlässigen Statistiken zu
wichtigen Themen im Bereich Arbeitsmarkt und soziale Sicherung versorgt
und Transparenz geschaffen. 

Die Entwicklung der Statistiken war geprägt vom Übergang zu einer
Datenversorgung aus dem neuen IT-System VerBIS und durch die
Verbesserung der Datenlieferungen der zugelassenen kommunalen Träger
über den Datenstandard XSozial-BA-SGB II. Die Arbeitslosenstatistik beruht
inzwischen praktisch vollständig wieder auf Ist-Daten und auch für die
Förderstatistik liegen inzwischen für fast alle Kreise auswertbare Daten vor.

Im Rahmen der statistischen Berichterstattung werden seit Anfang 2006
monatlich für die Kreise und kreisfreien Städte umfassende Reports mit
Arbeitsmarktdaten für beide Rechtskreise SGB II und SGB III bereitgestellt.
Mitte 2006 wurde dieses Angebot ergänzt um monatliche Kreisberichte zur
Grundsicherung für Arbeitsuchende mit ausführlichen Informationen über
Bedarfsgemeinschaften und hilfebedürftige Personen sowie über die
Leistungen, die sie erhalten. Diese statistischen Berichte beinhalteten erst-
mals auch Daten über Zugänge und Abgänge sowie detaillierte Daten zur
Wohnsituation und zu den Wohnkosten von Hilfebedürftigen.

Mit monatlich veröffentlichten Analytikreports über „Männer und Frauen
am Arbeitsmarkt“ und über „Ausländer am Arbeitsmarkt“ wurde ein neues
Instrument der umfassenden themenorientierten statistischen Information
geschaffen, das statistische Daten aus vielen Quellen der Statistik der BA
verknüpft, um ein nutzergerechtes Gesamtbild zu schaffen.

Weitergeführt wurde in 2006 die Zusammenarbeit mit den statistischen
Ämtern in Bund, Ländern und Kommunen. Das Fortentwicklungsgesetz zum
SGB II hat neue Grundlagen für die Übermittlung von fein gegliederten
Daten aus der Statistik der BA an deren statistische Ämter geschaffen. Auf
dieser Basis wird gegenwärtig die Versorgung mit einem pseudonymisier-
ten Statistikdatensatz erprobt und die Gewährung eines Zugriffs auf soge-
nannte statistische Datenwürfel für freie Auswertungen in den statistischen
Ämtern vorbereitet.

Monatlich veröffentlichte
Analytikreports über „Männer
und Frauen am Arbeitsmarkt“
und über „Ausländer am
Arbeitsmarkt“ sind neue
Informationsinstrumente für 
ein nutzergerechtes Gesamtbild.



4.1 Entwicklung im Jahr 2006

Das SGB II soll die Eigenverantwortung der Leistungsempfänger stärken
und dadurch dazu beitragen, Hilfebedürftigkeit zu überwinden bzw. zu redu-
zieren. Dabei sollen die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bei der Aufnahme
oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützt und, falls dies nicht
auf andere Weise möglich ist, ihr Lebensunterhalt durch materielle
Leistungen gesichert werden.

Entwicklung der Hilfebedürftigkeit im Jahr 2006

Im Jahr 2006 erhielten durchschnittlich 3,98 Millionen Bedarfsgemein-
schaften1 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (rund 7
Prozent mehr als im Vorjahr). 

Insgesamt lässt sich die Entwicklung des Jahres 2006 in zwei Phasen ein-
teilen: 

Kontinuierlicher Bestandsanstieg bis Mai 2006: Von Januar 2006 bis
Mai 2006 stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften monatsdurch-
schnittlich um 1,0 Prozent. Im Mai 2006 wurde der Höchstbestand von
4,13 Millionen Bedarfsgemeinschaften festgestellt. Leistungsrechtliche
Verbesserungen gegenüber den alten Hilfesystemen, von denen beson-
ders ehemalige Sozialhilfeempfänger und Jugendliche profitierten, setz-
ten Anreize zur Beantragung von Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende. Die Neuzugänge ins System der Grundsicherung für
Arbeitsuchende umfassten Arbeitslose und Arbeitsuchende, die vorher
nicht erwerbstätig waren, sowie in zunehmendem Maße auch
Erwerbstätige mit geringem Einkommen.
Rückgang des Bestandes seit Juni 2006: Seit Juni 2006 geht die Zahl der
Bedarfsgemeinschaften monatsdurchschnittlich um 1,4 Prozent zurück
(hochgerechneter Wert). Im Oktober 2006 gab es mit 3,83 Millionen
erstmals weniger Bedarfsgemeinschaften als im Vorjahresmonat. Im
Dezember 2006 wurde mit 3,76 Millionen Bedarfsgemeinschaften der
niedrigste Bestand des Jahres erreicht. 

Die Anzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen entwickelte sich parallel 
zu den Bedarfsgemeinschaften. Im Jahresdurchschnitt 2006 waren 
5,39 Millionen erwerbsfähige Hilfebedürftige1 registriert, rund 8 Prozent
mehr als im Jahr 2005. Von Januar 2006 (5,30 Millionen) bis April 2006 (5,48
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Millionen) ist die Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen kontinuierlich
gestiegen, ab diesem Monat ging sie bis Jahresende kontinuierlich zurück.
Im Dezember 2006 waren 5,31 Millionen erwerbsfähige Hilfebedürftige im
SGB II registriert.

Erwerbsfähige Hilfebedürftige bei Jugendlichen unter 25 Jahren
Im SGB II hatten volljährige Jugendliche zunächst einen eigenen, elternun-
abhängigen Anspruch auf den vollen Regelsatz des Arbeitslosengeldes II
einschließlich der Zahlung von Kosten der Unterkunft und Heizung, was
eine leistungsrechtliche Verbesserung gegenüber dem alten Hilfesystem
darstellte. Der Bestand an Jugendlichen im SGB II wuchs bis zum März
2006 im Verhältnis zu den anderen Altersgruppen doppelt so stark an2.

Im April 2006 hatte der Bestand an erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in allen
Altersgruppen mit 1,17 Millionen Jugendlichen und 4,31 Millionen
Erwachsenen über 25 Jahren seinen Höchststand erreicht. Ab Mai bis
Dezember 2006 ging die Anzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen insge-
samt zurück, bei den Jugendlichen unter 25 Jahren weitaus deutlicher als
bei anderen Altersgruppen. Wirkung zeigt dabei auch eine zum 1. Juli 2006
in Kraft getretene Gesetzesänderung, die normiert, dass unverheiratete
Jugendliche unter 25 Jahren, die im Haushalt der Eltern leben, als Mitglieder
der Bedarfsgemeinschaft ihrer Eltern statt als eigene Bedarfsgemeinschaft
geführt werden. Die Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen unter 25
Jahren ging von Juli bis Dezember 2006 mit -8,0 Prozent um rund 6
Prozentpunkte stärker zurück als der Bestand an erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen insgesamt3. 

Dies wirkt sich auch auf die Bestandsstruktur4 aus: Während im Juni 21,3
Prozent der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen jünger als 25 Jahre waren4,
betrug dieser Anteil im Dezember 2006 nur noch 19,8 Prozent. Im zweiten
Halbjahr 2006 ist der Anteil der Ein-Personen-Bedarfsgemeinschaften kon-
tinuierlich gesunken: Von Juni (57,8 Prozent)4 bis Dezember 2006 (52,2
Prozent) ging er um 5,6 Prozentpunkte zurück5.

Arbeitslosigkeit im SGB II

Im Jahresdurchschnitt 2006 waren in der Bundesrepublik 4,49 Millionen
Arbeitslose, davon 2,82 Millionen im Rechtskreis SGB II registriert (1,9
Prozent mehr als im Vorjahr). Gut die Hälfte der erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen (hochgerechnet 52,5 Prozent) war arbeitslos.

2 Von Januar 2005 (Ausgangsbestand:

859.800 erwerbsfähige Hilfebedürftige

unter 25 Jahren) bis März 2006 (1,17

Millionen Jugendliche im SGB II) wuchs

der Bestand der unter 25-Jährigen im

Hilfesystem SGB II um mehr als ein

Drittel (35,9 Prozent). Die Anzahl der

über 25-jährigen erwerbsfähigen

Hilfebedürftigen stieg im selben

Zeitraum um nur 18,1 Prozent an.

3 Ermittlung der relativen

Veränderungen aus den Daten 

mit 3 Monaten Wartezeit.

4 Daten mit 3 Monaten Wartezeit

5 Graf, Tobias / Rudolph, Helmut

(2006): Bedarfsgemeinschaften im

SGB II 2005: Beachtliche Dynamik bei

steigenden Empfängerzahlen, in: IAB-

Kurzbericht 23/2006, S. 3.



Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in Deutschland ist zwischen Dezember
2005 und Dezember 2006 um 13,0 Prozent auf 4,01 Millionen zurückge-
gangen. Die positive Entwicklung schlägt sich auch im SGB II nieder: Die
Zahl der im SGB II betreuten Arbeitslosen hat sich im Verlauf des Jahres
2006 deutlich günstiger entwickelt als 2005. Zwischen Dezember 2005
und Dezember 2006 ist sie um 7,5 Prozent zurückgegangen. 

Betrachtet man die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Rechtskreis SGB II
im Jahr 2006, so lassen sich wie bei der Entwicklung der Bedarfs-
gemeinschaften zwei Phasen unterscheiden:

moderater Anstieg bis März 2006 (+3 Prozent)
kontinuierlicher Rückgang seit April 2006 (Rückgang um 13 Prozent bis
Dezember 2006). 

Das Vorjahresniveau wird seit Juli 2006 unterschritten. Im Dezember 2006
hat die Arbeitslosigkeit im SGB II mit einem Wert von 2,60 Millionen den
niedrigsten Stand seit Januar 2005 erreicht.

Der Betreuungsanteil des SGB II stieg von 58 Prozent im Januar bis Jahres-
ende auf rund 65 Prozent, d.h. fast zwei Drittel aller Arbeitslosen werden
von den Arbeitsgemeinschaften (ARGEn), Agenturen für Arbeit in getrennter
Trägerschaft (GT) und zugelassenen kommunalen Trägern (zkT) betreut. 

Die im SGB II betreuten Arbeitslosen haben erst mit Verzögerung vom
Aufschwung am Arbeitsmarkt profitiert. Dies hängt mit der ungünstigeren
Struktur des Arbeitslosenbestands zusammen. Unter den SGB II-Arbeits-
losen sind Gruppen mit eher geringen Arbeitsmarktchancen in deutlich
höherem Maß vertreten:

Der Anteil der Langzeitarbeitslosen liegt im SGB II mit über 50 Prozent
etwa doppelt so hoch wie im SGB III. Die Wahrscheinlichkeit, in Erwerbs-
tätigkeit überzugehen, ist bei dieser Gruppe deutlich geringer als bei
Personen, die noch nicht ein Jahr arbeitslos sind6.
Ebenfalls etwa doppelt so hoch wie im SGB III ist der Anteil der
Ausländer. Die Arbeitslosenquote der Ausländer liegt mit 23,6 Prozent
(SGB III und SGB II) auf einem sehr hohen Niveau, in Ostdeutschland
sogar bei über 40 Prozent 7.
Überproportional vertreten ist im SGB II auch die Gruppe der
Geringqualifizierten. Unter den SGB II-Arbeitslosen verfügen rund 49
Prozent über keine abgeschlossene Berufsausbildung, im SGB III liegt
der Anteil nicht einmal halb so hoch. 
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6 Arbeitslosenquoten im

Jahresdurchschnitt 2006, bezogen auf

abhängige zivile Erwerbspersonen

7 Daten in diesem Absatz aus

Sonderauswertung der Statistik der

BA, Datenstand März 2007 mit 7

Monaten Wartezeit.

Im Dezember 2006 hat
die Arbeitslosigkeit im SGB II 

mit einem Wert von
2,60 Millionen den 

niedrigsten Stand seit
Januar 2005 erreicht.
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Jugendarbeitslosigkeit im SGB II 
Noch günstiger als die Arbeitslosigkeit insgesamt hat sich im Jahr 2006 die
Jugendarbeitslosigkeit im SGB II entwickelt. Die Zahl der Arbeitslosen unter
25 Jahren sank zwischen Dezember 2005 und Dezember 2006 um 23,6
Prozent auf 232.000 Personen. Der Rückgang konzentriert sich auch hier
auf die zweite Jahreshälfte.

Im Jahresdurchschnitt 2006 lag die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen im
SGB II mit 300.600 leicht unter dem Wert des Vorjahres (-2,3 Prozent).

Beschäftigte im SGB II-Leistungsbezug

Für immer mehr erwerbsfähige Hilfebedürftige wirkt das SGB II wie
ein „Kombilohn“: 

Beschäftigte, die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Erwerbsein-
kommen decken können, erhalten ergänzende Leistungen aus der
Grundsicherung für Arbeitsuchende. 
Ein nicht unerheblicher Teil der Leistungsempfänger übt eine geringfügige
Beschäftigung oder Teilzeitbeschäftigung aus. Diese können ein Schritt
auf dem Weg aus der Hilfebedürftigkeit sein. 

Im August 2006 waren 20,2 Prozent der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
abhängig beschäftigt:

38,5 Prozent von diesen erwerbstätigen Hilfebedürftigen waren vollzeit-
beschäftigt, 
14,1 Prozent übten eine sozialversicherungspflichtige Teilzeitbe-
schäftigung aus, 
knapp die Hälfte (47,4 Prozent) war ausschließlich geringfügig beschäftigt.

Frauen und Männer im SGB II-Leistungsbezug sind etwa gleich häufig
erwerbstätig. Männer sind deutlich häufiger als Frauen vollzeitbeschäftigt
(87,3 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Frauen: 57,8
Prozent). Ältere über 50 Jahren (17,3 Prozent) sind häufiger als Jugendliche
unter 25 Jahren (12,7 Prozent) gleichzeitig beschäftigt und hilfebedürftig8.

Von Januar 2005 bis August 2006 stieg die Zahl der erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen, die einer Beschäftigung nachgehen, deutlich an. Während
im Januar 2005 661.200 erwerbsfähige Hilfebedürftige (14,7 Prozent) einer
Beschäftigung nachgingen, waren dies im Januar 2006 bereits 871.700
(16,5 Prozent) und im August 2006 1.089.500 (20,2 Prozent).

8 Nähere Informationen zu

Erwerbstätigkeit und SGB II-

Leistungsbezug finden Sie im Bericht

der BA (2006): Grundsicherung für

Arbeitsuchende: Anrechenbare

Einkommen und Erwerbstätigkeit,

http://www.pub.arbeitsamt.de/hst/

services/statistik/000100/html/

sonder/SGBII-Ber-Eink7.pdf

Die Zahl der Arbeitslosen
unter 25 Jahren sank im
SGB II zwischen Dezember
2005 und Dezember 2006
um 23,6 Prozent auf
232.000 Personen.



Im Vergleich zur Bestandsentwicklung bei allen erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen hat die Zahl der Beschäftigten im SGB II-Leistungsbezug überpro-
portional zugenommen: Von August 2005 bis August 2006 stieg die Zahl
der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen um 5,6 Prozent. In demselben Zeitraum
ist die Zahl der geringfügig beschäftigten Hilfebedürftigen um 28,4 Prozent
angestiegen, die der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sogar um ca.
45,9 Prozent (Vollzeitbeschäftigung ist mit einer Veränderung von 47,8
Prozent um 6,7 Prozentpunkte stärker gestiegen als Teilzeitbeschäftigung).

Über ein Viertel (27 Prozent) des Bestandsanstiegs an erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen, der von Januar 2005 bis Mai 2006 stattfand, entfiel auf
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte9.

4.2 Widersprüche und Klagen gegen
Leistungsbescheide

Im Jahr 2006 wurden 704.500 Widersprüche gegen SGB II-Bescheide erhoben,
dies sind 5,6 Prozent bzw. 37.500 mehr als im Vorjahr. Zum Ende des Jahres

bezog sich knapp ein Drittel der Widersprüche auf die Regelleistung zur
Sicherung des Lebensunterhalts und die Leistungen für Unterkunft und
Heizung,
betrafen annähernd ein Viertel der Widersprüche die Anrechnung von
Einkommen und
ein weiteres knappes Viertel hatte „sonstige Gründe“.

Im Jahr 2006 wurden 613.200 Widersprüche abschließend bearbeitet. In
rund der Hälfte (50,5 Prozent) der entschiedenen Fälle wurde der
Widerspruch abgelehnt. In 37,8 Prozent der Entscheidungen wurde dem
Widerspruch ganz oder teilweise stattgegeben. 10,9 Prozent der Wider-
sprüche wurden auf andere Weise erledigt. 

40 Prozent der Stattgaben erfolgten nur deshalb, weil erst im Wider-
spruchsverfahren Unterlagen nachgereicht wurden, ein neuer Sachverhalt
vorgetragen wurde oder sich die Rechtslage geändert hat.

Im Jahr 2006 wurden 69.900 Klageverfahren eingeleitet. Hinzu kamen
25.300 Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz. Die Klagequote (eingeleitete
Klageverfahren in Bezug zu abgelehnten Widersprüchen) für diesen Zeit-
raum beträgt 22,6 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 2005 lag die Klagequote
bei 18,7 Prozent.
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4.3 Personal 

Die ARGEn/GT hatten Ende 2006 eine Mitarbeiterkapazität von insgesamt
rund 53.900. Der Personalbestand setzt sich wie folgt zusammen:

Aufgrund des hohen Anteils an befristet Beschäftigten hat die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) 4.000 zusätzliche Stellen im Rechtskreis SGB II in
das Haushalts-Verfahren für das Jahr 2007 eingebracht. Mit diesem zusätz-
lichen Potenzial an dauerhaften Beschäftigungsmöglichkeiten kann ein Teil
der befristet Beschäftigten in ein Dauerarbeitsverhältnis übernommen wer-
den. Ziel ist es, einen Befristungsanteil von 10 Prozent der Fachkräfte und
von maximal 20 Prozent des Gesamtpersonals einer ARGE oder getrennten
Trägerschaft anzustreben.

In Wahrnehmung der Aufgaben der BA als Trägerin der Grundsicherung
nach dem SGB II wurden zur Unterstützung der ARGEn und Agenturen für
Arbeit in den Agenturen für Arbeit und Regionaldirektionen entsprechende
Personal- und Organisationsstrukturen für die Führungsunterstützung, die
Programmberatung, das Kundenreaktionsmanagement sowie für das
Controlling aufgebaut.

Personal der BA („Dauerkräfte“) 19.799

Personal der Kommunen 17.567

Befristet Beschäftigte der BA 13.093

Amtshilfe (u. a. Bahn, Post, Telekom) 2.654

Beauftragung Dritter 719

Arbeitnehmerüberlassung 99

Gesamt 53.932

Quelle: Personalmonitoring SGB II in den ARGEn/GT vom 20. Dezember 2006

Anzahl der Mitarbeiter/innen („Vollzeitäquivalente“) 
in den ARGEn/GT nach der Herkunft

Angestrebt wird ein
Befristungsanteil von
10 Prozent der Fachkräfte
und von maximal 20 Prozent
des Gesamtpersonals
einer ARGE oder 
getrennten Trägerschaft.



4.4 Bekämpfung des Leistungsmissbrauchs

Die Rechtmäßigkeit der Leistungserbringung schließt ein, dass die
Dienststellen ungerechtfertigte Leistungen aufdecken oder gar nicht erst
erbringen. Ungerechtfertigt ist die Leistung nicht nur im Fall der rechtswid-
rigen Zahlung, sondern auch dann, wenn der Antragsteller das Vorliegen
der Anspruchsvoraussetzungen missbräuchlich herbeiführt – etwa durch
verschwenderischen Umgang mit Vermögen – oder die Möglichkeit zur
Selbsthilfe nicht oder nur teilweise nutzt und so erst die eigene
Hilfebedürftigkeit ganz oder teilweise herbeiführt.

Der im § 52 SGB II geregelte automatisierte Datenabgleich deckt Über-
schneidungen des Bezuges von Leistungen nach dem SGB II insbesondere
mit Beschäftigungszeiten, Zinserträgen, Renten- und Sozialhilfezahlungen
auf, die den Anspruch nach dem SGB II vermindern oder ausschließen kön-
nen. Das Verfahren wurde im Jahr 2006 qualitativ erheblich verbessert.
Insbesondere konnten eine elektronische Übermittlung der Abgleichser-
gebnisse und eine elektronische Statistik aufgebaut und umgesetzt werden. 

4.5 Beratung, Betreuung, Fallmanagement

Beschäftigungsorientiertes Fallmanagement
Bei der Überwindung der Hilfebedürftigkeit kam dem beschäftigungsorien-
tierten Fallmanagement im Jahr 2006 eine zentrale Rolle zu.
Fallmanagement in der Beschäftigungsförderung verfolgt das Ziel, den
Kunden wieder näher an den Arbeitsmarkt heranzubringen bzw. ihn mög-
lichst nachhaltig zu integrieren. Gemeinsam mit dem Kunden werden vor-
handene individuelle Ressourcen und multiple Problemlagen methodisch
erfasst und Versorgungsangebote und Dienstleistungen geplant, die
anschließend vom Fallmanager implementiert, koordiniert, überwacht und
evaluiert werden. Der Unterstützungsansatz im beschäftigungsorientierten
Fallmanagement ist sehr individuell: Je nach Bedarfslage berät der
Fallmanager und/oder implementiert unterstützende Dienstleistungen – z. B.
Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II (sozialintegrative Dienstleistungen 
– vgl. auch Abschnitt „Aktive Arbeitsförderung im SGB II”). 
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Die Kunden werden durch die intensive Begleitung integriert oder sukzessi-
ve an die Anforderungen des Arbeitsmarktes herangeführt und so stabili-
siert. Zur Unterstützung der Fallmanager wurde die Abbildung des beschäf-
tigungsorientierten Fallmanagements im internen Vermittlungs-, Beratungs-
und Informationssystem (VerBIS) entwickelt und 2007 implementiert. 

Eingliederungsvereinbarung
Die Eingliederungsvereinbarung ist Kernelement der individuellen
Betreuung im SGB II. § 15 SGB II schreibt vor, dass mit jedem erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen eine Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen wer-
den soll. Darin vereinbaren der Kunde und sein persönlicher
Ansprechpartner miteinander, welche Schritte und Bemühungen von jedem
auf dem Weg zur Integration in den Arbeitsmarkt zu erbringen sind. Die
Qualifizierung der Integrationsfachkräfte wurde im Rahmen eines erweiter-
ten Bildungsangebotes für SGB II-Mitarbeiter fortgesetzt. Qualitäts-
standards für wirksame Eingliederungsvereinbarungen wurden im
September 2006 im Rahmen der zwischen dem BMAS und der BA abge-
stimmten Geschäftsanweisung festgelegt.

Ausbildungsuchende Jugendliche unter 25 Jahren
Die Ausbildungsvermittlung ist mit dem zum 1. August 2006 in Kraft getre-
tenen Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
zur Pflichtaufgabe der ARGEn bzw. zugelassenen kommunalen Träger
geworden. Berufliche Beratung und Berufsorientierung sind weiterhin
Pflichtaufgaben der Agenturen für Arbeit nach den §§ 29 und 33 SGB III. Sie
werden vom jeweiligen Team U25 bzw. der Berufsberatung in den
Agenturen für Arbeit auch für junge Menschen aus dem Rechtskreis SGB II
übernommen. Den ARGEn bzw. zugelassenen kommunalen Trägern steht es
frei, diese Dienstleistungen im Rahmen ihrer Ermessensleistungen eben-
falls anzubieten oder gegen Kostenerstattung an die BA zu übertragen. 

Die BA hat allen ARGEn empfohlen, die Möglichkeit der Übertragung zu nut-
zen. Ziel ist, in einem ganzheitlichen Prozess von der Berufsorientierung
über die Berufsberatung bis zur Ausbildungsvermittlung wechselnde
Ansprechpartner (Berufsberater aus der Agentur für Arbeit, persönliche
Ansprechpartner aus der ARGE) zu vermeiden. Bis zum 31. Dezember 2006
hatten 117 ARGEn entsprechende Verwaltungsvereinbarungen abgeschlos-
sen und die Ausbildungsvermittlung auf die örtliche Agentur für Arbeit über-
tragen. Auch mit Übertragung der Aufgabe verbleibt die Prozess-
verantwortung beim persönlichen Ansprechpartner im Rechtskreis SGB II.

Mit der Eingliederungs-
vereinbarung vereinbaren der
Kunde und sein persönlicher
Ansprechpartner miteinander,
welche Schritte und
Bemühungen von jedem auf
dem Weg zur Integration 
in den Arbeitsmarkt zu erbrin-
gen sind.

Um wechselnde Ansprech-
partner zu vermeiden, em-
pfiehlt die BA allen ARGEn, die
Leistungen der Berufsberatung
und Berufsorientierung an die
BA zu übertragen.



Das heißt, er ist zuständig für den Abschluss der Eingliederungsvereinba-
rung (nach SGB II), die Erfolgsbeobachtung und die kontinuierliche Betreu-
ung des Jugendlichen sowie ggf. den Eintritt von Sanktionen, falls der
Jugendliche seinen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt. 

4.6 Aktive Arbeitsförderung im SGB II 

Die Eingliederungsleistungen des SGB II können erbracht werden, soweit
sie zur Vermeidung oder Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der
Hilfebedürftigkeit für die Eingliederung in Arbeit erforderlich sind. Sie las-
sen sich in arbeitsmarktorientierte und sozialintegrative Leistungen eintei-
len. Zur ersten Gruppe gehören umfassende Betreuung, Beratung und
Vermittlung (insbesondere durch Fallmanagement), Eingliederungs-
leistungen des SGB III und SGB II-spezifische Eingliederungsleistungen
(Arbeitsgelegenheiten, Einstiegsgeld sowie sonstige weitere Leistungen,
d.h. individuelle Leistungen, die über die in § 16 Abs. 1 SGB II genannten
Instrumente hinausgehen und für die Eingliederung der erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen erforderlich sind). Zu den in die Verantwortung der
Kommunen fallenden sozialintegrativen Dienstleistungen zählen persön-
liche Hilfen in Form von Kinderbetreuung, Pflegeleistungen für Angehörige,
Schuldner- und Suchtberatung sowie psychosoziale Betreuungsangebote. 

Maßnahmeeintritte
Im Jahr 2006 fanden im SGB II 2,15 Millionen Fördermaßnahmen statt.9 Im
Jahr 2006 lag die Summe der Eintritte um rund 24 Prozent über dem Wert
des Vorjahreszeitraums. Damit befanden sich im vorläufigen Jahresdurch-
schnitt rund 692.100 Menschen in einer SGB II-Fördermaßnahme, dies sind
55,2 Prozent (+246.100) mehr als im Jahr 2005. 

Schwerpunkt der Förderung waren mit 37,4 Prozent der Eintritte (805.600)
Beschäftigung schaffende Maßnahmen. Davon entfiel ein Anteil von 92,1
Prozent (741.900) auf Arbeitsgelegenheiten (AGH) (davon rund 95 Prozent
AGH mit Mehraufwandsentschädigung (Zusatzjob) und rund 5 Prozent AGH
in der Entgeltvariante). In Maßnahmen zur Verbesserung der Chancen auf
dem 1. Arbeitsmarkt wurden 718.900 erwerbsfähige Hilfebedürftige ver-
mittelt (33,4 Prozent), darunter als weiterer Schwerpunkt der Förderung
444.100 in Trainingsmaßnahmen (20,6 Prozent aller Eintritte). Die
Maßnahmeinhalte reichen von der Eignungsfeststellung über Bewerbungs-
unterstützung bis zu praxisnahen betrieblichen Maßnahmen.
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In Beschäftigung begleitende Maßnahmen traten im Jahr 2006 insgesamt
164.800 Personen ein (7,7 Prozent aller Maßnahmen)10.
Im Vergleich zum Vorjahr wird der Instrumenteneinsatz differenzierter:

Sonstige weitere Leistungen (SWL) gewinnen an Bedeutung: Gegenüber
dem Vorjahr ist die Eintrittszahl 2006 mehr als zweieinhalb mal so hoch
(+254.400 bzw. +176,0 Prozent). Der SWL-Anteil der Maßnahmeeintritte
liegt bei 18,5 Prozent gegenüber 8,3 Prozent im Vorjahr.
Auch das Einstiegsgeld (für abhängige und selbstständige Beschäftigun-
gen) wird stärker genutzt: Die Anzahl der Förderfälle ist im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum mehr als dreimal so hoch (+27.400 bzw. +136,2
Prozent). Der Anteil des Einstiegsgeldes an allen Förderfällen ist jedoch
weiterhin gering (2,2 Prozent gegenüber 1,2 Prozent im Vorjahr).
Rückläufig ist die Beauftragung Dritter mit der Vermittlung: Gegenüber
dem Vorjahr ist ein Rückgang bei den Eintritten von 45,3 Prozent fest-
zustellen (-123.400). Der Anteil an allen Förderfällen ist von 15,7
Prozent auf 6,9 Prozent zurückgegangen.

Aktive Arbeitsförderung Jugendlicher unter 25 Jahren im SGB II
Im SGB II ist die aktive Arbeitsförderung Jugendlicher, die diese an den
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt heranführen soll, von großer Bedeutung. Im
Vergleich zu ihrem Anteil an den Arbeitslosen von 10,3 Prozent werden
Jugendliche im SGB II mit 24,7 Prozent an allen Maßnahmeteilnehmern
überproportional gefördert11. Die Aktivierungsquote12 für Jugendliche liegt
mit 33,2 Prozent auf einem hohen Niveau und hat sich gegenüber dem
Vorjahr (23,1 Prozent) um fast die Hälfte erhöht.  

Fördern funktioniert besser als 2005: Im Jahr 2006 waren die
Startprobleme des Jahres 2005 überwunden, dies zeigt sich sowohl in der
Gesamtzahl der Fördermaßnahmen als auch in ihrer inhaltlichen
Differenzierung.

Zugangsaktivierung
Mit dem „Sofortangebot“ nach §15a SGB II wurde im August 2006 eine
neue Regelung für solche Neukunden des SGB II eingeführt, die in den letz-
ten zwei Jahren weder Leistungen nach dem SGB II noch nach dem SGB III
bezogen haben. Mit Beschäftigungsangeboten bzw. aktivierenden
Leistungen soll bereits im Rahmen der ersten Vorsprache Hilfebedürftigkeit
vermieden werden. Die wertvolle Zeit bis zur Entscheidung über den Antrag
auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende soll nicht ungenutzt
bleiben. Die ARGEn haben vielfältige regionalspezifische Konzepte – zum
Teil für alle Neukunden – umgesetzt.

10 Jahressummen der Eintritte in

SGB II-Fördermaßnahmen 2006, 

Daten mit 3 Monaten Wartezeit.

11 Quelle: Statistik der BA,

Bestandsdaten mit 3 Monaten

Wartezeit, Jahresdurchschnittswerte

2006 (ohne zkT).

12 Aktivierungsquote 1, die nach 

der folgenden Formel berechnet wird: 

AQ 1 = Bestand an Teilnehmern in 

SGB II-Eingliederungsmaßnahmen /

(SGB II-Arbeitslose + Bestand an

Teilnehmern in SGB II-Eingliederungs-

maßnahmen). Nicht in die Berechnung

einbezogen werden Maßnahmen der

Berufsberatung und der Förderung der

Berufsausbildung, die Beauftragung

Dritter mit der Vermittlung, der

Vermittlungsgutschein und 

Personal-Service-Agenturen. 

Der Gesamtumfang der Förderung

wird durch die Aktivierungsquote

daher nicht vollständig wiedergegeben.

Daten für Vergleichszeitraum jeweils

Januar bis November. 



4.7 Förderung der Saisonbeschäftigung 

Die Umsetzung der Eckpunkteregelung der Bundesregierung zur Zulassung
von Saisonkräften aus Mittel- und Osteuropa wurde im Jahr 2006 durch
vielfältige Aktivitäten auf zentraler und regionaler Ebene unterstützt. Die
Gewinnung von inländischen Bewerbern erfolgte nach dem Grundsatz der
Freiwilligkeit, um den Arbeitgebern motivierte Bewerber vorschlagen zu
können. Der Bewerberpool mit inländischen Kräften betrug über mehrere
Monate hinweg mehr als 40.000 Arbeitsuchende. Der überwiegende Teil
der Bewerber ist dabei dem Rechtskreis SGB II zuzuordnen. Zur
Unterstützung der Vermittlung von inländischen Arbeitnehmern wurden
zahlreiche weitere Aktivitäten unternommen (z. B. frühzeitige Kontaktierung
der Arbeitgeber, regionale und überregionale Kooperationen, betriebliche
Trainingsmaßnahmen).

Durch diese Aktivitäten konnte der Trend ständig steigender
Zulassungszahlen beendet werden. Bis November 2006 erfolgten – ein-
schließlich der rund 70.000 Zulassungen im Rahmen der zugelassenen
Ausnahmetatbestände – rund 289.000 Zulassungen, das sind im Vergleich
zum Vorjahr rund 8 Prozent weniger und ist der niedrigste Stand seit 2002. 

4.8 Überlegungen zu Job-Perspektiven für 
marktferne Langzeitarbeitslose

Es ist davon auszugehen, dass auch unter verbesserten wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen eine nicht unerhebliche Zahl von erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen keine realistischen Chancen auf Integration in den regulä-
ren Arbeitsmarkt hat. Unter dem Arbeitstitel „Alternative
Beschäftigungsformen“ wurde ein Konzept für sozialpolitisch motivierte
gemeinwohlorientierte Beschäftigungsmöglichkeiten entwickelt, das
arbeitsmarktfernen Hilfebedürftigen eine unbefristete Perspektive auf
Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht. Diese Beschäftigungsmöglichkeiten
sollen sozialversicherungspflichtig (jedoch ohne Arbeitslosenversicherung)
ausgestaltet sein und sich an den individuellen Ressourcen der Zielgruppe
sowie an dem jeweiligen Bedarf vor Ort orientieren. Der Vorschlag für
„Alternative Beschäftigungsformen“ wurde im Oktober 2006 im Rahmen
der Expertenanhörungen der Koalitions-Arbeitsgruppe „Arbeitsmarkt“ vor-
gestellt. Entscheidungen über eine Pilotierung bzw. Umsetzung und dazu
gegebenenfalls erforderliche gesetzliche Anpassungen standen zum
Jahreswechsel 2006/2007 noch aus.
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4.9 Deutscher Förderpreis „Jugend in Arbeit“ 

Der Deutsche Förderpreis „Jugend in Arbeit“, ein Gemeinschaftsprojekt des
BMAS und der BA, wurde im Mai 2006 in Berlin durch die Prämierung der
Bundessieger erfolgreich mit großer Medienresonanz durchgeführt.
Es ist gelungen, eine Vielzahl unterschiedlichster Akteure zu mobilisieren
und einen Impuls für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zu setzen.
Insgesamt wurden annähernd 1.600 Beiträge eingereicht. Diese große
Resonanz zeigt, dass eine hohe Bereitschaft vorhanden ist, die Chancen für
hilfebedürftige Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.

Die Landes- und Bundessieger haben insgesamt 3,3 Millionen EUR an
Preisgeldern im Laufe des Jahres erhalten und setzen diese seither wir-
kungsorientiert in Maßnahmen und Projekten ein. Zur Unterstützung wer-
den besonders innovative Projekte durch ein Coaching zur
Weiterentwicklung und Selbstvermarktung begleitet. Um die durch den
Wettbewerb aufgezeigten Lösungen und Ideen transparenter und insbeson-
dere die prämierten Beiträge als wegweisende Beispiele bekannter zu
machen, wurde eine Ideenplattform „Erfolgreiche Praxis“ im Internetauftritt
der BA eingerichtet. Sie gibt Initiatoren von Projekten Anregungen und
wertvolle Hinweise für die Übertragung der Projektansätze in andere
Regionen, auf andere Zielgruppen und Branchen.

4.10 Neues Dienstleistungsangebot der BA:
Beratung der Geschäftsführung der ARGEn

Bereits seit Mitte 2005 haben ARGEn zur Optimierung der internen Abläufe
Beratungsunterstützung durch Mitarbeiter der Zentrale und der
Regionaldirektionen (teilweise mit externer Beratungsunterstützung) in
Anspruch genommen. Das Dienstleistungsangebot der Internen Beratung
im Rechtskreis SGB II (IB SGB II) hat den Anspruch, durch Optimierung der
Prozesse und Führungsunterstützung einen Beitrag zur Verbesserung der
für die Geschäftsführungen geltenden Ziele zu leisten. Die bisherigen
Beratungseinsätze wurden als wirkungsvolles Instrument bei der
Umsetzung des SGB II bewertet, da für Kunden und Mitarbeiter erhebliche
Verbesserungen erzielt werden konnten (z.B. Verkürzung von Wartezeiten
und Beseitigung unnötiger Bearbeitungsschleifen).

Auf dieser Grundlage wurden im Jahr 2006 die konzeptionellen, personal-

Die Ideenplattform
„Erfolgreiche Praxis“ im
Internetauftritt der BA macht
wegweisende Beispiele
bekannt und gibt Initiatoren
Anregungen und Hinweise für
die Übertragung der
Projektansätze auf andere
Bereiche.
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wirtschaftlichen und organisatorischen Voraussetzungen für den Start der
IB SGB II geschaffen. Das neue Unterstützungsangebot der BA berücksich-
tigt die individuelle Situation und das spezifische Umfeld der ARGEn. Die
Geschäftsführer der ARGEn können es dazu nutzen, um insbesondere im
Bereich Organisation, Geschäftsprozesse, aber auch bei der
Binnensteuerung der ARGEn Handlungsfelder zu identifizieren, zu analysie-
ren und maßgeschneiderte Lösungen mit der IB SGB II zu erarbeiten.
Unmittelbares Ziel ist die nachhaltige Qualitätsverbesserung in der
Aufgabenerledigung. Mittelbar wird damit der Auftrag des SGB II unter-
stützt, Hilfebedürftigkeit zeitlich durch Aktivierung und Integration zu ver-
kürzen oder den Umfang der Hilfebedürftigkeit zu verringern.

4.11 Finanzen

Im Jahr 2006 haben die ARGEn und Agenturen für Arbeit in getrennter
Trägerschaft insgesamt 41,7 Milliarden EUR für das Hilfesystem SGB II aus-
gegeben. 

Grundsicherung für Arbeitsuchende: Ausgaben 2006 der ARGEn und 
getrennten Trägerschaften (ohne zugelassene kommunale Träger) 

IST 2006 in Mrd. EUR

Wichtigste Zweckbestimmungen Gesamt Anteile an 

insgesamt in %

Passive Leistungen 34,7 83,3

Arbeitslosengeld II 23,0 55,2

Kosten der Unterkunft1) 11,7 28,0

Eingliederungsleistungen2) 3,8 9,2

Verwaltungskosten 3,1 7,5

Summe 41,7 100,0

1) Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) werden von den kommunalen Trägern übernommen. Hier werden die KdU der an den ARGEn beteiligten
kommunalen Träger ausgewiesen, die über das Finanzbewirtschaftungssystem FINAS-HB ausgezahlt wurden.

2) ohne sozialintegrative Leistungen, Bundesprogramm „30.000 Zusatzjobs für Ältere ab 58 Jahren“, Bundesprogramm „Perspektive 50plus –
Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen“ und „Deutscher Förderpreis Jugend in Arbeit“.

Quelle: Finanzbereich der BA
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5.1 Konjunktur und Arbeitsmarkt

Die konjunkturelle Aufwärtsentwicklung der deutschen Wirtschaft hat sich
im Jahr 2006 verstärkt fortgesetzt. Das reale Bruttoinlandsprodukt legte
nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 2,7 Prozent zu,
nach 0,9 Prozent im Jahr zuvor. Kalenderbereinigt hat der Anstieg sogar bei
2,9 Prozent gelegen. Damit war das Wachstum so hoch wie seit sechs
Jahren nicht mehr. Gleichzeitig ist die Grundlage des Aufschwungs breiter
geworden. Das Wirtschaftswachstum beruhte zwar auch 2006 zum größe-
ren Teil auf kräftigen Zunahmen beim Export, der weiter von der expandie-
renden Weltwirtschaft und der Wettbewerbsfähigkeit deutscher
Unternehmen getragen war. Allerdings stand die Konjunktur hierzulande
immer sicher auf zwei Beinen, denn auch die Binnennachfrage zog an. So
gewannen die Ausrüstungsinvestitionen an Fahrt und die Bauinvestitionen
leisteten erstmals seit 1999 wieder einen positiven Beitrag zum Anstieg des
realen Bruttoinlandsprodukts. Der private Konsum entwickelte sich dage-
gen eher zögerlich, die moderate Zunahme beruht zum Teil auf
Vorzieheffekten wegen der Anhebung der Mehrwertsteuer zu Beginn des
Jahres 2007. Von der wirtschaftlichen Besserung hat der Arbeitsmarkt
deutlich profitiert.

Erwerbstätigkeit

Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes hat sich die
Erwerbstätigkeit 2006 im Jahresdurchschnitt merklich erhöht, und zwar um
258.000 auf 39,08 Millionen. Der Anstieg wird erstmals wieder vor allem
vom Aufbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung getragen. Im Juni
waren 26,35 Millionen Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt, 176.000 mehr als vor einem Jahr. In den fünf Jahren zuvor hatte sich
die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um insgesamt 1,65
Millionen verringert. Der aktuelle Anstieg entfällt zum weitaus größten Teil
auf Teilzeitbeschäftigung; sie nahm um 165.000 auf 4,53 Millionen zu, wäh-
rend Vollzeitbeschäftigung nur um 12.000 auf 21,81 Millionen zulegte. Der
konjunkturelle Aufschwung hat sich auf die Beschäftigung in den Branchen
unterschiedlich ausgewirkt. Kräftige Beschäftigungsgewinne verzeichneten
vor allem die unternehmensnahen Dienstleister. Die Zahl der sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigten hat sich in diesem Wirtschaftszweig von
Juni 2005 bis Juni 2006 um 208.000 auf 3,40 Millionen erhöht. Dabei ent-
fällt der größte Teil des Zuwachses auf Arbeitnehmerüberlasser, die um
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132.000 auf 512.000 Beschäftigte zugenommen haben. Auch bei den
Minijobs gab es 2006 einen Zuwachs. Im Juni 2006 waren 4,85 Millionen
Arbeitnehmer ausschließlich geringfügig beschäftigt, 107.000 mehr als vor
einem Jahr. Darüber hinaus übten im Juni 1,90 Millionen sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte zusätzlich einen geringfügig entlohnten
Nebenjob aus, gegenüber dem Vorjahr 152.000 mehr. Dabei gehen in die
Erwerbstätigenrechnung allein die ausschließlich geringfügig entlohnten
Beschäftigten ein, weil die Nebenjobber schon mit ihrer Hauptbe-
schäftigung gezählt werden. Die Selbstständigkeit nahm weiter zu, nach
vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes jahresdurchschnittlich
um 36.000 auf 4,39 Millionen. Die durch Arbeitsmarktpolitik geförderte
Erwerbstätigkeit hat sich in der Summe leicht erhöht; ausschlaggebend
dafür waren die Arbeitsgelegenheiten, die in der Variante der
Mehraufwandsentschädigung jahresdurchschnittlich um 60.000 auf
277.000 zugenommen haben. Während die Förderung von Selbstständigen
nach den starken Anstiegen bis 2005 im Berichtsjahr rückläufig war (insge-
samt: -24.000 auf 299.000), hat die Förderung sozialversicherungspflichti-
ger Beschäftigung durch Beschäftigung schaffende Maßnahmen praktisch
stagniert und bei beschäftigungsbegleitenden Hilfen etwas zugenommen. 

Der Bestand an gemeldeten Stellen hat 2006 weiter deutlich zugelegt. Im
Jahresdurchschnitt waren 564.000 Positionen registriert, 151.000 mehr als
im Vorjahr. Der Zuwachs beruht etwa zu zwei Fünftel auf mehr geförderten
Stellen, die vor allem wegen der neuen Arbeitsgelegenheiten um 61.000 auf
175.000 gestiegen sind. Die ungeförderten Stellen, welche die Marktent-
wicklung stärker widerspiegeln, haben jahresdurchschnittlich um 90.000
auf 389.000 zugenommen. Neben den gemeldeten offenen Stellen kennt
die Bundesagentur noch zusätzliche Stellen, unter anderem gemeldet aus
der privaten Arbeitsvermittlung sowie aus ihrer JOBBÖRSE und dem Job-
Roboter. Zusammen waren das jahresdurchschnittlich 762.500, 180.000
mehr als vor einem Jahr. Nach Untersuchungen des IAB kennen die
Agenturen für Arbeit damit mehr als die Hälfte des gesamtwirtschaftlichen
Stellenangebots und können darauf Bewerber vermitteln – teilweise aber
erst nach Rücksprache mit dem Arbeitgeber.

Die ungeförderten Stellen,
welche die Marktentwicklung
stärker widerspiegeln,
haben jahresdurchschnittlich
um 90.000 auf 389.000
zugenommen.
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Arbeitskräfteangebot

Das Angebot an Arbeitskräften in Deutschland hat 2006 nach
Einschätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
jahresdurchschnittlich leicht abgenommen, und zwar um 40.000 auf 44,49
Millionen. Seit der Wiedervereinigung war das Erwerbspersonenpotenzial
durchgehend gestiegen, in 2005 auch wegen der Zusammenlegung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe. 2006 dominiert nach Einschätzung des IAB
der demografische Trend, dass mehr ältere Menschen aus dem
Erwerbsleben ausscheiden als junge nachrücken und die Erwerbspersonen
im Durchschnitt immer älter werden. Angebotserhöhende Effekte wie
zunehmende Erwerbsneigung und Zuwanderung haben das im Jahr 2006
nicht mehr ausgeglichen. 

Arbeitslosigkeit

Zunehmende Kräftenachfrage infolge der konjunkturellen Belebung und
leicht rückläufiges Arbeitskräfteangebot haben die Arbeitslosigkeit 2006
deutlich sinken lassen. Im Jahresdurchschnitt waren 4.487.000 Personen
arbeitslos gemeldet, 374.000 weniger als vor einem Jahr. 2005 hat die
Arbeitslosenzahl vor allem aufgrund der Zusammenlegung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe noch um 480.000 zugenommen (darunter so
genannter Hartz IV-Effekt ca. 380.000). Im Jahresverlauf – also von
Jahresanfang bis Jahresende – fiel der Rückgang mit -597.000 noch stärker
aus. Neben dem positiven konjunkturellen Umfeld hat für die jahresdurch-
schnittliche Abnahme auch der zunehmende Einsatz arbeitsmarktpoliti-
scher Maßnahmen, die intensivere Betreuung von Arbeitslosen und die sys-
tematische Überprüfung des Arbeitslosenstatus eine Rolle gespielt. Dies
zeigt sich vor allem im Rechtskreis SGB II und ist auch das Ergebnis zuneh-
mender Routine bei den Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende.
Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, belief
sich im Jahresdurchschnitt 2006 auf 10,8 Prozent. Im Vergleich zum
Vorjahr sank sie um 0,9 Prozentpunkte. Die Arbeitslosenquote, bezogen auf
abhängig zivile Erwerbspersonen, betrug 12,0 Prozent; im Vergleich zum
Vorjahr sank sie um 1,0 Prozent.
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5.2 Ausbildungsmarkt

Die Bilanz zum Ende des Berufsberatungsjahres 2005/2006 liefert
ein differenziertes Bild: Mehr abgeschlossene Ausbildungsverträge,
aber auch mehr unversorgte Bewerber
Die Daten der Bundesagentur für Arbeit signalisieren zum Ende des
Berufsberatungsjahres 2005/2006 keine Entspannung auf dem
Ausbildungsmarkt. Die Anzahl der gemeldeten Ausbildungsplätze liegt 
3 Prozent unter dem Wert des gleichen Vorjahreszeitraums, die Zahl der
gemeldeten Bewerber 3 Prozent darüber. Die ungünstigere Situation drückt
sich auch in der rechnerischen Lücke zwischen unvermittelten Bewerbern
und den noch freien Ausbildungsstellen aus, die deutlich anstieg. 
Von Oktober 2005 bis September 2006 sind den Agenturen für Arbeit ins-
gesamt 459.500 Ausbildungsstellen gemeldet worden, dies waren
12.000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang betrug bei betrieb-
lichen Stellen minus 7.700 auf 414.300; außerbetriebliche Stellen reduzier-
ten sich um minus 4.300 auf 45.200 Stellen. Der Rückgang der gemelde-
ten Stellen lässt sich teilweise mit den betrieblichen Einstiegs-
qualifizierungen (EQJ) erklären, die im Rahmen des Nationalen Paktes für
Ausbildung von der Wirtschaft angeboten und durch ein Sonderprogramm
des Bundes gefördert werden: Während der mehrmonatigen Praktika kön-
nen die Betriebe Jugendliche näher kennenlernen und anschließend in eine
Ausbildung übernehmen. Dies traf im Jahr 2006 für rund die Hälfte aller
EQJ-Teilnehmer zu: etwa 12.000 Jugendliche. Für diese Ausbildungsplätze
mussten die Betriebe keine Stellen mehr an die Berufsberatung melden, 
da sie durch die Einstiegsqualifizierung bereits ihre geeigneten
Auszubildenden gefunden hatten. 

763.100 Bewerber haben die Berufsberatung bei der Vermittlung einer
Lehrstelle eingeschaltet, 22.100 oder 3 Prozent mehr als im Vorjahres-
zeitraum. Von den 763.100 Bewerbern konnten 713.600 oder 94 Prozent
versorgt werden. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Anteil derjenigen
Bewerber leicht verringert, die im abgeschlossenen Berufsberatungsjahr in
eine Ausbildungsstelle eingemündet sind (von 49 auf 48 Prozent).

Jeweils 11 Prozent der Bewerber entschieden sich für einen weiteren Schul-
besuch oder ein Studium bzw. streben eine Arbeit an oder haben diese
bereits aufgenommen (2004/2005: 15 bzw. 12 Prozent). 8 Prozent der
Bewerber nehmen an einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme oder

Keine Entspannung auf dem
Ausbildungsmarkt: 
Die Anzahl der gemeldeten
Ausbildungsplätze liegt
3 Prozent unter dem Wert
des gleichen Vorjahreszeit-
raums, die Zahl der
gemeldeten Bewerber
3 Prozent darüber.
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Einstiegsqualifizierung teil, 15 Prozent haben eine andere Alternative wie
beispielsweise Wehr- oder Zivildienst, ein Freiwilliges Soziales oder
Freiwilliges Ökologisches Jahr gewählt. 

Die Zahl der bis zum 30. September 2006 neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträge ist aufgrund der konjunkturellen Belebung am
Arbeitsmarkt deutlich angestiegen. Nach Angaben des Bundesinstituts für
Berufsbildung wurden 2006 4,8 Prozent mehr Ausbildungsverträge abge-
schlossen als vor einem Jahr – sowohl in West– als auch in Ostdeutsch-
land. Der Zuwachs geht vor allem auf das Konto der Berufe in Industrie,
Handel und Handwerk, während sich in den Freien Berufen der
Abwärtstrend fortsetzte.

Ergebnisse des Ausbildungspaktes

Auch im dritten Paktjahr gestaltete sich die Zusammenarbeit der
Paktpartner vor Ort sehr konstruktiv. Die gemeinsamen Paktaktivitäten,
hier insbesondere das EQJ-Programm, haben vielen Jugendlichen zu einer
beruflichen Perspektive verholfen. Oberstes Paktziel ist es, jedem ausbil-
dungswilligen und -fähigen Jugendlichen ein Angebot für eine Ausbildung
oder anderweitige Qualifizierung zu machen. 

Situation am Ausbildungsmarkt

Berufsberatungsjahr 2005/2006

Ende September Ende September Ende Dezember

Ausbildungsstellen gemeldete unbesetzte Ausbildungsstellen

Ausbildungsstellen

Deutschland 459.200 15.400 2.300

Westdeutschland 360.000 13.600 1.700

Ostdeutschland 99.100 1.800 500

Bewerber gemeldete Bewerber noch nicht vermittelte Bewerber

Deutschland 763.100 49.500 20.400

Westdeutschland 559.100 33.200 14.600

Ostdeutschland 203.700 16.200 5.800
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Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten der Agenturen und Kammern im
Rahmen der Nachvermittlungsaktion hat sich die Zahl der Ende September
noch unvermittelten Bewerber bis Mitte Januar um 32.000 auf 17.400 ver-
ringert. Die Zahl der Ende September noch unvermittelten Bewerber konn-
te somit um 65 Prozent abgebaut werden. Zum gleichen Zeitpunkt gelang
dies im Vorjahr zu 61 Prozent. Dabei mündeten 18.500 bzw. 37,4 Prozent
der abgemeldeten Bewerber in eine betriebliche Ausbildung, Schule oder
Studium oder ein anderes Qualifizierungsangebot ein. Für weitere 6 Prozent
gab es Alternativen wie etwa eine Arbeitsstelle, Bundeswehr, Zivildienst
bzw. ein Freiwilliges Soziales oder Freiwilliges Ökologisches Jahr. 21,4
Prozent hatten nicht auf die Einladung bzw. Nachfragen von Agenturen für
Arbeit und Kammern reagiert, entweder weil sie schon eine Alternative
gefunden oder kein Interesse mehr an einer Vermittlung hatten.

Einstiegsqualifizierung wird gut angenommen

Das EQJ-Programm ist erfolgreich ins dritte Jahr gestartet. Aufgrund der
positiven Ergebnisse der Begleitforschung und des nach wie vor nicht aus-
geglichenen Ausbildungsmarktes hat die Bundesregierung im Oktober
2006 die Laufzeit des Programms bis zum 31. Dezember 2008 verlängert
und das Fördervolumen auf bis zu 40.000 Plätze pro Jahr ausgeweitet (bis-
her 25.000).

Im abgelaufenen Paktjahr 2005/2006 hatten die Betriebe insgesamt
42.000 EQJ-Stellen angeboten, 32.100 Jugendliche haben zwischen August
2005 und Juli 2006 ein EQJ-Praktikum begonnen. Im laufenden Paktjahr
2006/2007 konnten aufgrund der Programmaufstockung bereits bis Mitte
Januar 2007 rund 41.800 Stellen bei den Agenturen für Arbeit registriert
und 24.600 Eintritte gezählt werden (Vorjahr: 15.400). 

Aus der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Auftrag gegebe-
nen Begleitforschung geht hervor, dass das EQJ-Programm erfolgreich die
vorrangig angestrebten Zielgruppen erreicht: Jugendliche mit
Migrationshintergrund, Jugendliche mit und ohne Hauptschulabschluss
sowie sog. Altbewerber und Jugendliche, die bereits eine Fördermaßnahme
durchlaufen haben, stellen insgesamt 77 Prozent aller Teilnehmer. Es zeig-
te sich aber auch, dass eine kleine Gruppe von Jugendlichen ohne erkenn-
bare individuelle Vermittlungshemmnisse in das EQJ-Programm aufgenom-
men wurde.

Die Zahl der Ende September
noch unvermittelten Bewerber
konnte um 65 Prozent abge-
baut werden.

Im Anschluss an EQJ 
absolvieren 70 Prozent aller
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ausbildung, darunter drei
Viertel im selben Betrieb.
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Positiv gestaltet sich nach den Ergebnissen der Begleitforschung der
anschließende Übergang in eine Berufsausbildung. Im Anschluss an EQJ
absolvieren 70 Prozent aller Jugendlichen eine Berufsausbildung (davon 80
Prozent betrieblich), darunter drei Viertel im selben Betrieb. Jugendliche,
die gleichzeitig auch die Berufsschule besucht hatten, wurden signifikant
häufiger übernommen.

Ausbildungsfördernde Maßnahmen auf hohem
Niveau fortgeführt

Im Pakt wurde vereinbart, dass die BA ihre ausbildungsfördernden
Maßnahmen (insbesondere die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen)
während der Paktlaufzeit auf dem Niveau des Jahres 2003 fortführt. Dieses
Ziel – gemessen am Teilnehmerbestand im Dezember – konnte im Jahr
2006 noch nicht ganz erreicht werden. Seit der Einführung des SGB II liegt
die Verantwortung für die Förderung und Durchführung solcher
Maßnahmen allerdings nicht mehr allein bei der BA. Für die Förderung der
Ausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen und der ausbildungsbeglei-
tenden Hilfen von jugendlichen ALG II-Empfängern sind seit dem 1. Januar
2005 die Träger der Grundsicherung zuständig. Deren Förderpraxis kann
die BA nur bedingt beeinflussen. 

Teilnehmerbestand jeweils Dezember

Berufsvorbereitende Ausbildung in Ausbildungs- Summe

Bildungs- außerbetrieblichen begleitende

maßnahmen Einrichtungen Hilfen

Bestand Ende Dez. 2003 113.100 75.700 60.300 249.100

Bestand Ende Dez. 2004 116.400 73.000 55.100 244.500

Bestand Mitte Dez. 2005 

(SGB III + II) 110.779 70.686 45.461 225.934

Bestand Mitte Dez. 2006

(SGB III + II) 110.779 70.686 45.469 226.934
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Im Hinblick auf die Einlösung der Paktverpflichtung der BA ist ebenfalls zu
berücksichtigen, dass mit dem EQJ-Programm ein neues betriebliches
Förderinstrument geschaffen wurde, das teilweise die gleichen Zielgruppen
anspricht wie die von der BA geförderten Berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahmen und für einen Teil der Jugendlichen bessere Integrations-
chancen bietet als nicht in Betrieben durchgeführte Fördermaßnahmen.
Auch hieraus erklären sich die in 2005/2006 geringeren Förderzahlen.
Die BA hat auf Initiative des Verwaltungsrats über ihre geplanten
Fördermaßnahmen hinaus im Herbst 2006 ein Sonderprogramm für
jugendliche Altbewerber mit Migrationshintergrund beschlossen. Auf diese
Weise konnten noch weitere 4.100 Plätze bis Ende 2006 besetzt und so ein
Beitrag zur Entspannung der Ausbildungssituation geleistet werden.
Zugleich wurden vom Verwaltungsrat Vorschläge für gesetzliche Änderun-
gen zur Eingliederung benachteiligter Jugendlicher eingebracht.

5.3 Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

Von den 4,49 Millionen Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 2006 waren
2,15 Millionen weiblich. Das waren 105.700 Frauen weniger als noch vor
einem Jahr, als 2,25 Millionen Frauen arbeitslos waren. Die Arbeits-
losenquote der Frauen bezogen auf alle abhängig zivilen Beschäftigten sank
entsprechend um 0,7 Prozentpunkte von 12,7 Prozent auf 12,0 Prozent.
Die entsprechende Arbeitslosenquote der Männer sank doppelt so stark
um 1,4 Prozentpunkte von 13,4 Prozent auf nun ebenfalls 12,0 Prozent.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass arbeitslose Frauen vom Aufschwung
am deutschen Arbeitsmarkt anscheinend weniger profitieren können als
arbeitslose Männer. Während die Zahl der arbeitslosen Männer im Laufe
des Jahres 2006 um 10,3 Prozent von 2,6 Millionen auf 2,34 Millionen
zurückgegangen ist, sank die Arbeitslosigkeit der Frauen lediglich um 4,7
Prozent. Besonders schwer scheinen Frauen im Rechtskreis SGB II wieder
in Arbeit kommen zu können. So stieg die Zahl der arbeitslosen Frauen, die
sich im Rechtskreis SGB II befinden, von 2005 auf 2006 um 54.700 auf
1,29 Millionen. Da sich die Zahl der arbeitslosen Männer im SGB II im Laufe
des Jahres 2005 konstant entwickelte (-1.000), hat sich der Anteil der Frauen
an allen SGB II-Arbeitslosen von 44,6 Prozent auf 45,7 Prozent erhöht. 

Die BA hat ein Sonder-
programm für jugendliche
Altbewerber mit Migrations-
hintergrund beschlossen.
So konnten noch weitere
4.100 Plätze bis Ende 2006
besetzt werden.

Arbeitslose Frauen können
vom Aufschwung am 
deutschen Arbeitsmarkt
anscheinend weniger
profitieren als arbeitslose
Männer.



6 4 A R B E I TS M A R K T

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Für das Jahr 2006 wurde auf dieser Basis ein Schwerpunktkonzept entwi-
ckelt und nachgehalten, welches bezogen auf die aktuellen geschäftspoliti-
schen Ziele folgende Aufgaben beinhaltete:

1. Bereitstellung eines Informationsangebotes an Nicht-Leistungsem-
pfängerinnen, insbesondere nach Rückkehr aus der Familienphase und

2. Intensivierung und Begleitung der Arbeitgeber-Beratung unter der Über-
schrift: „Halten und Gewinnen von qualifizierten Mitarbeiterinnen“.

Über Kundenbefragungen Mitte des Jahres bei Berufsrückkehrerinnen und
Arbeitgebern zum unterbreiteten Angebot und gewünschten Leistungs-
umfang u. a. zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurden die Handlungs-
ansätze bestätigt.

5.4 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB)

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für
Arbeit (IAB) erforscht den Arbeitsmarkt, um politische Akteure auf allen
Ebenen kompetent zu beraten. Die organisatorische Nähe zur BA sorgt
dafür, dass wissenschaftliches Wissen unmittelbar wirksam in die politische
Meinungsbildung und das Handeln am Arbeitsmarkt einfließt. Forschungs-
und Publikationsfreiheit garantieren, dass unabhängiger und damit auch
kritischer Rat erteilt werden kann.

Aktuelle IAB-Befunde
Der oft prognostizierte Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials
wird sich durch die Rente mit 67 erheblich verzögern. Sollten sämt-
liche Maßnahmen greifen, die einer Frühverrentung entgegenwirken,
könnten wegen der Rente mit 67 mehr als drei Millionen zusätzliche
Arbeitsplätze benötigt werden. Unglücklich ist dabei das Zusammen-
treffen zweier Effekte: Die Rente mit 67 wird im Jahr 2030 voll zum
Tragen kommen. Zeitgleich wächst aber auch die Zahl der hauptsächlich
betroffenen 60- bis 66-Jährigen stark an. Zusammengenommen ergibt
das eine gewaltige Zunahme an älteren Arbeitskräften. 
In der obersten Leitungsebene von Betrieben ist nur jede vierte
Führungskraft eine Frau. In den letzten Jahren konnten Frauen ihre
Beteiligung an Führungspositionen in der Privatwirtschaft lediglich
geringfügig ausbauen: In den alten Bundesländern befanden sich im Jahr

Wegen der Rente mit 67
könnten mehr als drei

Millionen zusätzliche Arbeits-
plätze benötigt werden.
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2000 unter den abhängig beschäftigten Führungskräften in der
Privatwirtschaft 20 Prozent Frauen, im Jahr 2004 waren es 22 Prozent.
In den neuen Ländern sind etwas mehr Frauen in Führungspositionen
beschäftigt: Im Jahr 2000 lag der Frauenanteil in dieser Gruppe bei 25
Prozent, vier Jahre später bei 28 Prozent. 
Kombilöhne können zwar Arbeitslosen den Einstieg in den
Arbeitsmarkt erleichtern, sie sind aber kein arbeitsmarktpoliti-
sches Allheilmittel. Sollten sie flächendeckend und unbefristet einge-
führt werden, verursachen sie hohe Kosten – und das bei unsicheren
Beschäftigungswirkungen. Dagegen können befristete Kombilöhne im
Niedriglohnbereich als Einstiegshilfe durchaus sinnvoll sein, wenn sie
sich auf eng begrenzte Zielgruppen konzentrieren. So bescheinigt eine
IAB-Studie dem 2002 gestarteten Hamburger Kombilohn-Modell nach-
haltigen Erfolg. Die befristete und zielgruppenorientierte Förderung
wettbewerbsschwächerer Personen verbessert deutlich deren individu-
elle Beschäftigungschancen. Aufgrund von Mitnahme-, Substitutions-
und Drehtüreffekten ist dies allerdings nicht mit einer Erhöhung der
Beschäftigung insgesamt gleichzusetzen.
Die Zusatzeinnahmen aus der Mehrwertsteuererhöhung fließen
unterm Strich vollständig in die Haushaltskonsolidierung. Ein
Drittel der Mehreinnahmen dient zwar der Senkung des Beitrags zur
Arbeitslosenversicherung, gleichzeitig wurden aber die steuerfinanzierten
Zuschüsse für die Renten- und Krankenversicherung in nahezu gleicher
Höhe gekürzt. Anhand einer Simulationsstudie hat das IAB errechnet,
dass die Mehrwertsteuererhöhung – genauer gesagt: die vollständige Ver-
wendung der zusätzlichen Mehrwertsteuer-Einnahmen für die Haus-
haltskonsolidierung – binnen drei Jahren knapp 190.000 Arbeitsplätze
kosten wird. Die positive Beschäftigungsentwicklung wird dadurch 2007
deutlich gebremst. Würden die Mittel aus der Mehrwertsteuererhöhung
stattdessen dafür verwendet, die Sozialversicherungsbeiträge zu sen-
ken, wäre nach drei Jahren mit einem zusätzlichen Beschäftigungseffekt
von 180.000 Personen zu rechnen. Langfristig wirkt sich aber auch ein
verringerter Schuldenstand positiv auf den Arbeitsmarkt aus. 
Junge Arbeitslosengeld II-Empfänger sind häufig gering qualifi-
ziert. Knapp ein Fünftel der 18- bis 24-jährigen Hartz-IV-Empfänger
besitzt nach Ende der allgemeinen Schulzeit keinen Schulabschluss,
mehr als doppelt so viele wie in der gleichen Altersgruppe der Gesamt-
bevölkerung. Nahezu drei Viertel der jungen Hartz-IV-Empfänger haben
noch keinen Ausbildungsabschluss – in der gleichaltrigen Gesamtbe-
völkerung liegt der entsprechende Wert unter 50 Prozent. 

Die vollständige Verwendung
der zusätzlichen Mehrwert-
steuer-Einnahmen für die
Haushaltskonsolidierung 
wird binnen drei Jahren
knapp 190.000 Arbeitsplätze
kosten.
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Fair geht vor. Eine vom IAB publizierte Studie zeigt: Mehr als ein Drittel
der Befragten hat im beruflichen Umfeld während der letzten fünf Jahre
betriebsbedingte Entlassungen miterlebt, ein gutes Viertel berichtet von
Lohnkürzungen. Infolge von Entlassungen und Lohnkürzungen sinkt das
Engagement für die Firma. Die Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und
Kollegen leidet und die Bereitschaft zur Kündigung steigt. Dies gilt bei
Entlassungen aber nur dann, wenn sie als ungerecht empfunden wer-
den. Lohnkürzungen hingegen haben auch dann negative Verhaltens-
konsequenzen, wenn sie als gerecht eingeschätzt werden. Von der
Mehrzahl der Befragten wird es als gerecht empfunden, wenn sich
Firmen – auch auf Kosten der Arbeitnehmer – vor Verlusten schützen.
Dasselbe Verhalten wird bei Gewinnen hingegen nicht akzeptiert.

5.5 Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 

Die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) in Bonn verantwortet als
besondere Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Wesentlichen
drei Aufgabenbereiche: 

die internationale Arbeitsvermittlung mit dem Schwerpunkt Europäischer
Binnenmarkt, die Fachvermittlung für spezielle Berufsgruppen, Branchen
und Märkte und überregionale, besondere ordnungspolitische Aufgaben,
beispielsweise das Arbeitserlaubnisverfahren für osteuropäische Saison-
arbeitskräfte.

Internationale Vermittlung

Der Europaservice der Bundesagentur für Arbeit (ES-BA) bietet seine euro-
päischen Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen bundesweit an 15
Standorten an. Erfolgreich nutzt der ES-BA dabei die Netzwerke der euro-
päischen Arbeitsverwaltungen „European Employment Services“ (EURES)
und der europäischen Berufsberatung „Euroguidance“. Auch die Rückkehr-
beratung für Migranten zählt zu seinem Dienstleistungsangebot. Etwa zehn-
tausend Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen fanden im Jahr 2006 durch
den ES-BA eine Beschäftigung in Europa – über 90 Prozent von ihnen waren

Etwa zehntausend Arbeit-
nehmer und Arbeitnehme-

rinnen fanden im Jahr 2006
durch den ES-BA eine

Beschäftigung in Europa.
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bei den Agenturen für Arbeit bzw. den ARGEn arbeitslos gemeldet. Um die
Möglichkeiten einer Beschäftigung im europäischen Ausland noch bekann-
ter zu machen, tourte ein Info-Bus im Jahr 2006 durch ganz Deutschland.
Für dieses gelungene Projekt erhielt die BA von der Europäischen
Kommission den Award des „European Year of Workers’ Mobility“. Flankiert
werden die Aktivitäten des ES-BA vom Info-Center Ausland der ZAV, das im
Jahr 2006 über 70.000 Interessenten telefonisch über die Möglichkeiten
von Arbeit, Ausbildung und Studium in Europa und weltweit informierte. Der
Schweiz und Österreich gelten die meisten Anfragen, gefolgt von
Großbritannien und Spanien.
Auch Arbeitgeber außerhalb Europas suchen qualifiziertes deutsches
Personal. Besonders Unternehmen aus Kanada, Australien und Neuseeland
haben einen großen Bedarf an gut ausgebildeten Handwerkern. Mit Arbeit-
gebern und zum Teil mit den Regierungen dieser Länder veranstaltet die
ZAV – wie mit Unternehmen aus Mitgliedsstaaten der EU – Informations-
und Jobbörsen. Im Jahr 2006 konnte die ZAV rund 260 deutsche
Arbeitsuchende in diese Länder vermitteln, wobei der Schwerpunkt auf
Kanada lag. Zum Kundenkreis des internationalen Service gehören ebenso
deutsche Unternehmen, die spezialisierte Fach- oder Führungskräfte für
ihre Standorte im Ausland suchen, beispielsweise in China.  

Das Info-Center Ausland der
ZAV informierte im Jahr 2006
über 70.000 Interessenten
telefonisch über die
Möglichkeiten von Arbeit,
Ausbildung und Studium in
Europa und weltweit.
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Fachvermittlungen

Das Angebotsspektrum der Künstlervermittlung in der ZAV – das sind die
„Zentrale Bühnen-, Fernseh- und Filmvermittlung“ (ZBF) sowie der
„Künstlerdienst“ – umfasst nahezu alle künstlerischen und künstlerisch-
technischen Berufsprofile auf und hinter der Bühne bzw. vor und hinter der
Kamera. Der Arbeitsmarkt für Künstlerinnen und Künstler ist durch
Besonderheiten gekennzeichnet, deren Kenntnis für eine effiziente
Beratung und Vermittlung der Klientel – Arbeitgeber und Arbeitnehmer –
unverzichtbar ist. Vor allem gibt es hier keine „normalen“ Arbeits-
verhältnisse im Sinne auf Dauer angelegter Beschäftigung. Arbeitsverträge
im künstlerischen Bereich beziehen sich immer auf befristete Zeiträume
von unterschiedlicher Dauer. 

Als spezielle Vermittlungseinrichtung der BA vermittelt die
ManagementAgentur Führungskräfte in alle Branchen und Positionen auf
dem Führungskräftemarkt. Hauptpartner sind mittelständische Unter-
nehmen. Im Jahr 2006 unterstützte die ManagementAgentur mit ihrem
Beratungs- und Vermittlungsservice rund 1.800 Führungskräfte dabei, eine
neue Position zu finden. Das mehrjährige Existenzgründungsprojekt der
ManagementAgentur – „Phoenix“ – hat gleichzeitig 60 arbeitslose und von

Internationale Arbeitsvermittlung der ZAV – 2006 und 2005 im Überblick

2006 2005

Integrationen in das Ausland insgesamt 

(alle ZAV-Geschäftsbereiche) 14.470 12.702

davon in europäische Länder 12.601 10.868

davon die 5 wichtigsten Länder:

Schweiz 3.540 2.425

Österreich 2.282 2.582

Niederlande 1.858 1.413

Spanien 793 690

Großbritannien 613 528

(Frankreich) (402) (605)

davon die 5 wichtigsten Berufsgruppen

Bauberufe 2.675 2.557

Fachkräfte aus technischen und Metall verarbeitenden Berufen 736 608

Fachkräfte aus Berufen des Innenausbaus 715 581

Maler, Lackierer 580 440

sonstige Fertigungsberufe 455 382
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Arbeitslosigkeit bedrohte High Potentials in eine neue berufliche, in der
Regel selbstständige Zukunft begleitet. 

Seit über 30 Jahren steht das „Büro Führungskräfte zu Internationalen
Organisationen (BFIO)“ hoch qualifizierten und international orientierten
Führungs- und Führungsnachwuchskräften mit Information, Beratung und
Vermittlung zur Seite. Das BFIO vermittelt Angehörige verschiedener
Fachdisziplinen und Berufsgruppen zu den Vereinten Nationen (VN), zu den
Institutionen der Europäischen Union und zahlreichen anderen internatio-
nalen Fachorganisationen. Das BFIO-Praktikantenprogramm für
Hochschulabsolventen und das Nachwuchsprogramm der Bundesregierung
„Beigeordnete Sachverständige“ runden die Dienstleistung des BFIO ab. 

Im „Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM)“ –
einer Arbeitsgemeinschaft mit der Deutschen Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) – stellt die ZAV die gute Kooperation zwischen
unterschiedlichen Politikfeldern, der Entwicklungs- und der
Arbeitsmarktpolitik, unter Beweis. Mit finanzieller Ausstattung durch das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) vermittelt CIM Fach- und Führungskräfte aus Deutschland in
Entwicklungsländer. Dort wirken die Experten auf unterschiedlichen
Ebenen: Sie weisen zum Beispiel deutsche Investoren auf ihre Chancen in
Algerien hin oder sie bilden in China Solartechniker aus. Die deutschen
Experten – ein Drittel ist über 50 Jahre – sind mit ihrer Kompetenz und
Erfahrung ein Markenzeichen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. 

Die Globalisierung und offene Grenzen in Europa führen zunehmend zu
einem weltweiten Wettbewerb um geeignete Arbeitskräfte. In Deutschland
ist der Arbeitsmarktzugang für ausländische Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer durch das Aufenthaltsgesetz geregelt.

Berufspraktika für ausländische Studenten 14.988

Konzernmitarbeiter/innen aus dem Ausland 4.516

Berufliche Fortbildung für Gastarbeitnehmer/innen aus Mittel- und Osteuropa 1.426

Ausländische Saison-Arbeitnehmer/innen und Schaustellergehilfen 303.492

Ausländische Spezialitätenköche 1.488

Ausländische Haushaltshilfen 2.241

Ordnungspolitische Aufgaben
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5.6 Ärztlicher Dienst

Der Ärztliche Dienst hat als Fachdienst der Bundesagentur für Arbeit (BA) die
Aufgabe, möglichst „passgenaue” sozialmedizinische Auskünfte zur Eignung
von Kunden für bestimmte Arbeitsplätze, zum positiven und negativen
Leistungsbild, zur Reha-Bedürftigkeit und zu Fragen mit leistungsrecht-
lichen Bezügen zu geben. Die Präzision und Nutzbarkeit dieser Auskünfte
wird gewährleistet durch eine enge Einbindung in die Arbeitsabläufe in den
Kundenbereichen. Die einzelfallbezogenen Dienstleistungen des Ärztlichen
Dienstes unterstützen so die Integration Arbeitsloser in Beschäftigung; sie
dienen auch dem Arbeitsplatzerhalt, der Steigerung der Job-to-Job-
Vermittlung und einem zielorientierten Fallmanagement.

Entsprechend wurden 2006 durch den Ärztlichen Dienst 402.900 einzelfall-
bezogene sozialmedizinische Sachverhalte untersucht und aufgeklärt
(2005: 332.900). Die Einzelfallbearbeitung erfolgte in 385.600 Fällen in
Form eines Gutachtens (2005: 318.800), in 17.300 Fällen durch eine zum
Fallabschluss führende sozialmedizinische Beratung mit Beratungsvermerk
(2005: 14.100). Die sozialmedizinischen Beratungen wurden ausschließlich
von hauptamtlichen Ärzten der BA durchgeführt, die Gutachten wurden in
75,4 Prozent der Fälle durch hauptamtliche Ärzte (2005: 81,4 Prozent) und
in 24,6 Prozent durch Vertragsärzte (2005: 18,6 Prozent) erledigt.

Die abgeschlossenen Aufträge entstammten zu 46,3 Prozent (Anteil 2005:
63,2 Prozent) dem Kundenkreis des SGB III, zu 53,7 Prozent (Anteil 2005:
36,8 Prozent) dem des SGB II.

In einem weiteren Aufgabenfeld hat der Ärztliche Dienst die unterschied-
lichen Organisationseinheiten der BA in sozialmedizinischen Fragen der
Zusammenarbeit mit der Politik und mit anderen Sozialleistungsträgern
beraten. Auch die Einschaltung Dritter, die Anforderungskriterien für
Maßnahmeträger, Anbieter von Assessments etc. waren auf allen Ebenen
der BA Gegenstand der Systemberatung durch den Ärztlichen Dienst.

Für die Einführung eines strukturierten betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BA wurden 2006 die
wesentlichen Vorarbeiten geleistet und abgeschlossen. Zusammen mit dem
Personalbereich ist der Ärztliche Dienst hier aufgrund seiner Fachlichkeit
wesentlicher Akteur bei der Erarbeitung und Umsetzung der Konzepte zum
Erhalt und zur Förderung der Gesundheit des Personals der BA.
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5.7 Psychologischer Dienst

Der Psychologische Dienst der Bundesagentur für Arbeit (BA) fungiert als
Dienstleister des Kerngeschäftes (Vermittlung, Beratung). Sein
Wirkungsbeitrag auf Arbeitsmarkt und Haushalt der BA ist vornehmlich in
der Funktion von Nachhaltigkeit zu sehen:

Bessere Beurteilung von Ausbildungs- und Berufseignung, dadurch
Qualifizierung der Stellenvermittlung,
bessere Prognose des Maßnahmeerfolgs, dadurch bessere Zuordnung
zu Maßnahmen und geringere Abbruchquoten,
bessere Unterstützung bei Entscheidungen über Berufswege.

Psychologische Dienstleistungen können zur Steigerung eines nachhaltigen
Vermittlungs- und Beratungserfolges nur dann beitragen, wenn sie in enger
zeitlicher und fachlicher Verzahnung mit dem Vermittlungs- und
Beratungsprozess erbracht werden. Ein wichtiger Schritt dazu ist die
Einbindung der Dienstleistungsangebote des Psychologischen Dienstes in
die Handlungsprogramme. 

Im Rahmen der Unterstützung der beruflichen Beratung und Integration in
Ausbildungs- und Arbeitsstellen hat der Psychologische Dienst der BA im
Jahr 2006 insgesamt 250.400 Aufträge (2005: 236.700) bearbeitet abge-
schlossen, darunter 54.900 (2005: 25.000) aus dem Bereich SGB II
(ARGEn) und 1.900 (2005: 1.000) von zugelassenen kommunalen Trägern.
Darüber hinaus übernahm der Psychologische Dienst mit etwa 10 Prozent
seiner Arbeitskapazität betriebspsychologische Aufgaben und beteiligte
sich an der Qualifizierung des Personals der BA.

Die Aufteilung der bearbeitet abgeschlossenen Aufträge auf die
Tätigkeitsformen des Psychologischen Dienstes stellt sich 2006 wie folgt
dar:

65,2 Prozent Psychologische Begutachtungen,
14,5 Prozent Standardisierte Eignungsuntersuchungen 
(mit dem Berufswahltest),

3,9 Prozent Fallbesprechungen,
16,4 Prozent sonstige*

* Kurzbegutachtungen,

Auswahlbegutachtungen,

Begutachtungen hochgradig

Sinnesbeeinträchtigter,

Begutachtungen nach Aktenlage,

Psychologische Beratungen,

Gemeinsame Fallbearbeitungen,

Studienfeldbezogene Beratungstests.

Ein wichtiger Schritt zur
Steigerung des nachhaltigen
Vermittlungs- und Beratungs-
erfolges ist die Einbindung des
Psychologischen Dienstes in
die Handlungsprogramme.



Der Wettbewerb mit anderen Dienstleistern auf dem Arbeitsmarkt ist für uns ein

Ansporn. Dieser Wettbewerb und die Zusammenarbeit der Anbieter fördern die Qualität

und die Wirtschaftlichkeit unserer Dienstleistungen. Diese Zusammenarbeit unter-

stützen wir.  

WIR ORIENTIEREN UNS AN DEN BESTEN.
UNSERE LERNBEREITSCHAFT



Intensivierter Austausch: Wir pflegen den Erfahrungsaustausch mit in- und
ausländischen Dienstleistern des Arbeitsmarkts, um uns kontinuierlich zu ver-
bessern. 

Vereinbarte Kooperation: Im April 2007 unterzeichnen wir eine Kooperations-
vereinbarung mit den 15 größten Zeitarbeitsunternehmen Deutschlands. Das Ziel:
Bundesweit in allen Agenturen für Arbeit das Dienstleistungsangebot und die
Zusammenarbeit mit den Zeitarbeitsunternehmen zum Nutzen unserer Kunden
weiter zu verbessern. 

�

�

Zufriedene Kunden: Die Agenturen für Arbeit schneiden bei Kundenbefragun-
gen zu unserem Dienstleistungsangebot im Vergleich zu privaten Personal-
vermittlern gut ab. In 2006 beurteilten über 60 Prozent der Arbeitgeber den
Service der Agenturen als mindestens gleichwertig oder sogar besser. 

�

UNSERE BILANZ
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Reformmonitor „Public Employment Service” (PES)

Im Rahmen einer europäischen Ausschreibung hat die BA den Zuschlag
erteilt bekommen, zusammen mit den Arbeitsverwaltungen aus Österreich,
Frankreich, Belgien und den Niederlanden den PES Reformmonitor
(www.reformmonitor.eu) mit Reformbestrebungen aller europäischer
Arbeitsverwaltungen bis 2008 zu erweitern, zu professionalisieren und zu
übersetzen.

Bilaterale Kooperationsvereinbarungen

2006 besuchten Verantwortliche wichtige internationale Partner – Groß-
britannien, die Niederlande, Dänemark und Österreich – um den zweiten
Schritt der Reform voranzutreiben und entwickelten dadurch Projektideen
zur Aktivierung von Arbeitsuchenden und zur Verbesserung der Arbeit-
geberbetreuung, die 2007 umgesetzt werden.

Zu den vor der Modernisierung stehenden Arbeitsverwaltungen auf dem
Balkan, die bei ihren Reformprozessen internationale Unterstützung suchen,
wurden die Kontakte gefestigt.

Mit der türkischen Arbeitsverwaltung ISKUR wurden 2006 im Rahmen der
Kooperationsvereinbarung von 2005 Trainingsmaßnahmen für türkisch
stämmige Deutsche in den Sektoren Hotel- und Gaststättengewerbe sowie
Altenpflege ausgeschrieben. Die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung setzt
diese Maßnahmen um.

I N T E R N AT I O N A L E  Z U S A M M E N A R B E I T

Die BA hat den Zuschlag
erteilt bekommen,

den PES Reformmonitor mit
Reformbestrebungen aller

europäischer Arbeitsver-
waltungen bis 2008 zu erwei-

tern, zu professionalisieren
und zu übersetzen.
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Veranstaltungen 

Mai 2006: Konferenz in Berlin zum Thema „Marketing in öffentlichen
Arbeitsverwaltungen – ein internationaler Vergleich“ als Forum zum
Austausch von Best-Practices innerhalb der europäischen Arbeits-
verwaltungen.

Oktober 2006: BA war Gastgeber einer Konferenz der EU-Kommission zum
Thema „Profiling“. Diskutiert wurden Analysemethoden sowie bereits
bewährte Ergebnisse der verschiedenen EU-Länder unter einem Schwer-
punkt zur Verzahnung von wissenschaftlichen Ergebnissen mit praktischen
Erfahrungen.



Der Versichertengemeinschaft und dem Steuerzahler schulden wir die wirtschaftliche

Verwendung der uns anvertrauten Mittel. Ihren Interessen tragen wir vor allem dadurch

Rechnung, dass wir Arbeitslosigkeit vermeiden helfen oder ihre Dauer verkürzen.

Kostenmanagement ist dabei ein zentrales Element.

WIR SIND ZU WIRKSAMKEIT UND
WIRTSCHAFTLICHKEIT VERPFLICHTET.
UNSERE WIRTSCHAFTLICHE VERNUNFT



�

Integrationen in den ersten Arbeitsmarkt: Die Zeitspanne von der Meldung
der Arbeitslosigkeit bis zum Eintritt in eine neue Beschäftigung oder eine
Weiterbildung wurde um 25 Prozent gesenkt. Die Integrationen in den ersten
Arbeitsmarkt konnte, im Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden Kunden, um
rund 40 Prozent gesteigert werden. Von den SGB III-Kunden wurden 35 Prozent
mehr arbeitslose Menschen durch geförderte Maßnahmen in den ersten Arbeits-
markt gebracht.*   

Schnelle Förderung: Arbeitsuchende konnten schneller in Fördermaßnahmen
gebracht werden – die Zeitspanne vor der Fördermaßnahme wurde um 
17 Prozent verkürzt . Durch die Komprimierung der Fördermaßnahmen konnte
ihre Dauer um 12 Prozent gesenkt werden. Dabei sanken die Kosten sogar um
19 Prozent.*

Gesunkene Beiträge: Durch diese und weitere Maßnahmen haben wir 
im Geschäftsjahr 2006 rund 11,2 Mrd. Euro weniger ausgegeben als ursprüng-
lich geplant. Hierdurch konnten wir unseren Beitrag leisten, damit die
Bundesregierung zum 1. Januar 2007 den Beitragssatz für die Arbeitslosenver-
sicherung von 6,5 Prozent auf 4,2 Prozent senken konnte.

�

�

UNSERE BILANZ

*Diese Angaben für den SGB III-Bereich beziehen sich auf den Zeitraum 2003–2006.
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Haushalt 2006: 
Rekordergebnis als Rendite von Konjunktur und
Reformen

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) plant ihren Haushalt jeweils auf Basis 
der gesamtwirtschaftlichen Eckwertannahmen der Bundesregierung vom
Oktober für das Folgejahr. Bei einem noch nicht beschäftigungswirksamen
Wachstum von 1,2 Prozent wurde für das abgelaufene Jahr unter
Berücksichtigung eines zusätzlichen Beitragsmonats infolge der Vorziehung
der Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags ein Überschuss von
1,8 Milliarden EUR geplant. Insbesondere ab dem zweiten Quartal setzte
eine nachhaltige wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung ein, deren Ausmaß
und Dynamik die Arbeitsmarktentwicklung und damit die Finanzlage der BA
überraschend positiv beeinflusst hat. 

Im Ergebnis umfasste der Haushaltsplan 2006 Beitragseinnahmen von 49,8
Milliarden EUR und sonstige Einnahmen von 2,2 Milliarden EUR; Ausgaben
in Höhe von 13,1 Milliarden EUR für die Leistungen der aktiven
Arbeitsförderung, 33,3 Milliarden EUR für das Arbeitslosengeld, das Insol-
venzgeld und den Aussteuerungsbetrag sowie 3,9 Milliarden EUR für die
Einzugsstellenvergütung und die Verwaltung im Rechtskreis SGB III. 

Der Haushaltsplan 2006 sah Gesamteinnahmen von 52,1 Milliarden EUR
und Ausgaben von 50,3 Milliarden EUR vor. Damit ergab sich seit Langem
erstmals wieder ein positiver Finanzierungssaldo (von 1,8 Milliarden EUR),
der der Rücklage zugeführt und Grundlage für eine Senkung des
Beitragssatzes in der Arbeitslosenversicherung werden sollte.

Nach Abschluss des Jahres 2006 fällt die Bilanz wesentlich erfreulicher aus.
Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosigkeit sank wegen der verbesserten
konjunkturellen Lage und aufgrund im Zuge der BA-Reform intensivierter
Integrationsbemühungen der Agenturen für Arbeit gegenüber 2005 um 7,7
Prozent auf 4,487 Millionen im Jahresdurchschnitt 2006. Die Entwicklung
im Rechtskreis SGB III verlief dabei viel dynamischer als im Rechtskreis
SGB II. Im Rechtskreis SGB III setzte der Rückgang bereits im Jahr 2005 ein
und erreichte im Jahresdurchschnitt 2006 eine Veränderungsquote von 
-20,5 Prozent. Im Rechtskreis SGB II dagegen stieg die Arbeitslosigkeit im
Jahr 2005 und auch noch im Jahr 2006 leicht um 1,9 Prozent an, obwohl
auch hier seit etwa Mitte des Jahres 2006 der Trend leicht rückläufig wurde.

F I N A N Z E N

Erfreuliche Bilanz: 
Die jahresdurchschnittliche

Arbeitslosigkeit sank
gegenüber 2005 um

7,7 Prozent auf 4,487
Millionen im Jahres-
durchschnitt 2006.
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Die sinkende Arbeitslosigkeit und eine Zunahme der Zahl der zur BA bei-
tragspflichtig Beschäftigten haben sich in den großen Haushaltspositionen
entscheidend ausgewirkt. 

Die wesentlichen Finanzwerte des Jahresabschlusses 2006 sind: 
Die Ist-Einnahmen lagen um 1,7 Milliarden EUR über den Erwartungen;
7,7 Milliarden EUR aller geplanten Ausgaben mussten nicht aufgewendet
werden;
der Haushaltsüberschuss erhöhte sich von geplanten 1,8 auf 11,2
Milliarden EUR.

Haushalt 2007: Finanzielle Basis zur Umsetzung
der geschäftspolitischen Ziele

Die Bundesregierung hat am 13. Dezember 2006 den Haushaltsplan der BA
für das Jahr 2007 genehmigt und damit die finanzielle Basis für eine
Fortsetzung der Geschäftspolitik geschaffen, die sich an der Zielsetzung
orientiert, kundennah und bedarfsorientiert, kompetent, zeitgemäß und
partnerschaftlich für die Kunden am Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen.

Der Haushalt 2007 umfasst ein Volumen von 43,7 Milliarden EUR. 

Mit dem Jahreswechsel hat der Gesetzgeber die Arbeitgeber und
Arbeitnehmer durch eine Senkung des Beitragssatzes in der Arbeits-
losenversicherung von 6,5 Prozent auf 4,2 Prozent spürbar entlastet. Dies
schmälert jedoch die Einnahmen der BA. Zum Ausgleich beteiligt sich der
Bund seit dem 1. Januar 2007 aus den Mehreinnahmen infolge der Mehr-
wertsteuererhöhung an den Kosten der Arbeitsförderung. Die Finanz-
zuweisung aus dem allgemeinen Mehrwertsteueraufkommen entspricht in
jedem Kalenderjahr grundsätzlich einem Prozentpunkt.

Den Ausgaben 2007 stehen somit Einnahmen von 39,4 Milliarden EUR
gegenüber. Die Deckungslücke von rund 4,3 Milliarden EUR wird durch eine
Entnahme aus der im Jahr 2006 entstandenen Rücklage geschlossen.

Eine Senkung des
Beitragssatzes in der Arbeits-
losenversicherung von 
6,5 Prozent auf 4,2 Prozent
schmälert die Einnahmen
der BA. Zum Ausgleich

beteiligt sich der Bund seit 
dem 1. Januar 2007 mit der
Finanzzuweisung aus dem
Mehrwertsteueraufkommen 
an den Kosten der Arbeits--
förderung.



Die Bundesagentur für Arbeit ist einer der größten Anwender von
Informationstechnik (IT) in Deutschland. Anfang 2006 wurde die Neuaus-
richtung der IT der BA als IT-Strategie 2006–2010 publiziert. Hiermit wurden
die Schwerpunktthemen für die nächsten Jahre abgeleitet. 

Einführung VerBIS und COLIBRI 
Die neuen IT-Verfahren für die Bereiche Vermittlung/Beratung (VerBIS, 
ca. 80.000 Anwender) und Geldleistung (COLIBRI, ca. 40.000 Anwender)
wurden termingerecht eingeführt und die entsprechenden Altverfahren
abgelöst. Damit ist ein wichtiger Meilenstein zur Konsolidierung der IT-
Anwendungslandschaft erreicht worden.

Serviceorientierte Architektur erster Basisdienste 
Mit der Realisierung des Basisdienstes „Allgemeine Terminvereinbarung“
(ATV) wird ein erster Schritt zur Implementierung einer serviceorientierten
Architektur umgesetzt. Bisher wurde die Terminverwaltung in mehreren 
IT-Verfahren entwickelt.

Aufbau eines Service-Managements 
Die IT-Dienstleistungen wurden aus Kundensicht neu definiert. Die neuen
Dienstleistungsvereinbarungen werden mit den IT-Kunden schriftlich ver-
einbart. In Monatsgesprächen wird ein Soll-/Ist-Vergleich der vereinbarten
Dienstleistungsqualität mit den IT-Kunden besprochen. Die Kosten für die
neu definierten IT-Dienstleistungen werden zukünftig über die neu einzufüh-
rende Kosten- und Leistungsverrechnung verrechnet. 

Neustrukturierung des dezentralen IT-Service
Die derzeitigen 178 dezentralen IT-Einheiten (DITS, dezentraler IT-Service)
werden in 24 regionale IT-Service-Einheiten zusammengefasst. Die fach-
liche Steuerung erfolgt zukünftig direkt aus dem IT-Systemhaus. Damit wird
eine effizientere und direktere Steuerung der dezentralen IT-Einheiten
ermöglicht. 

8 0 I N F O R M AT I O N ST E C H N I K
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Mit der termingerechten
Einführung neuer 

IT-Verfahren für die Bereiche
Vermittlung/Beratung und

Geldleistung wurde ein
wichtiger Meilenstein zur

Konsolidierung der
IT-Anwendungslandschaft

erreicht.
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Überprüfung der Organisation des BA-IT-Systemhauses 
Mit Hilfe eines externen Partners wurde die Organisation des BA-IT-
Systemhauses überprüft. Zur Identifizierung der Verbesserungsbereiche
wurden ausgewählte Führungskräfte und Experten in die Untersuchung ein-
bezogen.

Ausgestalten und Etablieren eines IT-Ziel- und Steuerungssystems 
Für die BA-IT wurde ein neues Ziel- und Steuerungssystem erarbeitet. Ein
wesentlicher Bestandteil ist die Score Card (Übersicht über die wichtigsten
Kennzahlen im IT-Bereich). 



MIT EXZELLENTER FÜHRUNG
ERREICHEN WIR UNSERE ZIELE.

Exzellente Führung heißt: den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anspruchsvolle, aber

erreichbare Ziele vorgeben, ihnen Freiräume gewähren, ihnen Verantwortung übertragen

und Ergebnisse von ihnen einfordern. Das ist die beste Art zu motivieren.

UNSERE FÜHRUNG



Neues Führungssystem: Der Vorstand hat in 2006 das Führungssystem der BA
verabschiedet. Alle Führungskräfte werden künftig systematisch in der neuen
Führungstechnik geschult. 

Entwicklung von Führungskräften: Das neue Programm zur Führungskräfte-
entwicklung stellt die Weichen für die künftige Auswahl und die Entwicklung von
Führungs- und Führungsnachwuchskräften. Die Grundlage für die Kompetenz-
entwicklung ist eine gezielte Potenzialanalyse. Darüber hinaus wird es neben
dem Einsatz weiterer PE*-Instrumente ein systematisiertes Qualifizierungsange-
bot für Führungskräfte geben.

�

�

UNSERE BILANZ

*Personalentwicklung



9.1 Personalmanagementkonzept

Das Personalmanagementkonzept wurde weiterentwickelt und im Bereich
des Personalentwicklungs-Designs insbesondere der Aufbau eines strategi-
schen Kompetenzmanagements vorangetrieben. Hierdurch wird eine ein-
heitliche Grundlage für eine strategisch orientierte und kompetenzbasierte
Personalentwicklung, Rekrutierung, Qualifizierung und weitere
Feedbacksysteme geschaffen. Mit dem Abschluss der Rahmenverein-
barung zur Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements – mit
Fokus auf die Prävention und die Stärkung der Eigenverantwortung – erfolg-
te ein weiterer Schritt in Richtung Ausgestaltung einer innovativen
Personalpolitik. 

Erneut wurde nach 2003 eine Mitarbeiterbefragung „Meine Arbeitswelt“
2006 durchgeführt und ein von Moderatoren begleiteter dialogbasierter
Folgeprozess aufgesetzt.

Weiterentwicklung PE-bezogener Mitarbeitergespräche
2006 wurden die Mitarbeiterbeurteilungen erstmals auf Basis der
Personalentwicklungs- und Beurteilungsrichtlinien durchgeführt. Damit
wurden die Beurteilungen an die individuellen Tätigkeits- und Kompetenz-
profile der Beschäftigten gekoppelt und Mitarbeitergespräch und
Beurteilungsgespräch zusammengelegt. Der Leistungs- und Entwicklungs-
dialog wurde in zwei Agenturen für Arbeit für den anstehenden Flächen-
einsatz erfolgreich pilotiert.

Führungskräfteentwicklungsprogramm
Die Qualität der Führung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die effiziente
Aufgabenerledigung der BA als moderner Dienstleister. Um der Zielsetzung
einer systematischen Identifikation, Sicherung und Entwicklung der
Kompetenzen aller Führungskräfte gerecht zu werden, wurde ein
Führungskräfteentwicklungsprogramm neu eingeführt, dessen Umsetzung
ab 2007 sukzessive erfolgen wird.

8 4 P E R S O N A L
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9.2 Ausbildung/Rekrutierung und Qualifizierung 

Ausbildungsleistung
Die BA bildet insgesamt 5.275 Nachwuchskräfte (Stand 15.10.2006) aus.
Mit 7,7 Prozent Anteil an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
leistete die BA einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung des nationalen
Ausbildungspaktes. 2006 wurden 1.806 neue Ausbildungsverträge für eine
duale bzw. akademische Ausbildung in unterschiedlichen Berufen abge-
schlossen. 

Im Nachgang zum „Integrationsgipfel“ vom Juli 2006 hat die BA kurzfristig
zusätzlich 50 Auszubildende in Regionen mit hohem Ausländeranteil als
migrationsspezifische Integrationsmaßnahme eingestellt. 

Am 25. Juli 2006 erhielt die „Hochschule der BA – Fachhochschule für
Arbeitsmarktmanagement“ mit Sitz in Mannheim (Dependance in Schwerin)
die staatliche Anerkennung durch das Land Baden-Württemberg. Am 
1. September 2006 nahm sie ihren Studienbetrieb auf. In einem anspruchs-
vollen Auswahlverfahren wurden aus mehr als 3.400 Bewerberinnen und
Bewerbern 262 Studierende ausgewählt. Die Studiengänge „Arbeits-
marktmanagement“ sowie „Beschäftigungsorientierte Beratung und
Fallmanagement“ schließen mit dem international anerkannten Grad
Bachelor of Arts (B.A.) ab. 

Qualifizierung
Ein modulares Bildungssystem und die gemeinsame Verantwortung von
Führungskräften und Mitarbeitern schaffen die Grundlage für eine auf die
individuelle Situation abgestimmte und wirkungsvolle Qualifizierung. 

Zur Stabilisierung des Reformprozesses wurde das Bildungsangebot vor
allem für die Bereiche Eingangszone, Service Center und Arbeitsver-
mittlung optimiert und erweitert. Insgesamt qualifizierte die BA ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr 2006 in über 40.000 Maßnahmen
bzw. 500.000 Teilnehmertagen. 

Es wurden 1.806 neue
Ausbildungsverträge für eine
duale bzw. akademische
Ausbildung in unterschiedli-
chen Berufen abgeschlossen.

Das Bildungsangebot vor
allem für die Bereiche
Eingangszone, Service Center
und Arbeitsvermittlung wurde
optimiert und erweitert.
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9.3 BA-Bildungsinstitut

Das BA-Bildungsinstitut (BA-BI) als interner Bildungsdienstleister hat fol-
gende Aufgaben:  

Bereitstellung eines an den strategischen Vorgaben und Zielen ausge-
richteten Bildungsangebotes nach einheitlichen Standards 
Effektive und effiziente Planung, Organisation und Umsetzung des
Bildungsangebotes
Praxisnahe und anwenderorientierte Vermittlung der Inhalte

Im Jahr 2006 organisierte das BA-BI knapp 7.650 Maßnahmen, was einem
Gesamtvolumen von 216.000 Teilnehmertagen entspricht.

Im gleichen Zeitraum wurden über 40 neue Produkte entwickelt; die umfangrei-
chen Entwicklungen der reformkritischen Vorhaben (A2LL, VerBIS, COLIBRI,
Handlungsprogramme) aus dem letzten Jahr wurden mit eigenen Entwicklern
weitergeführt. Neben der Qualifizierung der Führungskräfte auf Teamleiter- und
Bereichsleiterebene in den Bildungszentren erfolgte die Führungskräfte-
entwicklung der Oberen Führungskräfte in der Führungsakademie des BA-BI.

Es wurden knapp 7.650
Maßnahmen organisiert

und über 40 neue Produkte 
entwickelt.



8 7

L
A

G
E

B
E

R
IC

H
T

9.4 Personalstatistik

Folgende Kennzahlen aus dem Personalbereich haben sich gegenüber 2005
kaum verändert:

die durchschnittliche Schwerbehindertenquote ist auf 8,7 Prozent leicht
gesunken,
der Frauenanteil beträgt ca. 70 Prozent und 
die Teilzeitquote liegt bei ca. 25 Prozent.

Insgesamt davon SGB III davon SGB II

2005 2006 2005 2006 2005 2006

Stellen für Plankräfte 76.483,5 76.227 57.381 55.292,5 19.102,5 20.934,5

davon für Beamte 20.014 20.170 13.916,5 15.250,5 6.097,5 4.919,5

davon für Arbeitnehmer/innen2 56.469,5 56.057 43.464,5 40.042 13.005 16.015

Ermächtigungen 14.161,5 15.307,5 7.617,5 8.908,5 6.544 6.399

davon für Kräfte 

mit befristetem Arbeitsvertrag 7.808,5 9.539,5 2.808,5 4.539,5 5.000 5.000

davon für Nachwuchs- 

und sonstige Kräfte 6.353 5.768 4.809 4.369 1.544 1.399

Insgesamt 90.645 91.534,5 64.998,5 64.201 25.646,5 27.333,5

1 Quelle: Haushaltsplan der BA
2 in 2005 einschließlich Ermächtigungen für ehemalige Arbeiter/innen

Stellen für Plankräfte und Ermächtigungen bei der Bundesagentur für Arbeit1
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9.5 Abschluss des Haustarifvertrags 

Als wichtigen personalpolitischen Schritt und weitreichende
Modernisierung des BA-spezifischen Personalrechts hat der Vorstand mit
den Gewerkschaften ver.di und dbb tarifunion im März 2006 – mit
Rückwirkung auf den 1. Januar 2006 – den neuen „Tarifvertrag für die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der BA“ (TV-BA) und drei ergänzen-
de Tarifverträge abgeschlossen. 

Das neue Tarifwerk löst sich weitgehend vom überkommenen
Beamtenrecht und in wesentlichen Flexibilitätsbereichen auch vom
Tarifrecht des Bundes (TVöD). Es markiert einen wesentlichen Reform-
schritt beim Umbau der BA zu einer modernen Dienstleistungsagentur.

Herzstücke des neuen Tarifwerks sind eine ausgeprägte Leistungs-
orientierung, eine flexible und veränderbare Steuerung des
Personaleinsatzes und die Durchlässigkeit von Tätigkeitsebenen unter
Personaleinsatz- und Personalentwicklungsaspekten. Darüber hinaus leis-
tet der Tarifvertrag die explizite und damit transparente tarifliche
Neubewertung der über 700 Einzeltätigkeiten in den neu organisierten
Dienststellen aller Ebenen.

Daran anknüpfend verfolgt die BA nunmehr eine Modernisierung der
gesetzlichen Vorschriften für die noch rund 25.000 Beamtinnen und
Beamten im Rahmen einer Anpassung des SGB III. Ziele sind auch hier die
erhöhte Leistungsorientierung der Bezahlung und die Flexibilität des
Personaleinsatzes.

Auf der Basis der bisherigen gesetzlichen Leistungsbezahlungsvorschriften
konnten die Beamtinnen und Beamten der BA auch im Jahr 2006 in die BA-
interne Leistungsbezahlungsregelung einbezogen und damit die
Statusgruppen im Personalkörper gleich behandelt werden. Es wurden aus-
drücklich keine spezifischen Verwendungsbereiche (wie im Jahr 2005 die
Arbeitsvermittlung in den Kundenzentren) und keine Vergabekriterien fest-
gelegt. Im Sinne einer Stärkung der Führungsverantwortung vor Ort wurde
jedem Dienststellenleiter entsprechend des Personalvolumens seines
Verantwortungsbereichs ein Budget zugewiesen, das er für individuelle
Leistungsprämien bzw. Teamprämien an maximal 30 Prozent der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen konnte.   

Der neue „Tarifvertrag für 
die Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer der BA“
(TV-BA) und drei ergänzende

Tarifverträge wurden 
abgeschlossen.

Die Herzstücke des neuen
Tarifwerks: ausgeprägte

Leistungsorientierung,
flexible Steuerung des
Personaleinsatzes und

Durchlässigkeit von
Tätigkeitsebenen unter

Personaleinsatz- und
Personalentwicklungs-

aspekten.
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9.6 Organisationsentwicklung

Im Zentralbereich Personal wird seit Oktober 2006 sukzessive eine Einheit
„Organisationsentwicklung“ mit folgenden Aufgabenbereichen aufgebaut:

Analyse und Reflexion der Organisationsprozesse der BA (insbesondere
mit Blick auf die Reformen)
Etablierung von Standards für Organisation
Konzeptionierung flexibler Organisationsformen mit Blick auf die
Herausforderungen 2008 ff.

Ziel ist das Aufsetzen eines institutionalisierten, kontinuierlichen und stan-
dardisierten Organisationsentwicklungsprozesses, der die reformbedingte
projekthafte Wahrnehmung von Organisationsentwicklungsfragen ablöst.

9.7 Umsetzungsprojekt: „Optimierung der internen 
Verwaltung“

Die Bundesagentur für Arbeit optimiert als einen der letzten großen
Bausteine der Reform ihre interne Verwaltung. Einem entsprechenden
Konzept hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 10. November 2006
zugestimmt. Mit der Optimierung der internen Verwaltung sollen insbeson-
dere die operativen Kernaufgaben der BA durch die Internen Services bes-
ser unterstützt werden, damit die Führungen der Agenturen für Arbeit sich
stärker auf das Kerngeschäft (Vermittlung, Beratung und Leistung) konzen-
trieren können. 

Die internen Verwaltungsaufgaben Personal, Controlling/Finanzen und
Infrastruktur sowie die infrastrukturellen Dienste werden bundesweit in 45
Internen Services gebündelt, der IT-Service wird in 24 dieser Internen
Services zusammengefasst. 

Mit der Bildung der Internen Services sind keine strukturellen Änderungen
der Organisation der BA verbunden. 

Die Umsetzung hat am 1. März 2007 begonnen. Sie wird zentral vorbereitet.
Unterstützung leisten regionale und lokale Errichtungsstäbe.



BESCHÄFTIGUNG HAT VORRANG.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind unsere Kunden. Beide haben Anspruch auf unsere

Dienstleistungen. Die Arbeitsuchenden aktivieren wir nach dem Prinzip „fördern und

fordern“. Sie in Beschäftigung zu bringen und fortzubilden hat Vorrang vor der Auszah-

lung von Arbeitslosengeld. 

UNSERE KUNDEN



Neue Vermittlungsstrategie: 2006 wurde in allen Agenturen für Arbeit eine
neue Vermittlungsstrategie eingeführt. Dadurch kann noch besser und zielge-
richteter auf die individuellen Anliegen unserer Kunden eingegangen werden.
Beispielsweise wurden Qualitätsstandards für die Zusammenarbeit mit Arbeit-
gebern eingeführt, die eine passgenauere Stellenbesetzung ermöglichen.

Mehr Integrationen: Im SGB III-Bereich erreichten die Agenturen für Arbeit im
Vergleich zum Vorjahr 3,9 Prozent mehr geförderte Integrationen in den
Arbeitsmarkt. Gerade angesichts rückläufiger Kundenzahlen ein erfreuliches
Ergebnis.

Beschäftigungsoffensive WM 2006: Durch die „Beschäftigungsoffensive WM
2006“ wurden für die Fußball-Weltmeisterschaft 25.000 Stellen akquiriert. Die
Hälfte davon waren sozialversicherungspflichtige Stellen.

�

�

�

UNSERE BILANZ
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10.1 Förderung der beruflichen Weiterbildung 

Im Berichtsjahr begannen 144.400 Arbeitnehmer im Rechtskreis SGB III
eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme. Gegenüber dem Vorjahr ist
damit die Zahl der Eintritte signifikant angestiegen. Der Durchschnitts-
bestand lag im Jahr 2006 bei etwa 72.100 Weiterbildungsteilnehmern.
50,1 Prozent der Teilnehmer an Weiterbildungsmaßnahmen im Rechtskreis
SGB III waren sechs Monate nach Ende der Maßnahme sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt1.

Im vergangenen Jahr wurden für die Förderung der Teilnahme an
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung rund 609,5 Millionen EUR aus
dem Eingliederungstitel ausgegeben. Diese Summe umfasst mit rund 82,8
Millionen EUR die Kosten für Unterhalts- und Teilunterhaltsgeld einschließ-
lich Sozialversicherungsbeiträge für die Restabwicklung der laufenden Fälle
und rund 526,7 Millionen EUR für Weiterbildungskosten (Lehrgangskosten,
Fahrkosten, Kinderbetreuungskosten, Kosten für auswärtige Unterkunft
und Verpflegung).

Einspareffekte gelangen durch die verkürzte individuelle Verweildauer in
Maßnahmen. Dennoch haben die Ausgaben für die Förderung der beruf-
lichen Weiterbildung mit rund 609,5 Millionen EUR (entsprechen ca. 20
Prozent des Eingliederungstitels) weiterhin einen bedeutenden Anteil an
den Aufwendungen für arbeitsmarktpolitische Ermessensleistungen im Jahr
2006. 

Hinzu kommen rund 713,9 Millionen EUR für die Gewährung von
Arbeitslosengeld bei Weiterbildung. Im Berichtsjahr ergibt sich damit für die
Förderung der Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung
eine Summe von rund 1,3 Milliarden EUR an Gesamtausgabemitteln im
Rechtskreis SGB III.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A R B E I T S M A R K T P O L I T I S C H E  I N S T R U M E N T E

1 Analytikreport der Statistik,

Stand September 2006, basierend auf

Teilnehmeraustritten 

April 2005–März 2006.
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10.2 Maßnahmen der Eignungsfeststellung und
Trainingsmaßnahmen2

Trainingsmaßnahmen weisen eine breite Palette möglicher
Maßnahmeinhalte wie die Feststellung der Eignung für die Besetzung
von Arbeitsplätzen, die Behebung von Defiziten im Bereich der
Bewerbungsstrategie und des Bewerbungsverfahrens sowie die
Beseitigung begrenzter Qualifikationsdefizite auf. Die bis zu 12
Wochen dauernden Trainingsmaßnahmen können sowohl in
Betrieben als auch bei Trägern durchgeführt werden.

Im Jahr 2006 begannen 533.600 Personen im Rechtskreis SGB III eine
Trainingsmaßnahme. Dies sind rund 50.000 oder 10 Prozent mehr als im
Vorjahr. Der Anteil der Maßnahmen, die in Betrieben durchgeführt wurden,
lag wie im Vorjahr bei rund 44 Prozent.
Rund 50 Prozent aller Teilnehmer an Trainingsmaßnahmen im Rechtskreis
SGB III sind sechs Monate nach Ende der Maßnahme sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt3. Besonders integrationswirksam erwiesen sich dabei
betriebliche Trainingsmaßnahmen. Hier betrug die Eingliederungsquote
rund 65 Prozent. Bei Maßnahmen, die von Trägern durchgeführt wurden,
lag die Quote bei rund 37 Prozent.

Im Berichtsjahr wurden im Rechtskreis SGB III für Maßnahmekosten (zum
Beispiel Lehrgangs-, Fahr- und Kinderbetreuungskosten) bei Teilnahme an
Trainingsmaßnahmen insgesamt 165,6 Millionen EUR aufgewendet.

2 In der Folge als Trainings-

maßnahmen bezeichnet.

3 Analytikreport der Statistik,

Stand September 2006,

basierend auf Teilnehmeraustritten

April 2005–Mai 2006.
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10.3 Vermittlungsgutschein

Der Vermittlungsgutschein bietet Arbeitsuchenden die Möglichkeit,
im Rahmen ihrer Eigenbemühungen um einen Arbeitsplatz auf Kosten
der Agentur für Arbeit auch private Arbeitsvermittler mit der
Vermittlung zu beauftragen. Im Falle einer erfolgreichen Vermittlung
kann ein vom Arbeitnehmer beauftragter privater Arbeitsvermittler
den Gutschein in Höhe von 2.000 EUR bei der Agentur für Arbeit in
zwei Raten einlösen (jeweils 1.000 EUR nach sechswöchiger und
nach sechsmonatiger Dauer des Beschäftigungsverhältnisses).

Von April 2002 bis Ende Dezember 2005 wurden insgesamt 152.900
Vermittlungsgutscheine eingelöst (Rechtskreise SGB II und SGB III). Im Jahr
2006 waren es 63.000, so dass von der Einführung des
Vermittlungsgutscheins im Jahr 2002 bis Ende 2006 insgesamt 215.900
Gutscheine zur Auszahlung gelangten. Die im Berichtsjahr ausgezahlten
Vergütungen belaufen sich auf insgesamt 102,3 Millionen EUR.

10.4 Beauftragung Dritter mit der Vermittlung 

Die Agenturen für Arbeit können zu ihrer Unterstützung Dritte mit der
gesamten Vermittlungstätigkeit oder mit Teilaufgaben beauftragen
und diesen Ausbildung- und Arbeitsuchende zuweisen. Unabhängig
davon können Arbeitslose selbst die Beauftragung eines Dritten mit
ihrer Vermittlung verlangen, wenn sie sechs Monate oder länger
arbeitslos sind.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 153.000 Personen aus dem Rechts-
kreis SGB III in Beauftragungen Dritter mit der Vermittlung zugewiesen.
Für die von Dritten erbrachten Vermittlungsleistungen wurden
25,1 Millionen EUR gezahlt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Für die von Dritten 
erbrachten Vermittlungs-

leistungen wurden
25,1 Millionen Euro gezahlt.



10.5 Beauftragung mit Eingliederungsmaßnahmen

Am Eingliederungserfolg der Teilnehmer richtet sich auch das
Honorar der Träger aus. Die inhaltliche Ausgestaltung der Maßnahme
wird nicht vorgegeben. Sie obliegt der kreativen Gestaltungskom-
petenz der Träger, die sich mit dieser Konzeption dem Wettbewerb im
Vergabeverfahren stellen. 

Insgesamt 21.400 Teilnehmer wurden im Rechtskreis SGB III im Jahr 2006
in die Maßnahmen zugewiesen. Die Ausgaben betrugen 11,9 Millionen EUR.  

10.6 Personal-Service-Agenturen

Ziel von Personal-Service-Agenturen (PSA) ist, durch vermittlungsori-
entierte Zeitarbeit Arbeitslosen die Chance zum Wiedereintritt in das
Berufsleben zu eröffnen. Angestrebt wird die Übernahme durch das
entleihende Unternehmen („Klebeeffekt“). Es hat sich gezeigt, dass
die Verleih- und Integrationsmöglichkeiten der PSA stark von den
konjunkturellen Rahmenbedingungen und der Situation auf dem
Zeitarbeitsmarkt abhängen.

Nachdem Anfang 2006 die gesetzliche Verpflichtung für die Agenturen für
Arbeit, mindestens eine PSA einzurichten, entfallen ist, ging die Zahl der PSA
weiter zurück. Ende Dezember 2006 waren im Rahmen der Förderung nach
dem SGB III 204 PSA mit 7.650 Plätzen in Betrieb. 11.500 vormals arbeitslose
Menschen haben im vergangenen Jahr Arbeit in einer PSA aufgenommen, seit
Einführung des Instruments insgesamt 137.300. Der Bestand an PSA-
Arbeitnehmern belief sich Ende Dezember 2006 auf 5.400. Die
Integrationsquote bezogen auf die Austritte im Jahr 2006 lag Ende Dezember
bei 38,8 Prozent. Die Ausgaben für PSA beliefen sich auf 37,9 Millionen EUR. 
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11.500 vormals arbeitslose
Menschen haben im vergan-
genen Jahr Arbeit in einer
PSA aufgenommen.
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10.7 Eingliederungszuschüsse 

Arbeitgeber können bei der Einstellung von Arbeitsuchenden mit
Vermittlungshemmnissen in bestimmten Fällen Eingliederungs-
zuschüsse erhalten.

Insgesamt haben die Agenturen für Arbeit 112.600 Eingliederungszu-
schüsse neu bewilligt. Die Ausgaben für Eingliederungszuschüsse beliefen
sich auf 291,3 Millionen EUR.

10.8 Überbrückungsgeld

Das Überbrückungsgeld sichert den Lebensunterhalt in den ersten
sechs Monaten nach der Existenzgründung aus Arbeitslosigkeit (ein-
schließlich pauschalierter Beiträge zur Sozialversicherung). 

Im Jahr 2006 wurde Überbrückungsgeld in 108.300 Fällen bewilligt (2005:
156.900). Der Rückgang bei den Neubewilligungen steht im
Zusammenhang mit der Neuregelung der Existenzgründungsförderung im
SGB III zum 1. August 2006. Die Ausgaben für Überbrückungsgeld beliefen
sich auf 1,47 Milliarden EUR.

Überbrückungsgeld zur Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit (§ 57 SGB III)
Zugänge und Ausgaben

2002 2003 2004 2005 2006

insgesamt Zugänge 125.721 158.969 183.545 156.888 108.266

insgesamt Ausgaben in Milliarden EUR* 1,006 1,412 1,746 1,847 1,470

* Die Förderkonditionen bei § 57 SGB III wurden wiederholt verändert.



9 7

L
A

G
E

B
E

R
IC

H
T

10.9 Existenzgründungszuschuss (Ich-AG)

Neben dem Überbrückungsgeld besteht mit dem Existenzgründungs-
zuschuss eine weitere Möglichkeit, die Beendigung der
Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit
nach dem SGB III zu fördern. Der Existenzgründungszuschuss unter-
stützt die soziale Absicherung in einer bis zu dreijährigen Startphase
nach der Existenzgründung. Die Gewährung eines Existenz-
gründungszuschusses ist nur möglich, wenn die Gründung vor dem 
1. Juli 2006 erfolgte. 

Im Jahr 2006 haben 42.800 Menschen eine selbstständige Tätigkeit aufge-
nommen, die mit einem Existenzgründungszuschuss gefördert wurde
(2005: 93.700). Ende Dezember 2006 bezogen den Zuschuss 175.400
Menschen. Im Geschäftsjahr 2006 wurden für Existenzgründungszuschüsse
1,105 Milliarden EUR ausgegeben.  

10.10 Gründungszuschuss 

Mit der Einführung des Gründungszuschusses zum 1. August 2006
wurde die Existenzgründungsförderung nach dem SGB III neu gere-
gelt. Der Gründungszuschuss fasst die bisherigen Instrumente Über-
brückungsgeld und Existenzgründungszuschuss zusammen und wird
in zwei Phasen geleistet. Für neun Monate wird der Zuschuss in Höhe
des zuletzt bezogenen Arbeitslosengeldes zur Sicherung des
Lebensunterhalts und monatlich 300 EUR zur sozialen Absicherung
gewährt. Wenn der Existenzgründer seine Geschäftstätigkeit nach-
weist, können für weitere sechs Monate 300 EUR pro Monat zur sozia-
len Absicherung gewährt werden.

Im Dezember 2006 bezogen 33.300 Personen einen Gründungszuschuss,
die Ausgaben beliefen sich auf 82,96 Millionen EUR. 

Der Gründungszuschuss
fasst Überbrückungs-
geld und Existenzgründungs-
zuschuss zusammen und
wird in zwei Phasen geleistet. 
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10.11 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen zielen darauf ab, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen nachhaltig einen Zugang zu
Ausbildung oder Arbeit zu ermöglichen. 

111.400 Ratsuchende nahmen an einer berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme (ohne spezielle Maßnahmen für behinderte Menschen) teil,
darunter 24.000 Personen aus dem Rechtskreis SGB II. Berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahmen sind originäre SGB III-Leistungen. Sie werden
auch für erwerbsfähige Hilfebedürftige im Sinne des § 7 SGB II aus
Beitragsmitteln der Arbeitslosenversicherung finanziert.

Die Ausgaben betrugen insgesamt 547 Millionen EUR, davon 365 Millionen
EUR für Lehrgangskosten und 182 Millionen EUR für Berufsausbildungsbei-
hilfe der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. (2005: 624 Millionen EUR, davon
414 Millionen EUR für Lehrgangskosten und 210 Millionen EUR für
Berufsausbildungsbeihilfe der Teilnehmer und Teilnehmerinnen). 

10.12 Berufsausbildungsbeihilfe

Auszubildende in betrieblichen Ausbildungsberufen können
Berufsausbildungsbeihilfe erhalten, wenn sie nicht mehr bei den
Eltern wohnen. Für Teilnehmer an berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahmen wird ebenfalls Berufsausbildungsbeihilfe gewährt.

Die BA zahlte bis Ende Dezember 2006 Berufsausbildungsbeihilfen – ein-
schließlich Lehrgangskosten – in Höhe von rund 870 Millionen EUR
(Vorjahr: rund 955 Millionen EUR), auf Ostdeutschland entfielen davon rund
340 Millionen EUR (Vorjahreszeitraum: rund 378 Millionen EUR). Darin ent-
halten ist die Berufsausbildungsbeihilfe zur Unterstützung betrieblicher
Ausbildung in Höhe von rund 323 Millionen EUR (Vorjahreszeitraum: rund
331 Millionen EUR).

Es wurden Berufsaus-
bildungsbeihilfen von rund

870 Millionen Euro gezahlt.
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10.13 Benachteiligte Auszubildende

Leistungen für benachteiligte Auszubildende zielen darauf ab,
Jugendlichen, die aufgrund schulischer Defizite oder sozialer
Schwierigkeiten besonderer Hilfen bedürfen, eine abgeschlossene
Berufsausbildung zu ermöglichen bzw. bei auftretenden Schwierig-
keiten während der Berufsausbildung zu unterstützen. 

Eine Ausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen begannen 36.300
Personen, davon 14.200 Personen aus dem Rechtskreis SGB II.
Ausbildungsbegleitende Hilfen während einer betrieblichen Ausbildung
nahmen 69.100 Personen, davon 4.400 Personen aus dem Rechtskreis
SGB II, in Anspruch. Der finanzielle Aufwand belief sich 2006 auf 973
Millionen EUR, davon im Rechtskreis SGB III 808 Millionen EUR sowie im
Rechtskreis SGB II 165 Millionen EUR (2005: 1,047 Milliarden EUR, davon
im Rechtskreis SGB III 1,005 Milliarden EUR und im Rechtskreis SGB II
0,042 Milliarden EUR); davon für ausbildungsbegleitende Hilfen 129
Millionen EUR und für die Ausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen
822 Millionen EUR.

10.14 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

Mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) werden für Arbeitslose
mit Vermittlungsproblemen befristete Beschäftigungsmöglichkeiten
angeboten.

Im Jahr 2006 traten im Rechtskreis SGB III 16.700 Arbeitnehmer in geför-
derte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ein; hiervon entfielen auf West-
deutschland 6.400 und auf Ostdeutschland 10.300 Arbeitnehmer. Die
meisten ABM-Beschäftigten waren tätig in den Bereichen Soziale Dienste,
Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau. Die Förderung bewegt sich
damit auf dem Niveau von 2005. Die BA leistete für ABM im SGB III-Bereich
Auszahlungen in Höhe von 107 Millionen EUR, davon in Westdeutschland
39 Millionen EUR und in Ostdeutschland 68 Millionen EUR.

Leistungen für benachteiligte
Auszubildende zielen darauf
ab, Jugendlichen, die auf-
grund schulischer Defizite
oder sozialer Schwierigkeiten
besonderer Hilfen bedürfen,
eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung zu ermöglichen.

16.700 Arbeitnehmer
traten in geförderte
Maßnahmen ein. In
Westdeutschland 6.400 und
in Ostdeutschland 10.300.
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10.15 Sonderprogramm „Weiterbildung
Geringqualifizierter und beschäftigter älterer
Arbeitnehmer in Unternehmen WeGebAU“

Auf Beschluss des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit
wurden für das Jahr 2006 knapp 200 Millionen EUR gezielt für die
Weiterbildung Geringqualifizierter und Älterer eingesetzt. Das
Programm verfolgte dabei zwei Ausrichtungen: 

Erzielung von Integrationsfortschritten bei gering qualifizierten
und/oder älteren Arbeitslosen mit schlechten Integrations-
chancen.
Anschubfinanzierung für die Weiterbildung vor allem in kleinen
und mittleren Unternehmen von älteren und gering qualifizierten
Beschäftigten, die häufig von betrieblicher Weiterbildung nicht
erreicht werden.

Die Ausgestaltung und Umsetzung lag in der alleinigen Verantwortung der
Agenturen für Arbeit. Mit dem Programm konnten insgesamt über 100.000
Personen erreicht werden. Den Schwerpunkt bildete die Qualifizierung mit
über 40 Prozent der Eintritte. Der Bereich der Beschäftigtenförderung blieb
trotz der vielfältigen Aktivitäten der Agenturen für Arbeit zur Gewinnung
interessierter Arbeitgeber hinter den Erwartungen zurück. Auf diesen
Bereich entfielen weniger als zwei Prozent der Eintritte.

10.16 Förderung der Teilhabe behinderter
Menschen am Arbeitsleben 

Die Bundesagentur für Arbeit ist auch Rehabilitationsträger für die
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte erwerbsfähi-
ge Hilfebedürftige im Sinne des Zweiten Buches des Sozialgesetz-
buches, sofern nicht ein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist.
Die Zuständigkeit für die Leistungen zur beruflichen Teilhabe behin-
derter Menschen nach § 16 Abs.1 des Zweiten Buches (insbesondere
im Bereich der Wiedereingliederung) liegt bei dem Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende (i. d. R. Arbeitsgemeinschaft –
ARGE – oder zugelassener kommunaler Träger). Entsprechend wer-
den einige statistische Größen getrennt nach den Rechtskreisen
SGB III und SGB II dargestellt, gemäß der Zuständigkeit für die finan-
ziellen Leistungen.

Das Programm erreichte
insgesamt über 100.000

Personen. Trotz vielfältiger
Aktivitäten der Agenturen für

Arbeit zur Gewinnung
interessierter Arbeitgeber

blieb die Beschäftigten-
förderung hinter den
Erwartungen zurück.
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Ende des Jahres 2006 befanden sich 91.300 junge behinderte Menschen in
einer Maßnahme der beruflichen Ersteingliederung. 23.900 (SGB III:
16.500/SGB II: 7.400) behinderte Erwachsene waren Teilnehmer an
Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung.

Im Rahmen der beruflichen Ersteingliederung sind im Jahr 2006 im gesam-
ten Bundesgebiet 67.500 junge Menschen mit Behinderungen in eine
berufsfördernde Bildungsmaßnahme eingetreten. Davon haben 13.300
Jugendliche eine Berufsausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes
bzw. der Handwerksordnung begonnen. Zur Vorbereitung auf eine
Berufsausbildung nahmen 25.400 Jugendliche an einer berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahme teil. Zur Feststellung ihrer Ausbildungseignung
durchliefen im Berichtsjahr 2.200 junge Menschen eine Abklärung der
beruflichen Eignung, 1.400 nahmen an einer Arbeitserprobung teil. 

Für behinderte Menschen, die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung
nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
tätig sein können, werden Leistungen in Werkstätten für behinderte
Menschen erbracht. Im Berichtsjahr 2006 haben 23.400 Personen
Maßnahmen im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich einer
Werkstatt für behinderte Menschen begonnen (darunter 17.400 junge
Menschen mit Behinderungen).
Zur Vorbereitung der beruflichen Wiedereingliederung traten im
Berichtsjahr 29.600 (SGB III: 17.300/SGB II: 12.300) behinderte
Menschen in berufsfördernde Bildungsmaßnahmen ein. Im Jahr 2006 nah-
men 2.900 (SGB III: 1.700/SGB II: 1.200) behinderte Menschen an Maß-
nahmen zur Abklärung der beruflichen Eignung und Arbeitserprobung teil.

Im Jahr 2006 wurden für die berufliche Erst-/Wiedereingliederung behinder-
ter Menschen in der Zuständigkeit der BA nach dem SGB III (einschließlich
der Förderung besonders betroffener schwerbehinderter Menschen) insge-
samt 2,44 Milliarden EUR ausgegeben. Zusätzlich wurden im Bereich des
SGB II (Wiedereingliederung einschließlich der Förderung besonders betrof-
fener schwerbehinderter Menschen) 131,42 Millionen EUR eingesetzt.

Es wurden für die berufliche
Erst-/Wiedereingliederung
behinderter Menschen
insgesamt 2,44 Milliarden
Euro ausgegeben.
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10.17 Kurzarbeit

Arbeitnehmern wird Kurzarbeitergeld gezahlt, wenn im Betrieb ein
unvermeidbarer, vorübergehender Arbeitsausfall eintritt, der auf wirt-
schaftlichen Ursachen oder unabwendbaren Ereignissen beruht. Das
Kurzarbeitergeld ist ein teilweiser Lohnersatz und soll den
Arbeitnehmern die Arbeitsplätze und dem Betrieb die eingearbeiteten
Mitarbeiter erhalten. 

Im Jahresdurchschnitt 2006 arbeiteten rund 67.000 Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer kurz (2005: 125.500). Die Zahl der betroffenen Betriebe
verringerte sich von 11.000 auf 6.600. Die Ausgaben für Kurzarbeit
verringerten sich von 416,1 Millionen EUR auf 150,3 Millionen EUR.

In Westdeutschland arbeiteten im Jahresdurchschnitt 54.100 Arbeitnehmer
in 5.100 Betrieben verkürzt (2005: 100.800 Arbeitnehmer in rund 8.500
Betrieben). In Ostdeutschland nahm die Zahl der Kurzarbeiter von 24.700
auf 12.900 ab; die durchschnittliche Zahl der kurzarbeitenden Betriebe ver-
ringerte sich mit 1.500 gegenüber 2.500 im Jahr 2005.

In den vorstehenden Zahlen sind auch die Kurzarbeiter in betriebsorganisa-
torischen Einheiten (beE) enthalten, die das Kurzarbeitergeld nach § 216 b
SGB III (Transfer-Kurzarbeitergeld) bezogen haben. Das Transfer-Kurz-
arbeitergeld wird zur Vermeidung von Entlassungen und zur Verbesserung
der Vermittlungschancen an Arbeitnehmer bei Betriebsänderungen im Sinne
des Betriebsverfassungsgesetzes gewährt, die ihre versicherungspflichtige
Beschäftigung in einer beE (meist Transfergesellschaft) fortsetzen.

Im Berichtsjahr haben im Jahresdurchschnitt etwa 16.700 Arbeitnehmer in
etwa 620 beE Transfer-Kurzarbeitergeld bezogen. Die Ausgaben betrugen
im Jahr 2006 etwa 199,3 Millionen EUR.

Die Zahl der betroffenen
Betriebe verringerte sich von

11.000 auf 6.600. Die
Ausgaben für Kurzarbeit 

verringerten sich
von 416,1 Millionen Euro
auf 150,3 Millionen Euro.
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A R B E I T S M A R K T P O L I T I S C H E  I N S T R U M E N T E

2002 2003 2004* 2005* 2006

Westdeutschland Kurzarbeiter 165.500 165.500 121.600 100.800 54.100

Ausgaben in Millionen EUR 501 585 589 559 189,3

Ostdeutschland Kurzarbeiter 41.300 34.900 29.000 24.700 12.900

Ausgaben in Millionen EUR 103 102 83 76 35,3

Bundesrepublik

Deutschland Kurzarbeiter 122.900 195.400 150.600 125.500 67.000

Ausgaben in Millionen EUR 415 687 672 635 349,6

* einschließlich Transfer-Kurzarbeitergeld

Kurzarbeit 2002 bis 2006: Jahresdurchschnittszahlen und Ausgaben
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10.18 Winterbauförderung – Saison-
Kurzarbeitergeld

Die Winterbauförderung erleichterte letztmalig in der Schlechtwetterzeit
2005/2006 die Weiterbeschäftigung von Arbeitnehmern im Baugewerbe
trotz witterungsbedingter Arbeitsausfälle in der Schlechtwetterzeit
(November bis März). Die Ausgaben im Jahr 2006 für Mehraufwands-
Wintergeld sowie Zuschuss-Wintergeld betrugen 93,6 Millionen EUR und für
umlagefinanziertes Winterausfallgeld 36,2 Millionen EUR (zuzüglich 27,0
Millionen EUR für Zuschüsse zu den Sozialversicherungsaufwendungen).
Für beitragsfinanziertes Winterausfallgeld mussten 95,7 Millionen EUR auf-
gewendet werden. 

Die Zahl der Arbeitsstunden, für die für die Förderungszeit 2006 die
Agenturen für Arbeit Mehraufwands-Wintergeld gezahlt haben, hat sich im
Vergleich zu der Förderungszeit 2005 mit etwa 81,8 Millionen Arbeitsstunden
etwas verringert. Dies ergab einen Betrag von etwa 84,3 Millionen EUR.

Das Winterausfallgeld für die 31. bis 100. Ausfallstunde und die darauf ent-
fallenden Zuschüsse zu den Sozialversicherungsaufwendungen, das
Zuschuss-Wintergeld zu einer Winterausfallgeld-Vorausleistung des
Arbeitgebers sowie Mehraufwands-Wintergeld und die dafür entstehenden
Verwaltungskosten werden aus der Winterbau-Umlage der Betriebe finan-
ziert. Die Einnahmen aus der Winterbau-Umlage stiegen im Jahr 2006 im
Vergleich zum Vorjahr von 143 Millionen EUR auf 202 Millionen EUR. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Die Zahl der Arbeitsstunden,
für die die Agenturen für

Arbeit Mehraufwands-
Wintergeld gezahlt haben, hat

sich mit etwa 81,8 Millionen
Arbeitsstunden etwas

verringert.
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10.19 Altersteilzeit

Im Berichtsjahr wurden bundesweit 56.000 Anträge auf Anerkennung der
Fördervoraussetzungen gestellt (2005: 55.400). Davon wurden 52.600
bewilligt (2005: 51.900); 7.600 hiervon entfielen auf Ostdeutschland
(2005: 7.700).

Die BA hat die Altersteilzeitarbeit im Jahr 2006 mit rund 1,260 Milliarden
EUR gefördert (2005: 1,111 Milliarden EUR).

Am 31. Dezember 2006 nahmen rund 105.000 Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer geförderte Altersteilzeitarbeit in Anspruch; am 31. Dezember
2005 waren es 99.000. In rund 45.100 Fällen besetzten arbeitslose
Arbeitnehmer und in knapp 55.200 Fällen Arbeitnehmer nach Abschluss
der Ausbildung die freigemachten Arbeitsplätze. In den restlichen Fällen
stellten Kleinunternehmen einen Auszubildenden ein.

Von 56.000 Anträgen auf
Anerkennung der
Fördervoraussetzungen
wurden 52.600 bewilligt.
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10.20 Arbeitslosengeld/Teilarbeitslosengeld

Für Arbeitslosengeld und Teilarbeitslosengeld hat die BA im Jahr 2006
22,878 Milliarden EUR aufgewendet. 17,012 Milliarden EUR entfielen auf
Westdeutschland und 5,866 Milliarden EUR auf Ostdeutschland. Im
Gesamtbetrag waren an Beiträgen zur Krankenversicherung 3,700
Milliarden EUR, an Beiträgen zur Rentenversicherung 5,214 Milliarden EUR
und an Beiträgen zur Pflegeversicherung 439 Millionen EUR enthalten. 

Im Berichtsjahr betrug der durchschnittliche monatliche Anspruch für einen
Arbeitslosengeld-Empfänger 763,24 EUR (ohne Sozialversicherungs-
beiträge).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ausgaben für Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe in Millionen EUR

Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe* Arbeitslosenhilfe**
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  * ab 1. Januar 1998 einschließlich Teilarbeitslosengeld
** Die Arbeitslosenhilfe ist ab 1. Januar 2005 entfallen.

LO H N E R S AT Z L E I S T U N G E N
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10.21 Freiwillige Weiterversicherung

Seit dem 1. Februar 2006 besteht die Möglichkeit der freiwilligen
Weiterversicherung in der Arbeitslosenversicherung. Sofern die Vor-
versicherungszeit erfüllt ist, können Pflegepersonen (die Angehörige
wenigstens 14 Stunden wöchentlich pflegen), selbstständig Tätige
(mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden)
und Auslandsbeschäftigte (Beschäftigung außerhalb der EU oder
assoziierten Staaten) sich freiwillig weiterversichern. Tritt danach
Arbeitslosigkeit ein, sind die Zeiten der freiwilligen
Weiterversicherung anwartschaftsbegründend für das Arbeitslosen-
geld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch.

Insgesamt wurden 78.400 Anträge auf freiwillige Weiterversicherung bewilligt.
Die Beitragseinnahmen beliefen sich auf 18,01 Millionen EUR. 

10.22 Erstattungspflicht der Arbeitgeber

Arbeitgeber sind verpflichtet, der BA das Arbeitslosengeld einschließ-
lich der Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Renten- und
Pflegeversicherung für ehemalige Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer nach Vollendung des 57. Lebensjahres zu erstatten,
und zwar längstens für 32 Monate. 

Die Einnahmen hieraus beliefen sich 2006 auf rund 129,1 Millionen EUR
(2005: 124,6 Millionen EUR). Davon entfielen auf Betriebe in Ostdeutsch-
land rund 24,7 Millionen EUR. Die Erstattungsregelung ist – abgesehen von
Übergangsfällen – mit Wirkung ab 1. Februar 2006 weggefallen.

78.400 Anträge auf 
freiwillige Weiterversicherung
wurden bewilligt.
Die Beitragseinnahmen
beliefen sich auf
18,01 Millionen Euro.
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10.23 Insolvenzgeld 

Die Insolvenzausfallversicherung sichert die rückständigen Löhne
und Gehälter der Arbeitnehmer, die auf die letzten drei Monate des
Arbeitsverhältnisses vor dem Insolvenzereignis (im Wesentlichen
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des
Arbeitgebers oder aber Abweisung des Antrages auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens mangels Masse) entfallen. 

Der Insolvenzschutz ist auf die Löhne und Gehälter bis zur monat-
lichen Beitragsbemessungsgrenze in der Arbeitslosenversicherung
begrenzt, das heißt im Jahr 2006 im Bundesgebiet West auf 5.250 EUR
und im Bundesgebiet Ost auf 4.400 EUR. Insolvenzgeld wird in Höhe
der rückständigen Nettoentgelte gewährt. Darüber hinaus entrichtet
die Agentur für Arbeit die auf die letzten drei Monate
(Insolvenzgeldzeitraum) entfallenden rückständigen Gesamtsozialver-
sicherungsbeiträge an die zuständige Einzugsstelle (Krankenkasse).

Die Ausgaben für Insolvenzgeld betrugen im Jahr 2006 rund 835,8 Millionen
EUR (2005: 1,210 Milliarden EUR). Hiervon entfielen auf Ostdeutschland
rund 171 Millionen EUR (2005: 253 Millionen EUR). Insgesamt gaben
176.900 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ostdeutschland: 45.600)
Anträge ab (2005 Westdeutschland: 165.100, Ostdeutschland: 60.700).
Von Dritten wurde Insolvenzgeld für 71.900 Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer beantragt (Ostdeutschland: 10.800). Im Vorjahr waren es in
Westdeutschland 70.600 Anträge (Ostdeutschland: 10.800). Die
Einzugsstellen stellten insgesamt 156.400 Anträge, wovon 43.000 auf
Ostdeutschland entfielen (2005 Westdeutschland: 124.700,
Ostdeutschland: 53.500).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Insolvenzgeld wird in Höhe
der rückständigen

Nettoentgelte gewährt. Die
Ausgaben lagen mit rund

835,8 Millionen Euro unter
denen des Vorjahres. 
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10.24 Sperrzeiten

Sperrzeiten treten ein, wenn SGB III-Leistungsempfänger ihre vorheri-
ge Beschäftigung ohne wichtigen Grund aufgegeben haben, wenn sie
ohne ausreichende Begründung eine angebotene Arbeit oder eine
arbeitsmarktpolitische Maßnahme ohne wichtigen Grund abgelehnt
oder abgebrochen haben. Sperrzeiten treten auch dann ein, wenn
Arbeitslose einer Aufforderung der Agentur für Arbeit, sich zu mel-
den, nicht nachkommen (Sperrzeiten bei Meldeversäumnis), die von
der Agentur geforderten Eigenbemühungen nicht nachweisen
(Sperrzeiten bei unzureichenden Eigenbemühungen) oder sich nicht
zeitnah nach der Kündigung des Arbeitsverhältnisses arbeitsuchend
melden (Sperrzeiten bei verspäteter Arbeitsuchendmeldung). 

Im Berichtsjahr sind insgesamt 526.900 (2005: 262.400) Sperrzeiten fest-
gestellt worden, hiervon 180.300 (2005: 114.600) wegen Arbeitsaufgabe
oder vertragswidrigen Verhaltens und 33.500 (2005: 32.200) wegen
Ablehnung einer zumutbaren Beschäftigung, einer Bildungsmaßnahme oder
wegen eines Maßnahmeabbruchs und 155.500 (2005: 110.200) wegen
eines Meldeversäumnisses. Wegen unzureichenden Eigenbemühungen sind
6.600 und wegen verspäteter Arbeitsuchendmeldung 151.000 Sperrzeiten
eingetreten. 

Darüber hinaus erlosch in weiteren 2.100 (2005: 1.300) Fällen der Anspruch
auf Leistungen, weil Arbeitsuchende Anlass für den Eintritt von Sperrzeiten
mit einer Dauer von insgesamt mindestens 21 Wochen gegeben hatten.

Die Fallzahlen für 2005 und 2006 sind nicht vergleichbar, weil die Zahlen für
2006 in zwölf Monaten, die Zahlen für 2005 in nur acht Monaten erhoben
wurden. 

Es sind insgesamt 
526.900 Sperrzeiten
festgestellt worden.
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10.25 Widersprüche und Klagen

Angelegenheiten nach dem Sozialgerichtsgesetz – Bereich SGB III

Die Zahl der Widersprüche und Verfahren vor den Sozialgerichten ist
bedingt durch den Wegfall der Arbeitslosenhilfe rückläufig. Den Hauptanteil
der Verfahren bildet im Widerspruchsverfahren mit rund 75 Prozent der
Bereich Arbeitslosengeld und mit weiteren rund 15 Prozent der Bereich
Aktive Arbeitsförderung.

Die Zahl der erhobenen Widersprüche gegen Entscheidungen der
Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit im Bereich SGB III ist im Jahr 2006
auf 361.000 (Vorjahr: 458.700), ohne Widersprüche Kindergeld, gesunken.

Die Zahl der erhobenen Klagen bei den Sozialgerichten hat sich ebenfalls
verringert, auf 38.600 (Vorjahr: 48.600). Auch die Zahl der erhobenen
Berufungsverfahren ist auf 3.500 (Vorjahr: 4.700) zurückgegangen.

Die Gesamtzahl der neu anhängigen Verfahren vor dem Bundes-
sozialgericht unter Beteiligung der BA (Revisionen, Nichtzulassungs-
beschwerden und Beiladungen) verringerte sich auf 361 Verfahren (Vorjahr:
481). Die Anzahl der eingelegten Revisionen verringerte sich auf 67
Verfahren (Vorjahr: 86). Auch die Zahl der Nichtzulassungsbeschwerden
war rückläufig von 339 im Vorjahr auf 240 Verfahren. Die Zahl der
Beiladungsfälle betrug 54 gegenüber 56 im Vorjahr.

Angelegenheiten der Familienkassen

Im Berichtsjahr wurden 136.955 Einsprüche gegen Entscheidungen über
das steuerliche Kindergeld erhoben. In 6.193 Fällen wurden
Verwaltungsentscheidungen vor den Finanzgerichten mit Klage angefoch-
ten; 112 Rechtsmittel wurden beim Bundesfinanzhof eingelegt. Darüber
hinaus wurden 32.419 Widersprüche gegen Entscheidungen über das sozi-
alrechtliche Kindergeld bzw. den Kinderzuschlag eingelegt. In 1.834 Fällen
wurden Klagen vor den Sozialgerichten erhoben; 56 Berufungen wurden bei
den Landessozialgerichten eingelegt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Die Zahl der Wider-
sprüche und Verfahren vor

den Sozialgerichten ist 
rückläufig.



1 1 1

B
E

R
IC

H
T ZU

M
 A

R
B

E
ITS

M
A

R
K

T

10.26 Bekämpfung des Leistungsmissbrauchs

In der Zeit vom 1. Januar 2005 bis Ende des Jahres 2006 war die BA auch
für die Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB II zuständig (§ 64 Absatz 2
SGB II). Anlässlich dieser erweiterten Verfolgungszuständigkeit ist die
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten neu strukturiert worden. Die im Jahr
2005 in allen Agenturen für Arbeit dafür eingerichteten Stellen verfolgten
und ahndeten deshalb auch im Jahr 2006 Ordnungswidrigkeiten, für die
schon früher die Verfolgungskompetenz der BA gegeben war und zusätzlich
die Fälle, die ihnen die Arbeitsgemeinschaften und die optierenden
Kommunen zuleiteten. Die organisatorische Änderung und gezielte
Maßnahmen zur Mitarbeiterqualifizierung haben sich positiv auf die
Entwicklung der Fallzahlen ausgewirkt. 

Wie in den Vorjahren betraf der weit überwiegende Teil der Ordnungs-
widrigkeiten Fälle von Leistungsmissbrauch nach § 404 Absatz 2 Nr. 26
SGB III. Auch im Bereich der Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB II lag der
Schwerpunkt beim Leistungsmissbrauch (§ 63 Absatz 1 Nr. 6 SGB II). Zu
berücksichtigen ist allerdings, dass aufgrund der Doppelzuständigkeit der
BA und der Behörden der Zollverwaltung für die Verfolgung von
Leistungsmissbrauch lediglich ein Teil der Verfahrenseinleitungen und
Sanktionen durch die BA erfolgt. 

Im Jahre 2006 haben die Agenturen für Arbeit mehr als 200.000 Fälle auf-
gegriffen. Davon wurden 87.000 Fälle zur weiteren Verfolgung an die
Behörden der Zollverwaltung abgegeben und in über 110.000 Fällen ein
Ordnungswidrigkeiten-Verfahren von Dienstellen der BA eingeleitet. In
nahezu 40.000 Fällen endeten diese Verfahren mit Verwarnungsgeldern
und Geldbußen in Höhe von insgesamt 13 Millionen EUR.
Fälle wegen Verdachts einer Straftat werden bereits seit dem Jahr 2004 in
erster Linie durch die Zollverwaltung verfolgt. Auch im Jahr 2006 kam es
deshalb nur in vergleichsweise wenigen Fällen direkt durch die BA zur
Abgabe an die Staatsanwaltschaft oder zur Erstattung einer Strafanzeige.  

Die organisatorische
Änderung und gezielte
Maßnahmen zur
Mitarbeiterqualifizierung
haben sich positiv auf die
Entwicklung der Fallzahlen
ausgewirkt. Es wurden mehr
als 200.000 Fälle aufgegriffen.



Die berechtigten Wünsche unserer Kunden zu erfüllen ist unser Erfolg und zugleich

eine Quelle unserer Zufriedenheit. Unser Prinzip „gute Dienstleistung“ gilt auch nach

innen: Bei der Arbeit helfen wir einander. Handlungsspielräume erkennen wir und nut-

zen wir. Unsere Entwicklung nehmen wir selbst in die Hand. Aus unseren Erfolgen 

lernen wir – aus unseren Fehlern erst recht.

KUNDEN- UND MITARBEITER-
ZUFRIEDENHEIT GEHEN HAND IN HAND. 

UNSERE MOTIVE



Regelmäßige Kundenbefragungen: Befragungen zu unserem Dienstleistungs-
angebot werden seit Ende 2005 in jedem Quartal durchgeführt. Besonders
erfolgreiche Umsetzungen (good practices) werden dabei anderen Agenturen zur
Verfügung gestellt. Eine besondere Stärke unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ist z. B. die Freundlichkeit im Umgang mit unseren Kunden. Unsere
telefonische Erreichbarkeit konnte z. B. durch die Einführung der Service Center
von ca. 30 Prozent auf ca. 80 Prozent gesteigert werden. 

Kundenreaktionsmanagement: Das im Jahr 2003 eingeführte Kundenreakti-
onsmanagement bietet unseren Kunden kompetente Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner für Anregungen, Lob oder Kritik. Sie greifen die Anliegen unse-
rer Kunden auf und suchen schnell und unbürokratisch nach Lösungen. 

Mitarbeiterbefragung: Seit 2003 wird die Mitarbeiterbefragung „Meine
Arbeitswelt“ durchgeführt, die ebenfalls wichtiger Bestandteil des Veränderungs-
prozesses ist. Die Ergebnisse bieten eine wichtige Orientierung für den weiteren
Reformweg. 

�
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UNSERE BILANZ



1 1 4 A N H A N G

A N H A N G

1 Einnahmen und Ausgaben 115

2 Arbeitslosigkeit und aktive Arbeitsförderung – Frauenanteile 119

3 Beiträge zur Kranken-, Renten-, Pflege- und Unfallversicherung 120

4 Kindergeld – Berechtigte, Kinder und Zahlbeträge 

nach Staatsangehörigkeit 121

5 Vorstand der Bundesagentur für Arbeit 122

6 Mitglieder des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit 123



1 1 5

A
N

H
A

N
G

Einnahmen und Ausgaben der BA und Finanzmittel des Bundes, der Länder 
und sonstiger Stellen im Haushaltsjahr 2006

Einnahmen/Ausgaben Haushaltssoll Istergebnis Gegenüber dem
HJ 2006 HJ 2006 Soll mehr oder

weniger (–)
EUR EUR EUR

I. Einnahmen der BA

1. Beiträge 49.826.000.000,00 51.176.403.044,88 1.350.403.044,88

2. Winterbau-Umlage 140.000.000,00 202.843.746,81 62.843.746,81

3. Umlage für das Insolvenzgeld 1.400.000.000,00 919.906.054,19 –480.093.945,81

4. Europäischer Sozialfonds (ESF) 155.000.000,00 302.862.491,86 147.862.491,86

5. Verwaltungskostenerstattungen 220.280.000,00 191.402.478,20 –28.877.521,80

6. Verwaltungskostenerstattung 

Grundsicherung für Arbeitsuchende 0,00 2.166.039.052,80 2.166.039.052,80

7. Mittel aus der Ausgleichsabgabe 120.000.000,00 128.149.741,25 8.149.741,25

8. Sonstige Einnahmen 203.500.000,00 295.979.362,30 92.479.362,30

Summe der Einnahmen 52.064.780.000,00 55.383.585.972,29 3.318.805.972,29

davon ab:

Summe der Ausgaben (Summe IV) 50.264.780.000,00 44.168.828.382,46 –6.095.951.617,54

Finanzierungssaldo 1.800.000.000,00 11.214.757.589,83 –9.414.757.589,83

Der Finanzierungsüberschuss wurde ausgeglichen durch:

Zuführung in die Rücklage –1.800.000.000,00 –11.214.757.589,83 9.414.757.589,83

II. Einnahmen vom Bund, den Ländern und sonstigen Stellen*)

1. Haushaltsmittel des Bundes*) 30.830.199.338,81

2. Haushaltsmittel der Länder 53.337.645,01

3. Finanzmittel sonstiger Stellen 11.599.222,84

Summe der Einnahmen aus anderen Haushalten und Stellen*) 30.895.136.206,66

Summe der Ausgaben für andere Haushalte und Stellen 30.895.136.206,66

Überschuss (+)/Fehlbetrag (–) 0,00

III. Gesamteinnahmen (Summe I und II) 86.278.722.178,95

Gesamtausgaben (Summe VI)*) 75.063.964.589,12

Überschuss (+)/Fehlbetrag (–) 11.214.757.589,83

*) Ausgaben für Kindergeld sind nicht enthalten, soweit diese durch die Familienkassen zu Lasten der Einnahmezweckbestimmung Kap. 6001 Tit. 011 01 – 
Lohnsteuer – ausgezahlt werden. Diese betrugen 2006 29.415.775.705,72 EUR.
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Einnahmen/Ausgaben Haushaltssoll Istergebnis Gegenüber dem
HJ 2006 HJ 2006 Soll mehr oder

weniger (–)
EUR EUR EUR

IV. 1. Ermessensleistungen der aktiven 3.300.000.000,00 2.482.814.843,13 817.185.156,87
Arbeitsförderung nach dem SGB III mit Ausnahme
der allgemeinen Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben (§ 98 Abs. 1 Nr. 1 SGB III),
der Leistungen nach §219 und 235a SGB III und der
Leistungen der Trägerförderung (§ 248 SGB III)
davon:
Integrationsorientierte Instrumente 1.413.797.092,29

Maßnahmekosten FbW 526.717.730,07
Trainingsmaßnahmen 165.586.435,93
Eingliederungszuschüsse 291.303.669,55
Personal-Service-Agenturen (PSA) 37.977.830,94
Beauftragung Dritter mit der Vermittlung 25.105.736,17

Sonstige Instrumente 367.105.689,63
Unterstützung Beratung/Vermittlung 76.148.969,63
Beauftragung mit Eingliederungsmaßnahmen 11.878.536,62
Sozialplanmaßnahmen (Restabwicklung) 42.522,92
Einstellungszuschüsse bei Neugründungen 38.438.485,47
Einstellungszuschüsse bei Vertretung 3.658.908,05
Weiterbildung Beschäftigter 13.973.118,23
Mobilitätshilfen 104.358.923,79
Maßnahmen vertiefter Berufsorientierung 4.049.747,99
Beschäftigung begleitende Eingliederungshilfen –22.560,98
Sozialpädagogische Begleitung 1.420.501,14
Jugendwohnheime –27.315,83
Freie Förderung 113.185.852,60

Marktersatz 178.318.699,97
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) 106.753.074,66
Infrastrukturförderung 2.955.581,46
Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM) Restabwicklung 68.610.043,85
Förderung benachteiligter Auszubildender 807.944.841,26
Unterhaltsgeld (Restabwicklung) 82.754.209,61

2. Sonstige Leistungen der aktiven Arbeitsförderung 9.813.500.000,00 8.637.788.116,60 –1.175.711.883,40
davon:
Förderung der Berufsausbildung 982.500.000,00 870.920.220,36 –111.579.779,64

Berufsausbildungsbeihilfe 550.000.000,00 505.608.064,61 –44.391.935,39
Lehrgangskosten berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen 432.500.000,00 365.312.155,75 –67.187.844,25

Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben 2.733.000.000,00 2.223.822.404,62 –293.216.866,94
Berufliche Rehabilitation (Pflicht) 2.379.000.000,00 2.223.822.404,62 –155.177.595,38
Berufliche Rehabilitation (Kann) 144.000.000,00 79.823.616,39 –64.176.383,61
Schwerbehindertenförderung 210.000.000,00 136.137.112,05 –73.862.887,95

Förderung der beruflichen Selbstständigkeit 3.121.000.000,00 2.580.529.801,18 –540.463.878,40
Überbrückungsgeld 1.996.000.000,00 1.470.536.121,60 –525.463.878,40
Existenzgründungszuschüsse 1.125.000.000,00 1.027.036.669,90 –97.963.330,10
Gründungszuschüsse 82.957.009,68 82.957.009,68

Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung 700.000.000,00 713.907.597,51 13.907.597,51

Einnahmen und Ausgaben der BA und Finanzmittel des Bundes, der Länder 
und sonstiger Stellen im Haushaltsjahr 2006
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Einnahmen/Ausgaben Haushaltssoll Istergebnis Gegenüber dem
HJ 2006 HJ 2006 Soll mehr oder

weniger (–)
EUR EUR EUR

Weitere Leistungen der aktiven Arbeitsförderung                  2.277.000.000,00       2.032.647.364,49      –244.352.635,51
Kurzarbeitergeld 410.000.000,00 32.941,71 –409.967.058,29
Transferkurzarbeitergeld 240.000.000,00 199.266.599,81 –40.733.400,19
Winterbauförderung (umlagefinanz.) 170.000.000,00 129.943.903,63 –40.056.096,37
Winterbauförderung (beitragsfinanz.) 75.000.000,00 95.745.986,10 20.745.986,10
Europäischer Sozialfond (ESF) 125.000.000,00 55.290.418,92 –69.709.581,08
Entgeltsicherung für Ältere 16.400.000,00 31.442.854,47 15.042.854,47
Förderung von Transfermaßnahmen 15.000.000,00 14.025.563,84 –974.436,16
Altersteilzeit 1.120.000.000,00 1.259.752.757,47 139.752.757,47
Beauftragung Dritter (Pflicht) 500.000,00 78.230,53 –421.769,47
Vermittlungsgutscheine 65.000.000,00 58.274.011,82 –6.725.988,18
Institutionelle Förderung 8.400.000,00 4.419.465,41 –3.980.534,59
Sonstige Ausgaben 31.700.000,00 267.331.640,46 235.631.640,46

3. Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts 
bei Arbeitslosigkeit und bei Zahlungsunfähigkeit 
des Arbeitgebers sowie Erstattungen an die Renten- 
und Pflegeversicherung 33.289.000.000,00 27.217.612.428,47 –6.071.387.571,53
davon:
Aussteuerungsbetrag 5.300.000.000,00 3.282.156.252,00 –2.017.843.748,00
Erstattung an die Rentenversicherung 
für arbeitsmarktbedingte Renten 204.000.000,00 200.419.912,16 –3.580.087,84
Arbeitslosengeld/Erstattung 
an ausländische Versicherungsträger 26.485.000.000,00 22.899.203,859,95 –3.585.796.140,05
Insolvenzgeld 1.300.000.000,00 835.832.404,36 –464.167.595,64

4. Sonstige Ausgaben zur Erfüllung der Aufgaben 
der BA einschl. Verwaltungsaufwendungen 3.862.280.000,00 5.830.612.994,26 1.968.332.994,26
davon:
Einzugsstellenvergütung 500.000.000,00 488.751.709,12 –11.248.290,88
Verwaltungsausgaben der BA 3.362.280.000,00 5.341.861.285,14 1.979.581.285,14
davon:
Personalausgaben SGB III 2.436.650.000,00 2.532.907.285,29 96.257.285,29
Bauinvestitionen SGB III 66.180.000,00 44.067.172,37 –22.112.827,63
Informationstechnik SGB III 303.500.000,00 250.625.631,45 –52.874.368,55
Sonstige Verwaltungsausgaben SGB III 555.950.000,00 424.042.573,64 –131.907.426,36
Verwaltungsausgaben SGB II 0,00 2.090.218.622,39 2.090.218.622,39
davon:
Personalausgaben SGB II 1.669.928.025,26
Bauinvestitionen SGB II 1.785.292,50
Informationstechnik SGB II 99.182.588,47
Sonstige Verwaltungsausgaben SGB II 319.322.716,16

Summe der Ausgaben 50.264.780.000,00 44.168.828.382,46 –6.095.951.617,54

Einnahmen und Ausgaben der BA und Finanzmittel des Bundes, der Länder 
und sonstiger Stellen im Haushaltsjahr 2006
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Einnahmen und Ausgaben der BA und Finanzmittel des Bundes, der Länder 
und sonstiger Stellen im Haushaltsjahr 2006

Einnahmen/Ausgaben Istergebnis
HJ 2006

EUR

V. Ausgaben für den Bund, die Länder und sonstige Stellen

1. Haushaltsmittel des Bundes
a) Anpassungsbeihilfen für Arbeitnehmer der Kohle- und 1.178.248,83

Stahlindustrie, Sonderprogramm EQJ: Kosten Durchführung 
Arbeitssicherstellungsgesetz 
(Kap. 1102 Tit. 681 11, 681 13, 636 01)

b) Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und gleichartige 
Leistungen (Kap. 1112) 30.353.166.855,77
darunter Tgr. 01 
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 30.161.853.058,47

c) Absicherung von ehemaligen Soldaten auf Zeit gegen die 
wirtschaftlichen Folgen der Arbeitslosigkeit
(Kap. 1403 Tit. 433 71) 24.419.497,06

d) Kindergeld (ohne steuerrechtliches Kindergeld)*)
(Kap. 1710 Tit. 636 11, 681 13, 681 18, 681 19) 243.074.853,19

e) Verwaltungskostenerstattung Familienleistungsausgleich 
nach dem Einkommensteuergesetz (Kap. 0803 Tit. 636 01) 187.000.000,00

f) Leistungen nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz für Empfänger 
von Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe bei Arbeitslosigkeit
(Kap. 2302 Tit. 681 02, 685 01, 685 08, 686 13) 21.272.685,42

g) Sonstiges
Kap. 0633 Tit. 684 02, Kap. 3003 Tit. 681 04, 
Kap. 3004 Tit. 685 07, Kap. 6096 Tit. 683 21 87.198,54

Summe der Bundesmittel *) 30.830.199.338,81

2. Haushaltsmittel der Länder 53.337.645,01
3. Finanzmittel sonstiger Stellen 11.599.222,84

Summe der Ausgaben für andere Haushalte und Stellen *) 30.895.136.206,66

VI. Gesamtausgaben (Summe IV und V) *) **) 75.063.964.589,12

*) Ausgaben für Kindergeld sind nicht enthalten, soweit diese durch die Familienkassen zu Lasten der Einnahmezweckbestimmung Kap. 6001 Tit. 011 01 – Lohnsteuer –
ausgezahlt werden. Diese betrugen 2006 29.415.775.705,72 EUR.

**) Ausgaben für die Kosten von Unterkunft und Heizung (KdU) in kommunaler Trägerschaft (§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II) hat die BA im Umfang von 12.030.372.981,29
EUR geleistet; diese sind ebenfalls nicht unter VI enthalten.

Die Gesamtausgaben betragen damit einschl. der Ausgaben für KdU 87.583.089.279,53 EUR (einschl. der Ausgaben für steuerrechtliches Kindergeld: 
116.998.864.985,25 EUR).
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Arbeitslosigkeit und aktive Arbeitsförderung: Frauenanteile
Merkmal Deutschland Westdeutschland Ostdeutschland

Absolut Frauenanteile in % Absolut Frauenanteile in % Absolut Frauenanteile in %
2006 2006 2005 2006 2006 2005 2006 2006 2005

Arbeitslose 
Zugang*) JS 3.019.561 43,9 44,6 2.045.315 44,2 45,5 974.246 43,4 42,6 
Bestand JD 2.149.118 47,9 46,2 1.439.639 47,9 45,9 709.479 47,9 46,8 
dar. Langzeitarbeitslose*) JD 796.402 49,6 45,9 522.732 48,5 42,3 273.670 51,9 51,8 
dar. Berufsrückkehrer*) JD 150.271 98,7 98,7 92.694 98,7 98,7 57.578 98,7 98,6 
Abgang*) JS 3.169.500 42,9 43,0 2.161.334 43,1 43,3 1.008.166 42,6 42,4 
dar. in Erwerbstätigkeit*)
(ohne Ausbildung) JS 1.103.151 36,1 36,5 705.283 35,8 36,3 397.868 36,6 36,8 

Arbeitslosenquote %
bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen1 JD 11,0 11,7 9,3 9,9  17,5 18,6 

Wichtige Leistungen der aktiven Arbeitsförderung (Bestände)

Berufliche Weiterbildung JD 118.790 48,5 52,4 81.390 49,1 53,7 37.400 47,3 49,6

Beschäftigung schaffende Maßnahmen:
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen JD 43.697 40,2 41,1 9.285 34,1 35,9 34.412 41,9 42,8 
Traditionelle Strukturanpassungsmaßnahmen JD 6.086 35,0 41,7 197    43,4 48,1  5.889 34,7 41,4

Förderung regulärer Beschäftigung
direkte Hilfen:
Eingliederungszuschuss JD 82.213 33,9 37,3 47.444 30,1 31,0   34.768 39,1 42,7
Einstellungszuschuss bei
Neugründungen JD 6.528 38,1 40,5 3.710 36,6 37,2 2.818 40,1 43,9 
Einstellungszuschuss bei Vertretung JD 406 55,2 62,7 164       50,8 66,7 242 58,2 61,0 
Arbeitsentgeltzuschuss JD 1.218    59,2 61,2 693       48,6 56,6 525       73,2 65,7 
Überbrückungsgeld bei Aufnahme 
einer selbstständigen Tätigkeit JD 63.153 28,8 27,1 48.658 27,8 25,9 14.495 32,2 31,0 

indirekte Hilfen:
Trainingsmaßnahmen JD 70.155 46,5 44,2 50.473 46,1 43,6 19.683 47,5 45,5 
Unterstützung der Beratung 3)

und Vermittlung (Bewilligungen) JS 1.944.003 49,5 49,6 1.059.290 884.713
Mobilitätshilfen (Bewilligungen) 3) JS 261.357 39,1 34,1 80.405 185.548

Bewerber für Berufsausbildungsstellen
Gemeldet im Berichtsjahr (Zugang) 2 763 46,2 46,4 559 46,9 46,7 204 44,2 45,4
Am Ende des Berichtsjahres 2

noch nicht vermittelt 49 45,1 45,4 33 46,0 45,7 16 43,3 44,3

*) Die Arbeitslosenzahl kann zurzeit nur für den Bestand in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Nationalität (Deutsche/Ausländer) ausgewiesen werden. Weitere Differenzierungen sowie
der vollständige Nachweis von Zu- und Abgängen in und aus Arbeitslosigkeit sind noch nicht möglich, da hierzu nur wenig verwertbare Meldungen von zugelassenen kommunalen Trägern
vorliegen. Deshalb werden ergänzende Auswertungen zur Verfügung gestellt, die allein auf dem IT-Vermittlungssystem beruhen und sich auf Kreise mit vollständigen Daten beschränken;
die 69 Kreise mit zugelassenen kommunalen Trägern wurden in die Auswertung also nicht einbezogen. Damit sind unverzerrte Angaben zu Strukturen und Veränderungen möglich.
Vorjahresvergleiche 2005 zu 2004 sind wegen Einführung des SGB II nur eingeschränkt möglich.  

1 Arbeitslose in % aller zivilen Erwerbspersonen (Abhängige, Selbstständige und mithelfende Familienangehörige
2 Berichtsjahr: 1. Oktober des Vorjahres bis 30. September des Berichtsjahres
3 Daten zu 2006 sind vorläufig

JD = Jahresdurchschnitt
JS = Jahressumme

Quelle: BA-Statistik-Datenzentrum 



1 2 0 A N H A N G

Beiträge zur Kranken-, Renten-, Pflege- und
Unfallversicherung 2006

Neben den Ausgaben für Entgeltersatzleistungen wurden bei den nachste-
henden Leistungsarten zusätzlich rund 12.376,0 Millionen Euro an Beiträ-
gen zur Sozialversicherung der Leistungsbezieher gezahlt.

Zusätzlich erstattete die BA für die Durchführung der Unfallversicherung der
Leistungsbezieher (einschließlich Verwaltungskosten) an die Unfallkasse des
Bundes einen Betrag in Höhe von 5,6 Millionen Euro.

1 Nur die wichtigsten Leistungsarten – auf Angaben über Arbeitslosenbeihilfe für ehemalige Soldaten auf Zeit, Arbeitslosengeld nach dem Entwicklungshelfergesetz usw. wurde verzichtet. 
2 Vom Bruttobetrag (Sp. 2 + Sp. 9) in Höhe von 982,3 Millionen EUR wurden 147,4 Millionen EUR (einschließlich Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung) zurückerstattet.
3 Unterhaltsgeld, Teilunterhaltsgeld, Anschlussunterhaltsgeld, Unterhaltsgeld für Behinderte, Unterhaltsgeld nach § 6 Abs. 1 BerRehaG.
4 Die Erstattungen der öffentlich-rechtlichen Träger/privaten Schädiger beliefen sich auf 3,3 Millionen EUR.

Leistungen1 Leistung Beiträge zur Beiträge zur Beiträge zur Sp. 3, 5 Sp 4, 6
(ohne Kranken- Renten- Pflege- und 7 und 8

Sp. 3, 5 und 7) versicherung versicherung versicherung

in Mio. EUR in Mio. EUR v. H. der in Mio. EUR v. H. der in Mio. EUR v. H. der in Mio. EUR v. H. der
Leistung Leistung Leistung Leistung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arbeitslosengeld 1 13.526,3 3.700,3 27,4 5.214,0 38,5 439,2 3,2 9.353,5 69,2
Insolvenzgeld 2 550,2 Sozialversicherungsbeiträge werden nur als Gesamtbetrag ausgewiesen 432,1 2

Unterhaltsgeld 3 53,9 17,1 31,7 23,5 43,6 2,0 3,7 42,6 79,0
Übergangsgeld 4 103,1 25,9 25,1 26,2 25,4 3,1 3,0 55,2 53,5
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Kindergeld – Berechtigte, Kinder und Zahlbeträge
nach Staatsangehörigkeit (Ende 2006)

Berechtigte Kinder
Insgesamt darunter Wohnsitz in Insgesamt darunter Wohnsitz in

Staats-
angehörigkeit 
der Berechtigten Deutschland Ausland Deutschland EU/ Türkei/ehem. Übrige Zahlbeträge

EWR-Staaten Jugoslawien Staaten insgesamt

deutsch 8.106.413 8.096.788 9.625 13.176.958 13.145.939 28.123 260 2.636 25.730.547.989
algerisch 818 816 2 1.693 1.682 11 0 0 3.324.157
belgisch 3.422 2.668 754 5.934 4.537 1.395 0 2 10.885.576
bosnisch-herzegow. 23.159 23.156 3 38.619 38.318 14 286 1 75.065.985
britisch 10.433 10.366 67 18.395 18.116 258 0 21 36.693.720
bulgarisch 2.672 2.671 1 3.568 3.562 6 0 0 6.891.877
dänisch 1.835 1.741 94 3.197 2.995 201 0 1 6.227.165
estnisch 124 123 1 179 168 11 0 0 341.936
finnisch 895 882 13 1.462 1.429 32 0 1 2.913.422
französisch 27.220 12.101 15.119 45.554 20.412 25.123 0 19 83.581.692
griechisch 45.548 45.198 350 77.527 72.724 4.793 4 6 157.192.600
irisch 938 933 5 1.629 1.607 19 3 0 3.202.755
isländisch 103 103 0 176 175 1 0 0 341.820
italienisch 87.489 86.370 1.119 150.276 144.003 6.237 2 34 303.724.292
kroatisch 28.327 28.324 3 45.039 44.994 18 26 1 87.154.026
lettisch 337 337 0 432 421 11 0 0 743.167
liechtensteinisch 442 442 0 758 755 3 0 0 1.462.339
litauisch 906 906 0 1.189 1.110 79 0 0 2.253.920
luxemburgisch 457 449 8 783 765 18 0 0 1.579.343
maltesisch 24 24 0 37 37 0 0 0 68.285
marokkanisch 11.071 11.064 7 24.885 24.867 18 0 0 50.106.379
mazedonisch 9.474 9.473 1 18.004 17.978 5 21 0 34.404.359
NATO-Angehörige 8.264 8.254 10 15.543 15.439 102 0 2 21.978.111
niederländisch 17.125 13.797 3.328 31.528 24.660 6.826 0 42 58.678.964
norwegisch 423 421 2 735 728 7 0 0 1.446.777
österreichisch 20.582 19.335 1.247 33.499 31.056 2.419 1 23 66.607.649
polnisch 45.145 45.040 105 70.182 59.372 10.810 0 0 144.437.369
portugiesisch 20.722 20.511 211 33.346 30.503 2.842 0 1 66.385.256
Rheinschiffer 13 12 1 20 10 10 0 0 65.102
schwedisch 1.312 1.302 10 2.427 2.366 57 3 1 4.753.728
schweizerisch 3.249 3.204 45 5.621 5.462 18 0 141 10.999.129
serb./montenegr. 72.220 72.218 2 147.353 145.764 45 1.542 2 297.049.877
slowakisch 1.156 1.152 4 1.693 1.446 242 0 5 3.567.686
slowenisch 2.523 2.521 2 3.800 3.680 116 4 0 7.405.036
ehem. sowjetisch 48.980 48.976 4 71.183 71.155 23 0 5 137.669.819
spanisch 14.526 13.736 790 23.102 21.785 1.311 1 5 46.914.483
tschechisch 6.941 5.347 1.594 10.703 7.667 3.036 0 0 22.924.646
türkisch 363.811 363.793 18 763.729 759.582 81 4.064 2 1.506.324.251
tunesisch 2.606 2.606 0 5.109 5.105 4 0 0 10.280.626
ungarisch 4.038 4.034 4 6.136 5.963 173 0 0 11.939.914
zyprisch 10 10 0 17 15 2 0 0 32.199
staatenlos 2.139 2.139 0 4.189 4.189 0 0 0 8.638.604
übrige 207.609 207.552 57 387.294 386.983 221 30 60 760.631.114

Insgesamt 9.205.501 9.170.895 34.606 15.233.503 15.129.524 94.721 6.247 3.011 29.787.437.144
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Vorstand der Bundesagentur für Arbeit

Frank-J. Weise

Vorsitzender des Vorstands

(im Amt seit 19. Februar 2004; Mitglied des Vorstands seit 29. April 2002)

Heinrich Alt

Mitglied des Vorstands

(im Amt seit 26. April 2002)

Raimund Becker

Mitglied des Vorstands

(im Amt seit 19. Februar 2004)
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Mitglieder des Verwaltungsrats der 
Bundesagentur für Arbeit 
Stand: 28. November 2006

Peter Clever

Vorsitz

Annelie Buntenbach

Stellv. Vorsitz

Arbeitnehmergruppe

Mitglieder

Annelie Buntenbach

Geschäftsführender Vorstand  

des DGB

Dr. Wilhelm Adamy

DGB-Bundesvorstand

Dipl.-Volkswirt, Abteilungsleiter

Isolde Kunkel-Weber

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

Ressortleiterin, Mitglied des Bundesvorstands

Kirsten Rölke

IG Metall

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Wilfried Woller

IG Bergbau, Chemie, Energie

Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands

Dietmar Schäfers

IG Bauen-Agrar-Umwelt

Stellv. Bundesvorsitzender

Michaela Rosenberger

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

Stellv. Vorsitzende
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Stellvertreter

Peter Deutschland

DGB-Landesbezirk Nord

Vorsitzender

Dr. Stephanie Odenwald

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands

Stefan Körzell

DGB-Bezirk Hessen-Thüringen

Vorsitzender

Arbeitgebergruppe

Mitglieder

Bertram Brossardt

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.

Hauptgeschäftsführer

Peter Clever

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Mitglied der Hauptgeschäftsführung

Günther Goth

Siemens AG

Leitung Corporate Personnel

Gerhard Handke

Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels e.V.

Rechtsanwalt, Hauptgeschäftsführer

Knuth Henneke

Metropol-Region Rhein-Neckar GmbH

Dipl.-Volkswirt, Bereichsleiter Personal

Ilka Houben

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Stellv. Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt
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Holger Schwannecke

BV/FV Deutsches Handwerk

Rechtsanwalt, Geschäftsführer

Stellvertreter

Wolfgang Bartel

GV/AGV Metallindustrie, Dipl.-Volkswirt

Mitglied der Geschäftsführung

Dr. Lutz Mackebrandt

CMS Societät für Unternehmensberatung AG

Unternehmensberater

Dr. Jürgen Wuttke

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Rechtsanwalt, Leiter der Abteilung Arbeitsmarkt 

Gruppe der öffentlichen Körperschaften

Mitglieder

Bernd Buchheit

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Ministerialdirektor

Andreas Schneider

Bundesministerium der Finanzen

Ministerialdirigent

Eva Maria Welskop-Deffaa

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Dipl.-Volksw. (Univ.), Abteilungsleiterin Gleichstellung

Dr. Arnold Knigge 

ehem. Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales

der Freien Hansestadt Bremen 

Staatsrat a. D.

Dieter Hillebrand, MdL

Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Baden-Württemberg

Staatssekretär



1 2 6 A N H A N G

Dr. Jürgen Aretz

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit

Staatssekretär 

Dr. Rosemarie Wilcken

Hansestadt Wismar

Bürgermeisterin

Stellvertreter

Christiane Voß-Gundlach

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Ministerialdirigentin

Margret Schlüter

ehem. im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen 

des Landes Brandenburg

Staatssekretärin a. D.

Eberhard Trumpp

Landkreistag Baden-Württemberg

Hauptgeschäftsführer



Vorsitzender
Peter Clever

Stellv. Vorsitzende
Annelie Buntenbach

Heinrich Alt
Mitglied des Vorstands (VG)

HS-BA Hochschule
Prof. Dr. Bernd

Reissert

SP II 1
Produktbetreuung/

Eingliederungsleistungen
SGB II

Michael Pflügner

SP II 11
Integrationsprozesse
Rolf Schumacher

SP II 12
Produkte zur
Eingliederung
Jürgen Opitz

SP II 13
Beratung der

Geschäftsführung der
ARGEn

Thomas Friedrich

SP II 3
Übergreifende

Aufgaben SGB II
Martina Musati

SP II 31
Querschnitt

Birgit Maaßen

SP II 32
Kommunikation und

Netzwerkmanagement
Harald Riedel

SP II 33
Monitoring

SGB II
Dagmar Hebmüller

SP II
Spezifische Produkte und Programme SGB II

Kay Senius

CF
Controlling/Finanzen

Dieter Wagon

CF 1
Controlling

Dr. Klaus Schuberth

IT 1
IT-Strategie

Ingo Engelhardt

IT 2
IT-Anforderungs-

management
Adelbert

Morgenthaler

IT 3
IT-Sicherheit

Klaus Pietsch

CF 2
Finanzen

Stephan Heuke

CF 3
Statistik

Hermann Roß

CF 4
Unternehmens-

entwicklung
Dr. Alexander

Schumann

CF 5
Steuerung

Infrastruktur
Michael Weiler

POE 2
Strategisches

Personalwesen/PE/
Qualifizierung/Rekru-

tierung
Michael Kühn

POE 3
Personalwirtschaft/

Personalrecht
Karsten Bunk

POE 4
Obere Führungskräfte

Rudolf Walczak

POE 5
Personalvertretungs-

angelegenheiten
Franz Ehrnsberger

POE 6
Organisations-
entwicklung

Dr. Antje Draheim

SWA
Strategie/Weiterent-
wicklung/Arbeitsmarkt
Otto-Werner Schade

SWA 1
Gesamtstrategie,

Neuentwicklung/Weiter-
entwicklung/Arbeits-

markt, Einkaufsstrategie
Mark Cliff Zofall

SWA 2
Produkt-und

Programmanalyse
Prof. Dr. Susanne

Rässler

SWA 3
Arbeitsmarktbericht-

erstattung
Silke Delfs

SWA 4
Internationale
Beziehungen
Dr. Günther

Schauenberg

SWA 41
Europavertretung

Brüssel
Kurt Berlinger

SWA 5
Marketing

Carsten Heller

IT
IT-Steuerung
Klaus Vitt

POE 1
Personalpolitik

Beatrix Behrens

SP II 2
Bereich SP II

Geldleistungen SGB II
Michael Schweiger

SP II 21
Materielles Leistungs-
und Eingliederungs-

recht
Franz-Josef Sauer

SP II 22
Leistungsverfahren

SGB II
Stephan Ehrhardt

SU III 1
Führungsunterstützung

SGB III
Jutta Cordt

SU III 11
Gesamt

Petra Heidinger

SU III 12
Nord

Christian Fränzel

SU III 13
Mitte

Thomas Würdinger

SU III 14
Süd
NN

SU III
Steuerung/Umsetzung SGB III

Rudolf Knorr

SU III 2
Verfahrensumsetzung

SGB III
Torsten Cords

SU III 21
Arbeitnehmer-

integration
Martin Detzler

SU III 22
Arbeitgeber

Friedrich Scheerer

SU III 23
Leistung

Detlef von der Laden

SP III 1
Aktive Arbeits-

förderung/Programm-
und Prozessbetreuung

SGB III
Dr. Markus Schmitz

SP III 11
Recht Aktive

Arbeitsförderung
Andreas Staible

SP III 12
Geschäftsprozesse/

Jobbörse
Dr. Volker Rebhan

SP III 13
Steuerung- und

Projektmanagement
Dr. Markus Schmitz

SP III 14
Handlungsprogramme

AN/AG SGB III/
Marktausgleich/

bes. Personengruppen
Peter Weißler

SP III
Spezifische Produkte und Programme SGB III

Dr. Sven Schütt

SP III 2
Aktive Arbeits-

förderung/Produkt-
betreuung SGB III

Klaus Oks

SP III 21
Beratung/Orientierung

/Information/U-25
Claudia Wolfinger

SP III 22
Förderung/Qualifi-

zierung/ESF
Sebastian Peine

SP III 23
Berufliche

Rehabilitation
Erika Faust

SP III 3
Geldleistungen SGB III

Dr. Manfred
Schnitzler

SP III 31
AN-Leistungen/Sozial-

versicherung der
Leistungsempfänger
Horst Armbrüster

SP III 32
AG-Leistungen-

/Leistungs-
missbrauch/Prozess-

vertretung
Michael Steffen

SP III 33
Kundenportal

Hans Dieter Munker

SU II 1
Führungsunterstützung

SGB II
Torsten Brandes

SU II 11
Gesamt

Dr. Renata Häublein

SU II 12
Nord

Uta Wiesner

SU II 13
Mitte

Joav Auerbach

SU II 14
Süd

Ewald Grossmann

SU II
Steuerung/Umsetzung SGB II

NN

SU II 2
Verfahrensumsetzung

SGB II
Torsten Brandes

SU II 3
Steuerung 

Fachdienste

ÄD Dr. Walther
Heipertz

PD Prof. Dr.
Reinhard Hilke

TBD Günter Sührer

Büro VG/VG1
Persönliche
Referentin

Martina Mittenhuber

Antikorruptions-
beauftragter

Helmut Franzreb

Personalrat
Hermann Lahm

Gleichstellungs-
beauftragte1

Jutta Popp

HPR
Eberhard Einsiedler

BA-Bildungs-
institut (BA–BI)
Dr. Nicole Cujai

BA-Service-
Haus (BA–SH)

zzt. Nikolaus Kroh

IT-Systemhaus 
(ITSYS)

Klaus Vitt

BA-Ge-
bäude-, Bau- und

Immobilienmanage-
ment GmbH (BGI)2

NN

Frank-J. Weise
Vorsitzender des Vorstands (VV)

Raimund Becker
Mitglied des Vorstands (VA)

Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg
Telefon 0911/179-0
Telefax 0911/179-2123

Organisationsplan der Zentrale
Stand: 01. Juni 2007

1 Besondere Rechtsstellung 
nach dem BGleiG

2 Privatrechtliche 
Gesellschaft mit der BA 
als Alleingesellschafterin

(FamKa)
Familienkasse
Bernhard Faß

Zentralstelle für
Arbeitsvermittlung 

(ZAV)
Monika Varnhagen

Verwaltungsrat der BA

IAB 
zzt. Prof. Dr. 

Ulrich Walwei

POE
Personal/Organi-

sationsentwicklung
Michael Kühn

Büro VV/VV 1
Persönlicher

Referent
Bernhard Henn

VV 2
Hauptstadt-
vertretung

Dr. Alexandros
Tassinopoulos

VV 3
Interne Revision
Oliver Dieterle

VV 4
Pressesprecher

John-Philip
Hammersen

VV 5
Büro der

Selbstverwaltung
Peter Höning

Büro VA/VA1
Persönliche
Referentin

Katja Wilken-Klein

VA2
Datenschutz/

Justiziariat
Walter Anhalt

VA3
BCA

Silvia Schäuble




