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A4 Ansätze zur integrierten  
Aus bildungsberichterstattung

A4.1 Quantitative Synopse zur  
relativen Bedeutung unterschiedlicher 
Bildungsgänge

Das System der beruflichen Bildung in Deutsch-
land schafft eine besonders enge Verbindung zur 
Beschäftigung und genießt unter den Jugendlichen 
ein hohes Ansehen. Es zeichnet sich durch eine 
hohe Differenzierung aus. Bedingt wird diese durch 
die unterschiedlichen Funktionen der verschiede-
nen Teilbereiche (von der Ausbildungsvorbereitung 
über die Vermittlung einer Teilqualifikation bis 
hin zum Erwerb eines Berufsabschlusses), durch 
die unterschiedlichen Lernorte (schulisch, dual, 
rein betrieblich und außerbetrieblich), durch die 
unterschiedlichen Finanzierungsformen (von rein 
staatlicher Finanzierung über Mittel der Arbeits-
verwaltung bis hin zu einer privaten Finanzierung) 
sowie – aufgrund der föderalen Struktur  – durch 
die unterschiedlichen Bildungssysteme in 16  Bun-
desländern. 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Analyse 
der Daten zur Ausbildungsbeteiligung von Ju-
gendlichen in Teilsegmenten des beruflichen 
Bildungssystems. Da sich die Zahlen der Teilneh-
mer / -innen an den unterschiedlichen Bildungs-
gängen nicht unabhängig voneinander entwickeln, 
ist es notwendig, den Zusammenhang zwischen 
den verschiedenen Segmenten bei der Analyse 
zu berücksichtigen und bei Veränderungen ein-
zelner Teilbereiche immer auch die Verbindung 
zu den übrigen Teilbereichen zu sehen. Um den 
Überblick zu erleichtern, werden die Eckdaten zu 
den unterschiedlichen Bildungsgängen synoptisch 
dargestellt. Der erste Teil der Synopse beschreibt 
die bundesweite Entwicklung von 1992 bis 2008. 
Der zweite Teil zeigt die unterschiedliche Situation 
in den 16 Bundesländern im Jahr 2008.

Im Rahmen der Synopse werden Anfänger / -innen 
folgender Bildungsgänge berücksichtigt:

�� Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 
30. September Y vgl. Kapitel A1,

�� vollqualifizierende schulische Berufsausbildung 
(Berufsfachschüler / -innen in BBiG / HwO-Beru-
fen, Berufsfachschüler / -innen, die einen Beruf 
außerhalb von BBiG / HwO-Berufen erlernen, 
sowie Schüler / -innen in Berufen des Gesund-
heitswesens) Y vgl. Kapitel A6.2, A6.3,

�� Jugendliche, die eine berufliche Grundbildung 
an beruflichen Schulen erwerben (in Berufs-
fachschulen, im schulischen Berufsgrundbil-
dungsjahr und im schulischen Berufsvorberei-
tungsjahr) Y vgl. Kapitel A6.1,

�� Schüler / -innen an Fachoberschulen / Fachgym-
nasien in der 11. Klassenstufe,

�� von der Bundesagentur für Arbeit finanzierte 
Teilnehmer / -innen an berufsvorbereitenden 
Maßnahmen bzw. Teilnehmer / -innen einer be-
trieblichen Einstiegsqualifizierung (EQ) Y vgl. 
Kapitel A7.1.

Die Zahlen der Studienanfänger / -innen sowie die 
Zahl der arbeitslosen Jugendlichen unter 20 Jahren 
ergänzen die Längs- und Querschnittbetrachtungen. 
Überdies werden bei der Betrachtung auf der Ebene 
der Bundesländer (Querschnitt) Zahlen zu den am 
31. Dezember noch nicht vermittelten Ausbildungs-
stellenbewerberinnen und -bewerbern sowie zu 
Personen in einer Beamtenausbildung des einfachen 
bis gehobenen Dienstes mit aufgenommen.

In den meisten Fällen werden Eintrittszahlen (An-
fänger / -innen, Zutritte) in die jeweiligen Bildungs-
gänge berichtet. Beim Vergleich der verschiedenen 
Bildungsgänge ist zu berücksichtigen, dass die Ver-
weildauer je nach Bildungsgang erheblich differie-
ren kann. Bisweilen ist sie nur unterjährig (wie bei 
einem Teil der berufsvorbereitenden Maßnahmen), 
und in zahlreichen anderen Fällen umfasst sie einen 
Regelzeitraum von 3 oder mehr Jahren (wie bei den 
meisten dualen Berufsbildungsgängen).

Als Referenzgröße zur Abschätzung der relativen 
Bedeutung der Bildungsgänge wird die Zahl der 
Absolventen / Absolventinnen aus den allgemeinbil-
denden Schulen herangezogen. Die Quoten zeigen, 
wie viele Angebote jeweils rechnerisch den Schul-
abgängern gegenüberstehen, unabhängig davon, 



98

Ta
be

lle
 A

4.
1-

1:
   A

nf
än

ge
r /

 -i
nn

en
 v

on
 B

ild
un

gs
gä

ng
en

, d
ie

 z
u 

ei
ne

m
 B

er
uf

sa
bs

ch
lu

ss
 fü

hr
en

 b
zw

. e
in

e 
be

ru
fli

ch
e 

G
ru

nd
bi

ld
un

g 
ve

rm
it

te
ln

 
vo

n 
19

92
 b

is
 2

00
8 

(a
bs

ol
ut

)

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Ve
rä

nd
er

un
ge

n 
20

08
 z

u 
20

07
Ve

rä
nd

er
un

ge
n 

20
08

 z
u 

19
92

Sc
hu

la
bg

än
ge

r/
-in

ne
n 

au
s 

al
lg

em
ei

n-
 

bi
ld

en
de

n 
Sc

hu
le

n
75

9.
73

7 
77

9.
73

7 
80

4.
02

0 
84

0.
52

7 
87

1.
55

2 
89

4.
90

6 
90

4.
63

7 
91

7.
66

9 
91

8.
74

8 
91

0.
78

4 
91

8.
99

7 
92

9.
80

6 
94

5.
38

1 
93

9.
27

9 
94

6.
76

6 
94

2.
12

9 
90

9.
78

3 
-3

2.
34

6 
-3

,4
 %

15
0.

04
6 

12
0 

O
ffi

zi
el

le
s 

G
es

am
ta

ng
eb

ot
72

1.
82

5 
65

5.
85

7 
62

2.
23

4 
61

6.
98

8 
60

9.
27

4 
61

3.
38

1 
63

5.
93

3 
65

4.
45

4 
64

7.
38

3 
63

8.
77

1 
59

0.
32

8 
57

2.
47

4 
58

6.
37

4 
56

2.
81

6 
59

1.
54

0 
64

4.
02

8 
63

5.
67

5 
-8

.3
53

 
-1

,3
 %

-8
6.

15
0 

88
 

N
eu

 a
bg

es
ch

lo
ss

en
e 

A
us

bi
ld

un
gs

-
pl

ät
ze

 z
um

 3
0.

09
 (B

Bi
G

 / H
w

O
) 

in
sg

es
am

t
59

5.
21

5 
57

0.
12

0 
56

8.
08

2 
57

2.
77

4 
57

4.
32

7 
58

7.
51

7 
61

2.
52

9 
63

1.
01

5 
62

1.
69

3 
61

4.
23

6 
57

2.
32

3 
55

7.
63

4 
57

2.
98

0 
55

0.
18

0 
57

6.
15

3 
62

5.
88

5 
61

6.
25

9 
-9

.6
26

 
-1

,5
 %

21
.0

44
 

10
4 

   
   

  d
ar

un
te

r: 
be

tri
eb

lic
he

k.
A

.
k.

A
.

k.
A

.
k.

A
.

k.
A

.
k.

A
.

k.
A

.
55

0.
23

1 
56

4.
37

9 
55

7.3
57

 
51

2.
52

4 
49

7.2
65

 
51

8.
92

8 
50

5.1
91

 
52

4.
20

6 
56

6.
01

9 
55

9.
48

1 
-6

.5
38

 
-1

,2
 %

k.
A.

k.
A.

   
   

  d
ar

un
te

r: 
au

ße
rb

et
rie

bl
ich

e
k.

A
.

k.
A

.
k.

A
.

k.
A

.
k.

A
.

k.
A

.
k.

A
.

80
.7

84
 

57
.31

4 
56

.8
79

 
59

.7
99

 
60

.3
69

 
54

.0
52

 
44

.9
89

 
51

.9
47

 
59

.8
66

 
56

.7
78

 
-3

.0
88

 
-5

,2
 %

k.
A.

k.
A.

BF
S 

in
 B

Bi
G

 / H
w

O
-B

er
uf

en
 1

. S
ch

ul
ja

hr
3.

69
7 

4.
10

0 
4.

29
6 

4.
64

4 
6.

78
7 

14
.5

50
 

15
.6

19
 

14
.5

53
 

13
.2

81
 

12
.8

30
 

12
.2

07
 

13
.4

66
 

17
.0

33
 

16
.1

94
 

16
.6

56
 

14
.7

64
 

12
.8

84
 

-1
.8

80
 

-1
2,

7 
%

9.
18

7 
34

8 

BF
S 

vo
llq

ua
lifi

zie
re

nd
 a

uß
er

ha
lb

 
BB

iG
 / H

w
O

 1
. J

ah
r 

49
.5

03
 

54
.9

82
 

53
.7

32
 

58
.0

67
 

62
.2

63
 

73
.7

97
 

76
.8

16
 

78
.6

91
 

87
.0

81
 

91
.7

09
 

10
1.

15
8 

11
5.

02
2 

11
8.

20
2 

12
0.

24
6 

11
9.

39
7 

11
6.

57
5 

11
3.

68
7 

-2
.8

88
 

-2
,5

 %
64

.1
84

 
23

0 

Sc
hü

le
r / 

-in
ne

n 
G

es
un

dh
ei

ts
w

es
en

  
1.

 S
ch

ul
ja

hr
47

.5
78

 
49

.4
26

 
51

.1
29

 
53

.3
21

 
53

.8
03

 
44

.7
03

 
44

.2
19

 
44

.1
88

 
42

.7
35

 
43

.5
00

 
45

.9
01

 
47

.7
96

 
46

.8
27

 
47

.4
95

 
49

.8
30

 
50

.5
32

 
49

.9
41

 
-5

91
 

-1
,2

 %
2.

36
3 

10
5 

Vo
llq

ua
lifi

zi
er

en
de

 s
ch

ul
is

ch
e 

 
Be

ru
fs

 au
sb

ild
un

g 
in

sg
es

am
t

10
0.

77
8 

10
8.

50
8 

10
9.

15
7 

11
6.

03
2 

12
2.

85
3 

13
3.

05
0 

13
6.

65
4 

13
7.

43
2 

14
3.

09
7 

14
8.

03
9 

15
9.

26
6 

17
6.

28
4 

18
2.

06
2 

18
3.

93
5 

18
5.

88
3 

18
1.

87
1 

17
6.

51
2 

-5
.3

59
 

-2
,9

 %
75

.7
34

 
17

5 

Ei
nt

rit
te

 in
 b

er
uf

sv
or

be
re

ite
nd

e 
M

aß
-

na
hm

en
 (i

m
 K

al
en

de
rja

hr
)

70
.4

00
 

72
.6

90
 

85
.5

21
 

96
.3

54
 

10
7.

08
6 

11
0.

52
3 

12
8.

14
5 

13
7.

61
8 

14
5.

13
0 

15
4.

19
2 

18
2.

99
7 

16
2.

69
2 

16
4.

22
7 

15
7.

25
0 

15
5.

51
6 

14
8.

81
9 

12
4.

18
4 

-2
4.

63
5 

-1
6,

6 
%

53
.7

84
 

17
6 

Ei
nt

rit
te

 in
 E

in
st

ie
gs

qu
al

ifi
zie

ru
ng

  
(im

 K
al

en
de

rja
hr

) 
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
6.

22
7 

29
.0

65
 

36
.9

57
 

37
.2

33
 

30
.6

98
 

-6
.5

35
 

-1
7,

6 
%

k.
A.

k.
A.

Sc
hü

le
r / 

-in
ne

n 
im

 B
er

uf
sv

or
be

re
itu

ng
sja

hr
37

.1
56

 
46

.4
64

 
51

.7
34

 
55

.5
12

 
65

.1
98

 
66

.3
64

 
66

.8
06

 
68

.6
06

 
72

.7
87

 
75

.8
10

 
79

.4
96

 
79

.2
84

 
80

.5
59

 
77

.6
67

 
71

.9
07

 
62

.0
77

 
55

.3
02

 
-6

.7
75

 
-1

0,
9 

%
18

.1
46

 
14

9 

Sc
hü

le
r / 

-in
ne

n 
im

 B
er

uf
sg

ru
nd

bi
ld

un
gs

ja
hr

 
(V

ol
lze

it)
31

.3
25

 
31

.5
89

 
34

.8
69

 
37

.9
24

 
39

.9
66

 
40

.2
29

 
40

.8
56

 
39

.6
77

 
41

.2
36

 
40

.4
95

 
43

.2
04

 
49

.2
16

 
48

.0
79

 
50

.1
37

 
47

.9
37

 
44

.0
31

 
44

.3
58

 
32

7 
-3

,6
 %

13
.0

33
 

14
2 

Be
ru

fs
fa

ch
sc

hü
le

r / 
-in

ne
n 

1.
 A

us
bi

ld
un

gs
-

ja
hr

 in
 B

ild
un

gs
gä

ng
en

, d
ie

 e
in

e 
be

ru
fli

ch
e 

G
ru

nd
bi

ld
un

g 
ve

rm
itt

el
n

11
0.

25
2 

11
9.

57
4 

13
0.

15
6 

13
1.

92
5 

14
0.

41
8 

14
1.

32
0 

14
3.

08
5 

14
1.

69
2 

14
9.

62
4 

15
1.

65
3 

16
1.

61
5 

17
8.

25
4 

19
4.

96
6 

20
2.

86
9 

20
2.

12
9 

18
9.

89
2 

17
9.

70
8 

-1
0.

18
4 

-5
,4

 %
69

.4
56

 
16

3 

Fa
ch

ob
er

sc
hü

le
r / 

-in
ne

n 
in

 d
er

 1
1.

 K
la

ss
e

23
.1

94
 

25
.2

25
 

29
.2

04
 

32
.1

29
 

36
.8

88
 

39
.7

69
 

41
.6

30
 

43
.9

71
 

45
.6

87
 

47
.5

50
 

51
.1

15
 

54
.3

64
 

57
.4

94
 

58
.6

44
 

61
.3

02
 

59
.7

83
 

62
.4

76
 

2.
69

3 
4,

5 
%

39
.2

82
 

26
9 

Fa
ch

gy
m

na
sia

st
en

/-i
nn

en
 in

 d
er

 1
1.

 K
la

ss
e

32
.4

15
 

31
.4

96
 

32
.9

24
 

33
.7

56
 

34
.6

48
 

34
.9

48
 

35
.1

58
 

37
.5

52
 

38
.6

02
 

40
.6

56
 

43
.0

82
 

44
.2

74
 

44
.5

31
 

46
.2

09
 

47
.4

77
 

57
.2

45
 

57
.5

12
 

26
7 

0,
5 

%
25

.0
97

 
17

7 

Bi
ld

un
gs

te
iln

eh
m

er
/-i

nn
en

 b
er

ufl
ic

he
 

G
ru

nd
 bi

ld
un

g 
in

sg
es

am
t

30
4.

74
2 

32
7.

03
8 

36
4.

40
8 

38
7.

60
0 

42
4.

20
4 

43
3.

15
3 

45
5.

68
0 

46
9.

11
6 

49
3.

06
6 

51
0.

35
6 

56
1.

50
9 

56
8.

08
4 

59
6.

08
3 

62
1.

84
1 

62
3.

22
5 

60
1.

08
0 

55
4.

23
8 

-4
6.

84
2 

-8
,2

 %
24

9.
49

6 
18

2 

St
ud

ie
na

nf
än

ge
r /

 -i
nn

en
29

0.
80

0 
27

9.
63

1 
26

7.
94

6 
26

2.
40

7 
26

7.
46

9 
26

7.
44

5 
27

2.
47

3 
29

1.
44

7 
31

4.
95

6 
34

4.
83

0 
35

8.
94

6 
37

7.
50

4 
35

8.
87

0 
35

6.
07

6 
34

4.
96

7 
36

1.
45

9 
39

6.
80

0 
35

.3
41

 
9,

8 
%

10
6.

00
0 

13
6 

A
rb

ei
ts

lo
se

 J
ug

en
dl

ic
he

 u
nt

er
   

20
 Ja

hr
en

 (J
ah

re
sd

ur
ch

sc
hn

it
t)

88
.2

15
 

90
.0

15
 

92
.4

15
 

95
.2

22
 1

07
.2

97
 1

13
.5

39
 1

08
.4

88
 1

01
.2

46
 1

01
.3

42
 1

00
.6

99
 1

00
.1

01
 

84
.2

99
 

75
.0

62
 1

23
.7

01
 1

08
.4

66
 

83
.3

94
 

66
.9

28
 -

16
.4

66
 -

19
,7

 %
-2

1.
28

7 
76

 

Ku
rs

iv
 g

ed
ru

ck
te

 Z
ah

le
n 

ve
rw

ei
se

n 
au

f v
or

lä
ufi

ge
 D

at
en

 b
zw

. a
uf

 S
ch

ät
zu

ng
en

.  
 

 
 

 
 

 
 

Ab
so

lv
en

te
n /

 A
bs

ol
ve

nt
in

ne
n 

al
lg

em
ei

nb
ild

en
de

r S
ch

ul
en

 o
hn

e 
Te

iln
eh

m
er

 / -
in

ne
n 

am
 z

w
ei

te
n 

Bi
ld

un
gs

w
eg

 (A
be

nd
ha

up
t-,

 A
be

nd
re

al
sc

hu
le

, A
be

nd
gy

m
na

siu
m

, K
ol

le
g)

 u
nd

 o
hn

e 
Te

iln
eh

m
er

 / -
in

ne
n 

an
 d

er
 S

ch
ul

fre
m

de
np

rü
fu

ng
 (e

nt
sp

re
ch

en
d 

de
n 

So
nd

er
au

sw
er

-
tu

ng
en

 fü
r d

en
 D

at
en

re
po

rt)
.

Di
e 

Za
hl

 d
er

 n
ie

de
rs

äc
hs

isc
he

n 
Ab

so
lv

en
te

n /
 A

bs
ol

ve
nt

in
ne

n 
m

it 
Re

al
sc

hu
l- 

od
er

 v
er

gl
ei

ch
ba

re
m

 A
bs

ch
lu

ss
 fü

r 2
00

4 
w

ur
de

 g
es

ch
ät

zt
. 

 
 

 
 

 
 

Ei
nt

rit
te

 in
 E

in
st

ie
gs

qu
al

ifi
zie

ru
ng

 in
 2

00
7 

in
kl

us
iv

e 
Ei

nt
rit

te
 in

 E
in

st
ie

gs
qu

al
ifi

zie
ru

ng
 n

ac
h 

ne
ue

m
 R

ec
ht

 (§
 2

35
b 

SG
B 

III
). 

 
 

 
 

 
 

 

Di
e 

Sc
hä

tz
un

g 
de

r b
et

rie
bl

ich
en

 u
nd

 a
uß

er
be

tri
eb

lic
he

n 
Ve

rtr
äg

e 
er

fo
lg

te
 a

b 
20

06
 a

uf
 e

in
er

 n
eu

en
 G

ru
nd

la
ge

. D
ie

se
 fü

hr
t z

u 
re

ch
ne

ris
ch

 d
eu

tli
ch

 h
öh

er
en

 A
nt

ei
le

n 
au

ße
rb

et
rie

bl
ich

er
 V

er
trä

ge
. D

es
ha

lb
 is

t d
er

 fü
r 2

00
6 

er
m

itt
el

te
 W

er
t n

ich
t m

it 
de

n 
Vo

rja
hr

es
-

w
er

te
n 

ve
rg

le
ich

ba
r. 

Ba
sis

 d
er

 Q
uo

te
nb

er
ec

hn
un

ge
n 

m
it 

Au
sn

ah
m

e 
de

r S
tu

di
er

qu
ot

e 
(B

as
is 

hi
er

: J
ah

rg
an

gs
st

är
ke

n)
 u

nd
 d

er
 A

rb
ei

ts
lo

se
nq

uo
te

 (B
as

is:
 E

rw
er

bs
pe

rs
on

en
) i

st
 d

ie
 Z

ah
l d

er
 S

ch
ul

ab
gä

ng
er

 / -
in

ne
n 

au
s 

al
lg

em
ei

nb
ild

en
de

n 
Sc

hu
le

n.

Q
ue

lle
: S

ta
tis

tis
ch

es
 B

un
de

sa
m

t, 
Bu

nd
es

ag
en

tu
r f

ür
 A

rb
ei

t, 
Bu

nd
es

in
st

itu
t f

ür
 B

er
uf

sb
ild

un
g  

 
 

 



99

Ta
be

lle
 A

4.
1-

2:
   A

nf
än

ge
r /

 -i
nn

en
 v

on
 B

ild
un

gs
gä

ng
en

, d
ie

 z
u 

ei
ne

m
 B

er
uf

sa
bs

ch
lu

ss
 fü

hr
en

 b
zw

. e
in

e 
be

ru
fli

ch
e 

G
ru

nd
bi

ld
un

g 
ve

rm
it

te
ln

 
vo

n 
19

92
 b

is
 2

00
8 

(in
 %

)

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Sc
hu

la
bg

än
ge

r/
-in

ne
n 

au
s 

al
lg

em
ei

n-
 

bi
ld

en
de

n 
Sc

hu
le

n
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0 
10

0,
0

10
0,

0 
10

0,
0

10
0,

0 
10

0,
0 

O
ffi

zi
el

le
s 

G
es

am
ta

ng
eb

ot
95

,0
84

,1
77

,4
73

,4
69

,9
68

,5
70

,3
71

,3
70

,5
70

,1
64

,2
61

,6
 

62
,0

59
,9

 
62

,5
68

,4
 

69
,9

N
eu

 a
bg

es
ch

lo
ss

en
e 

A
us

bi
ld

un
gs

ve
rt

rä
ge

 z
um

 
30

.0
9 

(B
Bi

G
 / H

w
O

) i
ns

ge
sa

m
t

78
,3

73
,1

70
,7

68
,1

65
,9

65
,7

67
,7

68
,8

67
,7

67
,4

62
,3

60
,0

 
60

,6
58

,6
 

60
,9

66
,4

 
67

,7

   
   

  d
ar

un
te

r: 
be

tri
eb

lic
he

k.
A.

k.
A.

k.
A.

k.
A.

k.
A.

k.
A.

k.
A.

60
,0

61
,4

61
,2

55
,8

53
,5

 
54

,9
53

,8
 

55
,4

60
,1 

61
,5

   
   

  d
ar

un
te

r: 
au

ße
rb

et
rie

bl
ich

e
k.

A.
k.

A.
k.

A.
k.

A.
k.

A.
k.

A.
k.

A.
8,

8
6,

2
6,

2
6,

5
6,

5 
5,

7
4,

8 
5,

5
6,

3 
6,

2

BF
S 

in
 B

Bi
G

 / H
w

O
-B

er
uf

en
 1

. S
ch

ul
ja

hr
0,

5
0,

5
0,

5
0,

6
0,

8
1,

6
1,

7
1,

6
1,

4
1,

4
1,

3
1,

4 
1,

8
1,

7 
1,

8
1,

6 
1,

4

BF
S 

vo
llq

ua
lifi

zie
re

nd
 a

uß
er

ha
lb

 B
Bi

G
 / H

w
O

 1
. J

ah
r 

6,
5

7,
1

6,
7

6,
9

7,
1

8,
2

8,
5

8,
6

9,
5

10
,1

11
,0

12
,4

 
12

,5
12

,8
 

12
,6

12
,3

 
12

,5

Sc
hü

le
r / 

-in
ne

n 
G

es
un

dh
ei

ts
w

es
en

 1
. S

ch
ul

ja
hr

6,
3

6,
3

6,
4

6,
3

6,
2

5,
0

4,
9

4,
8

4,
7

4,
8

5,
0

5,
1 

5,
0

5,
1 

5,
3

5,
3 

5,
5

Vo
llq

ua
lifi

zi
er

en
de

 s
ch

ul
is

ch
e 

 
Be

ru
fs

 au
sb

ild
un

g 
in

sg
es

am
t

13
,3

13
,9

13
,6

13
,8

14
,1

14
,9

15
,1

15
,0

15
,6

16
,3

17
,3

19
,0

 
19

,3
19

,6
 

19
,6

19
,3

 
19

,4

Ei
nt

rit
te

 in
 b

er
uf

sv
or

be
re

ite
nd

e 
M

aß
 na

hm
en

  
(im

 K
al

en
de

rja
hr

)
9,

3
9,

3
10

,6
11

,5
12

,3
12

,4
14

,2
15

,0
15

,8
16

,9
19

,9
17

,5
 

17
,4

16
,7

 
16

,4
15

,8
 

13
,6

Ei
nt

rit
te

 in
 E

in
st

ie
gs

qu
al

ifi
zie

ru
ng

  
(im

 K
al

en
de

rja
hr

) 
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

7
3,

1 
3,

9
4,

0 
3,

4

Sc
hü

le
r / 

-in
ne

n 
im

 B
er

uf
sv

or
be

re
itu

ng
sja

hr
4,

9
6,

0
6,

4
6,

6
7,

5
7,

4
7,

4
7,

5
7,

9
8,

3
8,

7
8,

5 
8,

5
8,

3 
7,

6
6,

6 
6,

1

Sc
hü

le
r / 

-in
ne

n 
im

 B
er

uf
sg

ru
nd

bi
ld

un
gs

ja
hr

 (V
ol

lze
it)

4,
1

4,
1

4,
3

4,
5

4,
6

4,
5

4,
5

4,
3

4,
5

4,
4

4,
7

5,
3 

5,
1

5,
3 

5,
1

4,
9 

4,
9

Be
ru

fs
fa

ch
sc

hü
le

r / 
-in

ne
n 

1.
 A

us
bi

ld
un

gs
ja

hr
 in

 B
ild

un
gs

-
gä

ng
en

, d
ie

 e
in

e 
be

ru
fli

ch
e 

G
ru

nd
bi

ld
un

g 
ve

rm
itt

el
n

14
,5

15
,3

16
,2

15
,7

16
,1

15
,8

15
,8

15
,4

16
,3

16
,7

17
,6

19
,2

 
20

,6
21

,6
 

21
,3

20
,2

 
19

,8

Fa
ch

ob
er

sc
hü

le
r / 

-in
ne

n 
in

 d
er

 1
1.

 K
la

ss
e

3,
1

3,
2

3,
6

3,
8

4,
2

4,
4

4,
6

4,
8

5,
0

5,
2

5,
6

5,
8 

6,
1

6,
2 

6,
5

6,
3 

6,
9

Fa
ch

gy
m

na
sia

st
en

/-i
nn

en
 in

 d
er

 1
1.

 K
la

ss
e

4,
3

4,
0

4,
1

4,
0

4,
0

3,
9

3,
9

4,
1

4,
2

4,
5

4,
7

4,
8 

4,
7

4,
9 

5,
0

6,
1 

6,
3

Bi
ld

un
gs

te
iln

eh
m

er
/-i

nn
en

 b
er

ufl
ic

he
 G

ru
nd

-
bi

ld
un

g 
in

sg
es

am
t

40
,1

41
,9

45
,3

46
,1

48
,7

48
,4

50
,4

51
,1

53
,7

56
,0

61
,1

61
,1

 
63

,1
66

,2
 

65
,8

63
,8

 
60

,9

St
ud

ie
na

nf
än

ge
r /

 -i
nn

en
k.

A
.

25
,5

25
,9

26
,8

28
,1

28
,5

29
,2

31
,3

33
,5

36
,1

37
,1

38
,9

 
37

,1
37

,0
 

35
,7

37
,1

 
40

,3

A
rb

ei
ts

lo
se

 J
ug

en
dl

ic
he

 u
nt

er
 2

0 
Ja

hr
en

  
(J

ah
re

sd
ur

ch
sc

hn
it

t)
k.

A
.

6,
5

7,
2

7,
9

9,
0

9,
6

9,
3

8,
5

6,
9

5,
8

5,
4

4,
5 

4,
2

7,
4 

6,
8

5,
3 

4,
3

Ku
rs

iv
 g

ed
ru

ck
te

 Z
ah

le
n 

ve
rw

ei
se

n 
au

f v
or

lä
ufi

ge
 D

at
en

 b
zw

. a
uf

 S
ch

ät
zu

ng
en

. 

Ab
so

lv
en

te
n /

 A
bs

ol
ve

nt
in

ne
n 

al
lg

em
ei

nb
ild

en
de

r S
ch

ul
en

 o
hn

e 
Te

iln
eh

m
er

 / -
in

ne
n 

am
 z

w
ei

te
n 

Bi
ld

un
gs

w
eg

 (A
be

nd
ha

up
t-,

 A
be

nd
re

al
sc

hu
le

, A
be

nd
gy

m
na

siu
m

, K
ol

le
g)

 u
nd

 o
hn

e 
Te

iln
eh

m
er

 / -
in

ne
n 

an
 d

er
 S

ch
ul

fre
m

de
np

rü
fu

ng
 (e

nt
sp

re
ch

en
d 

 
de

n 
So

nd
er

au
sw

er
tu

ng
en

 fü
r d

en
 D

at
en

re
po

rt)
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Di
e 

Za
hl

 d
er

 n
ie

de
rs

äc
hs

isc
he

n 
Ab

so
lv

en
te

n /
 A

bs
ol

ve
nt

in
ne

n 
m

it 
Re

al
sc

hu
l- 

od
er

 v
er

gl
ei

ch
ba

re
m

 A
bs

ch
lu

ss
 fü

r 2
00

4 
w

ur
de

 g
es

ch
ät

zt
.

Ei
nt

rit
te

 in
 E

in
st

ie
gs

qu
al

ifi
zie

ru
ng

 in
 2

00
7 

in
kl

us
iv

e 
Ei

nt
rit

te
 in

 E
in

st
ie

gs
qu

al
ifi

zie
ru

ng
 n

ac
h 

ne
ue

m
 R

ec
ht

 (§
 2

35
b 

SG
B 

III
). 

Di
e 

Sc
hä

tz
un

g 
de

r b
et

rie
bl

ich
en

 u
nd

 a
uß

er
be

tri
eb

lic
he

n 
Ve

rtr
äg

e 
er

fo
lg

te
 a

b 
20

06
 a

uf
 e

in
er

 n
eu

en
 G

ru
nd

la
ge

. D
ie

se
 fü

hr
t z

u 
re

ch
ne

ris
ch

 d
eu

tli
ch

 h
öh

er
en

 A
nt

ei
le

n 
au

ße
rb

et
rie

bl
ich

er
 V

er
trä

ge
. D

es
ha

lb
 is

t d
er

 fü
r 2

00
6 

er
m

itt
el

te
 W

er
t n

ich
t m

it 
 

de
n 

Vo
rja

hr
es

w
er

te
n 

ve
rg

le
ich

ba
r. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ba
sis

 d
er

 Q
uo

te
nb

er
ec

hn
un

ge
n 

m
it 

Au
sn

ah
m

e 
de

r S
tu

di
er

qu
ot

e 
(B

as
is 

hi
er

: J
ah

rg
an

gs
st

är
ke

n)
 u

nd
 d

er
 A

rb
ei

ts
lo

se
nq

uo
te

 (B
as

is:
 E

rw
er

bs
pe

rs
on

en
) i

st
 d

ie
 Z

ah
l d

er
 S

ch
ul

ab
gä

ng
er

 / -
in

ne
n 

au
s 

al
lg

em
ei

nb
ild

en
de

n 
Sc

hu
le

n.
 

Q
ue

lle
: S

ta
tis

tis
ch

es
 B

un
de

sa
m

t, 
Bu

nd
es

ag
en

tu
r f

ür
 A

rb
ei

t, 
Bu

nd
es

in
st

itu
t f

ür
 B

er
uf

sb
ild

un
g 



100

ob diese Angebote mit aktuellen oder früheren 
Absolventen / Absolventinnen (Altbewerber)74 aus 
allgemeinbildenden Schulen besetzt werden. Die 
Quoten zu den Studienanfängern und den arbeits-
losen Jugend lichen unter 20 Jahren werden anders 
berechnet. Die Basis für die Quotenberechnung 
bilden im Fall der Studierquote die Jahrgangsstär-
ken und bei der Arbeitslosenquote die Zahl der 
Erwerbs personen in dieser Altersgruppe.

Bundesweite Entwicklung von 1992 bis 2008

Im Vergleich zum Vorjahr ist die bundesweite Zahl 
der Absolventen / Absolventinnen aus allgemein-
bildenden Schulen im Jahr 2008 um 32.346 auf 
909.783 (-3,4 %) zurückgegangen. Auf das Jahr 1992 
mit 759.737 Absolventen / Absolventinnen aus allge-
meinbildenden Schulen bezogen ist die Zahl jedoch 
um ein Fünftel angestiegen. Aufgrund des demo-
grafischen Wandels ist künftig weiterhin mit einer 
rückgängigen Zahl an Absolventen / Absolventinnen 
zu rechnen75 Y Tabelle A4.1-1.

Hinsichtlich des „offiziellen Gesamtangebots“ an Aus-
bildungsstellen im Jahr 2008 konnte sich der posi-
tive Wachstumstrend der letzten beiden Jahre nicht 
fortsetzen. Mit 635.675 lag das Angebot um 1,3 % 
niedriger als im Jahr 2007 (644.028). Mit bundes-
weit 616.259 neu abgeschlossenen Ausbildungsver-
trägen verringerte sich die Zahl im Vergleich zum 
Vorjahr um 1,5 %.76

Aufgrund der demografischen Entwicklung ent-
spannte sich auch im Jahr 2008, trotz der rückgän-
gigen Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsver-
träge, die Lage auf dem Ausbildungsstellenmarkt.77 

74 Zur Problematik der Altbewerber / -innen Y vgl. Kapitel A3.1.
75 Durch die doppelten Abiturjahrgänge (G8) im Saarland (2009), Hamburg (2010), 

Bayern und Niedersachsen (2011), Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Bran-
denburg (2012), NRW und Hessen 1. Etappe (2013) und Hessen 2. Etappe (2014) 
wird die demografische Entwicklung in den entsprechenden Ländern verzerrt.

76 Die in den Übersichten aufgeführten Daten zu den außerbetrieblichen Ausbil-
dungsverträgen beruhen bis 2008 auf Schätzungen. Das Schätzverfahren wurde 
2006 umgestellt, sodass die Daten ab 2006 nicht mit den Vorjahren vergleichbar 
sind. Ab 2009 wird erstmals das Merkmal außerbetrieblich mit den neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträgen ausgewiesen Y vgl. Kapitel A1.1.

77 Vgl. hierzu Ulrich u. a. (2008). Zu Schätzungen des demografischen Wandels und 
dessen Folgen bis 2020 siehe Ulmer / Ulrich (2008).

Waren es 2007 rechnerisch78 beispielsweise noch 66 
von 100 Absolventen / Absolventinnen aus allge-
meinbildenden Schulen, die einen Ausbildungsplatz 
fanden, stieg diese Zahl 2008 auf knapp 68 von 100 
an Y Tabelle A4.1-2.

Die Anzahl der Eintritte in eine vollqualifizierende 
schulische Berufsausbildung an Berufsfachschulen 
und Schulen des Gesundheitswesens ist mit 176.512 
(-2,9 % zum Vorjahr) erneut rückläufig. Im lang-
fristigen Vergleich bleibt die Zahl der Eintritte im 
Vergleich zu 1992 weiterhin auf einem sehr hohen 
Niveau. Waren es 1992 noch 100.778 Anfänger /  
-innen, die eine vollqualifizierende schulische Be-
rufsausbildung aufnahmen, so ist die Zahl über die 
Jahre um etwa 76.000 (knapp 76 %) angestiegen. 

Trotz rückläufiger Absolventen an allgemeinbilden-
den Schulen stieg die Zahl der Studienanfänger / -in-
nen 2008 um fast 10 % auf 396.800 und hat damit 
einen neuen Höchststand erreicht. Im Vergleich zu 
1992 (290.800) ist die Zahl der Studienanfänger / -in-
nen um 36 % ange stiegen.

Ziel der Maßnahmen zur Integration in Berufsaus-
bildung (Übergangsbereich) ist es, die Chancen der 
Teilnehmer / -innen auf dem Ausbildungsmarkt zu 
verbessern. Im Laufe der Jahre hat sich ein breites 
Spektrum an unterschiedlichen Maßnahmen ent-
wickelt.79 1992 befanden sich 304.742 Jugendliche 
(rechnerisch 40 von 100 Absolventen / Absolven-
tinnen) im Übergangsbereich.80 Bis zum Jahr 2006 
ist der Übergangsbereich, insbesondere aufgrund 
fehlender Ausbildungsplätze, kontinuierlich gewach-
sen. Seit 2006 sind die Teilnehmerzahlen rückläufig. 
2008 befanden sich 551.970 Jugendliche in Maß-
nahmen zur Integration in Berufsausbildung, dies 

78 Langfristige Erfahrungen im Zusammenhang mit der Vorausschätzung der Aus -
bildungsplatznachfrage legen als Faustregel nahe, dass eine ausreichende Versor-
gung ungefähr dann erreicht wird, wenn das rechnerische Verhältnis zwischen der 
Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge und der Zahl der aktuellen 
Absolventen und Absolventinnen aus den allgemeinbildenden Schulen über die 
Jahre hinweg mindestens 66 % beträgt. Zur „rechnerischen Einmündungsquote“ 
vgl. Ulrich u. a. (2008).

79 Y Vgl. Kapitel A7.1 und BIBB-Datenreport 2009, Kapitel A7.
80 Im Rahmen des Projektes der „Integrierten Ausbildungsberichterstattung“ 

laufen aktuell Bemühungen, auch den bisher kaum überschaubaren Sektor der 
Integra tionsmaßnahmen in Ausbildung (Bildungsbereich) möglichst vollständig zu 
erfassen Y vgl. Kapitel A4.2.
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entspricht einem Rückgang von 8,2 % gegenüber 
dem Vorjahr. 

Betrachtet man die Maßnahmen zur Vermittlung 
beruflicher Grundkenntnisse 2008, so zeigen sich 
folgende Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr: 

�� Eintritte in berufsvorbereitende Maßnahmen 
(BVB): 124.184 (-16,6 %), 

�� Eintritte in Einstiegsqualifizierungen (EQJ / EQ): 
30.698 (-17,6 %),

�� Schüler / -innen im Berufsvorbereitungsjahr 
(BVJ): 55.302 (-10,9 %), 

�� Schüler / -innen im Berufsgrundbildungsjahr 
(BGJ): 44.358 (-3,6 %),

�� Berufsfachschüler / -innen im 1. Schuljahr in Bil-
dungsgängen, die eine berufliche Grundbildung 
vermitteln: 179.708 (-5,4 %).

Für diese Entwicklungen sind verschiedene Faktoren 
verantwortlich. Zum einen entlastet der Rückgang 
an Absolventen / Absolventinnen der allgemeinbil-
denden Schulen den Übergangsbereich stärker, als 
der Angebotsrückgang an Ausbildungsplätzen ihn 
belastet. Daneben wirkt auch die steigende Zahl an 
Studienanfängern mit dem Höchstwert im aktuellen 
Berichtsjahr 2008 entlastend.

Stabil geblieben ist hingegen die Zahl der Schüler  /  
 -innen an Fachgymnasien mit 57.512 im Jahr 2008. 
Seit 1994 (32.924) ist die Zahl der Schüler / -innen 
kontinuierlich gestiegen. Die Zahl der Fachoberschü-
ler / -innen in der 11. Klassenstufe ist nach einem 
kleinen Einbruch im Jahr 2007 wieder gestiegen und 
übertrifft mit 62.476 Schülern auch das Rekordjahr 
2006. Seit 1992 hat sich die Zahl fast verdreifacht. 
Der seit einigen Jahren zu beobachtende deut-
liche Anstieg der bei der Bundesagentur für Arbeit 
gemeldeten Ausbildungsstellenbewerber / -innen mit 
Fachhochschulreife81 deutet darauf hin, dass ein 
nennenswerter Teil der Absolventen / Absolventin-
nen der Fachoberschule auf den direkten Übergang 
an eine Hochschule verzichtet und zunächst einen 
Ausbildungsplatz im dualen Berufsbildungssystem 
anstrebt. Bei den Jugendlichen, die den Besuch einer 
Fachoberschule wählen, handelt es sich oftmals um 

81 Vgl. dazu zuletzt: Bundesagentur für Arbeit (2008b).

Jugendliche mit einem mittleren Schulabschluss, die 
bei ihren ersten Bewerbungsversuchen um eine Aus-
bildungsstelle erfolglos blieben und die durch eine 
höhere schulische Qualifikation versuchen, ihre Ein-
trittschancen zu optimieren (vgl. BIBB-Datenreport 
2009, Kapitel A3.3).

Entwicklung in den Bundesländern  
von 1992 bis 2008

Die Bedeutung der einzelnen Bildungsgänge auf 
der Ebene der einzelnen Bundesländer für das Jahr 
2008 ist unterschiedlich. 

In Y Tabelle A4.1-3 werden zum einen die absolu-
ten Zahlen und zum anderen ihre relative Bedeutung, 
be zogen auf jeweils 1.000 Absolventen / Absolventin-
nen aus allgemeinbildenden Schulen, berichtet. Die 
Angabe der relativen Bedeutung erfüllt den Zweck, 
interregionale Vergleiche zwischen den 16 Bundeslän-
dern zu ermöglichen, deren Bevölkerungsumfang zum 
Teil erheblich variiert. Es ist allerdings zu bedenken, 
dass es sich bei den relativen Werten um rechnerische 
Größen handelt. Übergangsquoten werden hierbei 
ebenso wenig widergespiegelt wie Pendlerbewegun-
gen.82 Die Quoten belegen somit, wie viele Angebote 
jeweils rechnerisch den einheimischen Schulabgän-
gern gegenüberstehen (unabhängig davon, ob diese 
Angebote letztendlich von aktuellen oder früheren 
Schulabgängern, von einheimischen oder auswärti-
gen Jugendlichen besetzt werden). Sie geben dem-
nach eher Auskunft über die Qualifizierungsseite als 
über die Nachfrageseite.

Die Tabelle A4.1-3 zeigt, dass der Angebotsumfang 
der verschiedenen Bildungsgänge zwischen den ein-
zelnen 16 Bundesländern zum Teil erheblich variiert. 
Im Folgenden sollen nur einige Beispiele genannt 
werden, die diese Unterschiede im Angebotsumfang 
verdeutlichen:

Sowohl in den neuen als auch in den alten Bun-
desländern zeigt sich ein Rückgang der Schulab-
gänger / -innen aus allgemeinbildenden Schulen. 
Während sich die Anzahl der Abgänger / -innen in 

82 Vgl. zur länderübergreifenden Mobilität der Ausbildungsstellenbewerber / -innen 
und Auszubildenden auch BIBB-Datenreport 2009, Kapitel A3.2.
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den neuen Bundesländern um 1,4 % reduziert hat, 
verzeichnen die neuen Bundesländer einen Rück-
gang von insgesamt 11,8 %. Hervorzuheben sind je-
doch auch hier die Unterschiede zwischen Sachsen-
Anhalt, wo die Zahl der Schulabgänger / -innen um 
38 % zurückgegangen ist, und Mecklenburg-Vor-
pommern, das einen Anstieg von 39 % verzeichnet 
hat.83

Vergleicht man die relative Anzahl der neuen 
Ausbildungsverträge pro 1.000 Absolventen / Absol-
ventinnen, so unterscheidet sich die Zahl zwischen 
alten und neuen Bundesländern kaum. Zwischen 
den Ländern zeigen sich jedoch große Unterschiede: 
So verzeichnet das Land Hamburg 927 neue Ausbil-
dungsverträge pro 1.000 Absolventen / Absolventin-
nen, das Land Mecklenburg-Vorpommern hingegen 
nur 517.84

Betrachtet man die Anzahl der neu abgeschlosse-
nen Ausbildungsverträge nach betrieblichen und 
außerbetrieblichen, so zeigt sich ein differenzier-
teres Bild. Trotz der Ausweitung des Angebots an 
außerbetrieblichen Ausbildungsstellen in den alten 
Bundesländern, die sich vor allem auf die stark 
besiedelten Räume bzw. Regionen mit schwieriger 
Beschäftigungslage konzentrierten85, bleibt diese 

83 Der Grund für diesen eklatanten Unterschied ist in den doppelten Abiturjahrgän-
gen 2007 bzw. 2008 zu finden. So wurden im Jahr 2007 in Sachsen-Anhalt die 
doppelten Abiturjahrgänge entlassen und 2008 in Mecklenburg-Vorpommern. 
Siehe dazu Sekundarstufe II / Gymnasiale Oberstufe auf der Seite des Sekretariats 
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland. Vgl. www.kmk.org / no_cache / bildung-schule / allgemeine-
bildung / sekundarstufe-ii-gymnasiale-oberstufe.html?sword_list %5B0 
%5D = sekundarstufe&sword_list %5B1 %5D = ii.

84 Es gibt in Hamburg zwar im Vergleich überdurchschnittlich viele neue Ausbil-
dungsverträge, doch ist hierbei zu beachten, dass z. B. im Jahr 2006 mehr als ein 
Drittel der registrierten Ausbildungsstellen von Auszubildenden besetzt wurden, 
die nicht in Hamburg wohnten. Auch 2008 dürfte sich dieses Ergebnis nicht 
nennenswert verändert haben (vgl. dazu Bundesministerium für Bildung und 
Forschung 2008). Demnach kommen annähernd 10 % der Auszubildenden in 
Hamburg aus Niedersachsen und fast 16 % aus Schleswig-Holstein. Im Vergleich 
zur Einpendlerzahl ist die Auspendlerzahl aus Hamburg eher gering, sodass die 
Hamburger Auszubildenden (genauer: Auszubildende mit Wohnsitz in Hamburg) 
einem starken Konkurrenzdruck ausgesetzt sind.

85 In den 43 Arbeitsagenturbezirken mit einer überdurchschnittlich hohen Arbeits-
losenquote von 9 % und mehr wurden deutlich mehr als 11.000 zusätzliche 
außerbetriebliche Ausbildungsstellen vermeldet, während es in den 47 Regionen 
mit einer Arbeitslosenquote von unter 6 % weniger als 6.000 waren. In Regionen 
mit hoher Arbeitslosenquote und in den Großstädten sind besonders häufig 
Bewerber / -innen in fortgeschrittenem Alter zu finden. Untersuchungen belegen, 
dass sowohl ältere Bewerber / -innen als auch Bewerber / -innen mit Migrations-
hintergrund zu den Risikogruppen auf dem Ausbildungsmarkt zählen. Vgl. dazu 
Beicht / Friedrich / Ulrich 2007.

Ausbildungsform auch 2008 in den neuen Bundes-
ländern bedeutsamer.86 Während die Zahl der außer-
betrieblichen Ausbildungsverträge je 1.000 Schul-
abgänger / -innen in den neuen Bundesländern im 
Durchschnitt bei 182 liegt, befinden sich in den alten 
Bundesländern nur 36 von 1.000 Absolventen / Ab-
solventinnen in einer außerbetrieblichen Ausbildung. 

Andererseits stehen je 1.000 Schulabgänger / -innen 
in Mecklenburg-Vorpommern 402 neue rein betrieb-
liche Ausbildungsverträge (769 im Saarland) gegen-
über. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 615.87

Durch den Rückgang der Schulabgänger / -innen so-
wie den hohen Anteil außerbetrieblicher Ausbildung 
stellt sich die Situation auf dem Ausbildungsstellen-
markt in Ostdeutschland inzwischen besser dar als 
in Westdeutschland.88

Vergleicht man die vollqualifizierende schulische 
Berufsausbildung zwischen neuen und alten Bun-
desländern, so zeigt sich auch hier ein deutlicher 
Unterschied. Während in den alten Ländern 179 je 
1.000 Schulabgänger / -innen eine solche Ausbildung 
aufnehmen, sind es in den neuen Ländern 263. 
Hervorzuheben sind beispielsweise die Unterschiede 
zwischen Sachsen mit 361 je 1.000 Schulabgän-
gern / Schulabgängerinnen und Hessen mit 71.

Auch die Zahl der Schüler / -innen und im Berufs-
grundbildungsjahr (BGJ), in der Berufsfachschule 
(BFS), die eine berufliche Grundbildung vermittelt, 
im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und in der Fach-
oberschule unterscheidet sich erheblich zwischen 
den alten und neuen Bundesländern. Während in 
den alten Bundesländern 405 pro 1.000 Schulabgän-
ger / -innen an diesen Bildungsgängen teilnehmen, 
sind es in den neuen Ländern nur 242. Besonders 
hoch sind die Unterschiede zwischen Brandenburg 
(96) und dem Saarland (699) Y Tabelle A4.1-3.

In Ländern mit guter Beschäftigungslage und einer 
hohen Wirtschaftskonzentration gibt es überdurch-

86 Vgl. Eberhard / Ulrich 2009.
87 Zur Schätzung des betrieblichen und außerbetrieblichen Ausbildungsvertragsum-

fangs siehe Ulrich u. a. 2008.
88 Zur Ausbildungsplatzsituation in Ostdeutschland siehe Troltsch / Walden / Zopf 

2009.
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schnittlich viele betriebliche Ausbildungsangebote.89 
Dies gilt auch für die Stadtstaaten. Allerdings steigt 
bei den Ländern mit einem überdurchschnittlich 
günstigen und aussichtsreichen Angebot an betrieb-
lichen Ausbildungsplätzen auch die Einpendlerzahl. 
So ist zum Beispiel in ländlichen Regionen mit 
geringer Einwohnerdichte eine ausgeprägte Bereit-
schaft zur regionalen Mobilität zu erkennen. Unter 
Druck geraten dadurch besonders einheimische 
Schulabgänger / -innen in Ballungszentren, die sich  – 
trotz günstiger Beschäftigungslage – einem starken 
Konkurrenzdruck ausgesetzt sehen Y Kapitel  A1.3.90 
Schulische Bildungssysteme sind hingegen eher 
beschäftigungsunabhängig.

(Regina Dionisius, Stefan Schwäbig)

89 Vgl. hierzu Ulrich u. a. 2008.
90 In der BA / BIBB-Bewerberbefragung 2008 gaben 30 % der Bewerber / -innen aus 

den Regionen mit weniger als 150 Einwohnern je qkm an, sich auch auf Lehrstel-
len beworben zu haben, die mehr als 100

A4.2 Indikatoren zum Übergang Schule – 
Arbeitswelt

Nach dem Verlassen der allgemeinbildenden Schule 
versuchen junge Menschen durch berufliche Qua-
lifizierung den Einstieg ins Erwerbsleben vorzube-
reiten. Die Möglichkeiten und Wege dafür sind sehr 
vielfältig und unübersichtlich. Der Berufsbildungs-
bericht der Bundesregierung enthält seit 2003 eine 
Übersicht von Bildungsgängen im Anschluss an die 
allgemeinbildenden Schulen. Hier wird das Spek-
trum des Übergangs anhand verschiedener Eckda-
ten aufgespannt Y vgl. Kapitel A4.1. Bislang bleibt 
jedoch unklar, wie viele Jugendliche sich in den 
verschiedenen Bildungsgängen des Übergangsbe-
reichs befinden; zudem gibt es keine systematische 
Übersicht über die unterschiedlichen Angebote an 
beruflichen Qualifizierungsmöglichkeiten Y vgl. 
Kapitel A7.1.

Mit Unterstützung und Förderung des Bundesmi-
nisteriums für Forschung und Bildung haben die 
Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 
sowie das Bundesinstitut für Berufsbildung es über-
nommen, ein bundeseinheitliches Berichtssystem zu 
entwickeln, mit dessen Hilfe die Strukturen und Ent-
wicklungen des beruflichen Ausbildungsgeschehens 
abgebildet werden können. Die geplante Berichter-
stattung soll das Feld möglichst aktuell, vollständig 
und transparent abbilden sowie auf Probleme der 
Berufsbildung hinweisen. Mit dem Projekt zur „Inte-
grierten Ausbildungsberichterstattung“ sollen neue 
Möglichkeiten eröffnet werden, die (Aus-)Bildungs-
wege der Jugendlichen genauer und differenzierter 
zu analysieren. Ergänzend zur bisherigen Bericht-
erstattung werden auch Qualifizierungswege neben 
oder außerhalb der formalisierten Berufsausbildung  
nachverfolgt. Ausgehend von der Leitvorstellung, 
dass mittels einer beruflichen Bildung die Teilnahme 
am Beschäftigungssystem besser gelingt als ohne 
eine solche, werden (Bildungs-)Sek toren und die sie 
einschließenden Konten strukturiert. Jedes Konto setzt 
sich aus einer Vielzahl von einzelnen Bildungsgängen 
zusammen. Damit sind zugleich bildungspolitische 
und -theoretische Festlegungen verbunden.

Das Feld des beruflichen Ausbildungsgeschehens 
nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule kann 
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durch 4 Sektoren beschrieben werden Y Schaubild 
A4.2-1. Die so gebildeten Sektoren geben Auskunft 
über

�� Berufsausbildung 
(Ziel: vollqualifizierender Berufsabschluss) 
Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung 
wird ein entscheidender Grundstein für die Ein-
mündung und den Verbleib sowie die Gestaltung 
von Beschäftigung gelegt.

�� Integration in Ausbildung / Übergangsbereich 
(Ziel: Berufsausbildung) 
Integrationsmaßnahmen dienen der Vorberei-
tung und Hinführung von Jugendlichen zur Be-
rufsausbildung. Dazu wird ein breites Spektrum 
an Programmen und Maßnahmen angeboten, 
meist finanziert aus öffentlichen Mitteln. 

�� Sek. II (Ziel: Erwerb der Hochschulzugangsbe-
rechtigung – HZB) 
Mit dem Erwerb der HZB wird die Möglichkeit 
geschaffen, ein Studium oder eine anspruchs-
volle Berufsausbildung aufzunehmen.

�� Studiengänge (Ziel: Hochschulabschluss)
Mit dem Erwerb eines Hochschulabschlusses 
wird der Grundstein für eine qualifizierte 
Beschäftigung und stabile Erwerbsbiografie 
gelegt.

Im Rahmen der integrierten Ausbildungsberichter-
stattung werden zudem Bildungsgänge nach inhalt-
lichen Kriterien in Konten sowie übergeordneten 
Sektoren zusammengefasst und zueinander ins  
Verhältnis gesetzt. Zur Beschreibung und Ein-
ordnung des Ausbildungsgeschehens lassen sich 
Indikatoren auf verschiedenen Ebenen bilden:
1. Die Sektoren können untereinander ins Verhält-

nis gesetzt werden Y  Schaubild A4.2-1.
2. In den einzelnen Sektoren wiederum können 

Indikatoren aus dem Verhältnis der die Sekto-
ren bildenden (Bildungs-)Konten (z. B. Lehrgän-
ge, Maßnahmen) gebildet werden Y  Schaubild 
A4.2-2. 

3. Weiterhin kann das gesamte Ausbildungsge-
schehen in Bezug zu Tätigkeitsbereichen junger 
Menschen außerhalb der beruflichen Bildung 
gesetzt werden; dies sind insbesondere

�� weitere Allgemeinbildung (an allgemeinbil-
denden Schulen – Sek. II),

�� Ableisten von Wehr- / Zivildienst, Freiwilli-
gendienste,

�� Beschäftigung mit Qualifizierungsanteil,
�� Erwerbstätigkeit oder Erwerbslosigkeit ohne 

vorherige Berufsausbildung.

Schaubild A4.2-1:  Sektoren der Ausbildungsberichterstattung

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Infoflyer „Integrierte Ausbildungsberichterstattung“
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Zusätzlich können die Indikatoren z. B. nach Alter, 
Geschlecht, Nationalität weiter ausdifferenziert 
werden. Durch die Bezugnahme unterschiedlicher 
Sektoren oder Konten aufeinander sind verschiede-
ne Analysen möglich. So können Entwicklungen im 
Zeitverlauf (temporäre Indikatoren) dokumentiert 
und in Zusammenhang stehende Größen miteinan-
der verglichen werden (komparative Indikatoren). 
Zudem ist ein Vergleich mit anderen Bildungssyste-
men möglich.

Die „integrierte Ausbildungsberichterstattung“ ver-
sucht, alle Bildungsmöglichkeiten in den Blick zu 
nehmen, die eine Qualifizierung für die Berufs- und 
Arbeitswelt beinhalten, indem sie die Zugänge zu 
den jeweiligen Bildungsgängen mit Unterstützung 
der amtlichen Statistik erfasst. Das Modell der inte-
grierten Ausbildungsberichterstattung ist nach einem 
„Baukastenprinzip“ geformt, sodass die Sektoren 
und Konten je nach Fragestellung auch alternativ 
zusammengestellt werden können, um Antworten 
auf unterschiedliche Fragestellungen zu geben. 

In der Umsetzung einer integrierten Ausbildungs-
berichterstattung zeichnen sich in Einzelfällen 
Schwierigkeiten der Datengrundlagen ab. Auch das 
Problem von Doppelzählungen muss durchgängig 
geprüft werden. Zudem erfordern die sich ständig 
ändernden Anforderungen und Ausprägungen im 
beruflichen Bildungsgeschehen eine kontinuierliche 
Überprüfung und Anpassung des Indikatorensys-
tems.

(Friedel Schier)

Schaubild A4.2-2:  Konten der Berufsausbildung 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung

Sektor:

Berufsausbildung

Konto: Berufsausbildung im dualen System nach BBiG / HwO

Konto: Berufsausbildung an Berufsfachschulen außerhalb BBiG / HwO

Konto: Bundes- und landesrechtlich geregelte Ausbildungen für Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen

Konto: Berufsausbildung in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis

Konto: Berufsausbildung an Berufsfachschulen nach BBiG / HwO 

Konto: Berufsausbildungen an Fachakademien und Fachgymnasien

Konto: Branchen- und unternehmensspezifische Berufsausbildungen


