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�berblick

Der R�ckgang der Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig zunehmenden  Erwerbst�ti-
genzahlen vermittelt vordergr�ndig das Bild einer positiven Entwicklung auf
dem Teilarbeitsmarkt der Psychologen. Gest�rt wird diese  g�nstige Wahrneh-
mung vor allem durch zwei Faktoren: Dies ist zum einen die deutliche Zunahme
von Teilzeitangeboten und befristeten Arbeitsverh�ltnissen und dies sind zum
anderen die Friktionen, die das Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes
(PsyThG) zum 1. Januar 1999 mit sich gebracht hat. Insbesondere die in diesem
Gesetz geforderte einj�hrige T�tigkeit in entsprechenden Kliniken ist f�r die
k�nftigen Psychologischen Psychotherapeuten eine hohe H�rde.

Dennoch bieten die sich schnell �ndernden gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen eine Reihe vielversprechender Perspektiven f�r den zuk�nftigen Einsatz
von Psychologen, etwa in der Umwelt- und Verkehrspsychologie, der Moderati-
on internationaler Teams in global operierenden Unternehmen, dem Coaching
von F�hrungskr�ften, in der Organisations- und Systemberatung, in der Sport-
und Freizeitpsychologie, in der Mediation privater, politischer und gesellschaft-
licher Konflikte, in der Seniorenarbeit etc.

Insgesamt hat sich an der Dominanz der klinischen Studienschwerpunkte bei
den Absolventen auch im Jahr 1999 wenig ge�ndert.
Die unver�ndert klein gebliebene Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, deren
Studienschwerpunkt im Bereich der Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsy-
chologie (ABO) lag, hatte bei der Suche nach angemessenen Besch�ftigungs-
m�glichkeiten dagegen bei weitem nicht so gro§e Schwierigkeiten, auf dem Ar-
beitsmarkt Fu§ zu fassen.

Gleichzeitig hat sich die Psychologie in den letzten Jahren immer mehr zu einem
ãFrauenfachÒ gewandelt. Betrug der Frauenanteil bei den Diplompr�fungen
1987 noch ãnurÒ 59%, waren es zehn Jahre sp�ter bereits rund 70%. Auf der
anderen Seite entfielen im zur�ckliegenden Jahrzehnt regelm�§ig deutlich mehr
Promotionen auf M�nner als auf Frauen. Damit sind auch in diesem Beruf die
Weichen f�r eine weit unterdurchschnittliche Pr�senz der Frauen in herausge-
hobenen Positionen in Wissenschaft, Forschung, Klinik und Privatwirtschaft
gestellt.
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Psychotherapeutengesetz Ð Durchbruch mit Fragezeichen

Das Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) zum 1. Januar
1999 ist das Ergebnis eines langj�hrigen Ringens um eine angemessene psy-
chotherapeutische Versorgung in Deutschland auf der einen Seite und um eine
rechtliche Gleichstellung �rztlicher und psychologischer Psychotherapeuten auf
der anderen Seite. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Behandlung von Patienten
durch psychologische Psychotherapeuten im Rahmen der Krankenkassenab-
rechnung nur �ber das sogenannte Delegationsverfahren m�glich. Das hei§t, der
Zugang von Kassenpatienten war nur �ber die Zuweisung durch Vertrags�rzte
m�glich.
Mit dem Inkrafttreten des PsychThG ist dieser - vor allem f�r erfahrene und
langj�hrig t�tige psychologische Psychotherapeuten Ð als diskriminierend emp-
fundene Zustand beendet. Nunmehr k�nnen psychologische Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten als ãselbst�ndige Vertragsbe-
handler im Rahmen der Versorgung der gesetzlich Pflichtversicherten zugelas-
sen und gesetzlich erm�chtigt werden.Ò1

Die wichtigsten Voraussetzungen  f�r diese T�tigkeiten sind nach Inkrafttreten
des Gesetzes f�r den psychologischen Psychotherapeuten
•  ein abgeschlossenes Psychologiestudium an einer Universit�t oder gleich-
wertigen Hochschule
•  eine mindestens dreij�hrige Ausbildung (davon mindestens 600 Stunden Pa-
tientenbehandlung) in Vollzeitform oder
•  eine mindestens f�nfj�hrige Ausbildung in Teilzeitform

Die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten k�nnen ne-
ben Diplom-Psychologen auch Personen aufnehmen,  die ein Studium der P�d-
agogik oder Sozialp�dagogik an einer staatlichen oder staatlich anerkannten
Hochschule in Deutschland  oder gleichwertige Studieng�nge im Ausland ab-
solviert haben. Dabei ist zu ber�cksichtigen, da§ sich nach der erteilten Appro-
bation hier die Behandlung nur auf Kinder und Jugendliche vor Vollendung des
21. Lebensjahres erstrecken darf. Die T�tigkeit eines Psychologischen Psycho-
therapeuten  enth�lt dagegen keinerlei Altersbeschr�nkungen.

                                                            
1 Pulverich Gerd,  Psychotherapeutengesetz Kommentar,  Bonn 1998
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Das Nadel�hr in der Ausbildung d�rfte durch den ¤8, Abs. 3, Nr. 3 des Psycho-
therapeutengesetzes gekennzeichnet sein:
ãIn den Rechtsverordnungen ist jeweils vorzuschreiben, da§ die praktische T�-
tigkeit (innerhalb der dreij�hrigen Ausbildung) f�r die Dauer von mindestens
einem Jahr in Abschnitten von mindestens drei Monaten an einer psychiatri-
schen klinischen ... und f�r mindestens sechs Monate an einer von einem Sozi-
alversicherungstr�ger anerkannten Einrichtung der psychotherapeutischen oder
psychosomatischen Versorgung ,in der Praxis eines Arztes, der die psychothera-
peutische Behandlung durchf�hren darf,  oder eines Psychologischen Psychothe-
rapeuten ... abzuleisten ist und unter fachkundiger Anleitung und Aufsicht
stehtÒ.
Vor allem die vorgeschriebene einj�hrige T�tigkeit an psychiatrischen Kliniken
d�rfte insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Verg�tung
eine besonders hohe H�rde f�r zuk�nftige Psychologische Psychotherapeuten
sein.
Eine Reihe von �bergangsvorschriften hat es einer gr�§eren Zahl berufserfahre-
ner, bisher schon psychotherapeutisch   t�tigen Psychologen erm�glicht, inzwi-
schen die Approbation zu erlangen.

Bis zum Redaktionsschlu§ dieser Brosch�re wurden rund 19400 Antr�ge zur
Approbation registriert. Knapp 11000 dieser Antr�ge wurden bisher bef�rwortet.
Allerdings wurden auch �ber 6800 dieser Antr�ge zun�chst abgelehnt. Dies hat
inzwischen zu einer F�lle von Widerspr�chen gef�hrt, die zum Teil auch in Ge-
richtsverfahren einm�nden d�rften.
Auch seitens der regional zust�ndigen kassen�rztlichen Vereinigungen ist gegen
die Zulassung von Psychotherapeuten durch die Zulassungsaussch�sse teilweise
Widerspruch eingelegt worden. Der Berufsverband Deutscher Psychologen be-
f�rchtet, da§ es aufgrund der  au§erordentlich zeitraubenden Zulassungsverfah-
ren Ð zumindest zeitweise Ð zu einer eklatanten psychotherapeutischen Unter-
versorgung kommen k�nnte.
Nach einer Information der ã�rzte ZeitungÒ vom 9. September 1999 sollen die
Zulassungsaussch�sse bis zu diesem Zeitpunkt alle Antr�ge auf Zulassung ent-
schieden haben. Die Ablehnungsquote soll demnach bei 39% liegen.
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Studenten und Absolventen Ð schnell  wachsende Frauenanteile
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Die Studentenzahlen sind seit Mitte der 70er Jahre von 13300 rapide auf rund
32500 zum Wintersemster 1997/98 angestiegen. In der gleichen Zeit stieg der
Frauenanteil von ca. 50 % auf 69%.. Bei der Betrachtung der Erstsemesterzahlen
wird die Entwicklung zum Frauenfach noch deutlicher. Gab es Mitte der 70er
Jahre einen Anteil von gut 50 % der Frauen an den Studienanf�ngern, so stieg
dieser Wert kontinuierlich bis auf fast drei Viertel im Wintersemester 1996/97.
Die absolute Zahl der Studienanf�nger hat sich in den letzten Jahren kr�ftig er-
h�ht und ist innerhalb einer Dekade von etwas mehr als 3000 auf 5400 im WS
1997/98 angestiegen. Aufgrund der scharfen Reglementierung des Zulassungs-
verfahrens durch Numerus clausus konnte im Durchschnitt der vergangenen Jah-
re nur knapp jeder dritte Student den gew�nschten Studienplatz in Psychologie
erhalten.
Bei den abgelegten Diplompr�fungen im Fach Psychologie waren die m�nnli-
chen Examenskandidaten bis zur Mitte der siebziger Jahre gegen�ber den Frau-
en noch in der Mehrzahl. Ab 1979 stieg dann Anteil der Diplom-Psychologinnen
kontinuierlich an. Im Jahr 1997 hatten Frauen schlie§lich einen Anteil von 69%
an den abgelegten Diplompr�fungen. W�hrend im Zehnjahresvergleich von
1987 bis 1997 die Zahl der m�nnlichen Diplomanden von 825 auf 738 sank (-
11%) sank, stieg die Zahl der frischgebackenen Diplompsychologinnen im glei-
chen Zeitraum von 1212 auf 1625 (+ 34%) an.-

Ein v�llig anderes Bild ergibt sich bei den abgelegten Promotionen. Hier ist die
Gesamtzahl der abgelegten Pr�fungen zwischen 1987 und 1997 zwar von 147
auf 227 angestiegen. Im Gegensatz zu den Diplompr�fungen blieben die Frauen
bei den abgeschlossenen Promotionen jedoch durchweg in der Minderheit. Le-
diglich im Jahr 1994 hatten sie auch hier knapp die Nase vorne.
Im Durchschnitt der letzten Jahre lag der Anteil derjenigen Diplompsychologin-
nen und Ðpsychologen, die nach dem Studium den Doktortitel erwarben, bei
knapp 10 %. Nimmt man als Basis f�r die 227 (101 Frauen und 126 M�nner)
abgeschlossenen Promotionen des Jahres 1997 die Diplompr�fungen des Jahres
1993 (in der Annahme, da§ ein Promotionsprojekt in einem Zeitraum von ca.
vier Jahren abgewickelt ist) ergab sich zuletzt eine Promotionsquote von 7% bei
Frauen und von 17% bei M�nnern. Fazit: Soweit es die "Studierneigung" und
inzwischen auch die Diplom-Abschl�sse betrifft, hat sich die Psychologie fak-
tisch zu einem Frauenfach gewandelt; was jedoch die Erlangung wissenschaftli-
cher Meriten angeht und damit den Einstieg in herausgehobene Karrieren, unter-
scheidet sich dieses Fach in keiner Weise von den meisten anderen Disziplinen:
die Frauen bleiben hoffnungslos in der Minderheit.
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Besch�ftigung und Arbeitsmarkt

�bersicht

Sch�tzungen �ber die Zahl der erwerbst�tigen Psychologen in Deutschland
schwanken zwischen 35000 und 40000. Etwa 10 bis 12% davon d�rften in den
neuen Bundesl�ndern t�tig sein. Der Anteil der Frauen an der Erwerbst�tigkeit
liegt bei rund 65%.
�ber die Verteilung auf verschiedene T�tigkeitsfelder zu Beginn der neunziger
Jahre gibt eine Sch�tzung des Berufsverbandes Deutscher Psychologen e.V.
Auskunft. Danach waren in den alten Bundesl�ndern 35 % als Angestellte und
Beamte in der klinischen Psychologie besch�ftigt, 20 % waren als klinische Psy-
chologen selbst�ndig t�tig. 15 % befanden sich im Bereich Lehre und For-
schung, 12 % in der Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie, 7 % in
Marktforschung und Werbung, 4 % im Schulpsychologischen Dienst, 5 % in der
Forensischen Psychologie  und 2 % in der Verkehrspsychologie. Neuere Daten
zu der quantitativen Bedeutung der einzelnen T�tigkeitsbereiche liegen nicht
vor. Jedoch kann davon ausgegangen werden, da§ Bereiche wie Umwelt- Frei-
zeit- und Sportpsychologie seit der letzten verbandsinternen Erhebung, in der sie
noch nicht als zahlenm�§ig nennenswerte Berufsfelder auftauchten, inzwischen
deutlich an Bedeutung gewonnen haben.

Die Arbeitsmarktdaten Ð zur�ckgehende Arbeitslosenzahlen und gleichzeitig
steigende Vermittlungsergebnisse - f�r Psychologen deuten vordergr�ndig auf
kr�ftige Verbesserungen hin. Die Entwicklung verlief jedoch in den einzelnen
Regionen sehr unterschiedlich. W�hrend in einigen Teilen Ostdeutschlands das
geringe Bewerberangebot und die Nachfrage sich fast die Waage hielten, blieb
im gr�§ten Teil des alten Bundesgebietes die Arbeitsmarktlage sehr schwierig.
Dies hing auch mit der nach wie vor sehr ausgepr�gten klinischen Ausrichtung
der Absolventen zusammen. J�ngere Psychologen, die ihren Schwerpunkt in der
Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie (ABO) gew�hlt hatten, fanden
im Schnitt erheblich leichter Zutritt in das Besch�ftigungssystem.
Besonderen Einflu§ �bt das Psychotherapeutengesetz (PTG) aus, das vor allem
die Voraussetzungen zur Niederlassung von Psychologen regelt. Eine wesentli-
che H�rde bildet dabei unter anderem die dort geforderte einj�hrige T�tigkeit in
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psychiatrischen Kliniken und der Abschlu§ einer anerkannten therapeutischen
Zusatzausbildung.
Die Gespr�che zwischen den Bewerbern und den zust�ndigen Beratungs- und
Vermittlungsfachkr�ften in den Arbeits�mtern kreisen deshalb derzeit h�ufig um
die Schwierigkeiten, die mit der Erf�llung der Bedingungen, die das PTG auf-
erlegt, verbunden sind. Obwohl das Gesetz erst zu Beginn des Jahres 1999 in
Kraft trat, taucht im Anforderungsprofil von Stellenangeboten bereits h�ufig das
Kriterium ãmit ApprobationÒ auf.
Eine besondere Erschwernis liegt darin, da§ die erforderlichen therapeutischen
Qualifikationen nicht von der Bundesanstalt gef�rdert werden k�nnen. Diese
Zusatzausbildung ist sinnvollerweise auch so konzipiert, da§ sie im Rahmen ei-
ner entsprechenden Berufst�tigkeit erworben wird. Aus diesen Umst�nden ergibt
sich ein circulus vitiosus, der sich oft nur unter gro§en wirtschaftlichen Opfern,
wie  z. B. kostenlose Mitarbeit bzw. geringes Honorar, durchbrechen lie§. Die
ohnehin nicht mehr so ganz jungen Absolventen dieser Studienrichtung sehen
durch diese Entwicklung ihr Diplom fast zum ãVordiplomÒ abgewertet, gleich-
zeitig verschiebt die mehrere Jahre dauernde Qualifizierung den eigentlichen
Berufseinstieg auf fast unbestimmte Zeit.
Auch f�r Psychologen, die nicht die Perspektive der eigenen Niederlassung ver-
folgten, liegen (mit Ausnahme ABO) �berwiegend Stellenangebote vor, die the-
rapeutische Ausbildungen zur Vorbedingung machten. In Teilbereichen war da-
bei eine ausgepr�gte Konkurrenz zu Sozialarbeitern und -p�dagogen, die eben-
falls �ber derartige Qualifikationen verf�gten, festzustellen. In solchen F�llen
waren h�ufig die niedrigeren Einstiegsverg�tungen der letztgenannten Gruppe
f�r die Stellenbesetzungen ausschlaggebend.

Der Nachfrageschwerpunkt lag insgesamt - trotz der beschriebenen Probleme -
eindeutig im klinischen Sektor.  Die Stellenangebote, die diesen Bereich betra-
fen, kamen vor allem wieder aus psychosomatischen Kliniken, Psychiatrie-
Krankenh�usern und Rehabilitations- und Kureinrichtungen. Von den Bewer-
bern f�r den klinischen Bereich wurden einschl�gige Berufserfahrungen und f�r
die jeweilige T�tigkeit passende therapeutische Zusatzqualifikationen erwartet.
H�ufiger als in der Vergangenheit waren Erfahrungen in der Schmerztherapie
gefragt. Kommunale Stellen, Vereine und Wohlfahrtsverb�nde suchten Psycho-
logen vor allem f�r die Arbeit mit Behinderten und f�r die Erziehungs- und Fa-
milienberatung sowie in der Suchtkrankenhilfe, wobei diese Art von Angeboten
gegen�ber den Vorjahren deutlich r�ckl�ufig war. Einige Universit�tsinstitute
suchten f�r zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben entsprechende wissenschaft-
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liche Mitarbeiter, teilweise verbunden mit der M�glichkeit zur Promotion oder
zur Habilitation. Gelegentlich suchten auch Justizvollzugsanstalten Mitarbeiter
f�r den Psychologischen Dienst.
Nur in geringem Umfang wurden von den Dienststellen der Bundesanstalt Of-
ferten aus der Privatwirtschaft registriert, u. a. aus Unternehmensberatungsfir-
men oder aus Sozial- und Marktforschungsinstituten.  Einige Angebote lagen
aus den Funktionsbereichen Organisations- und Personalentwicklung oder Per-
sonaltraining gr�§erer Unternehmen vor, die sich an Arbeits-, Organisations-
und Betriebspsychologen richteten. Allerdings waren auch klinische Psycholo-
gen mit entsprechenden nachweisbaren Zusatzkenntnissen nicht chancenlos im
Personalwesen.

Ein weiterer Nachfrageschwerpunkt lag wieder im Bereich der Erwachsenenbil-
dung. Private Bildungstr�ger suchten Psychologen beispielsweise f�r die Durch-
f�hrung von Trainings- und Motivationsma§nahmen f�r schwervermittelbare
Arbeitnehmer. Aber auch f�r die Aus- und Fortbildung im pflegerischen Bereich
sowie f�r Fortbildungsma§nahmen im �ffentlichen Dienst wurden vereinzelt
Psychologen - meist auf Honorarbasis - gesucht.

Ein Teil der angebotenen Stellen konnten nur mit Hilfe von F�rdermitteln - h�u-
fig im Rahmen von ABM besetzt werden.

Ein beachtlicher Teil der Psychologen geh�rt zu der Gruppe der �ber 40-
j�hrigen. Gerade bei der Personengruppe der �lteren tritt auch Langzeitarbeits-
losigkeit, die in immer l�nger werdenden Abst�nden durch Projekt- oder Ho-
norart�tigkeiten unterbrochen wird, als besonders z�hes Ph�nomen auf.
Die W�nsche der arbeitslosen Psychologen hinsichtlich der Teilnahme an Fort-
und Weiterbildungsma§nahmen hatten trotz der skizzierten Schwierigkeiten
deutliche Schwerpunkte im therapeutischen und sozialen Bereich.

Arbeitslosigkeit sinkt trotz steigender Absolventenzahlen

a) Gesamtentwicklung

Die Zahl der arbeitslosen Psychologinnen und Psychologen ist in denn letzten
zehn Jahren im Vergleich mit anderen Berufsgruppen letztlich erstaunlich stabil
geblieben Ð mit einer recht deutlichen positiven Tendenz. Zwar gab es in den
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achtziger Jahren fast eine Verdoppelung Ð der H�hepunkt war 1988 mit einer
Zahl von rund 4100 arbeitslosen Psychologinnen und Psychologen erreicht Ð
diese Entwicklung wurde jedoch seither umgekehrt und f�hrte �ber die Jahre
hinweg zu einer deutlichen Abnahme der Arbeitslosigkeit auf 2786 betroffene
Personen bei der letzten Stichtagserhebung am 30.9.98. Der Anteil der arbeitslo-
sen Psychologinnen betrug dabei 68%. Betrachtet man die zehn Jahrg�nge von
1989 bis 1998, hat die Arbeitslosigkeit bei Psychologen w�hrend dieses Zeit-
raums um 22% abgenommen, w�hrend sie bei allen arbeitslosen Personen mit
einem Universit�tsabschlu§ um 16% zunahm. Diese Entwicklung, verbunden
mit einer gleichzeitigen kr�ftigen Zunahme der Erwerbst�tigenzahlen belegt,
da§ die Anf�lligkeit f�r konjunkturelle Schwankungen auf diesem Teilarbeits-
markt noch weniger ausgepr�gt ist als beim Durchschnitt aller Akademiker. Die-
se Entwicklung spielt sich allerdings auf der Plattform einer deutlich h�heren
Arbeitslosenquote bei Psychologinnen und Psychologen ab. Bei ca. 35- 40000
Erwerbspersonen mit einer abgeschlossenen Universit�tsausbildung in Psycho-
logie (genauere Daten liegen zur Zeit nicht vor) ergibt sich zur Zeit eine Ar-
beitslosenquote von 7 Ð 8% gegen�ber einer durchschnittlichen Arbeitslosen-
quote bei Akademikern, die etwas �ber 4% liegt.
Dabei verlief die Entwicklung bei Psychologinnen (R�ckgang der Arbeitslosig-
keit um 11%) ung�nstiger als bei ihren m�nnlichen Kollegen (-30%).  Ein Teil
der Erkl�rung f�r den geringeren R�ckgang der Arbeitslosigkeit bei Frauen ist
sicher in der Tatsache enthalten, da§ ihr Anteil an den Diplompr�fungen im
gleichen Zeitraum stetig zugenommen hat. Hinzu kommen die �blichen frauen-
spezifischen Probleme, die ganz allgemein zu einer eingeschr�nkteren r�umli-
chen Mobilit�t und damit zu einer Verringerung der Arbeitsmarktchancen f�h-
ren.
Die Zahl der 152 arbeitslosen Psychologinnen und Psychologen in den neuen
L�ndern f�llt mit einem Anteil von rund 5% nach wie vor so gut wie nicht ins
Gewicht, insbesondere, wenn man bedenkt, da§ mehr als ein Drittel aller ar-
beitslosen Akademikerinnen und Akademiker auf Ostdeutschland entfallen.
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b) Dauer der Arbeitslosigkeit

�ber die letzten 10 Jahre hinweg haben sich bei der Dauer der Arbeitslosigkeit
keine dramatischen Ver�nderungen ergeben. Schon 1988 betrug der Anteil der
Langzeitarbeitslosen Ð ebenso wie bei der letzten Stichtagserhebung von 1998 Ð
rund ein Drittel. Deutlich gr�§er (43%) als 1998 (35%) allerdings der Anteil der
Gruppe, die zum jeweiligen Erhebungszeitpunkt zwischen 5 Monaten und einem
Jahr arbeitslos war. Zugenommen hat der Anteil derjenigen, die bis 6 Monate
arbeitslos waren im Vergleich zwischen 1988 und 1998 von 23% auf 30%. Mit-
hin l�§t sich feststellen, da§ Langzeitarbeitslosigkeit aktuell keine gr�§ere Rolle
spielt als 10 Jahre zuvor und da§ eine gr�§er gewordener Anteil arbeitsloser
Psychologinnen und Psychologen nur relativ kurzzeitig von Arbeitslosigkeit be-
troffen ist (1989 betrug der Anteil derjenigen, die bis zu sechs Monaten arbeits-
los waren, 27%, w�hrend dieser Wert 1999 bei 51% lag). Dieser Umstand ver-
weist auf einen deutlich schnelleren Eintritt in das Besch�ftigungssystem als vor
zehn Jahren. Bei Frauen sind die Ergebnisse hinsichtlich der Dauer der Arbeits-
losigkeit im �brigen fast identisch mit den Werten ihrer m�nnlichen Kollegen.

Dauer der Arbeitslosigkeit bei arbeitslosen Psychologen 
(ab 1992 inc. Neue L�nder)
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c) Alter der Arbeitslosen

Bei der Altersverteilung der Arbeitslosigkeit haben sich in den letzten 10 Jahren
dagegen gr�§ere Verschiebungen ergeben. Der Anteil der arbeitslosen Psycho-
loginnen und Psychologen, die das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten,
betrug 1988 21%, w�hrend er 1998 nur noch bei 9% lag. Dagegen ist der Anteil
der �ber 50-j�hrigen im gleichen Zeitraum von 3 auf 17% angestiegen. Mehr als
die H�lfte geh�rten 1988 zur Gruppe der 30 bis 40-j�hrigen; deren Anteil lag
1998 nur noch bei ca. 40%. Deutlich angestiegen ist dagegen auch die Gruppe
der zwischen 40 und 50 Jahre alten Psychologinnen und Psychologen und zwar
von rund 20% im Jahr 1988 auf etwa ein Drittel im vergangenen Jahr. Diese
Prozesse haben sich im vergangenen Jahrzehnt kontinuierlich fortentwickelt.
Der Kern der sich daraus ableitenden Aussage lautet: arbeitslose Psychologin-
nen und Psychologen werden immer �lter. Gut die H�lfte hatten 1998 das 40.
Lebensjahr �berschritten, w�hrend dies 1988 nur 22% waren. F�r diese Ent-
wicklung gibt es im wesentlichen zwei Gr�nde:

1) Die Absolventen sind beim Erwerb des Hochschuldiploms im Schnitt etwas
�lter als vor 10 Jahren

2) J�ngere Psychologen k�nnen schneller vermittelt werden als in der Vergan-
genheit, weil sie hinsichtlich des Einsatzgebietes flexibler und auch r�umlich
mobiler geworden sind

Altersstruktur arbeitsloser Psychologinnen und Psychologen
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Stellenbestand, Stellenzug�nge und Vermittlungen in Arbeitsverh�ltnisse

a) Analyse der Stellenangebote

Ende Juni 1999 wurde seitens der Arbeitsmarktinformationsstelle der gesamte
Bestand der zu diesem Zeitpunkt bei den Arbeits�mtern vorhandenen offenen
Stellen durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt ergab sich eine Summe von 353 Of-
ferten.
Dabei ergab sich insgesamt die folgende Verteilung: Aus Kliniken und Kran-
kenh�usern kamen rund ein Viertel der Angebote, aus der Privatwirtschaft,
ebenso wie aus dem �brigen �ffentlichen Dienst jeweils etwa ein F�nftel, von
Vereinen 9%,  von niedergelassenen Psychotherapeuten 8%, von Bildungstr�-
gern 7%, von kirchlichen Einrichtungen 6% und von Verb�nden 5%.

Nach T�tigkeitsfeldern geordnet  verteilten sich die 353 Angebote wie folgt: Ein
Viertel der Positionen war klinischen Aufgaben in Kliniken und Krankenh�u-
sern zuzuordnen. Weitere 22% hatten klinisch-therapeutische T�tigkeitsschwer-
punkte au§erhalb von Kliniken und psychotherapeutischen Praxen. Die �brigen
angebotenen Funktionen streuten �ber eine Vielzahl einzelner Bereiche: Bera-
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tung: 11%, Schulung/Training: 9%, klinische Psychologie bei niedergelassenen
Psychotherapeuten: 8%, Leitungs- und F�hrungsaufgaben (z. B. im Personalbe-
reich von Unternehmen oder Zeitarbeitsfirmen, bei Sozialen oder Psychologi-
schen Diensten in der Freien Wohlfahrtspflege etc.): 6%, Funktionen in der Be-
triebs- und Organisationspsychologie (meist bei Unternehmen): 6%, Lehre und
Forschung: 4%, Forensische Psychologie: 3%, Funktionen im Multimedia-
Bereich: 2%, Marktforschung und Werbung: 2%, Verkehrspsychologie: 1% und
Schulpsychologie: ebenfalls 1%. Sonstige nicht genau zuzuordnende Funktionen
waren mit einem Anteil von 4% vertreten.
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Aufmerksamkeit verdienen auch die verschl�sselten Merkmale, die von den
Fachkr�ften der Arbeits�mter nach den Angaben der Auftraggeber zus�tzlich bei
den einzelnen Stellenangeboten aufgenommen wurden. Diese dienen dazu, im
Rahmen der vorhanden M�glichkeiten ein differenziertes Stellenprofil darzu-
stellen und den Abgleich mit den vorhandenen Bewerberprofilen zu erleichtern.
Da hier Mehrfachnennungen vorhanden sind, wurden insgesamt in 695 F�llen
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0,6%

1,1%

1,7%

1,7%

2,5%

3,7%

4,2%

5,7%

5,7%

7,6%

8,8%

10,8%

21,8%

24,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Schulpsychologie

Verkehrspsychologie

Marktforsch.u.
Werbung

Multimedia

Forensische
Psychologie

Lehre und
Forschung

Sonstige

ABO-Psychologie

Leitung/F�hrung

Klin. Psychol.
(Praxis)

Schulung/Training

Beratung

andere therap.
Aufgaben

Klin.Psychol. (Klinik)

Abb. 10



17

Merkmale erhoben. Die bei weitem meisten Nennungen entfielen auf das
Merkmal ãArbeit mit ErwachsenenÒ (33%), gefolgt von Betreuungsaufgaben
(17%), Beratung (16%), Arbeit mit Kindern (14%), Kenntnisse in EDV (5%),
Suchttherapie (5%), P�dagogik/Bildung (5%), Sozialbereich allgemein (3%) und
schlie§lich Presse und �ffentlichkeitsarbeit (2%).

Ergebnisse im einzelnen

Die 68 Stellenangebote aus dem �ffentlichen Dienst Ð au§erhalb des Klinikbe-
reiches verteilten sich dabei wie folgt: Kommunale und sonstige Beratungsstel-
len: 35%, Universit�ten und Hochschulen:25%, Justizvollzugsanstalten: 12%,
Bundesbeh�rden: 9% und Fachschulen 4%.
Weitere 15% verteilten sich auf andere T�tigkeiten im �ffentlichen Sektor.

Die 70 vorliegenden Offerten aus dem Bereich privater Institutionen kamen aus
Personal- und Unternehmensberatungen (30%), Weiterbildungseinrichtungen
(26%), aus sonstigen Dienstleistungsunternehmen (14%), aus der Industrie
(10%), von Privaten Forschungseinrichtungen (9%) und aus sonstigen privatwir-
schaftlichen Einrichtungen (11%).
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Therapeutische Zusatzausbildungen

Bei insgesamt der H�lfte aller vorliegenden Angebote war eine therapeutische
Zusatzausbildung die Einstellungsvoraussetzung. Bei rund einem Drittel wurde
eine spezielle therapeutische Zusatzausbildung gefordert, bei 15% zwei oder
mehr therapeutische Zusatzausbildung, bei 3 % wurde die geforderte Zu-
satzqualifikation nicht n�her konkretisiert. Bei 41% aller Angebote wurde keine
therapeutische Ausbildung gefordert, und bei 9% der Angebote wurde hierzu
�berhaupt keine Angabe gemacht.
Bei denjenigen Stellenangeboten, die aus Kliniken oder Krankenh�usern un-
terbreitet wurden, spielte die therapeutische Zusatzausbildung nat�rlich eine be-
sonders zentrale Rolle. Lediglich bei 17 der Angebote wurde hierzu entweder
keine Angabe gemacht oder explizit auf eine entsprechende Zusatzausbildung
verzichtet. An der Spitze der geforderten therapeutischen Zusatzqualifikationen
stand im Bereich der Kliniken und Krankenh�user eine nicht n�her spezifizierte
abgeschlossene Ausbildung als Psychotherapeut oder Ðtherapeutin (27%). Es
folgten Verhaltenstherapie (16%), Gespr�chstherapie (10%), Suchttherapie
(8%), Kindertherapie (6%), Familientherapie (6%), vorhandene Approbation
(4%) und sonstige therapeutische Zusatzausbildungen (ebenfalls 4%).
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Die 27 Stellenangebote, die von niedergelassenen Psychotherapeuten kamen,
waren in zehn F�llen mit dem Hinweis versehen, da§ die Approbation vorliegen
oder zumindest Ð mit Aussicht auf Erfolg - beantragt sein m�sse. Gruppen-, Ge-
spr�chs- und Verhaltenstherapie standen dar�ber hinaus an der Spitze der er-
warteten Zusatzqualifikationen.
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b) Sonstige Voraussetzungen

Bei insgesamt 275 Stellenangeboten wurden den Arbeitsvermittlern und
Ðvermittlerinnen zusammen 355 weitere Voraussetzungen f�r die Besetzung der
Positionen genannt. Die viel diskutierten  ãSoft  SkillsÒ spielten dabei eine eher
untergeordnete Rolle.

Soft Skills

Ausdr�ckliche Nennung von sogenannten Soft Skills beschr�nkte sich im we-
sentlichen auf den Bereich der Angebote aus der Privatwirtschaft. Im Verh�ltnis
zu anderen Berufsgruppen wurden sie insgesamt seltener genannt. Nennungen
von Soft Skills in typischen klinischen Einsatzfeldern beschr�nkten sich im gro-
§en und ganzen auf die Eigenschaft ãTeamf�higkeitÒ, was f�r eine derartige T�-
tigkeit eine selbstverst�ndliche Voraussetzung bildet. Vielleicht h�ngt die ver-
h�ltnism�§ig seltene Nennung dieser ãweichenÒ Eigenschaften bei den Stellen-
angeboten f�r Psychologen auch damit zusammen, da§ man ihnen in h�herem
Ma§e als anderen Berufsgruppen unterstellt, sie m�§ten aufgrund der Inhalte
ihres Studiums ohnehin �ber derartige Qualit�ten verf�gen.
An der Spitze der Nennungen aus der Privatwirtschaft stand die ãSoziale Kom-
petenzÒ (22%) worunter auch Eigenschaften wie Einf�hlungsverm�gen und
Konfliktf�higkeit subsumiert worden sind, gefolgt von Flexibilit�t (19%), wobei
sich dieser Begriff sowohl auf fachliche, wie auch auf r�umliche Dimensionen
bezieht. Leitungskompetenz (16%), Teamf�higkeit (13%), Belastbarkeit (9%),
Verhandlungsgeschick (9%) und Dynamik vervollst�ndigen die Rangfolge.
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Weitere Einstellungskriterien

Bei den �brigen Voraussetzungen, die f�r die Aufnahme einer T�tigkeit in allen
hier analysierten Berufsfeldern von den potentiellen Arbeitgebern genannt wer-
den, stehen mit 28% der Nennungen Vorerfahrungen in Bezug auf das angebo-
tene Einsatzfeld an der Spitze. Diese Voraussetzung bezieht sich sowohl auf in-
haltliche Kenntnisse, z. B. in der Suchttherapie, aber auch auf spezifische Erfah-
rungen mit der Zielgruppe, die f�r die angebotene Position relevant ist, z. B. Er-
fahrungen mit Krebspatienten oder mit Frauen in Konfliktsituationen oder mit
�lteren Menschen, Kindern etc. Sehr wichtig scheint f�r viele Arbeitgeber (24%
der Nennungen) der Besitz eines F�hrerscheins zu sein; warum dies eine so
wichtige Rolle spielt, mu§ Ð zumindest in dieser Analyse Ð offen bleiben.
Die zweitwichtigste Voraussetzung sind Erfahrungen in der Anwendung ver-
schiedenster Therapieverfahren. Spezielle  EDV-Kenntnisse werden bei 12% der
Nennungen zur Einstellungsvoraussetzung gemacht, Sprachkenntnisse (�ber-
wiegend in Englisch) bei 10% und Kenntnisse in verschiedenen diagnostischen
Verfahren bei 7%.
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Bei weiteren jeweils ca. 2% der Nennungen werden Erfahrungen in der Kun-
denberatung, Kirchenmitgliedschaft oder Kenntnisse in SPSS als Einstellungs-
voraussetzung genannt.
Daneben gibt es eine Vielzahl von Einzelnennungen, die sich jedoch nicht sinn-
voll unter Oberbegriffen gruppieren lassen. Dazu geh�ren beispielsweise:
Kenntnisse in der Evaluation, gute Telefonstimme, Kenntnisse in Marketing
oder Presse- und �ffentlichkeitsarbeit u. �.

Analyse der angebotenen Verg�tung

Bei der Dotierung der angebotenen Positionen ergab sich das folgende Bild: Bei
knapp der H�lfte aller Offerten (49%) erschien hierzu �berwiegend der Hinweis
ãnach VereinbarungÒ oder es wurden gar keine Gehaltsangaben gemacht. 29%
der angebotenen T�tigkeiten sollten nach BAT II oder vergleichbaren Tarifen
(z.B. bei kirchlichen Tr�gern) verg�tet werden. Auf der Basis von Honorarver-
g�tungen wurden 9% der Stellen angeboten. Ebenfalls nach BAT, aber unterhalb
des an sich angemessenen Tarifs BAT II sollten 7% der Stellen bezahlt werden.
Dieser Verg�tungsbereich kennzeichnet am deutlichsten die unmittelbare Kon-
kurrenzsituation zu Absolventen von FH-Studieng�ngen wie Sozialp�dagogik
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oder Sozialarbeit. Auch unter dem K�rzel ãnach Vereinbarung d�rfte sich mit
Sicherheit noch ein hoher Anteil von untertariflich ausgestatteten Stellenange-
boten verbergen. Andere Tarife, z.B. solche aus der Industrie wurden bei 6% der
betrachteten F�lle genannt.

Am konkretesten waren dabei die Verg�tungsstrukturen im �ffentlichen Dienst
(ohne Klinikbereich). Zwei Drittel der Angebote waren hier mit einer Verg�tung
nach BAT II ausgestattet. Mit 21% war allerdings auch der Anteil derjenigen
Vakanzen besonders hoch, bei denen ein Gehalt angeboten wurde, das explizit
unterhalb von BAT II liegen sollte.2 Unterdurchschnittlich war in diesem Seg-
ment das Merkmal ãnach VereinbarungÒ mit ebenfalls 21% ausgepr�gt. 8% der
Positionen sollten auf Honorarbasis abgewickelt werden und weitere 4% nach
sonstigen Modalit�ten.

                                                            
2 Gerade bei diesen Angeboten aus dem �ffentlichen Dienst, die wie weiter oben ausgef�hrt einen hohen Anteil von T�tig-
keiten in kommunalen Beratungseinrichtungen betrafen,  ist die Konkurrenz zu Sozialp�dagogen und Sozialarbeitern beson-
ders gro§; aus diesem Umstand erkl�rt sich wohl auch der besonders hohe Anteil an untertariflichen Angeboten f�r Psycho-
logen.
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Auch die 22 Positionen die vom Arbeitgeber Kirche (ohne Klinikbereich)  mit in
der Auswertung waren, sollten ganz �berwiegend mit einer angemessenen Ver-
g�tung versehen werden, nur f�nfmal tauchte hier die Leerformel ãVereinbarung
auf, einmal ãHonorarÒ.
Ein umgekehrtes Bild ergab sich bei dem Stellenpool aus der Privatwirtschaft:
Hier lie§ man sich offensichtlich besonders ungern in die Karten schauen. Die
Verg�tungsfrage wurde hier in 73% der F�lle mit der unbestimmten Formulie-
rung ãnach VereinbarungÒ versehen. Bei 14% wurden Honorarangebote unter-
breitet, bei 7% auf den jeweiligen Tarif verwiesen (dabei d�rfte es sich dann in
der Regel um eine angemessene Bezahlung handeln) und bei 6% wurden Fest-
betr�ge zwischen DM 3000,- und 5000,- monatlich angeboten.
Auch bei den Angeboten von psychotherapeutischen Praxen blieb die H�he der
tats�chlichen Bezahlung weitestgehend im Dunkeln. Feste Geh�lter waren hier
�berhaupt nicht vorzufinden. 30% der Angebote sollten auf Honorarbasis abge-
wickelt werden, 70% der Verg�tungen sollten vereinbart werden.
�hnliches gibt es von den 24 Angeboten der Tr�ger von Aus- und Fortbil-
dungseinrichtungen zu vermelden. Feste Verg�tungen wurden hier nur in zwei
F�llen angeboten. Insgesamt f�nfmal wurde darauf hingewiesen, da§ es sich bei
dem Angebot um eine Honorart�tigkeit handele und in 17 F�llen sollte das Ge-
halt vereinbart werden.

b) Stellenzug�nge und Vermittlungen in Arbeitsverh�ltnisse

Stellenzug�nge

Als statistische Grundlage werden hier jeweils die Ergebnisse des ersten Halb-
jahres von 1997 bis 1999 gew�hlt. Ende 1996 wurde eine neue Erhebungsme-
thode eingef�hrt, so da§ fr�here Datens�tze nur noch bedingt mit den aktuelle-
ren Entwicklungen vergleichbar sind; deshalb wird hier auf ihre Hinzuziehung
verzichtet. Die Stellenzug�nge haben in denVergleichszeitr�umen erheblich zu-
genommen. Im 1. Halbjahr 1998 gingen mit 705 Offerten 270 mehr Angebote
ein als 1997, das ein Zuwachs um 62%. Auch im ersten Halbjahr 1999 hat sich
die Zahl der in diesem Zeitraum gemeldeten Angebote erh�ht, wenn auch mit
insgesamt 774 (+ 8%) in einem wesentlich bescheideneren Umfang. 18% der
Stellenangebote von 1999 entfielen dabei auf die neuen Bundesl�nder. 1997 wa-
ren es erst 15% gewesen. Verbunden mit dem geringen Anteil an der Arbeitslo-
sigkeit der Psychologen (1998: 5%) ist die Feststellung erlaubt, da§ im Osten
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die Arbeitsmarktsituation Ð rechnerisch Ð g�nstiger ist als im alten Bundesge-
biet. Verglichen mit den Stellenzug�ngen f�r alle Akademiker, die 1998 um
52% h�her lagen als im Vorjahr und 1999 um 6%, schneiden Psychologinnen
und Psychologen hier jeweils g�nstiger ab. Nach einzelnen Bundesl�ndern be-
trachtet gab es im 1. Halbjahr 1999 die h�chsten Zugangszahlen in Baden-
W�rttemberg (105), Bayern (130) und in Nordrhein-Westfalen (146), die nied-
rigsten dagegen im Saarland (6), in Hamburg (15) und in Bremen (17).
12% der eingegangenen Stellenangebote betrafen Arbeitsbeschaffungsma§nah-
men.

Vermittlungen

Bei den Vermittlungsergebnissen ergibt sich ein etwas anderes Bild. Hier lagen
die Zuwachsraten im ersten Halbjahr 1999 deutlich �ber denen des Jahres 1998.
So konnten in ganz Deutschland von Januar bis Juni 1999 488 Psychologen und
Psychologinnen in neue Besch�ftigungsverh�ltnisse vermittelt werden, das wa-
ren 140 (+ 40%) mehr als 1998 (hier hatte der Zuwachs gegen�ber dem Vorjahr
lediglich 25% betragen). Der Anteil der Frauen an den Vermittlungen betrug
1999 66%; auch in den beiden Jahren zuvor waren jeweils rund zwei Drittel der
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Vermittelten Frauen. Bei den Vermittlungen waren die Frauen angesichts eines
Arbeitslosenanteils von 68% demnach nicht unterrepr�sentiert.
18% der Vermittlungen entfielen 1999 auf die neuen Bundesl�nder, 1997 waren
dies nur 10% gewesen. Nach Bundesl�ndern gegliedert konnten die meisten
Vermittlungen in Hessen (53), Baden-W�rttemberg und Niedersachsen (jeweils
58), in Bayern (65) und in Nordrhein-Westfalen (105) erzielt werden.
Rund 18% der vermittelten Psychologinnen und Psychologen m�ndeten in Ar-
beitsbeschaffungsma§nahmen ein, womit der Anteil von ABM bei Vermittlun-
gen um acht Prozentpunkte h�her lag als bei den eingegangenen Stellenangebo-
ten. Gut die H�lfte der Vermittlungen bezog sich auf befristete Besch�ftigungs-
verh�ltnisse.

Gibt es noch das ãnormale Arbeitsverh�ltnisÒ

Der gesetzlich und tarifvertraglich geregelte Normalarbeitstag im Sinne einer
Vollzeitbesch�ftigung war in Deutschland bis vor wenigen Jahren f�r die gro§e
Mehrheit, zumindest der m�nnlichen Bev�lkerung, Lebens- und Existenzgrund-
lage und somit fester Bestandteil der individuellen Biographie. Abweichende
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Formen der Erwerbsarbeit wurden dabei immer als Ausnahme betrachtet oder
als Unterbrechung der normalen Berufslaufbahn verstanden und verfestigten
eher den symbolischen Gehalt des Normalarbeitsverh�ltnisses als feste Orientie-
rungsgr�§e.
Seit Beginn der neunziger Jahre ist jedoch der Einstieg in das Erwerbsleben -
besonders auch bei Hochschulabsolventen - gekennzeichnet durch eine rasante
Zunahme ungesicherter Rahmenbedingungen im Sinne von Honorarbesch�fti-
gungen, Werkvertr�gen oder Praktika oder zeitlich befristeten Besch�ftigungs-
verh�ltnissen. In Deutschland wird davon ausgegangen, da§ noch etwa gut zwei
Drittel aller abh�ngigen Besch�ftigungsverh�ltnisse sich noch im Rahmen soge-
nannter ãNormalarbeitsverh�ltnisseÒ abspielen. Im benachbarten Ausland, etwa
in Gro§britannien ist die Entwicklung schon wesentlich weiter. Der Anteil der
ãNormalarbeitsverh�ltnisse betr�gt hier noch rund die H�lfte. Der Erosionspro-
zess geht jedoch auch bei uns z�gig voran. Nicht zuletzt die InhaberInnen gei-
stes- und sozialwissenschaftlicher Diplome und vergleichbarer Hochschulab-
schl�sse haben hierbei schon seit Jahren eine Art Avantgarderolle inne.
So waren Ende der siebziger Jahre noch 73% der besch�ftigten Diplom-
P�dagogInnen in ihrer ersten Stelle in einem Normalarbeitsverh�ltnis. Dieser
Anteil sank kontinuierlich und lag bereits Mitte der achtziger Jahre bei nur noch
35 %. Mitte der neunziger Jahre d�rfte sich dieser Anteil aufgrund der allgemei-
nen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen weiter deut-
lich reduziert haben. Der HIS-Absolventenreport ãSozialwissenschaftenÒ ergab
f�r SoziologInnen zu Beginn der neunziger Jahre sogar nur noch eine Quote von
28 % Berufsanf�ngern, die in eine unbefristete Vollzeitstelle einm�ndeten. Die-
ser Proze§ erscheint auch in einer Phase der relativen Erholung des Teilarbeits-
marktes f�r Universit�tsabsolventInnen unumkehrbar geworden zu sein.
F�r Diplom- Psychologinnen und Diplom-Psychologen liegen zu diesem Ph�-
nomen nach Kenntnis des Autors keine genauen Erhebungen vor. Die Betrach-
tung der Vermittlungsergebnisse auf Bundesebene erh�rten jedoch die Vermu-
tung, da§ der Abschied vom ãNormalarbeitsverh�ltnisÒ sich bei Psychologen
parallel zu den Entwicklungen bei anderen sozial- und geisteswissenschaftlichen
Disziplinen vollzieht.
Die Arbeitsmarktdaten des Jahres 1998 zeigen im Vergleich mit 1997 einen
weiteren deutlichen Anstieg der ãprek�ren Arbeitsverh�ltnisseÒ, hier am Bei-
spiel des Anteils der Vermittlungen in befristete Arbeitsverh�ltnisse an allen Ar-
beitsvermittlungen vor allem bei denjenigen Berufsgruppen, f�r die der Eintritt
in ein sogenanntes Normalarbeitsverh�ltnis bereits in den vergangenen Jahren
schwieriger geworden war. So stieg in diesem Vergleichszeitraum der Anteil der
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Vermittlungen in befristete Besch�ftigungsverh�ltnisse bei Lehrerinnen um vier
Prozent auf 61%, bei Journalisten und Redakteuren besonders rapide um 8% auf
62% (die rapiden Umstrukturierungen im Medienbereich werden hier deutlich),
bei Sozialp�dagoginnen um drei Prozent auf 71%, bei Sozialarbeiterinnen um
f�nf Prozent auf 77% und bei Geisteswissenschaftlerinnen um vier Prozent auf
89%. Den h�chsten Anstieg (+12% auf 65%) hatten jedoch Psychologen zu ver-
zeichnen. Die Unsicherheiten mit der finanziellen Basis von Beratungseinrich-
tungen, die durch Gesundheitsreformgesetze schwieriger gewordene Personal-
planung und wahrscheinlich auch der Einflu§ des Psychotherapeutengesetzes
haben dabei zu dem sprunghaften �berdurchschnittlichen Ansteigen befristeter
Arbeitsverh�ltnisse beigetragen.
Beim Vergleich mit allen Vermittlungen f�r AkademikerInnen im Verlauf des
Jahres 1998 und den Ver�nderungsraten gegen�ber dem gleichen Zeitraum 1997
ergab sich eine Steigerung des Anteils der befristeten Arbeitsverh�ltnisse am
gesamten Vermittlungsvolumen von 45 auf 48%. Hier ist bewu§t (zu Lasten der
Aktualit�t) nicht der Halbjahresvergleich gew�hlt worden, da erfahrungsgem�§
der Anteil der Befristungen in der zweiten Jahresh�lfte deutlich h�her liegt
Das folgende Diagramm gibt einen �berblick �ber die Anteile der Vermittlun-
gen in befristete Besch�ftigungsverh�ltnisse bei ausgew�hlten akademischen
Berufsgruppen. Bei Geisteswissenschaftlerinnen, Soziologinnen und Sozial-
p�dagoginnen ist dieser Anteil zwar erheblich h�her als etwa bei Psychologin-
nen und Psychologen. Hier handelt es sich jedoch um Berufsgruppen, bei denen
ein besonders hoher Anteil an Arbeitsbeschaffungsma§nahmen vorliegt, die per
definitionem befristet sind. Entscheidend ist jedoch, da§ bei keiner anderen Be-
rufsgruppe binnen Jahresfrist der Anteil der befristeten Besch�ftigungsverh�lt-
nisse in einem vergleichbar hohen Ma§e gestiegen ist wie bei Psychologinnen
und Psychologen. Der parallel dazu zu beobachtende schnelle Anstieg selbst�n-
diger Existenzen rundet ein Bild ab, das die zuk�nftige Erwerbst�tigkeit  dieser
Berufsgruppe in der Regel au§erhalb der Festanstellung vermuten l�§t, eine
Feststellung die in �hnlich eklatanter Weise noch auf Journalistinnen und Jour-
nalisten zutrifft.
Betrachtet man auf der anderen Seite, den leichten R�ckgang des Anteils befri-
steter Besch�ftigungsverh�ltnisse bei Informatikern und Maschinenbauingenieu-
ren, wird deutlich, da§ auch ein Megatrend dann eine Ausnahme zul�§t, wenn
ein Teilarbeitsmarkt von Anzeichen einer Mangelsituation auf der Bewerberseite
gekennzeichnet ist. In diesem Falle k�nnen die Vertragsbedingungen auch zu-
gunsten der betreffenden Fachkr�fte gestaltet werden, etwa zu einem hohen
Anteil unbefristeter Arbeitsvertr�ge f�hren. M�rkte, in denen die Nachfrage
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nach Akademikern gr�§er ist als das Angebot werden jedoch in Zukunft zu sin-
gul�ren Ausnahmeerscheinungen geh�ren, die die weitere Erosion des Nor-
malarbeitsverh�ltnisses - auch f�r Inhaber von Hochschuldiplomen im allgemei-
nen und f�r Psychologen und Psychologinnen im besonderen - nicht mehr auf-
halten k�nnen.

T�tigkeitsfelder

Klinische Psychologie

Das gr�§te Einsatzgebiet f�r Psychologen er�ffnet sich nach wie vor in der kli-
nischen Psychologie. Der unscharfe Begriff der "klinischen" T�tigkeit wird da-
bei auf all jene angewandt, in deren Berufst�tigkeit Therapie- und Beratungsan-
s�tze im Vordergrund stehen. Klinische Psychologen sind anzutreffen in medi-
zinischen Kliniken, insbesondere in den Abteilungen f�r Psychiatrie und Neu-
rologie, mitunter auch in Abteilungen f�r Innere Medizin. Kinderkliniken und
geriatrische Einrichtungen sind weitere typische Arbeitspl�tze f�r Psychologen.

Anteile der Vermittlungen in befristete Arbeitsverh�ltnisse bei 
ausgew�hlten akademischen Berufsgruppen
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Ein anderes wesentliches Einsatzgebiet f�r klinische Psychologen sind die zahl-
reichen Beratungsstellen in kommunaler, kirchlicher oder freier Tr�gerschaft.
Drogen-, Erziehungs-, Familien- und Eheberatung sind hierbei die wesentlichen
Bet�tigungsfelder. Typisch ist dabei die Arbeit im Team gemeinsam mit Sozial-
arbeitern, P�dagogen und Medizinern. Aufgrund der der seit den siebziger Jah-
ren sprunghaften Entwicklung der Drogenproblematik sind im Zuge des Aus-
baus entsprechender Beratungs- und Betreuungsangebote auch viele neue Ar-
beitspl�tze f�r Psychologen entstanden.
Ebenso findet man klinische Psychologen in sonderp�dagogischen Einrichtun-
gen, z.B. f�r schwererziehbare Kinder und Jugendliche und in allen denkbaren
Behinderteneinrichtungen. Auch in Einrichtungen der medizinischen und beruf-
lichen Rehabilitation finden sich neben den diagnostisch ausgerichteten Psy-
chologen  klinisch-therapeutisch t�tige Psychologen.

Daneben ist ein weiteres besonders wichtiges Bet�tigungsfeld f�r klinische Psy-
chologen die Arbeit in der eigenen psychotherapeutischen Praxis. Hier steht die
Behandlung psychischer Probleme und Erkrankungen unter Anwendung der
unterschiedlichsten therapeutischen Ans�tze und Methoden im Vordergrund. In
den meisten     F�llen wird von den klinisch t�tigen Psychologen eine therapeuti-
sche Zusatzausbildung, die dem jeweiligen Bet�tigungsfeld angemessen ist, er-
wartet. F�r Berufsanf�nger ohne eine entsprechende Zusatzausbildung ist der
Berufseinstieg noch schwieriger. F�r in freier Praxis als Psychotherapeuten t�ti-
ge Psychologen erscheint eine entsprechende Zusatzausbildung sogar unerl�§-
lich. Nach dem Psychotherapeutengesetz, das seit Januar 1999 in Kraft getreten
ist wird sie deshalb folgerichtig in Zukunft zwingende Voraussetzung f�r die
Berufsaus�bung sein, entweder in drei Jahren in Vollzeitform oder in f�nf Jah-
ren als berufsbegleitende Ma§nahme. Dies gilt zumindest dann, wenn eine Kas-
senzulassung beabsichtigt ist.

Wie bereits erw�hnt, ist dar�ber hinaus die Einrichtung einer selbst�ndigen Pra-
xis mit unternehmerischen Risiken behaftet; neben den n�tigen Investitionsmit-
teln ist daher eine gr�ndliche Standortanalyse und die M�glichkeit einer Zu-
sammenarbeit mit �rzten und anderen Psychologen mit einzubeziehen. Neben
den angestellten bzw. beamteten und den freiberuflich t�tigen Psychologen gibt
es gerade in dieser Berufsgruppe �berdurchschnittlich viele Personen, die neben
der abh�ngigen Besch�ftigung auch noch eine freiberufliche T�tigkeit aus�ben.
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Lehre und Forschung

Nach der klinischen Psychologie war nach der Umfrage des Berufsverbandes
Deutscher Psychologen (BDP) von 1991 das zweitgr�§te Bet�tigungsfeld f�r
beruflich t�tige Psychologen der Bereich Lehre und Forschung mit einem Anteil
von immerhin 15 %. Allerdings nimmt der Anteil der Psychologinnen und Psy-
chologen in diesem Arbeitsmarktsegment tendenziell ab.

In der Regel handelt es sich dabei um Positionen im Hochschulbereich, die h�u-
fig nur eine befristete Besch�ftigung - beispielsweise als Assistent - bieten. Ein
kleinerer Teil dieser Psychologen arbeitet auch an au§eruniversit�ren Lehr- und
Forschungseinrichtungen,     z. B. an Erzieherfachschulen oder an privaten wis-
senschaftlichen Instituten.

Arbeits- und Betriebs- und Organisationspsychologie

Der Anteil der Psychologen, die eine Besch�ftigung im Bereich der Arbeits-,
Betriebs- und Organisationspsychologie gefunden haben, ist in den letzten 20
Jahren deutlich angewachsen. Diese Entwicklung ging einher mit der wachsen-
den Bedeutung von Personalauswahl, Personalentwicklung und innerbetriebli-
cher Weiterbildung, vor allem in privaten Wirtschaftsunternehmen. Hinzu
kommen verschiedene Funktionen in Personal- und Unternehmensberatungen.
Dies sind gleichzeitig die typischen Einsatzgebiete der "ABO"-Psychologen. Da
an den meisten Universit�ten den psychologischen Fachbereichen ein "klini-
sches Selbstverst�ndnis" zueigen ist, blieb auch die deutliche Dominanz klini-
scher Studienschwerpunkte bei den Absolventen bestehen. ABO- Psychologen
hatten und haben jedoch bei der Suche nach ad�quaten Besch�ftigungsm�glich-
keiten geringere Schwierigkeiten als ihre klinisch orientierten Kollegen.
Die mit der konsequenten Umsetzung neuer Managementmethoden verbundene
Verlagerung von Verantwortlichkeit  und Sachkompetenz auf untere und unter-
ste Ebenen sowie der Wegfall von Hierarchieebenen m�§te eine besondere Her-
ausforderung f�r Betriebspsychologen sein. Gerade durch Entwicklungen, die
im Zusammenhang mit der vielzitierten Globalisierung aber auch mit der Ent-
hierarchisierung von Unternehmensabl�ufen zu sehen sind, ergeben sich f�r
Psychologen neue Arbeitsfelder, etwa in der Beratung von international zusam-
mengesetzten Teams oder beim ãCoachingÒ von F�hrungskr�ften. Mittelfristig
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kann aufgrund der sich schnell ve�ndernden Unternehmensstrukturen  und der
weiteren Expansion vor allem des betrieblichen Fort- und Weiterbildungssektors
mit einer relativ positiven Entwicklung auf diesem Teilarbeitsmarkt gerechnet
werden.

Marktforschung und Werbung

Auch der Anteil der in der Marktforschung und Werbung t�tigen Psychologen
hat sich im vergangenen Jahrzehnt erh�ht. Werbe- und Public Relations-
Agenturen, Marktforschungsinstitute, Werbe- und Marketingabteilungen von
gr�§eren Unternehmen sowie Verlage sind in der Regel die Arbeitgeber der in
diesem Bereich t�tigen Psychologen.  Auch in diesen Sektoren haben entspre-
chend vorgebildete Psychologen nach wie vor relativ gute Anstellungschancen.
Die Analyse der Bed�rfnisse und W�nsche potentieller Kunden sowie die psy-
chologische Wirkung der Produktpr�sentation in den Medien werden auch in
Zukunft ein wachsendes professionelles Know-how erfordern.

Schulpsychologie

Nur rund 1000 der berufst�tigen Psychologen d�rften im Bereich der Schulpsy-
chologie besch�ftigt sein. Da der schulpsychologische Dienst in den einzelnen
Bundesl�ndern erst gegen Ende der siebziger Jahre kr�ftig ausgebaut wurde,
wird ein gro§er Teil der seinerzeit eingestellten Psychologen voraussichtlich
noch eine Reihe von Jahren in den entsprechenden Positionen verbleiben. Der
gesellschaftliche Wandel ruft zwar einen st�ndig steigenden Bedarf f�r schul-
psychologische Interventionen hervor, dennoch ist aufgrund der Haushaltslage
der �ffentlichen Hand in naher Zukunft kaum mit entsprechenden Stellenaus-
weitungen zu rechnen. Die die Installierung schulpsychologischer Dienste in
Ostdeutschland hat  - vor�bergehend - kleine Impulse f�r diesen Teilarbeits-
markt ausgel�st.

Die Aufgaben der Schulpsychologen sind vielf�ltig: sie beziehen sich sowohl
auf die psychologische Untersuchung einzelner Sch�ler wie  auf die Betreuung
ganzer Sch�lergruppen oder auff�lliger Klassenverb�nde und die Beratung der
betroffenen P�dagogen und       Eltern. Schullaufbahnberatung sowie die Kon-
trolle und Verbesserung schulpsychologischer Untersuchungsverfahren sowie
Lehrerfortbildung und  Schulorganisationsberatung geh�ren ebenfalls zu ihren
Aufgaben.
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Verkehrspsychologie

In diesem Bereich sind einige hundert Psychologen t�tig. Als eigenst�ndiges
Aufgabengebiet hat sich hier insbesondere die T�tigkeit in den medizinisch-
psychologischen Untersuchungsstellen der Technischen �berwachungsvereine
(T�V) herauskristallisiert. Im Vordergrund stehen hier neben der psychologi-
schen Eignungsfeststellung der Verkehrstauglichkeit die Verkehrserziehung und
die Sicherheits- und Unfallforschung. Neben den T�V bieten die Bundesanstalt
f�r Stra§enwesen, die Bundesanstalt f�r Flugsicherung und - vereinzelt- die
Automobil- und die Luft- und Raumfahrtindustrie Besch�ftigungsm�glichkeiten
f�r entsprechend qualifizierte Psychologen.

Forensische Psychologie

Die forensische Psychologie geh�rt ebenfalls zu den kleineren Einsatzgebieten
der Psychologen. Es handelt sich hier um Aufgaben bei den Justizbeh�rden (Ge-
richten) und im Strafvollzug. Zu den konkreten Aufgaben der Gerichts- und
Kriminalpsychologen geh�ren die psychologische Untersuchung von Untersu-
chungsh�ftlingen und Strafgefangenen hinsichtlich der Verantwortlichkeit, der
Tatmotivation und der Schuldf�higkeit. Die �berpr�fung der Glaubw�rdigkeit
von Zeugenaussagen, die Einschaltung bei Sorgerechtsproblemen der Familien-
gerichte, meistens im Rahmen von Ehescheidungsverfahren, sowie  diagnosti-
sche und beratende Funktionen in den Vollzugseinrichtungen, stellen weitere
Aufgaben dar.
Der gesellschaftlich zu definierende Bedarf an forensischen Psychologen ist
weiter steigend. Ob die leeren Kassen der �ffentlichen Haushalte auch in Zu-
kunft die Deckung dieses Bedarfs erlauben ist dagegen zweifelhaft.

Sonstige T�tigkeitsfelder

In der  Bundesanstalt f�r Arbeit spielt der Psychologische Dienst in den einzel-
nen Arbeits�mtern eine wichtige Rolle, z.B. bei der Berufswahlentscheidung
von Jugendlichen hinsichtlich ihrer Eignung , bei der Einleitung von Ma§nah-
men der beruflichen Rehabilitation, bei der Feststellung der psychischen Belast-
barkeit von Arbeitnehmern in ihrer gegenw�rtigen oder geplanten Berufst�tig-
keit. Hierbei werden jeweils �berwiegend diagnostische Methoden angewandt.
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Daneben geh�rt die psychologische Schulung von Beratern, Vermittlern und
anderen Mitarbeitern der Arbeits�mter zu ihrem Aufgabengebiet.

Beim Psychologischen Dienst der Bundeswehr geh�ren u.a. die    Eignungsfe-
stellung bei Wehrpflichtigen, die Mitwirkung bei der Auswahl von Offiziersan-
w�rtern, die Mitarbeit bei der L�sung ergonomischer Probleme bei Waffensy-
stemen und bei der milit�rischen Ausbildung und die Unfallforschung zu den
wesentlichen T�tig-  keiten.

In bescheidenerem Umfang bieten auch die Psychologischen Dienste der Bun-
desbahn, der Polizeiverwaltungen der L�nder, der Einrichtungen der berufli-
chen Rehabilitation, der Lufthansa und anderer Institutionen Besch�ftigungs-
m�glichkeiten f�r Psychologen.

Weitere Bet�tigungsfelder sind in den vergangenen Jahren in den Bereichen der
Freizeit-, Sport- und Umweltpsychologie entstanden, diese lassen sich jedoch
nicht in jedem Fall bestimmten Arbeitgebern oder Institutionen zuordnen.

Qualifikationsanforderungen

Die meisten Hochschulabsolventen des Faches Psychologie sind nach wie vor
klinisch ausgerichtet. Vielen Arbeitgebern, die Einstiegspositionen in Kliniken
oder Beratungsstellen zu vergeben       haben, reichen die theoretischen und
methodischen Grundlagen der Psychotherapie, die Absolventen aus den Hoch-
schulen mitbringen, nicht aus. Ohne therapeutische Zusatzausbildungen sind
Bewerbungen in diesen Bereichen oft vergebens. Je nach Art der T�tigkeit sind
auch die Erwartungen an die Zusatzausbildungen unterschiedlich.
F�r die postgraduale Ausbildung zum "Psychologischen Psychotherapeuten",
die bekanntlich die Voraussetzung f�r die Kassenzulassung bildet, bietet neben
vielen anderen Institutionen als wichtigster Anbieter die Deutsche Psychologen-
Akadmemie beim "Berufsverband Deutscher Psychologen" (BDP)3 entspre-
chende Ausbildungsbausteine an, die die ãpraktischenÒ Weiterbildungsbestand-
teile in den Kliniken erg�nzen.
Daneben gibt es eine Vielzahl anderer Institutionen, mit zum Teil sehr unter-
schiedlichen theoretischen Ans�tzen, die eine Vielfalt therapeutischer Zu-
satzausbildungen anbieten. Beispielhaft seien hier genannt: Gespr�chspsycho-
therapie, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Gestalttherapie und Psychodrama.
Vielfach werden derartige Ausbildungen auch berufsbegleitend angeboten; hier
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besteht die Schwierigkeit oft darin, eine f�r die berufsbegleitende Aus- oder
Fortbildung sinnvollerweise vorausgesetzte T�tigkeit zu finden.

Auch f�r T�tigkeiten in der Wirtschaft reicht der formale Abschlu§ "Diplom-
Psychologe" in der Regel nicht aus. Entweder wird eine Spezialisierung in
Richtung "Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie" oder aber wirt-
schaftsnahe Zusatzkenntnisse in BWL oder EDV erwartet.
Die wachsende Bedeutung der sogenannten au§erfachlichen Qualifikationen bei
der Einstellung von akademisch vorgebildetem Personal in den Unternehmen
trifft in besonders hohem Ma§e auch f�r Psychologen zu. Die Bedeutung dieser
Soft Skills bei Angeboten aus der Privatwirtschaft ist innerhalb der Analyse der
vorliegenden Stellenangebote beschrieben worden.
Daneben wird - wie bei anderen Akademikern auch - vorausgesetzt, da§ die
durchschnittliche Studiendauer nicht wesentlich �berschritten wird und die
fachliche Kompetenz durch eine gute Diplomnote zum Ausdruck kommt.

Informationen zu Fort- und Weiterbildung �ber die Datenbank ãKursÒ

Die Bundesanstalt f�r Arbeit unterh�lt mit ãKursÒ europaweit die gr�§te Daten-
bank �ber Aus- und Weiterbildungsm�glichkeiten. Sie kann u. a. in allen Ar-
beits�mtern in den Berufsinformationszentren jederzeit eingesehen werden. Sie
ist auch als Online- Datenbank im Internet unter Arbeitsamt.de einsehbar. Diese
Datenbank kann eine wertvolle Hilfe bei der Suche nach einer passgenauen Zu-
satzqualifikation, sowohl im klinischen Bereich als auch z.B. in der Organisati-
onspsychologie bieten.
Es folgt hier am Beispiel des Suchwortes ãPsychotherapieÒ eine Auswahl der
zehn am h�ufigsten in der Datenbank enthaltenen Weiterbildungsma§nahmen.
Insgesamt  Themen  sind unter dem Stichwort Psychotherapie in der Datenbank
enthalten. Zu fast allen  Themenstellungen gibt es mehrere Anbieter. F�r die
Auswahl einer Weiterbildung ist in erster Linie der pers�nliche Eindruck ent-
scheidend. Die Qualifikation des Ausbildungspersonals und die r�umliche Aus-
stattung sollten dabei eine wichtige Rolle spielen. Im Zweifelsfall sollte auch der
Berufsverband (BDP) zu Rate gezogen werden. Letzterer f�hrt selbst eine Viel-
zahl von Fortbildungen durch. Insbesondere bei der Qualifikation zum ãPsy-
chologischen PsychotherapeutenÒ und zum Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten ist eine Einschaltung des Verbandes immer empfehlenswert.
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Gestalttherapie - 153 Angebote

Neurolinguistisches Programmieren - NLP-Practitioner - 138 Angebote

Psychotherapie - ausgew�hlte Techniken - 89 Angebote

Konzentrative Bewegungstherapie - ausgew�hlte Themen - 85 Angebote

Gestalttherapie - ausgew�hlte Themen - 72 Angebote
Sozialtherapie/Soziotherapie - 69 Angebote

Neurolinguistisches Programmieren - NLP-Master - 67 Angebote

Familientherapie/Systemische Therapie - ausgew�hlte Themen - 66 Angebote

Psychotherapeut(in)/Psychologische(r) Berater(in) - 64 Angebote

Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie . 57 Angebote

Unter bestimmten Voraussetzungen k�nnen Fortbildungen und Umschulungen
von den Arbeits�mtern gef�rdert werden. Hierzu m�ssen in jedem Fall Gespr�-
che mit den zust�ndigen Fachkr�ften der Bundesanstalt gef�hrt werden.

Einstiegsgeh�lter

Ein betr�chtlicher Teil der Berufsanf�nger unter den Psychologen findet nach
wie vor sein erstes Anstellungsverh�ltnis im �ffentlichen Dienst oder in Ein-
richtungen, deren Tarifgestaltung sich an die Verg�tungsrichtlinien des �ffentli-
chen Dienstes anlehnt. Insofern gelten in Kliniken in �ffentlicher oder kirchli-
cher Tr�gerschaft, in Beratungsstellen, die von Kommunen oder �ber�rtlichen
Sozialhilfetr�gern betrieben werden, in den Schulbeh�rden oder im Justizdienst -
von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen - vergleichbare Gehaltsstrukturen. Die
Verg�tungen im �ffentlichen Dienst sind sehr stark abh�ngig von den pers�nli-
chen und famili�ren Verh�ltnissen. So w�rde ein 29j�hriger lediger Psychologe
rund 74000 DM Jahresgehalt (BAT IIa, brutto) erwarten k�nnen. Ein Beamter
im gleichen Alter verf�gt zwar �ber ein geringeres Bruttogehalt, aufgrund der
entfallenden Sozialversicherungsbeitr�ge �bersteigen jedoch die Nettobez�ge in
der Regel die eines Angestellten. Einer k�rzlich bekanntgewordenen Verlautba-
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rung kommunaler Arbeitgeber zufolge sollen im �ffentlichen Dienst angestellte
Psychologische Psychotherapeutinnen grunds�tzlich nach BAT III verg�tet wer-
den. Zu dieser Thematik hat der Berufsverband Deutscher Psychologen ein
Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das zu dem Ergebnis kommt, Psychologi-
sche Psychotherapeuten (mit Approbation) seien grunds�tzlich f�r ihre T�tigkeit
wie Fach�rzte f�r psychotherapeutische Medizin zu bezahlen, n�mlich nach
Verg�tungsgruppe Ib.  Diplom-Psychologinnen ohne Approbation sind nach
diesem Gutachten �rztinnen und �rzten ohne Facharztausbildung vergleichbar
und m�§ten demnach in die Verg�tungsgruppe II/IIa einbezogen werden.

In Bezug auf die Privatwirtschaft lassen sich nur sehr allgemeine Hinweise zu
den Einstiegsgeh�ltern geben, da man auf sehr unterschiedliche Tarifvereinba-
rungen trifft; in kleineren Agenturen und privaten Forschungsinstituten greifen
Tarifvereinbarungen zum Teil �berhaupt nicht. Die Mehrzahl der Einstiegsge-
h�lter f�r Vollzeitstellen in gr�§eren Unternehmen wird sich im Bereich zwi-
schen 50000 und 75000 DM bewegen. Zur Einkommenssituation freiberuflich
t�tiger Psychologen l�§t sich keine verbindliche Aussage treffen, da diese sehr
stark vom eingebrachten zeitlichen Aufwand und zum Beispiel von der Zahl der
zu therapierenden Patienten abh�ngt. Laut einem Urteil des Bundessozialge-
richts vom August 1999 bekommen Psychotherapeuten, die zur vertrags�rztli-
chen Versorgung der Krankenkassen zugelassen sind, f�r eine Therapiestunde
jedoch mindestens DM 145,- pro Therapiestunde.

Bewerbungshinweise

Nicht allein die fachliche und pers�nliche Eignung ist ausschlaggebend f�r den
Erfolg bei der Arbeitsplatzsuche. Fragen, die Form und Gestaltung von Bewer-
bungsunterlagen betreffen, werden h�ufig auch von hochqualifizierten Bewer-
bern in ihrer Bedeutung untersch�tzt. Die Bewerbung selbst sollte f�r jede Stelle
bzw. jede Institution, bei der man sich bewirbt, ma§geschneidert sein. Besonde-
re F�higkeiten, erworbene Spezialkenntnisse und pers�nliche Interessen sollten
stets im Hinblick auf gestellte Anforderungen pr�zise und wahrheitsgem�§ dar-
gelegt werden.

Neben der Bewerbung auf einschl�gige Stellenanzeigen in der �berregionalen
und Fachpresse bietet sich gerade f�r den Berufsanf�nger die M�glichkeit, sich
unaufgefordert bei Kliniken, Unternehmen und anderen Einrichtungen zu be-
werben. Wenn die pers�nlichen, bzw. fachlichen Voraussetzungen passen, be-
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stehen durchaus Chancen, auf diese Art eine geeignete Stelle zu finden. Pers�n-
liche Kontakte, die z.B. durch Hospitationen oder Praktika erworben wurden,
sollten dabei intensiv genutzt werden.
Die Stellensuche �ber das Internet spielt ebenfalls eine immer wichtigere Rolle.
Vor allem in multimedianahen Einsatzbereichen, etwa bei PR-Agenturen oder
Werbeagenturen sind die Chancen auch f�r Psychologen inzwischen sehr gro§,
vielversprechende Kontakte zu kn�pfen oder sogar eine Besch�ftigung zu fin-
den. Eine Auswahl von Web-Adressen (Stand: August 1999) ist am Ende dieser
Informationsschrift aufgelistet.
Wer bei der Suche nach einem Arbeitsplatz das Informations-, Beratungs- und
Vermittlungsangebot der Bundesanstalt f�r Arbeit in Anspruch nehmen m�chte,
sollte folgende Hinweise beachten:
Alle Arbeits�mter sind untereinander durch EDV vernetzt, so da§ im Bedarfs-
falle ein bundesweiter �berblick �ber die einzelnen Teilarbeitsm�rkte jederzeit
m�glich ist. Deshalb gen�gt es, sich an das f�r den Wohnort regional zust�ndige
Arbeitsamt zu wenden. An den meisten gr�§eren Hochschulstandorten unter-
halten die Arbeits�mter dar�ber hinaus sogenannte ãHochschulteamsÒ, die vor
allem in der Phase des �bergangs von der Hochschule in den Beruf wertvolle
Hilfestellungen leisten. Beraterinnen und Berater, die meist �ber hervorragende
Kontakte sowohl zu potentiellen Arbeitgebern wie zu den �rtlichen Hochschulen
verf�gen sind in diesen Teams die Ansprechpartner der Hochschulabsolventin-
nen und Ðabsolventen.

Die MANAGEMENTVERMITTLUNG NATIONAL der Zentralstelle f�r Ar-
beitsvermittlung (ZAV) wird nur dann t�tig, wenn der Bewerber sich f�r Posi-
tionen der oberen und obersten F�hrungsebene von Unternehmen, Verb�nden
und Institutionen qualifiziert hat.
�ber die MANAGEMENTVERMITTLUNG INTERNATIONAL ist die Ver-
mittlung ins Ausland m�glich.

Job-B�rsen, Stellenanzeigen und sonstige Informationen f�r Psychologin-
nen/Psychologen im Internet

Die Darstellung des Arbeitsmarktes im Internet - mit Stellenangeboten und
Stellengesuchen-  ist naturgem�§ un�bersichtlich, und verl�uft auf unterschied-
lichen Ebenen.
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Das Arbeitsamt

Der gr�§te Stellenanbieter im Internet ist das Arbeitsamt. Unter:
http://www.arbeitsamt.de  finden sich verschiedene Service-Leistungen.

•  Der Arbeitgeber-Informations-Service  - ais, bietet den Arbeitnehmern die
M�glichkeit sich den Arbeitgebern vorzustellen.

•  Das Stellen-Informations-System  - sis, erm�glicht durch verschiedene Such-
funktionen den �berblick �ber die in ganz Deutschland gemeldeten offenen
Stellen.

•  Die Managementvermittlung zur Vermittlung von Fach- und F�hrungskr�ften
und

•  KURS - die Datenbank f�r die Aus- und Weiterbildung.
Das Angebot in allen Bereichen wird st�ndig aktualisiert und ausgebaut.

Auswahl von Internet-Job-Vermittlern

Neben zahlreichen kleinen Job-Vermittlern, hinter denen oftmals Personalbera-
tungs-B�ros stehen, gibt es einige gro§e Anbieter, die sich auf den Internetmarkt
spezialisiert haben, und mit teilweise mehr als 1000 Stellenanzeigen aufwarten
k�nnen. Bei anderen Anbietern wiederum werden Firmenlisten mit entsprechen-
den Links zu deren Stellenanzeigen im Web dargestellt. Eine nach Branchen
aufgegliederte Stellensuche l�§t eine Suche nach expizit f�r Psychologinnen und
Psychologen ausgeschriebenen Stellen erst gar nicht zu. Einige auch f�r Psy-
chologinnen/Psychologen interessante Anbieter sind u.a.
http://www.berufsstart.de
http://www.consultants.de/jobs/jobangeb/jangroot.htm
http://www.dv-job.de
http://www.job.de    bzw.:   http://www.jobpilot.de/index.phtml
http://www.jobonline.de
http://www.job-pool.com/Stellenangebote_Jobs/Psychologie.htm
http://www.jobpool.de
http://www.jobrobot.de
http://www.jobticket.de
http://www.karriere.com
http://www.psychologie.de/homepage.phtml
http://www.stellenboerse.de
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Auswahl von Tages- und Wochenzeitungen mit Stellenanzeigen

Viele der gro§en Tages- und Wochenzeitungen sind mit ihren Stellenanzeigen
aus den Printmedien auch im Web vertreten. Je nach Zeitschrift bzw. Zeitung
gibt es besondere Ausrichtungen. Manche, wie zum Beispiel ãdie ZeitÒ k�nnen
mit besonders vielen Stellen f�r Akademiker aufwarten, andere, wie zum Bei-
spiel die ãFrankfurter RundschauÒ haben ein besonders umfassendes Angebot
mit einem regionalen Schwerpunkt. Besonders hervorzuheben f�r Psychologin-
nen/ Psychologen sind:
Berliner Morgenpost: http://anzeigen.berliner-morgenpost.de
Capital, Manager-Magazin, impulse, Computerwoche.....  
unter: http://www.business-channel.de/
Die Welt unter: http://www.berufswelt.de/
Die Zeit unter: http://www.jobs.zeit.de/
Focus unter: http://focus.de/
Frankfurter Allgemeine Zeitung unter: http://www.chancen.net/ und unter:
 http://www.AHAonline.de/
Frankfurter Rundschau unter: http://www.fr-aktuell.com/indexa
Handelsblatt u.a. unter: http:/www.karrieredirekt.de
Journalist unter: http://www.journalist.de/stellenmarkt.html
S�ddeutsche Zeitung unter: http://sueddeutsche.de/
WirtschaftsWoche unter:
wysiwyg://98/http://www.wiwo.de/wwkarriere/praktikum.htm

Auswahl von Firmen mit Stellenangeboten

Nahezu alle gro§en, und auch viele mittlere und kleine Firmen sind mittlerweile
im Internet vertreten. Neben den Informationen �ber die Firmenphilosophie und
die einzelnen Produkte - vor Bewerbungen einfach mal informieren -, werden
oftmals auch Stellen angeboten. Herausragend ist hierbei die Seite des Hogrefe-
Verlages, die sich auf Psychologie spezialisiert  und dabei ein breites Informati-
onsangebot f�r Psychologinnen/Psychologen bereit h�lt. Folgende Adressen sind
nur eine kleine, Auswahl aus dem gro§en Angebot der Firmenadressen:
Andersen Consulting: http://www.ac.com/
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AOK: http://www.aok.de/jobs
Barmer Krankenkasse: http://www.barmer.de
Bertelsmann Verlag: www.zm.bertelsmann.de/einstieg_f.htm
Deutsche Angestellten-Krankenkasse: http://www.dak.de
Deutsche Bank: http://deutsche-bank.de/karriere
Diakonisches Werk: http://www.diakonie-stellenangebote.de   bzw.:
 http://www.diakonie.de
Helios-Kliniken GmbH: http://www.helios-kliniken.de
Hogrefe-Verlag: http://www.hogrefe.de
 und http://www.hogrefe.de/PsychJob/index.html

K & K Kohtes & Klewes: http://agenturcafe.de

NDR: http://www.ndr2.de/wb/list/job
Procter & Gamble: http://www.procter.de
und  http://www.pg.com/careers/index.htm
Randstadt: http://randstad.de/
Siemens AG: http://www.siemens.de

Auswahl von Wissenschaftlichen Instituten, Berufsverb�nden, Universit�ten

Dar�ber hinaus gibt es im Internet Informationen und Stellenangebote f�r Psy-
chologinnen/Psychologen bei Berufsverb�nden, Universit�ten und Forschungs-
instituten. Die Universit�ten sind fast alle mit ihren jeweiligen Stellenangeboten
im Internet vertreten. Besonders umfangreich sind die Angebote der Frankfurter
Universit�t mit mehreren Verweisen auf interessierte Firmen.
American Psychological Association: http://www.apa.org
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. unter:
 http://www.bdp-verband.org/
Deutsche Gesellschaft f�r Psychologie unter: http://www.dgps.de/dgps.html
DGP an der Universit�t Bonn unter: http://www.psychologie.uni-bonn.de
TH Karlsruhe: http://www.rz.uni-
karlsruhe.de/Outerspace/VirtuelLibrary/15.de.html
UnicumOnline: http://www.unicum.de/frames/praktika.htm
Freie Universit�t Berlin: http://www.fu-berlin.de/stellen/

und: http://www.psychologie.hu-Berlin.de/arbeitsamt/index.html
Universit�t Frankfurt: http://www.rz.uni-frankfurt.de
Universit�t Bielefeld: http://www.uni-bielefeld.de
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Universit�t Marburg: http://uni-marburg.de/zv/service/maske_se.htm
Universit�t Mannheim: http://praktikum.wifo.uni-mannheim.de/
Wissenschaftszentrum Berlin e.V.: http://wz-berlin.de
Wissenschaftsladen Bonn e.V.: http://www.wilabonn.de
Zentralstelle f�r Psychologische Information und Dokumentation, ZPID:

wysiwyg://86/http://www.uni-trier.de/zpid/
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Methodische Hinweise

Die Ausf�hrungen in dieser Informationsschrift beschreiben den aktuellen Arbeits-

markt f�r Psychologinnen und Psychologen auf der Basis des statistischen Datenmate-

rials der Bundesanstalt f�r Arbeit. Die Aussagen sind nicht als kurz- oder langfristige

Prognosen zu verstehen.

Die hier benutzten Statistiken der Bundesanstalt f�r Arbeit beruhen sowohl auf Be-

standsz�hlungen als auch auf kumulierten Daten. Insbesondere die Arbeitslosenzahlen

sind jeweils zu einem bestimmten Stichtag erhoben worden und erlauben daher keine

unmittelbaren R�ckschl�sse auf den gesamten Jahresverlauf. Sie erschlie§en sich nur

im Kontext mit den Erfahrungen und Beobachtungen der Beratungs- und Vermitt-

lungskr�fte in den Arbeits�mtern.

Die verwendeten Begriffe Bewerber und Arbeitslose sind nicht identisch. Als Bewerber

werden alle Arbeitsuchenden gez�hlt - unabh�ngig davon, ob sie eine Besch�ftigung

haben oder nicht.

Die Aussagen beziehen sich auf Frauen und M�nner gleicherma§en. In dieser Schrift

wird sowohl die weibliche wie auch die m�nnliche Form der Berufsbezeichnung alter-

nierend benutzt, um die Lesbarkeit nicht unn�tig einzuschr�nken.

Die in dieser Schrift ver�ffentlichten Diagramme beruhen bez�glich der Studierenden

und Hochschulpr�fungen auf Zahlenmaterial des Statistischen Bundesamtes. Allen

�brigen Abbildungen ist Datenmaterial der Bundesanstalt f�r Arbeit zugrunde gelegt.


