
 
 
Gültig für Abrechnungszeiträume  
ab Januar 2020  
 

Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes (Kug) 
 
Für die Ermittlung der Höhe des Kug ist es erforderlich, dass zunächst für das Soll-Entgelt (Bruttoarbeitsent-
gelt ohne Mehrarbeitsentgelt und Einmalzahlungen) und für das Ist-Entgelt (tatsächlich im Kalendermonat 
erzieltes Bruttoarbeitsentgelt) ein rechnerischer Leistungssatz aus der Tabelle abgelesen wird. Dabei ist die 
auf der Lohnsteuerkarte im Anspruchszeitraum (Kalendermonat) eingetragene Lohnsteuerklasse und der 
Leistungssatz 1 oder 2 zu Grunde zu legen. Die Zuordnung zu den Leistungssätzen 1 oder 2 richtet sich 
nach folgenden Merkmalen:  
 

Leistungssatz 1 = Arbeitnehmer, auf deren Lohnsteuerkarte ein Kinderfreibetrag mit dem Zähler von min-
destens 0,5 eingetragen ist (die Kinder i.S. des § 32 Abs. 1, 3 bis 5 EStG haben) oder 
für die aufgrund einer Bescheinigung der Agentur für Arbeit der Leistungssatz 1 maßge-
bend ist.  

 

Leistungssatz 2 =  alle übrigen Arbeitnehmer.  
 

Der Unterschiedsbetrag zwischen den aus dieser Tabelle abgelesenen Leistungssätzen ergibt das Kug für 
den jeweiligen Kalendermonat.  
 
Beispiel:  
Arbeitnehmer, Lohnsteuerklasse III;  
Kinderfreibetrag 1,0  = Lohnsteuerklasse III, Leistungssatz 1  
 
Soll-Entgelt im Kalendermonat  = 2.500,00 € -    Rechnerischer Leistungssatz = 1.295,11 €  
Ist-Entgelt im Kalendermonat  = 1.250,00 € -    Rechnerischer Leistungssatz  =  675,36 €  
Kug  =  619,75 €  
 
Bei der Wahl des steuerlichen Faktorverfahrens nach § 39f Einkommensteuergesetz kann das 
Kurzarbeitergeld nur maschinell errechnet und nicht aus der Kug-Tabelle abgelesen werden.  
 

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrieben in den neuen Bundesländern ist die Tabelle höchs-
tens bis zu dem durch Trennlinie gekennzeichneten Wert anzuwenden (Berücksichtigung der Beitragsbe-
messungsgrenze als rechnerische Größe; diese beträgt für das Jahr 2020 6.450 Euro im Monat). Soweit 
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringver-
diener), gilt eine besondere Tabelle, die Sie bei der Agentur für Arbeit anfordern können. 
 
 

 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 10,72 10,72 10,72 10,72 9,21

2 9,60 9,60 9,60 9,60 8,25

1 21,44 21,44 21,44 21,44 18,43

2 19,20 19,20 19,20 19,20 16,50

1 32,16 32,16 32,16 32,16 27,64

2 28,80 28,80 28,80 28,80 24,75

1 42,88 42,88 42,88 42,88 36,85

2 38,40 38,40 38,40 38,40 33,00

1 53,60 53,60 53,60 53,60 46,06

2 48,00 48,00 48,00 48,00 41,25

1 64,32 64,32 64,32 63,38 55,28

2 57,60 57,60 57,60 56,75 49,50

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze

nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

30,00 49,99

50,00

70,00

90,00

110,00

10,00 29,99

69,99

89,99

109,99

129,99



 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 75,04 75,04 75,04 72,59 64,49

2 67,20 67,20 67,20 65,00 57,75

1 85,76 85,76 85,76 81,80 73,70

2 76,80 76,80 76,80 73,25 66,00

1 96,48 96,48 96,48 91,01 82,91

2 86,40 86,40 86,40 81,50 74,25

1 107,20 107,20 107,20 100,23 92,13

2 96,00 96,00 96,00 89,75 82,50

1 117,92 117,92 117,92 109,44 101,34

2 105,60 105,60 105,60 98,00 90,75

1 128,64 128,64 128,64 118,65 110,55

2 115,20 115,20 115,20 106,25 99,00

1 139,36 139,36 139,36 127,86 119,76

2 124,80 124,80 124,80 114,50 107,25

1 150,08 150,08 150,08 137,08 128,98

2 134,40 134,40 134,40 122,75 115,50

1 160,80 160,80 160,80 146,29 138,13

2 144,00 144,00 144,00 131,00 123,70

1 171,52 171,52 171,52 155,50 147,35

2 153,60 153,60 153,60 139,25 131,95

1 182,24 182,24 182,24 164,65 156,56

2 163,20 163,20 163,20 147,45 140,20

1 192,96 192,96 192,96 173,87 165,77

2 172,80 172,80 172,80 155,70 148,45

1 203,68 203,68 203,68 183,08 174,98

2 182,40 182,40 182,40 163,95 156,70

1 214,40 214,40 214,40 192,29 184,20

2 192,00 192,00 192,00 172,20 164,95

1 225,12 225,12 225,12 201,50 193,41

2 201,60 201,60 201,60 180,45 173,20

1 235,84 235,84 235,84 210,72 202,62

2 211,20 211,20 211,20 188,70 181,45

1 246,56 246,56 246,56 219,93 211,83

2 220,80 220,80 220,80 196,95 189,70

1 257,28 257,28 257,28 229,14 221,05

2 230,40 230,40 230,40 205,20 197,95

1 268,00 268,00 268,00 238,35 230,26

2 240,00 240,00 240,00 213,45 206,20

1 278,72 278,72 278,72 247,57 239,47

2 249,60 249,60 249,60 221,70 214,45

1 289,44 289,44 289,44 256,78 248,68

2 259,20 259,20 259,20 229,95 222,70

370,00

390,00

410,00

470,00

490,00

510,00

489,99

509,99

529,99

549,99

330,00

190,00

210,00

230,00

250,00

270,00

290,00

530,00

369,99

389,99

409,99

429,99

449,99

469,99

430,00

450,00

350,00

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze

nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

130,00

150,00

170,00

149,99

169,99

189,99

209,99

229,99

249,99

269,99

289,99

309,99

329,99

349,99

310,00



 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 300,16 300,16 300,16 265,99 257,90

2 268,80 268,80 268,80 238,20 230,95

1 310,88 310,88 310,88 275,20 267,11

2 278,40 278,40 278,40 246,45 239,20

1 321,60 321,60 321,60 284,42 276,27

2 288,00 288,00 288,00 254,70 247,40

1 332,32 332,32 332,32 293,63 285,48

2 297,60 297,60 297,60 262,95 255,65

1 343,04 343,04 343,04 302,79 294,69

2 307,20 307,20 307,20 271,15 263,90

1 353,76 353,76 353,76 312,00 303,91

2 316,80 316,80 316,80 279,40 272,15

1 364,48 364,48 364,48 321,21 313,12

2 326,40 326,40 326,40 287,65 280,40

1 375,20 375,20 375,20 330,42 322,33

2 336,00 336,00 336,00 295,90 288,65

1 385,92 385,92 385,92 339,64 331,52

2 345,60 345,60 345,60 304,15 296,89

1 396,64 396,64 396,64 348,85 340,43

2 355,20 355,20 355,20 312,40 304,87

1 407,36 407,36 407,36 358,06 349,34

2 364,80 364,80 364,80 320,65 312,85

1 418,08 418,08 418,08 367,27 358,26

2 374,40 374,40 374,40 328,90 320,83

1 428,80 428,80 428,80 376,49 367,17

2 384,00 384,00 384,00 337,15 328,81

1 439,52 439,52 439,52 385,70 376,08

2 393,60 393,60 393,60 345,40 336,79

1 450,24 450,24 450,24 394,70 384,99

2 403,20 403,20 403,20 353,47 344,77

1 460,96 460,96 460,96 403,61 393,90

2 412,80 412,80 412,80 361,45 352,75

1 471,68 471,68 471,68 412,53 402,81

2 422,40 422,40 422,40 369,43 360,73

1 482,40 482,40 482,40 421,44 411,65

2 432,00 432,00 432,00 377,41 368,64

1 493,12 493,12 493,12 430,35 420,56

2 441,60 441,60 441,60 385,39 376,62

1 503,84 503,84 503,84 439,19 429,47

2 451,20 451,20 451,20 393,31 384,60

1 514,56 514,56 514,56 448,10 438,38

2 460,80 460,80 460,80 401,29 392,58

609,99

629,99

649,99

669,99

689,99

950,00

910,00

930,00

829,99

849,99

869,99

889,99

909,99

929,99

709,99

729,99

749,99

769,99

789,99

809,99

949,99

969,99

830,00

850,00

870,00

890,00

710,00

730,00

750,00

770,00

790,00

810,00

590,00

610,00

630,00

650,00

670,00

690,00

570,00

569,99

589,99

550,00

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze

nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich



 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 525,28 525,28 525,28 457,01 447,29

2 470,40 470,40 470,40 409,27 400,56

1 536,00 536,00 536,00 465,92 456,30

2 480,00 480,00 480,00 417,25 408,63

1 546,72 546,72 546,72 474,84 465,44

2 489,60 489,60 489,60 425,23 416,81

1 557,44 557,44 557,44 483,75 474,57

2 499,20 499,20 499,20 433,21 424,99

1 568,16 568,16 568,16 492,66 483,69

2 508,80 508,80 508,80 441,19 433,16

1 578,88 578,88 578,88 501,57 492,83

2 518,40 518,40 518,40 449,17 441,34

1 588,15 589,60 589,60 510,50 501,95

2 526,70 528,00 528,00 457,16 449,51

1 597,25 600,32 600,32 519,63 511,08

2 534,85 537,60 537,60 465,34 457,69

1 606,41 611,04 611,04 528,76 518,21

2 543,05 547,20 547,20 473,51 464,07

1 615,46 621,76 621,76 537,89 524,16

2 551,15 556,80 556,80 481,69 469,40

1 624,50 632,48 632,48 547,01 530,11

2 559,25 566,40 566,40 489,86 474,73

1 633,49 643,20 643,20 556,15 536,06

2 567,30 576,00 576,00 498,04 480,05

1 642,42 653,92 653,92 565,28 542,01

2 575,30 585,60 585,60 506,22 485,38

1 651,30 664,64 664,64 573,52 547,90

2 583,25 595,20 595,20 513,60 490,66

1 660,18 675,36 675,36 579,47 553,85

2 591,20 604,80 604,80 518,93 495,98

1 669,00 685,91 686,08 585,42 559,80

2 599,10 614,25 614,40 524,26 501,31

1 677,77 695,13 696,80 591,37 565,75

2 606,95 622,50 624,00 529,58 506,64

1 686,53 704,28 707,52 597,25 571,63

2 614,80 630,70 633,60 534,85 511,91

1 694,90 713,11 718,24 602,50 576,87

2 622,30 638,60 643,20 539,55 516,60

1 703,28 721,93 728,96 607,74 582,12

2 629,80 646,50 652,80 544,24 521,30

1 711,54 730,70 739,68 612,92 587,30

2 637,20 654,35 662,40 548,89 525,94

1.309,99

1.329,99

1.349,99

1.369,99

1.389,99

1.189,99

1.209,99

1.229,99

1.249,99

1.269,99

1.289,99

1.069,99

1.089,99

1.109,99

1.129,99

1.149,99

1.169,99

1.350,00

1.370,00

1.170,00

1.190,00

1.210,00

1.230,00

1.250,00

1.270,00

970,00

990,00

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze

nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

1.050,00

1.070,00

1.090,00

1.110,00

1.130,00

1.150,00

989,99

1.009,99

1.029,99

1.049,99

1.010,00

1.030,00

1.290,00

1.310,00

1.330,00



 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 719,81 739,35 750,40 618,17 592,54

2 644,60 662,10 672,00 553,58 530,63

1 727,96 748,00 761,12 623,41 597,73

2 651,90 669,85 681,60 558,28 535,28

1 736,11 756,60 771,84 628,59 602,97

2 659,20 677,55 691,20 562,92 539,97

1 744,20 765,14 782,56 633,83 608,21

2 666,45 685,20 700,80 567,61 544,67

1 752,19 773,63 793,28 639,08 613,45

2 673,60 692,80 710,40 572,31 549,36

1 760,18 782,06 804,00 644,32 618,63

2 680,75 700,35 720,00 577,00 554,00

1 768,10 790,43 814,72 649,50 623,87

2 687,85 707,85 729,60 581,64 558,69

1 775,92 798,75 825,44 654,74 629,12

2 694,85 715,30 739,20 586,33 563,39

1 783,73 807,02 836,16 659,92 634,30

2 701,85 722,70 748,80 590,98 568,03

1 791,28 815,22 846,88 665,17 639,54

2 708,61 730,05 758,40 595,67 572,72

1 798,45 823,38 857,60 670,41 644,79

2 715,03 737,35 768,00 600,37 577,42

1 805,55 831,53 868,32 675,65 650,03

2 721,39 744,65 777,60 605,06 582,11

1 812,65 839,57 879,04 680,83 655,21

2 727,75 751,85 787,20 609,70 586,76

1 819,75 847,55 889,76 686,08 660,45

2 734,11 759,00 796,80 614,40 591,45

1 826,85 855,48 900,48 691,32 665,63

2 740,47 766,10 806,40 619,09 596,09

1 833,96 863,41 911,20 696,50 670,87

2 746,83 773,20 816,00 623,73 600,78

1 841,23 871,23 921,92 701,74 676,12

2 753,34 780,20 825,60 628,42 605,48

1 848,70 879,04 932,64 706,98 681,36

2 760,03 787,20 835,20 633,12 610,17

1 856,42 886,55 943,36 712,58 686,95

2 766,94 793,93 844,80 638,13 615,18

1 864,20 894,05 954,08 718,35 692,73

2 773,91 800,65 854,40 643,30 620,35

1 871,97 901,56 964,80 724,12 698,50

2 780,87 807,37 864,00 648,47 625,52

1.789,99

1.809,99

1.669,99

1.689,99

1.709,99

1.729,99

1.749,99

1.769,99

1.549,99

1.569,99

1.589,99

1.609,99

1.629,99

1.649,99

1.429,99

1.449,99

1.469,99

1.489,99

1.509,99

1.529,99

1.409,99

1.770,00

1.790,00

1.650,00

1.670,00

1.690,00

1.710,00

1.730,00

1.750,00

1.530,00

1.550,00

1.570,00

1.590,00

1.610,00

1.630,00

1.410,00

1.430,00

1.450,00

1.470,00

1.490,00

1.510,00

1.390,00

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze

nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich



 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 879,74 908,99 975,52 729,89 704,27

2 787,83 814,02 873,60 653,63 630,69

1 887,52 916,43 986,24 735,67 710,04

2 794,80 820,69 883,20 658,81 635,86

1 895,24 923,94 996,96 741,44 715,81

2 801,71 827,41 892,80 663,97 641,03

1 902,96 931,30 1.007,68 747,15 721,65

2 808,62 834,00 902,40 669,09 646,25

1 910,67 938,82 1.018,40 752,93 728,24

2 815,53 840,74 912,00 674,26 652,16

1 918,39 946,66 1.029,12 758,69 734,96

2 822,44 847,76 921,60 679,43 658,18

1 926,10 954,44 1.039,84 764,47 741,67

2 829,34 854,72 931,20 684,60 664,18

1 933,82 962,21 1.050,56 770,24 748,27

2 836,26 861,68 940,80 689,77 670,09

1 941,47 969,99 1.061,28 776,07 754,86

2 843,11 868,64 950,40 694,99 676,00

1 949,13 977,76 1.072,00 782,55 761,46

2 849,97 875,60 960,00 700,79 681,91

1 956,85 985,53 1.082,72 789,27 768,18

2 856,88 882,56 969,60 706,81 687,92

1 964,44 993,25 1.093,44 795,98 774,65

2 863,68 889,48 979,20 712,82 693,72

1 972,10 1.001,03 1.103,72 802,58 781,37

2 870,54 896,44 988,40 718,73 699,74

1 979,76 1.008,75 1.112,98 809,29 787,85

2 877,40 903,35 996,70 724,74 705,54

1 987,36 1.016,46 1.121,92 815,77 794,33

2 884,20 910,26 1.004,70 730,54 711,34

1 994,95 1.024,18 1.130,85 822,48 800,81

2 891,00 917,17 1.012,70 736,55 717,14

1 1.002,61 1.031,89 1.139,67 829,08 807,40

2 897,86 924,08 1.020,60 742,46 723,05

1 1.010,15 1.039,55 1.148,61 835,68 813,77

2 904,61 930,94 1.028,60 748,37 728,75

1 1.017,75 1.047,26 1.157,43 842,16 820,25

2 911,42 937,84 1.036,50 754,17 734,55

1 1.025,35 1.054,92 1.166,25 848,64 826,73

2 918,22 944,70 1.044,40 759,97 740,35

1 1.032,89 1.062,58 1.174,96 855,23 833,08

2 924,98 951,56 1.052,20 765,88 746,05

2.149,99

2.169,99

2.189,99

2.209,99

2.229,99

2.029,99

2.049,99

2.069,99

2.089,99

2.109,99

2.129,99

1.909,99

1.929,99

1.949,99

1.969,99

1.989,99

2.009,99

1.829,99

1.849,99

1.869,99

1.889,99

2.130,00

2.150,00

2.170,00

2.190,00

2.210,00

1.810,00

1.830,00

1.850,00

1.870,00

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze

nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

2.010,00

2.030,00

2.050,00

2.070,00

2.090,00

2.110,00

1.890,00

1.910,00

1.930,00

1.950,00

1.970,00

1.990,00



 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 1.040,43 1.070,23 1.183,78 861,71 839,44

2 931,73 958,42 1.060,10 771,68 751,74

1 1.047,97 1.077,83 1.192,49 868,19 845,81

2 938,48 965,22 1.067,90 777,48 757,44

1 1.055,50 1.085,49 1.201,20 874,55 852,29

2 945,23 972,08 1.075,70 783,18 763,24

1 1.063,05 1.093,08 1.209,80 881,03 858,52

2 951,98 978,88 1.083,40 788,98 768,83

1 1.070,52 1.100,68 1.218,51 887,51 864,77

2 958,67 985,69 1.091,20 794,78 774,42

1 1.078,06 1.108,28 1.227,11 893,87 871,13

2 965,43 992,49 1.098,90 800,48 780,11

1 1.085,54 1.115,88 1.235,71 900,12 877,38

2 972,13 999,29 1.106,60 806,08 785,71

1 1.093,02 1.123,48 1.244,30 906,48 883,62

2 978,83 1.006,10 1.114,30 811,77 791,30

1 1.100,50 1.131,01 1.252,79 912,83 889,75

2 985,52 1.012,85 1.121,90 817,46 796,79

1 1.107,93 1.138,56 1.261,28 919,20 895,98

2 992,17 1.019,60 1.129,50 823,16 802,37

1 1.115,40 1.146,15 1.269,76 925,56 902,23

2 998,87 1.026,40 1.137,10 828,86 807,97

1 1.122,89 1.153,69 1.278,25 931,68 908,36

2 1.005,57 1.033,16 1.144,70 834,34 813,46

1 1.130,30 1.161,17 1.286,74 938,04 914,48

2 1.012,21 1.039,85 1.152,30 840,04 818,94

1 1.137,73 1.168,71 1.295,11 944,16 920,61

2 1.018,87 1.046,61 1.159,80 845,52 824,42

1 1.145,15 1.176,25 1.303,49 950,42 926,73

2 1.025,51 1.053,36 1.167,30 851,12 829,91

1 1.152,51 1.183,74 1.311,75 956,54 932,74

2 1.032,10 1.060,06 1.174,70 856,60 835,29

1 1.159,93 1.191,21 1.320,13 962,78 938,86

2 1.038,74 1.066,75 1.182,20 862,19 840,77

1 1.167,29 1.198,69 1.328,39 968,79 944,87

2 1.045,34 1.073,45 1.189,60 867,57 846,16

1 1.174,66 1.206,11 1.336,65 975,04 951,00

2 1.051,93 1.080,10 1.197,00 873,17 851,65

1 1.182,02 1.213,59 1.344,92 981,16 957,01

2 1.058,53 1.086,80 1.204,40 878,65 857,02

1 1.189,38 1.221,01 1.353,18 987,16 962,90

2 1.065,12 1.093,45 1.211,80 884,03 862,30

2.629,99

2.649,99

2.509,99

2.529,99

2.549,99

2.569,99

2.589,99

2.609,99

2.389,99

2.409,99

2.429,99

2.449,99

2.469,99

2.489,99

2.269,99

2.289,99

2.309,99

2.329,99

2.349,99

2.369,99

2.249,99

2.610,00

2.630,00

2.490,00

2.510,00

2.530,00

2.550,00

2.570,00

2.590,00

2.370,00

2.390,00

2.410,00

2.430,00

2.450,00

2.470,00

2.290,00

2.310,00

2.330,00

2.350,00

2.230,00

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze

nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

2.250,00

2.270,00



 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 1.196,74 1.228,50 1.361,33 993,29 968,91

2 1.071,71 1.100,15 1.219,10 889,51 867,68

1 1.204,05 1.235,92 1.369,48 999,30 974,80

2 1.078,25 1.106,79 1.226,40 894,89 872,95

1 1.211,35 1.243,34 1.377,63 1.005,31 980,68

2 1.084,79 1.113,44 1.233,70 900,28 878,22

1 1.218,66 1.250,76 1.385,79 1.011,31 986,70

2 1.091,33 1.120,09 1.241,00 905,65 883,61

1 1.226,02 1.258,12 1.393,83 1.017,32 992,46

2 1.097,93 1.126,67 1.248,20 911,03 888,77

1 1.233,27 1.265,54 1.401,98 1.023,33 998,35

2 1.104,42 1.133,32 1.255,50 916,42 894,05

1 1.240,57 1.272,91 1.410,24 1.029,21 1.004,12

2 1.110,95 1.139,92 1.262,90 921,68 899,21

1 1.247,81 1.280,26 1.418,50 1.035,11 1.010,02

2 1.117,45 1.146,50 1.270,30 926,96 904,49

1 1.255,11 1.287,63 1.426,77 1.041,11 1.015,91

2 1.123,98 1.153,10 1.277,70 932,34 909,77

1 1.262,36 1.294,99 1.435,03 1.047,01 1.021,68

2 1.130,47 1.159,69 1.285,10 937,62 914,94

1 1.269,60 1.302,30 1.443,18 1.052,90 1.027,45

2 1.136,96 1.166,24 1.292,40 942,89 920,11

1 1.276,79 1.309,66 1.451,33 1.058,67 1.033,23

2 1.143,40 1.172,83 1.299,70 948,07 925,28

1 1.284,03 1.316,97 1.459,60 1.064,56 1.039,00

2 1.149,88 1.179,37 1.307,10 953,33 930,44

1 1.291,22 1.324,26 1.467,75 1.070,33 1.044,70

2 1.156,31 1.185,91 1.314,40 958,50 935,56

1 1.298,47 1.331,57 1.475,79 1.076,10 1.050,48

2 1.162,81 1.192,45 1.321,60 963,67 940,73

1 1.305,66 1.338,87 1.483,94 1.081,87 1.056,25

2 1.169,24 1.198,99 1.328,90 968,84 945,89

1 1.312,84 1.346,12 1.491,98 1.087,64 1.062,02

2 1.175,68 1.205,48 1.336,10 974,01 951,07

1 1.320,03 1.353,36 1.500,02 1.093,41 1.067,79

2 1.182,11 1.211,96 1.343,30 979,18 956,23

1 1.327,15 1.360,67 1.507,64 1.099,19 1.073,57

2 1.188,49 1.218,51 1.350,13 984,35 961,40

1 1.334,28 1.367,85 1.515,14 1.104,90 1.079,28

2 1.194,88 1.224,94 1.356,85 989,47 966,52

1 1.341,46 1.375,09 1.522,65 1.110,68 1.085,05

2 1.201,31 1.231,43 1.363,57 994,64 971,69

3.029,99

3.049,99

3.069,99

2.869,99

2.889,99

2.909,99

2.929,99

2.949,99

2.969,99

2.849,99

2.669,99

2.689,99

2.709,99

2.729,99

2.989,99

3.009,99

2.970,00

2.990,00

3.010,00

2.730,00

2.750,00

2.770,00

2.790,00

2.810,00

2.830,00

2.650,00

2.670,00

2.690,00

2.710,00

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze

nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

3.030,00

3.050,00

2.850,00

2.870,00

2.890,00

2.910,00

2.930,00

2.950,00

2.749,99

2.769,99

2.789,99

2.809,99

2.829,99



 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 1.348,59 1.382,34 1.530,15 1.116,45 1.090,83

2 1.207,69 1.237,92 1.370,29 999,80 976,86

1 1.355,71 1.389,59 1.537,66 1.122,22 1.096,60

2 1.214,07 1.244,41 1.377,01 1.004,98 982,03

1 1.362,79 1.396,77 1.545,03 1.127,99 1.102,37

2 1.220,41 1.250,84 1.383,61 1.010,14 987,20

1 1.369,91 1.403,96 1.552,53 1.133,77 1.108,09

2 1.226,78 1.257,28 1.390,33 1.015,31 992,32

1 1.376,98 1.411,14 1.560,03 1.139,54 1.113,85

2 1.233,12 1.263,71 1.397,05 1.020,48 997,48

1 1.384,11 1.418,33 1.567,54 1.145,31 1.119,63

2 1.239,50 1.270,15 1.403,77 1.025,65 1.002,65

1 1.391,17 1.425,51 1.574,90 1.151,03 1.125,40

2 1.245,83 1.276,58 1.410,36 1.030,77 1.007,82

1 1.398,24 1.432,64 1.582,41 1.156,80 1.131,17

2 1.252,16 1.282,96 1.417,08 1.035,94 1.012,99

1 1.405,25 1.439,83 1.589,78 1.162,57 1.136,94

2 1.258,43 1.289,40 1.423,69 1.041,11 1.018,16

1 1.412,31 1.446,95 1.597,29 1.168,34 1.142,72

2 1.264,76 1.295,78 1.430,41 1.046,27 1.023,33

1 1.419,33 1.454,08 1.604,66 1.174,11 1.148,49

2 1.271,04 1.302,16 1.437,01 1.051,45 1.028,50

1 1.426,34 1.461,15 1.612,02 1.179,82 1.154,20

2 1.277,32 1.308,49 1.443,60 1.056,56 1.033,61

1 1.433,34 1.468,28 1.619,77 1.185,59 1.159,97

2 1.283,59 1.314,88 1.450,54 1.061,72 1.038,78

1 1.440,35 1.475,41 1.627,56 1.191,37 1.165,74

2 1.289,87 1.321,26 1.457,51 1.066,90 1.043,95

1 1.447,36 1.482,47 1.635,33 1.197,14 1.171,52

2 1.296,14 1.327,58 1.464,47 1.072,06 1.049,12

1 1.454,32 1.489,54 1.643,22 1.202,91 1.177,28

2 1.302,37 1.333,91 1.471,54 1.077,23 1.054,28

1 1.461,32 1.496,61 1.650,99 1.208,68 1.183,06

2 1.308,65 1.340,24 1.478,50 1.082,40 1.059,46

1 1.468,28 1.503,67 1.658,77 1.214,40 1.188,77

2 1.314,88 1.346,57 1.485,47 1.087,52 1.064,57

1 1.475,22 1.510,68 1.666,54 1.220,17 1.194,54

2 1.321,09 1.352,85 1.492,43 1.092,69 1.069,74

1 1.482,17 1.517,75 1.674,32 1.225,94 1.200,32

2 1.327,32 1.359,18 1.499,39 1.097,86 1.074,91

1 1.489,06 1.524,76 1.682,10 1.231,71 1.206,09

2 1.333,49 1.365,46 1.506,35 1.103,03 1.080,08

3.449,99

3.469,99

3.489,99

3.329,99

3.349,99

3.369,99

3.389,99

3.409,99

3.429,99

3.209,99

3.229,99

3.249,99

3.269,99

3.289,99

3.309,99

3.109,99

3.129,99

3.149,99

3.169,99

3.189,99

3.450,00

3.470,00

3.330,00

3.350,00

3.370,00

3.390,00

3.410,00

3.430,00

3.210,00

3.230,00

3.250,00

3.270,00

3.290,00

3.310,00

3.090,00

3.110,00

3.130,00

3.150,00

3.170,00

3.190,00

3.089,99

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze

nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

3.070,00



 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 1.496,02 1.531,77 1.689,87 1.237,48 1.211,86

2 1.339,72 1.371,73 1.513,31 1.108,19 1.085,25

1 1.502,90 1.538,78 1.697,64 1.243,26 1.217,63

2 1.345,88 1.378,01 1.520,27 1.113,37 1.090,42

1 1.509,80 1.545,78 1.705,42 1.249,03 1.223,41

2 1.352,06 1.384,28 1.527,24 1.118,53 1.095,59

1 1.516,69 1.552,79 1.713,07 1.254,80 1.229,18

2 1.358,23 1.390,56 1.534,09 1.123,70 1.100,75

1 1.523,58 1.559,75 1.720,85 1.260,52 1.234,89

2 1.364,40 1.396,79 1.541,06 1.128,82 1.105,87

1 1.530,47 1.566,70 1.728,63 1.266,29 1.240,67

2 1.370,57 1.403,02 1.548,02 1.133,99 1.111,04

1 1.537,31 1.573,64 1.736,40 1.272,06 1.246,43

2 1.376,69 1.409,23 1.554,98 1.139,16 1.116,21

1 1.544,20 1.580,60 1.744,06 1.277,83 1.252,21

2 1.382,86 1.415,46 1.561,84 1.144,33 1.121,38

1 1.551,03 1.587,55 1.751,83 1.283,61 1.257,98

2 1.388,98 1.421,69 1.568,80 1.149,50 1.126,55

1 1.557,86 1.594,49 1.759,61 1.289,37 1.263,75

2 1.395,10 1.427,90 1.575,77 1.154,66 1.131,72

1 1.564,64 1.601,39 1.767,26 1.295,08 1.269,46

2 1.401,17 1.434,08 1.582,62 1.159,78 1.136,83

1 1.571,46 1.608,28 1.775,04 1.300,86 1.275,23

2 1.407,28 1.440,25 1.589,59 1.164,95 1.142,00

1 1.578,24 1.615,17 1.782,69 1.306,63 1.281,01

2 1.413,35 1.446,42 1.596,44 1.170,11 1.147,17

1 1.585,07 1.622,06 1.790,35 1.312,40 1.286,78

2 1.419,46 1.452,59 1.603,30 1.175,29 1.152,34

1 1.591,85 1.628,95 1.798,13 1.318,17 1.292,55

2 1.425,53 1.458,76 1.610,26 1.180,45 1.157,51

1 1.598,62 1.635,78 1.805,78 1.323,95 1.298,27

2 1.431,60 1.464,88 1.617,12 1.185,62 1.162,63

1 1.605,39 1.642,67 1.813,44 1.329,72 1.304,03

2 1.437,66 1.471,05 1.623,98 1.190,79 1.167,79

1 1.612,11 1.649,51 1.821,21 1.335,49 1.309,81

2 1.443,68 1.477,17 1.630,94 1.195,96 1.172,96

1 1.618,87 1.656,34 1.828,87 1.341,21 1.315,58

2 1.449,74 1.483,29 1.637,80 1.201,08 1.178,13

1 1.625,59 1.663,17 1.836,52 1.346,97 1.321,35

2 1.455,76 1.489,41 1.644,65 1.206,25 1.183,30

1 1.632,31 1.670,00 1.844,19 1.352,75 1.327,12

2 1.461,77 1.495,52 1.651,51 1.211,42 1.188,47

3.809,99

3.829,99

3.849,99

3.869,99

3.889,99

3.909,99

3.689,99

3.709,99

3.729,99

3.749,99

3.769,99

3.789,99

3.569,99

3.589,99

3.609,99

3.629,99

3.649,99

3.669,99

3.509,99

3.529,99

3.549,99

3.810,00

3.830,00

3.850,00

3.870,00

3.890,00

3.490,00

3.510,00

3.530,00

3.550,00

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze

nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

3.690,00

3.710,00

3.730,00

3.750,00

3.770,00

3.790,00

3.570,00

3.590,00

3.610,00

3.630,00

3.650,00

3.670,00



 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 1.639,02 1.676,78 1.851,85 1.358,52 1.332,90

2 1.467,78 1.501,60 1.658,37 1.216,58 1.193,64

1 1.645,74 1.683,61 1.859,50 1.364,29 1.338,67

2 1.473,80 1.507,71 1.665,22 1.221,76 1.198,81

1 1.652,39 1.690,39 1.867,16 1.370,01 1.344,38

2 1.479,76 1.513,78 1.672,08 1.226,87 1.203,92

1 1.659,11 1.697,16 1.874,81 1.375,78 1.350,16

2 1.485,77 1.519,84 1.678,94 1.232,04 1.209,10

1 1.665,76 1.703,93 1.882,47 1.381,55 1.355,93

2 1.491,73 1.525,91 1.685,79 1.237,21 1.214,26

1 1.672,42 1.710,64 1.890,13 1.387,32 1.361,70

2 1.497,69 1.531,92 1.692,65 1.242,38 1.219,43

1 1.679,07 1.717,42 1.897,79 1.393,10 1.367,47

2 1.503,65 1.537,99 1.699,51 1.247,55 1.224,60

1 1.685,73 1.724,20 1.905,33 1.398,87 1.373,25

2 1.509,61 1.544,06 1.706,26 1.252,72 1.229,77

1 1.692,33 1.730,85 1.912,98 1.404,57 1.378,95

2 1.515,52 1.550,02 1.713,11 1.257,83 1.234,88

1 1.698,99 1.737,62 1.920,64 1.410,35 1.384,72

2 1.521,48 1.556,08 1.719,97 1.263,00 1.240,05

1 1.705,58 1.744,34 1.928,18 1.416,12 1.390,50

2 1.527,38 1.562,09 1.726,73 1.268,17 1.245,22

1 1.712,18 1.751,00 1.935,84 1.421,89 1.396,27

2 1.533,29 1.568,06 1.733,59 1.273,34 1.250,39

1 1.718,77 1.757,70 1.943,49 1.427,66 1.402,04

2 1.539,20 1.574,06 1.740,44 1.278,50 1.255,56

1 1.725,31 1.764,36 1.951,03 1.433,44 1.407,76

2 1.545,05 1.580,03 1.747,19 1.283,68 1.260,68

1 1.731,91 1.771,02 1.958,56 1.439,21 1.413,53

2 1.550,96 1.585,99 1.753,94 1.288,84 1.265,85

1 1.738,44 1.777,68 1.966,23 1.444,98 1.419,30

2 1.556,81 1.591,95 1.760,80 1.294,01 1.271,02

1 1.744,98 1.784,33 1.973,77 1.450,70 1.425,08

2 1.562,67 1.597,91 1.767,55 1.299,13 1.276,19

1 1.751,58 1.790,98 1.981,42 1.456,47 1.430,85

2 1.568,58 1.603,87 1.774,41 1.304,30 1.281,35

1 1.758,11 1.797,58 1.988,96 1.462,24 1.436,62

2 1.574,43 1.609,78 1.781,16 1.309,47 1.286,53

1 1.764,59 1.804,18 1.996,51 1.468,01 1.442,39

2 1.580,23 1.615,68 1.787,92 1.314,64 1.291,69

1 1.771,14 1.810,78 2.004,04 1.473,79 1.448,16

2 1.586,09 1.621,59 1.794,67 1.319,81 1.296,86

4.289,99

4.309,99

4.329,99

4.169,99

4.189,99

4.209,99

4.229,99

4.249,99

4.269,99

4.049,99

4.069,99

4.089,99

4.109,99

4.129,99

4.149,99

3.929,99

3.949,99

3.969,99

3.989,99

4.009,99

4.029,99

4.290,00

4.310,00

4.170,00

4.190,00

4.210,00

4.230,00

4.250,00

4.270,00

4.050,00

4.070,00

4.090,00

4.110,00

4.130,00

4.150,00

3.970,00

3.990,00

4.010,00

4.030,00

3.910,00

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze

nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

3.930,00

3.950,00



 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 1.777,62 1.817,43 2.011,58 1.479,55 1.453,93

2 1.591,90 1.627,55 1.801,42 1.324,97 1.302,03

1 1.784,10 1.823,97 2.019,23 1.485,27 1.459,65

2 1.597,70 1.633,40 1.808,27 1.330,09 1.307,15

1 1.790,58 1.830,57 2.026,77 1.491,04 1.465,42

2 1.603,50 1.639,31 1.815,02 1.335,26 1.312,32

1 1.797,05 1.837,10 2.034,31 1.496,81 1.471,19

2 1.609,30 1.645,16 1.821,77 1.340,43 1.317,49

1 1.803,53 1.843,70 2.041,85 1.502,59 1.476,97

2 1.615,10 1.651,07 1.828,52 1.345,60 1.322,66

1 1.809,94 1.850,24 2.049,39 1.508,36 1.482,74

2 1.620,85 1.656,93 1.835,27 1.350,77 1.327,82

1 1.816,37 1.856,72 2.056,93 1.514,13 1.488,45

2 1.626,60 1.662,73 1.842,02 1.355,94 1.332,94

1 1.822,85 1.863,26 2.064,47 1.519,90 1.494,22

2 1.632,40 1.668,59 1.848,78 1.361,11 1.338,11

1 1.829,27 1.869,80 2.071,89 1.525,68 1.499,99

2 1.638,15 1.674,44 1.855,43 1.366,28 1.343,27

1 1.835,63 1.876,27 2.079,43 1.531,39 1.505,76

2 1.643,84 1.680,25 1.862,18 1.371,39 1.348,45

1 1.842,05 1.882,81 2.086,98 1.537,15 1.511,53

2 1.649,60 1.686,10 1.868,93 1.376,56 1.353,61

1 1.848,41 1.889,29 2.094,51 1.542,93 1.517,31

2 1.655,29 1.691,90 1.875,68 1.381,73 1.358,78

1 1.854,83 1.895,77 2.101,93 1.548,70 1.523,08

2 1.661,04 1.697,70 1.882,33 1.386,89 1.363,95

1 1.861,19 1.902,24 2.109,47 1.554,47 1.528,85

2 1.666,74 1.703,50 1.889,08 1.392,07 1.369,12

1 1.867,55 1.908,67 2.116,89 1.560,19 1.534,57

2 1.672,43 1.709,26 1.895,72 1.397,18 1.374,24

1 1.873,92 1.915,09 2.124,43 1.565,96 1.540,34

2 1.678,13 1.715,00 1.902,47 1.402,36 1.379,41

1 1.880,21 1.921,57 2.131,85 1.571,73 1.546,11

2 1.683,77 1.720,81 1.909,12 1.407,52 1.384,58

1 1.886,57 1.927,99 2.139,40 1.577,51 1.551,88

2 1.689,47 1.726,55 1.915,88 1.412,69 1.389,74

1 1.892,58 1.934,11 2.146,58 1.582,92 1.557,30

2 1.694,85 1.732,04 1.922,31 1.417,54 1.394,60

1 1.898,42 1.940,00 2.153,77 1.588,17 1.562,54

2 1.700,08 1.737,31 1.928,75 1.422,24 1.399,29

1 1.904,25 1.945,95 2.160,83 1.593,35 1.567,73

2 1.705,30 1.742,64 1.935,07 1.426,88 1.403,93

4.649,99

4.669,99

4.689,99

4.709,99

4.729,99

4.749,99

4.529,99

4.549,99

4.569,99

4.589,99

4.609,99

4.629,99

4.409,99

4.429,99

4.449,99

4.469,99

4.489,99

4.509,99

4.349,99

4.369,99

4.389,99

4.330,00

4.350,00

4.370,00

4.390,00

4.650,00

4.670,00

4.690,00

4.530,00

4.550,00

4.570,00

4.590,00

4.610,00

4.630,00

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze

nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

4.410,00

4.430,00

4.450,00

4.470,00

4.490,00

4.510,00

4.710,00

4.730,00



 

 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 1.910,02 1.951,84 2.167,90 1.598,59 1.572,97

2 1.710,46 1.747,92 1.941,40 1.431,58 1.408,63

1 1.915,84 1.957,73 2.175,08 1.603,83 1.578,21

2 1.715,68 1.753,19 1.947,83 1.436,27 1.413,32

1 1.921,62 1.963,62 2.182,16 1.609,08 1.583,45

2 1.720,85 1.758,46 1.954,17 1.440,97 1.418,02

1 1.927,34 1.969,51 2.189,10 1.614,26 1.588,63

2 1.725,97 1.763,74 1.960,39 1.445,60 1.422,65

1 1.933,10 1.975,34 2.196,29 1.619,50 1.593,88

2 1.731,14 1.768,96 1.966,82 1.450,30 1.427,35

1 1.938,88 1.981,23 2.203,36 1.624,74 1.599,06

2 1.736,31 1.774,24 1.973,16 1.454,99 1.432,00

1 1.944,59 1.987,06 2.210,30 1.629,92 1.604,30

2 1.741,43 1.779,46 1.979,38 1.459,63 1.436,69

1 1.950,30 1.992,89 2.217,38 1.635,17 1.609,54

2 1.746,54 1.784,68 1.985,71 1.464,33 1.441,38

1 1.956,02 1.998,66 2.224,44 1.640,41 1.614,79

2 1.751,66 1.789,85 1.992,04 1.469,02 1.446,08

1 1.961,73 2.004,50 2.231,51 1.645,65 1.620,03

2 1.756,78 1.795,07 1.998,37 1.473,71 1.450,77

1 1.967,38 2.010,27 2.238,58 1.650,83 1.625,21

2 1.761,83 1.800,24 2.004,70 1.478,36 1.455,41

1 1.973,04 2.016,04 2.245,53 1.656,08 1.630,45

2 1.766,90 1.805,41 2.010,92 1.483,06 1.460,11

1 1.978,70 2.021,81 2.252,60 1.661,32 1.635,63

2 1.771,97 1.810,58 2.017,25 1.487,75 1.464,74

1 1.984,35 2.027,52 2.259,66 1.666,50 1.640,88

2 1.777,03 1.815,69 2.023,58 1.492,39 1.469,44

1 1.990,00 2.033,30 2.266,62 1.671,74 1.646,12

2 1.782,09 1.820,86 2.029,81 1.497,08 1.474,13

1 1.995,60 2.039,01 2.273,69 1.676,98 1.651,36

2 1.787,10 1.825,98 2.036,14 1.501,78 1.478,83

1 2.001,19 2.044,73 2.280,63 1.682,22 1.656,54

2 1.792,11 1.831,10 2.042,36 1.506,47 1.483,47

1 2.006,78 2.050,43 2.287,58 1.687,41 1.661,79

2 1.797,12 1.836,21 2.048,58 1.511,11 1.488,17

1 2.012,38 2.056,09 2.294,66 1.692,65 1.667,03

2 1.802,13 1.841,27 2.054,92 1.515,80 1.492,86

1 2.017,92 2.061,80 2.301,60 1.697,83 1.672,21

2 1.807,09 1.846,39 2.061,13 1.520,45 1.497,50

1 2.023,51 2.067,46 2.308,55 1.703,08 1.677,45

2 1.812,10 1.851,46 2.067,36 1.525,15 1.502,20

5.129,99

5.149,99

5.169,99

5.009,99

5.029,99

5.049,99

5.069,99

5.089,99

5.109,99

4.889,99

4.909,99

4.929,99

4.949,99

4.969,99

4.989,99

4.769,99

4.789,99

4.809,99

4.829,99

4.849,99

4.869,99

4.990,00

4.770,00

4.790,00

4.810,00

4.830,00

4.850,00

4.870,00

5.130,00

5.150,00

5.010,00

5.030,00

5.050,00

5.070,00

5.090,00

5.110,00

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze
nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

4.750,00

4.890,00

4.910,00

4.930,00

4.950,00

4.970,00



 
 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 2.029,05 2.073,11 2.315,51 1.708,32 1.682,70

2 1.817,06 1.856,52 2.073,59 1.529,84 1.506,89

1 2.034,58 2.078,76 2.322,45 1.713,56 1.687,94

2 1.822,01 1.861,58 2.079,80 1.534,53 1.511,59

1 2.040,12 2.084,36 2.329,40 1.718,74 1.693,12

2 1.826,98 1.866,59 2.086,03 1.539,17 1.516,22

1 2.045,60 2.089,95 2.336,36 1.723,98 1.698,36

2 1.831,88 1.871,60 2.092,26 1.543,87 1.520,92

1 2.051,08 2.095,55 2.343,30 1.729,22 1.703,54

2 1.836,79 1.876,61 2.098,48 1.548,56 1.525,56

1 2.056,56 2.101,15 2.350,25 1.734,41 1.708,79

2 1.841,69 1.881,62 2.104,70 1.553,20 1.530,26

1 2.062,03 2.106,74 2.357,21 1.739,65 1.714,03

2 1.846,60 1.886,63 2.110,93 1.557,89 1.534,95

1 2.067,51 2.112,28 2.364,15 1.744,89 1.719,27

2 1.851,50 1.891,59 2.117,15 1.562,59 1.539,64

1 2.072,99 2.117,88 2.371,10 1.750,13 1.724,45

2 1.856,41 1.896,61 2.123,38 1.567,28 1.544,29

1 2.078,41 2.123,41 2.377,94 1.755,32 1.729,70

2 1.861,26 1.901,56 2.129,50 1.571,93 1.548,98

1 2.083,83 2.128,88 2.384,89 1.760,56 1.734,94

2 1.866,11 1.906,46 2.135,72 1.576,62 1.553,68

1 2.089,19 2.134,43 2.391,72 1.765,74 1.740,12

2 1.870,91 1.911,43 2.141,84 1.581,26 1.558,31

1 2.094,61 2.139,96 2.398,67 1.770,98 1.745,36

2 1.875,77 1.916,38 2.148,06 1.585,96 1.563,01

1 2.100,03 2.145,44 2.405,49 1.776,22 1.750,60

2 1.880,62 1.921,29 2.154,17 1.590,65 1.567,70

1 2.105,38 2.150,91 2.412,45 1.781,46 1.755,84

2 1.885,42 1.926,19 2.160,40 1.595,34 1.572,40

1 2.110,74 2.156,39 2.419,28 1.786,65 1.761,03

2 1.890,22 1.931,09 2.166,52 1.599,98 1.577,04

1 2.116,10 2.161,81 2.426,12 1.791,89 1.766,27

2 1.895,02 1.935,95 2.172,64 1.604,68 1.581,73

1 2.121,40 2.167,23 2.433,06 1.797,13 1.771,45

2 1.899,76 1.940,80 2.178,86 1.609,37 1.586,38

1 2.126,70 2.172,71 2.439,90 1.802,32 1.776,70

2 1.904,51 1.945,71 2.184,98 1.614,02 1.591,07

1 2.132,06 2.178,13 2.446,73 1.807,56 1.781,94

2 1.909,31 1.950,56 2.191,10 1.618,71 1.595,77

1 2.137,36 2.183,48 2.453,57 1.812,81 1.787,18

2 1.914,05 1.955,36 2.197,22 1.623,41 1.600,46

5.489,99

5.509,99

5.529,99

5.549,99

5.569,99

5.589,99

5.369,99

5.389,99

5.409,99

5.429,99

5.449,99

5.469,99

5.249,99

5.269,99

5.289,99

5.309,99

5.329,99

5.349,99

5.189,99

5.209,99

5.229,99

5.330,00

5.350,00

5.490,00

5.510,00

5.530,00

5.550,00

5.570,00

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze
nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

5.170,00

5.190,00

5.210,00

5.230,00

5.370,00

5.390,00

5.410,00

5.430,00

5.450,00

5.470,00

5.250,00

5.270,00

5.290,00

5.310,00



 

 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 2.142,61 2.188,90 2.460,39 1.818,05 1.792,42

2 1.918,75 1.960,21 2.203,34 1.628,10 1.605,16

1 2.147,91 2.194,26 2.467,23 1.823,22 1.797,60

2 1.923,50 1.965,01 2.209,46 1.632,74 1.609,79

1 2.153,15 2.199,68 2.474,06 1.828,46 1.802,84

2 1.928,20 1.969,87 2.215,58 1.637,43 1.614,49

1 2.158,39 2.204,98 2.480,90 1.833,65 1.808,03

2 1.932,89 1.974,61 2.221,70 1.642,07 1.619,13

1 2.163,64 2.210,34 2.487,72 1.838,90 1.813,27

2 1.937,59 1.979,41 2.227,81 1.646,77 1.623,82

1 2.168,88 2.215,64 2.494,44 1.844,13 1.818,51

2 1.942,28 1.984,16 2.233,82 1.651,46 1.628,52

1 2.174,12 2.221,00 2.501,27 1.849,38 1.823,75

2 1.946,97 1.988,96 2.239,94 1.656,16 1.633,21

1 2.179,30 2.226,30 2.508,10 1.854,62 1.828,94

2 1.951,61 1.993,70 2.246,06 1.660,85 1.637,86

1 2.184,54 2.231,61 2.514,93 1.859,81 1.834,18

2 1.956,31 1.998,46 2.252,18 1.665,50 1.642,55

1 2.189,78 2.236,91 2.521,65 1.865,05 1.839,42

2 1.961,00 2.003,20 2.258,19 1.670,19 1.647,25

1 2.194,97 2.242,15 2.528,48 1.870,22 1.844,60

2 1.965,64 2.007,89 2.264,31 1.674,83 1.651,88

1 2.200,21 2.247,39 2.535,20 1.875,46 1.849,84

2 1.970,33 2.012,59 2.270,33 1.679,52 1.656,58

1 2.205,45 2.252,63 2.542,03 1.880,71 1.855,08

2 1.975,03 2.017,28 2.276,45 1.684,22 1.661,27

1 2.210,64 2.257,87 2.548,74 1.885,95 1.860,33

2 1.979,68 2.021,98 2.282,45 1.688,91 1.665,97

1 2.215,88 2.263,12 2.555,45 1.891,14 1.865,51

2 1.984,37 2.026,67 2.288,47 1.693,55 1.670,61

1 2.221,12 2.268,30 2.562,29 1.896,38 1.870,75

2 1.989,06 2.031,31 2.294,59 1.698,25 1.675,30

1 2.226,36 2.273,54 2.569,01 1.901,62 1.876,00

2 1.993,76 2.036,01 2.300,60 1.702,94 1.680,00

1 2.231,54 2.278,72 2.575,72 1.906,81 1.881,18

2 1.998,40 2.040,65 2.306,62 1.707,59 1.684,64

1 2.236,78 2.283,96 2.582,43 1.912,05 1.886,43

2 2.003,09 2.045,34 2.312,62 1.712,28 1.689,34

1 2.242,02 2.289,20 2.589,15 1.917,29 1.891,66

2 2.007,78 2.050,03 2.318,64 1.716,98 1.694,03

1 2.247,21 2.294,45 2.595,86 1.922,53 1.896,84

2 2.012,42 2.054,73 2.324,65 1.721,67 1.698,67

5.969,99

5.989,99

6.009,99

5.849,99

5.869,99

5.889,99

5.909,99

5.929,99

5.949,99

5.729,99

5.749,99

5.769,99

5.789,99

5.809,99

5.829,99

5.609,99

5.629,99

5.649,99

5.669,99

5.689,99

5.709,99

5.970,00

5.990,00

5.850,00

5.870,00

5.890,00

5.910,00

5.930,00

5.950,00

5.730,00

5.750,00

5.770,00

5.790,00

5.810,00

5.830,00

5.610,00

5.630,00

5.650,00

5.670,00

5.690,00

5.710,00

5.590,00

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze
nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich



 
 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 2.252,45 2.299,69 2.602,57 1.927,71 1.902,08

2 2.017,12 2.059,42 2.330,66 1.726,31 1.703,36

1 2.257,69 2.304,87 2.609,29 1.932,95 1.907,33

2 2.021,81 2.064,07 2.336,68 1.731,00 1.708,06

1 2.262,93 2.310,12 2.616,01 1.938,20 1.912,57

2 2.026,51 2.068,76 2.342,69 1.735,70 1.712,75

1 2.268,12 2.315,30 2.622,72 1.943,38 1.917,75

2 2.031,15 2.073,40 2.348,70 1.740,34 1.717,39

1 2.273,36 2.320,55 2.629,31 1.948,62 1.923,00

2 2.035,85 2.078,10 2.354,61 1.745,03 1.722,09

1 2.278,60 2.325,78 2.636,03 1.953,86 1.928,24

2 2.040,54 2.082,79 2.360,62 1.749,73 1.726,78

1 2.283,78 2.331,03 2.642,75 1.959,05 1.933,43

2 2.045,18 2.087,49 2.366,64 1.754,37 1.731,43

1 2.289,02 2.336,20 2.649,34 1.964,29 1.938,67

2 2.049,87 2.092,12 2.372,54 1.759,07 1.736,12

1 2.294,27 2.341,45 2.656,06 1.969,53 1.943,91

2 2.054,57 2.096,82 2.378,56 1.763,76 1.740,82

1 2.299,51 2.346,69 2.662,65 1.974,77 1.949,15

2 2.059,26 2.101,51 2.384,47 1.768,45 1.745,51

1 2.304,69 2.351,87 2.669,25 1.979,95 1.954,33

2 2.063,90 2.106,16 2.390,38 1.773,09 1.750,15

1 2.309,93 2.357,12 2.675,96 1.985,20 1.959,57

2 2.068,60 2.110,85 2.396,38 1.777,79 1.754,84

1 2.315,12 2.362,36 2.682,56 1.990,44 1.964,75

2 2.073,24 2.115,55 2.402,29 1.782,48 1.759,48

1 2.320,36 2.367,60 2.689,16 1.995,62 1.970,00

2 2.077,94 2.120,24 2.408,20 1.787,12 1.764,18

1 2.325,60 2.372,78 2.695,87 2.000,86 1.975,24

2 2.082,63 2.124,88 2.414,21 1.791,82 1.768,87

1 2.330,84 2.378,03 2.702,47 2.006,11 1.980,48

2 2.087,32 2.129,58 2.420,12 1.796,51 1.773,56

1 2.336,02 2.383,27 2.709,06 2.011,35 1.985,73

2 2.091,96 2.134,27 2.426,03 1.801,21 1.778,26

1 2.341,27 2.388,45 2.715,66 2.016,53 1.990,91

2 2.096,66 2.138,91 2.431,94 1.805,85 1.782,91

1 2.346,51 2.393,69 2.722,26 2.021,77 1.996,15

2 2.101,35 2.143,60 2.437,85 1.810,54 1.787,60

1 2.351,69 2.398,94 2.728,86 2.027,02 2.001,33

2 2.105,99 2.148,30 2.443,75 1.815,24 1.792,24

1 2.356,93 2.404,12 2.735,46 2.032,20 2.006,57

2 2.110,69 2.152,94 2.449,66 1.819,88 1.796,93

6.329,99

6.349,99

6.369,99

6.389,99

6.409,99

6.429,99

6.209,99

6.229,99

6.249,99

6.269,99

6.289,99

6.309,99

6.109,99

6.129,99

6.149,99

6.169,99

6.189,99

6.029,99

6.049,99

6.069,99

6.330,00

6.350,00

6.370,00

6.390,00

6.410,00

6.210,00

6.230,00

6.250,00

6.270,00

6.290,00

6.310,00

6.090,00

6.110,00

6.010,00

6.030,00

6.050,00

6.070,00

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze
nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

6.130,00

6.150,00

6.170,00

6.190,00

6.089,99



 
 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 2.362,18 2.409,36 2.742,06 2.037,44 2.011,82

2 2.115,38 2.157,64 2.455,57 1.824,57 1.801,63

1 2.367,42 2.414,60 2.748,64 2.042,68 2.017,06

2 2.120,08 2.162,33 2.461,47 1.829,26 1.806,32

1 2.372,60 2.419,85 2.755,12 2.047,92 2.022,24

2 2.124,72 2.167,03 2.467,27 1.833,96 1.810,96

1 2.377,84 2.425,03 2.761,72 2.053,11 2.027,48

2 2.129,41 2.171,67 2.473,18 1.838,60 1.815,65

1 2.383,02 2.430,27 2.768,32 2.058,35 2.032,73

2 2.134,05 2.176,36 2.479,09 1.843,30 1.820,35

1 2.388,27 2.435,51 2.774,80 2.063,53 2.037,91

2 2.138,75 2.181,05 2.484,89 1.847,94 1.825,00

1 2.393,51 2.440,69 2.781,39 2.068,77 2.043,15

2 2.143,44 2.185,69 2.490,80 1.852,63 1.829,69

1 2.398,75 2.445,94 2.787,87 2.074,02 2.048,39

2 2.148,13 2.190,39 2.496,60 1.857,33 1.834,38

1 2.403,99 2.451,17 2.794,47 2.079,26 2.053,64

2 2.152,83 2.195,08 2.502,51 1.862,02 1.839,08

1 2.409,18 2.456,41 2.800,95 2.084,44 2.058,82

2 2.157,47 2.199,77 2.508,31 1.866,66 1.843,72

1 2.414,42 2.461,60 2.807,43 2.089,68 2.064,06

2 2.162,17 2.204,42 2.514,11 1.871,35 1.848,41

1 2.419,60 2.466,85 2.814,03 2.094,92 2.069,24

2 2.166,81 2.209,12 2.520,02 1.876,05 1.853,05

1 2.424,84 2.472,03 2.820,51 2.100,11 2.074,48

2 2.171,50 2.213,76 2.525,83 1.880,69 1.857,74

1 2.430,09 2.477,27 2.826,98 2.105,35 2.079,73

2 2.176,20 2.218,45 2.531,63 1.885,39 1.862,44

1 2.435,33 2.482,51 2.833,46 2.110,59 2.084,97

2 2.180,89 2.223,14 2.537,43 1.890,08 1.867,13

1 2.440,51 2.487,76 2.839,94 2.115,83 2.090,15

2 2.185,53 2.227,84 2.543,23 1.894,78 1.871,78

1 2.445,75 2.492,94 2.846,42 2.121,02 2.095,39

2 2.190,22 2.232,48 2.549,03 1.899,42 1.876,47

1 2.450,99 2.498,18 2.852,90 2.126,26 2.100,64

2 2.194,92 2.237,17 2.554,84 1.904,11 1.881,17

1 2.456,18 2.503,41 2.859,38 2.131,44 2.105,82

2 2.199,56 2.241,86 2.560,64 1.908,75 1.885,81

1 2.461,42 2.508,60 2.865,86 2.136,68 2.111,06

2 2.204,26 2.246,51 2.566,44 1.913,44 1.890,50

1 2.466,67 2.513,85 2.872,34 2.141,92 2.116,30

2 2.208,95 2.251,21 2.572,24 1.918,14 1.895,19

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze
nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

6.670,00

6.450,00

6.470,00

6.490,00

6.510,00

6.530,00

6.690,00

6.710,00

6.730,00

6.750,00

6.770,00

6.790,00

6.570,00

6.590,00

6.610,00

6.630,00

6.650,00

6.810,00

6.830,00

6.550,00

6.430,00

6.569,99

6.589,99

6.609,99

6.629,99

6.649,99

6.669,99

6.449,99

6.469,99

6.489,99

6.509,99

6.529,99

6.549,99

6.809,99

6.829,99

6.849,99

6.689,99

6.709,99

6.729,99

6.749,99

6.769,99

6.789,99



 
 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 2.471,90 2.519,09 2.878,70 2.147,16 2.121,54

2 2.213,65 2.255,90 2.577,94 1.922,83 1.899,89

1 2.477,09 2.524,33 2.885,17 2.152,35 2.126,73

2 2.218,29 2.260,59 2.583,74 1.927,48 1.904,53

1 2.482,33 2.529,51 2.891,65 2.157,59 2.131,97

2 2.222,98 2.265,23 2.589,54 1.932,17 1.909,22

6.869,99

6.889,99

und mehr

6.850,00

6.870,00

6.890,00

nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten
Lohnsteuerklasse

monatlich

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze



 
 
Gültig für Abrechnungszeiträume  
ab Januar 2020  
 
 
 Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes (Kug) für Beschäftigte,  

die keine Sozialversicherungsbeiträge zu tragen haben 
(Geringverdiener) 

 
Für die Ermittlung der Höhe des Kug ist es erforderlich, dass zunächst für das Soll-Entgelt (Bruttoarbeitsentgelt ohne 
Mehrarbeitsentgelt und Einmalzahlungen) und für das Ist-Entgelt (tatsächlich im Kalendermonat erzieltes Bruttoarbeits-
entgelt) ein rechnerischer Leistungssatz aus der Tabelle abgelesen wird. Dabei ist die auf der Lohnsteuerkarte im An-
spruchszeitraum (Kalendermonat) eingetragene Lohnsteuerklasse und der Leistungssatz 1 oder 2 zu Grunde zu legen. 
Die Zuordnung zu den Leistungssätzen 1 oder 2 richtet sich nach folgenden Merkmalen: 
 

Leistungssatz 1 = Arbeitnehmer, auf deren Lohnsteuerkarte ein Kinderfreibetrag mit dem Zähler von mindestens 
0,5 eingetragen ist (die Kinder i.S. des § 32 Abs. 1, 3 bis 5 EStG haben) oder für die aufgrund 
einer Bescheinigung der Agentur für Arbeit der Leistungssatz 1 maßgebend ist.  

 
Leistungssatz 2 =  alle übrigen Arbeitnehmer.  

 
Der Unterschiedsbetrag zwischen den aus dieser Tabelle abgelesenen Leistungssätzen ergibt das Kug für den jeweiligen 
Kalendermonat. 
 
Beispiel:  
Arbeitnehmer, Lohnsteuerklasse I;  
Kein Kinderfreibetrag = Lohnsteuerklasse I, Leistungssatz 2  
 
Soll-Entgelt im Kalendermonat  = 300,00 € -    Rechnerischer Leistungssatz = 180,00 €  
Ist-Entgelt im Kalendermonat  = 100,00 € -    Rechnerischer Leistungssatz  =  60,00 €  
Kug   =  120,00 €  
 

 
 
 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 13,40 13,40 13,40 13,40 11,89

2 12,00 12,00 12,00 12,00 10,65

1 26,80 26,80 26,80 26,80 23,79

2 24,00 24,00 24,00 24,00 21,30

1 40,20 40,20 40,20 40,20 35,68

2 36,00 36,00 36,00 36,00 31,95

1 53,60 53,60 53,60 53,60 47,57

2 48,00 48,00 48,00 48,00 42,60

1 67,00 67,00 67,00 67,00 59,46

2 60,00 60,00 60,00 60,00 53,25

1 80,40 80,40 80,40 79,46 71,36

2 72,00 72,00 72,00 71,15 63,90

1 93,80 93,80 93,80 91,35 83,25

2 84,00 84,00 84,00 81,80 74,55

1 107,20 107,20 107,20 103,24 95,14

2 96,00 96,00 96,00 92,45 85,20

Bruttoarbeitsentgelt Rechnerische Leistungssätze
nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

10,00

30,00

50,00

70,00

90,00

110,00

130,00

150,00

29,99

49,99

69,99

89,99

109,99

129,99

149,99

169,99



 

Leistungs-
satz

I / IV II III V VI

von bis

€ € € € € € €

1 120,60 120,60 120,60 115,13 107,03

2 108,00 108,00 108,00 103,10 95,85

1 134,00 134,00 134,00 127,03 118,93

2 120,00 120,00 120,00 113,75 106,50

1 147,40 147,40 147,40 138,92 130,82

2 132,00 132,00 132,00 124,40 117,15

1 160,80 160,80 160,80 150,81 142,71

2 144,00 144,00 144,00 135,05 127,80

1 174,20 174,20 174,20 162,70 154,60

2 156,00 156,00 156,00 145,70 138,45

1 187,60 187,60 187,60 174,60 166,50

2 168,00 168,00 168,00 156,35 149,10

1 201,00 201,00 201,00 186,49 178,33

2 180,00 180,00 180,00 167,00 159,70

1 214,40 214,40 214,40 198,38 190,23

2 192,00 192,00 192,00 177,65 170,35

Rechnerische Leistungssätze
nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten

Lohnsteuerklasse

monatlich

170,00

269,99

Bruttoarbeitsentgelt

289,99

190,00

210,00

230,00

250,00

270,00

309,99

325,00

290,00

310,00

189,99

209,99

229,99

249,99



Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 8. März 2020 

 

I. Unterstützung für Griechenland und humanitäre Hilfe für die Region Idlib 

Griechenland hat als Land an der Außengrenze Europas die Aufgabe, diese Außengrenze 

zu schützen. Griechenland hat dabei unsere Unterstützung und Solidarität. Genauso wie 

bei der Unterbringung und Versorgung der in Griechenland ankommenden Flüchtlinge.  

 

Ordnung und Humanität gehören für uns zusammen. Deswegen wollen wir 

Griechenland bei der schwierigen humanitären Lage von etwa 1000 bis 1500 Kindern auf 

den griechischen Inseln unterstützen.  

Es handelt sich dabei um Kinder, die entweder wegen einer schweren Erkrankung 

dringend behandlungsbedürftig oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt sind, die 

meisten davon Mädchen.  

 

Auf europäischer Ebene wird in diesen Tagen über eine humanitäre Lösung verhandelt, 

um in einer „Koalition der Willigen“ die Übernahme dieser Kinder zu organisieren. In 

diesem Rahmen steht Deutschland bereit, einen angemessenen Anteil zu übernehmen. 

 

 

 

Der Krieg in Syrien, insbesondere die Kämpfe in Idlib, haben längst zu einer humanitären 

Katastrophe geführt. Mittlerweile sind 980.000 Menschen auf der Flucht, die meisten 

davon sind Frauen und Kinder.  

Die Vereinbarung einer Waffenruhe in Idlib und die Einrichtung eines 

Sicherheitskorridors müssen nun genutzt werden, um die dringend benötigte 

humanitäre Hilfe zu der leidenden Zivilbevölkerung vor Ort zu bringen.  

Dafür hat die Bundesregierung aktuell 125 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, die von den 

Vereinten Nationen zur Akuthilfe in Idlib genutzt werden.  
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II. Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, die von den Auswirkungen 

des Coronavirus betroffen sind 

Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist in sehr guter Verfassung. Zurzeit ist aber nicht 

absehbar, in welchem Umfang der Corona-Virus Unternehmen in Deutschland treffen 

wird und welche Auswirkungen das auf Beschäftigung und den Arbeitsmarkt haben 

wird. Durch die Corona-Krise soll möglichst kein Unternehmen in Deutschland in 

Insolvenz geraten, möglichst kein Arbeitsplatz verloren gehen.  

Den betroffenen Unternehmen stehen die bewährten Förderinstrumente zur Verfügung. 

Sollte sich die Lage verschärfen, wollen wir schnell und passgenau reagieren können. Wir 

wollen Arbeitsplätze erhalten und Arbeitnehmern und Arbeitgebern Planungssicherheit 

geben. Dies können wir über Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld erreichen. 

 

Deswegen werden wir befristet bis Ende 2021 Verordnungsermächtigungen einführen, 

mit der die Bundesregierung die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld 

absenken und die Leistungen wie folgt erweitern kann:  

 

x Absenken des Quorums der im Betrieb Beschäftigten, die vom Arbeitsausfall 

betroffen sein müssen, auf bis zu 10 % 

x Teilweise oder vollständiger Verzicht auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden  

x Ermöglichung des Kurzarbeitergeldbezugs auch für Leiharbeitnehmer 

x Vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur 

für Arbeit.  

 

Die Verordnungen selbst sollen zunächst bis Ende 2020 befristet werden. 

An den am 29.01.2020 bereits beschlossenen Verbesserungen bei Kurzarbeit in 

Kombination mit Weiterbildung halten wir fest und setzen diese gesetzlich um. Wir 

werden die Regelungen zum Kurzarbeitergeld in dem vom BMAS vorgelegten 

Gesetzentwurf zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur 

Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung schnellstmöglich umsetzen. Der 

Gesetzentwurf soll deshalb am 11.03.2020 vom Bundeskabinett beschlossen werden und 

in einem verkürzten Verfahren in der ersten Aprilhälfte in Kraft treten.  
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Darüber hinaus wird die Bundesregierung Vorschläge für Liquiditätshilfen für 

Unternehmen unterbreiten, die besonders von den Auswirkungen des Coronavirus 

betroffen sind. Ein Gespräch mit den Spitzenverbänden der Deutschen Wirtschaft und 

den Gewerkschaften wird in Kürze erfolgen. 
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III. Investitionsoffensive für Deutschland 

1. Investitionen stärken, Wirtschaftswachstum steigern 

Wir erneuern unser Land und sorgen für Investitionen auf Rekordniveau. Es bleibt 

weiterhin viel zu tun – der öffentliche Investitionsbedarf für die nächsten 10 Jahre wird 

in einer Studie der Institute IW und IMK auf über 450 Milliarden Euro beziffert. Rechnet 

man entsprechend der bisherigen Anteile der staatlichen Ebenen an den öffentlichen 

Investitionen, kommen auf den Bund in den nächsten Jahren Investitionsaufgaben in 

Höhe von 140 Mrd. Euro zu. Aus diesem Grund hat der Bund bereits gehandelt und 

sowohl den Bundeshaushalt als auch die Finanzplanung umgestellt und mit einem 

Vorfahrtsschild für Investitionen versehen: 

Die Investitionsausgaben des Bundes sind in den letzten Jahren bereits erheblich 

angestiegen und betrugen im Referenzjahr 2019 insgesamt 38,07 Mrd. Euro. Das Soll für 

die Investitionen im Bundeshaushalt 2020 liegt bei 42,91 Mrd. Euro. Mit den Eckwerten 

zum Bundeshaushalt 2021 und zum Finanzplan bis 2024 soll dieses hohe 

Investitionsniveau verstetigt werden.  

Unterstellt man ab 2025 bis 2030 eine jährliche Steigerung der Investitionsausgaben in 

Höhe des durchschnittlichen Wachstums der Investitionsausgaben der letzten 10 Jahre, 

ergeben sich rechnerisch zusätzliche Investitionsausgaben i.H.v. rd. 70 Mrd. Euro für den 

Bund. Hinzu kommen Ausgaben für Bildung und Forschung  

Zudem sind die Investitionen des Bundes zu berücksichtigten, die aus den 

Sondervermögen geleistet werden. Allein 2020 bis 2024 stehen knapp 37 Mrd. Euro an 

Investitionsmitteln bereit (darunter unter anderem knapp 17,5 Mrd. Euro aus dem 

Energie- und Klimafonds, 4,8 Mrd. Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderfonds, 

eine ¾ Mrd. Euro aus dem Sondervermögen „Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz“, 

knapp 12,8 Mrd. Euro aus dem Fonds „Digitale Infrastruktur“ und 1 Mrd. Euro aus dem 

Aufbauhilfefonds). Weitere 2 Mrd. Euro kommen bis 2025 aus dem Sondervermögen 

Ganztagsschulbetreuung hinzu.  

Unter Zugrundelegung der Haushaltsplanungen wird bei Fortschreibung des Trends 

über den Finanzplanzeitraum hinaus das Ziel erreicht werden, zusätzlich 140 Mrd. Euro 

in den kommenden 10 Jahren bereit zu stellen.  

Um Deutschland fit für Gegenwart und Zukunft zu machen, wollen wir die 

Investitionslinie des Bundes bis zum Ende des Finanzplanzeitraums auf dem hohen 

Niveau von 2020 verstetigen und bis 2030 dynamisieren. Die für die nächsten Jahre 
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erforderlichen zusätzlichen Investitionsmittel von 12,4 Mrd. Eurowerden insbesondere 

aus dem Überschuss des Jahres 2019 zur Verfügung stehen.  

Um die gesamtstaatliche Investitionstätigkeit abgestimmt und koordiniert zu erhöhen, 

will die Bundesregierung im Rahmen einer „Nationalen Investitionsallianz“ gemeinsam 

mit Ländern und Kommunen Ziele und investitionspolitische Leitlinien beschließen. Die 

Bundesregierung legt künftig dem Deutschen Bundestag jährlich einen 

Investitionsbericht vor.  

 

2. Investitionsverstärkung in der Finanzplanung 2021-2024 

Wir werden die Investitionen des Bundes in den Jahren 2021 bis 2024 um jeweils um 3,1 

Mrd. Euro verstärken und so vereinbarte Investitionspfade ausbauen und neue 

Prioritäten in Höhe von insgesamt 12,4 Mrd. Euro ermöglichen.  

x Investitionen in die Verkehrswege des Bundes werden nicht nur auf dem 

hohen Niveau des Jahres 2020 gehalten, sondern um etwa 8 Mrd. Euro bis 2024 

verstärkt werden.  

x Die Städtebaumittel werden wir anheben. Aus diesen Programmmitteln soll 

auch die Reaktivierung von Brachflächen finanziert werden, die in Städten 

und Gemeinden dringend für den Bau neuer und bezahlbarer Wohnungen 

gebraucht werden. Das Brachflächenprogramm des Bundes wird fortgesetzt, 

sodass bis zur Mitte des Jahrzehnts insgesamt eine halbe Milliarde Euro an 

Bundesmitteln vor Ort zur Verfügung stehen wird. Zudem werden wir das 

Förderprogramm für die Sanierung und Modernisierung von Sportstätten so 

fortsetzen, dass die Mittel rasch und zielgenau eingesetzt werden können und 

möglichst vielen Sportstätten zugutekommen. Dafür werden wir neue 

Finanzmittel zur Verfügung stellen.  

x Die Unterstützung des Bundes für den sozialen Wohnungsbau der Länder 

werden wir fortsetzen. 2018 bis 2021 haben wir dafür über die ursprünglich 

zugesagten Entflechtungsmittel hinaus 2,5 Mrd. Euro vorgesehen. 

Anschließend werden wir sicherstellen, dass den Ländern bis 2024 jährlich 

eine Milliarde Euro zur Verfügung stehen wird.  

x Die Bundesregierung hat insbesondere im Rahmen ihrer Digitalstrategie und 

der Initiative für Künstliche Intelligenz an zahlreichen Stellen weiteren 

Investitionsbedarf identifiziert, den wir nun ebenfalls prioritär verstärken 
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wollen. So werden die in der KI-Strategie vereinbarten 3 Mrd. Euro für 

Künstliche Intelligenz mit einer dritten Tranche verstärkt, das Engagement 

des Bundes im Quantencomputing um über 200 Mio. Euro zusätzlich 

ausgeweitet und Mittel für IT-Sicherheit in Höhe von mehr als 400 Mio. Euro 

sichergestellt. Wir werden weitere Investitionen über passgenaue 

Förderprogramme für die deutsche Raumfahrt, die Wasserstoffstrategie und 

die Digitalisierung sowie High-Tech- / Robotik-Ausstattung von 

Krankenhäusern bereitstellen und zum Ausbau der digitalen Infrastruktur den 

Zuschuss in das dazu errichtete Sondervermögen von knapp einer Milliarde 

Euro in 2021 auf knapp 3 Mrd. Euro in 2024 erhöhen.  

 

3. Weitere Maßnahmen zur Stärkung öffentlicher und privater Investitionen  

Wir werden nicht nur das staatliche Investitionsniveau verstetigen, sondern auch die 

Wirtschaft mit steuerpolitischen Maßnahmen stärken, um Anreize für private 

Investitionen zu setzen. 

 

Steuerpolitische Maßnahmen  

x Die Abschreibungsmöglichkeiten für „digitale Wirtschaftsgüter“ werden 

verbessert. Um eine konsensfähige Definition für „digitalen Wirtschaftsgüter“ 

zu finden, wird es zeitnah einen Meinungsaustausch zwischen 

Bundesregierung, Wirtschaft und Experten geben.  

x Mit der Einführung einer Option zur Körperschaftsteuer wird es 

Personengesellschaften ermöglicht, steuerlich wie eine Kapitalgesellschaft 

behandelt zu werden. Die unterschiedlichen Besteuerungsformen können 

heute zu einer höheren Steuer für Personenunternehmer führen. Dies sollen 

Personenunternehmen durch die neue „Veranlagungsoption“ zukünftig 

vermeiden können. 

x Aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Gewerbesteuerhebesätze 

Anhebung des Ermäßigungsfaktors bei § 35 EStG auf 4,0, so dass es unter 

Berücksichtigung der Wirkung auf den Solidaritätszuschlag bei 

Personenunternehmern bis zu einem Gewerbesteuerhebesatz von rd. 420 % zu 

einer vollständigen Entlastung von der Gewerbesteuer kommt.  
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x Gemeinsam mit unseren Partnern bei den G20 und in der OECD arbeiten wir 

an einer Neuordnung der internationalen Besteuerung. Dabei wollen wir 

Regelungen zur globalen Mindestbesteuerung auf den Weg bringen. In diesem 

Zusammenhang wollen wir zur Entlastung der Wirtschaft und zum Abbau 

unnötiger Steuerbürokratie auch in Deutschland die 

Hinzurechnungsbesteuerung im Außensteuerrecht rechtssicher ausgestalten 

und modernisieren. Wir werden bis Ende 2020 den Niedrigbesteuerungssatz 

entsprechend der „Minimum Taxation“-Initiative anpassen. Die Koalition ist 

sich einig, dass die ATAD-Umsetzung jetzt schnell erfolgen soll.  

 

Weitere investive Maßnahmen 

x Der verbleibende finanzielle Spielraum wird insbesondere für eine 

„Investitionsoffensive Strukturwandel und gleichwertige Lebensverhältnisse“ 

genutzt werden. Dazu erhöht der Bund die Baransätze und VE der 

„Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftspolitik“ (GRW). 

x Die Bundesregierung prüft, ob es einen nationalen politischen Konsens zum 

Thema kommunale Altschulden gibt.  

 

Unverändert wird der Klimaschutz große investive Anstrengungen verlangen, über die 

schon geplanten Investitionen hinaus. Die Mittel für das GVFG werden bis 2025 auf 2 

Mrd. Euro steigen und danach weiter dynamisch verstetigt werden.  

 

4. Verteidigungsausgaben 

Der Verteidigungshaushalt wird es ermöglichen, die international vereinbarten 

Fähigkeitsziele zu erreichen und Fähigkeitslücken zu schließen.  
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IV. Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 

Die Koalition hat in dieser Legislaturperiode eine Reihe von dringlichen Maßnahmen zur 

Beschleunigung von Planungsverfahren im Infrastrukturbereich beschlossen, die bereits 

gesetzlich umgesetzt wurden und Wirkung entfalten. Damit wurden wichtige 

Voraussetzungen geschaffen, um Investitionen schneller und effektiver realisieren zu 

können.  

Wir wollen gleichwohl unsere Anstrengungen verstärken und weitere 

Beschleunigungspotenziale noch in dieser Legislaturperiode heben. Damit die für 

Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel in Rekordhöhe schneller realisiert werden 

können, werden wir weitere Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung vor allem in den 

Bereichen Verkehr und digitale Infrastruktur ergreifen und auch das Verfahrensrecht 

anpassen:  

 

1. Die Bundesregierung wird gebeten, den Entwurf eines 

Investitionsbeschleunigungsgesetzes bis Juli 2020 zu beschließen mit dem Ziel, 

dass das Gesetzgebungsverfahren im Herbst 2020 abgeschlossen wird. In dem 

Gesetz sollen auch die in den anliegenden Eckpunkten aufgeführten Maßnahmen 

zur Planungsbeschleunigung geregelt werden. 

 

2. Die Bundesregierung wird gebeten, bis zur Sommerpause einen Vorschlag für die 

in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden exekutiven Maßnahmen vorzulegen, in 

den unter anderem die Maßnahmen aus den anliegenden Eckpunkten einfließen. 

 

3. Der Koalitionsausschuss bittet die Bundeskanzlerin, in ihren Besprechungen mit 

den Regierungschefinnen und -chefs der Länder die zügige Umsetzung der bereits 

beschlossenen und noch zu beschließenden Maßnahmen zur Planungs-

beschleunigung regelmäßig zu erörtern, damit auch alle 

Beschleunigungspotentiale umgesetzt werden. 

 

4. Darüber hinaus wird die Bundesregierung gebeten, gegenüber der Europäischen 

Kommission darauf hinzuwirken, dass diese – als allein initiativberechtigte 

europäische Institution – Vorschläge zur Vereinfachung von planungsrechtlich 

relevanten Rechtsakten der Europäischen Union vorlegt.   
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Anlage: Eckpunkte der Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung 

Diese Eckpunkte stehen beispielhaft für den Willen der Koalitionspartner, die 

Investitionen in Deutschland zu beschleunigen.  

 

1. Planungsbeschleunigung für den Verkehrsinfrastrukturausbau 

x Wir wollen das Raumordnungsverfahren und das Planfeststellungsverfahren 

besser verzahnen und wo möglich zusammenlegen, um langwierige 

Mehrfachbefassungen der Behörden sowie der Öffentlichkeit zu vermeiden.  

x Die Einführung einer rechtssicheren materiellen Präklusionswirkung für die 

Bereiche Schiene, Straße und Wasserstraße kann eine Beschleunigung von 

Genehmigungs- und Gerichtsverfahren bewirken. Wir prüfen im Lichte der im 

Herbst erwarteten EuGH-Entscheidung eine europarechtskonforme materielle 

Präklusion gesetzlich wieder einzuführen. 

x Eine bessere Öffentlichkeitsbeteiligung spart Zeit. Unser Ziel ist eine positive 

Beteiligungs- und Planungskultur mit potenziell Betroffenen. Die 

Planungspraxis in anderen Ländern hat gezeigt, dass eine frühzeitige, ausführliche 

und für die Bürgerinnen und Bürger auch in der Wirkung ihrer Einlassungen 

transparente Beteiligung in hohem Maß befriedend und damit 

planungsverkürzend wirkt. 

x Wir wollen die Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 

deutlich beschleunigen, indem unter anderem das Onlinezugangsgesetz im 

Bereich von Leistungen und Genehmigungsverfahren in der Umweltverwaltung 

prioritär umgesetzt wird. Zudem wird ein zentrales „Internet-Artenschutzportal“ 

aufgebaut, um den digitalen Zugang zu relevanten Informationen zu 

vereinheitlichen. Bauen 4.0 ist insbesondere im Tiefbau eine große Chance für die 

Beschleunigung in der baulichen Realisierung. Bund und Ländern sollten die 

Fortschritte in diesem Prozess regelmäßig überprüfen. 

x Eine Herausforderung sind die artenschutzrechtlichen Anforderungen, bei 

deren Erfüllung bei Vorhabenträgern und Behörden zum Teil große 

Unsicherheiten bestehen. Standardisierungen und Vollzugshinweise würden die 

Prüfung des Artenschutzes im Rahmen der Zulassungsverfahren daher wesentlich 

erleichtern.  
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x Wir wollen prüfen, wie die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 

Baulärm, überarbeitet und so angepasst werden kann, dass insbesondere für 

Lärmsanierungsmaßnahmen, Brückensanierungen sowie Bahnhofs- und 

Stadtbahnmodernisierungen eine einfache Plangenehmigung ausreicht. Allein 

wegen des entstehenden Baulärms soll kein Planfeststellungsverfahren 

durchgeführt werden müssen, da sich sonst die Abhilfe einer Belastungssituation 

für die Bürgerinnen und Bürger unnötig verzögert. 

x Wir setzen uns für ein schnelles Inkrafttreten der 

Bundeskompensationsverordnung zur Anwendung der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung für Bundesvorhaben ein. 

x Wir werden ferner prüfen, inwieweit Maßnahmen ergriffen werden können, um 

die Elektrifizierung von Schienenstrecken und gegebenenfalls weitere kleine 

Baumaßnahmen zu beschleunigen, insbesondere durch den möglichen Verzicht 

auf ein Planfeststellungsverfahren.  

x Auf Basis der Vorschläge der Länder werden wir weitere Maßnahmen realisieren: 

Dies betrifft die Verbesserung der Abläufe der Projektplanung im Straßenbau und 

Prüfung für Schienenbau und gegebenenfalls andere Fachgebiete.  

 

2. Digitale Infrastruktur 

x Wir wollen die Genehmigungsvoraussetzungen und Verfahrensvorgaben beim 

Glasfaserausbau reduzieren. Dazu werden wir die Regelungen zur Benutzung 

öffentlicher Wege überarbeiten. Bei geringfügigen baulichen Maßnahmen sollen 

die zuständigen Behörden vor Ort flexibler handeln können. Gleichzeitig werden 

wir eine Frist vorgeben, bis wann Behörden Anträge auf Nutzung der Straßen 

zum Ausbau auf Vollständigkeit geprüft haben müssen. Für den Glasfaserausbau 

im ländlichen Raum wollen wir die Nutzung von Forst-, Wald- und 

Wirtschaftswegen durch eine Duldungspflicht erleichtern. 

x Um einen effektiven Ausbau der Mobilfunkmasten zu gewährleisten, wird 

prioritär auf Grundstücke und Liegenschaften der öffentlichen Hand 

zurückgegriffen. Zudem prüfen wir Erleichterungen für die Kontaktaufnahme zu 

den Eigentümern von geeigneten Grundstücken. Außerdem werden wir die 

bürokratischen Hürden für Standorte im freien Gelände (Außenbereich) und 

damit gerade in den ländlichen Regionen reduzieren. 
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x Die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft soll im Jahr 2020 ihre Arbeit aufnehmen 

und den Bau von Masten in den sog. weißen Flecken unterstützen. 

x Zur Verbesserung des Mobilfunknetzausbaus an den Verkehrswegen wollen wir 

geltende gesetzliche Mindestabstände von Mobilfunkstandorten an Autobahnen 

und Bundesstraßen streichen, wobei etwaige Sicherheitsbelange vorab zu prüfen 

sind. Damit können die Mobilfunknetzbetreiber Standorte entlang der Straße auf 

bundeseigenen Flächen errichten und müssen nicht mehr auf private 

Grundstücke zurückgreifen. Darüberhinausgehend werden wir prüfen, ob 

Brücken und Schilderbrücken an Autobahnen und Bundesstraßen verstärkt für 

den Mobilfunknetzausbau genutzt werden können, und hierzu bundesweit 

einheitliche Vorgaben entwickeln. 

x Die Einführung einer Konzentrationswirkung für den Bereich der digitalen 

Infrastruktur, wie er bei Planfeststellungsverfahren existiert, wollen wir prüfen. 

x Um die Mitnutzung von vorhandenen Infrastrukturen einschließlich der 

öffentlichen Liegenschaften zu erleichtern, werden wir die 

Planungsdatenbanken weiterentwickeln und verbessern. 

x Wir begrüßen ferner, dass die Bundesregierung in Umsetzung der 

Mobilfunkstrategie eine Kommunikationskampagne zu 5G beschlossen hat. Ziel 

ist es, die Akzeptanz des Mobilfunks vor Ort zu stärken. Dazu werden in einem 

ersten Schritt die Kommunen bundesweit als Ansprechpartner der Bürgerinnen 

und Bürger vor Ort mit Informationen zu den häufigsten Bürgerfragen versorgt 

werden.  

 

Die nachfolgenden Abschnitte III. und IV. umfassen grundlegende Reformvorschläge 

für die Gerichts- und Verwaltungspraxis. Da viele der vorgeschlagenen Maßnahmen 

im Zuständigkeitsbereich der Länder liegen, werden wir bei der Prüfung dieser 

Vorschläge die Länder eng einbinden und sie gemeinsam mit den Ländern einer 

Lösung zuführen. 

 

3. Gerichtsverfahren 

Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Planungs- und Genehmigungsverfahren 

wollen wir beschleunigen. Hierzu werden wir unter anderem folgende Maßnahmen 

ergreifen: 
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x Den Katalog für die erstinstanzliche Zuständigkeit der 

Oberverwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe für 

Planfeststellungsverfahren wollen wir um wichtige infrastrukturelle 

Großvorhaben erweitern, die mit den bereits in § 48 Abs. 1 VwGO aufgeführten 

Projekten hinsichtlich Bedeutung und Komplexität vergleichbar sind. Dies sind 

Landesstraßen, die Errichtung, Erweiterung oder Änderung von 

Wasserkraftwerken mit einer elektrischen Nettoleistung von mehr als 100 

Megawatt und Vorhaben nach dem Bundesberggesetz. Ferner werden wir den 

Gesetzesentwurf des Bundesrates zum Hafenbeschleunigungsgesetz aufgreifen. 

Wir wollen prüfen, ob die Verwaltungsgerichtsbarkeit durch die Einrichtung von 

Planungs- und Wirtschaftsspruchkörpern spezialisiert und entlastet werden 

kann. Ferner befürworten wir stärkere länderübergreifende Kooperationen 

benachbarter Oberverwaltungsgerichte. Wir werden prüfen, ob die Revision 

gegen Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungsgerichtshöfe 

auf Abweichungen von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs- oder des 

Bundesverfassungsgerichts (Divergenzrüge) beschränkt wird. 

x Der Einsatz von abgeordneten Richtern auf Lebenszeit, Richtern auf Probe 

sowie Richtern kraft Auftrags an Kammern der Verwaltungsgerichte soll 

flexibler ausgestaltet werden. Abweichend von § 29 Abs. 1 DRiG, der die 

Mitwirkung von nur einer abgeordneten Richterin/ eines abgeordneten Richters 

bei einer gerichtlichen Entscheidung erlaubt, soll für einen Übergangszeitraum 

auch eine Mitwirkung von entweder zwei abgeordneten Richterinnen/ Richtern 

auf Lebenszeit oder einer abgeordneten Richterin/ eines abgeordneten Richters 

auf Lebenszeit und einer Richterin/ eines Richters auf Probe oder einer Richterin/ 

eines Richters kraft Auftrags zulässig sein. Eine entsprechende Regelung könnte 

bis zum Ablauf des Jahres 2025 befristet werden.  

x Wir wollen weitere Maßnahmen zur Straffung und Effektivierung der 

Gerichtsverfahren: Wir werden die Frist zur Eröffnung von Gerichtsverfahren 

prüfen. Ferner befürworten wir eine auskömmliche personelle Ausstattung der 

Gerichtssenate mit rechts- und naturwissenschaftlichen Mitarbeitern neben den 

Richterstellen. Berichterstatter in Gerichtsverfahren sollten bei einer Änderung 
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der Geschäftsverteilung für bereits begonnene Verfahren zuständig bleiben 

können. 

x Im Bereich des vorläufigen Rechtsschutzes wollen wir weitere 

Beschleunigungspotenziale heben, unter anderem indem wir wirtschaftliche 

Entwicklung und Klimaschutz als Abwägungsbelange in die VwGO aufnehmen. 

 

4. Allgemeines Verfahrensrecht 

x Durch den flexiblen Einsatz von Planungs- und Umweltrechtsexperten und die 

Bildung von projektbezogenen Planungsteams in den Vollzugsbehörden können 

Genehmigungsprozesse auf Bundesebene gestärkt und beschleunigt werden.  

x Die Bildung von Kompetenzteams - behördenübergreifende Pools von Experten 

mit Großprojekterfahrung und flexibler Einsatzmöglichkeit nach dem Vorbild 

von anderen EU-Mitgliedstaaten - soll erprobt werden. Ferner streben wir an, 

einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch über Gesetzesanwendung und best 

practices zwischen Behörden und Vorhabenträgern einzurichten.  

x Wir wollen Änderungen bei den Vorschriften zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) prüfen. Soweit EU-rechtlich zulässig, 

könnten demnach Änderungsvorhaben unterhalb bestimmter Schwellenwerte 

zukünftig weder einer UVP noch einer UVP-Vorprüfung bedürfen. Die 

bestehenden UVP-Verwaltungsvorschriften sind veraltet. Die neuen UVP-

Verwaltungsvorschriften sollen an den aktuellen Stand des Gesetzes und der 

Rechtsprechung angepasst werden. Die Konkretisierung der gesetzlichen 

Vorgaben in Verwaltungsvorschriften ist eine wertvolle Unterstützung der 

Behörden bei komplexen Zulassungsentscheidungen. Ferner wollen wir das 

Potential zentraler UVP-Internetportale zur Verbesserung der Information und 

Beteiligung der Öffentlichkeit nutzen.  

x Wir werden weitere Verfahrensoptimierungen prüfen und gegebenenfalls 

realisieren, um die zeitlichen Planungsabläufe zu straffen. Hierzu gehört unter 

anderem eine verbesserte Abstimmung der Planunterlagen vor Beantragung eines 

Genehmigungsverfahrens, eine intensivere und frühzeitige Beratung für 

Antragsteller und Vorhabenträger, eine Ausschlussfrist für Einwendungen im 

Verfahren sowie feste zeitliche Rahmensetzungen für die Beteiligung.   
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x Vorhabenträger sollen mehr Planungssicherheit erhalten. Wir werden daher die 

Einführung einer gesetzlichen Stichtagsregelung im Rahmen von 

Genehmigungsverfahren prüfen, mit der zeitverzögernde Anpassungen von 

Planungsverfahren infolge von Rechtsänderungen vermieden werden können.  

 



 

Arbeitsrechtliche Folgen einer Pandemie  
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Ausgangslage 

Nach Auftreten des neuartigen Coronavirus in 
China und den USA hat die Weltgesundheits-
organisation (WHO) am 30. Januar 2020 den 
internationalen Gesundheitsnotstand ausge-
rufen. Am 11. März 2020 hat die WHO den 
Ausbruch des Coronavirus als Pandemie ein-
gestuft. Die Zahl der Infizierten steigt weiter 
und das Virus verbreitet sich zunehmend.  

Die folgenden Ausführungen geben einen 
Überblick über arbeitsvertraglichen Folgen, 
wenn Arbeitnehmer wegen des Coronavirus 
nicht beschäftigt werden und über die Auswir-
kungen auf Entsendungen von Arbeitneh-
mern in das Ausland. Zudem wird dargestellt, 
welche Vorbereitungshandlungen getroffen 
werden können, um innerbetriebliche Folgen 
möglichst einzugrenzen und auch daten-
schutzrechtliche Aspekte werden erörtert. 

Das Ziel bleibt, die betrieblichen Abläufe weit-
gehend zu sichern. Es ist Arbeitgebern ein 
zentrales Anliegen die Gesundheit und Si-
cherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten.  

Eine Pandemie ist eine besondere Situation, 
bei der sich die Zusammenarbeit mit Betriebs-
rat und Arbeitnehmern erneut bewähren 
kann. Ohne Präzedenzfälle für die Zukunft zu 
schaffen, kann es sich in solchen Situationen 
anbieten, verstärkt von der Möglichkeit mobi-
ler Arbeit Gebrauch zu machen. 

I. Arbeitsverhältnisse in Deutschland 

Die Virus-Erkrankungswelle wirft unterschied-
liche arbeitsrechtliche Fragen auf. Besonders 
betroffen sind Verpflichtungen aus dem Ar-
beitsvertrag.   

1. Arbeitspflicht  

Die Pflicht zur Arbeitsleistung wird nicht be-
rührt. Einem nicht erkrankten Arbeitnehmer 
steht kein Zurückbehaltungsrecht zu. Er ist 
weiterhin verpflichtet, die ihm übertragenen 
Aufgaben zu erfüllen, sowie den Anordnun-
gen der Vorgesetzten Folge zu leisten.  

Dies gilt auch für den Umgang mit importier-
ten Waren. Dem Robert-Koch-Institut sind 
keine Infektionen durch importierte Waren be-
kannt. 

Ein Zurückbehaltungsrecht nach 
§ 273 Abs.1 BGB kommt für in Deutschland 
tätige Arbeitnehmer bei der Rückkehr eines 
Mitarbeiters aus einer gefährdeten Region - 
einer Region, die von einer Reisewarnung be-
troffen ist oder die vom Robert Koch Institut 
als Risikogebiet eingestuft wurde- ebenfalls 
grundsätzlich nicht in Betracht. Auf Wunsch 
des in Deutschland tätigen Arbeitnehmers 
kann der Arbeitgeber diesen unter Wegfall 
des Vergütungsanspruchs freistellen. Der Ar-
beitgeber ist bei dieser Entscheidung frei. Der 
Arbeitnehmer kann sich nur insoweit auf ein 
Zurückbehaltungsrecht berufen, sofern der 
Arbeitgeber dieser Fürsorgepflicht nicht aus-
reichend nachkommt. Das ist allenfalls dann 
der Fall, wenn glaubhaft dargelegt werden 
kann, dass die Ausübung der übertragenen 
Aufgaben tatsächlich eine Gefahr für Gesund-
heit oder Leben darstellt.   

2. Mitteilungsobliegenheiten  

Der Arbeitgeber kann im Rahmen seiner ar-
beitsrechtlichen Fürsorgepflicht bei erkennba-
ren Risiken verpflichtet sein, mögliche Anste-
ckungen durch zurückkehrende Arbeitneh-
mer über Aufklärungs- und Vorsichtsmaßnah-
men zu verhindern.   
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Den Arbeitnehmer trifft eine arbeitsvertragli-
che Hinweispflicht, soweit er in räumlicher 
Nähe zu einer mit dem Coronavirus infizierten 
Person stand. Grundsätzlich ordnet das zu-
ständige Gesundheitsamt häusliche Quaran-
täne für die maximale Dauer der Inkubations-
zeit (14 Tage) an, sobald der Arbeitnehmer 
als Kontaktperson gilt. Nähere Informationen 
zum Begriff der Kontaktperson stellt das Ro-
bert-Koch-Institut auf seiner Homepage zur 
Verfügung. 

Daneben ist der Arbeitgeber berechtigt, aus 
einem privaten Auslandsaufenthalt zurück-
kehrende Arbeitnehmer daraufhin zu befra-
gen, ob sie sich in einem Risikogebiet aufge-
halten haben. Der Anspruch ist dabei regel-
mäßig auf eine Negativauskunft beschränkt. 
Der Arbeitnehmer ist regelmäßig nicht ver-
pflichtet, Auskunft über den genauen Aufent-
haltsort zu geben.  

Der Arbeitgeber kann eine ärztliche Untersu-
chung eines zurückgekehrten Mitarbeiters an-
ordnen, sofern er hieran ein berechtigtes Inte-
resse hat. Ein solches Interesse muss das 
Selbstbestimmungsrecht und die körperliche 
Unversehrtheit des Mitarbeiters überwiegen. 
Dies ist anhand einer Abwägung aller maß-
geblichen Umstände des Einzelfalles zu prü-
fen. 

So kann das berechtigte Interesse des Arbeit-
gebers an der ärztlichen Untersuchung die 
geschützten Interessen des Arbeitnehmers 
überwiegen, wenn der Arbeitnehmer beson-
deren Ansteckungsrisiken ausgesetzt war 
und Erkältungssymptome zeigt, sodass eine 
konkrete Infektionsgefahr besteht.  

Ein begründeter Verdacht liegt nach Angaben 
des Robert Koch Instituts vor, wenn bei Per-
sonen mindestens eine der beiden folgenden 
Konstellationen vorliegt:  

- Personen mit akuten respiratorischen 
Symptomen jeder Schwere oder unspezi-
fischen Allgemeinsymptomen UND Kon-
takt mit einem bestätigten Fall von CO-
VID-19 

 
- Personen mit akuten respiratorischen 

Symptomen jeder Schwere UND Aufent-
halt in einem Risikogebiet.  

Bei diesen Personen sollte eine diagnosti-
sche Abklärung erfolgen. Darüber hinaus 
dürfte eine konkrete Infektionsgefahr  auch 

gegeben sein, wenn sich der Arbeitnehmer in 
einer gefährdeten Region aufgehalten hat, für 
die eine Reisewarnung des Auswärtigen 
Amts ausgesprochen worden war und der Ar-
beitnehmer an Orten mit erhöhtem Reise- und 
Publikumsverkehr wie Flughäfen und Bahn-
höfen zugegen war. Das kann auch dann gel-
ten, wenn aufgrund der konkreten Situation 
am Ort der Reise ein deutlich erhöhtes Anste-
ckungsrisiko besteht und die in Rede ste-
hende Erkrankung sich durch ein besonders 
hohes Ansteckungsrisiko auszeichnet. Nach 
dem Robert-Koch-Institut ist ein „höheres“ In-
fektionsrisiko auch bei Kontaktpersonen mit 
engerem Kontakt gegeben.  Ob der Kontakt 
zu einer Kontaktperson zur Annahme einer 
konkreten Infektionsgefahr ausreicht, ist noch 
unklar. Lebt die Kontaktperson mit dem Infi-
zierten in häuslicher Gemeinschaft, spricht ei-
niges dafür. 

Die Zulässigkeit der Anordnung zur Durchfüh-
rung von Reihen- (Fieber-) Tests vor Betreten 
des Betriebsgeländes unterliegt der Mitbe-
stimmung des Betriebsrates. Pauschale An-
ordnungen zur Durchführung von Fieber-
Tests sind mit den Persönlichkeitsrechten der 
Arbeitnehmer sorgsam abzuwägen. So be-
darf es stets eines konkreten Anlasses in 
Form einer konkreten Infektionsgefahr. Etwas 
anderes kann gelten, sobald die erste Infizie-
rung im jeweiligen Betrieb aufgetreten ist. 
Letztlich hängt die jeweilige Anordnung von 
maßgeblichen Umständen des Einzelfalles 
ab.  

Darüber hinaus kann der Arbeitgeber die Frei-
stellung ohne oder gegen den Willen seines 
Arbeitnehmers erklären. Dies setzt voraus, 
dass das Suspendierungsinteresse des Ar-
beitgebers das Interesse des Arbeitnehmers 
an einer vertragsgemäßen Beschäftigung 
überwiegt und wird auf die Einhaltung arbeits-
schutzrechtlicher Vorschriften (§ 4 Nr.1 Arb-
SchG) und die arbeitsrechtliche Fürsorge-
pflicht (§ 241 Abs.2 BGB) gestützt.  

Das Suspendierungsinteresse überwiegt re-
gelmäßig, wenn der Arbeitgeber Grund für die 
Annahme einer arbeitsunfähigen Erkrankung 
hat. Daneben ist eine einseitige Freistellungs-
erklärung durch den Arbeitgeber möglich, 
wenn von dem Arbeitnehmer eine Gesund-
heitsgefahr für anderer Arbeitnehmer oder 
Kunden ausgeht. Hierfür genügt das Vorlie-
gen eines begründeten Verdachts der Infek-
tion mit einer ansteckenden Krankheit wie 
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dem Coronavirus. Für die Beurteilung, ob ein 
begründeter Verdacht vorliegt, kann auf die 
Risikobewertung des Robert-Koch Instituts 
(vgl. oben) zurückgegriffen werden. 

Sofern im Betrieb eine Regelung zur mobilen 
Arbeit besteht, kann der Arbeitgeber im Rah-
men der bestehenden Regelungen seine Be-
schäftigten anweisen, von dieser Möglichkeit 
Gebrauch zu machen.  

3. Vergütungsanspruch  

Stellt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer we-
gen einer konkreten Infektionsgefahr einseitig 
frei, so ist auch dem Arbeitnehmer die Leis-
tungserbringung unmöglich und die Vergü-
tungspflicht des Arbeitgebers entfällt grund-
sätzlich nach § 326 Abs.1 S.1 BGB. Der Ar-
beitgeber darf den betroffenen Arbeitnehmer 
in diesem Fall aufgrund seiner Fürsorgepflicht 
gegenüber den anderen Arbeitnehmern nicht 
im Betrieb beschäftigen.  

a) Vorübergehende Verhinderung 
 
Zweifelhaft ist, ob der Vergütungsanspruch 
eines Arbeitnehmers, der nicht arbeitsunfähig 
erkrankt ist, sondern lediglich eine konkrete 
Infektionsgefahr darstellt, nach § 616 BGB 
aufrechterhalten werden kann - sofern dies 
nicht einzelvertraglich oder tarifvertraglich 
ausgeschlossen worden ist. Schließlich stellt 
eine Pandemie ein objektives Leistungshin-
dernis dar, also keinen in der Person des Ar-
beitnehmers liegenden Grund.  
 
Zwar hat der BGH in einem Urteil aus dem 
Jahr 1978 zum Bundesseuchenschutzgesetz 
(BGH, Urt. v. 30. November 1978 - III ZR 
43/77 (NJW 1979, 422)) entschieden, dass 
die von dem betroffenen Arbeitnehmer aus-
gehende unverschuldete Ansteckungsgefahr 
ein Arbeitshindernis darstelle und § 616 BGB 
den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers 
aufrechterhalte. Zu beachten ist jedoch, dass 
der BGH die konkrete Infektionsgefahr eines 
Einzelnen zu entscheiden hatte und keinen 
Pandemiefall. 

Wird die Anwendbarkeit von § 616 BGB be-
jaht, trifft den Arbeitgeber die Lohnfortzah-
lungspflicht nach § 616 BGB ohnehin nur, so-
fern sich die Verhinderung von vornherein auf 
einen verhältnismäßig geringen Zeitraum be-

schränkt. Für die Konkretisierung dieses un-
bestimmten Rechtsbegriffs soll neben den 
Umständen des Einzelfalls das Verhältnis 
zwischen Dauer des Arbeitsverhältnisses und 
der Dauer der Verhinderungszeit eine Rolle 
spielen. Als verhältnismäßig nicht erhebliche 
Zeit sollte regelmäßig nur eine Dauer von we-
nigen Tagen gewertet werden.   

Der BGH hat in seinem Urteil aus dem Jahr 
1978 im Rahmen des § 616 BGB eine Dauer 
von sechs Wochen noch als verhältnismäßig 
nicht erhebliche Zeit gewertet. Zur Begrün-
dung hat das Gericht der Tatsache, dass die 
Arbeitsverhinderung eines Ausscheiders ih-
rem Wesen nach einer Verhinderung durch 
Krankheit nahekomme, besonderes Gewicht 
beigemessen. In solchen Fällen sei es ange-
bracht, wenn nicht Besonderheiten des kon-
kreten Arbeitsvertrages entgegenstehen, die 
allgemein für Erkrankungen geltende Sechs-
Wochen-Frist jedenfalls bei einem länger an-
dauernden unbefristeten und ungekündigten 
Arbeitsverhältnis grundsätzlich als Grenze ei-
ner verhältnismäßig nicht erheblichen Zeit an-
zusehen.  

b) Betreuung Dritter  

Kommt der Arbeitnehmer z. B. in Folge einer 
Kita-/Schulschließung seiner Arbeitsleis-
tungspflicht nicht nach, ist ebenfalls § 616 
BGB zu beachten. Wir halten eine Schließung 
nicht für ein persönliches Leistungshindernis. 
Bei der Schließung einer Kita oder einer 
Schule, um eine Ausbreitung des Corona-Vi-
rus zu verhindern, handelt es sich nicht um 
ein Leistungshindernis, das unmittelbar in der 
Person des Arbeitnehmers begründet liegt. 
Die Schließung betrifft vielmehr eine Vielzahl 
von Personen. Es gibt jedoch abweichende 
Auffassungen im Schrifttum, die das anders 
sehen.  

Maßgeblich sind alle Umstände des Einzel-
falls. So ist z. B. auf das Alter des Kindes ab-
zustellen. Schließlich nimmt der Bedarf für 
eine elterliche Pflege mit zunehmendem Alter 
ab und wird bei älteren Kindern nur noch bei 
schweren Erkrankungen zu bejahen sein. Es 
spricht einiges dafür, dass ein nicht betreutes 
– gesundes - Kind in die Obhut Dritter in Form 
einer selbst organisierten Pflege gegeben 
werden kann, sofern eine solche Möglichkeit 
besteht. Insoweit hat der Arbeitnehmer zu-
mindest die Obliegenheit, alles zu tun, seine 
Verhinderung möglichst kurz zu halten.  
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c) Wegerisiko 

Kann der Beschäftigte aufgrund von allge-
mein angeordneten Maßnahmen, etwa weil 
die öffentlichen Verkehrsmittel nicht fahren, 
seinen (unbelasteten) Arbeitsplatz nicht errei-
chen und somit seine Arbeitsleistung nicht er-
bringen, hat er grundsätzlich keinen gesetzli-
chen Anspruch auf Zahlung der vereinbarten 
Vergütung. Der Arbeitnehmer trägt das Ri-
siko, dass er zum Betrieb als seinem Arbeits-
ort gelangt (sog. Wegerisiko).  

4. Entgeltfortzahlungsanspruch  

Ist der Arbeitnehmer infolge der Viruserkran-
kung arbeitsunfähig, so hat er Anspruch auf 
Fortzahlung der Vergütung nach § 3 Abs.1 
EFZG. Ein Entgeltfortzahlungsanspruch 
kommt allerdings nur dann in Betracht, wenn 
den Arbeitnehmer hinsichtlich der Erkrankung 
kein Verschulden trifft.   

Ein Verschulden kommt u.a. in Betracht, 
wenn der Mitarbeiter im Rahmen einer Privat-
reise gegen eine Reisewarnung des Auswär-
tigen Amtes verstoßen hat. Der Arbeitnehmer 
ist verpflichtet, auf Verlangen des Arbeitge-
bers die für die Entstehung der Krankheit er-
heblichen Umstände im Einzelnen darzule-
gen. Verletzt der Arbeitnehmer diese Mitwir-
kungspflichten, so geht dies zu seinen Las-
ten.   

Auch insoweit ist der Arbeitgeber berechtigt, 
aus einem privaten Auslandsaufenthalt zu-
rückkehrende Arbeitnehmer daraufhin zu be-
fragen, ob sie sich in einer gefährdeten Re-
gion oder an Orten mit einem deutlich erhöh-
ten Ansteckungsrisiko aufgehalten haben.  

Am 9. März haben der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen (GKV Spitzenverband) 
und die Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) eine zeitlich befristete erleichterte Mög-
lichkeit für Krankschreibungen vereinbart. Pa-
tienten, die an leichten Erkrankungen der 
oberen Atemwege erkrankt sind und keine 
schwere Symptomatik vorweisen oder Krite-
rien des Robert Koch Instituts für einen Ver-
dacht auf eine Infektion erfüllen, können nach 
telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt 
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bis 
maximal sieben Tage ausgestellt bekommen. 
Die Vereinbarung gilt ab sofort und zunächst 
für vier Wochen. 

a) Leistungen der Unfallversicherung 

Versicherte, die sich in Deutschland im Rah-
men ihrer versicherten Tätigkeit mit dem 
Coronavirus infizieren, stehen grundsätzlich 
unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung. Dies wird derzeit in erster Linie 
Krankenhauspersonal und damit Versicherte 
der BGW (Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege) betreffen. 

b) Behördliche Maßnahmen 

Im Falle des Ausbruchs einer meldepflichti-
gen Krankheit iSd. §§ 6 und 7 Infektions-
schutzgesetz (IfSG) kann die zuständige Be-
hörde diverse Maßnahmen nach diesem Ge-
setz treffen. Hervorzuheben sind dabei die 
Quarantäne und das berufliche Tätigkeitsver-
bot gemäß §§ 30, 31 IfSG. Das Bundesminis-
terium für Gesundheit hat durch eine Verord-
nung die Meldepflicht nach dem IfSG auf den 
Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung 
sowie den Tod in Bezug auf eine Infektion am 
Coronavirus ausgedehnt. Die „Verordnung 
über die Ausdehnung der Meldepflicht nach § 
6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 7 Absatz 
1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes auf In-
fektionen mit dem erstmals im Dezember 
2019 in Wuhan/Volksrepublik China aufgetre-
tenen neuartigen Coronavirus ("2019-nCoV")“ 
ist am 1. Februar 2020 in Kraft getreten. 

Gemäß § 56 Abs. 1 IfSG erhält derjenige, der 
als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, 
Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger 
Träger von Krankheitserregern im Sinne von 
§ 31 Satz 2 IfSG beruflichen Tätigkeitsverbo-
ten unterliegt oder unterworfen ist und 
dadurch einen Verdienstausfall erleidet, eine 
Entschädigung in Geld. Das gleiche gilt für 
Personen, die als Ausscheider oder Anste-
ckungsverdächtige abgesondert werden 
(Quarantäne), bei Ausscheidern jedoch nur, 
wenn sie andere Maßnahmen nicht befolgen 
können. Hinsichtlich der einzelnen Begriffsbe-
stimmungen wird auf § 2 IfSG verwiesen.  
Die Entschädigung bemisst sich gemäß § 56 
Abs. 2 Satz 1 IfSG nach dem Verdienstaus-
fall. Als dieser gilt nach Abs. 3 Satz 1 das 
Netto-Arbeitsentgelt. Für die ersten sechs 
Wochen wird die Entschädigung in Höhe des 
Netto-Arbeitsentgelts gewährt,  Dauert die be-
hördliche Maßnahme länger als sechs Wo-
chen, erhalten die Betroffenen vom Beginn 
der siebten Woche an eine Entschädigung in 
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Höhe des Krankengeldes, das auch die ge-
setzliche Krankenkasse zahlen würde: Das 
sind 70 Prozent des Bruttogehalts, aber nicht 
mehr als 90 Prozent des Nettogehalts. Zudem 
ist die Summe auf 109,38 Euro pro Tag gede-
ckelt (Stand 2020). 

Gemäß § 56 Abs. 5 Satz 1 IfSG hat der Ar-
beitgeber für die Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses, jedoch längstens für sechs Wochen die 
Entschädigung anstelle der zuständigen Be-
hörde auszuzahlen. Der Arbeitgeber hat ge-
gen die Behörde einen Erstattungsanspruch 
gem. § 56 Abs. 5 Satz 2 IfSG. Der Antrag ist 
gem. § 56 Abs. 11 IfSG innerhalb von drei 
Monaten nach Einstellung der verbotenen Tä-
tigkeit oder dem Ende der Absonderung gel-
tend zu machen. Gem. § 56 Abs. 12 IfSG ist 
dem Arbeitgeber auf Antrag ein Vorschuss zu 
gewähren. Nach Ablauf der sechs Wochen 
wird die Entschädigung von der zuständigen 
Behörde auf Antrag der betroffenen Person 
gewährt (§ 56 Abs. 5 Satz 3 IfSG).  

Für Selbständige, deren Betrieb oder Praxis 
während der Dauer einer Maßnahme nach 
§ 56 Abs. 1 ruht, besteht gemäß § 56 Abs. 4 
Satz 2 IfSG die Möglichkeit, neben der Ent-
schädigung auch  Ersatz für die in dieser Zeit 
weiterlaufenden nicht gedeckten Betriebs-
ausgaben in angemessenem Umfang zu be-
antragen.  

§ 57 Abs. 1 und 2 IfSG sehen ein Fortbeste-
hen der Versicherungspflicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung vor, das entschädi-
gungspflichtige Land trägt die Beiträge allein 
(§ 57 Abs. 1 Satz 1, 3 IfSG). Bemessungs-
grundlage für die Beiträge ist gemäß § 57 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 IfSG in den ersten sechs 
Wochen das Arbeitsentgelt, das der Ver-
dienstausfallentschädigung nach § 56 Abs. 3 
vor Abzug von Steuern und Beitragsanteilen 
zur Sozialversicherung oder entsprechender 
Aufwendungen zur sozialen Sicherung zu-
grunde liegt (also das Brutto-Entgelt), Von 
Beginn der siebten Woche an ist die Bemes-
sungsgrundlage nach § 57 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
IfSG 80 vom Hundert des dieser Entschädi-
gung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts o-
der Arbeitseinkommens.  

Für Personen, die gemäß § 56 Abs. 1 Satz 2 
IfSG als Ausscheider oder Ansteckungsver-
dächtige abgesondert wurden oder werden 
und denen aus diesem Grund eine Entschä-

digung zu gewähren ist, besteht eine Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- 
und in der sozialen Pflegeversicherung sowie 
der Arbeitslosenversicherung fort. Auch hier 
trägt das Land die Beiträge allein, die Rege-
lungen zur Bemessungsgrundlage gelten ent-
sprechend.  

Voraussetzung für einen Entschädigungsan-
spruch aus § 56 IfSG ist, dass die betroffene 
Person durch das Tätigkeitsverbot oder die 
Quarantäne einen Verdienstausfall erleidet. 
Nach dem Urteil des BGH zu einer Erstattung 
von Arbeitslohn nach dem damaligen Bun-
desseuchengesetz soll dies nicht der Fall 
sein, wenn der Arbeitgeber aus anderen ge-
setzlichen oder vertraglichen Gründen zur 
Fortzahlung des Entgelts verpflichtet ist 
(BGH, Urt. v. 30. November 1978 - III ZR 
43/77 in: NJW 1979, 422).  

Nach Ansicht des BGH kann zwar ein Tätig-
keitsverbot ein in der Person des Arbeitneh-
mers liegendes, unverschuldetes Leistungs-
hindernis nach § 616 BGB darstellen und 
dementsprechend einen Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung begründen (BGH, NJW 1979, 
422, 423). Hinderungsgrund sei auch in die-
sem Fall die von dem Betroffenen ausge-
hende Ansteckungsgefahr. Wie oben ausge-
führt, kann der vom BGH entschiedene Fall 
eines Dauerausscheiders als Sonderfall an-
gesehen werden und mit guten Gründen eine 
Anwendbarkeit von § 616 BGB im Fall einer 
Pandemie verneint werden. Jedenfalls ist die 
Entscheidung aber mit Blick auf den von § 
616 BGB erfassten Zeitraum als Einzelfallent-
scheidung zu werten, eine verhältnismäßig 
nicht erhebliche Zeit im Sinne der Vorschrift 
sollte regelmäßig nur eine Dauer von wenigen 
Tagen sein.  

Die Pflicht zur Fortzahlung des Arbeitsent-
gelts nach § 616 BGB kann durch Einzel- oder 
Tarifvertrag ausgeschlossen werden. In die-
sem Fall lebt die Entschädigungspflicht der je-
weils zuständigen Behörde unmittelbar wie-
der auf. Nur im Ausbildungsverhältnis ist eine 
solche Abbedingung durch §§ 19, 25 BBiG 
untersagt. 
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5. Betriebsrisiko 

Sollte der Arbeitgeber im Fall der Erkrankung 
einer großen Zahl von Arbeitnehmern den Be-
trieb nicht aufrechterhalten können, trägt er 
das Betriebsrisiko, soweit Arbeitnehmer ar-
beitswillig und fähig sind. Folgende Maßnah-
men können helfen, um übermäßige Belas-
tungen abzuwehren:  

▪ Der Arbeitgeber kann in Abstimmung mit 
dem Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 
BetrVG Kurzarbeit anordnen, um den Be-
trieb durch Senkung der Personalkosten 
vorübergehend wirtschaftlich zu entlas-
ten. Daneben kommt Kurzarbeit in Frage, 
soweit dies tarif- oder einzelvertraglich 
vereinbart ist.  Im Falle eines Zuliefer-
stopps, Betriebsschließungen durch die 
Behörde oder Hotelstornierungen bei an-
gekündigtem Messeausfalls aufgrund des 
Coronavirus ist die Gewährung von Kurz-
arbeitergeld zu prüfen.  

▪ Ebenfalls ist der Arbeitgeber in besonde-
ren Situationen, wie z. B. in Notfällen, be-
rechtigt, Überstunden einseitig anzuord-
nen (BAG, Urteil vom 27.2.1981 – 2 AZR 
1162/78). Aufgrund seiner arbeitsvertrag-
lichen Treuepflicht ist der Arbeitnehmer in 
diesen Situationen verpflichtet, Arbeiten 
auch über das arbeitsvertraglich Verein-
barte hinaus zu übernehmen.  

 Unter einer „Notlage“ versteht das BAG 
eine ungewöhnliche Gefährdung der Be-
triebsanlagen, der Waren oder der Ar-
beitsplätze. Darüber hinaus hat das BAG 
auch die Gefährdung der termingerechten 
Abwicklung eines Auftrags mit den o. g. 
Folgen als besondere Situation aner-
kannt. Der Anordnung des Arbeitgebers 
darf sich der Arbeitnehmer dann nicht ver-
schließen, wenn der Verzug der Abwick-
lung vom Arbeitgeber nicht verschuldet ist 
und der Arbeitnehmer bisher Überstun-
den geleistet hat.   

▪ Eine Anordnung von Urlaub dürfte vor dem 
Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung 
nicht ohne weiteres möglich sein. Dem Be-
triebsrisiko des Arbeitgebers unterfallen 
insbesondere Auftragsmangel bzw. Be-
triebsablaufstörungen – sei es durch 
selbst herbeigeführte oder von außen ein-
wirkende Umstände. Liegt ein Fall des Be-
triebsrisikos vor, kann der Arbeitgeber den 
Urlaub nicht einseitig festlegen. 

6. Datenschutzrechtliche Erwägungen 

Sobald der Verdacht einer Ansteckung be-
steht oder ein Arbeitnehmer an dem Virus er-
krankt ist, muss der Arbeitgeber seiner Für-
sorgepflicht gegenüber den übrigen Mitarbei-
tern nachkommen. Dadurch können die übri-
gen Arbeitnehmer Kenntnis von dem Ver-
dacht der Ansteckung bzw. der Viruserkran-
kung ihres Kollegen erlangen. 

In diesem Fall liegt eine Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten vor. Die Offenlegung 
der Viruserkrankung im Betrieb stellt eine 
rechtmäßige Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten i.S.v. Art. 6 Abs.1 lit. b), d) und f) 
DSGVO dar. Sie erfolgt zur Erfüllung der ar-
beitsvertraglichen Fürsorgepflicht des Arbeit-
gebers und zum Schutz von Gesundheit und 
Leben der übrigen Mitarbeiter und dient be-
rechtigten Interessen.  

Dem steht nicht entgegen, dass es sich um 
Gesundheitsdaten i.S.v. Art. 9 Abs.1 DSGVO 
handelt. Die Erfüllung der Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers zum Schutz vor einer weiteren 
Ausbreitung des Virus überwiegt das Selbst-
bestimmungsrecht des erkrankten Arbeitneh-
mers, Art. 9 Abs. 1 DSGVO i. V. m. § 26 Abs. 
3 BDSG. 

 

II. Kurzarbeit 

Der Arbeitgeber kann Kurzarbeit anordnen, 
sofern die Arbeitsleistung aufgrund tarif- oder 
arbeitsvertraglicher Regelung ausgesetzt 
werden kann. Dies kann auch in einer Be-
triebsvereinbarung geregelt werden, § 87 
Abs.1 Nr.3 BetrVG.  

Grundsätzlich kann ein Anspruch auf Kurzar-
beitergeld infolge eines Arbeitsausfalls auf-
grund des Coronavirus bestehen. Vorausset-
zung zur Gewährung von Kurzarbeitergeld ist 
insbesondere der erhebliche Arbeitsausfall 
mit Entgeltausfall i.S.v. § 96 Abs.1 Nr.4 SGB 
III. Zudem muss der Betrieb alles Mögliche 
tun, um die Kurzarbeit zu vermeiden. Dies vo-
rausgesetzt, stellt ein Zulieferausfall aufgrund 
des Virus aber jedenfalls ein unabwendbares 
Ereignis i.S.v. § 96 Abs.1 Nr.1 SGB III dar. 

Ein Arbeitsausfall ist erheblich, wenn er auf 
wirtschaftlichen Gründen oder einem unab-
wendbaren Ereignis beruht, vorübergehend 
und unvermeidbar ist.  
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Der Begriff der „wirtschaftlichen Gründe“ ist 
umfassend und schließt alle Arbeitsausfälle 
ein, die auf der wirtschaftlichen Tätigkeit ei-
nes Betriebes beruhen und sich aus dessen 
Teilnahme am Wirtschaftsleben ergeben. 

Unter einem unabwendbaren Ereignis ist all-
gemein ein Ereignis zu verstehen, das unter 
den gegebenen, nach der Besonderheit des 
Falles zu berücksichtigenden Umständen 
auch durch die äußerste diesen Umständen 
angemessene und vernünftigerweise zu er-
wartende Sorgfalt weder abzuwehren noch in 
seinen schädlichen Folgen zu vermeiden ist. 
Dazu können auch behördlich angeordnete o-
der anerkannte Maßnahmen gehören (z.B. 
angeordnete Betriebseinschränkungen oder 
- stilllegungen), die vom Arbeitgeber nicht zu 
vertreten sind. 

Der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer müs-
sen im Rahmen ihrer Schadensminderungs-
pflicht alles getan haben, um den Arbeitsaus-
fall zu vermeiden. Dazu gehört z.B. die Ge-
währung von Urlaub und das Nutzen von im 
Betrieb zulässigen Arbeitszeitschwankungen. 
Davon umfasst ist, dass auch die Einstellung 
von „Minusstunden“ verlangt werden kann, 
sofern diese tarifvertraglich, aufgrund einer 
Betriebsvereinbarung oder einer arbeitsver-
traglichen Regelung durch den Arbeitgeber 
angeordnet werden können. 

Weiter müssen die Mindesterfordernisse er-
füllt sein: Im jeweiligen Kalendermonat (An-
spruchszeitraum) müssen mindestens ein 
Drittel der im Betrieb beschäftigten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer von einem Ent-
geltausfall von jeweils mehr als 10 Prozent ih-
res monatlichen Bruttoentgelts betroffen sein; 
der Entgeltausfall kann auch jeweils 100 Pro-
zent des monatlichen Bruttoentgelts betra-
gen. 

Zur Beantragung des Kurzarbeitergeldes 
zeigt der Arbeitgeber im Bedarfsfall den an-
stehenden Arbeitsausfall bei der örtlich zu-
ständigen Agentur für Arbeit an. Nähere Infor-
mationen über das Verfahren und Videoanlei-
tungen sind auf der Seite https://www.ar-
beitsagentur.de/corona-virus-aktuelle-infor-
mationen zu finden.  

Darüber hinaus stehen die Agenturen für An-
fragen und Beratungen zur Verfügung.  

Die Nummer der Servicehotline für Arbeitge-
ber lautet 0800 45555 20.  

Bundestag und Bundesrat haben am 13. 
März 2020 das Gesetz zur befristeten krisen-
bedingten Verbesserung der Regelungen für 
das Kurzarbeitergeld beschlossen. Mit dem 
Gesetz wurde eine Verordnungsermächti-
gung geschaffen, die es ermöglicht, durch 
Rechtsverordnungen den Zugang zum Kurz-
arbeitergeld zu erleichtern: 

So kann das Quorum der im Betrieb Beschäf-
tigten, die von einem Arbeitsausfall betroffen 
sind, von einem Drittel auf 10 % herabgesenkt 
werden. Es kann teilweise oder vollständig 
darauf verzichtet werden, dass die Arbeitneh-
mer ein negatives Arbeitszeitsaldo aufbauen 
müssen. Auch Leiharbeitnehmer können die 
Möglichkeit des Kurzarbeitergeldbezuges er-
halten. Den Arbeitgebern können die von 
ihnen zu tragenden Sozialversicherungsbei-
träge für die durch Kurzarbeit ausgefallenen 
Stunden im vollen Umfang erstattet werden. 

Die Bundesregierung plant, entsprechende 
Rechtsverordnungen zeitnah zu beschließen.  

 

III. Vorbeugende Maßnahmen  

Der Arbeitgeber ist nach dem Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) verpflichtet, die erforderli-
chen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter 
Berücksichtigung der Umstände zu treffen, 
die die Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten bei der Arbeit gewährleisten und 
ihm möglich und zumutbar sind. Die Arbeit-
nehmer sind nach §§ 15, 16 ArbSchG ver-
pflichtet, jede erhebliche Gefahr für die Si-
cherheit und Gesundheit unverzüglich dem 
Arbeitgeber zu melden und dessen arbeits-
schutzrechtlichen Weisungen nachzukom-
men.  

Möglich ist die Aufstellung eines „Pandemie-
plans“ z. B. auf Grundlage einer Rahmenbe-
triebsvereinbarung für den Pandemiefall mit 
dem Betriebsrat. Solche Planungen stellen si-
cher, dass das Unternehmen nicht unvorbe-
reitet von einer Pandemie überrascht wird, 
sondern geeignete Krisenstrategien zur Ver-
fügung hat, die im Falle eines Falles kurzfris-
tig aktiviert werden können. Dabei können die 
Risikobewertungen des Robert Koch Instituts 
oder Pandemiepläne der Bundesländer zur 
Orientierung herangezogen werden.  Fol-
gende Regelungen bieten sich an:  

▪ Sachlicher Geltungsbereich: Sämtliche 
Maßnahmen, die im Zusammenhang mit 
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dem Auftreten einer Pandemie zum 
Schutz vor Beeinträchtigungen von Leben 
und Gesundheit der Mitarbeiter erforder-
lich sind. 

▪ Die Ansteckungsgefahr durch Verhaltens-
regeln reduzieren: Tragen von Schutz-
masken, Tragen von Schutzkleidung, re-
gelmäßiges Desinfizieren der Hände, 
Wechseln der Kleidung beim Betreten 
des Betriebes, etc.  

▪ Es sollte vereinbart werden, dass der Ar-
beitgeber seinen Arbeitnehmern im Falle 
einer Pandemie auch solche Arbeiten zu-
weisen darf, die vertraglich nicht geschul-
det sind. Insofern kann sein Weisungs-
recht in örtlicher, zeitlicher und sachlicher 
Hinsicht konkretisiert werden (Versetzun-
gen, Überstunden, Vertretungsregeln).   

▪ Anordnung von Kurzarbeit; ggf. auch von 
mobiler Arbeit.  

▪ Es kann festgelegt werden, in welchem 
Umfang Arbeitnehmer berechtigt sind, 
Überstunden abzubauen, unbezahlten 
Urlaub zu beantragen etc.  

▪ Geltungsdauer: Die Betriebsvereinbarung 
sollte ab dem Zeitpunkt des behördlich 
festgestellten Pandemiefalls in Kraft tre-
ten und solange fortbestehen, bis die 
Pandemiewarnung aufgehoben wird. 

Darüber hinaus bieten sich Informations- und 
Aufklärungsbroschüren zur allgemeinen Infor-
mation der Mitarbeiter an. Arbeitgeber sollten 
stets auf ausreichende Hygienemaßnahmen 
bei den betrieblichen Abläufen achten. Um 
das Risiko von Pandemien möglichst gering 
zu halten, empfiehlt sich eine enge Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Gesundheits-
behörden.  

Als vorbeugende Maßnahme kann mit Arbeit-
nehmern vereinbart werden, die Arbeitsleis-
tung für eine bestimmte Zeit in Form von mo-
biler Arbeit von zuhause aus zu erbringen. 
Dies kann auch für Arbeitnehmer, die von Rei-
sen aus oder Risikogebieten zurückkehren, 
eine praktikable Lösung sein – sofern die Art 
der Tätigkeit mobile Arbeit zulässt.  

Bei einem erhöhten Risiko im Betrieb, etwa 
durch Infektionsfälle oder begründete Ver-
dachtsfälle bei Beschäftigten kann auch eine 
einseitige Anordnung von Homeoffice durch 
den Arbeitgeber im Einzelfall möglich sein. 

Damit das Weisungsrecht des Arbeitgebers 
eine einseitige Zuweisung von mobiler Arbeit 
zulässt, müssen jedoch konkrete Anhalts-
punkte für ein erhöhtes Risiko bestehen,  

Auch den Betriebsrat kann eine Pflicht zur 
Vorbeugung treffen. Er ist nach dem Grund-
satz der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
dem Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs 
verpflichtet. Außerdem hat er nach § 80 Abs. 
1 Nr. 1 und 9 BetrVG darüber zu wachen, 
dass Gesetze, Tarifverträge und Betriebsver-
einbarungen durchgeführt und Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes gefördert werden. Dar-
über hinaus bestimmt er nach § 87 Abs. 1 Nr. 
7 über den Gesundheitsschutz mit. Betriebs-
räte sollten über Maßnahmen, die ein erhöh-
tes Risiko im Betrieb bedeuten, beraten und 
ggf. auf diese verzichten. Dies gilt etwa für die 
Einberufung von Betriebsversammlungen o-
der für die Teilnahme an Betriebsrätekonfe-
renzen.  

 

IV. Arbeitnehmerentsendung 

Grundsätzlich bleibt die Arbeitsleistung auch 
in Territorien möglich, die in nennenswertem 
Umfang von Ansteckungskrankheiten betrof-
fen sind. Auch insoweit sollte geprüft werden, 
ob eine Entsendung in das Ausland, insbe-
sondere wenn dieses besonders von der Epi-
demie oder Pandemie betroffen ist, unum-
gänglich ist. Selbst wenn ein einseitiges Zu-
rückbehaltungsrecht des Arbeitnehmers 
nicht besteht, kann es sich bei Entsendung in 
massiv betroffene Gebieten anbieten, auf 
eine Dienstreise oder einen längeren Einsatz 
in diesen Regionen zu verzichten. Anste-
ckungsgefahren können nicht nur von dem 
Einsatz vor Ort, sondern insbesondere auch 
von der Reise ausgehen, soweit sich die Nut-
zung stark frequentierter öffentlicher Ver-
kehrsmittel (z. B. von Flugzeugen oder der 
Bahn) nicht umgehen lässt.  

1. Zurückbehaltungsrecht 

Arbeitnehmern steht im Fall der Entsendung 
in ausländische Gebiete, in denen das Virus 
auftritt, grundsätzlich kein Zurückbehaltungs-
recht zu. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht 
nach § 273 Abs.1 BGB nur ausnahmsweise, 
soweit die Leistung dem Arbeitnehmer unzu-
mutbar ist. Dazu muss die Erbringung der Ar-
beitsleistung unter Umständen erfolgen, die 
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für den Arbeitnehmer mit erheblichen Gefah-
ren für Leben oder Gesundheit einhergehen. 
Solange keine Reisewarnung des Auswärti-
gen Amtes vorliegt, ist dies regelmäßig nicht 
der Fall.  

Soweit für einzelne Länder oder Regionen 
eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes 
vorliegt, können Arbeitnehmer ausnahms-
weise berechtigt sein, einer Entsendung in 
diese Gebiete zu widersprechen. Das Aus-
wärtige Amt spricht Reisewarnungen aus, 
wenn generell vor Reisen in diese Regionen 
gewarnt werden muss. Insofern werden auch 
die dort lebenden Deutschen aufgefordert, 
das Land zu verlassen.  

Hält sich der Arbeitnehmer bereits im Aus-
land auf, so sind die Ausführungen zu den 
Arbeitsverhältnissen in Deutschland über-
tragbar: Dem Arbeitnehmer steht kein gene-
relles Zurückbehaltungsrecht zu. Es obliegt 
dem Arbeitgeber, einzelne Arbeitnehmer in 
Ausnahmefällen (bei einer unmittelbaren Ge-
fahr für Leben oder Gesundheit) von ihrer 
Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleistung zu 
entbinden. 

Etwas anderes kann im Falle einer Reise-
warnung des Auswärtigen Amts gelten. Er-
streckt sich die Warnung auf eine Region o-
der ein Land, in dem der Arbeitnehmer seine 
arbeitsvertraglich geschuldete Leistung er-
bringt, kann dessen Pflicht zur Arbeitsleis-
tung im Einzelfall nach § 273 Abs.1 BGB ent-
fallen. Dabei kommt es darauf an, ob die ar-
beitsvertragliche Tätigkeit vom Schutzzweck 
der Reisewarnung erfasst wird. Dies kann z. 
B. an Orten mit erhöhtem Reise- und Publi-
kumsverkehr wie Flughäfen und Bahnhöfen 
angenommen werden. Nur dort ist der Arbeit-
nehmer den gleichen Gesundheitsgefahren 
wie im Falle einer Entsendung ausgesetzt 
und die Leistungserbringung unzumutbar. 

Ob für Arbeitnehmer, die sich bereits im Aus-
land aufhalten, ein Anspruch auf vom Arbeit-
geber finanzierte Rückkehr besteht, hängt 
ebenfalls vom Einzelfall ab. Dabei kommt es 
z. B. auf die geplante Aufenthaltsdauer des 
Arbeitnehmers und die Perspektive im Hin-
blick auf die Ausbreitung der Krankheit in den 
entsprechenden Regionen an.   

Ein bloßer Sicherheitshinweis des Auswärti-
gen Amtes genügt nicht zur Annahme eines 
Zurückbehaltungsrechts des Arbeitnehmers 
nach § 273 Abs.1 BGB. Sicherheitshinweise 

machen auf länderspezifische Risiken für 
Reisende und Deutsche im Ausland auf-
merksam und enthalten lediglich die Empfeh-
lung, von Reisen in diese Regionen Abstand 
zu nehmen. Dies ist zur Begründung eines 
Zurückbehaltungsrechts oder eines An-
spruchs auf Rückholung nicht ausreichend.   

2. Entgeltfortzahlungsanspruch  

Der Arbeitnehmer behält seinen vertragli-
chen Vergütungsanspruch nur, wenn er die 
Reise berechtigterweise nicht antritt. Der Ar-
beitgeber kann diesem Arbeitnehmer dann 
aufgrund seines Direktionsrechts eine an-
dere Arbeit zuweisen. 

Hält sich der Arbeitnehmer bereits im Aus-
land auf und ist infolge der Krankheit arbeits-
unfähig, so hat er Anspruch auf Fortzahlung 
der Vergütung nach § 3 Abs.1 EFZG, sofern 
dessen Voraussetzungen erfüllt sind.  

Maßnahmen ausländischer Behörden, z.B. 
Quarantäne, unterfallen nicht dem IfSG. Eine 
Entschädigung gemäß § 56 IfSG ist in diesen 
Fällen ausgeschlossen. Die Anwendbarkeit 
ausländischer Vorschriften ist im Einzelfall zu 
prüfen. 

Teilweise wird in der Literatur vertreten, dass 
§ 670 BGB analog dem Arbeitnehmer einen 
Weiterzahlungsanspruch gewähren kann, 
wenn die Reise aus dienstlichen Gründen 
angeordnet wurde und die Rückkehr unmög-
lich geworden ist. 

 

3. Leistungen der Unfallversicherung 

Versicherungsschutz besteht, wenn Versi-
cherte von ihrem Arbeitgeber ins Ausland ent-
sendet werden bzw. entsandt worden sind 
und dort aufgrund ihrer grundsätzlich versi-
cherten Tätigkeit einer besonderen Gefahr 
ausgesetzt sind oder waren, z. B. weil sie ihre 
Tätigkeit in einem Katastrophen- oder auch 
Infektionsgebiet ausüben und sich insofern 
der damit einhergehenden Gefährdung nicht 
entziehen können. Die Voraussetzungen sind 
jeweils im Einzelfall zu prüfen. 
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H
äufig gestellte Fragen an den Steuerberater im

 Zusam
m

enhang m
it den  

w
irtschaftlichen Ausw

irkungen der C
orona-K

rise 
(FAQ

-K
atalog) 

 D
er nachfolgende „FAQ

-Katalog“ bietet für den U
m

gang m
it dem

 neuartigen C
orona-Virus eine erste O

rientierung, der lediglich die A
uffassung  

der Bundessteuerberaterkam
m

er unverbindlich w
iedergibt. W

ir bitten um
 Verständnis, dass die B

undessteuerberaterkam
m

er oder die  
Steuerberaterkam

m
ern in den Ländern keine arbeitsrechtliche Beratung der Berufsangehörigen übernehm

en können. 
 D

ie B
undessteuerberaterkam

m
er em

pfiehlt zudem
, bei Erkrankungen und V

erdachtsfällen um
gehend m

it dem
 zuständigen G

esundheitsam
t  

Kontakt aufzunehm
en und m

it diesem
 die w

eitere Vorgehensw
eise abzustim

m
en. 

 N
r. 

FR
AG

E 
 

A
N

TW
O

R
T 

W
irtschaftliche Ausw

irkungen und M
aßnahm

en für die U
nternehm

en/M
andanten 

1 
W

ann kann Kurzarbeitergeld 
beantragt w

erden? 
D

ie B
undesregierung hat in der vergangenen W

oche das G
esetz zur befristeten krisenbedingten Verbes-

serung der R
egelungen für das Kurzarbeitergeld (G

esetz vom
 13. M

ärz 2020, BG
Bl. I 2020, S. 493 ff.) 

m
it den folgenden Erleichterungen verabschiedet. D

iese N
euerungen sind noch nicht um

gesetzt.  
• 

W
enn auf G

rund schw
ieriger w

irtschaftlicher Entw
icklungen Aufträge ausbleiben, kann ein B

etrieb 
Kurzarbeit anm

elden, w
enn m

indestens 10 Prozent der Beschäftigten vom
 Arbeitsausfall betroffen 

sein könnten. D
iese Schw

elle liegt bisher bei 30 Prozent der Belegschaft. 
• 

Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden vor Zahlung des Kurzarbeitergeldes soll vollständig oder 
teilw

eise verzichtet w
erden können. D

as geltende R
echt verlangt, dass in Betrieben, in denen V

erein-
barungen zu Arbeitszeitschw

ankungen genutzt w
erden, diese auch zur Verm

eidung von Kurzarbeit 
eingesetzt und ins M

inus gefahren w
erden.   

• 
Auch Leiharbeitnehm

erinnen und Leiharbeitnehm
er können künftig Kurzarbeitergeld beziehen. 

• 
D

ie S
ozialversicherungsbeiträge, die A

rbeitgeber norm
alerw

eise für ihre Beschäftigten zahlen m
üs-

sen, soll die B
undesagentur für Arbeit künftig vollständig erstatten. D

am
it soll ein A

nreiz geschaffen 
w

erden, Zeiten der Kurzarbeit stärker für die W
eiterbildung der Beschäftigten zu nutzen. 
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W
ichtig: Betriebe, die aufgrund der Ausw

irkungen der C
orona-Pandem

ie Kurzarbeitergeld beantragen 
m

öchten, m
üssen die K

urzarbeit zuvor bei der zuständigen Agentur für Arbeit m
elden. D

iese prüft dann, 
ob die V

oraussetzungen für die Leistung erfüllt sind. 

Q
uellen: 

https://w
w

w
.bm

as.de/D
E/Presse/M

eldungen/2020/m
it-kurzarbeit-gem

einsam
-beschaeftigung-si-

chern.htm
l 

2 
W

o finde ich Inform
ationen 

zum
 Kurzarbeitergeld? 

Alle Inform
ationen zur Beantragung von Kurzarbeitergeld finden sich auf der H

om
epage der Bundes-

agentur für Arbeit. D
iese w

erden laufend aktualisiert. 

Q
uellen: 

https://w
w

w
.arbeitsagentur.de/new

s/corona-virus-inform
ationen-fuer-unternehm

en-zum
-kurzarbeitergeld 

 

3 
W

as gibt es für U
nterstüt-

zungsangebote für U
nterneh-

m
en? 

D
as B

M
W

i hat einen 3-Stufen-Plan für U
nterstützungsm

öglichkeiten veröffentlicht. 
D

ie von der KfW
 bereitgestellten M

öglichkeiten finden Sie auf der H
om

epage. 

Q
uellen: 

B
M

W
i: https://w

w
w

.bm
w

i.de/R
edaktion/D

E/D
ow

nloads/B
/bm

w
i-3-stufen-plan-ueber-

blick.pdf?__blob=publicationFile&
v=6 

KfW
: https://w

w
w

.kfw
.de/KfW

-Konzern/N
ew

sroom
/Aktuelles/KfW

-C
orona-H

ilfe-U
nternehm

en.htm
l 

 

4 
W

ie kann m
an den S

olo-Selb-
ständigen helfen, bei denen 
die E

rleichterungen für Arbeit-
geber nicht greifen? 

Selbstständige, deren Betrieb oder Praxis w
ährend einer angeordneten Q

uarantäne ruht, können nach  
§ 56 Infektionsschutzgesetz bei der zuständigen Behörde einen "Ersatz der in dieser Zeit w

eiterlaufenden 
nicht gedeckten B

etriebsausgaben in angem
essenem

 U
m

fang" beantragen. 

Q
uellen: 

https://w
w

w
.gesetze-im

-internet.de/ifsg/__56.htm
l 
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5 
G

ibt es Entschädigungen, 
w

enn ein A
uftrag w

egen des 
C

oronavirus ausfällt („höhere 
G

ew
alt“)? 

O
b eine vertragliche Force-M

ajeure-Klausel (französisch für "höhere G
ew

alt") im
 Zuge der C

orona-Krise 
greift, kom

m
t auf bestim

m
te Voraussetzungen an (siehe Link zur IH

K Stuttgart). Ansonsten m
uss m

an 
jeden Einzelfall genau betrachten. D

er D
IH

K em
pfiehlt, bei aktuellen Problem

en oder Stornierungen, m
it 

G
eschäftspartnern über einen fairen Ausgleich für beide Seiten zu sprechen und sich im

 Zw
eifel von 

R
echtsanw

älten beraten zu lassen. Selbst bei Lieferausfällen im
 internationalen H

andel können sich die 
R

echtsfolgen von verm
eintlich oder auch tatsächlich höherer G

ew
alt stark unterscheiden – je nachdem

, 
ob die V

erträge nach deutschem
 oder angelsächsischen R

echt geschlossen w
orden sind. 

Q
uellen: 

https://w
w

w
.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehm

en/international/aktuelles/corona-virus-hoehere-gew
alt-

4701112 
 

6 
G

ibt es R
egelungen für insol-

venzgefährdete U
nternehm

en? 
D

as B
undesm

inisterium
 der Justiz und für Verbraucherschutz bereitet eine gesetzliche R

egelung zur 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum

 30. Septem
ber 2020 vor, um

 U
nternehm

en zu schützen, 
die infolge der C

orona-Epidem
ie in eine finanzielle S

chieflage geraten. Als Vorbild hierfür dienen R
ege-

lungen, die anlässlich der H
ochw

asserkatastrophen 2002, 2013 und 2016 getroffen w
urden. 

Q
uellen: 

https://w
w

w
.bm

jv.de/SharedD
ocs/Zitate/D

E/2020/031620_Insolvenzantragspflicht.htm
l 
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A
bgabe der lfd. Steuererklärungen und der Steueranm

eldungen 

7 
W

ie hilft das Finanzam
t? 

D
ie B

undesregierung tritt entschlossen und m
it aller Kraft den w

irtschaftlichen A
usw

irkungen des C
orona-

virus entgegen. Ein w
eitreichendes M

aßnahm
enbündel w

ird A
rbeitsplätze schützen und U

nternehm
en 

unterstützen. Firm
en und Betriebe w

erden m
it ausreichend Liquidität ausgestattet, dam

it sie gut durch die 
Krise kom

m
en. 

D
ie zentrale B

otschaft der Bundesregierung: Es ist genug G
eld vorhanden, um

 die Krise zu bekäm
pfen 

und w
ir w

erden diese M
ittel jetzt einsetzen. W

ir w
erden alle notw

endigen M
aßnahm

en ergreifen. D
arauf 

kann sich jede und jeder verlassen. 
 In A

ussicht gestellt sind derzeit folgende M
aßnahm

en: 
• 

Fällige S
teuern sollen zinsfrei gestundet w

erden, w
enn die U

m
sätze aufgrund der C

orona
-K

rise 
eingebrochen sind. D

as geht durch A
nw

eisungen an die Finanzverw
altung, die für die m

eisten 
S

teuern bei den Ländern liegt. E
s soll dafür ein erleichtertes V

erfahren geben. 
• 

S
teuervorauszahlungen können leichter zum

indest bei der E
inkom

m
en- und K

örperschaftsteuer 
angepasst w

erden. A
uch dies soll unkom

pliziert m
öglich sein. A

llerdings ist noch unklar, ob dies 
auch für die U

m
satzsteuer und die G

ew
erbesteuer gilt. 

• 
V

ollstreckungsm
aßnahm

en w
ie etw

a K
ontopfändungen w

erden bis zum
 31. D

ezem
ber ausgesetzt, 

solange der S
teuerschuldner von den A

usw
irkungen des C

oronavirus betroffen ist - so die A
nkün-

digung der B
undesregierung. 

• 
D

em
 V

ernehm
en nach soll noch in dieser W

oche ein S
chreiben des B

M
F veröffentlicht w

erden. 
A

uch sind Lösungen für die A
bgabe der U

m
satzsteuervoranm

eldungen und der A
bgabe der Lohn-

steueranm
eldungen vorgesehen.  

Q
uellen: 

B
M

F:  
https://w

w
w

.bundesfinanzm
inisterium

.de/C
ontent/D

E/Standardartikel/Them
en/O

effentliche_Fi-
nanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-U

nternehm
en.htm

l 
B

M
W

i:  https://w
w

w
.bm

w
i.de/R

edaktion/D
E/Artikel/W

irtschaft/altm
aier-zu-coronavirus-stehen-im

-engen-
kontakt-m

it-der-w
irtschaft.htm

l 
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A
rbeitsrecht und interne K

anzleiorganisation 

8 
W

as m
üssen Steuerberater in 

ihrer Funktion als Arbeitgeber 
für die K

anzleim
itarbeiter be-

achten? 

D
etaillierte Inform

ationen zu den arbeitsrechtlichen A
usw

irkungen finden sich auf der H
om

epage des 
Bundesm

inisterium
s für Arbeit und Soziales (BM

AS
).  

Auch die B
undesvereinigung der D

eutschen Arbeitgeberverbände (BD
A) hat auf ihrer H

om
epage Infor-

m
ationen und das Infoblatt "Arbeitsrechtliche Folgen einer Pandem

ie" veröffentlicht. 

Q
uellen: 

B
M

AS:  https://w
w

w
.bm

as.de/D
E/Presse/M

eldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-ausw
irkun-

gen.htm
l 

BD
A:  

https://w
w

w
.arbeitgeber.de/w

w
w

/arbeitgeber.nsf/id/de_corona 
 

9 
W

er zahlt den Lohn, w
enn M

it-
arbeiter der Kanzlei unter Q

ua-
rantäne gestellt w

erden? Be-
steht Anspruch auf Entschädi-
gung? 

W
enn der Praxisbetrieb aus infektionsschutzrechtlichen G

ründen untersagt w
ird (§ 56 Infektionsschutz-

gesetz), besteht ein A
nspruch auf Entschädigung sow

ohl für Praxisinhaber als auch angestellte M
itarbei-

ter. 
 Voraussetzung für Entschädigungsansprüche ist das Verbot der Erw

erbstätigkeit oder die A
nordnung von 

Q
uarantäne aus infektionsschutzrechtlichen G

ründen. W
ie hoch die E

ntschädigung ausfällt, richtet sich 
bei Selbstständigen nach ihrem

 Verdienstausfall. N
eben dem

 Verdienstausfall können S
elbstständige 

auch für Betriebsausgaben „in angem
essenem

 U
m

fang“ entschädigt w
erden (§ 56 Abs. 4 Infektions-

schutzgesetz). Auch dies m
üssen Praxisinhaber beantragen. Angestellte haben in den ersten sechs W

o-
chen A

nspruch auf die H
öhe des N

ettogehaltes, danach auf Krankengeld. D
ie R

enten-, Kranken-, Pflege- 
und A

rbeitslosenversicherungspflicht besteht w
eiterhin. 

 AC
H

TU
N

G
: Ansprüche nach dem

 Infektionsschutzgesetz sind gegenüber allen anderen Ansprüchen auf 
finanziellen Ersatz subsidiär. D

ies ist bei Antragsstellung unbedingt zu beachten! 
 



 
 

  
 

 
 

 Stand: 16. M
ärz 2020 

 
6 

N
r. 

FR
AG

E 
 

A
N

TW
O

R
T 

Bei Arbeitnehm
ern, die unter Q

uarantäne gestellt w
erden, aber keine Sym

ptom
e haben, m

uss zunächst 
der Arbeitgeber die E

ntschädigung auszahlen; sie kann ihm
 aber ggf. von den zuständigen Stellen in den 

Ländern erstattet w
erden.  

 Sobald ein P
raxism

itarbeiter, der bisher sym
ptom

frei w
ar, w

ährend der Q
uarantäne erkrankt, besteht Ar-

beitsunfähigkeit. In einem
 solchen Fall gehen die Entschädigungsansprüche aufgrund der Arbeitsunfähig-

keit (z.B. Anspruch auf Entgeltfortzahlung) auf das Bundesland über. Bei Arbeitsunfähigkeit ist also trotz 
Q

uarantäne eine AU
-Bescheinigung erforderlich. 

Q
uelle: 

W
eitere Inform

ationen finden Sie hier: https://w
w

w
.rak-m

uenchen.de/aktuelles/artikel/new
s/faqs-zum

-
coronavirus-covid-19.htm

l?tx_new
s_pi1%

5Bcontroller%
5D

=N
ew

s&tx_new
s_pi1%

5Baction%
5D

=de-
tail&cH

ash=f37d258e004e07788742cf7ecd1e6784 
 

10 
W

ie reagiere ich bei einem
 

Verdachtsfall in der Kanzlei  
oder bei infizierten M

itarbei-
tern? W

elche M
aßnahm

en 
sind zu ergreifen? 

Für den Fall, dass bei Ihren Kanzleim
itarbeitern Sym

ptom
e einer C

ovid-19-Erkrankung (laut W
H

O
 Fieber, 

trockener H
usten, Abgeschlagenheit) auftreten, em

pfiehlt es sich, die M
itarbeiter anzuw

eisen, dem
 Ar-

beitsplatz fern zu bleiben.  
 Aufgrund der m

öglichen Infektionsgefahr em
pfiehlt es sich sow

ohl für den betroffenen M
itarbeiter als 

auch für die anderen M
itarbeiter und den Kanzleiinhaber, bei Auftreten einschlägiger Krankheitssym

p-
tom

e Kontakt m
it einem

 Arzt aufzunehm
en. H

ierbei sollte der Arzt nicht direkt aufgesucht, sondern vorab 
telefonisch konsultiert w

erden. D
asselbe gilt, falls M

itarbeiter Kontakt m
it einer nachw

eislich m
it dem

 
C

oronavirus infizierten Person hatten. D
ie M

itarbeiter sollten zudem
 darum

 gebeten w
erden, bei einem

 
positiven Testergebnis um

gehend die K
anzlei darüber zu inform

ieren. Sie sollten auf keinen Fall die 
Kanzlei aufsuchen. 
 Eine M

eldepflicht gegenüber den G
esundheitsbehörden nach dem

 Infektionsschutzgesetz (IfSG
) besteht 

für Steuerberatungskanzleien nicht. D
iese obliegt vielm

ehr die m
it der D

iagnose und B
ehandlung von 

Krankheits- und V
erdachtsfällen befassten m

edizinischen E
inrichtungen.  
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 Infizierte w
erden in der R

egel von G
esundheitsbehörden zu ihren Kontakten in den vergangenen Tagen 

und zu S
ym

ptom
en befragt, sie w

erden nam
entlich registriert und gegebenenfalls Labortests unterzogen. 

Für Kontaktpersonen, die S
ym

ptom
e aufw

eisen aber nicht schw
er krank sind, können die G

esundheits-
behörden eine H

eim
-Q

uarantäne anordnen. D
en Anw

eisungen der G
esundheitsbehörden sollte Folge 

geleistet w
erden. 

 D
ie K

ontaktdaten der G
esundheitsäm

ter können Sie beispielsw
eise über eine D

atenbank des R
obert 

Koch-Instituts (vgl. unten) abfragen. D
as G

esundheitsam
t ist dann sow

ohl für den M
eldew

eg als auch für 
die V

erhängung von w
eiteren M

aßnahm
en zuständig. Zudem

 inform
iert die Behörde Sie unter anderem

 
darüber, w

ie S
ie sich zu verhalten haben. 

Q
uellen: 

D
atenbank R

obert-Koch-Institut: https://tools.rki.de/P
LZTool/ 

 W
o finde ich w

eitere m
edizinische H

inw
eise? 

 D
as B

undesm
inisterium

 für G
esundheit veröffentlicht auf seiner H

om
epage tagesaktuelle H

inw
eise zum

 
C

oronavirus. 
https://w

w
w

.bundesgesundheitsm
inisterium

.de/coronavirus.htm
l#c17529 

W
ebsite des R

obert-Koch-Instituts 
https://w
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W
eitere rechtliche Fragestellungen 

11 
W

elche Vertretungsregelungen 
gelten grundsätzlich für Steu-
erberater in der Lohnabrech-
nung? 

G
esetzlich geklärt ist, dass Steuerberater ihre M

andanten sozialversicherungsrechtlich gegenüber den 
Krankenkassen als Einzugsstellen und in der Betriebsprüfung vertreten dürfen. In allen anderen Fragen 
gilt der M

aßstab des R
echtsdienstleistungsgesetzes. Es m

uss sich um
 eine zulässige N

ebentätigkeit zur 
Lohnbuchhaltung nach § 5 A

bs. 1 R
D

G
 halten. H

ier sind noch nicht alle Fragen abschließend geklärt. 
G

rundsätzlich gilt, Steuerberater können ihre M
andanten vertreten bis sie von der Behörde zurückgew

ie-
sen w

erden. G
estellte Anträge für den M

andanten bleiben bis zur Zurückw
eisung w

irksam
. 

12 
D

ürfen Steuerberater ihre 
M

andanten bei der Beantra-
gung von Kurzarbeitergeld ver-
treten? 

D
iese Frage ist bisher höchstrichterlich nicht entschieden. D

as SG
 C

hem
nitz (U

rt. v. 26.10.2017 – S 26 
AL 331/16) hat einen m

it der Lohnbuchhaltung eines Baubetriebs beauftragten Steuerberater in einem
 

W
iderspruchsverfahren auf Saison-Kurzarbeitergeld nach § 101 SG

B III als Verfahrensbevollm
ächtigten 

des Arbeitgebers jedenfalls dann als vertretungsberechtigt angesehen, w
enn nur Berechnungsfragen für 

das Saison-Kurzarbeitergeld im
 Streit stehen. Sow

ohl das Antrags- als auch das W
iderspruchsverfahren 

sind in diesem
 Fall eine zulässige N

ebentätigkeit zur Lohnbuchhaltung nach § 5 Abs. 1 R
D

G
. D

as U
rteil 

ist nicht rechtskräftig. D
ie B

erufung ist unter dem
 Az. LSG

 Sachsen: L 3 AL 176/17 anhängig. 

Prüfungen und O
rganisatorisches in den Steuerberaterkam

m
ern 

13 
Führen die Steuerberaterkam

-
m

ern die Zw
ischen- und Ab-

schlussprüfungen für m
eine 

Auszubildenden durch? Finden 
die geplanten Term

ine statt? 

Bitte w
enden S

ie sich für die D
urchführung der Zw

ischen- und A
bschlussprüfungen nach dem

 Berufsaus-
bildungsgesetz (BBiG

) an die für Sie zuständige Steuerberaterkam
m

er (Link zu zuständigen StBKn). D
ie 

Steuerberaterkam
m

ern versuchen sow
eit es behördliche Veranstaltungsverbote in den einzelnen B

un-
desländern erlauben, die Zw

ischen- und A
bschlussprüfungen durchzuführen. D

ie A
uszubildenden haben 

sich auf die jew
eilige P

rüfung intensiv vorbereitet und sollten die M
öglichkeit erhalten, die Prüfung abzu-

legen. D
ie persönliche Sicherheit hat jedoch stets Vorrang. Sollte der geplante Prüfungsterm

in ggf. nicht 
stattfinden können, w

ird die zuständige Steuerberaterkam
m

er einen E
rsatzterm

in nach Verbesserung der 
R

isikoeinschätzung um
 das C

orona-Virus bekannt geben. 
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14 
M

ein K
anzleim

itarbeiter hat 
den schriftlichen Teil der Fort-
bildungsprüfung zum

/r Steuer-
fachw

irt/in, Fachassistent/in 
Lohn und G

ehalt (FALG
) bzw

. 
R

echnungsw
esen und C

ontrol-
ling (FAR

C
) bestanden. W

ird 
die m

ündliche Prüfung durch-
geführt? 
 

D
ie S

teuerberaterkam
m

ern führen sow
eit es behördliche Veranstaltungsverbote in den einzelnen B

un-
desländern erlauben, den m

ündlichen Teil der jew
eiligen Fortbildungsprüfung durch. Bitte w

enden Sie 
sich dazu an die für S

ie zuständige S
teuerberaterkam

m
er (Link zu zuständigen StBKn) 

15 
Ich habe die schriftliche Steu-
erberaterprüfung bestanden 
und m

öchte w
issen, ob die 

m
ündliche Prüfung w

ie geplant 
stattfinden w

ird. 
 

Bitte w
enden S

ie sich zur D
urchführung der m

ündlichen S
teuerberaterprüfung an die für Sie zuständige 

Steuerberaterkam
m

er (Link zu zuständigen StBKn), die Ihnen die N
oten der schriftlichen P

rüfung m
itge-

teilt bzw
. Sie zur m

ündlichen P
rüfung geladen hat. 

16 
W

as passiert, w
enn die Prü-

fungen aufgrund des C
orona-

Virus verschoben w
erden m

üs-
sen? 

Für den Fall, dass eine der Aus- und Fortbildungsprüfungen oder die m
ündliche Steuerberaterprüfung 

nicht stattfindet, kann diese nachgeholt w
erden. Bitte w

enden S
ie sich dazu an die für Sie zuständige 

Steuerberaterkam
m

er (Link zu zuständigen StBKn). N
eue Term

ine w
erden bekannt geben, sobald sich 

die R
isikoeinschätzung um

 das C
orona-Virus verbessert hat. 

 



 
 

Ein Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen 
 

Maßnahmenpaket zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-Virus  
 

Die Bundesregierung tritt entschlossen und mit aller Kraft den wirtschaftlichen 

Auswirkungen des Corona-Virus entgegen. Der Bundesminister der Finanzen, Olaf 

Scholz (SPD), und der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier 

(CDU), haben sich auf ein weitreichendes Maßnahmenbündel verständigt, das 

Arbeitsplätze schützen und Unternehmen unterstützen wird. Die Regierung errichtet 

einen Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen. Das Ziel ist es, Firmen und 

Betriebe mit ausreichend Liquidität auszustatten, damit sie gut durch die Krise kommen.  

Die zentrale Botschaft der Bundesregierung: Es ist genug Geld vorhanden, um die Krise 

zu bekämpfen und wir werden diese Mittel jetzt einsetzen. Wir werden alle notwendigen 

Maßnahmen ergreifen. Darauf kann sich jede und jeder verlassen. 

Ausgangslage 

Das Corona-Virus ist eine ernsthafte Herausforderung für unsere gesamte Gesellschaft. 

Nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern wächst die Sorge, auch in der Wirtschaft ist 

sie spürbar. Durch die enge internationale Verflechtung der Wirtschaft treffen unsere 

Unternehmen auch die Auswirkungen dieser Pandemie an anderen Orten der Welt. 

Noch kann niemand die Tragweite seriös beschreiben, welche die Pandemie auf die 

konjunkturelle Entwicklung in Deutschland haben wird, weil aussagekräftige 

Konjunkturindikatoren erst mit einiger Verzögerung vorliegen werden. Allerdings spüren 

viele Unternehmen bereits erste Auswirkungen des Virus. Die Absage von Messen und 

Großveranstaltungen sowie der Rückgang der Reisetätigkeit wirkt sich auf die 

Dienstleistungsbranche aus, insbesondere auf Logistik, Handel, Gaststätten sowie 

Tourismus. Zugleich geht die Auslandsnachfrage zurück und internationale Lieferketten 

werden gestört, was sich auf die hiesige Produktion auswirkt.  
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Die Bundesregierung tritt dem mit einer entschlossenen Wirtschafts- und Finanzpolitik 

entgegen. Die Bundesminister Scholz und Altmaier werden Firmen und Betrieben 

Liquidität zur Verfügung stellen und damit Wachstum und Beschäftigung sichern.  

Die Voraussetzungen für eine schnelle Stabilisierung der deutschen Wirtschaft sind 

gegeben. Mit präzisen, schnell wirkenden Sofortmaßnahmen wird auf die konjunkturelle 

Entwicklung durch das Corona-Virus reagiert, um die Wirtschaft so rasch wie möglich 

wieder auf ihren Wachstumspfad zurückzuführen. Dies geschieht in enger Abstimmung 

mit den Ländern sowie mit unseren europäischen und internationalen Partnern.  

Dem Bundesministerium für Gesundheit wurde bereits kurzfristig rund eine Milliarde 

Euro zur Bekämpfung des Corona-Virus zur Verfügung gestellt, u.a. zur Beschaffung 

von Schutzausrüstungen wie Masken und Schutzanzügen, zur Unterstützung der WHO 

bei der internationalen Corona-Bekämpfung und zusätzliche Mittel für das Robert-Koch-

Institut. Außerdem erhält das Bundesministerium für Bildung und Forschung 145 Mio. 

für die Entwicklung eines Impfstoffs und für Behandlungsmaßnahmen. 

Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen  

Für Beschäftigte und Unternehmen, die von den Auswirkungen des Corona-Virus 

betroffen sind, wird ein Schutzschild errichtet, der auf vier Säulen beruht: 

  

1. Kurzarbeitergeld flexibilisieren  

Deutschland hat ein starkes System der sozialen Sicherung. Die damit verbundenen 

automatischen Stabilisatoren stützen die Konjunktur. Die Bundesregierung wird diese 

Stabilisatoren voll wirken lassen. Unsicherheit und kurzfristige Störungen der 

Handelsströme sollen nicht dazu führen, dass Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. 

Dabei kann die Bundesregierung auf bewährte Instrumente zurückgreifen. Bis Anfang 

April wird die Kurzarbeiterregelung zielgerichtet angepasst. Dabei werden erleichterte 

Zugangsvoraussetzungen für das Kurzarbeitergeld eingeführt: 

x Absenkung des Quorums der von Arbeitsausfall betroffenen Beschäftigten im 

Betrieb auf bis zu 10 % 

x teilweiser oder vollständiger Verzicht auf Aufbau negativer Arbeitszeitsalden 

x Kurzarbeitergeld auch für Leiharbeitnehmer 
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x vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die 

Bundesagentur für Arbeit (BA) 

 

2. Steuerliche Liquiditätshilfe für Unternehmen  

Um die Liquidität bei Unternehmen zu verbessern, werden die Möglichkeiten zur 

Stundung von Steuerzahlungen, zur Senkung von Vorauszahlungen und im Bereich der 

Vollstreckung verbessert. Insgesamt wird den Unternehmen die Möglichkeit von 

Steuerstundungen in Milliardenhöhe gewährt. Die hierfür erforderliche Abstimmung mit 

den Ländern darüber hat das Bundesministerium der Finanzen eingeleitet. Im 

Einzelnen: 

a. Die Gewährung von Stundungen wird erleichtert. Die Finanzbehörden können 

Steuern stunden, wenn die Einziehung eine erhebliche Härte darstellen würde. Die 

Finanzverwaltung wird angewiesen, dabei keine strengen Anforderungen zu stellen. 

Damit wird die Liquidität der Steuerpflichtigen unterstützt, indem der Zeitpunkt der 

Steuerzahlung hinausgeschoben wird.  

b. Vorauszahlungen können leichter angepasst werden. Sobald klar ist, dass die 

Einkünfte der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr voraussichtlich geringer sein 

werden, werden die Steuervorauszahlungen unkompliziert und schnell herabgesetzt. 

Die Liquiditätssituation wird dadurch verbessert.  

c. Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) beziehungsweise 

Säumniszuschläge wird bis zum 31. Dezember 2020 verzichtet, solange der 

Schuldner einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar von den Auswirkungen des 

Corona-Virus betroffen ist. 

Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z.B. Energiesteuer und 

Luftverkehrssteuer), ist die Generalzolldirektion angewiesen worden, den 

Steuerpflichtigen in entsprechender Art und Weise entgegenzukommen. Gleiches gilt 

für das Bundeszentralamt für Steuern, das bei seiner Zuständigkeit für die 

Versicherungssteuer und die Umsatzsteuer entsprechend verfahren wird. 
 

3. Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen  

Viele Unternehmen und Betriebe leiden derzeit an unverschuldeten Umsatzrückgängen 

– entweder aufgrund von Störungen in den Lieferketten oder durch signifikanten 
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Nachfrage-Rückgang in zahlreichen Sektoren unserer Volkswirtschaft. Gleichzeitig 

können die laufenden Kosten oft gar nicht oder nur langsam abgebaut werden. Dies 

kann dazu führen, dass gesunde Unternehmen völlig unverschuldet in Finanznöte 

geraten, insbesondere was ihre Ausstattung mit liquiden Finanzmittel angeht. Mit neuen 

und im Volumen unbegrenzten Maßnahmen zur Liquiditätsausstattung schützen wir 

Unternehmen und Beschäftigte. Wegen der hohen Unsicherheit in der aktuellen 

Situation haben wir uns sehr bewusst dafür entschieden, keine Begrenzung des 

Volumens unserer Maßnahmen vorzunehmen. Dies ist eine sehr bedeutende 

Entscheidung, hinter der die ganze Bundesregierung steht.  

Zunächst werden die bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um den 

Zugang der Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern. Mit diesen Mitteln 

können im erheblichen Umfang liquiditätsstärkende Kredite privater Banken mobilisiert 

werden. Dazu werden unsere etablierten Instrumente zur Flankierung des 

Kreditangebots der privaten Banken ausgeweitet und für mehr Unternehmen verfügbar 

gemacht: 

x Die Bedingungen für den KfW-Unternehmerkredit (für Bestandsunternehmen) und 

ERP-Gründerkredit - Universell (für junge Unternehmen unter 5 Jahre) werden 

gelockert, indem Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für 

Betriebsmittelkredite erhöht und die Instrumente auch für Großunternehmen mit 

einem Umsatz von bis zu zwei Milliarden Euro (bisher: 500 Millionen Euro) geöffnet 

werden. Durch höhere Risikoübernahmen in Höhe von bis zu 80% für 

Betriebsmittelkredite bis 200 Millionen Euro wird die Bereitschaft von Hausbanken 

für eine Kreditvergabe angeregt.  

x Für das Programm für größere Unternehmen wird die bisherige Umsatzgrenze von 

zwei Milliarden Euro auf 5 Milliarden Euro erhöht. Dieser „KfW Kredit für 

Wachstum“ wird umgewandelt und künftig für Vorhaben im Wege einer 

Konsortialfinanzierung ohne Beschränkung auf einen bestimmten Bereich (bisher 

nur Innovation und Digitalisierung) zur Verfügung gestellt. Die Risikoübernahme wird 

auf bis zu 70% erhöht (bisher 50%). Hierdurch wird der Zugang von größeren 

Unternehmen zu Konsortialfinanzierungen erleichtert. 

x Für Unternehmen mit mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz erfolgt eine 

Unterstützung wie bisher nach Einzelfallprüfung. 
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Bei den Bürgschaftsbanken wird der Bürgschaftshöchstbetrag auf 2,5 Millionen Euro 

verdoppelt. Der Bund wird seinen Risikoanteil bei den Bürgschaftsbanken um 10% 

erhöhen, damit die in der Krise schwer einzuschätzenden Risiken leichter geschultert 

werden können. Die Obergrenze von 35% Betriebsmitteln am Gesamtobligo der 

Bürgschaftsbanken wird auf 50% erhöht. Um die Liquiditätsbereitstellung zu 

beschleunigen, eröffnet der Bund die Möglichkeit, dass die Bürgschaftsbanken 

Bürgschaftsentscheidungen bis zu einem Betrag von 250.000 Euro eigenständig und 

innerhalb von 3 Tagen treffen können. 

Das bislang auf Unternehmen in strukturschwachen Regionen beschränkte 

Großbürgschaftsprogramm (parallele Bund-Länder-Bürgschaften) wird für 

Unternehmen außerhalb dieser Regionen geöffnet. Der Bund ermöglicht hier die 

Absicherung von Betriebsmittelfinanzierungen und Investitionen ab einem 

Bürgschaftsbedarf von 50 Mio. Euro. und mit einer Bürgschaftsquote von bis zu 80%. 

Mit den Landesförderbanken sowie den Bürgschaftsbanken stehen wir dazu in engem 

Austausch. 

Diese Maßnahmen sind durch die bisherigen beihilferechtlichen Regelungen abgedeckt.  

Für Unternehmen, die krisenbedingt vorrübergehend in ernsthaftere Finanzierungs-

schwierigkeiten geraten sind und daher nicht ohne weiteres Zugang zu den 

bestehenden Förderprogrammen haben, werden wir zusätzliche Sonderprogramme 

für alle entsprechenden Unternehmen bei der KfW auflegen. Das wird dadurch 

ermöglicht, dass die Risikotoleranz der KfW krisenadäquat erhöht wird. Dafür werden 

die Risikoübernahmen bei Investitionsmitteln (Haftungsfreistellungen) deutlich 

verbessert und betragen bei Betriebsmitteln bis zu 80%, bei Investitionen sogar bis zu 

90 %. Darüber hinaus sollen für diese Unternehmen konsortiale Strukturen angeboten 

werden. 

Diese Sonderprogramme werden jetzt bei der EU-Kommission zur Genehmigung 

angemeldet. Die Kommissionspräsidentin hat bereits signalisiert, dass sie für Flexibilität 

in der Anwendung beihilferechtlicher Regelungen im Zuge der Corona-Krise sorgen 

möchte. Die EU- und Eurogruppen-Finanzminister werden sich dafür einsetzen, dass 

die EU-Kommission das notwendige Maß an Flexibilität zeigt.  

Die Bundesregierung wird die KfW in die Lage versetzen, diese Programme 

entsprechend auszustatten, indem die nötigen Garantievolumina zur Verfügung gestellt 
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werden. Das ist unproblematisch möglich. Denn im Bundeshaushalt steht ein 

Garantierahmen von rund 460 Milliarden Euro zur Verfügung. Dieser Rahmen kann  – 

sofern erforderlich – zeitnah um bis zu 93 Milliarden Euro erhöht werden.  

Der Bund stellt der Wirtschaft mit Exportkreditgarantien (sog. Hermesdeckungen) eine 

flexible, effektive und umfassende Unterstützung bereit, die ausreicht, um eine ernste 

Situation, vergleichbar mit den Jahren nach der Finanzkrise 2009, zu bewältigen. Die 

Instrumente haben sich damals bewährt und die im Haushalt 2020 verfügbaren Mittel 

reichen aus für eine vergleichbare Steigerung des Fördervolumens. Die wird flankiert 

durch ein gut ausgestattetes KfW-Programm zur Refinanzierung von Exportgeschäften. 

Bei etwaigem zusätzlichem Bedarf für Exportdeckung und Refinanzierung lässt sich der 

Ermächtigungsrahmen sehr schnell erhöhen. 

 

4. Stärkung des Europäischen Zusammenhalts 

Auf europäischer Ebene setzen sich Bundesfinanzminister Scholz und 

Bundeswirtschaftsminister Altmaier für ein koordiniertes und entschlossenes Vorgehen 

ein. Deutschland ist sich seiner Verantwortung für Europa bewusst. Im engen 

Austausch mit den europäischen Partnern wird die Bundesregierung ihre Corona-

Maßnahmen europäisch verzahnen.  

Die Bundesregierung begrüßt die Idee der Europäischen Kommission, für eine „Corona 

Response Initiative“ mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro. 

Sie begrüßt ebenfalls die Ankündigung der europäischen Bankenaufsicht, bestehende 

Spielräume zu nutzen, damit Banken weiter verlässlich Liquidität an die Wirtschaft 

geben können sowie die gestern angekündigten Maßnahmen der Europäischen 

Zentralbank zur Bereitstellung von Liquidität für Banken. 

Es ist gut, dass die EIB-Gruppe ihre in vergangenen Krisen erprobten Instrumente zum 

Einsatz bringt, um europaweit Unternehmen, die vom Corona-Virus betroffen sind, bei 

Liquiditätsengpässen zu unterstützen. Insbesondere ist auf die bewährten EIF-

Portfoliogarantien zur Absicherung von Unternehmensliquidität zurückzugreifen.  
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Ausblick 

All diese Maßnahmen zeigen die Entschlossenheit der Bundesregierung, den 

Auswirkungen des Corona-Virus wirtschafts- und finanzpolitische Impulse 

entgegenzusetzen, um Schaden von Beschäftigten und Unternehmen fernzuhalten und 

die Auswirkungen der Krise abzufedern. Noch ist das ganze Ausmaß der 

wirtschaftlichen Corona-Folgen nicht absehbar. Sollte es Anzeichen für eine 

gravierende Störung der konjunkturellen Entwicklung geben, wird die Bundesregierung 

in Abstimmung mit den Ländern und unseren europäischen Partnern alle verfügbaren 

Ressourcen einsetzen und dieser Entwicklung konsequent entgegentreten.  

Die öffentliche Hand ist auch auf ein solches Szenario gut vorbereitet: Angesichts der 

gesamtstaatlichen Überschüsse in den letzten Jahren ist sie in der Lage, die Konjunktur 

auch über einen längeren Zeitraum zu stützen und auf unseren bisherigen 

Wachstumspfad zurückzuführen. 


