
B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e S c h r i f t e n 

Heft 88 



Be triebs wir tschaftliche  Umweltbeziehungen 
und Umweltinformation

Grundlagen einer erweiterten Erfolgsanalyse für Unternehmungen 

Von 

Arnold Picot 

D U N C K E R & H U M B L O T / B E R L I N 



C I P - K u r z t i t e l a u f n a h m e der Deutschen Bib l iothek 

Picot, Arnold 
Betriebswirtschaft l iche Umweltbeziehungen u n d 
U m w e l t i n f o r m a t i o n e n : G r u n d l a g e n e. erw. E r f o l g s 
analyse für U n t e r n e h m u n g e n . — 1. Auf l . — B e r l i n : 
D u n c k e r u n d Humblot , 1977. 

(Betriebswirtschaft l iche Schri f ten ; H . 88) 
I S B N 3-428-03781-2 

A l l e Rechte vorbehal ten 
© 1977 D u n c k e r & Humblot , B e r l i n 41 

G e d r u c k t 1977 bei B u c h d r u c k e r e i B r u n o L u c k , B e r l i n 65 
P r i n t e d i n G e r m a n y 

I S B N 3 428 03781 2 

y 



Vorwort 

Die vorl iegende A r b e i t untersucht , i n w i e f e r n es i m Interesse der Po 
l i t i k einer p r i v a t e n U n t e r n e h m u n g l iegen k a n n , bei der Analyse des E r 
folges systematisch auch die jenigen v o n der Betr iebswir tschaf t ausge
henden Umwel tbez i ehungen zu berücksichtigen, die sich nicht i m gän
gigen Rechnungswesen niederschlagen, u n d welche Methoden hierfür 
verfügbar oder zu e n t w i c k e l n s ind. Unternehmungspo l i t i s ch ausgerich
tete Überlegungen darüber, ob gewandelte betr iebswirtschaft l i che U m 
weltbez iehungen die B e u r t e i l u n g des „klassischen" Unternehmungser 
folges verändern u n d w i e die dafür er forder l i chen I n f o r m a t i o n e n g e w o n 
nen w e r d e n können, b i lden demnach den S c h w e r p u n k t der U n t e r s u 
chung. 

Abgesehen von der unternehmungspol i t i schen B l i c k r i c h t u n g sol l die 
A r b e i t auch einen B e i t r a g zu der jüngsten Sozialbi lanz-Diskussion l i e 
f e r n ; v iele der aus externer , rechenschaftstheoretischer Sicht au fgewor 
fenen I n t e r p r e t a t i o n s - , I n f o r m a t i o n s - u n d Erfassungsprobleme lassen 
sich auf der Basis einer i n t e r n e n , unternehmungspol i t i schen Analyse 
eventue l l genauer durchdr ingen , f o r m u l i e r e n u n d bewältigen. A u c h für 
die wirtschaftspol i t ische Auseinandersetzung u m die ins t rumente i l e 
H a n d h a b u n g v o n p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h verursachten externen E f f e k t e n 
könnten h ier behandelte Fragen h i l f r e i c h sein. 

D ie vorl iegende Fassung s te l l t eine leichte Überarbeitung meiner v o m 
H a b i l i t a t i o n s k o l l e g i u m der w i r t s c h a f t s - u n d sozialwissenchaftlichen 
Fachbereiche der Universität München angenommenen H a b i l i t a t i o n s 
schr i f t dar (vg l . Picot [1975]). Die Schr i f t w u r d e i m M a i 1975 abgeschlos
sen. V o r die W a h l gestellt , die seither w e i t e r e n t w i c k e l t e n Gedanken u n d 
zahlreich erschienenen Beiträge zu dem behandelten Themenkre is i n 
eine umfängliche Überarbeitung e inzubr ingen u n d d a m i t die P u b l i k a 
t i o n zu e inem Gebiet von sowohl grundsätzlicher w i e auch aktue l l e r 
Bedeutung wesentl ich zu verzögern oder eine rasche, n u r k le ine K o r 
r e k t u r e n gestattende Veröffentlichung anzustreben, entschied ich mich 
für den zwei ten Weg. Dafür sprach insbesondere auch die Beobachtung, 
daß sich der gute Überarbeitungsvorsatz häufig i m Lau fe der Ze i t u n d 
i n Anbet racht neuer A u f g a b e n i n e in langwier iges , belastendes A u f 
schieben oder schließlich gar i n e in Aufgeben der Veröffentlichungsab
sicht v e r w a n d e l n k a n n . V o r dieser Gefahr n icht gefeit lege ich die A r 
beit l ieber i n dieser F o r m u n d i n dem Bewußtsein vor , dem K r i t i k e r 
d a m i t u n t e r Umständen seine Aufgabe er le ichtert zu haben. 



6 Vorwort 

H e r r n Professor D r . D r . h . c. E d m u n d He inen g i l t m e i n besonders 
herzl icher D a n k für das anregende Interesse, das er dem Thema dieser 
A r b e i t stets entgegenbrachte, u n d für die p r o d u k t i v e Mischung aus Ge
d u l d u n d Ungedu ld , durch die er den erfolgreichen Abschluß der A r 
beit wesentl ich förderte. H e r r n Professor D r . K l a u s v o n Wysocki b i n ich 
für kr i t ische Hinweise dankbar , die mi ch zu e inigen — w i e ich hof fe — 
K l a r s t e l l u n g e n vor D r u c k l e g u n g veranlaßt haben. Die Deutsche F o r 
schungsgemeinschaft hat die A n f e r t i g u n g der Schr i f t großzügig d u r c h e in 
H a b i l i t a n d e n s t i p e n d i u m unterstützt. 

B e i me inen ehemaligen Ko l l egen a m I n s t i t u t für Industr ie forschung 
u n d betriebliches Rechnungswesen der Universität München möchte ich 
mich für zahlreiche Diskussionen u n d Hinweise sowie H i l f e n be i der 
technischen A b w i c k l u n g der A r b e i t bedanken. Z u besonders ausgiebigen 
u n d klärenden Gesprächen w a r e n vor a l l em stets die H e r r e n D i p l . - K f m . 
Chr is to f f Aschoff, Professor D r . Peter U . Kupsch, D i p l . - K f m . Hans-Peter 
Müller-Bader u n d Professor D r . Ra l f Reichwald bereit , wofür ich ihnen 
v ie lmals danke. 

Nicht zuletzt r i chtet sich m e i n D a n k an den Inhaber des Verlages 
Duncker & H u m b l o t , H e r r n M i n i s t e r i a l r a t a. D . Pro f . D r . Johannes 
B r o e r m a n n , der i n kooperat iver Weise die verlegerische B e t r e u u n g d ie 
ser Schr i f t übernommen u n d für i h r e zügige Veröffentlichung Sorge ge
tragen hat . 

München, i m A p r i l 1976 

Arnold Picot 
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Anlässe und Abgrenzung der Untersuchung 

BezieJaurigen zwischen der U n t e r n e h m u n g u n d i h r e r gesellschaftlichen 
U m w e l t finden i n Jüngster. Z e i t i n der Betr iebswirtschaf ts lehre zuneh
mende A u f m e r k s a m k e i t 1 . Dabei w i r d versucht, die Wechse lwirkungen 
zwischen U n t e r n e h m u n g u n d Gesellschaft stärker als bisher i n betr iebs 
wirtschaft l i che Aussagensysteme einzubeziehen,. Gefördert w u r d e diese 
E n t w i c k l u n g von e inem wachsenden Bewußtsein der Öffentlichkeit für 
gesellschaftliche Zusammenhänge..JDie Auseinandersetzung u m den w i s 
senschaftlichen Standor t u n d u m die gesellschaftliche Bedeutung der 
Betr iebswir tschaf ts lehre 2 hat das fachliche Interesse an u m w e l t o r i e n t i e r 
ten Frageste l lungen noch zusätzlich angeregt. 

Daß die Betr iebswirtschaf ts lehre „neben innerorganisatorischen auch 
gesellschaftspolitische Prob lemste l lungen i n die Diskussion a u f n i m m t " 3 , 
ist nicht grundsätzlich n e u 4 . Es w i r d jedoch „stärker als bisher betont, 
daß die Gesellschaft . . . Akzente für die Entscheidungsprämissen der 
I n d i v i d u e n u n d . . . für die F o r m u l i e r u n g von G r u p p e n n o r m e n u n d O r 
ganisationszielen setzt " 5 u n d daß die Begrenzthei t der Umweltressourcen 
v o m U n t e r n e h m e r „Rücksichtnahme auf die F e r n w i r k u n g e n seiner h e u 
t igen H a n d l u n g e n e r f o r d e r t " 6 . 

Die vorl iegende A r b e i t beschäftigt sich m i t e inem Ausschnit t des k o m 
plexen Beziehungsgefüges zwischen der U n t e r n e h m u n g u n d i h r e r U m 
we l t . I h r Untersuchungsbereich w i r d durch die folgende Frageste l lung 
beschrieben: Welche Informationen über umweltbezogene Entschei
dung skonsequenzen, die vom klassischen betriebswirtschaftlichen Rech
nungswesen nicht systematisch erfaßt werden, könnten für die private 
Unternehmung von Interesse sein, und welche grundsätzlichen Probleme 
wirft eine derartige Erweiterung des betrieblichen Informationssystems 
aus einzelwirtschaftlicher Sicht auf? M i t der A r b e i t w i r d der Versuch 
u n t e r n o m m e n , die theoretischen u n d methodischen Grund lagen einer 
u m w e l t o r i e n t i e r t e n E r w e i t e r u n g der betr ieb l i chen I n f o r m a t i o n s w i r t 
schaft zu analysieren u n d , wo es möglich erscheint, we i t e rzuentwicke ln . 

1 V g l . ζ. B . A l b a c h (1974), Mertens (1975), Oettle (1971), Preston (1975). 
2 V g l . etwa Dlugos et a l . (1972) u n d Kortzfleisch (1971). 
3 H e i n e n ( 1 9 7 2 a ) , S . 4 9 . 
4 V g l . e twa Schmalenbach (1958), Nickl isch (1932). 
5 H e i n e n (1971 a ) , S . 436. 
6 Oettle (1972), S . 201. 
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Anregungen für die B e a r b e i t u n g dieser Prob lemste l lung gehen auf 
neuere E n t w i c k l u n g e n i m Bereich des Rechnungswesens, der O r g a n i 
sationstheorie u n d der ökonomischen U m w e l t t h e o r i e zurück. 

I m Bere ich des Rechnungswesens s ind zahlreiche Vorschläge mit dem Z i e l 
entwickelt worden, die bisher nicht dokumentierten A u s w i r k u n g e n der U n t e r 
nehmungsaktivitäten systematisch u n d formalisiert zu erfassen. „Die E r k e n n t 
nis, daß die auf der F i n a n z b u c h h a l t u n g aufgebaute R e c h n u n g s - und R e c h e n 
schaftslegung von U n t e r n e h m e n i n F o r m des Jahresabschlusses n u r jene B e 
ziehungen z u r M i t - u n d U m w e l t erfaßt, die auf Zahlungsvorgängen beruhen, 
läßt den Wunsch verständlich w e r d e n , gesellschaftsbezogene R e c h n u n g s - oder 
Berichtssysteme z u entwickeln, die in der L a g e s ind, darüber hinausgehende 
Umweltbeziehungen von U n t e r n e h m u n g e n durch geeignete Maßgrößen a b z u 
b i l d e n 7 . " Ähnliche E n t w i c k l u n g e n zeichnen sich auch für die internen R e c h 
nungsinstrumente w i e e t w a die Kostenrechnung ab 8 . A l lerdings besteht gegen
wärtig weder über die betriebswirtschaftl iche Begründung u n d theoretische 
E i n o r d n u n g noch über die methodische F u n d i e r u n g derartiger Konzeptionen 
ausreichende K l a r h e i t oder E i n i g k e i t . I n der Fülle der Vorschläge w i r d nämlich 
„der F r a g e der Ausgestaltung der Rechnungslegung erheblich m e h r G e w i c h t 
beigelegt als den entscheidenden G r u n d f r a g e n nach den A n n a h m e n , unter 
denen die Rechnungslegung erfolgen soll u n d den F r a g e n des Informat ions 
bedarfs 9 . " 

I m R a h m e n der Organisationstheorie s ind zahlreiche Studien über die B e 
ziehungen zwischen der Organisat ion u n d ihrer U m w e l t entstanden 1 0 , die für 
die nähere Beschreibung u n d Interpretat ion der vorliegenden P r o b l e m s t e l 
lung herangezogen w e r d e n können. Al lerdings fehlen Untersuchungen, die sich 
mit den theoretischen u n d methodischen G r u n d l a g e n einer systematischen G e 
w i n n u n g von Informationen über die vielfältigen Umweltbeziehungen der O r 
ganisation beschäftigen 1 1. 

D i e ökonomische Theorie hat sich — vor a l lem gestützt auf das Konzept der 
externen Effekte — ausführlich mit den N e b e n w i r k u n g e n des einzelwirtschaft 
l ichen Verhal tens für die sozio-ökonomische U m w e l t befaßt 1 2 . Demgegenüber 
hat die Betriebswirtschafts lehre diesen F r a g e n k r e i s explizit k a u m aufgegriffen. 
D i e wirtschaftspolitische A n a l y s e des E x t e r n e - E f f e k t e - P r o b l e m s und die 
Betriebswirtschaftspolit ik stehen weitgehend isoliert nebeneinander ; beide B e -

1 trachtungsebenen weisen jedoch G e m e i n s a m k e i t e n auf, nämlich die B e u r t e i 
lung von Konsequenzen einzelwirtschaftl icher Entscheidungen, u n d beide 
beeinflussen sich in der P r a x i s gegenseitig. E s erscheint deshalb s innvoll , aus 
betriebswirtschaftl icher Sicht V e r b i n d u n g e n zwischen beiden T h e o r i e r i c h t u n 
gen aufzuzeigen. 

7 Wysocki (1975), S . 201; zu wei teren Quel len vgl . K a p . I . 4. 
8 V g l . Heinen /Picot (1974). 
9 Heig l (1974), S . 2268; ähnlich auch Oettle (1970), S . 10, Dürrhammer (1974), 

S . 2368, Wysocki (1975), S . 215. 
1 0 V g l . ζ. B . die Überblicke bei H u n t (1972), S . 112 ff., G r u n o w / H e g n e r (1972), 

K i e s e r (1974), Miles et a l . (1974), J e h l e (1975), B r o d e n (1975). 
1 1 D a s damit zusammenhängende Überwiegen von formal -abstrakten gegen

über materiel len Gestaltungsansätzen für Informationssysteme i n O r g a n i s a 
tionen w i r d besonders von M a r r (1974), S . 1 ff., beklagt. 

1 2 V g l . etwa die von S t a a f / T a n n i a n (1974) zusammengestel lten Beiträge. 
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Methoden u n d Ergebnisse der d r e i genannten Forschungsbereiche b i l 
den die Basis für die B e a r b e i t u n g des Themas. I m Interesse einer m ö g 
l ichst u n m i t t e l b a r e n Erörterung der G r u n d p r o b l e m e w i r d der U n t e r s u 
chungsbereich w i e f o l g t abgegrenzt u n d präzisiert: 

(1) D e r A r b e i t l i eg t e in w e i t e r Umweltbegri||^zugrunde, der das gesam
te soziale U m f e l d der U n t e r n e h m u n g umfaßt 1 3 . U n t e r Umweltbezie-
hungen, w e r d e n die V e r b i n d u n g e n zwischen der Unternehmungs f ätig-
k e i t auf der einen u n d der S i t u a t i o n der verschiedenen, an der B e 
t r i ebswi r t s cha f t interess ierten u n d v o n i h r betro f fenen I n d i v i d u e n 
u n d G r u p p e n auf der anderen Seite verstanden. W i r k u n g e n , die v o n 
der U n t e r n e h m u n g auf die ökologische U m w e l t (enger U m w e l t b e 
g r i f f ) ausgehen u n d v o n der sozialen U m w e l t als P r o b l e m e m p f u n 
den werden , b i l d e n somit n u r eine Tei lmenge der U m w e l t b e z i e h u n 
gen. Aus der Gesamtheit a l ler Umwel tbez iehungen interessieren vor 
a l l e m die jenigen, die als Konsequenzen v o n Unternehmungsentschei 
dungen entstehen. V o n dieser Tei lmenge w e r d e n dann insbesondere 
die v o m of f iz ie l len I n f o r m a t i o n s - u n d Rechnungswesen der p r i v a t e n 
U n t e r n e h m u n g e n nicht erfaßten Umwel tbez i ehungen analysiert . 

(2) D i e Untersuchung er fo lg t u n t e r dem B l i c k w i n k e l der Erfolgsanalyse 
(Er fo lgsbeurte i lung) , die eine der wicht igs ten A u f g a b e n der b e t r i e b 
l i chen I n f o r m a t i o n s w i r t s c h a f t darste l l t . Gegenstand der Er fo lgsana
lyse ist die „Untersuchung der einzelnen Quel len des Er fo lges " 1 4 . D ie 
„Beurteilung des jüngst vergangenen u n d des zukünftigen A b l a u f s 
des Unternehmungsgeschehens anhand i n t e r n e r E r f o l g s z i f f e r n " d ient 
d e m Zweck, „rechtzeitige u n d tref fs ichere Umdispos i t ionen u n d U m 
stellungsmaßnahmen zu ermöglichen" 1 5 . Es ist demnach zu prüfen, 
i n w i e f e r n eine E r w e i t e r u n g der E r f o l g s b e u r t e i l u n g u m die zuvor u m -
rissenen Umwel tbez i ehungen für die P o l i t i k p r i v a t e r U n t e r n e h m u n 
g e n 1 6 zweckmäßig sein k a n n u n d welche Möglichkeiten zur G e w i n n u n g 
der zugehörigen U m w e l t i n f o r m a t i o n e n verfügbar s ind. A u f dieser 
Grund lage ist eine spätere A u s w e i t u n g der Diskussion auf andere 
A u f g a b e n des Rechnungswesens (wie Planungsrechnung, Vermögens
rechnung) vors te l lbar . 

(3) I n der A r b e i t w e r d e n Bedingungen d i s k u t i e r t , u n t e r denen eine U n - ι 
t e r n e h m u n g freiwillig bere i t sein k a n n , zusätzliche E r f o l g s d e t e r m i 
n a n t e n zu berücksichtigen. D ie dafür denkbaren Methoden w e r d e n 
untersucht . U n t e r s t e l l t w i r d also nicht , daß die zusätzliche Berück-

1 3 V g l . dazu H e i n e n (1974 b), S . 72, L e p p e r d i n g e r (1974), S . 4 ff., besonders 
S. 21 ff. 

1 4 S a n d i g (1961), S . 297. 
1 5 K o c h ( 1 9 7 0 a ) , S p . 4 7 3 f . 
1 8 V g l . für den Bere ich der öffentlichen Betriebe, der hier ausgeklammert 

bleibt, e twa Jäger (1974). 
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sichtigung v o n Umwel tbez i ehungen recht l ich vorgeschrieben ist 
D u r c h dieses Vorgehen sol l zwe ier le i erre icht w e r d e n : Z u m einen 
können d a m i t die Möglichkeiten für dezentrale I n i t i a t i v e n i m B e 
reich einer e r w e i t e r t e n Er f o lgsbeur te i lung abgesteckt u n d gefördert 
w e r d e n ; z u m anderen w e r d e n so aber auch d ie jenigen K o n s t e l l a t i o 
nen u n d Te i lprob leme sichtbar, die eine verläßliche f r e i w i l l i g e Rege
l u n g n u r unzureichend oder überhaupt n icht e r w a r t e n lassen. 

(4) Die Untersuchung k o n z e n t r i e r t sich auf eine E r w e i t e r u n g der E r 
fo lgsbeurte i lung für Zwecke der unternehmungsinternen I n f o r m a 
t i o n u n d Entscheidungsunterstützung. Probleme, die sich bei entspre
chender Ausgesta l tung externer I n f o r m a t i o n s i n s t r u m e n t e (wie ζ. B. 
einer v o m Wirtschaftsprüfer zu test ierenden e r w e i t e r t e n Rechen
schaftslegung) zusätzlich einstel len, s ind n icht Gegenstand der A r 
beit , können jedoch auf i h r e r Grundlage gegebenenfalls leichter f o r 
m u l i e r t u n d b e u r t e i l t w e r d e n . 

(5) Die Erörterung des G e w i n n u n g s - u n d Verarbe i tungsprob lems z u 
sätzlicher U m w e l t i n f o r m a t i o n e n r i chtet sich i n erster L i n i e auf die 
Nahtste l le zwischen der K e r n g r u p p e der Organisat ion u n d den v e r 
schiedenen Interessengruppen der U m w e l t . Prob leme der Gestaltung 
des I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g s - u n d -Verarbeitungsprozesses ble iben 
ausgeklammert . Die U n t e r n e h m u n g w i r d inso fern vereinfacht als 
eine A r t Entscheidungseinheit gesehen, die einer k o m p l e x e n U m w e l t 
gegenübersteht. D a m i t w i r d i n dieser A r b e i t grundsätzlichen Fragen 
einer e r w e i t e r t e n unternehmungspolitischen Erfolgsanalyse der V o r 
rang gegenüber ablauforganisatorischen Prob lemen i h r e r i n n e r b e 
t r ieb l i chen E r s t e l l u n g eingeräumt. 

Die Grund lagen einer d e r a r t abgesteckten e r w e i t e r t e n Erfolgsanalyse 
von U n t e r n e h m u n g e n sollen i n v i e r Schr i t ten erarbe i te t w e r d e n : 

I n Kapitel I w e r d e n A r g u m e n t e für eine e rwe i t e r t e Er fo lgsbetrachtung 
d i s k u t i e r t . Nach einer k u r z e n Auseinandersetzung m i t dem Erfo lgsbe
g r i f f w i r d der Versuch u n t e r n o m m e n , auf die Frageste l lung , w a r u m sich 
eine U n t e r n e h m u n g m i t b is lang n icht erfaßten Konsequenzen i h r e r Tä
t i g k e i t auseinandersetzen oder sich für „ f remde" Probleme interessie
ren könnte, aus spie l - , m o d e l l - u n d organisationstheoretischer Sicht A n t 
w o r t e n zu finden. Anschließend w e r d e n die M e r k m a l e vor l iegender V o r 
schläge für eine u m w e l t o r i e n t i e r t e E r w e i t e r u n g der Er fo lgsbeur te i lung 
skizziert u n d darauf aufbauend die Grund lagen für das wei tere V o r 
gehen entwicke l t . 

Kapitel II setzt sich d e t a i l l i e r t m i t den über den M a r k t v e r m i t t e l t e n 
externen Entscheidungskonsequenzen auseinander, einer bis lang nicht 
erfaßten Kategor ie möglicher Er fo lgsdeterminanten . A m Beispiel des 
Absatzrenten-Konzeptes w e r d e n die Probleme der theoretischen H e r -
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l e i t u n g u n d empirischen Erfassung v o n derar t igen Entscheidungsfolgen 
i m einzelnen analys iert . Zugle ich w i r d die Bedeutung der mikroökono
misch f o r m u l i e r t e n m a r k t l i c h e n Interdependenzen für die E r w e i t e r u n g 
der betr iebl i chen Erfolgsanalyse k r i t i s c h d i s k u t i e r t . 

Kapitel III w i d m e t sich der Erörterung von außermarktlich v e r m i t t e l 
ten externen Entscheidungskonsequenzen. A u s entscheidungs- u n d o r 
ganisationstheoretischer Sicht w e r d e n die wesentl ichen Fragen der ge
nere l len B e s t i m m u n g derar t iger Handlungs fo lgen f o r m u l i e r t u n d Mög 
l i chke i ten i h r e r B e a n t w o r t u n g d i s k u t i e r t . Anschließend s ind Probleme 
u n d V e r f a h r e n der k o n k r e t e n mengen- u n d wertmäßigen Erfassung d i e 
ser A r t v o n Entscheidungskonsequenzen aus e inzelwirtschaft l i cher Sicht 
Gegenstand der Untersuchung. 

I n Kapitel IV w i r d zunächst aus den zuvor analys ierten grund legen 
den Prob lemen u n d Möglichkeiten e in Resümee gezogen. D a r a u f au f 
bauend w e r d e n die Grur».dzüge eines ergänzenden eigenen Ansatzes m i t 
H i l f e sozialer I n d i k a t o r e n entwicke l t . D u r c h diesen Vorschlag w e r d e n 
die Ziele der u m w e l t o r i e n t i e r t e n Er fo lgsbeur te i lung i n einigen P u n k 
ten möglicherweise besser erreichbar. A m Beispie l von zwei Beziehungs
f e ldern zwischen U n t e r n e h m u n g u n d U m w e l t w i r d die inha l t l i che A u s 
gestaltung dieses methodischen Vorschlags i n den Grundzügen d i s k u 
t i e r t . Abschließend w i r d auf eine Reihe w e i t e r h i n ungelöster Probleme 
u n d auf mögliche F o l g e w i r k u n g e n einer prakt ischen A n w e n d u n g v o n 
e r w e i t e r t e n Erfo lgsanalysen hingewiesen. 

Aus methodologischer Sicht weist die A r b e i t Aspekte einer m o d e l l 
theoretischen Möglichkeitsanalyse, einer realtheoretischen W i r k l i c h k e i t s 
analyse u n d einer p r a k t i s c h - n o r m a t i v e n Gestaltungsanalyse auf. I n den 
K a p i t e l n I bis I I I herrschen die beiden ersten Betrachtungsebenen vor ; 
i n K a p i t e l I V überwiegt der p r a k t i s c h - n o r m a t i v e Charakter . N a t u r g e - , 
maß können i n einer A r b e i t , die eine umfassende Grundlagenanalyse 
v o n Gestaltungsproblemen für e in empir isch relevantes, bisher aber w e 
n i g untersuchtes Gebiet anstrebt, die verschiedenen methodologischen 
Ebenen nicht durchweg überschneidungsfrei abgehandelt werden . 

2 Picot 



Kapitel I 

Wege zu einer umweltorientierten Erweiterung der 
betriebswirtschaftlichen Erfolgsbeurteilung 

Das folgende K a p i t e l sol l den Untersuchungsrahmen umreißen u n d 
die w i cht igs ten begr i f f l i chen u n d i n h a l t l i c h e n G r u n d l a g e n präzisieren. 
Z i e l ist es, die zunehmende Bedeutung der U m w e l t b e z i e h u n g e n für die 
Ex i s t enz - u n d Erfo lgssicherung von Betr i ebswir t s cha f ten theoret isch 
e inzuordnen u n d die daraus resul t ierenden Informationsbedürfnisse u n d 
-ansätze zu skizzieren. 

1. Unzulänglichkeiten des klassischen Erfolgsbegriffs 

11. Inhalt des klassischen Erfolgsbegriffs 

I n der Betr iebswirtschaf ts lehre w i r d i m a l lgemeinen u n t e r „Erfolg" 
die D i f f e renz zwischen E r t r a g u n d A u f w a n d , E i n n a h m e n u n d Ausgaben 
bzw. zwischen Endbestand u n d Anfangsbestand des Vermögens einer 
Abrechnungsper iode verstanden 1 . Der E r f o l g als wicht iges Rechnungs
z ie l des betr iebswirtschaf t l i chen Rechnungswesens i s t eine monetäre 
Größe, die sich i n e inem Überschuß (Gewinn) oder e i n e m F e h l b e t r a g 
(Ver lust ) ausdrücken k a n n . Sie w i r d nach a l lgemein a k z e p t i e r t e n h a n 
delsrechtl ichen, steuerrechtl ichen oder kostenrechnerischen V e r f a h r e n s 
rege ln i n n e r h a l b bes t immter B a n d b r e i t e n e x a k t e r m i t t e l t 2 . W i r d , w i e 
dies g e m e i n h i n m i t Recht geschieht, die G e w i n n e r z i e l u n g als d o m i n a n 
tes Oberz ie l der p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n U n t e r n e h m u n g u n t e r s t e l l t , so 
zeigt die Höhe des e r m i t t e l t e n Gewinns zugleich das Ausmaß der Z i e l e r 
re i chung der Betr i ebswir tscha f t an. E r f o l g ist i n e inem a l lgemeineren 
Sinne „der Grad , i n dem e in Z i e l erreicht w o r d e n i s t " 3 , i n diesem Fal le 
also der G r a d der E r r e i c h u n g des Gewinnzie ls einer B e t r i e b s w i r t s c h a f t . 
D ie ökonomisch-monetären Konsequenzen aus den u n m i t t e l b a r e n m a r k t -

1 V g l . z u dieser w e i t h i n üblichen Interpretation des Erfolgsbegri f fs u n d zu 
seinen Spie larten ζ. B . K o c h (1970), Kühnau (1959), P o h m e r / B e a (1970), S a n d i g 
(1961), W i t t e / K l e i n (1974), S . 18 ff., Wittgen (1974), S. 52 f., Wöhe (1973), S . 36 f. 

2 V g l . z u den Fre ihe i t sgraden des Gewinnbegri f fs u n d der G e w i n n e r m i t t l u n g 
ζ. B . H e i n e n (1971), S. 59 ff., C h m e l i k (1972). 

3 F l o h r (1964), S . 10, vgl . auch F l o h r (1963), S. 389, Derfuß (1974), S . 85, 
S c h m i d t - S u d h o f f (1967), S. 125. 
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l iehen U m w e l t b e z i e h u n g e n der U n t e r n e h m u n g finden i n dieser Größe 
i h r e n k o m p a k t e n Niederschlag. 

D i e Bet r i ebswir t s cha f t s l ehre hat der Diskussion des Er fo lgsbegr i f f s 
u n d der E n t w i c k l u n g v o n Verfahrensvorschlägen zur zielgerechten E r 
m i t t l u n g des G e w i n n s i n der Vergangenhei t große A u f m e r k s a m k e i t ge 
w i d m e t . Es i s t n i c h t zuletzt diesen vielfältigen A r b e i t e n zu v e r d a n k e n , 
daß heute die P r o b l e m a t i k einer „richtigen" G e w i n n e r m i t t l u n g u n d die 
S c h w i e r i g k e i t e n e iner allseits befr iedigenden K o d i f i z i e r u n g der entspre 
chenden V o r s c h r i f t e n nahezu vollständig durchdrungen u n d fester B e 
s tandte i l des Lehrgebäudes sowie des prakt ischen Wissens sind. E i n A u s 
d r u c k dieser t rad i t i onsre i chen Forschungsarbeit s ind die B i lanz theor i en , 
deren Zweck v o r a l l e m d a r i n besteht, theoretisch konsistente sowie ope
r a t i o n a l D e f i n i t i o n e n des Gewinns zu entwer fen , wobe i dem j e w e i l i g e n 
E n t w u r f b e s t i m m t e ökonomische Prämissen zugrunde gelegt w e r d e n 4 . 

Verschiedene bi lanztheoretische Ansätze bemühen sich u m die O p e r a -
t i o n a l i s i e r u n g des auf I . Fisher zurückgehenden Konzepts des ökonomi 
schen G e w i n n s . D a m i t sol l die theoretische Grundlage für die E r m i t t l u n g 
eines i n erster L i n i e zukunftsabhängigen Gewinns als umfassender E r 
folgsmaßstab der U n t e r n e h m u n g gelegt w e r d e n 5 . So logisch s t r i n g e n t 
die I m p l i k a t i o n e n dieses kapi ta l theoret ischen Gewinnbegr i f f s s ind — 
aus prakt i s cher Sicht erscheint das Konzept wegen der innewohnenden , 
k a u m lösbaren Prognose- u n d Zurechnungsprobleme sowie wegen des 
u n t e r s t e l l t e n Z ie lmon ismus zumindest n icht allgemeingültig v e r w e n d 
bar . A l l e r d i n g s is t zu unterstre ichen, daß m i t dem ökonomischen G e w i n n 
u n d den auf i h m aufbauenden B i lanzmode l l en die klassische b e t r i eb s 
w i r t s cha f t l i che Erfolgsgröße eine präzise idealtypische F o r m u l i e r u n g 
u n d eine sehr v e r f e i n e r t e analytische A u s a r b e i t u n g e r fahren hat . 

12. Notwendigkeiten einer Ergänzung des Erfolgsbegriffs 

D i e angedeutete Grundauf fassung der Betr iebswirtschaf ts lehre z u m 
E r f o l g s b e g r i f f h a t jedoch v o n jeher R e l a t i v i e r u n g u n d K r i t i k h e r v o r g e 
r u f e n . D e r G e w i n n als der dem U n t e r n e h m e r zufließende Überschuß 
i n m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Wir tschaf tsordnungen w u r d e v o n v i e l en Fach 
v e r t r e t e r n als e in zu eng angelegter Erfolgsmaßstab eingestuft , da er d ie 
ordnungspolitische Funktionserfüllung der U n t e r n e h m u n g e n n i ch t i m 
m e r ausreichend steuern könne. So haben neben anderen Schmalenbach, 
K . H a x u n d Weisser darauf hingewiesen, daß der p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e 
G e w i n n n u r i n s o f e r n e in Erfolgsmaßstab sein könne, als seine E r z i e l u n g 
gle ichgerichtet die „Gesamtwirtschaftlichkeit", also die Sparsamkeit der 

4 V g l . dazu e t w a den Überblick über die wichtigsten B i l a n z t h e o r i e n bei 
H e i n e n (1974), S . 39 ff . 

5 V g l . z u m ökonomischen G e w i n n insbesondere H e i n e n (1974), S . 89 ff., 
D. Schneider (1963), Wegenast (1971), W e g m a n n (1970). 
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vo lkswir t s cha f t l i chen Ressourcenverwendung insgesamt fördere. D a dies 
längst nicht i m m e r der F a l l sei, müsse letzten Endes e in übergeordnetes 
ökonomisches K r i t e r i u m w i e die gesamtwirtschaft l i che W i r t s c h a f t l i c h 
k e i t ausschlaggebender Erfolgsmaßstab sein. 

„Nicht, daß ein F a b r i k a n t v i e l oder w e n i g verdient , besorgt uns hier , sondern 
lediglich das Z ie l , daß nicht durch unwirtschaftl iche A r b e i t Güter v e r s c h w e n d e t 
w e r d e n . E s wäre nicht notwendig, diese Unterscheidung z u machen , w e n n nicht 
pr ivatwirtschaft l icher u n d gesamtwirtschaftl icher N u t z e n oft a u s e i n a n d e r f i e 
l e n " , schreibt Schmalenbach 6 . 

K . H a x weist darauf h in , daß die D i s k r e p a n z zwischen e i n z e l - u n d gesamt 
wirtschaft l ichen Bewertungsmaßstäben von A u f w a n d u n d E r t r a g die A u s s a g e 
k r a f t des betriebswirtschaftl ichen G e w i n n s als E r f o l g s i n d i k a t o r v e r m i n d e r t : 
W e i l „die Pre ise nicht i m m e r mit den volkswirtschaft l ichen W e r t e n überein
s t immen, ist es fraglich, ob u n d i n w i e w e i t der sich dabei ergebende Uberschuß 
als Maßstab für die Wirtschaft l ichkeit der U n t e r n e h m u n g z u dienen v e r m a g " . 
M a n müßte also eigentlich „Aufwand u n d E r t r a g z u i h r e n v o l k s w i r t s c h a f t 
l ichen Werten a b r e c h n e n " 7 . 

E i n solches V o r h a b e n stößt al lerdings auf erhebliche S c h w i e r i g k e i t e n , auf die 
schon frühzeitig vor a l l e m Weisser a u f m e r k s a m gemacht h a t : „Wollten w i r h ier 
messen, so müßten w i r zuverlässig w i r k l i c h alle posit iven u n d negat iven I n t e r 
essen . . . nicht n u r i n i h r e m Inhal t , sondern auch i n i h r e r Stärke quanti tat iv 
best immen und eine S u m m e aus i h n e n bilden u n d diese S u m m e mit dem 
ebenso ermittelten tatsächlich E r r e i c h t e n vergleichen können. D a s dürfte u n 
erre ichbar s e i n 8 . " 

D i e z i t i e r t en S te l lungnahmen — vor J a h r z e h n t e n e r s t m a l i g f o r m u 
l i e r t — bl ieben meist bei der g lobalen Prob lembeschre ibung stehen u n d 
s ind v o n der Betr iebswirtschaf ts lehre k a u m a u f g e g r i f f e n w o r d e n . Sie 
m u t e n jedoch heute noch (oder wieder ) m o d e r n an. Angesichts der D i s 
kussionen u m V e r k n a p p u n g der Rohstoffe, u m U m w e l t v e r s c h m u t z u n g 
u n d u m physische u n d psychische Schädigungen des Menschen als Fo lge 
w i r k u n g e n i n d u s t r i e l l e r P r o d u k t i o n w i r d v e r m e h r t bezwei fe l t , ob die 
gängigen I n s t r u m e n t e des Rechnungswesens ausreichend s ind für eine 
adäquate Er fo lgsbeur te i lung u n d Steuerung e inze lwi r t s cha f t l i chen V e r 
haltens . Daß sich die Wirtschaftswissenschaften u m die d a m i t zusammen
hängenden schwierigen theoretischen u n d methodischen A u f g a b e n b i s 
l a n g k a u m gekümmert, sondern die ökonomistische V e r e n g u n g der B e 
t r a c h t u n g tei lweise noch gefördert haben, w i r d v o n Oet t le w i e f o l g t be
gründet: „Diese Wissenschaften haben insbesondere d u r c h die i n i h n e n 

6 Schmalenbach (1963), S . 2; vgl . auch ebenda, S . 3, wo S c h m a l e n b a c h v e r 
schiedene Beispiele für ein solches Ause inanderkla f fen anführt, ferner S c h m a 
lenbach (1958), S . 56 ff. D i e volkswirtschaft l ichen A u t o r e n , die sich bereits früh
zeitig mi t möglichen u n d tatsächlichen U n v e r e i n b a r k e i t e n z w i s c h e n p r i v a t e m 
(einzelwirtschaftl ichem) u n d öffentlichem (gesamtwirtschaft l ichem) E r f o l g 
beschäftigt haben, sollen hier nicht weiter a n a l y s i e r t w e r d e n . V g l . dazu 
e x e m p l a r i s c h Pigou (1932), besonders S . 131 ff., 172 ff., 213 ff. 

7 K . H a x (1948), S . 6. 
8 W e i s s e r (1956), S . 994. I m weiteren V e r l a u f der A r b e i t w i r d sich zeigen, daß 

mit dieser Problemformul ierung bereits zahlreiche S c h w i e r i g k e i t e n der h e u t i 
gen gesellschaftsbezogenen Rechnungsansätze angesprochen s ind . 
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w e i t v e r b r e i t e t e Wertungsabst inenz m i t dazu beigetragen, die gegenwär 
t ige Überbetonung der w i r t s cha f t l i chen Seite des Lebens u n d die O r i e n - ! 
t i e r u n g an k u r z e n ökonomischen Hor i zonten herbeizuführen. Sie müssen | 
gewissermaßen W i e d e r g u t m a c h u n g üben, i n d e m sie ohne Rücksicht auf 
mächtige p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e Interessen der E r k e n n t n i s z u m D u r c h 
b r u c h v e r h e l f e n , daß n i c h t u m der Wir tschaf t , sondern u m außerwirt 
schaft l icher W e r t e w i l l e n gewirtschaftet w i r d . I h n e n ist w e i t e r h i n a u f 
gegeben, Maßstäbe zu entwi cke ln , an denen sich das Hausha l t en m i t 
den natürlichen H i l f s q u e l l e n or i ent i e ren k a n n 9 . " 

Z u diesen i n erster L i n i e ordnungspol i t isch o r i e n t i e r t e n Anstößen 
e iner Rev is ion des klassischen betr iebswirtschaf t l i chen Er fo lgsbegr i f f s 
t r e t e n w e i t e r e E n t w i c k l u n g e n , die sich m i t den zuvor aufgezeigten t e i l 
weise überschneiden. D i e verstärkte entscheidungs- u n d organisat ions 
theoretische D u r c h d r i n g u n g betr iebswirtschaf t l i cher Probleme läßt i m 
m e r deut l i cher w e r d e n , daß an der E n t w i c k l u n g der U n t e r n e h m u n g n i ch t 
a l l e i n die E i g e n - u n d F r e m d k a p i t a l g e b e r interessiert s ind, sondern daß 
die Interessen w e i t e r e r G r u p p e n von dem Geschehen i n B e t r i e b s w i r t 
schaften berührt w e r d e n u n d daß diese Interessen m i t denen der K a p i 
ta lgeber keineswegs stets gleichgerichtet s i n d 1 0 . 

In teressengruppen w i e A r b e i t n e h m e r , Abnehmer , L i e f e r a n t e n u n d 
Staat versuchen, u n t e r den j e w e i l i g e n Rahmenbedingungen i h r e Z ie le 
so w e i t w i e möglich zu Z ie l en der Organisat ion „Betriebswirtschaft" zu 
machen und /oder die Rahmenbedingungen zu i h r e n Gunsten zu verän
d e r n . D i e r e s u l t i e r e n d e n Verhal tensweisen der Be t r i ebswir t s cha f t s i n d 
au f der Basis der j e w e i l i g e n M a c h t v e r t e i l u n g als Interessenkompromiß 
zwischen den verschiedenen G r u p p i e r u n g e n der U n t e r n e h m u n g s u m w e l t 
u n d der organisator ischen K e r n g r u p p e aufzufassen. A k z e p t i e r t m a n d i e 
se interessenplural is t i sche (koalitionstheoretische) Sicht der U n t e r n e h 
m u n g , so erscheint es konsequent, eine E r w e i t e r u n g der V o r s t e l l u n g v o m 
e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e n E r f o l g zu d i skut ie ren . W e n n E r f o l g als Z i e l e r r e i 
chung aufgefaßt w i r d u n d w e n n zugleich eine Pluralität der an eine 
U n t e r n e h m u n g herangetragenen u n d von i h r zu v e r w i r k l i c h e n d e n Zie le 
gegeben ist , d a n n k a n n die Berücksichtigung eines einzelnen Zieles 
n i c h t m e h r ausreichender Erfolgsmaßstab sein. D ie Er fo lgsbegr i f f e des 
Rechnungswesens s i n d d a n n a l l e in n icht i n der Lage, das Interessen
s p e k t r u m zu repräsentieren, wenngle ich w o h l jede Interessengruppe 
auch a n den b i sher igen G e w i n n i n f o r m a t i o n e n interessiert ist . 

A u c h i n der interessenplural ist ischen Auf fassung von der U n t e r n e h 
m u n g b l e i b t i m m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n System der G e w i n n die w i c h -

9 Oett le (1972), S . 202; ähnlich Loit lsberger (1971), Wächter (1973), besonders 
S . 56 ff. 

1 0 V g l . ζ. B . H e i n e n (1971), S . 203 ff., W. K i r s c h (1971), S . 110 ff., K i r s c h / 
Meffert (1970), C y e r t / M a r c h (1963), S t e i n m a n n (1969). 
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t igste , ordnungspol i t i sch dominierende Steuerungs- u n d Erfolgsgröße; 
er i s t jedoch zu ergänzen u m wei tere Komponenten , die die spezifischen 
Interessenfelder anderer bete i l ig ter G r u p p e n abdecken. D u r c h die A u f 
n a h m e d era r t i ge r H i n t e r g r u n d i n f o r m a t i o n e n , die i m bisherigen Rech
nungswesen nicht erfaßt werden , lassen sich die „koalitionspolitischen" 
Er fo lgsbed ingungen der U n t e r n e h m u n g besser einschätzen. N u r diese 
v e r t i e f t e K e n n t n i s des Unternehmungserfo lges k a n n i n einer Organisa 
t i o n d a n n — i n t e r n w i e e x t e r n — umfassend die F u n k t i o n e n w a h r n e h 
m e n , die der E r f o l g s e r m i t t l u n g i n a l ler Regel z u k o m m e n so l l t en 1 1 , n ä m 
l i c h 
— die P l a n u n g s i n f o r m a t i o n s f u n k t i o n , d. h . zu wissen, i n welchem A u s 

maß welche Ziele erre icht w u r d e n u n d w o „Defizite" vor l iegen , 
— die S a n k t i o n s f u n k t i o n , d. h . posit ive Sankt ionen zu er langen oder 

negat ive Sankt ionen zu verme iden i m Rahmen v o n i n f o r m e l l e n oder 
f o r m e l l e n Kontrollaktivitäten der interessierten Gruppen , 

— die Beeinf lussungsfunkt ion , nämlich die E ins te l lungen der B e t e i l i g 
t e n m i t H i l f e des Erfolgsnachweises i n der erwünschten R i c h t u n g zu 
beeinf lussen 1 2 u n d über die Tätigkeiten der U n t e r n e h m u n g a u f z u 
klären. 

D i e angedeuteten Entwick lungstendenzen haben auf gesamtwir tscha f t 
l i cher Ebene einen Vorläufer bzw. eine Para l le le : Seit e inigen J a h r e n 
w i r d die Aussagefähigkeit des B r u t t o - oder Nettosoz ia lprodukts als 
v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r E r f o l g s i n d i k a t o r bezwei fe l t u n d eine Ergänzung 
u m w e i t e r e I n d i k a t o r e n gefordert , die den — w i e auch i m m e r de f in ier 
t e n — Zus tand der Gesellschaft beschreiben u n d d a m i t die B e u r t e i l u n g 
des Erfo lges wir tscha f t l i cher u n d pol it ischer Aktivitäten er le i chtern so l 
l en . D i e zahlreichen v o n der Sozialen-Indikatoren-Bewegung d i s k u t i e r 
t e n i n h a l t l i c h e n u n d methodischen Ansätze 1 3 gehen v o n der Prämisse 
aus, daß die gewünschten Daten u n d I n f o r m a t i o n e n auch tatsächlich be
schaffbar s ind. B e i einer prakt ischen V e r w i r k l i c h u n g hätten deshalb 
ohne Z w e i f e l auch die U n t e r n e h m u n g e n i n e r w e i t e r t e r F o r m Rechen
schaft über die verschiedenen Bereiche u n d A u s w i r k u n g e n i h r e r Tätig
k e i t zu geben, so daß sich auch u n t e r diesem Aspekt eine Diskussion 
eines e r w e i t e r t e n Erfo lgsbegr i f f s auf betr iebswirtschaf t l i cher Ebene als 
n o t w e n d i g erweist . 

Schließlich ist zu überlegen, i n w i e w e i t die gegenwärtigen Unterneh
mung sleitungen ein Interesse an bre i teren I n f o r m a t i o n s g r u n d l a g e n für 
i h r e Tätigkeit u n d an der V e r f o l g u n g der Ziele v o n bisher nicht so sehr 
i m M i t t e l p u n k t stehenden G r u p p e n haben können oder sollen. I n der 

1 1 V g l . dazu F l o h r (1963), S. 389, (1964), S . 3 f. 
1 2 V g l . a ls theoretischen R a h m e n dafür K a p p l e r (1972). 
1 3 V g l . die Überblicke von Leipert (1973), (1975), Zapf (1972), (1974), (1974 a); 

ferner Kap. I V . 2. 
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Sicht der klassischen Theor ie der U n t e r n e h m u n g l e i t en die U n t e r n e h m e r 
i h r dominantes Z i e l aus i h r e r Eigentümerposition ab. A u c h die M a n a g e r 
unternehmer , v o n den Eigentümern eingesetzt, s ind i n erster L i n i e d e m 
eigentümerorientierten G e w i n n z i e l verpf l i chtet , ver fo lgen jedoch häu 
fig wei tere , i h r e n p r i v a t e n Interessen dienende Ziele w i e Prestigestreben, 
Umsatz (als Tant iemegrundlage) u n d Unabhängigkeit gegenüber den 
K o n t r o l l g r e m i e n . I n jüngster Ze i t ensteht jedoch v ie l fach der E i n 
druck, die U n t e r n e h m u n g s l e i t u n g sei über die oben genannten k o a l i 
t ionstheoretischen Begründungen hinaus daran interessiert u n d dazu 
verpf l ichtet , Ziele d r i t t e r G r u p p e n zu ver fo lgen . Diese V o r s t e l l u n g so l l 
anschließend d i s k u t i e r t werden . 

2. Die Rolle der „sozialen Verantwortung" als Anstoß zu 
einer verstärkten Umweltorientierung der Unternehmungsführung 

Das mögliche Engagement für Ziele u n d Probleme anderer gese l l 
schaftlicher G r u p p e n w i r d häufig u n t e r dem B e g r i f f der „sozialen V e r 
a n t w o r t u n g " der Unternehmungsführung pauschal zusammengefaßt. D a 
m i t soll das für den unternehmerischen E r f o l g re levante Z i e l e s p e k t r u m 
e r w e i t e r t werden . U n k l a r ist a l lerdings w e i t h i n , was u n t e r „sozialer 
V e r a n t w o r t u n g " des Managements überhaupt zu verstehen ist. D i e B e 
a n t w o r t u n g dieser Frage hängt eng m i t dem Ausmaß der E r w e i t e r u n g s 
n o t w e n d i g k e i t des Erfo lgsbegr i f f s zusammen. Die Frage nach den M ö g 
l i chke i ten einer sozialen V e r a n t w o r t u n g der Unternehmungsführung 
sol l deshalb eingehender untersucht werden . Is t e in echtes soziales E n 
gagement der organisatorischen K e r n g r u p p e für die Belange anderer 
gesellschaftlicher G r u p p e n festzustellen bzw. zu e r w a r t e n , oder h a n d e l t 
es sich u m eine besondere Spie lar t der W a h r n e h m u n g v o n V e r a n t w o r 
t u n g für den ökonomischen Unternehmungser fo lg? Nach einer k u r z e n 
Diskussion der begr i f f l i chen Schwier igke i ten sol l diese Frage v o r w i e 
gend model l theoret isch erörtert werden . 

21. Schwierigkeiten einer Operationalisierung 
des Begriffs „soziale Verantwortung" 

Der B e g r i f f ,,soziale V e r a n t w o r t u n g " w i r d i n der L i t e r a t u r u n d i n der 
öffentlichen Diskussion ungenau u n d unterschiedl ich v e r w a n d t . S t e i n -
m a n n sieht d r e i inha l t l i che Schwerpunkte , die i n der L i t e r a t u r diesem 
B e g r i f f zugeordnet w e r d e n 1 : Beachtung der Interessen a l ler Bezugs
gruppen der U n t e r n e h m u n g bei Managemententscheidungen, Ausg le i ch 
widerstrebender Interessen u n d E r w i r t s c h a f t u n g eines ausreichenden 
Gewinns . Derar t ige Z i e l f o r m u l i e r u n g e n geben mögliche inha l t l i che D i 
mensionen g lobal an, s ind aber k a u m zu operat ional is ieren u n d a b z u -

1 Vgl . Steinmann (1973), S. 467 f. 
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grenzen gegenüber anderen Zie len. Was ist e in „ausreichender Ge 
w i n n " ; was ist e in „Ausgleich von Interessen" ; welches s ind die I n t e r 
essen der Bezugsgruppen; i n welchem Verhältnis steht dieses Z i e l zu 
dem klassischen Z i e l der Gewinnerz i e lung ; ist es n u r eine andere U m 
schre ibung dessen, was stets i n unternehmerischen Entscheidungen be 
dacht w i r d , oder be inhal te t es q u a l i t a t i v neue Elemente? 

E i n B l i c k in die in jüngster Zei t sich gerade auf diesem Gebiet s tark v e r 
m e h r e n d e L i t e r a t u r verschafft k a u m K l a r h e i t . D a v i s u n d B l o m s t r o m bringen 
k e i n e zusätzliche Hil fe , w e n n sie schreiben: „The true test of social respons i 
b i l i ty is w h e t h e r issues of public interest are considered at the time a decision 
is made. I f so, social responsibil ity is i n v o l v e d 2 . " G ibt es echte unternehmerische 
E n t s c h e i d u n g e n , bei denen das öffentliche Interesse nicht in irgendeiner F o r m 
mitbedacht w i r d ? 

Für andere A u t o r e n liegt das P r o b l e m darin , abzugrenzen, aus welchen 
M o t i v e n „soziale V e r a n t w o r t u n g " getragen w i r d . D i e n t sie „nur" der A b s i c h e 
r u n g der G e w i n n e r z i e l u n g , so w i r d sie als nicht „echt" angesehen. Stattdessen 
w e r d e n ausschließliche Fremdzie lor ient ierung u n d Zielkonfl ikt als K r i t e r i e n 
e iner sozialen V e r a n t w o r t u n g genannt. " A f i r m w i l l be engaged in social ly 
responsible behavior i f the corporate actions (1) have as their p r i m a r y resul t 
the at ta inment of goals determined by a temporary consensus among m a j o r 
legit imate social groups and (2) conflict w i t h private responsibi l i ty 3 . " _ . • . . j 

D i e s e Sichtweise übersieht die Möglichkeit der M e h r f a c h w i r k u n g e n von 
Unternehmungsentscheidungen. E i n e „soziale" Maßnahme (ζ. B . B a u eines 
F i r m e n k i n d e r g a r t e n s , V e r b e s s e r u n g der Warenauszeichnung, V e r w e n d u n g 
v o n umwelt freundl ichen Rohstoffen) k a n n sehr w o h l der Zielerfüllung gese l l 
schaft l icher G r u p p e n dienen und die privatwirtschaft l ichen, e igentumsorien
t ierten Interessen langfristig unterstützen. A u f ein u n d dieselbe Entscheidung 
können sich häufig unterschiedliche Interessen in verschiedenem Ausmaß 
richten, deren Durchsetzung durch diese Entscheidungen jewei ls gefördert 
w i r d . I n einer systemtheoretisch-funktionalen Betrachtungsweise w i r d dies 
besonders deutlich: D i e Befr iedigung der unterschiedlichen Bedürfnisse von 
S u b s y s t e m e n verbessert die Systemstabilität insgesamt u n d kommt damit auch 
der langfrist igen Exis tenzabs icherung der einzelnen Subsysteme zugute. 

Gerade diese Interdependenz i n interessenplural ist ischen Systemen 
ist es, die die operationale B e s t i m m u n g eines Begr i f f s w i e „soziale V e r 
a n t w o r t u n g " erschwert. Es hande l t sich le tz t l i ch u m die gleiche P r o b l e m 
lage w i e bei der a l ten Frage nach der B e s t i m m u n g dessen, was u n t e r 
l a n g f r i s t i g e r G e w i n n m a x i m i e r u n g zu verstehen ist . Die zeit l ich h o r i z o n 
t a l e n u n d zeit l ich v e r t i k a l e n , n u r begrenzt überschaubaren I n t e r d e p e n -
denzen der Entscheidungen i n sozialen Systemen lassen das Konzept der 
„sozialen V e r a n t w o r t u n g " w i e auch der l ang f r i s t i gen G e w i n n m a x i m i e 
r u n g i n die Nähe einer L e e r f o r m e l rücken: Es g i b t prakt i sch keine u n 
ternehmerische Entscheidung, die sich ex ante n i cht u n t e r diese M a x i 
m e n e inordnen ließe. Es mag stets Z u k u n f t s e r w a r t u n g e n geben, die auf 
eine spätere g e w i n n o r i e n t i e r t e Be lohnung für eine gegenwärtige soziale 

2 D a v i s / B l o m s t r o m (1971), S . 87; ähnlich Steiner (1971), S . 140 ff. 
< 3 B r o w n e / H a a s (1974), S . 48. 
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u n d zugleich ergebnismindernde Entscheidung ho f fen lassen. N i c h t se l 
ten w i r d nämlich soziales V e r h a l t e n v o n Organisat ionen durch r e l e 
vante U m w e l t g r u p p e n später belohnt . 

Es erscheint nach dem Gesagten schwierig , den B e g r i f f der sozialen 
V e r a n t w o r t u n g m i t realen H a n d l u n g e n so i n V e r b i n d u n g zu b r i n g e n , 
daß diese sich v o n anderen H a n d l u n g e n zu unterscheiden vermag . " T h e 
social respons ib i l i ty of any decision is e x t r e m e l y d i f f i c u l t to evaluate be 
cause any act ion results i n some favorable and some unfavorab le social 
ramif icat ions depending on the i n d i v i d u a l ' s value o r i e n t a t i o n 4 . " I m f o l 
genden soll durch die Diskussion der beiden Modellfälle „soziale V e r a n t 
w o r t u n g als Zweck" u n d „soziale V e r a n t w o r t u n g als M i t t e l " der K e r n des 
Postulats deut l i ch herausgearbeitet werden , u m seine Bedeutung für 
das V e r h a l t e n von U n t e r n e h m u n g e n u n d für e rwe i t e r t e E r f o l g s i n f o r m a 
t i onen besser best immen zu können. 

22. Soziale Verantwortung als Zweck? 

Häufig w i r d ge fordert u n d v o n den U n t e r n e h m u n g e n selbst p r o p a 
g ie r t , daß die soziale V e r a n t w o r t u n g über die überschaubaren G e w i n n 
überlegungen hinaus w a h r g e n o m m e n w e r d e n müsse, u m die großen 
sozialen Probleme der Gesellschaft lösen zu he l fen . Neben oder gar über 
das Gewinnz ie l solle die O r i e n t i e r u n g an anderen gesellschaftlichen Z i e 
l en als S inn der Unternehmungsführung t re ten . Das Davoser M a n i f e s t 5 

w i e auch verschiedene A u t o r e n zur sozialen V e r a n t w o r t u n g der U n t e r 
nehmungsführung 6 sehen die Aufgabe des Management vor a l l e m i n der 
Bewältigung sozialer Probleme i n moral ischer V e r a n t w o r t u n g : „The e t h i 
cal standards the m o d e r n professional manager l ives by are p r o b a b l y 
h igher t h a n those of any previous manager ia l g roup i n h i s tory . T h e i r 
v i e w is t h a t ethics, m o r a l i t y , and social respons ib i l i ty go hand i n h a n d y 
w i t h p r o d u c t i v i t y , p ro f i t and publ i c relat ions. . . . management is fast / / ' ' 
becoming a profession i n the t r a d i t i o n of l a w and medicine. As i t does, 
h i g h standards of personal conduct t rans fer to the objectives of the 
firm7." 

Diese häufig erhobenen Forderungen u n d E r w a r t u n g e n an d ie U n 
ternehmungsführung, über i h r e systembedingte F u n k t i o n der G e w i n n e r 
z ie lung durch P r o d u k t i o n u n d m a r k t l i c h e P r o d u k t v e r w e r t u n g h inaus 

4 D u n c a n (1973), S . 52. 
5 V g l . den Nachdruck bei S t e i n m a n n (1973), S . 472 f. Dort heißt es u. a . : „Die 

Unternehmungsführung muß der Gesellschaft d ienen" , „Der U n t e r n e h m u n g s 
gewinn ist notwendiges Mittel , nicht E n d z i e l der Unternehmungsführung". 

6 V g l . ζ. B . Luthans /Hodgetts (1972); ähnlich B a u m h a r t (1968), Monsen (1972), 
S . 127, B o h m e r t (1974). 

7 Luthans /Hodgetts (1972), S . 267. 
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V e r a n t w o r t u n g für die Lösung gesellschaftlicher Probleme zu überneh
m e n , ist nicht ohne Kritik u n d Skepsis unterschiedlicher H e r k u n f t ge
b l i e b e n 8 . 

Zunächst setzt die W a h r n e h m u n g einer derart weit gesteckten V e r a n t w o r 
tung e inen relativ großen unternehmungsindiv iduel len Handlungsspie lraum 
i n n e r h a l b des Systems u n d damit Macht voraus . Solche Machtmöglichkeiten 
s i n d jedoch für U n t e r n e h m u n g e n in Marktwirtschaf ten n u r zu gewinnen, w e n n 
die M a r k t k o n k u r r e n z gering ist u n d w e n n die rechtlichen Spielräume für das 
f inanziel le und organisatorische E i n g r e i f e n von Unternehmungen in gesel l 
schaftliche Problemlösungsprozesse gegeben sind. U n t e r solchen, m a r k t w i r t 
schaftlich keineswegs stets wünschenswerten Bedingungen könnten mit Hi l fe 
der sozialen V e r a n t w o r t u n g von U n t e r n e h m u n g e n Aufgaben erfüllt werden , 
die sonst die öffentliche H a n d übernehmen müßte. I n diesem Z u s a m m e n h a n g 
w i r d die soziale V e r a n t w o r t u n g der U n t e r n e h m e n häufig als Al ternat ive z u 
e iner noch stärkeren Intervent ion des Staates i m Bere ich der Wirtschaft a n 
gesehen u n d als Mittel , die Macht von Großunternehmungen durch soziales 
W o h l v e r h a l t e n der Kontro l le zu entziehen. 

D i e F r a g e n des Inhal ts der zusätzlichen und gesellschaftlichen V e r a n t w o r 
t u n g (wer bestimmt die Inhal te u n d aufgrund von welchen Werten?) , der K o n 
trolle der ausgeübten V e r a n t w o r t u n g (wem gegenüber verantwortet sich die 
„soziale V e r a n t w o r t u n g " , welche A u s k u n f t s - und Rechenschaftspflichten s ind 
zu schaffen?) und die Legit imation der V e r a n t w o r t u n g ( w a r u m w i r d der Macht 
s p i e l r a u m von U n t e r n e h m u n g e n zur Lösung gesellschaftlicher Probleme e i n 
gesetzt, w a r u m nicht der der demokratisch gewählten öffentlichen A u f g a b e n 
träger?) müssen in diesem Z u s a m m e n h a n g diskutiert werden und lassen sich 
w o h l k a u m befriedigend i m S i n n e einer sozialen V e r a n t w o r t u n g der Groß
u n t e r n e h m e n beantworten 9 . 

D i e so propagierte soziale V e r a n t w o r t u n g der Unternehmungen d r o h t 
zu e inem Rezept m i t Ideologiecharakter zu w e r d e n : Machtspielräume, 
die i m m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n System stets der m a r k t l i c h e n oder i n s t i t u 
t i o n e l l e n K o n t r o l l e oder Begründung bedürfen, sollen posit iv u m g e 
münzt werden , i n d e m die „moralische Unternehmungsführung" außer
h a l b der l e g i t i m i e r t e n Instanzen gesellschaftliche Probleme für alle l ö 
sen so l l . E i n solches Vorgehen könnte le tzt l i ch , w o r a u f besonders F r i e d 
m a n u n d L e v i t t hingewiesen haben, zu einer Vernachlässigung der 
e igent l i chen m a r k t - u n d gewinnbezogenen unternehmerischen Aufgaben 
führen u n d d a m i t die Auflösung des f r e i h e i t l i c h - m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n 
sowie des gewal tente i l igen Systems fördern 1 0 . 

U m eine solche E n t w i c k l u n g zu vermeiden , w i r d eine Bewältigung der 
sozialen Probleme durch die l e g i t i m i e r t e n öffentlichen Instanzen u n d 
eine K o n t r o l l e der k o r p o r a t i v e n Macht, n icht aber ihre U m w a n d l u n g i n 
S o z i a l v e r a n t w o r t u n g ge fordert : "Shou ld the power of any enterprise 

8 V g l . ζ. Β. F r i e d m a n (1971), L e v i t t (1958), A r r o w (1973), Ste inmann (1973), 
Wächter (1969), Heinen /Picot (1974), S . 359 f. u n d 364 ff. 

9 V g l . S t e i n m a n n (1973). 
1 0 V g l . F r i e d m a n (1971), L e v i t t (1958). 
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b e c o m e i n o r d i n a t e , t h e r e m e d y is to c u r b t h a t p o w e r — not to a c c e p t i t 
a n d t h e n a s k t h e f i r m to b e c o m e s o c i a l l y ' r e s p o n s i b l e ' i n u s i n g i t 1 1 ! " 

N e b e n d e n a n g e s p r o c h e n e n o r d n u n g s p o l i t i s c h e n F r a g e n e r s c h e i n t j e 
d o c h die Möglichkeit „echter" , d a s g e w i n n b e z o g e n e E i g e n i n t e r e s s e d e r 
U n t e r n e h m u n g übersteigender S o z i a l v e r a n t w o r t l i c h k e i t n o c h n i c h t aus-\ 
r e i c h e n d geklärt. E s i s t f r a g l i c h , ob v o n e i n e r U n t e r n e h m u n g überhaupt j 
e i n s o l c h e r a l t r u i s t i s c h e r G e s e l l s c h a f t s b e i t r a g e r w a r t e t w e r d e n k a n n . 1 
B e s t e h t d iese Möglichkeit n i c h t i n e r k e n n b a r e m A u s m a ß , so h a n d e l t es \ 
s i c h b e i d e r D i s k u s s i o n u m „echte" s o z i a l e V e r a n t w o r t u n g w o h l i n e r s t e r 
L i n i e u m e i n e öffentlichkeitswirksame S c h e i n d i s k u s s i o n o h n e r e a l e n 
H i n t e r g r u n d . Z u r A n a l y s e d ieses PfoHIems w i r d i m f o l g e n d e n e i n s p i e l 
t h e o r e t i s c h e r B e z u g s r a h m e n gewähl t 1 2 . 

F o l g e n d e Annahmen s i n d für e i n e A n a l y s e d e r Möglichkeiten e c h t e r 
gesells(±aftsvjgj^twortlicher Aktivität e i n z e l n e r U n t e r n e h m u n g e n i m 
s p i e l t h e o r e t i s c h e n M o d e l l z u t r e f f e n : 

1. U n t e r sjDzialverantwortlichem H a n d e l n w e r d e n alle freiwilligen. V e r J ^ t e n s -
weisen einer U n t e r n e h m u n g zusammengefaßt, die auf die Beseit igung v o n 
gesellschaftlich als bedeutsam angesehenen P r o b l e m e n (ζ. B . E r h a l t u n g der 
natürlichen U m w e l t u n d Lebensgrundlagen) gerichtet s ind u n d die i n n e r 
halb des Planungshorizontes nicht der Unterstützung des e inzelwirtschaft 
l ichen Rentabilitätsstrebens dienen, sondern die einen Verzicht auf m i t t e l -
u n d langfristige Rentabilitätsaussichten bedeuten (ζ. B . freiwil l ige A b g a b e n 
an einen U m w e l t f o n d s ; Verz icht auf umweltschädliche E x p a n s i o n e n ; P r o 
duktion sehr langlebiger Güter; Verz icht auf soziale Produktdi f ferenzie 
rung) . 

2. E i n gemeinsames H a n d e l n al ler U n t e r n e h m u n g e n i n dem vorgenannten 
sozialverantwortl ichen S i n n e führt langfrist ig zu einer dauerhaften B e 
hebung der betreffenden Probleme. 

3. D i e Beseit igung sozialer Probleme ist für alle U n t e r n e h m u n g e n insofern 
ein wünschenswerter Zustand , als dadurch das Wirtschaftssystem u n d die 
eigene E x i s t e n z auch über den jewei l igen Planungshorizont hinaus als a b 
gesichert gelten können. 

4. E s s ind n u r z w e i T y p e n von U m w e l t - bzw. Sozialstrategien zugelassen: 
Strategie I ist geeignet, durch Maßnahmen i m S i n n e von 1. die langfrist igen 
Probleme zu lösen; Strategie I I interessiert sich für diese Probleme nicht, 
kümmert sich nicht um sie u n d verschärft sie damit noch. 

5. A l l e U n t e r n e h m u n g e n w e r d e n i n z w e i sich ausschließende, k o n k u r r i e r e n d e 
G r u p p e n Α u n d Β eingeteilt. D a d u r c h läßt sich das komplexe n - P e r s o n e n -
Spie l auf ein Z w e i - P e r s o n e n - S p i e l reduzieren. 

6. Z w i s c h e n den Unternehmungsgruppen besteht keine relevante K o m m u n i 
kat ion oder Koordinat ion . 

1 1 Jacoby (1973), S . 197, i m O r i g i n a l k u r s i v ; ähnlich S t e i n m a n n (1973), 
S c h w a r t z (1970). 

1 2 Anregungen dazu besonders von S z y p e r s k i (1974) zur F r a g e des u n t e r n e h 
merischen Interesses an Geldwertstabilität sowie von Reichardt (1970) z u m U m 
weltschutzverhalten. 
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A u f der Basis dieser vereinfachenden Prämissen läßt sich das P r o 
b lem i n F o r m eines Nicht -Nul l summensp ie l s (Ge fangenend i l emma) 1 3 f o r 
m u l i e r e n u n d erläutern (vgl . A b b i l d u n g 1). 

U n t e r n e h -
mungen 

^ ^ A \ 

S t r a t e g i e I 
(auf langfristige f r e i 

wi l l ige Lösung sozialer 
Probleme gerichtet) 

S t r a t e g i e I I 
(nicht auf Lösung 
sozialer Probleme 

gerichtet) 

Strategie I 
(auf langfristige 
freiwil l ige Lösung 
sozialer Probleme 
gerichtet) 

(11) 
Α u n d Β sorgen 
gemeinsam für die 
Bewältigung der 
Probleme. 
Gemeinsames sozial 
verantwort l iches 
H a n d e l n führt zur 
Problembewältigung. 

(12) 
Β erzielt gegenüber A 
Rentabilitäts- u n d 
Wachstumsvorte i le ; 
B e d r o h u n g für A . 
Soziale P r o b l e m e 
w e r d e n n u r ansatz 
w e i s e i n A n g r i f f 
genommen, l a n g 
fristige E x i s t e n z 
abs icherung ist nicht 
gewährleistet. 

Strategie I I 
(nicht auf Lösung 
sozialer Probleme 
gerichtet) 

(21) 
Α erzielt gegenüber Β 
Rentabilitäts- und 
Wachstumsvortei le ; 
Bedrohung für B . 
Soziale Probleme 
w e r d e n n u r ansatz 
weise i n Angri f f ge
nommen, langfristige 
Existenzabsicherung 
ist nicht gewährleistet. 

(22) 
Α u n d Β t u n nichts 
für soziale Probleme, 
w o d u r c h die E x i s t e n z 
beider langfrist ig 
bedroht ist . 
D i e Nichtberücksich
tigung sozialer P r o 
b leme verschärft d i e 
selben. 

A b b . 1. F r e i w i l l i g e echte Sozia lverantwortung der U n t e r n e h m u n g als 
spieltheoretisches P r o b l e m 

Die Felder der M a t r i x repräsentieren die v i e r Konseqenzenmengen, 
die bei re iner Strateg ieanwendung der beiden P a r t e i e n d e n k b a r s i n d : 

F e l d 11 (beide Seiten verhal ten sich soz ia lverantwort l ich) : E s k o m m t zu 
einer al lgemeinen fre iwi l l igen Anstrengung für die Bewältigung sozialer P r o 
bleme u n d schließlich auch z u deren tei lweisen Lösung. U n t e r der Prämisse, 
daß al le in etwa mit gleicher Intensität sich engagieren u n d i n gleichem A u s 
maß „Opfer b r i n g e n " , erleidet keine Seite einen r e l a t i v e n Nachtei l . Neben der 
Bewältigung sozialer Probleme gelingt auch die A b s i c h e r u n g der Spie ler auf 
sehr lange Sicht gegenüber möglicherweise existenzgefährdendem sozialem 
Problemdruck. 

F e l d 12 (A engagiert sich sozial, Β tut dies nicht) : U n t e r n e h m u n g e n der 
G r u p p e Α beziehen gesamtgesellschaftliche Überlegungen i n i h r e E n t s c h e i -

1 3 V g l . dazu besonders R a p o p o r t / C h a m m a h (1965). 
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düngen ein und u n t e r l a s s e n deswegen gewinnsteigernde Maßnahmen, die 
k u r z - oder mit te l fr is t ig aus markt l icher Sicht möglich wären, die sozialen 
P r o b l e m e jedoch verschärfen würden. Demgegenüber verzichten die Be
tr iebswirtschaften der G r u p p e Β auf eine solche Soz ia lverantwortung und 
v e r h a l t e n sich k u r z f r i s t i g unternehmungsegoistisch m i t der Folge , daß sie 
erhebliche M a r k t - und G e w i n n v o r t e i l e gegenüber Α erringen und die E x i 
stenz von Α schwächen oder bedrohen können. F e r n e r w i r d der B e i t r a g von 
Α zur Lösung langfr is t iger sozialer Probleme durch das V e r h a l t e n von Β 
w i e d e r v e r m i n d e r t . Die E x i s t e n z a b s i c h e r u n g des Systems insgesamt wie der 
einzelnen U n t e r n e h m u n g e n über den normalen Planungshorizont h i n a u s er
scheint ungewiß. 

F e l d 21 (B engagiert sich sozial , Α tut dies nicht) : Mit umgekehrten R o l l e n 
ist dieses K o n s e q u e n z e n f e l d mit F e l d 12 deckungsgleich. 

F e l d 22 (weder Α noch Β engagieren sich sozial) : A l l e U n t e r n e h m u n g e n v e r 
zichten auf langfr is t ig w i r k s a m e s soziales Engagement u n d konzentr ieren sich 
auf solche V e r h a l t e n s w e i s e n , die k u r z - oder mittelfristig den u n t e r n e h m u n g s 
egoistischen I n t e r e s s e n förderlich sind. Die sozialen Probleme verschärfen sich 
insoweit , a ls sie d u r c h diese A r t von unternehmerischen Maßnahmen h e r 
vorgerufen w e r d e n . D i e s k a n n auf lange Sicht den Systembestand u n d damit 
auch den B e s t a n d der e inze lnen U n t e r n e h m u n g e n bedrohen. 

F r a g t m a n n u n , welche der d r e i idealtypisch herausgestel lten V e r h a l 
t e n s k o m b i n a t i o n e n die wahrscheinl ichste ist , so zeigt sich, daß v o m 
S t a n d p u n k t e iner e inze lnen U n t e r n e h m u n g die Strategie I I der S t r a t e 
gie I überlegen ist . Wählt eine U n t e r n e h m u n g nämlich Strategie I u n d 
k a n n sie n i c h t sicher sein (was u n t e r K o n k u r r e n z b e d i n g u n g e n u n d e i n 
geschränkter K o m m u n i k a t i o n bzw. K o o r d i n a t i o n stets anzunehmen ist) , 
daß sich die anderen U n t e r n e h m u n g e n der Strategie I i n gleichem A u s 
maß verp f l i ch ten , sondern eher zu Strategie I I neigen, so läuft sie Ge 
fahr , k u r z - u n d m i t t e l f r i s t i g m a r k t l i c h verdrängt zu werden , ehe i h r so
zialer B e i t r a g überhaupt der Gesellschaft u n d auch i h r selbst e i n m a l z u 
gute k o m m e n k a n n . 

Die unternehmungsegoist ischen Ziele (Gewinn , M a r k t a n t e i l , Wachs
t u m ) , deren p e r m a n e n t e E r r e i c h u n g für die Existenz p r i v a t e r B e t r i e b s 
w i r t s c h a f t e n entscheidend ist , können demnach durch eine Strategie v o m 
T y p I I m i t größerer Er fo lgswahrsche in l i chke i t ve r f o l g t w e r d e n als d u r c h 
eine Strateg ie v o m T y p I . A l s „Lösung" des Spiels e rg ib t sich also u n t e r 
den obigen Prämissen das Z u s a m m e n w i r k e n von Strategie I I i n F e l d 22. 
Diese S i t u a t i o n entspr i cht aber keineswegs den Z ie lvors te l lungen der 
j en igen , die den U n t e r n e h m u n g e n soziale V e r a n t w o r t u n g „über den Tag 
h i n a u s " au fer legen w o l l e n . Kosten u n d Nutzen v o n Strategie I f a l l e n 
nämlich ze i t l i ch i n sehr großem A b s t a n d u n d m i t unterschiedl icher D e u t 
l i c h k e i t a n ; d ie U n t e r n e h m u n g e n müssen aber i h r e n E r f o l g für r e l a t i v 
k u r z f r i s t i g e Zeiträume nachweisen, so daß eine f r e i w i l l i g e gleichzeit ige 
A n w e n d u n g v o n Strateg ie I u n t e r den gemachten A n n a h m e n n i cht i n 
Frage k o m m t . „Nachdem die Nachtei le des Nicht-Wachsens das U n t e r 
nehmen k u r z f r i s t i g e r t r e f f e n , überrascht es nicht , daß der U n t e r n e h m e r 
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grundsätzlich expandier t u n d die ökologischen Betrachtungen bis z u m 
Feierabend aufschiebt 1 4 . " 

N u r u n t e r zwe i Bed ingungen ist e in Ergebnis denkbar , das i n die Nähe 
des Feldes 11 rückt: 
(1) Es besteht zwischen den U n t e r n e h m u n g e n keine Konkurrenz, so daß 

die S o z i a l v e r a n t w o r t u n g der einen nicht v o n den anderen ausgenutzt 
w e r d e n k a n n . 

(2) Es besteht zwischen den U n t e r n e h m u n g e n ausreichende K o m m u n i k a 
t i o n u n d Koordination, so daß e in abgestimmtes s o z i a l v e r a n t w o r t 
liches V e r h a l t e n i n V e r h a n d l u n g e n def in iert u n d k o n t r o l l i e r t w e r d e n 
k a n n . 

Z u (1): Eine S i t u a t i o n ohne jede K o n k u r r e n z zwischen den U n t e r n e h 
m u n g e n ist i n einer M a r k t w i r t s c h a f t n icht vorste l lbar . Z w a r k a n n i n e i n 
zelnen Branchen die K o n k u r r e n z vorübergehend durch Ol igopo l i s i e rung 
u n d Erhöhung der Zugangsschwelle geschwächt sein. M i t t e l - u n d l a n g 
f r i s t i g bestehen jedoch nicht n u r auch i n n e r h a l b solcher Branchen W e t t 
bewerbsbeziehungen, sondern es bestehen auch zwischen den Branchen 
Konkurrenzbez i ehungen . Die Produzenten a l l er W a r e n g r u p p e n k o n 
k u r r i e r e n nämlich mi te inander u m die V e r w e n d u n g der E i n k o m m e n 
(totale K o n k u r r e n z ) . D a m i t ist e in konkurrenz loser Zustand, der V o r 
aussetzung für eine langfr i s t ige , soz ia lverantwort l i che M i t t e l v e r w e n d u n g 
der U n t e r n e h m u n g e n ohne Gefährdung der eigenen ökonomischen P o 
s i t i o n zuließe, n i cht zu unters te l l en . 

Z u (2) : E i n Herausnehmen der lang f r i s t i gen unternehmerischen So
z i a l v e r a n t w o r t l i c h k e i t aus der K o n k u r r e n z durch V e r e i n b a r u n g abge
s t i m m t e r Verhaltensweisen scheitert neben rechtl ichen Prob lemen v o r 
a l l e m an der großen Z a h l v o n zu berücksichtigenden unterschiedl ichen 
U n t e r n e h m u n g e n 1 5 . Die In format ionsbez iehungen zwischen einer g r o 
ßen Z a h l v o n U n t e r n e h m u n g e n oder Unternehmensverbänden s ind so 
k o m p l e x , die Vors te l lungen über soziale V e r a n t w o r t u n g so untersch ied 
l i ch , die ökonomischen Möglichkeiten der W a h r n e h m u n g dieser V e r a n t 
w o r t u n g so verschieden, daß e in operat ionaler Konsens n icht zu e r w a r 
t e n ist . Bestenfal ls k o m m t es zu e inem al lgemeinen, vielfältig i n t e r p r e 
t i e r b a r e n Verhal tenskodex nach A r t des Davoser Manifests , der die V e r 
haltensweisen der einzelnen U n t e r n e h m u n g e n k a u m zu verändern v e r 
mag . I n einzelnen s tark oligopolistischen Branchen k a n n es jedoch v o r 
übergehend zu k o n k r e t e n Vere inbarungen k o m m e n (ζ. B . i m Bereich 
des Umweltschutzes) . Schwier ig b le ib t auch i n diesem F a l l die K o n t r o l 
l i e r b a r k e i t des vere inbar ten Verhal tens . 

1 4 Müller-Wenk (1974), S. 269. 
1 5 V g l . zur bisherigen Bedeutungslosigkeit ethischer Verhaltenskodices i n s 

besondere K r u m / G r e e n h i l l (1972), ferner die skeptische Einschätzung bei 
A r r o w (1973), S . 313 ff. 
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_ _ ^ b e n djeserjL. ModeUbedingungen ist z u untersuchen, ob die motiva-
tionalen Voraussetzungen der Entscheidungsträger für eine umfassen
de sozial v e r a n t w o r t l i c h e Aktivität gegeben s ind. Ganz a l lgemein k a n n 
m a n davon ausgehen, daß die pos i t iven Folgen solcher Entscheidungen 
erst l a n g f r i s t i g sichtbar werden , u n m i t t e l b a r also n u r die Belastungen 
spürbar s ind. Die l ang f r i s t i gen Konsequenzen lassen sich meist sehr 
schlecht messen u n d noch schwieriger den Entscheidungsträgern zurech 
nen. D a m i t ist einerseits die i n d i v i d u e l l e oder kol legia le Le i s tung , die 
m i t solchen Entscheidungen zusammenhängen k a n n , k a u m zu d o k u m e n 
t i e ren . Wegen mangelnder Nachprüfbarkeit u n d Zurechenbarkei t können 
auch U n t e r n e h m u n g e n , die weniger intens iv an sozialen Problemlösun
gen mi tgearbe i t e t haben, n icht verläßlich ident i f i z i e r t oder „bestraft" 
werden . Sie können v i e l m e h r sogar einen späteren E r f o l g für sich m i t 
r e k l a m i e r e n ( T r i t t b r e t t f a h r e r e f f e k t ) . Dies k a n n selbst bei Vor l i egen e iner 
entsprechenden soz ia lverantwort l i chen Le i s tungsmot iva t i on den A n t r i e b 
zu dieser A r t von Entscheidungen hemmen. 

E i n unterschiedl ich intensives soziales Problembewußtsein der E n t 
scheidungsträger u n d i h r e unterschiedliche E ins te l lung zur gesellschaft
l ichen Rol le der U n t e r n e h m u n g 1 6 k a n n h ier zwar akzentverschiebend 
w i r k e n , die Ergebnisse aber i m Grundsatz n icht verändern. Die M o t i v a 
t i on der Entscheidungsträger i n U n t e r n e h m u n g e n ist n icht e ind imens io 
na l , sondern mehrd imens iona l u n d konfliktträchtig; jedoch überwiegt 
w o h l der A n t r i e b zu H a n d l u n g e n , die einen gre i fbaren u n d zurechen
baren E r f o l g versprechen, u n d das s ind die u n m i t t e l b a r marktbezoge 
nen bzw. die i n n e r h a l b des zeit l ichen Hor izonts m a r k t l i c h rückwirkenden 
A k t i o n e n . „Zwecks R e d u k t i o n der Komplexität s ind die U n t e r n e h m u n g 
gen gezwungen, sich auf den d i r e k t zu ver fo lgenden U n t e r n e h m u n g s - | 
zweck zu konzentr ieren u n d gesamtwirtschaft l i che Problemkreise , die J 
aus i h r e r Sicht n u r äußerst schlecht k o n t r o l l i e r b a r erscheinen, außer j 
acht zu lassen. D a r a n ändert möglicherweise auch das Bewußtsein, daß . 
die negat iven A u s w i r k u n g e n dieser Verhaltensweisen über Rückkoppe- ! 
lungen auf sie zurückkommen, w e n i g " 1 7 , es mag jedoch als A n 
stoß für e in l a n g f r i s t i g rentabilitätsorientiertes, ant iz ipat ives U m w e l t - -
v e r h a l t e n der U n t e r n e h m u n g v o n einiger Bedeutung sein. 

D e r f r e i w i l l i g zu nutzende S p i e l r a u m der Unternehmungen , jenseits 
des Rentabilitätsstrebens soz ia lverantwor t l i ch tätig zu werden , i s t d e m 
nach denkbar ger ing . "Hence the dream of the social ly responsible cor 
p o r a t i o n that , rep l i cated over and over again, can t r a n s f o r m our society 

1 6 V g l . dazu ζ. Β. die Typologie von R i c h m a n / M a c h a r z i n a (1973), S . 4 f. sowie 
die Untersuchungen von C o l l i n s / G a n o t i s (1974) u n d N e w s t r o m / R u c n (1975). 

1 7 S z y p e r s k i (1974), S . 16. V g l . auch die Untersuchungen von B a u m h a r t (1968), 
C r a w f o r d (1970), B a r k s d a l e / D a r d e n (1971), N e w s t r o m / R u c h (1975), die d u r c h 
aus e i n ethisch problematisierendes Bewußtsein konstatieren, das Träger v o n 
Entscheidungen mit moralisch bedenklichen Konsequenzen besitzen. 



32 I . U m w e l t o r i e n t i e r t e E r w e i t e r u n g der E r f o l s b e u r t e i l u n g 

is i l l u s o r y 1 8 . " E ine a l t ru is t i s che Berücksichtigung sozialer Belange i m 
unternehmer i s chen H a n d e l n „kann w i r k s a m n u r v e r l a n g t w e r d e n , w e n n 

I dieses V e r h a l t e n i m sozialen System i n s t i t u t i o n a l i s i e r t i s t oder w e n n es 
! d u r c h S a n k t i o n e n durchgesetzt w e r d e n k a n n " 1 9 . Dies i s t n u r denkbar , 
: w e n n die N i c h t e i n h a l t u n g v o n sozialen A n f o r d e r u n g e n z u ökonomisch 

unerwünschten Verhaltensänderungen der In teressengruppen der U n 
t e r n e h m u n g führt oder w e n n sie den W i d e r s p r u c h v o n V e r o r d n u n g e n 
u n d Gesetzen des Staates h e r v o r r u f t u n d of f iz ie l le S a n k t i o n e n nach sich 
z ieht . M i t anderen W o r t e n : D i e E n t w i c k l u n g u n d Zentralität gesellschaft
l i cher W e r t v o r s t e l l u n g e n i m Bewußtsein der Organ i sa t i ons te i lnehmer 
u n d die rechtl iche N o r m i e r u n g v o n u n t e r n e h m e r i s c h e m V e r h a l t e n , das 
a k t u e l l e soziale P r o b l e m e beeinflußt, erscheinen für die V e r w i r k l i c h u n g 
der h i n t e r d e m E t i k e t t „soziale V e r a n t w o r t u n g " stehenden gesellschaft
l i chen Zie le besser geeignet als noch so ernst gemeinte , aber uneinlösbare 
moral ische A p p e l l e an die soziale V e r a n t w o r t u n g der U n t e r n e h m u n g e n , 
die zudem verschiedene ordnungspo l i t i s che B e d e n k e n a u f w e r f e n . 

23. Soziale Verantwortung als Mittel 

Nachdem die P r o b l e m a t i k der se lbstzweckart igen W a h r n e h m u n g v o n 
sozialer V e r a n t w o r t u n g d u r c h die Unternehmungsführung dargeste l l t 
w u r d e , f r a g t sich, ob u n d w i e das ideel le u n d m a t e r i e l l e E i n t r e t e n für 
soziale Prob leme als M i t t e l der Förderung des d o m i n a n t e n Gewinnz ie l s 
d ienen k a n n . D i e M o t i v a t i o n , m i t der s o z i a l v e r a n t w o r t l i c h erscheinende 
A k t i o n e n e r g r i f f e n w e r d e n , i s t h i e r also eine g r u n d l e g e n d andere : N i cht 
a l t ru is t i sche Förderung v o n Fremdinteressen , sondern ökonomisch a u f 
w e n d i g e Beschäftigung m i t den P r o b l e m e n anderer G r u p p e n z u m Z w e k -
ke der E r z i e l u n g eines eigenen V o r t e i l s i s t der A n t r i e b für e in A k t i v w e r 
den i n solchen Bere ichen der U n t e r n e h m u n g s u m w e l t , die b i s lang v o n 
der B e t r i e b s w i r t s c h a f t w e n i g e r beachtet w u r d e n . I n e inem idealtypi
schen Modell läßt sich die Frage „Soziale V e r a n t w o r t u n g als M i t t e l zur 
G e w i n n s t e i g e r u n g ? " ana lys ieren (vg l . A b b i l d u n g 2 ) 2 0 : 

Eine U n t e r n e h m u n g könne i h r e Ressourcen während e iner Periode 
für g e w i n n b r i n g e n d e Aktivitäten u n d für sozial v e r a n t w o r t l i c h e , n icht 
g e w i n n b r i n g e n d e P r o j e k t e einsetzen. D i e „Bi lanzgerade" GS repräsen
t i e r t d a n n die „na ive" Sicht der Möglichkeiten sozialer V e r a n t w o r t u n g . 
Je m e h r G e l d für soziale Zwecke ausgegeben w i r d , desto stärker s inken 
die insgesamt r e a l i s i e r b a r e n Gewinnmöglichkeiten der U n t e r n e h m u n g . 
Beide Z ie le k o n k u r r i e r e n . G is t die Pos i t i on des r e i n e n G e w i n n m a x i m i e -
rers , 5 die Pos i t i on des r e i n e n A l t r u i s t e n . 

1 8 C h a m b e r l a i n (1973), S . 4. 
1 9 Wächter (1969), S . 196. 
2 0 I n A n l e h n u n g a n H . L . J o h n s o n (1966). 
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Komplementaritäten zwischen sozialer Aktivität u n d G e w i n n e r z i e l u n g 
w e r d e n n i c h t gesehen. Tatsächlich aber w i r d häufig e i n best immtes A u s -

Abb. 2. Modellzusammenhänge z w i s c h e n sozia ler V e r a n t w o r t u n g und G e w i n n 

maß an „Selbstlosigkeit" (ζ. B . Spenden, f r e i w i l l i g e r U m w e l t s c h u t z , f r e i 
w i l l i g e Soz ia l l e i s tungen i m Personalbere ich , Mäzenatentum) v o n den 
Interessengruppen d a d u r c h h o n o r i e r t , daß sie e n t w e d e r die L e i s t u n g e n 
der U n t e r n e h m u n g a m M a r k t bevorzugen oder, ζ. B . i m Personalbereich, 
über erhöhte M o t i v a t i o n eine K o s t e n s e n k u n g b e w i r k e n . D i e „Investition" 
i n „sozialverantwortl iche" P r o j e k t e z a h l t sich d a n n au f der Seite der 
Gewinne aus, der V e r l a u f der P r o d u k t i o n s k u r v e wö lb t sich k o n v e x . 
Die K u r v e G M T so l l dies v e r d e u t l i c h e n . D u r c h soziale Aktivitäten i n 
Höhe v o n OA s te igert sich der G e w i n n des G e w i n n m a x i m i e r e r s u m B G . 
Μ ist demnach die neue P o s i t i o n des G e w i n n m a x i m i e r e r s . 

Die idea l i s ierende D a r s t e l l u n g zeigt auch den s o z i a l v e r a n t w o r t l i c h e n 
V e r h a l t e n s s p i e l r a u m , den eine n i c h t au f r e ine G e w i n n m a x i m i e r u n g be 
dachte U n t e r n e h m u n g h a t . V e r z i c h t e t sie au f jeg l i che soziale Aktivität, so 
erzie lt sie den gle ichen G e w i n n (OG), den sie be i e i n e m verhältnismäßig 
hohen sozialen Engagement (OC) e r l a n g t , i n e i n e m P u n k t also, i n d e m 
die zusätzlichen sozialen A u f w e n d u n g e n den G e w i n n w i e d e r au f d ie 
Ausgangss i tuat ion s c h r u m p f e n lassen. 

D ie K u r v e GMT habe n u r Gültigkeit, w e n n die U n t e r n e h m u n g soziale 
P i on ie r l e i s tungen v o l l b r i n g t , die e inen hohen N e u i g k e i t s - u n d A u f m e r k 
samke i t swer t besitzen u n d v o n den In teressengruppen besonders h o 
n o r i e r t w e r d e n . Soba ld a l le anderen U n t e r n e h m u n g e n dieses V e r h a l 
ten nachahmen, könne ke ine m e h r e inen besonderen Z u s a t z g e w i n n v o n 
den sozialen Aktivitäten e r w a r t e n . B e i g l e i c h v e r t e i l t e r „Sozialverant-

Gewinn 

Ausgaben für 
s o z i a l e Z w e c k e 

3 P i c o t 
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w o r t l i c h k e i t " (OA) s i n k t d a n n die Gewinnhöhe auf AD. E ine Rückkehr 
des G e w i n n m a x i m i e r e r s auf P u n k t G ist n u n a l l e r d i n g s n i ch t m e h r mög 
l i c h ; denn die U n t e r n e h m u n g s u m w e l t würde e i n solches, aus i h r e r Sicht 
negatives Abweichen v o m D u r c h s c h n i t t s v e r h a l t e n bestrafen , so daß die 
U n t e r n e h m u n g auf e in G e w i n n i v e a u v o n OE zurückfiele. Fo lg l i ch ist 
D die neue Posi t ion des G e w i n n m a x i m i e r e r s be i s oz ia lverantwor t l i chem 
Gle i chverha l ten der U n t e r n e h m u n g e n . Es is t also e in „enlightened self-
i n t e r e s t " 2 1 , das die U n t e r n e h m u n g e n zu e i n e m Mindestmaß an „gesell
schaft l ichem Engagement" veranlaßt. 

D i e idealtypisch skizzierte „gewinnopt imale S o z i a l v e r a n t w o r t l i c h k e i t " 
zeigt zwe ie r l e i : 

Z u m einen macht sie die P r o b l e m a t i k der A b g r e n z u n g v o n „echter" 
S o z i a l v e r a n t w o r t u n g u n d S o z i a l v e r a n t w o r t u n g als M i t t e l z u m Zwecke 
der G e w i n n v e r m e h r u n g deut l i ch . Nach der w e i t e r oben z i t i e r t e n D e f i n i 
t i o n der S o z i a l v e r a n t w o r t u n g v o n B r o w n e u n d Haas läge n u r dann echte 
soziale V e r a n t w o r t u n g vor, w e n n eine U n t e r n e h m u n g dauerhaf t eine 
K o m b i n a t i o n rechts von MDA r ea l i s i e r t , d. h . au f Gewinnchancen be
wußt u n d l a n g f r i s t i g zugunsten v o n sozialem Engagement verzichtet. 
Wegen der dynamischen Eigenschaften des i n A b b i l d u n g 2 statisch d a r 
geste l l ten Zusammenhangs läßt sich jedoch eine solche K o m b i n a t i o n i n 
der Realität prakt i s ch nicht ausmachen. E ine überdurchschnittliche A k t i 
vität i m sozialen Bereich k a n n nämlich zunächst eine G e w i n n m i n d e r u n g 
bedeuten, später jedoch, w e n n sie v o n den gesel lschaft l ichen Gruppen 
v i e l l e i ch t als „Pionierleistung" e r k a n n t u n d h o n o r i e r t w i r d , zu einer be
sonders s tarken G e w i n n z u n a h m e führen. 

Z u m anderen zeigt das M o d e l l , daß sich so etwas w i e eine „durch
schn i t t l i ch gesellschaftlich ge forderte Soz ia l le i s tungsmenge" denken läßt, 
die eine U n t e r n e h m u n g e r b r i n g e n muß, u m i n i h r e r U m w e l t ökonomisch 
er fo lgre i ch zu arbei ten. Diese U m w e l t a n f o r d e r u n g ist keineswegs k o n 
stant , sondern i n e inem p e r m a n e n t e n W a n d e l b e g r i f f e n u n d je nach 
Interessengruppe unterschiedl ich. I h r e E n t w i c k l u n g hängt ab v o n 2 2 

— d e m faktischen Wissen über die v o n U n t e r n e h m u n g e n verursachten 
oder beeinflußbaren sozialen Prob leme , 

— d e m zeit l ichen H a n d l u n g s h o r i z o n t der U n t e r n e h m u n g u n d der B e 
t ro f f enen , 

— d e m W o h l f a h r t s n i v e a u u n d der a k t u e l l e n Mot ivat ionssch i cht der Be 
t ro f f enen , 

— d e m Organisat ionsgrad der B e t r o f f e n e n u n d der S a n k t i o n s w a h r 
scheinl ichkeit einer Nichtberücksichtigung der P r o b l e m e durch die 
U n t e r n e h m u n g . 

2 1 V g l . B a u m o l (1970). 
2 2 V g l . auch K a p . I I I . 23. 
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A u f dieses u n t e r n e h m u n g s r e l e v a n t e „Sozialniveau" muß sich eine B e 
t r i e b s w i r t s c h a f t i n i h r e m V e r h a l t e n e inste l len , w e i l die r e l evanten I n t e r 
essengruppen anderen fa l l s i h r e Beiträge v e r r i n g e r n oder gar i h r e T e i l 
nahme an der U n t e r n e h m u n g zurücknehmen würden. U m w e l t s c h u t z p r o 
bleme, Prob l eme der A r b e i t s b e d i n g u n g e n , Prob leme der P r o d u k t e h r 
l i chke i t s ind anschauliche Beispie le , au f die die U n t e r n e h m u n g „sozial 
v e r a n t w o r t l i c h " reag ier t , w e n n die a l t e n „Problemlösungen" n i c h t m e h r 
i m Bewußtsein der U m w e l t g r u p p e n akzeptabel erscheinen. Zug le i ch is t 
d a m i t jede U n t e r n e h m u n g gezwungen , sich zumindest dem d u r c h s c h n i t t 
l ichen sozialen U n t e r n e h m u n g s v e r h a l t e n der Branche anzunähern, w e n n 
sie ihre G e w i n n s i t u a t i o n verbessern bzw. s tab i l i s ieren w i l l . 

Eine g u t i n f o r m i e r t e Unternehmungsführung w i r d demnach stets ge
rade so v i e l für soziale Zwecke t u n , w i e es i h r e n gesellschaftlichen E r w a r 
tungen nach n o t w e n d i g ist , u m die Loyalität i h r e r Interessengruppen z u 
e rha l ten u n d auszubauen. Sie w i r d jedoch n i ch t wesentl ich m e h r t u n , u m 
i h r e dominante Z i e l v e r p f l i c h t u n g , das G e w i n n z i e l , n icht zu vernachläs
sigen. D a m i t würde eine — bezogen auf d ie B r e i t e der tatsächlich beob
achtbaren Intensitäten v o n Sozialaktivitäten — durchschnitt l i che Soz ia l 
v e r a n t w o r t l i c h k e i t zur höchsten G e w i n n z i e l e r r e i c h u n g führen. 

Die zuvor mode l l theore t i s ch angeregten Überlegungen w e r d e n i n der 
organisationstheoretischen L i t e r a t u r i n ähnlicher Weise, w e n n auch w e 
n iger k o n k r e t i s i e r t für F r a g e n der sozialen V e r a n t w o r t u n g , f o r m u l i e r t . 
T e r r e b e r r y k o m m t nach e iner längeren theoretischen Diskussion z u d e m 
Schluß, die Anpassungs - u n d Überlebensfähigkeit einer O r g a n i s a t i o n 
sei „a f u n c t i o n of a b i l i t y to l e a r n a n d to p e r f o r m according to changing 
e n v i r o n m e n t a l cont ingenc ies " 2 3 . B r o d e n n e n n t die sich w a n d e l n d e n 
durchschni t t l i chen U m w e l t a n f o r d e r u n g e n an eine Organisat i on „rules 
of the game" , die als Nebenbed ingungen v o n der Organ isa t i on stets 
neu i n t e r p r e t i e r t u n d be fo lg t w e r d e n müssen, u m das Überleben sicher
zuste l len 2 4 . 

B o w m a n hat i n ähnlicher W e i s e eine solclle Hypothese z u m zweckmäßigen 
Ausmaß der sozialen V e r a n t w o r t u n g aus verschiedenen E r g e b n i s s e n der e m p i 
r ischen I n v e s t i t i o n s - u n d Organisat ions forschung abgeleitet u n d mit D a t e n 

2 3 T e r r e b e r r y (1968), S . 606. 
2 4 V g l . B r o d e n (1975), S . 13 ff. D i e V e r w e n d u n g des Begrif fs „Spielregel" 

z u r K e n n z e i c h n u n g e x t e r n e r V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n für U n t e r n e h m u n g e n ist 
i n diesem Z u s a m m e n h a n g k e i n e s w e g s n e u . I n seiner U n t e r s u c h u n g z u r b e 
tr iebswirtschaft l ichen B e d e u t u n g des als Spie lrege l aufzufassenden F i n a n z 
kongruenzprinzips schreibt W y s o c k i (1962), S . 3: „Spielregeln gibt es i n a l l e n 
Bereichen menschl ichen Z u s a m m e n w i r k e n s , also auch i m B e r e i c h der W i r t 
schaft: A u c h die V e r h a l t e n s w e i s e n der Wirtschaftssubjekte unter l iegen i n 
weiten B e r e i c h e n genere l l a k z e p t i e r t e n R e g e l n , denen sie sich zu u n t e r w e r f e n 
haben, w e n n i h r V e r h a l t e n als ,wirtschaft l ich gesund* gelten soll . . . ( S p i e l 
regeln) erfüllen i h r e A u f g a b e auch d a n n noch, w e n n vom einzelnen W i r t s c h a f t s 
subjekt aus gesehen i m übrigen k e i n wirtschaf tsrat ionaler G r u n d besteht, eine 
solche Spie lregel a n z u w e n d e n . " 

3* 
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aus der Papier industr ie über Aktivitäten i m Umweltschutz u n d aus der N a h 
rungsmitte l industr ie über Häufigkeiten von Sozia lverantwortungsaussagen in 
Geschäftsberichten getestet. Für beide Fälle konnte er e inen der Hypothese 
entsprechenden Z u s a m m e n h a n g feststellen: U n t e r n e h m u n g e n m i t u n t e r d u r c h 
schnitt l ichen wie solche mit überdurchschnittlichen I n d i k a t o r w e r t e n für S o z i a l 
v e r a n t w o r t u n g haben niedrigere Eigenkapitalrentabilitäten als solche mit 
durchschnitt l icher Intensität. Abbi ldung 3 stellt diese E r g e b n i s s e z u s a m m e n 2 5 . 

I n d e x des U m w e l t 
schutzverhaltens 
(Mittelwert 49,6) 

Niedrig 
(21 - 37) 

Mittel 
(50 - 53) 

Hoch 
(61 - 96) 

A n z a h l der Fälle 
(15 Unternehmungen) 6 4 5 

M e d i a n der E i g e n 
kapitalrentabilität von 
1965—1970 (%) 

9,8 11,9 10,3 

a) Umweltschutzverhal ten in der P a p i e r i n d u s t r i e 

A n t e i l v o n S o z i a l v e r 
antwortungsaussagen i m 
Geschäftsbericht (°/o) 
(Mitte lwert 3,63 °/o) 

0 0 , 1 - 8 4 , 1 - 8 8,1 - 12 12,1 - 16 > 16 

A n z a h l der Fälle 
(82 Unternehmungen) 51 10 5 6 0 5 

M e d i a n der E i g e n k a p i 
talrentabilität von 
1969—1973 (°/o) 

10,2 17,1 17,1 14,5 14,7 12,3 

b) Angaben zur sozialen V e r a n t w o r t u n g in Geschäftsberichten 
der Nahrungsmitte l industr ie 

A b b . 3. E m p i r i s c h e Zusammenhänge zwischen Sozialer V e r a n t w o r t u n g 
und Eigenkapitalrentabilität nach B o w m a n 

I n den empirischen Beispie len tritt ein Rentabilitätsmaximum jewei l s z u 
s a m m e n mit einer mitt leren Intensität sozialverantwort l ichen V e r h a l t e n s auf. 
Angesichts der Operationalis ierungsprobleme u n d der S c h w i e r i g k e i t e n s a c h 
l icher u n d zeitlicher K a u s a l v e r m u t u n g e n müssen die E r g e b n i s s e mit Vorsicht 
interpret iert werden. E s bietet sich dabei die Spekulat ion an , daß der Z u s a m 
m e n h a n g formal in ähnlicher Weise verläuft w i e beim k lass i schen E r t r a g s 
gesetz. D a s (kostspielige) Engagement in sozialer V e r a n t w o r t u n g würde d e m -

2 5 V g l . B o w m a n (1974), S . 15 ff. u n d S. 21 ff. 
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nach einen P r o d u k t i o n s f a k t o r darstel len, dessen E i n s a t z zunächst positive E r 
tragszuwächse erbringt , dann sinkende Zuwächse u n d schließlich sogar E r 
tragsrückgänge. D a b e i läge das M a x i m u m i n dem P u n k t durchschnitt l ichen 
Sozia lverhal tens der B r a n c h e , e inem naturgemäß veränderlichen, von den E n t 
wicklungen der U m w e l t abhängigen W e r t 2 6 . 

B o w m a n zieht aus diesem B e f u n d den Schluß, daß eine Unternehmungsfüh
rung, die i h r angemessenes Sozia lverhal ten zu definieren sucht, „could probably 
do a lot w o r s e t h a n follow the average of his i n d u s t r y " 2 7 . Würden alle M i t g l i e 
der der B r a n c h e diesem R a t folgen, so könnte es zu einer tendenziel len Erhö
hung der branchendurchschnitt l ichen Sozia lverantwort l ichkeit k o m m e n : U n 
terdurchschnitt l iche U n t e r n e h m e n würden, u m den Anschluß herzuste l len , ihre 
sozialen A n s t r e n g u n g e n auf das Durchschnit tsniveau heben, überdurchschnitt
liche U n t e r n e h m u n g e n würden dagegen i h r Engagement in E r w a r t u n g des 
steigenden Durchschni t t s und in Antiz ipation künftiger U m w e l t e n t w i c k l u n g e n 
n u r wenig v e r r i n g e r n . D i e Folge wäre ein fließender Durchschnitt m i t T e n 
denz zur Erhöhung, w e n n bei den U m w e l t g r u p p e n prinzipie l l ein akutes B e 
dürfnis für sozia lverantwort l iche Unternehmungsmaßnahmen besteht (was 
ζ. B . in Zei ten schlechter Beschäftigungslage nicht primär der F a l l sein muß). 
Al lerdings muß bei diesen Aussagen berücksichtigt werden , daß ein g le ichsam 
gesetzmäßiger Z u s a m m e n h a n g zwischen der I n a n s p r u c h n a h m e des P r o d u k 
tionsfaktors „Wahrnehmung sozialer V e r a n t w o r t u n g " u n d E r f o l g s e n t w i c k l u n g 
bestehen müßte. Wegen der zahlreich denkbaren intermediären V a r i a b l e n u n d 
der sonstigen Einflüsse auf die Erfo lgsentwicklung können die A u s s a g e n n u r 
eine Tendenz andeuten . 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß unter dem dominanten Ziel 
des Gewinnstreb ens soziale Verantwortung nichts anderes als ein Ak
tionsparameter neben vielen anderen darstellt. Der Einsatz hängt n i c h t 
v o n bsonderen M a c h t - oder reduz ier ten K o n k u r r e n z b e d i n g u n g e n ab, 
sondern v o n der Prognosefähigkeit, Kreativität u n d Umweltsensibilität 
der Unternehmungsführung. F r e i l i c h d a r f m a n aus dieser nüchternen 
Festste l lung n i ch t den Schluß ziehen, daß es sich bei einer i n der g e k e n n 
zeichneten Weise w a h r g e n o m m e n e n sozialen V e r a n t w o r t u n g u m etwas 
Zynisches oder mora l i sch Bedenkliches handel t . Unternehmerische H a n d 
lungen bewegen sich i n dem staatl ich gesetzten O r d n u n g s r a h m e n u n d 
sind, w i e v ie le H a n d l u n g e n i m sozialökonomischen Bereich, häufig m u l t i 
f u n k t i o n a l . I h r M o t i v mag die Verbesserung der G e w i n n e r z i e l u n g sein, 
i h r e W i r k u n g m a g i n der beabsichtigten Gewinnerhöhung l i egen ; z u 
gleich hat jedoch die so m o t i v i e r t e soziale Maßnahme auch e inen p o s i t i 
ven E f f e k t au f die S i t u a t i o n der Betro f fenen , durch deren E r w a r t u n g 
sie j a m i t angeregt w u r d e . Unabhängig v o n den G e w i n n w i r k u n g e n be i 
der U n t e r n e h m u n g ist ζ. B . e in A r b e i t n e h m e r bzw. e in K u n d e besser ge
ste l l t , w e n n ζ. B . die monotone Fließbandarbeit i n G r u p p e n f e r t i g u n g 
umgeste l l t w i r d bzw. w e n n die Umweltbelastungseigenschaften der 

2 8 Demgegenüber v e r m u t e n Ansoff et a l . (1974), S . 18 ff., besonders S . 20, daß 
die Gewinnmöglichkeiten bei steigender Interaktionsintensität mit der U m w e l t 
zunehmen. D i e s gilt jedoch n u r unter zusätzlichen A n n a h m e n über die Qualität 
der I n t e r a k t i o n e n sowie die Fähigkeit i h r e r A u s w e r t u n g und „Ummünzung". 

2 7 B o w m a n (1974), S . 30. 
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P r o d u k t e nachprüfbar verbessert w u r d e n . "The enterpr i se t h a t lasts 
i n the m a r k e t must be at least m i n i m a l l y responsib le 2 8 . " Allerdings führt 
ein solches unternehmerisches Sozialverhalten stets nur zur Beschäfti
gung mit einem Teil der sozialen Probleme, nämlich mit denen, deren 
Verminderung sich privatwirtschaftlich positiv nutzen läßt. Außerdem 
k a n n es auch eine Senkung der unternehmerischen M i t h i l f e bei der P r o 
blemlösung zur Folge haben, w e n n die u n t e r n e h m u n g s i n d i v i d u e l l e öko 
nomische Relevanz derar t iger Problemlösungen ζ. B . a u f g r u n d v o n ge
samtwir t s cha f t l i chen Datenveränderungen s inkt . 

3. Ausweitung der Umweltorientierung als Reaktion 
auf veränderte Bedingungen des Unternehmungsverhaltens 

und des Unternehmungserfolges 

D i e vorangegangenen Überlegungen haben die Möglichkeiten u n d 
Grenzen einer empirischen Real i s ierbarke i t des Postulats „soziale V e r 
a n t w o r t u n g der U n t e r n e h m u n g " aufgezeigt u n d dadurch den häufig m i t 
p o s i t i v - w e r t e n d e n , ethischen Assoziationen gebrauchten u n t e r n e h m u n g s 
po l i t i schen B e g r i f f i n einen realistischen Zusammenhang gestellt . I m 
Anschluß daran erscheint es mehr als ein formales Begriffsproblem, ob 
man ein derartiges umweltbezogenes Unternehmungsverhalten als „so
zialverantwortlich" oder eher als quasi-sozialverantwortlich bzw. als 
verstärkte Umweltorientierung bezeichnen sollte. Es h a n d e l t sich dabei 
l e d i g l i c h u m die zunehmende A n f o r d e r u n g an die Unternehmungsfüh
r u n g , sich stärker als bisher m i t einer Reihe v o n gesamtwirtschaf t l i chen , 
gesellschaftl ichen u n d Gruppenprob lemen zu befassen sowie eigene L ö 
sungsh i l f en für diese Probleme zu entwi cke ln ; einzelne dieser Probleme 
könnten nämlich auch die Erfüllung des systembedingten Zwecks der 
U n t e r n e h m u n g , d. h . P r o d u k t i o n u n d V e r w e r t u n g v o n Gütern bei größt
möglicher Rentabilität der eingesetzten M i t t e l , beeinträchtigen. 

I n diesem Zusammenhang bedürfen auch die I n f o r m a t i o n s g r u n d l a g e n 
des Unternehmungser fo lges , w e n n sie für Entscheidungen der U n t e r 
nehmungsführung u n d für die U n t e r r i c h t u n g der U n t e r n e h m u n g s u m 
w e l t aussagefähig sein sollen, e iniger E r w e i t e r u n g e n , deren Diskussion 
hauptsächlicher Gegenstand dieser A r b e i t ist . Diese E r w e i t e r u n g s n o t 
w e n d i g k e i t der B e u r t e i l u n g u n d Analyse der Er fo lgsbed ingungen auf 
Bereiche, die i m klassischen In format ionswesen k e i n e n systematischen 
P la tz haben, ist a l lerdings keineswegs selbstverständlich, sondern ein 
Resu l ta t der historischen E n t w i c k l u n g des sozio-ökonomischen Rahmens, 
i n n e r h a l b dessen die Betr iebswir tschaf ten i h r e A u f g a b e n zu erfüllen 
haben. Neben den M a r k t als u n m i t t e l b a r e n Or ient ierungsbere i ch t r a t e n 
für die Unternehmungsführung zunehmend solche Umwel tbere i che , die 

2 8 H . L . Johnson (1966), S . 399. 
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n u r i n e inem sehr v e r m i t t e l t e n Zusammenhang m i t der E r z i e l u n g des 
ökonomischen Erfo lges stehen, für diesen aber wachsende B e d e u t u n g 
besitzen u n d deshalb v e r m e h r t unternehmungspol i t ische Aktivitätsfelder 
darste l len. E i n e i n h a l t l i c h e Dars te l lung dieser E n t w i c k l u n g ist für die 
spätere Diskuss ion des Problems der G e w i n n u n g re levanter U m w e l t i n 
f o r m a t i o n e n v o n B e d e u t u n g . 

31. Entwicklungsstadien des Unternehmungsverhaltens 
gegenüber der Umwelt 

Die zusätzlichen A u f g a b e n der Unternehmungsführung lassen sich 
durch Gegenüberstel lung v o n d r e i idealtypischen Verha l tensmode l l en 
für U n t e r n e h m u n g e n verdeut l i chen (vgl . A b b i l d u n g 4 ) 1 . Die d r e i Mode l l e 
repräsentieren i n s t a r k vere infachter F o r m die historische E n t w i c k l u n g 
des U n t e r n e h m u n g s v e r h a l t e n s u n d i h r e n Niederschlag i n der be t r i ebs 
w i r t s c h a f t l i c h e n Theor i e . Sie sollen i m fo lgenden skizzenhaft erläutert 
werden . 

D e m klassischen Marktmodell entspricht insbesondere die Theor ie der 
U n t e r n e h m u n g , w i e sie v o r a l l em — aufbauend auf der klassischen T r a 
d i t i o n — v o n A l f r e d M a r s h a l l entwicke l t w u r d e . Eine große Z a h l v o n 
U n t e r n e h m u n g e n o p e r i e r t auf e inem nahezu v o l l k o m m e n e n M a r k t . D e r 
U n t e r n e h m e r o r i e n t i e r t seine Beschaffungs- u n d Absatzentscheidungen 
nahezu ausschließlich a n den I n f o r m a t i o n e n , die i h m der v o l l k o m m e n e 
M a r k t zur Ver fügung s te l l t . I n s t r u m e n t i m W e t t b e w e r b ist vo r a l l e m a n 
deren der Pre is . D i e k u r z f r i s t i g e G e w i n n m a x i m i e r u n g ist n o t w e n d i g , 
u m das Ressourcenpotent ia l der U n t e r n e h m u n g zu verbessern. 

Besonderes Kennze i chen dieses Model ls ist es, daß soziale Belange i m 
U n t e r n e h m e r v e r h a l t e n n i cht ausdrücklich zu berücksichtigen s ind . G e 
w i n n m a x i m i e r u n g u n t e r v o l l k o m m e n e n M a r k t b e d i n g u n g e n ohne e x t e r 
ne E f f e k t e o r i e n t i e r t sich n u r an m a r k t l i c h e n Größen. D a r i n w i r d z u 
gleich die beste Gewähr für soz ia lverantwort l i ches V e r h a l t e n gesehen. 
Das so verstandene Eigeninteresse d ient dem Ganzen a m besten. Es 
handel t sich u m die konsequente Fortführung des le i tenden Gedankens 
von A d a m S m i t h : D e r U n t e r n e h m e r „wird v o n einer unsichtbaren H a n d 
geleitet, u m e inen Z w e c k zu fördern, den zu erfüllen er i n ke iner Weise 
beabsichtigt h a t . . . Gerade dadurch, daß er das eigene Interesse v e r 
folgt , fördert er häufig das der Gesellschaft nachhalt iger , als w e n n er 
w i r k l i c h beabsicht igt , es zu t u n . A l l e , die jemals vorgaben, i h r e G e 
schäfte d i e n t e n d e m W o h l der A l l g e m e i n h e i t , haben meines Wissens n i e 
mals etwas Gutes getan . U n d tatsächlich ist es l ed ig l i ch eine Heuchelei , 

1 Z u m T e i l i n A n l e h n u n g a n Jacoby (1973), S . 192; ähnliche G e d a n k e n bei 
Ansoff (1975), S . 8 ff., skizzenhaft auch bei L u h m a n n (1968), S . 122 f. 
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die u n t e r K a u f l e u t e n n icht w e i t v e r b r e i t e t ist , u n d es genügen schon 
wen ige W o r t e , u m sie davon abzubr ingen 2 . " 

M e r k m a l klassisches 
M a r k t m o d e l l 

Management -
Modell U m w e l t - M o d e l l 

A r t des w i r t 
schaftl ichen 
Wettbewerbs 

vol lkommene 
K o n k u r r e n z 

monopolistisch-
oligopolistischer 
Wettbewerb 

effektiver, b r a n 
chenübergreifen
der Wettbewerb 

dominierendes 
U n t e r n e h 
m u n g s z i e l 

kurzfrist ige 
G e w i n n m a x i 
mierung 

Sicherheit u n d 
Wachstum des 
Geschäftsvolu
mens 

langfristige 
G e w i n n m a x i m i e 
rung 

wichtigste 
E n t s c h e i d u n g s 
instanz 

Eigentümer
unternehmer 

angestellte h a u p t 
berufliche 
Manager 

plural ist isches 
Aufs ichtsgremium 

A k t i o n s p a r a 
meter i m 
W e t t b e w e r b 

P r e i s Preis , P r o d u k t 
variat ion , W e r 
bung 

klassische a b s a t z 
politische I n s t r u 
mente, soziales 
u n d politisches 
V e r h a l t e n 

e x t e r n e N e b e n 
bedingungen 
des U n t e r n e h 
m u n g s v e r h a l 
tens 

Märkte Märkte Märkte, öffent
liche Meinung, 
politische A n f o r 
derungen, natür
liche R e s s o u r c e n 

Antriebskräfte 
„sozialverant
w o r t l i c h e r " 
Aktivität 

keine soziale u n d w o h l 
tätige E i n s t e l l u n g 
der Manager 

langfristige 
G e w i n n m a x i m i e 
r u n g 

Abb . 4. D r e i Verhaltensmodel le der U n t e r n e h m u n g 

U n t e r den Bedingungen der v o l l k o m m m e n e n K o n k u r r e n z , des Fehlens 
bzw. der Vernachlässigungsfähigkeit externer E f f ekte u n d eines ausge
prägten g e w i n n o r i e n t i e r t e n Eigeninteresses k o m m t es tatsächlich zu 
e iner bestmöglichen A l l o k a t i o n v o n K a p i t a l u n d A r b e i t u n d d a m i t zu 
e iner o p t i m a l e n W o h l f a h r t s s i t u a t i o n , w e i l der Gleichgewichtsmechanis
mus des v o l l k o m m e n e n M a r k t e s zu einer o p t i m a l e n Güterversorgung 
be i n iedr igs ten Preisen führt ( P a r e t o - O p t i m u m ) 3 . 

2 S m i t h (1974), S. 371, ähnlich F r i e d m a n (1971). 
3 V g l . ζ. B . die knappe D a r s t e l l u n g bei L i t t m a n n (1974), S . 4 f. und 81 ff. 
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A l l e r d i n g s können auch i m Zustand v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z e x 
terne Ef fekte au f t re ten , die e in Abwei chen v o n dem W o h l f a h r t s o p t i m u m 
b e w i r k e n 4 . Außerdem ist v o l l k o m m e n e K o n k u r r e n z ein theoretischer 
Idealzustand, der empir isch nicht rea l is ierbar ist , sondern von dem sich 
die Realität i m m e r w e i t e r e n t f e r n t hat , so daß der Wohl fahr tsmechan is 
mus dieses Model ls n i cht vollständig f u n k t i o n i e r e n k a n n . D a m i t ents te 
hen auch durch die Organisat ion des unternehmerischen Handelns sozia
le Probleme, die v o n der Gesellschaft gelöst w e r d e n müssen. 

Je stärker die W a h r n e h m u n g der realen ökonomischen Verha l tensbe 
d ingungen der Betr iebswir tschaf ten von den idealen Vors te l lungen der 
Klass iker abwich, desto m e h r begann auch die Theor ie der U n t e r n e h 
m u n g von dem Idea lmode l l abzurücken. Einerseits v e r m i n d e r t e sich die 
K o n k u r r e n z auf v i e l en Märkten. Es entstanden oligopolistische u n d m o 
nopolähnliche M a r k t s t r u k t u r e n . Dies führte zu einer V e r m i n d e r u n g des 
Pre i s - u n d zu e inem Uberwiegen des Nicht -Pre i s -Wet tbewerbs ( P r o d u k t 
v a r i a t i o n , W e r b u n g usw.) . Z u m anderen t r e n n t e n sich E i g e n t u m u n d U n 
ternehmungsführung voneinander . Professionelle Manager übernahmen 
die L e i t u n g nahezu a l ler großen U n t e r n e h m u n g e n m i t manchmal n u r 
begrenzter V e r a n t w o r t u n g gegenüber den Eigentümern. B e i E i n h a l t u n g 
best immter G e w i n n r e s t r i k t i o n e n für die Eigentümer r i chten sie i h r E n t 
scheidungsverhalten stärker an persönlichen Zie len w i e Sicherheit , P r e 
stige, Macht, Wachstum aus. 

Das Management-Modell ist demnach gekennzeichnet durch die Macht 
der Manager, die m i t professionellen Methoden die i h n e n übertragene 
Aufgabe der Rentabilitätssicherung erfüllen u n d darüber hinaus i h r e 
persönlichen Bedürfnisse befr iedigen w o l l e n 5 . D e m k o m m t i n Z e i t e n 
eines s tarken Wachstums der Nachfrage u n d der Märkte die v e r r i n g e r t e 
Konkurrenzintensität entgegen, die zusätzlich häufig durch v o r w i e g e n d 
persönlich m o t i v i e r t e Konzentrationsprozesse w e i t e r geschwächt w i r d . 
E ine expl iz i te u n d f r e i w i l l i g e Rücksichtnahme des Management auf so
ziale Probleme ist i n dieser Phase u n d i n diesem M o d e l l n icht i n g r ö ß e 
r e m Ausmaß no twend ig . D i e sozio-ökonomische U m w e l t e r w a r t e t dies 
nicht , sondern sie h o n o r i e r t eher die Ste igerung der Güterversorgung. 
A l l e r d i n g s e r laubt die gestiegene k o r p o r a t i v e Macht e in soziales Engage 
m e n t der M i t g l i e d e r der Unternehmungsführung zur Verbesserung ihres 
persönlichen sozialen Status; die M i t t e l dafür s ind vorhanden, ohne daß 
der externe D r u c k dafür unbed ingt gegeben ist . Fo lg l i ch hängt es i m w e 
sentlichen von der sozialen, k a r i t a t i v e n E i n s t e l l u n g der Entscheidungs
träger ab, i n welchem Ausmaß Ressourcen für altruist ische Zwecke e i n 
gesetzt w e r d e n 6 . 

4 Vg l . etwa B l a u g (1971), S . 121. 
5 Vg l . dazu insbesondere G a l b r a i t h (1967), S . 46 ff., 72 ff. und passim. G a l -

b r a i t h spricht in diesem Z u s a m m e n h a n g von der Macht der „technostructure"; 
ferner M a r r i s (1963), Wi l l iamson (1963). 
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I n dem Maße, w i e das W a c h s t u m sich a u f g r u n d v o n Marktsättigung, 
v o n Rohstof f - , U m w e l t - u n d Arbeitskräfteproblemen erschwerte , sich 
die Märkte i n t e r n a t i o n a l i s i e r t e n u n d die Öffentlichkeit d ie sozialen u n d 
physischen Fo lgen des Wachstums u n d der k o r p o r a t i v e n Machtausübung 
zu rea l i s ieren begann 7 , muß sich die Führung v o n U n t e r n e h m u n g e n u m 
ste l len u n d sich verstärkt an i h r e r v i e l d i m e n s i o n a l e n U m w e l t o r i e n t i e 
r e n . O b w o h l Konzentrat ionsprozesse s ta t tge funden haben, b e w i r k e n die 
genannten Veränderungen eine Z u n a h m e der e x t e r n e n Beeinflußbarkeit 
u n d des W e t t b e w e r b s . Verstärkt w i r d diese Tendenz z u r W e t t b e w e r b s 
i n t e n s i v i e r u n g d u r c h A u s w e i t u n g des W e t t b e w e r b s i n n e r h a l b der B r a n 
chen auf den W e t t b e w e r b zwischen den B r a n c h e n ( totale K o n k u r r e n z ) 
u n d d u r c h die stet ige P r o d u k t i n n o v a t i o n u n d D i v e r s i f i k a t i o n sowie den 
Z w a n g zu i h r e r m a r k t l i c h e n Durchse tzung 8 . Daneben stößt die Expans ion 
der Märkte au f w e l t w i r t s c h a f t l i c h e Gegenkräfte. 

D i e l a n g f r i s t i g e n P r o b l e m e e iner A b s i c h e r u n g der G e w i n n e r z i e l u n g 
beg innen das G e w i c h t der i n d i v i d u e l l e n Z ie le des M a n a g e m e n t zu v e r 
drängen; die l a n g f r i s t i g e Exis tenzs i cherung , insbesondere die M a r k t e n t 
w i c k l u n g , die E i g e n k a p i t a l a u s s t a t t u n g u n d die F r e m d f i n a n z i e r u n g , s ind 
n i c h t m e h r so le i cht m i t den persönlichen Interessen der M a n a g e r v e r 
e inbar . Die p lura l i s t i s chen , z u m T e i l konfliktären A n f o r d e r u n g e n der I n 
teressengruppen an die U n t e r n e h m u n g (Abnehmer , L i e f e r a n t e n , K a p i 
ta lgeber , A r b e i t n e h m e r , Staat , Bürgerinitiativen) b e k o m m e n stärkeres 
G e w i c h t bei g le ichze i t iger Ers chwern i s i h r e r Befriedigungsmöglichkei
ten . I n die Entsche idungsgremien u n d i n Entscheidungsprozesse w e r d e n 
die V o r s t e l l u n g e n dieser G r u p p e n i m m e r nachdrücklicher e ingebracht 
(ζ. B . M i t b e s t i m m u n g , V e r h a n d l u n g m i t den Betro f f enen ) . Dies g i l t i n s 
besondere für staatl iche D r o h u n g e n , öffentliche Meinungsströme u n d die 
Begrenzung natürlicher Ressourcen. 

I m Interesse der l a n g f r i s t i g e n G e w i n n m a x i m i e r u n g müssen die U n 
t e r n e h m u n g e n versuchen, d ie E r w a r t u n g e n der Interessengruppen u n d 

6 V g l . dazu ζ. B . die U n t e r s u c h u n g v o n O. J o h n s o n (1966) über das „philan
thropische V e r h a l t e n " ( S p e n d e n v e r h a l t e n ) a m e r i k a n i s c h e r U n t e r n e h m u n g e n 
von 1936 bis 1961. D a s Ausmaß d e r S p e n d e n f r e u d i g k e i t w a r dabei keineswegs 
v o n d e m Rentabilitätsniveau abhängig, sondern von d e r B r a n c h e , v o n der 
Größe der U n t e r n e h m u n g u n d auch v o n der Konkurrenzintensität, wobei auf 
oligopolistischen Märkten s igni f ikant m e h r gespendet w u r d e a ls auf monopo
l is t ischen u n d r e l a t i v echten Wettbewerbsmärkten. Dies k a n n als H i n w e i s auf 
das V o r h e r r s c h e n des N i c h t p r e i s w e t t b e w e r b s i m Oligopol u n d auf verfügbare 
Machtspielräume für S p e n d e n a u s g a b e n i m Oligopol gelten. U n t e r n e h m u n g e n 
i n echten W e t t b e w e r b s b r a n c h e n u n d i n monopol is ierten I n d u s t r i e z w e i g e n 
spendeten e t w a i n g le ichem (geringerem) Ausmaß; die e i n e n können es sich 
nicht leisten, die a n d e r e n h a b e n es nicht nötig. V g l . z u jüngeren S p e n d e n 
zi f fern auch W a t s o n (1972) u n d B a u m o l (1970). 

7 V g l . zahlreiche B e i s p i e l e e t w a bei D a v i s / B l o m s t r o m (1971), L u t h a n s / 
Hodgetts (1972), (1972 a) , P e r r o w (1972), S t e i n e r (1971), (1972), K a n g u n (1972), 
D u n c a n (1973), H e i l b r o n e r (1973), J a c o b y (1973), S e t h i (1974), P i c o t (1974). 

8 V g l . dazu v o r a l l e m M a r r (1973), S . 17 ff., M i c h a e l (1973). 
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die E r h a l t u n g der physischen U m w e l t zu a n t i z i p i e r e n , z u beeinflussen 
u n d , soweit es nützlich erscheint, z u m „e igenen" P r o b l e m zu machen. 
Die no twend ige Berücksichtigung v o n vorläufig außermarktlichen Kräf 
ten w i r d d a n n häufig als „soziale V e r a n t w o r t u n g " i n der Öffentlichkeits
arbeit herausgestel l t , o b w o h l sie i n der Regel egoistisch m o t i v i e r t is t . 
Neben den klassischerweise vorherrschenden m a r k t l i c h e n U m w e l t e l e 
menten müssen i n stärkerem Ausmaß als z u v o r auch k u l t u r e l l - s o z i a l e , 
po l i t isch-recht l i che u n d physische N o r m e n u n d Nebenbed ingungen der 
sozialen U m w e l t , die die r e l e v a n t e n G r u p p e n u n d die N a t u r m e h r oder 
weniger scharf f o r m u l i e r e n , e ingeha l ten w e r d e n . I n s o f e r n läßt sich auch 
von der N o t w e n d i g k e i t eines Umwelt-Modells des U n t e r n e h m u n g s v e r 
hal tens 9 sprechen. 

32. Erweiterung der betriebswirtschaftlichen Umweltbeziehungen 

Die zuvor beschriebenen E n t w i c k l u n g s l i n i e n können n u r d u r c h s c h n i t t 
liche Trends u n d d a m i t S c h w e r p u n k t v e r s c h i e b u n g e n umreißen. Sie w e i 
sen jedoch auf d ie wachsende B e d e u t u n g der U m w e l t o r i e n t i e r u n g v o n 
U n t e r n e h m u n g e n h i n . A n s o f f s ieht i n der zunehmenden Komplexität 
der U m w e l t b e z i e h u n g e n e inen Übergang v o n der i n d u s t r i e l l e n zur n a c h 
i n d u s t r i e l l e n Epoche. M i t H i l f e e iner e infachen, p l a u s i b l e n V i e r f e l d e r -
Typolog ie versucht er, die r e l e v a n t e n Bereiche i m Verhältnis U n t e r 
n e h m u n g — U m w e l t zu kennzeichnen (vg l . A b b i l d u n g 5 ) 1 0 . 

^ " ^ ^ ^ ^ A r t der U m w e l t -
^ ^ ^ - ^ ^ ^ aktivitäten 

der U m -
Weitbeziehungen 

I n n o v a t i o n s 
orientierung 

K o n k u r r e n z 
or ient ierung 

klassische er fo lgswirt 
schaftliche M a r k t b e z i e 
hungen 

I I I 

politische B e z i e h u n g e n I I I I V 

Abb . 5. B e r e i c h e der U n t e r n e h m u n g s u m w e l t 

Die Umweltaktivitäten der U n t e r n e h m u n g lassen sich nach i h r e r I n 
novat i ons - u n d i h r e r K o n k u r r e n z o r i e n t i e r u n g u n t e r t e i l e n . I n n o v a t i o n s -
o r i en t i e r t e Umweltaktivitäten s i n d d a r a u f ger ichtet , n e u a r t i g e U m w e l t -

0 J a c o b y (1973), S . 134 f. nennt diesen V e r h a l t e n s t y p u s „social e n v i r o n m e n t 
model " . Ähnliche G e d a n k e n auch ζ. B . bei B e l l (1972), A c k e r m a n n (1973). 

1 0 V g l . Ansof f (1975), S . 16 ff. D i e v o n Ansof f gewählten Begri f fe w e r d e n 
in A b b i l d u n g 5 a l lerdings nicht wörtlich übersetzt, sondern für die Z w e c k e der 
vorl iegenden T h e m a t i k leicht u m i n t e r p r e t i e r t . 
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beziehungen herzustel len u n d bestehende Umweltbez iehungen zu v e r 
ändern oder aufzugeben. Es hande l t sich dabei u m eine u n t e r n e h m e r i 
sche Aufgabe i m klassischen Sinne des B e g r i f f s 1 1 . K o n k u r r e n z o r i e n t i e r t e 
Aktivitäten haben die erfolgreiche A b w i c k l u n g v o n Transakt ionen m i t 
H i l f e des j ewe i l i gen Netzes v o n Umwel tbez iehungen u n d die B e h a u p 
t u n g gegenüber den W e t t b e w e r b e r n zum Gegenstand. H i e r b e i handel t 
es sich u m die klassischen Tätigkeiten u n t e r den Bedingungen eines ge
gebenen M a r k t e s 1 2 . 

D ie Umwel tbez iehungen selbst lassen sich i n klassische e r f o l g s w i r t 
schaftliche Marktbez i ehungen sowie i n politische Beziehungen g l iedern . 
D ie ersten dienen der u n m i t t e l b a r e n T r a n s f o r m a t i o n v o n m a r k t l i c h v e r 
m i t t e l t e n Ressourcen i n gewinnbr ingende Marktgüter; i h r e S t r u k t u r be
einflußt den Unternehmungser f o lg i n d i r e k t e r Weise. Der zweite T y p 
v o n Umwel tbez iehungen hat die F u n k t i o n , zwischen der U n t e r n e h m u n g 
u n d i h r e r U m w e l t solche I n f o r m a t i o n e n u n d Einflüsse auszutauschen, 
die den F r e i r a u m bzw. die Beschränkungen der U n t e r n e h m u n g s a k t i v i 
täten abstecken. Über die politische Bez iehungss truktur w i r d der U n t e r 
n e h m u n g also die f o rmel l e u n d die i n f o r m e l l e Legitimität i h r e r H a n d 
l u n g e n u n d Handlungsmöglichkeiten („rules of the game") v e r m i t t e l t . Sie 
n i m m t d a m i t m i t t e l b a r auf den Unternehmungser f o lg Einfluß. 

Jedes Fe ld der V i e r f e l d e r - M a t r i x läßt sich als T e i l u m w e l t der U n t e r 
n e h m u n g i n t e r p r e t i e r e n ; zusammen b i lden sie die Gesamtheit der po 
t e n t i e l l er fo lgsrelevanten U n t e r n e h m u n g s u m w e l t . Je nach E n t w i c k 
lungsstufe stel len einzelne T e i l u m w e l t e n oder mehrere gemeinsam den 
unternehmungspo l i t i s ch hervorragenden U m w e l t b e r e i c h dar. 

I n der Phase der i n d u s t r i e l l e n Revo lut i on w a r die U n t e r n e h m u n g s 
u m w e l t i n erster L i n i e durch die K o m b i n a t i o n i n Fe ld I gekennzeichnet, 
d. h . durch den i n n o v a t i v e n A u f b a u u n d die sprunghafte W e i t e r e n t w i c k 
l u n g v o n Marktbez iehungen . I n der i n d u s t r i e l l e n , von weitgehend eta 
b l i e r t e n Märkten charakter is ier ten Epoche, die Anso f f für die erste Hälfte 
dieses Jahrhunder t s ansetzt, herrschen U n t e r n e h m u n g s u m w e l t e n v o m 
T y p I I vor : r e l a t i v k o n t i n u i e r l i c h e Behauptung u n d W e i t e r e n t w i c k l u n g 
v o n M a r k t p o s i t i o n e n bei tendenzie l l steigender Gesamtnachfrage. I n der 
fo lgenden sogenannten pos t industr ie l l en Epoche, die von umfassender 
strategischer Unsicherheit geprägt ist, ver lager t sich die U m w e l t p o l i t i k 
der U n t e r n e h m u n g wieder i n die Felder I und I I . Zusätzlich hat n u n aber 
die T e i l u m w e l t v o m T y p I I I besondere Bedeutung : 

1 1 Deshalb nennt Ansoff diese Aktivitäten auch „entrepreneurial". 
1 2 M a n könnte diese beiden Aspekte der betriebswirtschaftl ichen U m w e l t 

aktivitäten auch in Analogie zu zwei E n t w i c k l u n g s l i n i e n der U n t e r n e h m u n g s 
theorie sehen, nämlich z u m Schumpeterschen dynamischen Unternehmertum 
einerseits (Innovationsorientierung) u n d zu der von Sraf fa , Robinson und 
C h a m b e r l a i n entwickelten Theor ie unvol lkommener , monopolistischer U n t e r 
n e h m u n g s k o n k u r r e n z andererseits (Konkurrenzorient ierung) . 
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Neben der N o t w e n d i g k e i t verstärkter m a r k t l i c h e r I n n o v a t i o n e n u n d 
der Behauptung i m W e t t b e w e r b k o m m t es vo r a l l em darauf an, die v o n 
der pol it ischen u n d sozialen U m w e l t abhängenden Lebensbedingungen 
der Unternehmungstätigkeit, also die pol it ischen U m w e l t b e d i n g u n g e n zu 
gestalten. Dazu veranlassen sowohl die wachsenden m a r k t l i c h e n Z u 
kunftsunsicherhei ten als auch das zunehmende Interesse an der gesel l 
schaftlichen Rolle der U n t e r n e h m u n g e n . Anso f f sieht i n dieser K o n s t e l l a 
t i o n die Gegenwartss i tuat ion der U n t e r n e h m u n g e n i n Indus t r i egese l l 
schaften. Ist der politische Beziehungsrahmen m i t der gesellschaftlichen 
U m w e l t gestaltet, so w i r d die U n t e r n e h m u n g über diese Kanäle k o n t i 
nu ie r l i ch m i t der Gesellschaft in terag ieren , u n d es w i r d auch auf diesem 
Gebiet zu Wettbewerbsverhältnissen kommen . T e i l u m w e l t I V t r i t t d a m i t 
zu den anderen T e i l u m w e l t e n , die Komplexität der U n t e r n e h m u n g s u m 
w e l t n i m m t zu u n d die Abhängigkeit des m a r k t l i c h e n U n t e r n e h m u n g s 
erfolges von m i t t e l b a r e n , pol it ischen Erfo lgsbedingungen w i r d größer. 

So unbefr ied igend eine derart ige typologische S t r u k t u r i e r u n g der 
U n t e r n e h m u n g s u m w e l t u n d i h r e r Entwicklungstendenzen auch i m D e 
t a i l sein mag — sie v e r m a g dennoch wesentliche Zusammenhänge zu 
verdeut l i chen: Die m i t t e l b a r e n Bedingungen der Unternehmungstätig
kei t , e rha l ten stärkeres analytisches u n d strategisches Gewicht ; die B e 
obachtung der U n t e r n e h m u n g durch Öffentlichkeit u n d gesellschaftliche 
I n s t i t u t i o n e n n i m m t zu ; die E r w a r t u n g e n , die sich auch außerhalb des 
t r a d i e r t e n Marktgeschehens an die U n t e r n e h m u n g r ichten, steigen. Für 
die U n t e r n e h m u n g g i l t es, die Probleme u n d Gestaltungsmöglichkeiten 
der T e i l u m w e l t I I I möglichst frühzeitig zu erkennen, u m hieraus i n n o 
v a t i v e Vor te i l e sowie Einflußnahme auf zu erwartende K o d i f i z i e r u n g e n 
des unternehmungspol i t i schen Verhal tensspie lraums zu gewinnen . Z u 
gleich verschafft sie sich dadurch eine günstige Ausgangsposit ion für die 
eventue l l folgende Phase der pol i t ischen K o n k u r r e n z zwischen den U n 
ternehmungen u n d Branchen auf Gebieten, die gesellschaftlich als soziale 
Probleme angesehen w e r d e n (Feld I V ) . 

Die besondere Schwier igke i t , die i n dieser A r b e i t v e r t i e f t zu ana lys i e 
ren ist , besteht d a r i n , über die T e i l u m w e l t I I I re levante I n f o r m a t i o n e n 
zu erarbei ten, u m die Erfolgsabhängigkeit v o n diesem U m w e l t b e r e i c h 
besser beurte i l en u n d d a m i t problembezogene unternehmungspo l i t i sche 
Aktivitäten vorbere i ten zu können. Während nämlich das klassische 
Rechnungs- u n d In format ionswesen über die T e i l u m w e l t e n I u n d I I i n 
e twa ausreichend ber ichten können, fehlen für Fe ld I I I die theoret ischen 
u n d methodischen In fo rmat i onsgrund lagen . 

Bevor jedoch dazu nähere Überlegungen angestellt werden , so l l e in 
k u r z e r B l i c k i n die S t r u k t u r des Beziehungszusammenhanges v o n F e l d 
I I I gewor fen werden , d a m i t die Probleme der in formator i schen E r f a s 
sung dieses Bereichs später besser d i s k u t i e r t w e r d e n können. 
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33. Ein Bezugsrahmen zur Analyse zusätzlicher Umweltbeziehungen 

Angesichts der veränderten U m w e l t b e d i n g u n g e n besteht für das V e r 
ha l ten der U n t e r n e h m u n g e in doppeltes D i l e m m a : 
"— The organizational innovations enabling i t to manage growing product 

'/! ' diversity and to adopt to technological, economic, and competitive change 
may inhib i t effective responses to societal concerns. 

— The need or desire to absorb a growing 'array' of societal demands into 
its operations — affecting product design and market ing policy, to name 
just two — may reduce its effectiveness as a producer of goods and 
services 1 8." 

I n diesem Spannungsfe ld s ind die zusätzlichen D e t e r m i n a n t e n des U n 
ternehmungsverhal tens u n d we i tere Gründe für die E n t w i c k l u n g des 
Unternehmungserfo lges zu suchen. Die S i t u a t i o n der U n t e r n e h m u n g 
gegenüber i h r e r pol i t ischen U m w e l t ist i n dem einfachen Beziehungs
schema der A b b i l d u n g 6 näher erläutert. A u s g a n g s p u n k t ist e in m a r k t 
wirtschaft l i ch-demokrat isches System, i n dem grundsätzlich der G e w i n n 
die wicht igste Steuerungsgröße darste l l t . 

A u f g r u n d verschiedener „autonomer", d. h . außerhalb des u n m i t t e l 
baren Einflußbereichs der U n t e r n e h m u n g e n l iegender F a k t o r e n w i e Ä n 
derungen die E inkommenss i tuat i on , I n f o r m a t i o n e n über gesellschaftliche 
Zusammenhänge, Werte , Prob leme u n d Z u k u n f t s e r w a r t u n g e n b i l d e n 
sich i n der Öffentlichkeit (O) Überzeugungen über das, was sein sollte, 
u n d darüber, w i e die Realität gegenwärtig tatsächlich beste l l t sei (1). 
Je nach dem Wertsystem der einzelnen oder der G r u p p e n w i r d die D i f f e 
renz zwischen Sol l u n d Ist , zwischen E r w a r t u n g e n (E) über den Zustand 
der Realität u n d der W a h r n e h m u n g (W) dieser Realität, als P r o b l e m 
empfunden. F o r m a l vere infacht läßt sich sagen, daß jenseits eines i n d i v i 
d u e l l u n d i n t e r g r u p p a l verschiedenen Schwe l l enwer ten (S) der A b s t a n d 
zwischen Ε u n d W als relevantes P r o b l e m gelten k a n n 1 4 . 

I m Rahmen i h r e r pol it ischen Einwirkungsmöglichkeiten u n d soweit 
sie n icht selbst eine P r o b l e m v e r r i n g e r u n g b e w i r k e n w i l l oder k a n n (1), 
versucht die Öffentlichkeit i h r e P r o b l e m w a h r n e h m u n g d e m Staat zu v e r 
m i t t e l n u n d auf staatliche Lösungen h i n z u w i r k e n (2). D i e staatl ichen 
Organe definieren aus der Sicht i h r e r Repräsentanten u n d po l i t i sch r e 
levanten Unterstützungsgruppen die sozialen Prob l eme u n d versuchen, 
z u m T e i l d i r e k t auf sie e i n z u w i r k e n (3). Zugle ich w i r d der Staat v e r 
suchen, die U n t e r n e h m u n g e n , soweit sie als an der E n t s t e h u n g der P r o 
bleme bete i l ig t gelten, zu e inem veränderten V e r h a l t e n zu veranlassen 
(4). Dies k a n n durch m o r a l suasion, durch D r o h u n g sowie d u r c h V e r o r d 
nungen u n d Gesetze er fo lgen 1 5 . I n ähnlicher Weise w e n d e t sich die ö f -

1 3 Ackerman (1973), S. 69. 
1 4 Ähnlich auch bei Jacoby (1973), S. 185 ff. 
1 5 Zu den Beeinflussungsmöglichkeiten der Unternehmung durch den Staat 

vgl . Wysocki (1966), S. 207 ff. 
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„Autonome" F a k t o r e n 
( E i n k o m m e n , neues . 
Wissen , veränderte ^_ (//, 1 <;u 
Werte u s w . ) \ 
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Abb. 6. Die Umweltbez iehungen der Unternehmung im Kräftefeld 
der Veränderung sozialer Probleme 



48 I . Umweltorient ierte E r w e i t e r u n g der Erfo lgsbeurte i lung 

f e n t l i c h k e i t an die U n t e r n e h m u n g e n (5). D u r c h öf fentl ichkeits- u n d 
Pressearbeit , Proteste, Bürgerinitiativen, Konsumerismusbewegungen, 
d i r e k t e V e r t r e t u n g i n den Entscheidungsgremien, D r o h u n g m i t Kündi 
g u n g der Te i lnahme usw. versuchen die gesellschaftlichen G r u p p e n , i h r e 
z u m T e i l konfliktären Ans ichten über soziale Prob leme an die U n t e r 
n e h m u n g e n heranzutragen u n d deren V e r h a l t e n i n i h r e m Sinne zu be
einflussen. Staat u n d Öffentlichkeit versuchen also, i h r e Zie le für die 
U n t e r n e h m u n g zu Zie len der U n t e r n e h m u n g zu machen 1 6 . 

U n t e r diesen beiden Einflüssen muß die U n t e r n e h m u n g reagieren. Für 
i h r e A k t i o n e n können sich die von der Gesellschaft an sie heranget ra 
genen Probleme als „turbulent fields"17 bzw. als „changes of the rules 
of the g a m e " 1 8 darste l len . Sie b i lden gewichtige, n i ch t u n m i t t e l b a r 
marktlich-monetäre Störfaktoren, die durch Veränderungen i m W e r t 
system i h r e r U m w e l t für sie entstehen, deren B e d i n g u n g e n durch i h r 
eigenes V e r h a l t e n te i lweise u n d nicht i m m e r bewußt m i t verursacht sein 
können u n d m i t denen sie sich auseinandersetzen muß, w i l l sie nicht i n 
die U m w e l t f a l l e („ecological t r a p " 1 9 ) geraten: Die o f f iz ie l len u n d i n o f f i 
z i e l l en E r w a r t u n g e n i h r e r U m w e l t u n d i h r e eigenen umweltbezogenen 
Aktivitäten würden sonst zu s tark ause inanderkla f fen ; weder hätte sich 
die U n t e r n e h m u n g den veränderten U m w e l t b e d i n g u n g e n angepaßt, noch 
hätte sie versucht, die U m w e l t i h r e n Bedürfnissen entsprechend zu ge
s ta l ten . Beide Unter lassungen könnten existenzbedrohend sein. Es hängt 
v o n d e m G r a d der o r g a n i z a t i o n a l m y o p i a " der U n t e r n e h m u n g , d. h . von 
d e m „time delay between the e x t e r n a l and i n t e r n a l percept ion of an 
e n v i r o n m e n t a l change" 2 0 , u n d v o n der Reaktionsweise ab, w i e w a h r 
scheinlich eine derart ige Existenzbedrohung w i r d . Die B e d e u t u n g zusätz
l i cher erfolgsbezogener U m w e l t i n f o r m a t i o n e n w i r d h i e r e i n m a l mehr 
deut l i ch . 

D i e U n t e r n e h m u n g w i r d n u n , sofern es begründbar oder o p p o r t u n er 
scheint, ih re Verursacherro l le für die Probleme i m Wege der Öffent
l i chke i t sarbe i t bestreiten (7, 8) oder durch verändertes V e r h a l t e n das 
Ausmaß der Probleme beeinflussen (6). Entscheidend für die Reakt ions
weise der U n t e r n e h m u n g ist die Einschätzung, ob die Nichtlösung der 
angesprochenen sozialen Probleme i h r e eigenen Existenzvoraussetzun
gen zu beeinträchtigen vermag , d. h . w i e sie selbst i m Sinne ihres sy
s tembedingt dominanten Interesses die Realität w a h r n i m m t u n d A b w e i -

1 6 V g l . zu dieser Unterscheidung vor al lem W. K i r s c h (1971), S . 129 ff.; zur 
ökonomischen R e l e v a n z von Rückzugs-, Protest - u n d Loyalitätsverhalten ge
genüber Organisationen H i r s c h m a n (1970). 

1 7 V g l . E m e r y / T r i s t (1965), S . 26. 
1 8 V g l . B r o d e n (1975), S . 12 ff. 
1 9 V g l . V ickers (1970), S . 93 ff. 
2 0 Ansof f (1975), S. 19. 
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chungen v o n den E r w a r t u n g e n b e w e r t e t 2 1 . Zugle ich versucht sie über die 
In teressenver t re tung (Lobby) be im Staat, den staatl ichen Druck u n d die 
Prob lemsicht so zu modi f iz ieren, daß die ökonomischen Interessen der 
U n t e r n e h m u n g weniger beeinträchtigt w e r d e n (7) 2 2 . Außerdem w i r d sie 
i h r e M a r k t p o l i t i k sowie i h r e K o m m u n i k a t i o n s p o l i t i k gegenüber der 
Öffentlichkeit so zu gestalten versuchen, daß diese entweder die bereits 
e r f o lg ten oder neuen unternehmerischen Lösungsbeiträge für die sozia
l en Prob leme v e r m e h r t anerkennt oder i h r e P r o b l e m w a h r n e h m u n g a b 
schwächt (8). I n beiden Fällen (7, 8) w i r d die U n t e r n e h m u n g sowohl die 
E r w a r t u n g e n über die als auch die W a h r n e h m u n g e n der Realität be i 
Staat u n d Öffentlichkeit so zu beeinflussen u n d die re levanten S c h w e l 
l e n w e r t e d u r c h K o m m u n i k a t i o n so zu v e r m i n d e r n versuchen, daß die 
Prob leme w e n i g e r d r i n g l i c h oder die Unternehmungsbeiträge zur L ö 
sung der Prob leme besonders e f f e k t i v erscheinen. 

V o n den Machtbeziehungen i n n e r h a l b des Gesamtsystems ist es a b 
hängig, welche der gesellschaftlichen G r u p p e n i h r e Vors te l lungen a m 
besten durchsetzen können. Außerdem zeigt das Schema die D y n a m i k 
u n d W a n d e l b a r k e i t der W e r t v o r s t e l l u n g e n für u n d A n f o r d e r u n g e n an 
die U n t e r n e h m u n g e n . Daraus fo lgt , daß es sich bei einer umweltorien
tierten Unternehmungspolitik um einen dauernden Anpassungsprozeß 
an gesellschaftliche Veränderungen handelt. I n welcher F o r m auch e in 
P r o b l e m i n das skizzierte System eingehen mag, es w i r d i m Z e i t a b l a u f 
schr i t tweise u n d i n Abhängigkeit v o n der beurte i lenden Gruppe d e m 
I n h a l t u n d d e m Ausmaß nach verschiedene Dimensionen u n d D r i n g l i c h 
k e i t e n annehmen , ehe es schließlich als gelöst, als n icht lösungswürdig 
oder als ungelöst aus dem aktue l l en Bewußtsein rückt. Dabei spielen 
n icht zu le tz t häufig Änderungen der „autonomen" F a k t o r e n eine be 
deutende Rol le . Solche Problemeingaben u n d -Verwandlungen lassen 
sich für a l le T y p e n unternehmungsre levanter pol it ischer Probleme u n d 
für a l le G r u p p e n als Promotoren des W a n d e l s 2 3 anhand des Mode l l s 
durchspie len. 

Die raum-ze i t l i che u n d soziale Variabilität der Probleme u n d F o r d e 
r u n g e n sowie der Rahmenbedingungen, u n t e r denen sie f o r m u l i e r t w e r 
den, machen es besonders schwer, die D a u e r h a f t i g k e i t einer P r o b l e m -

2 1 B e i s p i e l s w e i s e w i r d das drohende Vers iegen bestimmter produktionsnot 
w e n d i g e r Rohstoffquellen von den betroffenen U n t e r n e h m u n g e n eher als 
soziales P r o b l e m angesehen und führt eher zu problematisierenden u n d p r o 
blemlösenden Aktivitäten i m eigenen Haus , beim Staat oder i n der Öffentlich
keit (ζ. B . A n k u r b e l u n g der Forschungspolit ik) als e twa die F r a g e der b e s c h l e u 
nigten sozialen u n d technischen Produktvera l tung . V g l . dazu und z u den 
R e a k t i o n s w e i s e n der U n t e r n e h m u n g auch Picot (1975), S. 6 und 9 ff. U b e r -
legungen z u m R e l e v a n z p r o b l e m K a p . I I I . 23. 

2 2 Z u r Notwendigkeit der Berücksichtigung dieser A r t von U m w e l t b e z i e h u n 
gen d u r c h die Betr iebswirtschafts lehre vgl . ζ. B . Wysocki (1966), S . 213 f. 

2 3 I n begrif f l icher A n l e h n u n g an Witte (1973). 

4 P i c o t 
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Stellung i m sozio-ökonomischen Bereich u n d d a m i t i h r e Bearbe i tungs 
n o t w e n d i g k e i t durch die U n t e r n e h m u n g abzuschätzen 2 4 — eine Schwie
r i g k e i t , die für wissenschaftliche Prob lemste l lungen häufig genauso g i l t 
w i e i n der prakt ischen U n t e r n e h m u n g s p o l i t i k . Dieses P r o b l e m , das die 
U m w e l t o r i e n t i e r u n g des Unternehmungsverha l tens u n d die Einschät
z u n g der Relevanz sozialer Umwel tbez iehungen noch zusätzlich e r 
schwert , dar f jedoch keineswegs zu einer A b k e h r v o n gesellschaftlichen 
Prozessen führen, sondern s te l l t zusätzliche Anforderungen an das In
formationssystem der Unternehmung. Z u m einen muß die U n t e r n e h 
m u n g i n t e r n i n der Lage sein, sich über veränderte ex terne A n f o r d e r u n 
gen bzw. E i n w i r k u n g e n auf die U m w e l t zu i n f o r m i e r e n , diese zu i n t e r 
p r e t i e r e n u n d auf i h r e Relevanz für das F o r d e r u n g s - u n d Unterstüt
zungsverha l ten der U m w e l t abzuschätzen. Die unternehmungsre l evante 
U m w e l t sollte sich z u m anderen über die sie betre f fenden Konsequenzen 
des Unternehmungsverha l tens e in B i l d machen können 2 5 . 

4. Merkmale gegenwärtiger Vorschläge für eine umwelt 
orientierte Ergänzung des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens 

Faßt m a n das Kräftefeld der Umwel tbez iehungen , i n n e r h a l b dessen 
strategische u n d a d m i n i s t r a t i v e Unternehmungsentscheidungen ge t ro f 
f e n w e r d e n u n d welches den Rahmen für den U n t e r n e h m u n g s e r f o l g ab 
g i b t , i n der dargelegten Weise auf, so w i r d deut l i ch , daß die Er fo lgsana 
lyse sich n icht a l l e in auf die B e u r t e i l u n g u n m i t t e l b a r e r m a r k t l i c h e r 

— ^ Zahlungsströme beschränken k a n n . [ 2 u den klassischen I n s t r u m e n t e n der 
E r f o l g s e r m i t t l u n g muß m i t H i l f e des Informat ionssystems eine Ana lyse 
der j en igen er fo lgsre levanten Umwel tbez iehungen ermöglicht werden , 
d ie üblicherweise i m Rahmen m a r k t l i c h e r Transakt i onen n i cht d o k u m e n 
t i e r t w e r d e n . Diese I n f o r m a t i o n e n dienen der I n t e r p r e t a t i o n v o n U r s a 
chen oder Hindernissen des m a r k t l i c h e n Erfolges. Zug le i ch unterstützen 
sie die B e u r t e i l u n g , i n w i e w e i t andere, für die U n t e r n e h m u n g wicht ige 
G r u p p e n dadurch „Erfolg" hat ten , daß i h r e Interessen d u r c h die U n t e r 
nehmungsaktivitäten m i t t e l b a r oder u n m i t t e l b a r gefördert oder b e h i n 
d e r t w u r d e n , u n d welche Konsequenzen sich daraus möglicherweise für 
d ie künftige E r f o l g s e n t w i c k l u n g der Betr i ebswir tscha f t ergeben. Es geht 
also u m eine systematischere Erfassung der I n f o r m a t i o n e n , die für die 
E n t w i c k l u n g der T e i l u m w e l t e n I I I u n d I V i n A b b i l d u n g 5 v o n Bedeu 
t u n g s ind . 

2 4 V g l . ζ. B . z u r r a u m - z e i t l i c h e n und erfahrungsabhängigen W a n d e l b a r k e i t 
v o n E i n s t e l l u n g e n zu U m w e l t p r o b l e m e n die Arbei ten von W h i t e (1966), L o w e n -
t h a l (1966), K a t e s (1970) sowie K a p . I I I . 232. 

2 5 D i e s e r A s p e k t externer Rechenschaftslegung tritt jedoch i n der wei teren 
U n t e r s u c h u n g zugunsten des Problems der internen, unternehmungspol i t i schen 
G e w i n n u n g von erweiterten Informationen für die E r f o l g s a n a l y s e i n den H i n 
t e r g r u n d . 



4. Vorschläge f. eine umweltorientierte Ergänzung d. Rechnungswesens 51 

I n den vergangenen J a h r e n ist eine große Z a h l v o n Vorschlägen für 
eine d e r a r t i g e E r w e i t e r u n g des i n t e r n e n u n d des externen I n f o r m a t i o n s 
wesens p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r U n t e r n e h m u n g e n gemacht w o r d e n . E i n e 
ausführliche D a r l e g u n g dieser Vorschläge k a n n h ier unterb le iben , da 
die meisten schon an anderer Stel le ausführlich zusammengestel lt u n d 
i n den Grundzügen d i s k u t i e r t w u r d e n 1 . Z w a r gründen die Entwürfe d u r c h 
w e g n i cht e x p l i z i t au f organisationstheoretischen Überlegungen zur U n 
t e r n e h m u n g s p o l i t i k , w i e sie zuvor entwicke l t w u r d e n . Sie dienen jedoch 
ausnahmslos d e m Zweck, die politische Bez iehungss t ruktur i m Sinne der 
T e i l u m w e l t e n I I I u n d I V zwischen der U n t e r n e h m u n g u n d der Gese l l 
schaft aus i n f o r m a t i o n s w i r t s c h a f t l i c h e r Sicht zu gestalten u n d d a m i t 
den veränderten Ansprüchen i m Verhältnis zwischen der U n t e r n e h m u n g 
u n d i h r e n Interessengruppen besser zu entsprechen. I m folgenden so l len 
einige, für den w e i t e r e n Gang dieser A r b e i t wesentl ich erscheinende 
Aspekte dieser N e u e n t w i c k l u n g e n aufgegr i f f en werden . D a m i t sol len die 
theoretischen A n s a t z p u n k t e , m i t deren H i l f e eine stärkere U m w e l t o r i e n 
t i e r u n g des be t r i ebswir t s cha f t l i chen Informationssystems gel ingen so l l , 
s ichtbar gemacht u n d den w e i t e r e n Untersuchungen zur G e w i n n u n g u n -
ternehmungsbezogener U m w e l t i n f o r m a t i o n e n zugrunde gelegt w e r d e n . 

41. Forschungsinteressen an der Entwicklung 
gesellschaftsbezogener Rechenwerke 

Die u n t e r Bezeichnungen w i e „Gesellschaftsbezogene U n t e r n e h m e n s 
r e c h n u n g " 2 , „Gemeinwirtschaftliche Er fo lgsrechnung" 3 , „Sozialbilanz" 4 , 
„Umweltrechnungslegung" 5 , „Corporate Social A c c o u t i n g " 6 , „Corporate 
Social A u d i t " 7 , „Total Per formance Measurement " 8 , „Corporate Social 
P e r f o r m a n c e " 9 u n d ähnlichen B e g r i f f e n entwicke l ten Konzept ionen b a 
sieren insgesamt au f den bereits w e i t e r oben beschriebenen 1 0 Überlegun
gen zur Unvollständigkeit der klassischen betr iebswirtschaf t l i chen E r 
fo lgsrechnung. I h r e E n t w i c k l u n g ist jedoch eher sozialethisch, rechnungs-

1 V g l . die Z u s a m m e n f a s s u n g e n , Ubersichten u n d Bibl iographien von A m e r i 
c a n A c c o u n t i n g A s s o c i a t i o n (1973), (1974), (1975), B a r n e t t / C a l d w e l l (1974), B a u e r / 
F e n n (1972), Betr iebswirtschaf t l icher Ausschuß (1975), B r a u n (1974), Brockhof f 
(1975), D i e r k e s (1974), D i e r k e s / B a u e r (1973), E i c h h o r n (1974 a), Heig l (1974), 
N a t i o n a l Assoc iat ion of Accountants (1974), Wysocki (1975). 

2 V g l . E i c h h o r n (1974 a), H a r t m a n n (1974). 
3 V g l . E i c h h o r n (1974). 
4 V g l . D i e r k e s (1974), S T E A G A G (1973), Wysocki (1975), Z i e h m (1974). 
5 V g l . H e i g l (1974), B r a u n (1974). 
0 V g l . D i e r k e s / B a u e r (1973). 
7 V g l . B a u e r / F e n n (1972). 
8 V g l . B r u m m e t (1973). 
9 V g l . N a t i o n a l Assoc iat ion of Accountants (1974). 
1 0 V g l . oben A b s c h n i t t 12. 
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technisch-pragmatisch u n d wohlfahrtsökonomisch m o t i v i e r t . Dement 
sprechend w e r d e n die Forschungsinteressen, die h i n t e r den verschiede
n e n Entwürfen zur Vervollständigung des (stets) unvollständigen A b b i l 
dungs ins t ruments „betriebliches Rechnungswesen" stehen, unterschied
l i c h akzentu ier t . 

E s zeigt sich i n manchen Vorschlägen eine enge A n l e h n u n g a n die P r i n z i p i e n 
der „gesellschaftlichen V e r a n t w o r t u n g des Management " u n d der „Umorientie-
r u n g der U n t e r n e h m u n g e n " . Mit diesen u n d ähnlichen ethischen M a x i m e n w i r d 
die G r u n d s t r u k t u r des neuen Informationsinstruments begründet. Die T a t 
sache, daß Manager u n d Verbandsrepräsentanten über soziale Probleme und 
A u f g a b e n sprechen u n d Ressourcen dafür bereitstellen, w i r d nicht als v e r 
ändertes M i t t e l - Z w e c k - V e r h a l t e n erkannt , sondern als inhalt l iche Verände
r u n g des unternehmerischen Zie lsystems i m R a h m e n des gegebenen m a r k t 
wirtschaft l ichen Wirtschaftssystems interpret iert 1 1 . A u s dieser G r u n d h a l t u n g 
w i r d eine Konzeption entwickelt , der weitreichende F u n k t i o n e n zukommen 
s o l l e n : 

„Die unter dem Schlagwort ,Sozialbi lanz ' vorgestellten Konzepte bilden d a 
m i t die ersten Ansätze von mikro - inst i tut ionalen Veränderungen in Richtung 
auf eine Fortentwicklung der dezentralen marktwirtschaft l ichen Ordnung, die 
— n u r u n v o l l k o m m e n i n dem Begri f f ,humaner K a p i t a l i s m u s ' erfaßt — auf der 
gesamtgesellschaftlichen E b e n e versucht, die F o r d e r u n g e n nach verstärkter 
Berücksichtigung nicht-ökonomischer Werte, nach m e h r Dezentral isat ion der 
E n t s c h e i d u n g , nach stärkerer Berücksichtigung der zunehmenden Bedürfnisse 
der I n d i v i d u e n , nach Part iz ipat ion u n d S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g unter Beachtung 
gesamtgesellschaftlicher Belange i n den G e s a m t r a h m e n des Wirtschaftssystems 
z u integrieren. Wie weit es gelingen w i r d , diesen qual i tat iven S p r u n g in der 
E n t w i c k l u n g unseres Gesel lschaftssystems erfolgreich abzuschließen, hängt im 
wesent l ichen von der Innovationsfreudigkeit der U n t e r n e h m u n g e n i m Hinbl ick 
auf diese Konzepte a b 1 2 . " 

A n d e r e Forscher u n d Interpreten betonen weniger s tark die e t h i s c h - n o r m a 
t ive Ordnungsfunkt ion der neuen Rechnungsinstrumente , sondern die aktuelle 
Hi l fes te l lung der Wissenschaft für die P r a x i s , die sich angesichts der immer 
m e h r ins Gewicht fal lenden Unzulänglichkeiten des klassischen Rechnungs 
w e s e n s zu einer umfassenderen Erfolgsbeurtei lung gezwungen sieht. Dabei 
könne oder müsse auf theoretische F u n d i e r u n g e n weitgehend verzichtet w e r 
den, u m die Implement ierung von prakt ischen Lösungen für die individuel len 
Fälle voranzutreiben. T y p i s c h für diesen betont pragmatischen Standpunkt, 
der für die amerikanische Wissenschaftspraxis auf diesem Gebiet charakte 
r i s t i sch erscheint und der die V i e l z a h l der vorhandenen ad hoc-Vorschläge 
u n d F a l l s a m m l u n g e n ohne besondere theoretische F u n d i e r u n g oder p r a k t i 
sches „follow u p " erklärt, s ind etwa folgende A u s s a g e n : 

" T h e purpose of this research is not to advance abstract academic knowledge, 
but to facilitate the course of the firm through its present period of stress, and 
especia l ly to develop the art of social accounting as an instrument of that 
t r a n s i t i o n 1 3 . " 

" A t this stage, each company w i l l be pretty much on its o w n in starting up 
a n (corporate socia l ; A . d. V . ) audit. T h e r e is very l ittle l i terature to guide b u s i -

1 1 E x e m p l a r i s c h dafür D i e r k e s (1974), S . 47 ff. 
1 2 D i e r k e s (1974), S. 194. 
1 3 B a u e r (1973), S. 404. 
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ness i n m a n y of the choices they w i l l have to m a k e and the things they w i l l 
h a v e to do. F o r some things they w i l l have in house expertise and there are a 
few people around w h o h a v e accumulated some experience. . . . T h e d e v e l o p 
ment of a useful body of l i terature is l i k e l y to be difficult because of the v a r i e t y 
of tasks in the audit and the m y r i a d of c ircumstances that must be t a k e n into 
c o n s i d e r a t i o n 1 4 . " 

" W e must accept rather t h a n avert the r i s k s inherent i n movement into the 
n e w fields, even at the expense of being considered social accounting act iv ists . 
T h e need for us to develop n e w analyt ica l tools to deal w i t h broader m e a s u r e 
ment constructs is urgent. W e m a y not even be able to w a i t the order ly 
development of a t a x o n o m y 1 5 . " 

E i n e den genannten Auffassungen entgegenstehende Position w i r d v o n e iner 
anderen, erst in jüngster Zeit intensivierten Richtung eingenommen. D e r M a n 
gel a n veral lgemeinernder theoretischer G r u n d l e g u n g u n d die häufig zu beob
achtende Interesseneinseit igkeit der vorhandenen Ansätze w e r d e n beklagt 
u n d i n Rückschlüsse für die E n t w i c k l u n g der eigenen wohlfahrtsökonomischen 
F o r s c h u n g umgearbeitet : 

B e i den vorliegenden Konzepten „resultiert aus dem Streben nach u n m i t t e l 
b a r e r A n w e n d b a r k e i t ein Theorieverzicht mit dem E r g e b n i s einer V e r n a c h 
lässigung wesentl icher N u t z e n - u n d Kostenbestandtei le . Schließlich finden auch 
Einzelinteressen . . . Berücksichtigung", w e i l eine umfassende D a r s t e l l u n g der 
sozialen K o s t e n betrieblicher Betätigung unterble ibt 1 6 . E s läßt sich nämlich 
feststellen, daß i n den amerikanischen Ansätzen „vor a l lem dort über g e s e l l 
schaftliche K o s t e n berichtet w e r d e n soll, wo der U n t e r n e h m u n g nicht m i n d e r 
große Belastungen durch Genehmigungspflichten, Auflagen, Richtwerte , A b g a 
ben u n d Strafen e r w a c h s e n " 1 7 . 

Stattdessen sollten für eine erweiterte Erfo lgsrechnung ,die für U n t e r n e h 
m e n generell gültigen gesellschaftsbezogenen Erfolgsgrößen untersucht u n d i n 
F o r m einer gemeinwirtschaft l ichen Erfo lgsrechnung geordnet w e r d e n , die a n 
die erwerbswirtschaft l iche G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g anknüpft u n d sie 
ergänzt". . . . „Methodisch w i r d von den wohlfahrtsökonomischen Überlegun
gen z u r M a x i m i e r u n g des gesellschaftlichen Gesamtnutzens ausgegangen u n d 
der Wohlfahrtsbeitrag von U n t e r n e h m u n g e n deduktiv zu ermitteln v e r s u c h t 1 8 . " 

D e n dre i h ier vere infacht skizzierten Richtungen der Forschungsinteres 
sen a n einer e r w e i t e r t e n Erfo lgsrechnung ist eines gemeinsam: Sie v e r 
suchen m i t z u m T e i l unterschiedl ichen I n t e n t i o n e n u n d M e t h o d e n V o r -
u n d Nachteile , die a u f g r u n d der Unternehmungstätigkeit der gese l l 
schaftl ichen U m w e l t erwachsen u n d die sich n icht i m klassischen Rech
nungswesen widerspiege ln , zu erfassen u n d m i t H i l f e eines f o r m a l e n I n 
f o rmat i ons ins t ruments für unternehmungs in terne und/oder u n t e r n e h 
mungsexterne Entscheidungsträger verfügbar u n d soweit w i e möglich 
auch rechenbar zu machen. Es geht i h n e n also — i n der Sprache der 
ökonomischen Theor ie ausgedrückt — l e t z t l i ch d a r u m , die externen Ef-

1 4 B a u e r (1974), S . 90. 
1 5 A m e r i c a n Account ing Association (1974), S . 102. 
1 6 E i c h h o r n (1975), S . 148 f. 
1 7 E i c h h o r n (1974 a), S . 76. 
1 8 E i c h h o r n (1974), S. 8, 9. 
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fekte der Unternehmungsaktivitäten zu erkennen und informatorisch 
aufzubereiten. Wählt m a n eine w e i t e D e f i n i t i o n für den B e g r i f f der e x 
t e r n e n E f f ek te , so lassen sich nämlich al le v o n den verschiedenen A u t o 
r e n vorgeschlagenen e inzubeziehenden Bereiche u n t e r diesen B e g r i f f 
fassen: 

" A n e x t e r n a l economy (diseconomy) is a n event w h i c h confers a n appreciable 
benefit (inflicts a n apprec iable damage) on some person or persons w h o w e r e 
not fu l ly consenting part ies i n reaching the decis ion or decisions w h i c h l e d 
d irect ly or i n d i r e c t l y to the event i n q u e s t i o n 1 9 . " 

M a n k a n n d a v o n ausgehen, daß sich die monetäre Seite der m a r k t 
l i chen T r a n s a k t i o n e n i m wesent l i chen i m klassischen Rechnungswesen, 
insbesondere i n der E r f o l g s r e c h n u n g , niederschlägt u n d daß die Höhe 
der v o m M a r k t empfangenen bzw . a n den M a r k t geleisteten Z a h l u n g e n 
zugleich das Ausmaß des Konsens über N u t z e n u n d K o s t e n der T r a n s 
a k t i o n zwischen den T r a n s a k t i o n s p a r t n e r n u n t e r den j e w e i l i g e n M a r k t 
bed ingungen absteckt. D e m n a c h b i l d e n a l le darüber hinausgehenden 
W a h r n e h m u n g e n v o n V o r - u n d Nachte i l en d u r c h die an P r o d u k t i o n u n d 
T r a n s a k t i o n e n b e t e i l i g t e n bzw. d a v o n be t ro f f enen I n d i v i d u e n u n d G r u p 
pen das P o t e n t i a l der e x t e r n e n E f f e k t e (vorausgesetzt, daß diese V o r 
oder Nachte i le n i c h t au f andere Weise k o m p e n s i e r t oder v o n der U n t e r 
n e h m u n g s u m w e l t gewünscht w u r d e n ) 2 0 . 

D i e Theor ie der e x t e r n e n E f f e k t e , d ie e x p l i z i t oder i m p l i z i t a l l en V o r 
schlägen für eine e r w e i t e r t e E r f o l g s r e c h n u n g zugrunde l i e g t 2 1 , erstreckt 
sich d a m i t auf j e n e n Bere i ch der U n t e r n e h m u n g s u m w e l t , dessen u n t e r 
nehmungspo l i t i sche B e d e u t u n g ständig wächst u n d über den, w i e d ie 
organisat ionstheoret ische I n t e r p r e t a t i o n w e i t e r oben ergab, zusätzliche 
systematische I n f o r m a t i o n e n g e w o n n e n w e r d e n müssen. Es ist deshalb 
nahel iegend, sich m i t den p r i n z i p i e l l e n Möglichkeiten u n d P r o b l e m e n 
dieses Ansatzes u n d der d a r a u f au fbauenden Rechnungsentwürfe v e r 
t i e f t zu befassen, u m S c h w i e r i g k e i t e n u n d Weiterentwicklungsansätze 
für die B e r e i t s t e l l u n g unternehmungsbezogener U m w e l t i n f o r m a t i o n e n 
i m D e t a i l zu e rkennen . B e v o r dieser A u f g a b e i m z w e i t e n u n d d r i t t e n 
K a p i t e l nachgegangen w i r d , ist i n den fo lgenden G l i e d e r u n g s p u n k t e n 

1 9 Meade (1973), S . 15; vg l . z u d ieser w e i t e r e n Begri f fs fassung, die sowohl 
marktmäßige als auch außermarktmäßige externe Ef fekte umfaßt, ferner 
V i n e r (1931), S c i t o v s k y (1954), W o r c e s t e r (1969). 

2 0 V g l . z u r näheren begrif f l ichen Erläuterung u n d zu den A b g r e n z u n g s p r o 
b l e m e n unten A b s c h n i t t 5 sowie K a p . I I . u n d I I I . 

2 1 D a s zeigt sich d a r i n , daß p r a k t i s c h durchgehend von sozialen K o s t e n u n d 
Nutzen , von außermarktlichen B e z i e h u n g e n , v o n Externalitäten, von N u t z e n 
saldo, Nettonutzen, e x t e r n e n V o r - u n d Nachtei len etc. i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
Vorschlägen z u e iner u m w e l t o r i e n t i e r t e n E r w e i t e r u n g der u n t e r n e h m e r i s c h e n 
Rechenschafts legung gesprochen w i r d — alles D e n k k a t e g o r i e n , die sich aus der 
T h e o r i e der e x t e r n e n E f f e k t e her le i ten . V g l . ζ. B . A m e r i c a n A c c o u n t i n g A s s o 
c iat ion (1973), (1974), (1975), B r u m m e t (1973), D i e r k e s (1974), E i c h h o r n (1974), 
(1974 a), (1975), E s t e s (1972), L i n o w e s (1973). 
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n o c h e i n e r s t e r E i n b l i c k i n d i e E i g e n a r t d e r v o r l i e g e n d e n Entwürfe n o t 
w e n d i g , u m i h r e A u s g a n g s b a s i s b e s s e r z u v e r s t e h e n . 

42. Freiheitsgrade der Gestaltung gesellschaftsbezogener Rechenwerke 

D e r w e i t e B e r e i c h möglicher e x t e r n e r E f f e k t e s t e l l t d a s „ A u s g a n g s -
m a t e r i a l " für d i e e r w e i t e r t e Rechnungsführung d a r . E r m u ß so a b g e 
g r e n z t u n d g e o r d n e t w e r d e n , daß d i e B e d e u t u n g d e r U n t e r n e h m u n g s 
tätigkeit für d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n G r u p p e n d a r g e s t e l l t u n d b e u r t e i l t 
w e r d e n k a n n . E s l e u c h t e t e i n , daß s i c h für d i e S t r u k t u r i e r u n g d e r a u ß e r -
m a r k t l i c h e n V e r f l e c h t u n g e n vielfältige f o r m a l e u n d m a t e r i e l l e G e s t a l 
tungsmöglichkeiten z u m Z w e c k e d e r Ergänzung d e r E r f o l g s r e c h n u n g 
b i e t e n . 

E i n e L i s t e möglicher F r a g e s t e l l u n g e n , m i t d e r e n H i l f e die extern re
levanten Aktivitäten der Unternehmung u m r i s s e n w e r d e n könnten, h a t 
W y s o c k i e n t w o r f e n ; s i e w i r d i m f o l g e n d e n m i t e i n e r Ergänzung w i e d e r 
g e g e b e n , w o b e i p o s i t i v e E f f e k t e m i t ( + ) u n d n e g a t i v e m i t (—) g e k e n n 
z e i c h n e t s i n d . 

„— Gesta l tungen , die über das recht l ich ( tar i fvertragl ich etc.) vorgegebene 
Mindestmaß h i n a u s g e h e n ( + ) oder es u n t e r s c h r e i t e n (—). 

„— Gesta l tungen , die über das recht l ich ( tari fvertragl ich) etc.) vorgegebene 
Mindestmaß h i n a u s g e h e n ( + ) oder es u n t e r s c h r e i t e n (—). 
i . d. R . n u r negat ive Beiträge ergeben. 

— Gesta l tungen , die entsprechende G e s t a l t u n g e n v e r g l e i c h b a r e r U n t e r n e h 
m u n g e n über- b z w . u n t e r s c h r e i t e n ( + / — ) . 

— Gesta l tungen , die interne oder e x t e r n e P l a n v o r h a b e n über- bzw. u n t e r 
schreiten ( + / — ) . 

— Gesta l tungen , die über das gese l l schaf t l i ch für er forder l ich Gehaltene* 
h i n a u s g e h e n ( + ) oder es u n t e r s c h r e i t e n (—). 

— L e i s t u n g e n , die ohne speziel le G e g e n l e i s t u n g e n gewährt ( + ) oder d u r c h 
das U n t e r n e h m e n i n A n s p r u c h g e n o m m e n w e r d e n (—). 

— Maßnahmen, die z u r L e i s t u n g s e r s t e l l u n g nicht er forder l ich s i n d ( + ). 
— A u f n a h m e al les dessen, w a s z u r Zei t i m besonderen öffentlichen B l i c k f e l d 

l i e g t 2 2 . " 
— Preisgesta l tungen , die die i n d i v i d u e l l e Z a h l u n g s b e r e i t s c h a f t der A b n e h 

m e r u n t e r s c h r e i t e n ( + ) b z w . F a k t o r e n t g e l t e , die die Zahlungsberei tschaf t 
schaff des U n t e r n e h m e n s u n t e r s c h r e i t e n ( — ) 2 3 . 

D i e s e Aufzählung , d e r e n F r a g e n s i c h g e g e n s e i t i g ergänzen, läßt s i c h 
a l s e i n e h e u r i s t i s c h e H i l f e a u f f a s s e n , m i t d e r d i e V i e l f a l t d e r möglichen 
e i n z u b e z i e h e n d e n P h ä n o m e n e s i c h t b a r w e r d e n k a n n . W i e d i e m i t i h r e r 
H i l f e g e f u n d e n e n U m w e l t b e z i e h u n g e n e i n g e s t u f t u n d a u f i h r e Berück
sichtigungsbedürftigkeit b e u r t e i l t w e r d e n können, s t e l l t e i n zusätzliches 

2 2 W y s o c k i (1975), S . 207. 
2 3 V g l . E i c h h o r n (1974), S . 19 ff. 
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Relevanzproblem d a r 2 4 . Z u r K o n k r e t i s i e r u n g der e r w e i t e r t e n Rechnung 
bedarf es f erner e iner G l i e d e r u n g der Ursache- u n d Wirkungsbere i che 
unternehmungsbezogener e x t e r n e r E f f e k t e . 

A l s betriebliche Ursachenbereiche k o m m e n zunächst die b e t r i e b s w i r t 
schaftl ichen F u n k t i o n e n i n Be t racht , die sich untersch ied l i ch t i e f g l i e d e r n 
lassen. Z u m Beispie l h a t T o a n 2 5 zwöl f re l evante F u n k t i o n e n untersucht ; 
E i c h h o r n 2 6 nennt acht Aktivitätsbereiche. D i e be i e iner solchen f u n k t i o 
na len Gl i ederung stets entstehenden Zurechnungsprob leme lassen sich 
u . U . auch dadurch bewält igen, daß m a n auf die v o n der Theor ie der K o 
stenrechnung e n t w i c k e l t e n Konzepte der Bezugsgrößenhierarchien z u 
rückgreift 2 7 . Dadurch könnte die Z u r e c h e n b a r k e i t j e w e i l s au f der Ebene 
ansetzen, auf der sie noch gerade möglich ist . E ine durchgehende E i n t e i 
l u n g der Ursachenkomplexe a l l e i n nach f u n k t i o n e l l e n Tätigkeitsmerk
m a l e n würde u n t e r b l e i b e n zugunsten e iner d e m Verursachungs - oder 
Identitätsprinzip entsprechenden h i e r a r c h i s c h - f u n k t i o n a l e n Bereichs
g l i ederung . 

E ine ähnliche G e s t a l t u n g s v i e l f a l t w e i s t d ie O r d n u n g der Wirkungs
seite, d. h . der d u r c h die e x t e r n e n V o r - u n d Nachte i le be t ro f f enen Ge 
sellschaftsbereiche, auf . So w ie^d ie A b g r e n z u n g der organisatorischen 
Interessengruppen stets e in zweckabhängig zu lösendes P r o b l e m i s t 2 8 , 
so i s t auch i n diesem F a l l e die E i n t e i l u n g n u r be i sp ie lha f t zu d i s k u t i e r e n . 
B r a u n 2 9 g l i eder t die Adressaten der U m w e l t i n f o r m a t i o n e n i n e igenver 
pfl ichtete Interessenten ( M i t g l i e d e r der U n t e r n e h m u n g , K r e d i t g e b e r , 
M a r k t t e i l n e h m e r ) u n d gemeinverp f l i chte te Interessenten (staatliche O r 
gane, Wissenschaft, Bevölkerung) . E ine A u f t e i l u n g der Interessenten i n 
egoistische u n d a l tru is t i sche G r u p p e n dürfte jedoch p r a k t i s c h k a u m m ö g 
l i ch sein. He igLs ieht die S c h w i e r i g k e i t e n , die sich aus der R o l l e n v i e l f a l t 
der Adressaten ergeben können. E r führt m i t d e m H i n w e i s , „daß I n t e r e s 
senten nebeneinander, m i t t e l b a r u n d u n m i t t e l b a r u n t e r verschiedenen 
Benennungen erscheinen können (ζ. B . e in Gläubiger als Inves tor u n d 
L i e f e r a n t , dabei als Outs ider oder I n s i d e r ) " 3 0 sechs Interessengruppen 
für U m w e l t i n f o r m a t i o n e n auf : A n t e i l s e i g n e r , Gläubiger, A r b e i t n e h m e r , 
A b n e h m e r u n d L i e f e r a n t e n , U n t e r n e h m e n s l e i t u n g , Öffentlichkeit. T o a n 3 1 

g l i eder t die Wirkungsse i t e i n „Impacts on H u m a n P u b l i c " u n d „Impacts 
on Phys i ca l Cond i t i ons " u n d faßt u n t e r erstere die Belegschaft, V e r -

2 4 Ausführlichere Überlegungen d a z u i n K a p . I I I . 23. 
2 5 V g l . T o a n (1973), z u s a m m e n f a s s e n d S . 344. 
2 8 V g l . E i c h h o r n (1974 b), S . 114. 
2 7 V g l . dazu H e i n e n (1974 a), S . 481 ff. sowie v o r a l l e m R i e b e l (1972) pass im. 
2 8 V g l . ζ. B . K a p p l e r (1972), S . 144 ff. 
2 9 V g l . B r a u n (1974), S . 25 ff. 
3 0 H e i g l (1974), S. 2269. 
3 1 V g l . T o a n (1973), S . 344. 
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käufer, Händler, E n d a b n e h m e r , Eigentümer, u n m i t t e l b a r e Nachbarn , I 
staatl iche Ste l l en , a l lgemeine Öffentlichkeit, M i n d e r h e i t e n ; u n t e r die ; 
zweite K a t e g o r i e s u b s u m i e r t er die (ökologische) U m w e l t , die n i c h t e r - j 
neuerungsfähigen Ressourcen u n d die städtische I n f r a s t r u k t u r . j 

Diese k u r z e Gegenüberstel lung verschiedener Einteilungsmöglichkei
ten v o n unternehmungsbezogenen Verursachungsbereichen u n d v o r a l 
l e m von W i r k u n g s f e l d e r n macht den großen S p i e l r a u m deut l i ch , den die 
f o rmale u n d d a m i t auch die m a t e r i e l l e Ausges ta l tung der e r w e i t e r t e n 
Er fo lgsrechnung eröffnet. F e r n e r zeigt sich, daß die Befürworter e iner 
gesellschaftsbezogenen E r f o l g s r e c h n u n g i m p l i z i t von dem k o a l i t i o n s 
theoretischen In te ressengruppenmode l l der U n t e r n e h m u n g ausgehen. Es 
dürfte — fa l l s ke ine of f iz ie l le K o d i f i z i e r u n g oder sonstige K o n t r o l l e n 
vor l i egen — i m wesent l i chen v o n den W e r t v o r s t e l l u n g e n der Gestal ter 
des I n f o r m a t i o n s i n s t r u m e n t s abhängen, welche S t r u k t u r i e r u n g v e r w i r k 
l i c h t w i r d . 

Ursache- u n d W i r k u n g s b e r e i c h e lassen sich i n einer Matrix zusam
menfassen. A b b i l d u n g 7 zeigt die v o n T o a n entwicke l t e M a t r i x zugleich 
m i t den S c h w e r p u n k t e n , auf denen bisher die of f iz iel le u m w e l t o r i e n 
t i e r t e B e r i c h t e r s t a t t u n g v o n amer ikan ischen Großunternehmen l i e g t 3 2 . 

Area o f 
Business P o l i c y 

and P r a c t i c e 

Area o f Impact 

On "Human P u b l i c s " 
On Phys i ca l 
C o n d i t i o n s 

Corporate M i s s i o n 

Products -Serv i ces 

Product Design 

Manu f a c t u r i n g 

ο 2 2 
W 3· < 

c w i 
w- Ο 3 
Ο κ r t 

Marke t i n g 

Purchasing 

O r g a n i z a t i o n and Personnel 

Research and Development 
m. 

Economic Performance 

E t c . 

C o n t r i b u t i o n s 

Community Programs 
I S u b s t a n t i a l R e p o r t i n g L o s e Repor t ing 

Abb. 7. Matrix der betr iebswirtschaft l ichen U m w e l t b e z i e h u n g e n und S c h w e r 
punkte gegenwärtiger e x t e r n e r Berichtstätigkeit n a c h T o a n 

3 2 V g l . T o a n (1973), S . 344; eine ähnliche M a t r i x bei E i c h h o r n (1974 a), S . 108, 
L i t t m a n n (1974), S . 37. 
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E i n w e i t e r e r F r e i h e i t s g r a d der G e s t a l t u n g einer u m w e l t o r i e n t i e r t e n 
—^ Erfo lgsanalyse l i e g t i n der Wahl des Meßniveaus für die zu erfassenden 

U m w e l t e f f e k t e . B e i e iner n o m i n a l e n Messung w i r d l ed ig l i ch beschrie
ben, ob ein b e s t i m m t e r E f f e k t au fge t re ten ist oder n i ch t (ζ. B . C O - E m i s -
s ionen: j a /ne in ) . B e i der o r d i n a l e n Messung w i r d e i n rangmäßiger V e r 
gle ich g le i chart iger Größen ermöglicht (ζ. B . CO-Emiss ionen ger inger als 
i m V o r j a h r ) . D i e k a r d i n a l e Messung v e r m a g das Ausmaß der Größen 
u n d die Höhe des Abstandes zwischen z w e i Vergleichsgrößen anzugeben 
(ζ. B . x-kg bzw. x-°/o S t e i g e r u n g der CO-Emissionen) . D i e monetär-kar
d ina le Messung e r l a u b t schließlich die geldmäßige B e w e r t u n g u n d die 
V e r r e c h n u n g verschiedener e x t e r n e r E f f e k t e (ζ. B. x - k g CO-Emissionen 
bedeuten y - D M externe [soziale] Kos ten , x - A u s b i l d u n g s k u r s e bedeuten 
y - D M externe [soziale] L e i s t u n g e n oder Nutzen) . Jede A r t der Messung 
k a n n d u r c h e inen q u a l i t a t i v - v e r b a l e n , i n t e r p r e t i e r e n d e n Erläuterungs
ber i cht begle i tet u n d ergänzt w e r d e n . 

I n der Regel i s t d a m i t zu rechnen, daß die V i e l f a l t der e x t e r n e n Ef fekte 
n u r auf verschiedenen Meßniveaus erfaßt w e r d e n k a n n 3 3 . A u s nahe l i e 
genden Gründen ( I n t e g r i e r b a r k e i t i n das monetäre betr ieb l i che Rech
nungswesen; V e r g l e i c h b a r k e i t , S a l d i e r b a r k e i t der E f f e k t e ; E r l e i c h t e r u n g 
der Lenkungsentsche idungen) w i r d „als ideale G e s t a l t u n g s f o r m . . . die 
rechnerische Er fassung u n d D a r s t e l l u n g sämtlicher gesellschaftl icher 
u n d physischer U m w e l t b e z i e h u n g e n eines U n t e r n e h m e n s i n F o r m einer 
sozialen Er fo lgs rechnung , gegebenenfal ls ergänzt u m eine dazugehörige 
Beständebilanz, vers tanden . Das Ergebn is e iner solchen Rechnung wäre 
e in ,Sozialsaldo', der — i n G e l d e i n h e i t e n ausgedrückt — zur K o r r e k t u r 
des herkömmlichen Jahreser fo lgs b e n u t z t w e r d e n könnte, u n d z w a r nach 
der Bez iehung : Jahreser f o lg des herkömmlichen Abschlusses + / — S a l d o 
der Soz ia lrechnung = i n G e l d e i n h e i t e n ausgedrückter Gesamtbe i t rag des 
U n t e r n e h m e n s zu seiner U m w e l t . U m diesem A n s p r u c h zu genügen, 
müßten Wege ge funden w e r d e n , auf denen sämtliche v o n dem U n t e r 
n e h m e n ausgehenden gesel lschaft l ichen N u t z e n s t i f t u n g e n (Nutzenent 
gänge) erfaßt, m i t H i l f e k a r d i n a l e r Meßverfahren gemessen u n d i n G e l d -

; großen t r a n s f o r m i e r t (bewertet ) w e r d e n können 3 4 . " 

E i n e r der konsequentesten V e r t r e t e r e iner solchen monetär-kardina
l e n K o n z e p t i o n i s t E i c h h o r n 8 5 . E r gründet seinen E n t w u r f e iner gemein
wirtschaftlichen Erfolgsrechnung bzw. e iner gesellschaftsbezogenen U n 
ternehmensrechnung e x p l i z i t au f das K o n z e p t der e x t e r n e n E f f e k t e . Die 

3 3 Z u m M e ß - u n d B e w e r t u n g s p r o b l e m vgl . ausführlich K a p . I I I . 3. 
3 4 W y s o c k i (1975), S . 209 f. 
3 5 E i c h h o r n hat seine V o r s t e l l u n g e n i n z w e i selbständigen S c h r i f t e n (1974) 

u n d (1974 a) (zugleich als G u t a c h t e n für die K o m m i s s i o n für wirtschaft l ichen 
u n d sozialen W a n d e l ) , ferner auf der letzt jährigen T a g u n g des V e r b a n d e s der 
H o c h s c h u l l e h r e r für B e t r i e b s w i r t s c h a f t (1975) u n d in e i n e m k l e i n e r e n B e i t r a g 
(1974 b) z u r D i s k u s s i o n gestellt. 
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Vorschläge der meis ten anderen A u t o r e n bauen jedoch ebenfal ls au f 
dieser theoret ischen Basis a u f 3 6 . U m für A u f b a u u n d A b l a u f der w e i t e 
ren A r b e i t e in möglichst k l a r s t r u k t u r i e r t e s Diskuss ionsmode l l z u g r u n 
de zu legen, w i r d sein Vorsch lag als p ro to typ i s cher E n t w u r f für eine 
u m w e l t o r i e n t i e r t e E r w e i t e r u n g der E r f o l g s b e t r a c h t u n g herangezogen. 
E r be inha l t e t i m P r i n z i p die Denke lemente der me i s ten anderen V o r 
schläge u n d b ie te t a u f g r u n d seiner K l a r h e i t u n d Geschlossenheit eine 
besonders umfassende, übersichtliche G r u n d l a g e zur H e r a u s a r b e i t u n g 
der p r i n z i p i e l l e n Möglichkeiten u n d Prob leme , denen sich eine Syste 
m a t i s i e r u n g , Er fassung u n d I n t e g r a t i o n der zusätzlichen e r f o l gs re l evan 
ten U m w e l t b e z i e h u n g e n gegenübersieht. D i e d a m i t v e r b u n d e n e n t h e o 
retischen u n d empir i s chen F r a g e n w u r d e n b i s lang k e i n e r umfassenden 
kr i t i s chen Diskuss ion unterzogen . E r s t w e n n festgeste l l t ist , welchen B e i 
t r a g der (we i t verstandene) E x t e r n e - E f f e k t e - A n s a t z zur Bewältigung 
einer u m w e l t o r i e n t i e r t e n E r f o l g s b e u r t e i l u n g zu l e i s ten v e r m a g , läßt sich 
die Frage nach den nötiger? u n d möglichen A l t e r n a t i v e n b e a n t w o r t e n . 
Die G r u n d g e d a n k e n dieses sowoh l auf theoretische S t r ingenz als auch 
auf empir ische U m s e t z b a r k e i t z ie lenden E n t w u r f s lassen sich a n h a n d 
der A b b i l d u n g e n 8 u n d 9 3 7 zusammenfassen. 

Die e r w e r b s w i r t s c h a f t l i c h e E r f o l g s r e c h n u n g ( A b b i l d u n g 8) erfaßt bis 
auf wenige A u s n a h m e n 3 8 n u r A u f w e n d u n g e n u n d Erträge, d. h . T r a n s 
akt i onen m i t monetären marktbezogenen Äquivalenten. „Die v o n der 
U n t e r n e h m u n g verursachten u n d v o n i h r e r U m w e l t ohne monetäre 
Entschädigung zu t r a g e n d e n Nachte i le b l e i b e n ebenso unberücksichtigt 
w i e die d u r c h die U n t e r n e h m u n g b e w i r k t e n u n d i h r e r U m w e l t u n e n t 
ge l t l i ch zugute k o m m e n d e n V o r t e i l e 3 9 . " A u s diesem G r u n d e ist eine E r 
gänzungsrechnung für die n i c h t erfaßten, die gesellschaftl iche B e d e u t u n g 
des U n t e r n e h m e n s jedoch s t a r k berührenden sozialen K o s t e n u n d N u t z e n 
aufzuste l len , d ie e n t w e d e r als Nebenrechnung oder als Verlängerung 
der herkömmlichen E r f o l g s r e c h n u n g durchgeführt w e r d e n k a n n . H i e r 
durch sol len die b i s lang f o r m a l unberücksichtigten er fo lgsre levanten 
U m w e l t b e z i e h u n g e n zwischen U n t e r n e h m u n g u n d Gesellschaft a b g e b i l 
det w e r d e n . D i e aus gesel lschaft l icher Sicht zu ver fo lgende Zielgröße 
des U n t e r n e h m e n s mißt dessen Gesamtnutzen , der sich aus dem t r a d i 
t i o n e l l e r m i t t e l t e n e r w e r b s w i r t s c h a f t l i c h e n G e w i n n einerseits u n d d e m 
sozialen N e t t o n u t z e n (Saldo der sozialen N u t z e n u n d Kosten) a n d e r e r 
seits zusammensetzt . 

3 6 V g l . Fußnote 21 dieses Abschnit ts . 
3 7 V g l . E i c h h o r n (1974), S . 16 u n d (1975), S . 155. I n den oben (Abschnitt 41.) 

angegebenen Q u e l l e n finden sich i m übrigen noch ke ine nähere D a r s t e l l u n g u n d 
D i s k u s s i o n v o n E i c h h o r n s Vorschlägen. 

3 8 Z u diesen zählen i n der i n t e r n e n E r f o l g s r e c h n u n g best immte k a l k u l a t o 
rische Größen w i e der U n t e r n e h m e r l o h n oder k a l k u l a t o r i s c h e Wagniskosten . 

3 9 E i c h h o r n (1975), S . 142, H e r v o r h e b u n g e n weggelassen. V g l . z u dieser P r o 
blematik auch H e i n e n / P i c o t (1974). 



E r w e r b s w i r t s c h a f t l i c h e -f gemeinwirtschaftl iche Erfo lgsrechnung Gesamterfolgsrechnung 

Erwerbswirtschaf t l i che 
Erfo lgsrechnung 

Gemeinwirtschaft l iche 
Erfolgsrechnung 

E i n b e z i e h u n g in die herkömmliche Erfo lgsrechnung 
durch 

Verlängerung Nebenrechnung 

Erwerbswirtschaf t l iche 
Erfo lgsrechnung 

A u f w e n 
dungen 

Erträge 

G e w i n n 

soziale 
K o s t e n 

soziale 
Nutzen 

Netto
nutzen 

I 

Gemeinwirtschaft l iche 
Erfo lgsrechnung 

A u f w e n 
dungen 

Erträge 

G e w i n n 

soziale 
K o s t e n 

soziale 
Nutzen 

Netto
nutzen 

Gesamtnutzen = G e w i n n + Nettonutzen 

A b b . 8. Z u s a m m e n h a n g zwischen erwerbs wirtschaft l ich er und gemeinwirtschaft l icher (gesellschaftsbezogener) 
Erfo lgsrechnung nach E i c h h o r n 
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Gesellschaftsbezogene Erfolgsrechnung 

Soziale K o s t e n Soziale N u t z e n 

Beschaffungsrenten für A b s a t z r e n t e n für 

F a k t o r A r b e i t s l e i s t u n g e n P r o d u k t A 
F a k t o r B e t r i e b s m i t t e l P r o d u k t Β 
F a k t o r Werkstof fe P r o d u k t C 
F a k t o r K a p i t a l P r o d u k t D 
F a k t o r U n t e r n e h m e r l e i s t u n g posit ive Beschaf fungsrenten 

negative A b s a t z r e n t e n 

Wert der negat iven e x t e r n e n E f f e k t e W e r t der posi t iven e x t e r n e n E f f e k t e 
auf auf 

Betriebsangehörige Betriebsangehörige 
private H a u s h a l t e u n d p r i v a t e H a u s h a l t e u n d 
U n t e r n e h m e n U n t e r n e h m e n 
öffentliche H a u s h a l t e öffentliche H a u s h a l t e 

sozialer Nettonutzen sozialer Nettoschaden 
als Saldo als S a l d o 

Abb. 9. S t r u k t u r e iner gesellschaftsbezogenen E r f o l g s r e c h n u n g nach E i c h h o r n 

Die soziale K o s t e n - N u t z e n - R e c h n u n g e iner U n t e r n e h m u n g ( A b b i l d u n g 
9) w i r d auf be iden Sei ten nach den gleichen P r i n z i p i e n geg l iedert : Z u 
nächst w i r d auf das ökonomische K o n z e p t der U n t e r n e h m e r - u n d K o n 
sumentenrente (h ier i n t e r p r e t i e r t als Beschaf fungs- u n d Absatzrente ) 
zurückgegriffen. D a d u r c h sol len die sozialen K o s t e n u n d die sozialen 
Nutzen der Beschaf fung v o n P r o d u k t i o n s f a k t o r e n u n d des Absatzes v o n 
Enderzeugnissen, also b isher n i c h t erfaßte K o m p o n e n t e n der m a r k t l i 
chen T r a n s a k t i o n e n b e s t i m m t w e r d e n (pekuniäre oder marktmäßige 
externe Ef fekte ) . I m v o r l i e g e n d e n F a l l geht es d a r u m , die über die j e 
wei ls bezahlten monetären E n t g e l t e h inausgehenden Wertschätzungen 
der eingesetzten Güter bzw. der v e r k a u f t e n Erzeugnisse als soziale K o 
sten bzw. soziale N u t z e n zu i d e n t i f i z i e r e n . Anschließend w e r d e n die v o n 
der P r o d u k t i o n au f andere W i r t s c h a f t s s u b j e k t e (Belegschaft, p r i v a t e 
Haushalte , U n t e r n e h m e n , öffentliche Hausha l te ) ausgehenden, b e i m 
Verursacher n i c h t monetär k o m p e n s i e r t e n V o r - u n d Nachte i le als außer-
m a r k t l i c h e U m w e l t b e z i e h u n g e n (technologische oder außermarktmäßige 
externe Ef fekte ) erfaßt u n d bewer te t . A u s der S a l d i e r u n g der be iden 
Seiten r e s u l t i e r t der soziale N e t t o n u t z e n (-schaden) 4 0 . 

4 0 E n t s p r e c h e n d dieser hor izonta len Z w e i t e i l u n g der vorgeschlagenen g e s e l l 
schaftsbezogenen E r f o l g s r e c h n u n g w i r d i n den folgenden K a p i t e l n I I u n d I I I 
die R e l e v a n z des A n s a t z e s v o n marktmäßigen u n d v o n außermarktmäßigen 
externen E f f e k t e n für eine E r w e i t e r u n g der E r f o l g s b e u r t e i l u n g getrennt 
analysiert . D i e h i e r n u r angedeuteten begri f f l ich- theoret ischen G r u n d l a g e n 
w e r d e n d a n n noch ausführlich erläutert u n d d iskut ier t . 
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43. Kriterien zur Beurteilung von Ansätzen einer 
umweltorientierten Erfolgsrechnung 

Ähnlich w i e i n der a l l g e m e i n e n B i l a n z d i s k u s s i o n 4 1 w e r d e n auch i n 
der L i t e r a t u r z u m gesellschaftsbezogenen Rechnungswesen Grundsätze 
erörtert, m i t deren H i l f e d ie verschiedenen Gestaltungsvorschläge zu be
u r t e i l e n s ind . D i e w i c h t i g s t e n b isher vorgeschlagenen Kr i t e r i ensys teme 
s i n d i n A b b i l d u n g 10 zusammengeste l l t . 

B r a u n 
(1974) 

S . 37 ff. 

E i c h h o r n 
(1974a) 
S . 19 ff. 

G a s t i l 4 2 

(1973) 
S . 100 ff. 

H e i g l 
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S . 2268 f. 

Wysocki 
(1975) 
S . 209 
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A b b . 10. Grundsätze für die G e s t a l t u n g eines umwel tor ient ier ten 
R e c h n u n g s w e s e n s 

Die Grundsätze der B e d a r f s o r i e n t i e r u n g u n d der Vollständigkeit über
schneiden sich i h r e m geme in ten I n h a l t nach w e i t g e h e n d : D ie Rechnung 
sol l „den Z i e l e n der Bi lanzadressaten d i e n e n " 4 3 , „sie h a t sich an dem 
I n f o r m a t i o n s b e d a r f des Empfängers zu o r i e n t i e r e n " 4 4 , sie sol l auf eine 
„Berücksichtigung sämtlicher essentiel ler gesellschaftsbezogener W i r 
k u n g e n " 4 4 angelegt sein. D a sich ex te rne E f f e k t e stets über das V e r h a l t e n 
der B e t r o f f e n e n k o n k r e t i s i e r e n u n d die B e t r o f f e n e n s o w o h l die externen 
Adressaten der Rechnungslegung als auch die für d ie i n t e r n e n I n f o r 
mationszwecke r e l e v a n t e n G r u p p e n s ind , f a l l e n B e d a r f s o r i e n t i e r u n g u n d 
Vollständigkeit p r a k t i s c h zusammen. Es so l l deshalb i m fo lgenden v o n 
umfassender Bedarfsorientierung453 als Gesta l tungsgrundsatz gespro
chen w e r d e n . D i e Erfüllung eines solchen Grundsatzes ist f r e i l i c h , w i e 
w e i t e r oben gezeigt w u r d e , v o n sehr v i e l e n F r e i h e i t s g r a d e n abhängig 

4 1 V g l . dazu ζ. B . H e i n e n (1974), S . 133 ff. 
4 2 V g l . d a z u auch die I n t e r p r e t a t i o n bei Brockhof f (1975), S . 33 f. 
4 3 H e i g l (1974), S . 2268. 
4 4 B r a u n (1974), S . 38. 
4 5 E i c h h o r n (1974 a), S . 19. 
45a vgl. z u r politologischen F o r d e r u n g nach Bedürfnisorientierung und B e 

dürfnissensibilität v o r a l l e m E t z i o n i (1975), S . 523 ff. u . 625 ff. 
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u n d n u r i m E i n z e l f a l l e d e t a i l l i e r t zu b e u r t e i l e n . A l l e r d i n g s e r l a u b t auch 
die U n t e r s u c h u n g e iner e n t w o r f e n e n K o n z e p t i o n berei ts Aussagen d a r 
über, ob Bedürfnisse, die häufig v o n e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e r Tätigkeit b e 
t r o f f e n u n d für den E r f o l g v o n B e d e u t u n g s ind , i n i h r Berücksichtigung 
finden können oder n i cht . 

A u c h die Grundsätze der Zuverlässigkeit, Überprüfbarkeit, Nachprüf
b a r k e i t u n d B e u r t e i l b a r k e i t l a u f e n au f e inen gemeinsamen I n h a l t h i n 
aus, nämlich darau f , ob e i n sachkundiger D r i t t e r i n der Lage ist , das Z u 
s tandekommen der bere i tges te l l t en I n f o r m a t i o n e n m i t d e m gleichen E r 
gebnis nachzuvo l lz iehen . B e i A n w e n d u n g dieser K r i t e r i e n s ind insbeson
dere die v e r w e n d e t e n M e ß - u n d B e w e r t u n g s m e t h o d e n der e r w e i t e r t e n 
E r f o l g s b e u r t e i l u n g zu untersuchen. 

Schließlich b e i n h a l t e t das K r i t e r i u m der V e r g l e i c h b a r k e i t bei w e i t e r 
A u s l e g u n g auch das der Kontinuität. D i e Vergleichbarkeit k a n n sich 
nämlich auf ze i t l i ch h o r i z o n t a l e u n d ze i t l i ch v e r t i k a l e Verg le i chsopera 
t i onen beziehen. Ob die V e r g l e i c h b a r k e i t sich n u r au f d ie Gegenüberstel 
l u n g v o n e inze lnen E f f e k t e n bei verschiedenen U n t e r n e h m u n g e n oder i n 
verschiedenen Zeiträumen bezieht oder auch eine u n m i t t e l b a r e V e r 
g le i chbarke i t der E f f e k t e u n t e r e i n a n d e r i m p l i z i e r t 4 6 , m a g h i e r noch o f 
fen b le iben. D ie zwe i te A u f f a s s u n g erscheint zwei fe l los besonders w ü n 
schenswert; sie v e r l a n g t jedoch stets auch eine monetär-kardinale M e s 
sung a l l e r E f f e k t e , u n d diese F o r d e r u n g erscheint n i c h t v o n v o r n h e r e i n 
erfüllbar. 

Nach d e m G r u n d s a t z der Wirtschaftlichkeit so l len I n f o r m a t i o n e n „nur 
a b v e r l a n g t w e r d e n , sowei t sie zu F o l g e r u n g e n führen können u n d N u t 
zen e r w a r t e n lassen . . . F r e i l i c h ist zu bekennen, daß eine q u a n t i t a t i v e 
N u t z e n b e w e r t u n g auch i n diesem Bere i ch der I n f o r m a t i o n e n n i ch t e r 
w a r t e t w e r d e n k a n n . P laus ib le , k o m p a r a t i v e Aussagen so l l ten jedoch 
möglich s e i n 4 7 . " Diese Einschränkung des Grundsatzes we i s t bereits auf 
seine große P r o b l e m a t i k h i n . Ob selbst die eingeschränkte W i r t s c h a f t 
l i chke i t sbe t rachtung der U m w e l t i n f o r m a t i o n e n ( k o m p a r a t i v e I n f o r m a 
t i onsbewer tung ) möglich is t , muß völl ig o f f en b le iben . Es erscheint k a u m 
möglich, die F e r n w i r k u n g e n , die gewonnene u n d bere i tgeste l l te u m w e l t 
o r i e n t i e r t e I n f o r m a t i o n e n haben können, ex ante „plausibel" a b z u 
schätzen u n d i n eine o r d i n a l e Rangre ihe z u b r i n g e n 4 8 . D i e grundsätzliche 
I n t e n t i o n des K r i t e r i u m s W i r t s c h a f t l i c h k e i t , n u r solche I n f o r m a t i o n e n 
bere i tzuste l len , deren V o r h a n d e n s e i n e inen N e t t o n u t z e n erzeugt, w i r d 
w o h l eher d u r c h A n w e n d u n g des K r i t e r i u m s B e d a r f s o r i e n t i e r u n g zu e r 
füllen sein als d u r c h das p r a k t i s c h k a u m einlösbare K r i t e r i u m der W i r t 
schaft l i chkeit . D a es z u d e m i m fo lgenden u m die grundsätzlichen t h e o -

4 6 V g l . E i c h h o r n (1974 a), S . 21 f. 
4 7 H e i g l (1974), S . 2268. 
4 8 V g l . auch die H i n w e i s e a m Schluß der A r b e i t , K a p . I V . 32. 
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retischen Möglichkeiten u n d P r o b l e m e einer e r w e i t e r t e n E r f o l g s b e u r t e i 
l u n g gehen so l l u n d n i ch t so sehr u m die Frage der prakt i s ch - f inanz ie l l en 
Bewältigung der Vorschläge, soll das Kriterium der Wirtschaftlichkeit 
unberücksichtigt bleiben. 

Neben den K r i t e r i e n : umfassende B e d a r f s o r i e n t i e r u n g , Überprüfbar
k e i t u n d V e r g l e i c h b a r k e i t so l len i m R a h m e n der fo lgenden Untersuchung 
z w e i we i t e re Beurteilungsmaßstäbe d i s k u t i e r t w e r d e n , nämlich die 
Grundsätze der logischen (idealtheoretischen) Stringenz u n d der empiri
schen (realtheoretischen) Relevanz49. D i e idealtheoret ische Str ingenz 
f r a g t danach, i n w i e w e i t e i n Aussagensystem (Model l ) se inem A n s p r u c h 
auf logische Schlüssigkeit i m R a h m e n der j ewe i l s gesetzten Prämissen 
u n d V e r h a l t e n s a n n a h m e n genügt. M i t H i l f e des K r i t e r i u m s der r e a l 
theoretischen Relevanz so l l die Frage beleuchtet w e r d e n , ob ein Aussa 
gensystem u n d die aus i h m abgele i teten Fo lgerungen m i t den Gegeben
he i t en der Realität zu k o r r e s p o n d i e r e n vermögen u n d p r a k t i s c h r e a l i 
s ierbar erscheinen. D i e V e r w e n d u n g der be iden K r i t e r i e n ist n i cht i m 
m e r scharf vone inander zu t r e n n e n , w e i l die meisten M o d e l l b e d i n g u n g e n 
auch empirische Bezüge aufwe isen u n d w e i l die mögliche logische I n -
konsistenz v o n M o d e l l e n häufig schon P r o b l e m e i h r e r empir ischen Über 
t r a g b a r k e i t aufzeigen k a n n . 

Z u betonen ist , daß die fünf K r i t e r i e n z u m einen m i t e i n a n d e r k o n 
k u r r i e r e n können (ζ. B . V e r g l e i c h b a r k e i t u n d B e d a r f s o r i e n t i e r u n g ; i d e a l 
theoretische S t r ingenz u n d realtheoret ische Relevanz) . Z u m anderen aber 
ist zu unters tre i chen , daß sie i n der A b s o l u t h e i t i h r e r F o r m u l i e r u n g e n 
n i ch t erre ichbare Idealzustände umschre iben . W e n n also e in Ansatz i n 
T e i l e n oder ganz e inem oder m e h r e r e n K r i t e r i e n n i c h t v o l l zu entspre 
chen v e r m a g , so bedeutet dies keineswegs, daß er so fort zu v e r w e r f e n 
ist — wahrsche in l i ch wären d a n n nämlich nahezu a l le Systeme des 
Rechnungs- u n d In fo rmat i onswesens abzulehnen. V i e l m e h r bedar f es 
e iner abschließenden kr i t e r i enbezogenen Gesamtwürdigung u n d einer 
Abwägung m i t verfügbaren A l t e r n a t i v e n , ob die Nichterfüllung v o n K r i 
t e r i e n eine Ab lehnungsents che idung für e inen E n t w u r f auszulösen v e r 
m a g oder n icht . 

5. Zusammenfassung und weiteres Vorgehen 

(1) D i e Notwendigkei t e iner umweltbezogenen E r w e i t e r u n g der e i n z e l w i r t 
schaftl ichen E r f o l g s b e u r t e i l u n g w u r d e i n der B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e b e 
reits frühzeitig gesehen. D i e koalit ionstheoretische B e t r a c h t u n g der U n t e r 
n e h m u n g verdeut l icht dieses P r o b l e m zusätzlich. 

(2) Für das P o s t u l a t der „sozialen V e r a n t w o r t u n g " der Unternehmungsführung, 
v e r s t a n d e n als e in d e m G e w i n n s t r e b e n gleichgeordnetes U n t e r n e h m u n g s 
ziel , läßt sich w e d e r i m spieltheoretischen Model l noch i m ordnungspol i t i -

Z u den B e g r i f f e n I d e a l - u n d R e a l t h e o r i e vg l . z . B . H e i n e n (1974b), S . 14. 
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sehen B e d i n g u n g s r a h m e n eine tragfähige Basis f inden. I m Unterschied da 
zu besitzt „soziale V e r a n t w o r t u n g " als S a m m e l b e g r i f f für oberzielbezogene 
Aktivitäten der U n t e r n e h m u n g auf G e b i e t e n m i t a k t u e l l e r gesellschaft
l icher B e d e u t u n g s o w o h l model l theoretische als auch empir ische R e l e v a n z . 
D a s z u n e h m e n d e G e w i c h t dieses Betätigungsfeldes w e i s t zugleich auf die 
A u s w e i t u n g der Umweltabhängigkeit des U n t e r n e h m u n g s e r f o l g e s h in . 

(3) Die erweiterte U m w e l t o r i e n t i e r u n g des U n t e r n e h m u n g s v e r h a l t e n s ist Re
sultat e iner h is tor ischen E n t w i c k l u n g , i n d e r e n V e r l a u f eine A u s w e i t u n g 
der u n t e r n e h m u n g s p o l i t i s c h r e l e v a n t e n U m w e l t von den u n m i t t e l b a r e n 
M a r k t b e z i e h u n g e n auf d i v e r s e gesellschaftliche und politische U m w e l t b e 
z iehungen mit m i t t e l b a r e r M a r k t - und E r f o l g s b e d e u t u n g stattfand. Die 
letztgenannten B e z i e h u n g e n h a b e n für den E r f o l g der Unternehmungstätig
kei t wachsende B e d e u t u n g . D e s w e g e n besteht vor a l l e m u n t e r n e h m u n g s 
i n t e r n , aber a u c h u n t e r n e h m u n g s e x t e r n , ein Bedürfnis an systematischer 
I n f o r m a t i o n über diesen, vom b i sher igen R e c h n u n g s - und I n f o r m a t i o n s 
w e s e n nicht erfaßten B e r e i c h . 

(4) Z u s a m m e n mit dieser E n t w i c k l u n g tritt eine B e w e g u n g auf, die — aus 
unterschiedl ichen M o t i v e n — eine gesellschaftsbezogene E r w e i t e r u n g des 
betriebl ichen R e c h n u n g s w e s e n s anstrebt u n d d a z u zahlre iche konkrete V o r 
schläge e n t w o r f e n hat . E i n gemeinsames M e r k m a l der Ansätze z u r u m w e l t 
orient ierten E r w e i t e r u n g des I n f o r m a t i o n s w e s e n s ist die expl iz i te oder i m 
plizite F u n d i e r u n g d u r c h das K o n z e p t der e x t e r n e n E f f e k t e . Dieses K o n z e p t 
zielt auf eine Ergänzung der A n a l y s e wir tschaf t l i chen V e r h a l t e n s um d i e 
jen igen A u s w i r k u n g e n , die d u r c h die u n m i t t e l b a r e n monetären M a r k t t r a n s 
akt ionen nicht erfaßt w e r d e n . Es v e r s u c h t damit , den B e r e i c h abzudecken, 
der i n der organisat ionstheoret ischen A n a l y s e z u r E n t w i c k l u n g des U n t e r 
n e h m u n g s v e r h a l t e n s als besonders w a n d l u n g s i n t e n s i v u n d z u n e h m e n d er 
folgsrelevant eingestuft w u r d e . 

Angesichts der aufgezeigten Zusammenhänge l i e g t es nahe, den m ö g 
l ichen B e i t r a g des ökonomischen Konzepts der e x t e r n e n E f f e k t e für die 
B e r e i t s t e l l u n g v o n zusätzlichen, b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r f o l g s r e l e v a n 
ten U m w e l t i n f o r m a t i o n e n ausführlich z u untersuchen . D a d u r c h so l l d ie 
H i l f e s t e l l u n g eines eingeführten ökonomischen Ansatzes für die Bewält i 
gung eines r e l a t i v n e u a r t i g e n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n I n f o r m a t i o n s p r o 
blems geprüft u n d so w e i t w i e möglich i n A n s p r u c h g e n o m m e n w e r d e n . 
Zugle i ch e r g i b t sich daraus eine k r i t i s c h e G r u n d l a g e n d i s k u s s i o n der E n t 
würfe für e in gesellschaftsbezogenes Rechnungswesen. D i e p r o b l e m b e 
zogene Ause inanderse tzung m i t d e m wirtschaf tswissenschaf t l i chen K o n 
zept der e x t e r n e n E f f e k t e läßt z u d e m die V e r m e i d u n g v o n wissenschaft 
l ichen P r o d u k t i o n s u m w e g e n sowie Denkanstöße u n d Prob lemeins i chten 
für e in Gebiet e rho f f en , für das v o n der r e i n e n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h -
organisat ionstheoret ischen B e t r a c h t u n g gegenwärtig k e i n e F o r t s c h r i t t e 
zu e r w a r t e n s ind . Schließlich b ie te t erst d ie eingehende A n a l y s e d e s E x 
t e r n e - E f f e k t e - K o n z e p t s aus e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e r Sicht eine ausre ichen-
de Basis für die A b l e i t u n g v o n methodischen F o l g e r u n g e n darüber, w i e 
bei der G e w i n n u n g v o n I n f o r m a t i o n e n über be t r i ebswir t s cha f t l i che Ü m -
wel tbez iehungen , die z w a r er fo lgsre levant , b isher jedoch außerhalb des 
Rechnungs- u n d In fo rmat i onswesens gebl ieben s ind , vorgegangen w e r 
den k a n n . 

5 Picot 
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~ρ B e i externen E f f e k t e n hande l t es sich u m Interdependenzen zwischen 
den Verhaltensweisen verschiedener Wirtschaf tssubjekte , die außer-

I h a l b der konvent ione l l en , zielbezogenen Betrachtung v o n Entscheidungs-
I konsequenzen u n d somit außerhalb des gängigen Rechnungswesens l i e 
gen. 

I n der L i t e r a t u r w e r d e n die externen Ef fekte häufig i n zwei g r u n d 
verschiedene U n t e r m e n g e n eingetei l t , nämlich i n marktmäßige ( p e k u 
niäre, ind i rekte ) u n d i n außermarktmäßige (technologische, d i rekte ) ex 
terne E f f e k t e 1 . O b w o h l diese we i te Begri f fsauf fassung i n der ökonomi-

I sehen Theorie nicht u n u m s t r i t t e n i s t 2 , sol l sie für die Zwecke der v o r -
I l iegenden Frageste l lung angewandt werden . Sie k a n n nämlich p r i n z i -
; p i e l l a l l die v o n der U n t e r n e h m u n g ausgehenden U m w e l t b e z i e h u n g e n 
j analyt isch erfassen, die i m betr iebswirtschaft l i chen In format ionswesen 
! n i cht systematisch berücksichtigt werden , zugleich aber für die in te rne 

u n d externe Er fo lgsbeur te i lung v o n zusätzlicher Bedeutung sein können. 
Das Schema i n A b b i l d u n g 11 sol l den systematischen u n d begr i f f l i chen 
R a h m e n für das we i tere Vorgehen abstecken. 

E i n T e i l der Konsequenzen betr iebswirtschaf t l i cher Entscheidungen 
w i r d durch den M a r k t v e r m i t t e l t , der andere T e i l fällt außerhalb von 
Marktvorgängen an. Beide A r t e n v o n Handlungs fo lgen w e r d e n n u r u n 
vollständig i n die Entscheidungsrechnung, d. h . i n die zielbezogene A l 
t e r n a t i v e n w a h l der Entscheidungsträger einbezogen. A n d e r e Konse 
quenzen ble iben davon ausgeschlossen, ζ. B . w e i l (noch) keine V e r p f l i c h 
t u n g für die Berücksichtigung besteht. Die beiden A r t e n v o n externen 
Entscheidungskonsequenzen decken den Bereich ab, der v o m gesel l -
schaftsbezogenen Rechnungswesen zu erfassen versucht w i r d . Der durch 
sie betrof fene Bereich der U n t e r n e h m u n g s u m w e l t hat zunehmende B e 
d e u t u n g . E r ist deshalb häufigeren W a n d l u n g e n u n t e r w o r f e n (ζ. B . 
Überführung rechnungsexterner i n rechnungsinterne Konsequenzen), 
die das U n t e r n e h m u n g s v e r h a l t e n beeinflussen können. D ie Analyse v o n 
m a r k t l i c h u n d außermarktlich v e r m i t t e l t e n externen Entscheidungs
konsequenzen aus e inze lwirtschaft l i cher Sicht ist deshalb Gegenstand 
der fo lgenden beiden K a p i t e l . 

D u r c h die m a r k t l i c h v e r m i t t e l t e n externen Konsequenzen sollen die 
A u s w i r k u n g e n des m a r k t l i c h e n Unternehmungsverha l tens (Nachfrage-
u n d Angebotsverhalten) auf die M a r k t s i t u a t i o n der anderen m i t der 
U n t e r n e h m u n g i n d i r e k t e r oder i n d i r e k t e r m a r k t l i c h e r Bez iehung ste
henden Wirtschaftssubjekte (Abnehmer, L i e f e ranten , K o n k u r r e n t e n ) e r 
faßt werden . Der Einfluß der marktbezogenen Unternehmungsaktivitä
t e n auf die ökonomische S i t u a t i o n anderer am Marktgeschehen b e t e i l i g 
t e r G r u p p e n ist Bestandte i l der Er fo lgss i tuat ion dieser G r u p p e n u n d 

1 V g l . ζ. B . V i n e r (1931), Sc i tovsky (1954), Worcester (1969), Meade (1973). 
2 V g l . ζ. Β. M i s h a n (1971), S. 6 f. 
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Abb . 11. E i n t e i l u n g betriebswirtschaft l icher Entscheidungsfolgen als G r u n d l a g e des wei teren Vorgehens 
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d a m i t auch eine mögliche Que l le v o n ze i t l i ch verschobenen Erfolgsrück
w i r k u n g e n be i der U n t e r n e h m u n g selbst. Das fo lgende K a p i t e l I I setzt 
sich m i t den Möglichkeiten u n d Grenzen der theoret ischen u n d p r a k t i 
schen V e r w i r k l i c h u n g dieses Teilansatzes für Zwecke e iner E r w e i t e 
r u n g der b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n E r f o l g s b e u r t e i l u n g auseinander. Dabei 
geht es insbesondere d a r u m , a m Be isp ie l eines T y p s v o n marktmäßigen 
e x t e r n e n E f f e k t e n (Absatzrente) die theoretische K o n s t r u i e r b a r k e i t u n d 
die empirische Erfaßbarkeit v o n mikroökonomischen Nachfragebezie
h u n g e n als n o t w e n d i g e Voraussetzung der B e s t i m m u n g m a r k t l i c h v e r 
m i t t e l t e r Entscheidungsfo lgen zu d i s k u t i e r e n . 

Außermarktl ich v e r m i t t e l t e Konsequenzen f a l l e n d i r e k t be i D r i t t e n 
an. Sie verändern die S i t u a t i o n der B e t r o f f e n e n , ohne daß diese den 
auf sie ausgeübten Einfluß u n m i t t e l b a r k o n t r o l l i e r e n könnten. U n t e r -
nehmungsbezogene Er fo lgsre l evanz haben sie inso fe rn , als sich aus der 
R e a k t i o n der B e t r o f f e n e n — meis t m i t t e l b a r u n d ze i t l i ch verzögert — 
Rückwirkungen au f den V e r h a l t e n s s p i e l r a u m der U n t e r n e h m u n g erge
ben können. D i e theoretische u n d prakt i sche Berücksichtigungsfähig
k e i t dieser A r t v o n U m w e l t b e z i e h u n g e n be i der B e u r t e i l u n g betr iebs
w i r t s c h a f t l i c h e r E r f o l g e is t Gegenstand des K a p i t e l s I I I . F r a g e n der A b 
grenzung u n d B e s t i m m u n g d e r a r t i g e r E f f e k t e i m R a h m e n einer als O r 
ganisat ion aufgefaßten B e t r i e b s w i r t s c h a f t sowie P r o b l e m e der Messung 
u n d B e w e r t u n g stehen i m V o r d e r g r u n d jenes K a p i t e l s . 

D i e Ana lyse i n den be iden fo lgenden K a p i t e l n so l l neben einer k r i t i 
schen G r u n d l a g e n b e w e r t u n g der Ansätze zu e i n e m gesellschaftsbezo-
genen Rechnungswesen v o r a l l e m eine umfassende Bestandsaufnahme 
der d a m i t v e r b u n d e n e n P r o b l e m e sowie Überlegungen zu deren t e i l 
weisen Uberwindung h e r v o r b r i n g e n . D a r a u f bauen d a n n einige ergän
zende methodische G e d a n k e n auf , die i n K a p i t e l I V e n t w i c k e l t u n d d is 
k u t i e r t w e r d e n sol len. 



Kapitel II 

Marktlich vermittelte externe Entscheidungskonsequenzen 

1. Darstel lung des Ansatzes 

11. Kennzeichen der diskutierten Entscheidungsfolgen 

Die i n diesem K a p i t e l zu behandelnde K a t e g o r i e v o n b e t r i e b s w i r t 
schaftl ichen H a n d l u n g s f o l g e n , die n i c h t i m üblichen e inze lw i r t s cha f t 
l ichen I n f o r m a t i o n s s y s t e m d o k u m e n t i e r t w e r d e n , zeichnet sich d u r c h 
folgende M e r k m a l e aus 1 : 
(1) D u r c h Nebenfo lgen des N a c h f r a g e - u n d Angebotsverhal tens entste 

hen grundsätzlich u n g e w o l l t e In terdependenzen zwischen der U n t e r 
n e h m u n g u n d anderen M a r k t t e i l n e h m e r n . 

(2) Die Nebenfo lgen beeinflussen über das M a r k t s y s t e m die Nachfrage -
u n d A n g e b o t s s i t u a t i o n anderer M a r k t t e i l n e h m e r u n d verändern i n s 
besondere deren W e t t b e w e r b s - u n d V e r t e i l u n g s p o s i t i o n . 

(3) Die B e t r o f f e n e n w a r e n an den verursachenden Entscheidungen n i cht 
be te i l i g t u n d haben ke ine u n m i t t e l b a r e n Einwirkungsmöglichkeiten 
auf diese m a r k t l i c h e n Einflüsse. 

Z u (1): D i e S i t u a t i o n eines W i r t s c h a f t s s u b j e k t s Α ( N u t z e n - oder K o s t e n f u n k 
tion FA) w i r d neben den v o n Α selbstgewählten u n d beeinflußbaren V a r i a b l e n 
(xA) auch durch das V e r h a l t e n eines a n d e r e n M a r k t t e i l n e h m e r s ( V B ) best immt. 

(1) FA = F A ( X A , . . . , X A , . . . , VB) 

Beispie l sweise hängen die K o s t e n s i t u a t i o n e iner U n t e r n e h m u n g A\ oder die 
Nutzensituat ion eines K o n s u m e n t e n A2 auch v o n d e m N a c h f r a g e v e r h a l t e n 
bzw. d e m A n g e b o t s v e r h a l t e n der U n t e r n e h m u n g Β ab. D a d u r c h , daß ζ. Β. Β 
seine Nachfrage nach Beschaffungsgütern sprunghaft erhöht, steigen auch die 
Beschaf fungskosten der U n t e r n e h m u n g A i , w e i l A\ die gleichen Güter b e 
schafft. E i n e P r e i s s e n k u n g für die P r o d u k t e v o n Β v e r b e s s e r t die N u t z e n s i t u a 
tion des K o n s u m e n t e n A2. V o n d e m V e r h a l t e n des Β gehen also externe Effekte 
auf die S i tuat ion v o n A\ u n d A% aus . 

Z u (2): T y p i s c h ist, daß diese I n t e r d e p e n d e n z e n marktlich vermitte l t w e r d e n . 
N u r w e r die N a c h f r a g e - u n d Angebotss i tuat ion des j e w e i l i g e n M a r k t e s i n seine 

1 V g l . e t w a S c i t o v s k y (1954), B l a u g (1975), S . 157 f., H e i n e m a n n (1966), S . 33 ff. 
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Überlegungen einbezieht, k a n n von diesen Effekten betroffen w e r d e n . M a r k t 
mäßige externe Effekte verändern die Wettbewerbs - u n d V e r t e i l u n g s - bzw. 
Wohlfahrtsposit ion der betroffenen Markt te i lnehmer 2 . S i e s i n d typische K e n n 
zeichen einer dynamischen, sich entwickelnden Wirtschaf t ; i n e iner Gleichge
wichtswirtschaft haben sie ke inen P l a t z 3 . 

Z u (3): Die betroffenen Marktte i lnehmer (Au A2) haben keine Möglichkeit, 
die für sie bedeutsamen Nebenfolgen der Marktentscheidungen des ß u n m i t t e l 
bar zu kontrol l ieren. Die systemkonformen H a n d l u n g e n des Β r ichten sich i n 
erster L in ie auf die E r r e i c h u n g seiner eigenen Ziele und nicht auf die E r z e u 
gung der markt l ichen externen Effekte . A\ und A2 w a r e n a n diesen E n t s c h e i 
dungen nicht beteiligt und können n u r indirekt über ein i h r e r s e i t s verändertes 
M a r k t v e r h a l t e n den ihnen zugefügten Nachteil zu k o m p e n s i e r e n oder den a n 
gefal lenen Vortei l zu erhalten versuchen. 

Die m i t H i l f e der genannten M e r k m a l e umrissenen m a r k t l i c h e n I n 
terdependenzen, die die U n t e r n e h m u n g durch i h r M a r k t v e r h a l t e n aus
löst, w e r d e n normalerweise i m Rechnungswesen u n d i n der Er fo lgsana-

"* lyse v o n Betr iebswir tschaf ten nicht berücksichtigt u n d s i n d insofern ex 
t e rner N a t u r . Daß die durch marktbezogene Entsche idungen ausgelös
ten Veränderungen der Nachfrage- u n d Angebotsbed ingungen anderer 
M a r k t t e i l n e h m e r v o n vo lkswirtschaftspol i t i scher u n d wohlfahrtsökono
mischer Bedeutung s ind, l i egt auf der H a n d . A u s e inze lwir tschaf t l i cher 
Sicht ist i h r e Relevanz jedoch nicht so selbstverständlich. 

Für externe Informationszwecke mag es s i n n v o l l erscheinen, die von 
der U n t e r n e h m u n g den verschiedenen G r u p p e n v o n M a r k t t e i l n e h m e r n 
zugefügten m a r k t l i c h e n V o r - u n d Nachteile bekanntzumachen , u m d a 
durch eine B e w e r t u n g der m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Ro l l e der U n t e r n e h 
m u n g zu er le ichtern u n d den m a r k t l i c h e n „Wohlfahrtsbeitrag v o n U n 
t e r n e h m u n g e n " 4 herauszustellen. Für in terne Zwecke könnten I n f o r m a 
t i onen über derart ige U m w e l t a u s w i r k u n g e n v i e l l e i c h t Prognosen über 
er fo lgsrelevante Verhaltensänderungen der m a r k t l i c h e n Interessengrup
pen er le i chtern , insbesondere über zunehmende F o r d e r u n g e n u n d abneh
mende Unterstützungen v o n L ie f e ranten , K u n d e n u n d K o n k u r r e n t e n . 

Prob lemat isch ist dabei of fensichtl ich die unternehmungsbezogene A b 
grenzung der Ef fekte i n zeit l icher Hins icht (Bis zu we l chem zeit l ichen 
H o r i z o n t sollen marktmäßige externe Entscheidungskonsequenzen v e r 
f o lg t werden?) u n d i n sachlicher Hins icht (Welche M a r k t e i n w i r k u n g e n 
s ind zurechenbar? Welche s ind auszugliedern, w e i l sie d u r c h M a r k t r e a k -

2 D e s w e g e n hat die ökonomische Wohlfahrtstheorie u n d die T h e o r i e der 
K o s t e n - N u t z e n - A n a l y s e an dieser A r t von Ef fekten e i n so großes Interesse 
gefunden; vgl. etwa M i s h a n (1966), besonders S. 140 ff., (1971 a), S . 31 ff., Winch 
(1971), S . 133 ff., B l a u g (1975), S . 111 ff. und 166 ff. U n t e r d e m A s p e k t der 
Eff iz ienz eines Wirtschaftssystems haben die Effekte — a n d e r s als die techno
logischen externen Effekte (vgl. K a p . I I I . 11.) — keine B e d e u t u n g ; vgl . H e i n e 
m a n n (1966), S. 35, B l a u g (1975), S. 168 f. 

3 V g l . Sc i tovsky (1954), S. 146 ff., B l a u g (1975), S. 157 f. 
4 E i c h h o r n (1974), S . 9. 
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t i onen der B e t r o f f e n e n w i e d e r ausgeglichen werden?). Veränderungen 
von M a r k t p o s i t i o n e n anderer M a r k t t e i l n e h m e r a u f g r u n d v o n (mehr 
oder weniger ) autonomen Entscheidungen der U n t e r n e h m u n g e n gehören 
zum A l l t a g des Marktgeschehens i n einer dynamischen Wir tschaf t . Des
halb bere i ten B e s t i m m u n g u n d B e u r t e i l u n g pekuniärer externer E f f e k t e 
große S c h w i e r i g k e i t e n . Ferner ist aus e inze lwirtschaft l i cher Sicht die 
Frage zu lösen, welche der v o n der U n t e r n e h m u n g ausgelösten m a r k t 
mäßigen e x t e r n e n E f f e k t e für die E r w e i t e r u n g der be t r i ebswir t s cha f t 
l ichen E r f o l g s b e u r t e i l u n g re levant sein sollen. 

D ie T e i l p r o b l e m e der B e s t i m m u n g m a r k t l i c h v e r m i t t e l t e r ex terner 
Entscheidungskonsequenzen (Abgrenzungsproblem, Relevanzproblem) 
sollen i n diesem K a p i t e l n i ch t näher untersucht werden . A m Beisp ie l 
der außermarktmäßigen externen Ef fekte w e r d e n diese Fragen i n K a 
p i t e l I I I e ingehend d i s k u t i e r t . Stat t dessen sollen i n diesem K a p i t e l die 
modellmäßige Erfassung, die inhaltliche Interpretation und die empi
rische Verwirklichung des Konzepts pekuniärer externer Effekte aus 
einzelwirtschaftlicher Sicht k r i t i s c h analys iert werden . Es erscheint s i n n 
v o l l , diese A u f g a b e n i ch t i n a l lgemeiner Weise für alle A r t e n v o n m a r k t 
mäßigen e x t e r n e n E f f e k t e n gemeinsam durchzuführen, sondern a n h a n d 
einer K a t e g o r i e eine d e t a i l l i e r t e exemplarische Untersuchung v o r z u n e h 
men, z u m a l die Prob leme des Einzel fa l ls a u f g r u n d des m a r k t t h e o r e t i 
schen Bezugs des Konzeptes auch für die anderen Kategor ien r e l e v a n t 
s ind. A l s B e i s p i e l f a l l w i r d die bereits w e i t e r oben i m Zusammenhang 
m i t den Ansätzen zu einer gesellschaftsbezogenen Erfo lgsrechnung e r 
wähnte A b s a t z r e n t e 5 gewählt. 

12. Die Absatzrente als relevantes Untersuchungsbeispiel 

Für die A u s w a h l der Absatzrente als relevantes Untersuchungsbe i 
spiel des Bereichs der m a r k t l i c h v e r m i t t e l t e n externen Entscheidungs
konsequenzen sprechen die fo lgenden Gründe: 

(1) D i e Absatzrente als unternehmungsbezogene F o r m des klassischen 
Konzepts der Konsumentenrente sowie die Beschaffungsrente w e r 
den i n jüngster Z e i t m i t e in igem Nachdruck als notwendige E l e m e n 
te e iner gesellschaftsbezogenen betr iebswirtschaf t l i chen Er fo lgs rech 
n u n g vorgeschlagen 6 . Es w i r d d a m i t für die Einbez iehung e iner k o n 
k r e t e n A r t marktmäßiger externer Ef fekte i n das b e t r i e b s w i r t s c h a f t 
l iche Rechnungswesen plädiert 7 . Eine ver t i e f t e Begründung oder D i s 
kuss ion dieses für die Betr iebswirtschaf ts lehre neuart igen E n t w u r f s 

5 V g l . oben A b b . 9. 
θ V g l . E i c h h o r n (1974), (1974 a), (1974 b), (1975). 
7 S c i t o v s k y (1954), S . 147, zählt die Konsumentenrente explizit z u d e n 

pekuniären e x t e r n e n E f f e k t e n . I n anderen Entwürfen für ein gesel lschafts -
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l i egt bisher n icht vor . Da die Beschaffungsrente — w i e w e i t e r u n t e n 
zu zeigen sein w i r d — das f o rmale Para l le lkonzept zur Absatzrente 
ist , jedoch zusätzliche Interpretat ionsprob leme auf w i r f t , so l l sich die 
grundsätzliche Analyse i n den Abschni t ten 2. u n d 3. auf die Absatz 
rente konzentr ieren . Die Beschaffungsrente w i r d i n A b s c h n i t t 4. m i t 
d i s k u t i e r t . 

(2) M i t der Absatzrente w i r d das Beziehungsfeld zwischen U n t e r n e h 
m u n g u n d Konsumenten angesprochen, das i n den meisten Vorschlä
gen einer u m w e l t o r i e n t i e r t e n E r w e i t e r u n g der Er fo lgsbetrachtung 
einen bedeutenden Rang e i n n i m m t u n d das auch aus o r d n u n g s p o l i 
tischen Gründen für die B e u r t e i l u n g der Unternehmungs le i s tungen 
i m Rahmen einer M a r k t w i r t s c h a f t besondere A u f m e r k s a m k e i t v e r 
d ient . 

(3) D i e bei der Analyse dieses Beispiels auf t re tenden Prob leme der 
mikroökonomischen Pre i s - u n d Nachfragetheorie , insbesondere der 
Part ia lanalyse , der Nutzenmessung, der Aggregat i on u n d der e m p i 
rischen Übersetzung s ind zugleich typisch für die B e u r t e i l u n g der 
anderen A r t e n v o n m a r k t l i c h v e r m i t t e l t e n externen Entscheidungs
konsequenzen (ζ. B . Beschaffungsrente, Angebots - u n d Nachfrage 
verschiebungen bei K o n k u r r e n t e n u n d L ie f e ranten ) 8 . 

(4) Tei le der Untersuchung können sich auf eine i m deutschen Sprach
r a u m weniger beachtete Diskussion u m die Bedeutung der Nachfrage 
theor ie u n d der Konsumentenrente stützen. D u r c h den p r o b l e m b e 
zogenen Rückgriff auf vorhandene Diskussionsgrundlagen k a n n die 
betr iebswirtschaft l i che Relanvanz dieses Ansatzes besser überprüft 
werden . Es können dann u n t e r Umständen E n t w i c k l u n g e n , die sich 
bereits a n d e r w e i t i g als u m s t r i t t e n erwiesen haben, bei der w e i t e r e n 
betr iebswirtschaf t l i chen B e h a n d l u n g der vor l iegenden T h e m a t i k a n 
t i z i p i e r t w e r d e n 9 . Z u d e m lassen sich m i t H i l f e der Ana lyse einige 

bezogenes Rechnungswesen w i r d die A u f n a h m e derartiger m a r k t l i c h e r I n t e r 
dependenzen begriff l ich-theoretisch nicht so prägnant formuliert w i e bei 
E i c h h o r n , obwohl letztlich das gleiche gefordert w i r d . So spricht B r u m m e t 
(1973), S . 13, von der Notwendigkeit , die „welfare role of service or p r o d u c t " 
und die „customer satisfaction" zu erfassen; D a y (1973), S . 118 f. ver langt , daß 
in die gesellschaftsbezogene Rechenschaftslegung auch der „consumer w e l f a r e " 
einzubeziehen sei. Die methodischen Folgerungen, die diese u n d andere A u t o 
ren aus derartigen F o r d e r u n g e n ziehen, weichen jedoch tei lweise v o n E i c h h o r n s 
Posit ion ab. 

8 Diese Aussage gilt für die Angebotstheorie, die i n dieser A r b e i t nicht näher 
diskutiert w i r d , n u r mit gewissen Einschränkungen. S ie spielt i n den bisherigen 
Vorschlägen zur E r w e i t e r u n g der Erfolgsbeurtei lung jedoch keine Rol le , ob
w o h l sie Anstoß zur E n t w i c k l u n g der Theorie externer Ef fekte w a r ; vg l . B l a u g 
(1975), S . 151 ff. 

9 D i e ökonomische Theorie der K o s t e n - N u t z e n - A n a l y s e , die aus v e r s c h i e d e 
nen Gründen i n jüngster Zeit auch i n der Betr iebswirtschafts lehre größere 
A u f m e r k s a m k e i t findet, stützt sich i n wesentl ichen Bere ichen auf die T h e o r i e 
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logische u n d empirische Probleme d e r betr iebswirtschaf t l i chen P r e i s 
theorie stärker verdeut l i chen, als dies i m a l lgemeinen geschieht. 

D i e Grundzüge des Konzepts d e r Absatz - u n d Beschaffungsrente u n d 
s e i n e r I n t e n t i o n i m Rahmen e i n e r e r w e i t e r t e n Erfo lgsrechnung w e r d e n 
anschließend gemeinsam vorgeste l l t , w e i l sie sich f o r m a l gleichen u n d 
w e i l später (4.) auf das P r o b l e m d e r Beschaffungsrente zurückzukom
m e n s e i n w i r d . D u r c h d ie k u r z e D a r s t e l l u n g w i r d zugleich d i e Ana lyse 
des Ansatzes vorbere i te t . 

D u r c h d e n A n s a t z v o n A b s a t z - u n d Beschaffungsrenten s o l l e n d i e so
z i a l e n N u t z e n - u n d Kostengrößen, d ie über d ie monetären M a r k t u m 
sätze h i n a u s b e i d e n M a r k t t e i l n e h m e r n a u f g r u n d e i n e r T r a n s a k t i o n e n t 
s t e h e n , erfaßt, b e w e r t e t u n d als gesellschaftliche Komponenten d e r e i n 
ze lwirtschaft l i chen Markttätigkeit i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . D e m l i e g e n d ie 
folgenden Überlegungen z u g r u n d e 1 0 : 

A u f der Absatzseite der U n t e r n e h m u n g bi lden die Pre ise bzw. die U m s a t z 
erlöse ein n u r unvol lkommenes Indiz für die Wertschätzung, die die A b n e h 
mer den P r o d u k t e n entgegenbringen. „Da der Nutzen für den Käufer gewöhn
lich höher als der M a r k t p r e i s ist, muß m a n noch die über den bezahlten R e c h 
nungsbetrag hinausgehende zusätzliche Zahlungsbereitschaft des K o n s u m e n 
ten zur E r l a n g u n g der L e i s t u n g (Absatzrente) hinzuzählen. M a n könnte auch 
sagen, daß der Käufer des P r o d u k t s einen sozialen Nutzen insofern erzielt , als 
er nicht gezwungen ist, auf ungünstigere alternative Angebote a u s z u w e i c h e n 1 1 . " 

Ähnlich w e r d e n die Verhältnisse auf der Beschaffungsseite gesehen. A n a l o g 
zum Gütermarkt (Absatzseite) ist auch auf dem F a k t o r m a r k t (Beschaffungs
seite) „ . . . der Geldbetrag (die Beschaffungsrente) in Rechnung zu stel len, den 
das U n t e r n e h m e n über den M a r k t p r e i s h inaus zu zahlen bereit wäre, bevor es 
auf den K a u f eines Produktionsfaktors vollständig verzichtet. Dies e r w e i s t sich 
schon deshalb als zwingend, w e i l der F a k t o r bei einer a l ternat iven V e r w e n 
dung einen höheren P r e i s erzielen könnte u n d daher einen entsprechend gro 
ßen Nachtei l , ausgedrückt i n sozialen Kosten , e r l e i d e t " 1 2 . 

K o n s u m e n t u n d U n t e r n e h m e r seien also i n d e r Regel bereit , für i h r e 
Käufe m e h r Ge ld auszugeben, als sie a u f g r u n d d e r j e w e i l i g e n M a r k t 
bedingungen tatsächlich ausgeben müssen. Die Di f ferenz w i r d i m ersten 
Fal le als sozialer Nutzen gedeutet, w e i l d e r A b n e h m e r d ie Güter für 
weniger Ge ld b e k o m m t , als e r äußerstenfalls bere i t gewesen wäre, dafür 

der K o n s u m e n t e n r e n t e (vgl. z . B . M i s h a n [1975], S . 22 ff., [1971a], S . 31 ff., 
S a r r a z i n et al . [1974], S . 60 ff., Schuster [1970], S . 129 ff.). A u c h unter diesem 
A s p e k t erscheint es s innvol l , die logischen u n d empirischen G r e n z e n dieses 
Konzepts zu diskutieren. Interessant ist, daß E i c h h o r n (1972 a), S . 12, u n t e r B e 
zugnahme auf Probleme der K o s t e n - N u t z e n - A n a l y s e feststellt: „Die B e r e c h 
n u n g der K o n s u m e n t e n - u n d F a k t o r r e n t e n ist theoretisch nicht gesichert . " 
Diese theoretische Problemat ik w i r d jedoch weder näher erläutert noch in 
seinen Schrif ten z u r gesellschaftsbezogenen Unternehmungsrechnung w i e d e r 
erwähnt. 

1 0 V g l . E i c h h o r n (1974), S . 19 ff.,(1975), S . 149 f., (1974 a), S . 85 ff. 
1 1 E i c h h o r n (1974), S . 19. 
1 2 E b e n d a . 



74 I I . M a r k t l i c h vermit te l te externe E n t s c h e i d u n g s k o n s e q u e n z e n 

zu zahlen; i m z w e i t e n F a l l e w e r d e n sie als soziale K o s t e n i n t e r p r e t i e r t , 
w e i l der U n t e r n e h m e r m i t w e n i g e r G e l d seinen F a k t o r b e d a r f b e f r i e d i 
gen k a n n , als er äußerstenfalls bere i t gewesen wäre, dafür auszugeben; 
d e m F a k t o r a n b i e t e r entgeht e i n höheres F a k t o r e n t g e l t , das a u f g r u n d 
der Zahlungsbere i tschaft der F a k t o r n a c h f r a g e r möglich gewesen wäre. 

ι 

g(y) 

y 
Abb. 12. G r a p h i s c h e E r m i t t l u n g der K o n s u m e n t e n r e n t e 

und der U n t e r n e h m e r r e n t e 

A b b i l d u n g 12 veranschaul i cht die beschriebenen Zusammenhänge 1 3 . 
U n t e r s t e l l t w e r d e n m o n o t o n fa l l ende i n d i v i d u e l l e N a c h f r a g e k u r v e n nach 
Gütern f (x) u n d nach F a k t o r e n g (y). A u f g r u n d der Marktverhältnisse 
k o m m e n die M a r k t p r e i s e po u n d p'o m i t den M e n g e n xo u n d yo zustande. 
Das P r o d u k t aus M a r k t p r e i s u n d Menge e r g i b t die tatsächlichen G e l d 
zahlungen für die umgesetzten Güter u n d F a k t o r e n . D i e schra f f i er ten 
Flächen u n t e r h a l b der N a c h f r a g e k u r v e n repräsentieren die K o n s u m e n 
tenrente u n d die U n t e r n e h m e r r e n t e . 

D i e Überlegungen gehen, v o r a l l e m i n A n l e h n u n g an M a r s h a l l 1 4 , d a 
von aus, daß der Nachfrager , würde i h m die Gesamtmenge nache inan
der E i n h e i t für E i n h e i t angeboten, für jede E i n h e i t entsprechend seiner 
N a c h f r a g e k u r v e e inen höheren Preis zu zahlen b e r e i t sei als für die 
fo lgende E i n h e i t . D e r Grenznutzen , den i h m jedes w e i t e r e G u t e r 
b r i n g t , fällt; entsprechend s i n k t auch seine Zahlungsbere i tschaf t . D a j e 
doch der M a r k t m e c h a n i s m u s eine e inhe i t l i che P r e i s b i l d u n g e r z w i n g t , 

1 3 Vg l . zu dieser Darstel lung sowie zu weiteren Rententypen (Produzenten-
und Faktorrente) Schuster (1970), S. 133 f f . ; ähnlich Eichhorn (1974), S. 21. 

1 4 Vgl . dazu Marshal l (1949), S. 103 ff., ferner die dogmenhistorische Uber 
sicht bei Porstmann (1971), S. 282 ff., Currie et al. (1971), Blaug (1975), S. 31 ff . 
und 111 ff., Rothengatter (1974), S. 2 ff . 



1. D a r s t e l l u n g des A n s a t z e s 75 

muß er weniger G e l d für die bezogene Menge ausgeben, als er bere i t ge
wesen wäre. D ie D i f f e r e n z v e r b l e i b t i h m als „Rente" , die er für andere 
Zwecke v e r w e n d e n k a n n . Sie läßt sich w i e f o l g t schreiben: 

X 
ο 

(2) RK = j f (x) dx — p0 x0 ( K o n s u m e n t e n r e n t e ) 

ο 
y 

ο 
(3) Rv = J g (y) dy — ρ 0 y0 ( U n t e r n e h m e r r e n t e ) 

ο 

Ersetzt m a n die i n d i v i d u e l l e n N a c h f r a g e k u r v e n d u r c h die Pre i sab 
sa tz funkt i on u n d d u r c h die Pre i sbezugskurve der U n t e r n e h m u n g , so 
erhält m a n auf die gleiche Weise die Absatzrente u n d die Beschaffungs
rente für einzelne Güter oder F a k t o r e n . D i e P r e i s a b s a t z f u n k t i o n (Pre is 
bezugsfunktion) e iner U n t e r n e h m u n g repräsentiert b e k a n n t l i c h den T e i l 
der M a r k t n a c h f r a g e nach Gütern (Faktoren ) , der au f eine U n t e r n e h 
m u n g entfällt. D i e gesamte unternehmungsbezogene Absatzrente be 
steht dann aus e iner S u m m e v o n K o n s u m e n t e n r e n t e n für verschiedene 
Käufer u n d P r o d u k t e , die gesamte Beschaf fungsrente aus e iner S u m m e 
v o n U n t e r n e h m e r r e n t e n für verschiedene F a k t o r e n 1 5 . 

D e r skizzierte Ansatz beansprucht für sich neben theoret ischer Schlüs
s igke i t auch prakt i sche R e a l i s i e r b a r k e i t 1 6 . E r so l l e in (notwendigerweise 
unvo l lkommenes ) prakt isches H i l f s m i t t e l für e in o h n e h i n k a u m b e h a n 
deltes u n d äußerst schwieriges P r o b l e m sein. Es wäre n i c h t r i c h t i g , i h n 
ausschließlich nach Maßstäben der logischen Kons is tenz u n d der u n 
m i t t e l b a r e n Realitätstreue z u b e u r t e i l e n . Z u b e w e r t e n is t v i e l m e h r auch 
die praktische R e a l i s i e r b a r k e i t des Vorschlags. Daß empir i s ch n icht f a l 
s i f izierbare oder unbewährte T h e o r i e n dennoch p r a k t i s c h v e r w e r t b a r e 
Ergebnisse l i e f e r n können, ist eine wissenschaftstheoretisch häufig h e r 
vorgehobene Mögl ichkeit 1 7 . Dementsprechend l i e g t zunächst der A k z e n t 
auf der logischen S t r i n g e n z u n d empir i schen I n t e r p r e t a t i o n (2.), a n 
schließend auf der p r a k t i s c h e n R e a l i s i e r b a r k e i t (3.) des Vorschlags, ehe 
die I n t e r p r e t a t i o n s p r o b l e m e u n d p r a k t i s c h e n F o l g e w i r k u n g e n eines Z u 
sammenspiels v o n A b s a t z - u n d Beschaf fungsrenten beleuchtet w e r 
den (4.). Wegen der Ver f l o chtenhe i t der logischen, empir i schen u n d 
prakt ischen Diskussionsebene u n d u m W i e d e r h o l u n g e n zu v e r m e i d e n , 
erscheint eine durchgehende, gl iederungsmäßige T r e n n u n g n i cht i m m e r 
möglich. 

1 5 V g l . oben A b b . 9. 
1 6 V g l . dazu E i c h h o r n (1974), S . 27 u . 35 ff.; (1974a), S . 109 ff., (1974b), S . 60, 

(1975), S . 153. 
1 7 V g l . dazu ζ. B . Stegmüller (1965), S . 387 ff. sowie die A n w e n d u n g s b e i s p i e l e 

bei R e i c h w a l d (1973), S . 146 ff., S t e i n m a n n / M a t t h e s (1972), P i c o t (1975 c), S . 99. 
D i e folgende U n t e r s u c h u n g ist auch deswegen r e l a t i v ausführlich angelegt, 
w e i l zugleich erörtert w e r d e n soll , auf welche Probleme die praktische Inter
pretation und Anwendung eines wohlfahrtsökonomischen Denkmodells stößt. 
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2. Prämissen und Interpretationsprobleme 
der Theorie der Abatzrente 

Die Ause inandersetzung m i t den Prämissen u n d I n t e r p r e t a t i o n s p r o 
b lemen des theoret ischen Konzepts der Absatzrente für eine e inze l 
w i r t s cha f t l i che E r f o l g s b e t r a c h t u n g e r f o l g t i n z w e i S t u f e n . Zunächst w e r 
den die g rund legenden Eigenschaften dieses Ansatzes a n h a n d eines i d e a l 
typischen M o d e l l f a l l s ( E i n p r o d u k t u n t e r n e h m u n g m i t n u r einem A b 
nehmer) herausgearbe i tet (21.). Anschließend w e r d e n die zusätzlichen 
Aspekte , die der Übergang zu real ist ischeren Prämissen ( M e h r p r o d u k t 
betr ieb , m e h r e r e A b n e h m e r ) h e r v o r b r i n g t , beleuchtet (22.). 

21. Die Absatzrente im Falle eines 
Einproduktunternehmens mit einem Abnehmer 

Die theoretische B e s t i m m u n g der Absatzrente setzt zwe ie r l e i voraus : 
die K o n s t r u k t i o n e iner P r e i s a b s a t z f u n k t i o n u n d die K e n n t n i s des oder 
der verschiedenen Absatzpreise . M i t H i l f e dieser be iden Angaben läßt 
sich dann die Absatz rente berechnen u n d i n t e r p r e t i e r e n . Während der 
Absatzpreis i n der Regel unschwer festzustel len sein dürfte, s te l l t d ie 
K o n s t r u k t i o n der P r e i s a b s a t z f u n k t i o n e in theoret isch vielschichtiges 
P r o b l e m d a r 1 . 

211. Die Brauchbarkeitsvoraussetzungen der Preisabsatzfunktion 

D i e Pre i sabsa tz funkt i on g i b t an , welche Menge χ eines Gutes eine U n 
t e r n e h m u n g z u m Preis ρ absetzen k a n n . Sie repräsentiert den T e i l der 
gesamten M a r k t n a c h f r a g e , der au f die betrachtete U n t e r n e h m u n g e n t 
fällt. I m vor l i egenden F a l l e entspr i cht die P r e i s a b s a t z f u n k t i o n e inem 
T e i l oder der gesamten N a c h f r a g e f u n k t i o n eines A b n e h m e r s . Nachfrage 
f u n k t i o n u n d P r e i s a b s a t z f u n k t i o n gehen also v o n den gleichen Prämis
sen aus; die B e d i n g u n g e n , d ie den A b n e h m e r zur G e s t a l t u n g seiner N a c h 
frage nach e i n e m G u t bewegen, prägen auch die Gesta l t der Preisabsatz
f u n k t i o n der U n t e r n e h m u n g 2 . D a m i t aber die N a c h f r a g e k u r v e für a b -

1 D i e schwier igen theoretischen u n d empir ischen P r o b l e m e , die hinter der 
T h e o r i e der N a c h f r a g e k u r v e stehen, w e r d e n in der L e h r b u c h l i t e r a t u r meist 
nicht dargestellt . So gilt grundsätzlich auch heute noch, auch mit B l i c k auf 
die S t a n d a r d l i t e r a t u r z u r betr iebl ichen P r e i s p o l i t i k (vgl. e t w a G u t e n b e r g 
[1973], Jacob [1971], Nieschlag et a l . [1972]; r e l a t i v i e r e n d e H i n w e i s e al lerdings 
bei Wittgen [1974], S . 122), w a s F e l s v o r m e h r als z w a n z i g J a h r e n bereits k o n 
statierte : D i e P u b l i k a t i o n e n „erwecken den E i n d r u c k , die A r t u n d Weise, w i e 
m a n sich P r e i s e u n d Güterquantitäten e inander zugeordnet d e n k e n müsse, 
wäre seit M a r s h a l l . . . verhältnismäßig p r o b l e m f r e i " ; F e l s (1953), S . 161. A u c h 
aus diesem G r u n d ist der G l i e d e r u n g s p u n k t etwas umfangre icher . 

2 V g l . dazu insbesondere D . S c h n e i d e r (1966), S . 589 ff. A b w e i c h e n d e Ans icht 
e t w a bei F e l s (1953), S . 146, E . S c h n e i d e r (1965), S . 62 f. D e r e n A r g u m e n t a t i o n 
k a n n jedoch nicht gefolgt w e r d e n ; d e n n w e n n der A n b i e t e r (auch der mono
polistische) „in se inem W i r t s c h a f t s p l a n verschiedenen a l t e r n a t i v e n P r e i s e n 
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s a t z p o l i t i s c h e Über legungen v e r w e n d b a r s e i n k a n n , m u ß s i e zunächst 
d r e i s o g e n a n n t e B r a u c h b a r k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n erfül len 3 . 

E r s t e n s muß die Länge der Absatzperiode definiert se in , für die die P r e i s 
absatzfunktion gelten sol l . Für die M e s s u n g der K o n s u m e n t e n - / A b s a t z r e n t e 
als Informationselement i n e i n e r E r f o l g s r e c h n u n g dürfte eine halbjährliche 
oder jährliche Absatzper iode s i n n v o l l se in . W e g e n der Veränderungen i m B e 
d i n g u n g s r a h m e n des e inze lwirtschaf t l ichen A b s a t z e s u n d d a m i t der P r e i s 
absatzfunktion könnte jedoch i n v i e l e n Fällen eine solche Per iodendauer z u 
l a n g sein, so daß sie i n kürzere U n t e r p e r i o d e n aufzute i len wäre, e twa in E i n 
kommensperioden des N a c h f r a g e r s (ζ. B . Monate) . 

Z w e i t e n s ist der z u betrachtende Markt z u def inieren. D i e A b g r e n z u n g der 
Gütergruppe, für die die P r e i s a b s a t z - bzw. Nachfragefunkt ion gelten soll, stößt 
auf erhebliche theoretische P r o b l e m e : S o l l n u r eine speziel le P r o d u k t a r t oder 
gar eine einzelne M a r k e des A n b i e t e r s den M a r k t definieren? S o l l eine G r u p p e 
i u n k t i o n s - u n d n a c h f r a g e v e r w a n d t e r P r o d u k t e e inen M a r k t b i lden? Nach w e l 
chen K r i t e r i e n sol l die Marktdef in i t ion erfolgen? A u f diese F r a g e n gibt es b i s 
h e r k a u m befriedigende A n t w o r t e n . W i r d der M a r k t s e h r s t a r k spezial is iert 
gesehen u n d w i r d beispie lsweise n u r für die eine P r o d u k t a r t des Anbieters die 
P r e i s a b s a t z f u n k t i o n hergeleitet , so ergibt sich f o r m a l zwangsläufig eine b i l a 
terale Monopolbeziehung, für die bei U n t e r s t e l l u n g b e s t i m m t e r Prämissen 
eine eindeutige P r e i s a b s a t z f u n k t i o n k o n s t r u i e r t w e r d e n k a n n . E i n e solche A u f 
spl i t terung von Angebot u n d Nachfrage i n v ie le Elementarmärkte 4 erschwert 
jedoch die B e s t i m m u n g der Nachfragepräferenzen, w e i l j e d e r Nachfrager s e i 
nen B e d a r f auch auf k o n k u r r i e r e n d e n (substitutiven) Elementarmärkten b e 
friedigen k a n n , die postu l ier ten P r e i s a b s a t z b e z i e h u n g e n also äußerst l a b i l 
s i n d 5 . Dieses P r o b l e m w i r d bei e iner w e i t e r angelegten, stärker auf die G e -
brauchsfunkt ionen der P r o d u k t k a t e g o r i e abzie lenden Marktdef ini t ion , die auch 
die Angebote a n d e r e r P r o d u z e n t e n mit einschließt, u m g a n g e n . A l l e r d i n g s b e 
d a r f es n u n zusätzlicher H y p o t h e s e n , u m aus e iner solchen Nachfrageanalyse 
die P r e i s a b s a t z f u n k t i o n d e r eigenen E r z e u g n i s s e der U n t e r n e h m u n g z u for 
m u l i e r e n . E i n e Lösung des P r o b l e m s der Marktdef in i t ion erscheint theoretisch 
k a u m möglich, sondern ist n u r v o n F a l l z u F a l l p r a g m a t i s c h d e n k b a r 6 . 

D r i t t e n s hängt die B r a u c h b a r k e i t d e r P r e i s a b s a t z f u n k t i o n v o n der K e n n t n i s 
der Reaktionen anderer Konkurrenten ab. E s müssen einigermaßen zuverläs
sige I n f o r m a t i o n e n u n d E r w a r t u n g e n über das absatzpolit ische V e r h a l t e n der 

die mi t größter W a h r s c h e i n l i c h k e i t zu e r w a r t e n d e n A b s a t z m e n g e n z u o r d n e n " 
w i r d ( E . S c h n e i d e r [1965], S . 62), so geschieht nichts anderes a ls die Übertra
gung der (vermuteten) N a c h f r a g e k u r v e n i n die u n t e r n e h m e r i s c h e P r e i s a b s a t z 
funkt ion unter Berücksichtigung der Machtverhältnisse a m M a r k t . E i n „völlig 
a n d e r e r C h a r a k t e r " ( E . Schneider) der P r e i s a b s a t z f u n k t i o n ist nicht zu e r k e n 
n e n : D i e indiv iduel le N a c h f r a g e k u r v e besagt, daß der H a u s h a l t j e w e i l s bei 
e i n e m best immten P r e i s eine ganz best immte Menge k a u f e n w i r d ; die P r e i s 
absatzfunktion besagt, daß die U n t e r n e h m u n g (aufgrund i h r e r K e n n t n i s der 
Nachfrage) j e w e i l s bei e i n e m b e s t i m m t e n P r e i s m i t e iner best immten A b s a t z 
menge r e c h n e n k a n n (muß). 

3 V g l . d a z u u n d i m folgenden D . S c h n e i d e r (1966), S . 603 ff. 
4 V g l . S tacke lberg (1951), S . 221, 240 ff. 
5 V g l . D . S c h n e i d e r (1966), S . 604 u n d 627 f. 
6 Z u r Bewältigung des P r o b l e m s können die Kreuzpreiselastizitäten v o n 

T r i f f i n eine gedankl iche H i l f e s t e l l u n g geben. Ähnlich auch der neueste V o r 
schlag v o n S a m u e l s o n (1974). 
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anderen r e l e v a n t e n A n b i e t e r — dies können i m G r e n z f a l l a l le anderen sein, 
w e n n m a n totale K o n k u r r e n z u m die K o n s u m a u s g a b e n berücksichtigt — v o r 
liegen, u m die unternehmungsbezogene P r e i s a b s a t z f u n k t i o n best immen z u 
können. D i e s e r A s p e k t hängt eng m i t d e m P r o b l e m der Marktdef ini t ion u n d 
der Nachfrageverwandtschaf t z u s a m m e n . D u r c h das A n g e b o t s v e r h a l t e n der 
K o n k u r r e n t e n w i r d das Absatzpotent ia l der U n t e r n e h m u n g beeinflußt. 

212. Probleme der Konstruktion einer geeigneten Ν achfrag efunktion 
(Preisabsatzfunktion) 

S i n d die z u v o r sk izz ier ten Brauchbarke i t svorausse tzungen i n b e f r i e d i 
gender Weise geklärt, so läßt sich die P r e i s a b s a t z f u n k t i o n als N a c h 
f r a g e f u n k t i o n ana lys ieren , u m die Prämissen des Konzepts der Absatz 
rente zu vervollständigen. 

2121. D iskuss ion der Standardvoraussetzungen 

I m a l lgemeinen w i r d i n der Pre i s theor ie n i c h t m e h r v o n einer u n -
spezif izierten ceteris p a r i b u s - K l a u s e l , sondern v o n d r e i Prämissen für 
die normale (monoton fa l lende) i n d i v i d u e l l e N a c h f r a g e k u r v e ausgegan
g e n 7 : 

1. unveränderte Präferenz- bzw. Bedürfnisstruktur während der A b 
satzperiode 

2. Konstanz der Preise a l l e r anderen Güter 

3. Konstanz der Konsumausgaben . 

Dieser Prämissensatz, der sich w e i t g e h e n d an die V o r s t e l l u n g e n v o n 
A l f r e d M a r s h a l l an lehnt , ist aus verschiedenen Gründen unbe f r i ed igend . 

B e i strenger I n t e r p r e t a t i o n der Prämissen 2. und 3. ergibt sich auch eine 
K o n s t a n z der nachgefragten Mengen a l l e r übrigen Güter. Für das betrachtete 
G u t k o m m e n d a n n n u r P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n e n mit k o n s t a n t e m U m s a t z 
i n F r a g e , w e n n die K o n s u m a u s g a b e n konstant b le iben sol len. D a r a u s ergibt 
sich eine isoelastische (Elastizität 1) P r e i s a b s a t z f u n k t i o n in G e s t a l t e iner g le ich
seitigen H y p e r b e l nach der F o r m e l 8 ρ . χ = U b z w . ρ = —. B e i K o n s t a n z der 

7 V g l . dazu D . S c h n e i d e r (1966), S . 591 f., S a m u e l s o n (1955), S . 97, F e l s (1953), 
S . 26 ff., A l b e r t (1974), S . 241 f., Rothengatter (1974), S . 18, P o r s t m a n n (1971), 
S . 140 ff., besonders S . 169 ff. u n d die dort angegebene L i t e r a t u r . D i e B e a n t 
w o r t u n g der s c h w i e r i g e n F r a g e , ob e in I n d i v i d u u m bereits E r f a h r u n g e n mit 
e i n e m G u t gemacht h a b e n muß, bevor es eine Nachfragefunkt ion dafür a n 
geben k a n n , sol l h i e r offen ble iben. D a die E r w e i t e r u n g der E r f o l g s r e c h n u n g 
zunächst D a r s t e l l u n g s a u f g a b e n i m S i n n e e iner ex p o s t - R e c h n u n g erfüllen soll 
u n d entsprechend ex post r e a l i s i e r t w i r d , k a n n auf die A n a l y s e dieser selten 
beachteten Prämissenmöglichkeit verzichtet w e r d e n , die für die al lgemeine 
Nachfragetheorie große B e d e u t u n g hat . V g l . d a z u F e l s (1953), S . 44 ff., beson
ders S . 49 ff. M a n könnte auch sagen, daß es für die M o d e l l a n a l y s e der E r f o l g s 
komponente „Absatzrente" auf die F o r m der F u n k t i o n i m A u g e n b l i c k der 
K a u f e n t s c h e i d u n g e n a n k o m m t , nicht dagegen, w i e es historisch zu dieser F o r m 
k o m m t und welche prognostische R e l e v a n z diese hat . 

8 V g l . D. S c h n e i d e r (1966), S . 592, P o r s t m a n n (1971), S . 172. 
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Bedürfnisse sowie der M e n g e n u n d der P r e i s e a n d e r e r Güter muß die für das 
betrachtete G u t auszugebende G e l d s u m m e i m m e r gleich hoch sein, w e n n die 
K o n s u m s u m m e insgesamt unverändert b le iben soll . Z i e h t m a n weiter i n B e 
tracht, daß es i n e inem interdependenten Wirtschaf tsmodel l nicht möglich ist, 
die P r o d u k t i o n des betrachteten G u t e s isoelastisch z u v a r i i e r e n u n d zugleich 
die P r o d u k t i o n s m e n g e n a l l e r a n d e r e n Güter konstant z u hal ten ( F a k t o r 
einsatz), so läßt sich unter den gemachten Prämissen die Nachfragefunktion 
letztlich n u r noch als ein P u n k t def inieren 9 . D e r a r t i g strenge F o r m u l i e r u n g e n 
der N a c h f r a g e k u r v e s ind also für prakt i sche Z w e c k e ( B e r e c h n u n g der A b s a t z 
rente) w e n i g s i n n v o l l , w e i l sie a l lenfa l l s sehr seltene Spezialfälle der Realität 
zu beschreiben vermögen. , ,, v y .'. f 

H i n z u k o m m t e i n weiteres P r o b l e m : D i e Annahme konstanter sonstiger 
Preise erscheint k a u m h a l t b a r . Zunächst ist es eine Abgrenzungsfrage , w a s 
unter (allen) sonstigen P r e i s e n z u v e r s t e h e n ist. „Uber ,al le ' P r e i s e k a n n u n d 
w i l l s ich ein I n d i v i d u u m auch d a n n nicht i n f o r m i e r e n , w e n n jeden Morgen 
vollständige P r e i s l i s t e n m i t der Post ins H a u s gebracht würden 1 0 . " E s k a n n 
also aus i n d i v i d u e l l e r S icht n u r u m die „relevanten" sonstigen Preise gehen, 
wobei sofort k l a r w i r d , daß die A u s l e g u n g dieser B e s t i m m u n g große S c h w i e 
r igkeiten bereitet . 

Die S c h w i e r i g k e i t w i r d besonders bei nachfrageverwandten Gütern s ichtbar. 
E i n e s t a r k e Änderung e t w a des B i e r p r e i s e s dürfte nicht ohne Einfluß auf den 
P r e i s für das subst i tut ive G u t W e i n bleiben. Ähnlich auch i m F a l l e k o m p l e 
mentärer Güter: eine Veränderung der P r e i s e für M i t t e l m e e r r e i s e n w i r k t sich 
auch auf die P r e i s e für Taucherausrüstungen aus . „Da p r a k t i s c h K r e u z p r e i s 
elastizitäten z w i s c h e n den e inze lnen Gütern bestehen, d a r f bei der Definit ion 
der P r e i s a b s a t z f u n k t i o n nicht der Einfluß der P r e i s e a n d e r e r Güter v e r n a c h 
lässigt w e r d e n 1 1 . " Dies führt z u der schon oben d i s k u t i e r t e n F o r d e r u n g : „Die 
P r e i s a b s a t z f u n k t i o n ist a ls N a c h f r a g e k u r v e für v e r b u n d e n e Güter zu definie
r e n 1 2 . " Für eine solche Definit ion fehlen aber b i s l a n g die theoretischen V o r a u s 
setzungen, u n d es würde, abgesehen davon , i m m e r schwier iger , den für die 
U n t e r n e h m u n g r e l e v a n t e n A u s s c h n i t t der Nachfrage z u b e s t i m m e n 1 3 . 

Vernachlässigt m a n den A s p e k t der N a c h f r a g e v e r w a n d t s c h a f t und geht m a n 
davon aus , daß die P r e i s e der a n d e r e n Güter konstant s ind , daß also keine v e r 
w a n d t e n Güter ex is t ieren , so w i r d die P r e i s a b s a t z f u n k t i o n auf z u engen Prä
missen aufgebaut. B e i d e Wege erscheinen für eine E r m i t t l u n g der Absatzrente 
für prakt ische Z w e c k e unbefr iedigend zu sein. 

9 V g l . A l b e r t (1974), S. 242, P o r s t m a n n (1971), S . 173; ähnlich B u c h a n a n (1971), 
S. 287. 

1 0 F e l s (1953), S . 81. 
1 1 D . S c h n e i d e r (1966), S . 595, ähnlich A l b e r t (1974), S . 243. 
1 2 D . S c h n e i d e r (1966), S . 596. Daß eine K o n s t a n z der übrigen Güterpreise 

auch deswegen nicht möglich ist, w e i l die mit e iner P r e i s v a r i a t i o n des b e t r a c h 
teten G u t s e inhergehende Mengenveränderung auch die Nachfrage nach den 
für das G u t r e l e v a n t e n V o r p r o d u k t e n u n d d a m i t d e r e n P r e i s e verändert, ist 
hier d e r Vollständigkeit h a l b e r nochmals z u erwähnen; vg l . d a z u F r i e d m a n 
(1949), S . 471 ff., Rothengatter (1974), S . 19. 

1 3 Neuerdings hat S a m u e l s o n (1974) eine Meßmethode der N a c h f r a g e v e r 
wandtschaft auf kardinal-monetärer G r u n d l a g e vorgeschlagen, die die E i n 
wände v o n D . Schneider (1966), S . 601, 617 ff., z u berücksichtigen scheint. D e r 
von S a m u e l s o n angebotene T e s t erscheint jedoch noch so „rein theoret isch" , 
daß sich seine empirische A n w e n d u n g nicht vorste l len läßt. 
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Es e x i s t i e r t n u n eine Fülle v o n Versuchen, die h i e r n u r angedeuteten 
i m p l i z i t e n Schwier igke i ten e iner kons is tenten u n d aussagekräftigen 
K o n s t r u k t i o n der Nach f ragekurve d u r c h die Setzung veränderter Prä
missen zu überwinden. W i r d der hohe Maßstab logischer Stringenz i m 
Sinne e iner „reinen ökonomischen T h e o r i e " an diese Versuche angelegt, 
so k a n n ke iner der Versuche be f r i ed igen . Welche H i l f s v a r i a b l e n 1 4 m a n 
auch für die i m Gesamtsystem n o t w e n d i g e n Anpassungsprozesse wählt, 
u m a l t e r n a t i v e P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n e n auf der Preisabsatzfunk
t i o n logisch zu ermöglichen — eine schlüssige Lösung läßt sich nicht fin
d e n 1 5 . Je m e h r var iab le Größen m a n zuläßt, u m die Pre i s -Mengen-Va
r i a t i o n e n zu erklären, desto w e n i g e r läßt sich noch die Nachfrage als 
F u n k t i o n des Preises dars te l l en u n d desto eher muß auf die so bel iebte 
analyt ische Demonstrat i on des „Nachfragegesetzes" verzichtet werden . 
D ie Nach f ragekurve ist e in I n s t r u m e n t der Part ia lana lyse : „Allgemeines 
Gleichgewichtssystem u n d P a r t i a l - V a r i a t i o n s ind eben p r i n z i p i e l l n i cht 
i n t e g r i e r b a r 1 6 . " 

M i n d e r t m a n den theoretisch- logischen Anspruch u n d n i m m t die V a 
r i a t i o n v o n Mengen u n d Pre isen anderer Güter i n K a u f , u m insbeson
dere auch praktischen Belangen, w i e sie i n der Frageste l lung dieses 
Themas z u m Ausdruck k o m m e n , Rechnung zu t ragen , so f o lg t zunächst, 
daß eine auf Basis der N a c h f r a g e f u n k t i o n (Preisabsatzfunktion) abge
le i te te Absatzrente ungenau sein muß, da die Nachfragekurve als solche 
theoret isch nicht präzise sein k a n n . Die Reaktionsgeschwindigkeit der 
sonstigen Preise und Mengen sowie das relative Gewicht des betreffen
den Nachfragesegments beeinflussen das Ausmaß der Ungenauigkeit. 
Sie dürfte jedoch in der Regel nicht besonders groß sein. Tro tz der l o g i 
schen Inkonsistenzen „braucht der prognostische Fehler , der sich aus der 
Vernachlässigung al ler ausgleichenden u n d aufhebenden Veränderungen, 
d. h . aus der buchstäblichen V e r w e n d u n g v o n ceteris paribus erg ibt , 
n i cht groß zu sein, w e n n w i r uns d a m i t zu fr ieden geben, das V e r h a l t e n 
eines I n d i v i d u u m s oder einer G r u p p e v o n I n d i v i d u e n zu analysieren, 
die k l e i n e r als die Gesamtgruppe is t . D a m i t läßt sich die w e i t v e r b r e i t e t e 
A n n a h m e u n d V e r w e n d u n g der n i c h t mod i f i z i e r ten Nachfragekurve t e i l 
weise r e c h t f e r t i g e n 1 7 " . 

1 4 I n der obigen Definition der üblichen Nachfragekurve s ind die Mengen 
a l l e r a n d e r e n Güter die regul ierende V a r i a b l e . 

1 5 V g l . dazu die sehr ausführlichen U n t e r s u c h u n g e n bei P o r s t m a n n (1971), 
besonders S . 140 ff., ferner den Literaturüberblick bei F e l s (1953), S . 10 f. u n d 
die U b e r s i c h t e n von Rothengatter (1974), S . 19 ff., C u r r i e et a l . (1971), S. 747 ff., 
D . S c h n e i d e r (1966), S . 594 u n d 608 ff. 

1 6 P o r s t m a n n (1971), S . 177. V g l . z u d e m P r o b l e m auch F e l s (1953), S. 83 f. 
1 7 B u c h a n a n (1971), S . 288; vg l . auch S c h u s t e r (1970), S . 133, ähnlich Stre iss ler 

(1974), S . 56. A n z u m e r k e n ist a l lerdings , daß durch die veränderten Prämissen 
der N a c h f r a g e k u r v e n von F r i e d m a n u n d H i c k s (konstantes R e a l e i n k o m m e n , 
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Die E i n h a l t u n g der beiden anderen Prämissen, nämlich Konstanz der 
Konsumausgaben u n d Konstanz der Präferenzstruktur, erscheint aus 
theoretischer Sicht n icht besonders problemat isch . I m Rahmen einer n i ch t 
zu lang bemessenen Absatzperiode verändert sich die verfügbare K o n 
sumsumme i m al lgemeinen nicht . U n d auch die Bedürfnisstruktur k a n n 
i n e inem k u r z f r i s t i g e n Ze i tabschnit t als konstant zumindest gedacht 
werden . D a r a n ändert auch die v ie l fach belegte Tatsache nichts, daß die 
Bedürfnisstruktur (Nachfrage) auch v o n den früheren Konsumausgaben 
bzw. der E i n k o m m e n s e n t w i c k l u n g des I n d i v i d u u m s abhängt 1 8 . Dies ist 
eine Determinante der Bedürfnisstruktur, die i m übrigen durchaus i n der 
Betrachtungsperiode konstant sein k a n n . W i e bereits betont, k o m m t es 
h i e r auf die Beschreibung der m o m e n t a n e n Nachfragekurve des Käu
fers, n icht auf die Erklärung der E n t w i c k l u n g seiner Präferenzstruktur 
an. Empir i sch w i r f t aber gerade die letzte Voraussetzung (konstante B e 
dürfnisstruktur) erhebliche Probleme auf, die jedoch erst i n e inem spä
teren Abschni t t besprochen w e r d e n sol len. 

2122. Die P r o b l e m a t i k eines kons tanten Grenznutzens des Geldes 

Eine we i tere Prämisse der E r m i t t l u n g von Absatzrenten ist die eines 
konstanten Grenznutzens des Geldes. " I t should be noted that , i n the 
discussion of consumers' surplus , w e assume t h a t the m a r g i n a l u t i l i t y 
of money to the i n d i v i d u a l purchaser is the same t h r o u g h o u t 1 9 . " E ine 
solche U n t e r s t e l l u n g ist für das exakte Konzept der Konsumentenrente 
bzw. der Absatzrente u n a b d i n g b a r 2 0 . D i e Konstanz des Geldgrenznutzens 
ist Voraussetzung dafür, daß Geld e in kard ina les Maß des K o n s u m e n t e n 
nutzens sein k a n n . N u r w e n n t ro tz V a r i a t i o n des Preises der G r e n z n u t 
zen, den eine Gelde inhei t e r b r i n g t , g le ich b le ibt , k a n n das Geld als N u t 
zenmaßstab dienen u n d ζ. B. die Nützlichkeit verschiedener Preis lagen 
vergle ichbar machen. 

W e n n ein Nachfrager 4 statt 2 G e l d e i n h e i t e n für ein G u t zu bezahlen hat, 
so bedeutet dies jedoch bei unveränderten totalen Konsumausgaben , daß er 
von anderen Gütern weniger kaufen k a n n . D a m i t aber steigt der G r e n z n u t z e n 
des Geldes , w e i l der G r e n z n u t z e n der a n d e r e n Güter — fallender G r e n z n u t z e n 
v e r l a u f vorausgesetzt — steigt. U m dieser Schwier igkei t , die von i h m gesehen 
w u r d e 2 1 , zu entgehen, fordert M a r s h a l l , daß die „expenditure on any one thing, 
as for instance tea, is only a smal l p a r t of his total e x p e n d i t u r e " 2 2 . A u c h d a -
variables Nominaleinkommen) der atypische V e r l a u f der Nachfragekurve i m 
F a l l e von inferioren Gütern (Gi f fen -Ef fekt ) v e r m i e d e n w i r d (vgl. A l b e r t [1974], 
S. 242), w a s die B e r e c h n u n g der Absatzrente für diese Fälle natürlich erleichtert . 

1 8 V g l . dazu ζ. B . F e l s (1953), S . 47, u n d die dort angegebene L i t e r a t u r . 
1 9 M a r s h a l l (1949), S . 693. 
2 0 V g l . C u r r i e et al . (1971), S . 743 ff. 
2 1 V g l . M a r s h a l l (1949), S . 690. 
2 2 M a r s h a l l (1949), S . 693. V g l . auch den Nachweis der Eff iz ienz dieser F o r 

derung bei Al ford (1956), S . 27 ff. 

6 P i c o t 
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durch , daß n u r geringe Preisänderungen zugelassen w e r d e n , läßt sich eine v e r 
nachlässigbar geringe Änderung des G e l d g r e n z n u t z e n s e r r e i c h e n 2 3 . D u r c h diese 
Beschränkung des A n s p r u c h s auf e i n e n n u r ungefähr k o n s t a n t e n G e l d g r e n z 
nutzen sollte das G e l d a ls Nutzenmaßstab gerettet w e r d e n . I s t diese ungefähre 
K o n s t a n z gegeben, so k a n n die Fläche u n t e r der N a c h f r a g e k u r v e als Maß für 

/ den Totalnu^zen, den eine M a r k t s i t u a t i o n d e m K o n s u m e n t e n erbringt , a n g e -
: sejhen w e r d e n . ~ 

E s dürfte a l lerdings für die p r a k t i s c h e n Z w e c k e der A b s a t z r e n t e n e r m i t t l u n g 
i m R a h m e n der gesellschaftsbezogenen E r f o l g s r e c h n u n g eine sehr s tarke B e 
schränkung bedeuten, n u r solche Nachfrager berücksichtigen z u können, die 
n u r einen k l e i n e n T e i l i h r e r K o n s u m a u s g a b e n auf das betrachtete P r o d u k t 
vertei len . Z u m einen s i n d v i e l e K a u f - u n d K o n s u m p r o z e s s e nicht dieser A r t 
( z . B . größere Beschaf fungsentscheidungen von p r i v a t e n u n d öffentlichen H a u s 
h a l t e n oder v o n U n t e r n e h m u n g e n ) . Z u m a n d e r e n wäre es w o h l nicht s i n n v o l l , 
e ine solche Beschränkung für die E r s t e l l u n g e iner e r w e i t e r t e n R e c h n u n g s l e 
gung zu f o r m u l i e r e n . D i e s e sollte i h r e r F o r m u n d Methodik nach für alle E i n 
zelwirtschaften a n w e n d b a r se in . 

A u c h ist für die Z w e c k e der P r e i s a b s a t z f u n k t i o n S c h u m p e t e r s Vorschlag , 
„daß das E r f o r d e r n i s der ger ingen B e d e u t u n g stets d u r c h eine ausreichend 
enge Definition der i n B e t r a c h t s tehenden Güter erfüllt w e r d e n k a n n " 2 4 , u n 
brauchbar . G a n z abgesehen v o n d e m d a d u r c h verschärft auftretenden P r o b l e m 
der Nachfrageverwandtschaf t läßt sich einfach nicht für eine U n t e r n e h m u n g , 
die ζ. B . Kühlschränke v e r k a u f t , d ie Güterdefinition stärker eingrenzen, als 
dies das tatsächliche P r o d u k t er laubt . D i e re la t ive Budgetbedeutung des K a u f s 
solcher Güter für den A b n e h m e r bleibt also v o n der Produktdef ini t ion u n b e 
rührt 2 5 . 

Die A n n a h m e eines k o n s t a n t e n Grenznutzens des Geldes, die für die 
nutzenbezogene I n t e r p r e t a t i o n der Absatz rente k o n s t i t u t i v ist , e rwe i s t 
sich also aus verschiedenen Gründen als theoret isch u n h a l t b a r . D a m i t ist 
d e m exakten K o n z e p t der Absatz rente eine w e i t e r e Grenze gezogen. B e i 
der prakt i schen A n w e n d u n g müssen die e r m i t t e l t e n Ergebnisse v o n 
v o r n h e r e i n als u n g e n a u ge l t en ; das G e l d k a n n n i c h t als unveränderlicher 
Nutzenmaßstab d ienen. A l l e r d i n g s dürften die S c h w a n k u n g e n i m h i e r 
d i s k u t i e r t e n M o d e l l f a l l für prakt i sche Zwecke häufig vernachlässigungs
fähig sein. 

Faßt m a n d ie b i sher igen Überlegungen z u r mode l l theoret i s chen A b 
l e i t u n g v o n A b s a t z r e n t e n aus i n d i v i d u e l l e n Pre i sabsa tz funkt i onen bzw. 

2 3 V g l . M a r s h a l l (1949), S . 110, ähnlich, w e n n auch a n d e r s hergeleitet , F e l s 
(1953), besonders S . 49 ff. u n d 125 ff. 

2 4 Schumpeter (1965), S . 1207. S c h u m p e t e r schreibt w e i t e r : „Wenn F l e i s c h 
nicht unwicht ig genug ist, so können w i r die Nachfrage nach H a m m e l k o t e l e t t s 
u n t e r s u c h e n . " 

2 5 A u f weitere , formale P r o b l e m e der F o r m u l i e r u n g eines konstanten G e l d 
grenznutzens ( I m p l i k a t i o n e iner isoelastischen N a c h f r a g e k u r v e mit E l a s t i z i 
tät 1, Abhängigkeit v o n s i m u l t a n e n G e l d w e r t - u n d G e l d m e n g e n s c h w a n k u n g e n , 
Unmöglichkeit e iner U m f o r m u l i e r u n g der N a c h f r a g e k u r v e ) sol l h ier n u r h i n 
gewiesen w e r d e n ; vg l . dazu S a m u e l s o n (1942), (1955), S . 191, P o r s t m a n n (1971), 
S . 171, 176, D . S c h n e i d e r (1966), S . 616 f., C u r r i e et a l . (1971), S . 745, Morgenstern 
(1963), S. 140. 
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N a c h f r a g e k u r v e n zusammen, so läßt sich das Ergebn is k a u m besser aus
drücken als m i t Fels, der dies für die Nachfragetheor ie insgesamt f o r 
m u l i e r t h a t : A b s a t z r e n t e n „beruhen auf Ex i s tenzbed ingungen , die n u r 
für eine A u s w a h l v o n W a r e n g a t t u n g e n ge l ten , be i denen sich die A n b i e 
t e r u n d Nachfrager so v e r h a l t e n , als bestünde v o l l k o m m e n e K o n k u r r e n z , 
W a r e n g a t t u n g e n m i t m e h r oder m i n d e r unveränderten Qualitäten, die 
ke iner Mode u n t e r w o r f e n s ind , deren K o n s u m häufig s ta t t f indet u n d die 
i m K o n s u m k e i n e n a l l z u großen A n t e i l ausmachen" 2 6 . L i e g e n derar t i ge 
Bed ingungen n i c h t v o r , so führt das K o n z e p t — j e nach den E i g e n a r t e n 
des Einze l fa l l s — zu m e h r oder w e n i g e r großen U n g e n a u i g k e i t e n . 

213. Berechnungsmodalitäten und Interpretation der Absatzrente 

2131. D i e klassische Berechnungsmethode 

Nachdem die P r e i s a b s a t z f u n k t i o n als erste umfassende theoretische 
Voraussetzung für d ie E r m i t t l u n g v o n A b s a t z r e n t e n d i s k u t i e r t ist , k a n n 
die Berechnung u n d Aussagefähigkeit v o n A b s a t z r e n t e n für den h i e r 
u n t e r s t e l l t e n v e r e i n f a c h t e n F a l l untersucht w e r d e n . A u f der G r u n d l a g e 
der Pre i sabsa tz funkt i on läßt sich die Absatz rente nach der w e i t e r oben 
vorgeste l l ten M e t h o d e e r m i t t e l n , w e n n i n der Per iode n u r e in e i n h e i t 
l i cher M a r k t p r e i s zustande k a m . S i n d während der Absatzper iode m i t 
dem einen A b n e h m e r a u f g r u n d v o n Nach f rage - und / oder A n g e b o t s v e r 
änderungen zu verschiedenen Pre isen Umsätze getätigt w o r d e n , so i s t die 
Absatzrente für jede P r e i s s t e l l u n g gesondert zu berechnen 2 7 . D ie T e i l 
r enten können z u e iner Rente a d d i e r t w e r d e n , w e n n der Grenznutzen 
des Geldes für den A b n e h m e r t r o t z der P r e i s v a r i a t i o n e n als (ungefähr) 
konstant u n t e r s t e l l t w e r d e n k a n n . 

2 8 F e l s (1953), S . 159 f. 
2 7 Morgensterns E i n w a n d , daß die i n d i v i d u e l l e N a c h f r a g e k u r v e bei a u f 

einanderfolgenden Käufen n u r u n t e r b e s t i m m t e n B e d i n g u n g e n die gleiche 
bleibe — auch w e n n al le cetera p a r i a b le iben —, daß sie v i e l m e h r als R e a k t i o n s 
k u r v e j e w e i l s i n Abhängigkeit v o n der P l a n u n g der K o n s u m e n t e n n e u u n d u . U . 
verändert k o n s t r u i e r t w e r d e , erscheint i m Anschluß a n die K r i t i k von F e l s 
u n d in A n b e t r a c h t der E i g e n h e i t e n der vor l iegenden P r o b l e m a t i k nicht 
hal tbar . V g l . M o r g e n s t e r n (1963), S . 136 ff., F e l s (1953), S . 59 ff. V o r a l l e m besteht 
für den Nachfrager w i e für den A n b i e t e r das P r o b l e m , z u e r k e n n e n , ob e in 
U m s a t z auf der B a s i s der „ursprünglichen" N a c h f r a g e f u n k t i o n oder a u f g r u n d 
der R e a k t i o n s f u n k t i o n zustande kommt . W e i t e r h i n entfällt die Notwendigkei t 
einer N e u k o n s t r u k t i o n der P r e i s a b s a t z f u n k t i o n d a n n , w e n n die P l a n u n g s 
periode des A b n e h m e r s nicht kürzer ist a ls die Absatzper iode des A n b i e t e r s : 
D e r A b n e h m e r verte i l t den B e z u g se iner bei gegebenem P r e i s geplanten N a c h 
fragemenge auf m e h r e r e Z e i t p u n k t e d e r Per iode . Ändert sich — aus w e l c h e n 
Gründen auch i m m e r — der A b s a t z p r e i s , so paßt er die noch ausstehenden 
Käufe entsprechend se iner P r e i s - M e n g e n - R e l a t i o n e n u n d s e i n e m K o n s u m 
budget a n unter B e i b e h a l t u n g se iner N a c h f r a g e k u r v e (vgl. auch die Einschrän
k u n g e n bei Morgenstern [1963], S . 141 f.). 

6« 
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N u n ist a l lerdings die beschriebene Rechnungs- u n d E r m i t t l u n g s a r t 
der Konsumentenrente n icht ohne weiteres e inleuchtend. K o m m t es 
b e i m gegebenen M a r k t p r e i s zu e inem Umsatz, so bedeutet dies, daß der 
Nachfrager eine für seine Nutzenvors te l lungen re levante P r e i s - M e n 
g e n - K o m b i n a t i o n v e r w i r k l i c h e n konnte . Bezieht er dabei stets auch 
eine Rente? Uberraschend für e in unbefangenes Verständnis v o n M a r k t 
vorgängen w i r k t i n diesem Zusammenhang die sukzessive Berechnungs
f o r m der Absatzrente ; es w i r d unters te l l t , daß der A b n e h m e r die M e n 
ge, die er z u m herrschenden Preis zu kau fen bere i t ist, gleichsam Stück 
für Stück nacheinander v e r e i n n a h m t u n d seiner Nachfragekurve e n t 
sprechend bewertet . 

D i e angesprochenen Probleme sollen i m fo lgenden untersucht w e r d e n . 
Z u r I l l u s t r a t i o n der Überlegungen w i r d Marsha l l s berühmtes Tee -Be i 
spie l herangezogen 2 8 . Die Untersuchung geht von den fo lgenden Begriffs
konventionen aus: 

D i e Nutzenvorstellungen der A b n e h m e r s ind grundsätzlich v o n i h r e n 
Preisgeboten zu unterscheiden. Die i n der Nachfragekurve zusammenge
s te l l t en Preisgebote für verschiedene Gütermengen s ind A u s d r u c k der 
P r e i s w i l l i g k e i t e n , die auf der Basis der Nutzenvors te l lungen sowie u n 
t e r Beachtung des E inkommens u n d der anderen Preise zustande k o m 
m e n . Die P r e i s w i l l i g k e i t e n repräsentieren „die Fähigkeit, diesen N u t 
zenschätzungen durch entsprechende Kaufangebote am M a r k t auch t a t 
sächlich Nachdruck zu v e r l e i h e n " 2 9 . V o n den Preisgeboten der Nachfrage 
k u r v e zu unterscheiden ist der tatsächlich zustandegekommene Markt
preis, der i n der Regel für den Konsumenten e in D a t u m darste l l t , also 
unbeeinflußbar ist. 

Marsha l l s Berechnung der Konsumentenrente , w i e die v i e l e r anderer 
Theore t iker , geht n u n davon aus, daß sich für den Konsumenten der den 
M a r k t p r e i s überschreitende N u t z e n gemäß A b b i l d u n g 13 errechnet. 

D e r K o n s u m e n t würde beim Marktpre is von 20 G E genau eine ME (Pfund 
Tee) kaufen. " T h e fact that he w o u l d just be induced to purchase one pound 
if the price w e r e 20 s., proves that the total enjoyment or satisfaction w h i c h 
he derives form that pound is as great as that w h i c h he could obtain by 
spending 20 s. on other t h i n g s 3 0 . " G r e n z n u t z e n u n d P r e i s fal len also hier w i e 
auch bei den weiteren Berechnungsschritten zusammen. E i n e K o n s u m e n t e n 
rente entsteht i m ersten Schritt noch nicht. Sie tritt erst beim nächsen Schri t t 
auf : " W h e n the price falls to 14 s. . . . he buys a second pound of his o w n free 
choice, thus showing that he regards it as w o r t h to h i m at least 14 s., and that 
this represents the additional uti l i ty for the second pound to h i m . H e obtains 
for 28 s. w h a t is w o r t h to h i m at least 20 s. + 14 s.; i . e. 34 s. . . . T h e total ut i l i ty 
of the two pounds is w o r t h at least 34 s., his consumer ' s surplus is at least 6s . 3 1 . " 

2 8 V g l . M a r s h a l l (1949), S . 104 f. D a s Beispie l ist in A b b i l d u n g 13 tabel larisch 
wiedergegeben. V g l . z u m folgenden auch P o r s t m a n n (1971), S. 180 ff. 

2 9 Schuster (1970), S . 141. 
8 0 M a r s h a l l (1949), S . 104. 
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Nr. der P r e i s - Nachfragekurve G e s a m t 
nutzen 

K o n s u m e n t e n 
M e n g e n - K o m  (Preisabsatzfunktion) Umsatz G e s a m t 

nutzen bzw. A b s a t z 
bination 

Preis 
(= G r e n z 

nutzen) 

Menge 

G e s a m t 
nutzen rente 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 20 1 20 20 0 

2 14 2 28 34 6 

3 10 3 30 44 14 

4 6 4 24 50 26 

5 4 5 20 54 34 

6 3 6 18 57 39 

7 2 7 14 59 45 

Abb. 13. E r r e c h n u n g der Konsumentenrente nach Marshal l 

I n dieser Weise setzt sich die Berechnung fort, bis m a n beim M a r k t p r e i s , i m 
B e i s p i e l Situation 7 mit dem P r e i s von 2 G E , anlangt, bei dem eine K o n s u m e n 
tenrente von 45 G E aufaddiert ist. 

Das Grundprinzip der Berechnung w i r d h i e r deut l i ch : Es w i r d so ge 
t a n , als ob der Konsument von Schr i t t zu Schr i t t überrascht darüber is t , 
daß er m i t seinen Pre is - u n d Mengenvorste l lungen noch über dem h e r r 
schenden Marktg le i chgewicht l iegt . E r zeigt sich deshalb bereit , n u r die 
j ewe i l s z u m niedr igeren Preis gleichsam „zusätzlich" gekaufte E i n h e i t 
z u m Grenznutzen (nächstes Preisgebot; Spalte 2) zu bewerten u n d d i e 
sem Grenznutzen die höheren Grenznutzen der „früheren" Käufe h i n -
zuzuaddieren, u m den Gesamtnutzen seiner M a r k t t r a n s a k t i o n zu b e s t i m 
m e n (Spalte 5). "The fact t h a t each add i t i ona l purchase reacts upon the 
u t i l i t y of the purchases w h i c h he had prev ious ly decided to make has 
a l ready been a l lowed for i n m a k i n g out the schedule and must no t be 
counted a second t i m e 3 2 . " Z i eh t er v o n dieser Summe den tatsächlich 
verausgabten Betrag (Mengen m a l M a r k t p r e i s ; Spalte 4) ab, so k e n n t er 
seine „Rente" , die i h m die M a r k t s i t u a t i o n eingebracht hat (Spalte 6). 
D e m h ier beispielhaft dargestel l ten V e r f a h r e n entspricht die Berech 
nungsmethode m i t H i l f e der Integra l rechnung , w i e sie w e i t e r oben e r 
läutert w u r d e . 

3 1 E b e n d a , Hervorhebung weggelassen. 
3 2 M a r s h a l l (1949), S. 104 f.. H e r v o r h e b u n g weggelassen. 
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2132. E ine a l t e r n a t i v e Berechnungsmethode 
u n d eine N e u i n t e r p r e t a t i o n der Absatzrente 

D ie obige V o r s t e l l u n g v o n der Nützlichkeitsschätzung einer M a r k t 
t ransakt i on d u r c h den K o n s u m e n t e n is t n i cht selbstverständlich. Es e r 
scheint unreal is t isch , eine sukzessive, a m G r e n z n u t z e n der j ewe i l s l e t z 
ten ME o r i e n t i e r t e N u t z e n b e r e c h n u n g auf der Basis der Nach f ragekurve 
zu unters te l l en . V i e l m e h r dürfte es s i n n v o l l u n d nahel iegend sein, die 
P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n e n der Pre i sabsa tz funkt i on als a l t e r n a t i v e 
Relat ionen zu i n t e r p r e t i e r e n . Das I n d i v i d u u m ist bere i t , zu e inem Preis 
v o n 20 GE eine, be i e inem Pre is v o n 2 G E dagegen 7 M E zu kaufen . 
„Die P u n k t e auf der i n d i v i d u e l l e n N a c h f r a g e k u r v e s ind eine Reihe 
gleichzeitiger a l t e r n a t i v e r M a x i m a l - G e b o t e für die Quantitäten, die m i t 
j edem Preis verknüpft s i n d 3 3 . " Diese Sicht e r g i b t sich definitionsgemäß 
aus einer a n w e n d b a r e n P r e i s a b s a t z f u n k t i o n . „Aus diesem Sachverhalt 
scheint es logischerweise n u r eine Schlußfolgerung zu geben: E i n I n d i v i 
d u u m , das, entsprechend seiner Nutzenschätzung bzw. seiner P r e i s w i l l i g 
k e i t , für 7 M E des Gutes i noch ei^en Preis v o n 2 GE (je M E ) zahlen 
würde u n d diese Gütermenge tatsächlich zu diesem M a r k t p r e i s erhält, 
b e k o m m t nichts ,geschenkt ' 3 4 . " W e n n dem aber so ist , bezieht der A b 
nehmer auch ke ine „Rente " ; es ist ganz e infach der F a l l e ingetreten , daß 
eine P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n , d ie i h m akzeptabe l erscheint, a m M a r k t 
rea l i s ier t w e r d e n k o n n t e . D a b e i g i l t n icht , w i e es die Marshal lsche N u t 
zenrechnung zu u n t e r s t e l l e n scheint, der M a r k t p r e i s n u r für die 7. M E , 
sondern für a l le 7 M E unterschiedslos. D e r K o n s u m e n t weiß, daß er i m 
N o r m a l f a l l jede E i n h e i t der gewünschten M e n g e z u m gleichen Preis be
ziehen k a n n , er macht j a i n der N a c h f r a g e f u n k t i o n seine Nachfragemenge 
v o n einem Preis ( = Durchschni t tspre is ) abhängig. 

Daraus folgt, daß zwischen der subjektiven Nutzenrechnung und der 
marktbezogenen Ρ reis-Mengen-Betrachtung des Konsumenten zu un
terscheiden ist. Z w a r g i l t i m Bere i ch der i n d i v i d u e l l e n Wertschätzung 
des Ge- oder Verbrauchs e inzelner E i n h e i t e n aus einer Menge g le ichar
t i ger Güter, daß sich grundsätzlich der N u t z e n gemäß der Rangfolge 
v e r m i n d e r t (Gesetz des abnehmenden Grenznutzens) . A b e r dennoch weiß 
der Käufer, daß er d ie T e i l e i n h e i t e n eines Güterbündels z u m gleichen 
Preis i m L a u f e der Absatzper iode beziehen k a n n , u n d er berücksichtigt 
dies bei der „Fest legung" seiner N a c h f r a g e k u r v e . I n die B e s t i m m u n g 
der a l t e r n a t i v e n P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n e n seiner N a c h f r a g e k u r v e 
geht die Nutzenschätzung für die j e w e i l i g e M e n g e insgesamt e in . Des-

8 3 Morgenstern (1963), S . 133 f., H e r v o r h e b u n g weggelassen. E r s t a u n l i c h e r 
w e i s e hat P o r s t m a n n (1971), der z u e iner n a h e z u identischen A u f f a s s u n g über 
die N a c h f r a g e k u r v e gelangt, diesen frühen B e i t r a g Morgensterns aus dem 
J a h r e 1948 übersehen. Ähnliches gilt — i n a n d e r e n Zusammenhängen — für 
die Beiträge v o n D . S c h n e i d e r (1966) u n d F e l s (1953). 

3 4 P o r s t m a n n (1971), S . 182. 
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h a l b ist es n i c h t e in leuchtend , au f der Basis der N a c h f r a g e k u r v e die 
Konsumentenrente so zu berechnen, als ob es sich u m eine i n d i v i d u e l l e 
Nutzenrechnung b e i m G e - u n d V e r b r a u c h der e inzelnen Güter hande l t . 
D i e Nachfragekurve is t der geometrische O r t , der a l t e r n a t i v e P r e i s w i l l i g 
k e i t e n bes t immten Nachfragemengen zuordnet , jedoch ke ine u n m i t t e l 
bare N u t z e n k u r v e 3 5 . 

Wenn eine der in der individuellen Nachfragekurve enthaltenen Preis
willigkeiten mit dem tatsächlich zustandekommenden Marktpreis zu
sammenfällt, so kann es effektiv keine Konsumenten- oder Absatzrente 
geben, die unmittelbar aus der Nachfragekurve abzulesen wäre. D e f i n i 
tionsgemäß rea l i s i e r t der K o n s u m e n t d a n n nämlich die P r e i s - M e n g e n -
K o m b i n a t i o n , die be i d e m gegebenen M a r k t p r e i s d u r c h seine Nachfrage 
k u r v e angezeigt w i r d . Für a l le P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n e n , die auf 
der K u r v e über dem M a r k t p r e i s l i egen , läßt sich u n t e r Z u g r u n d e l e g u n g 
des Marktpre i ses j e w e i l s eine K o n s u m e n t e n r e n t e errechnen, die a l l e r 
d ings einen r e i n fiktiven C h a r a k t e r h a t ; der Nachf rager muß nämlich 
a u f g r u n d der M a r k t b e d i n g u n g e n u n d der K o n s t r u k t i o n der Nachfrage 
k u r v e die jenige P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n rea l i s i e ren , die sich aus 
dem Zusammenspie l v o n M a r k t p r e i s u n d N a c h f r a g e k u r v e h e r l e i t e t . 

Interpret iert man die P r e i s e i n dem M a r s h a l l s c h e n Tee -Beispie l i m eben 
beschriebenen S i n n e als P r e i s w i l l i g k e i t e n pro E i n h e i t der j e w e i l i g e n N a c h 
fragemenge u n d geht somit nicht davon aus, daß diese auch d e n G r e n z n u t z e n 
v e r l a u f repräsentieren 3 8, so ergibt s ich die i n A b b i l d u n g 14 wiedergegebene 
B e r e c h n u n g der K o n s u m e n t e n r e n t e . 

3 5 V g l . dazu auch L o c h e r (1933), S . 37, M o r g e n s t e r n (1963), S . 133 ff., P o r s t m a n n 
(1971), S . 183 f. 

8 8 Dies tut P o r s t m a n n (1971), S . 184 f. u n d 268 ff. E r k o n s t r u i e r t auf der 
G r u n d l a g e dieser Grenznutzengrößen eine K u r v e der P r e i s w i l l i g k e i t e n , i n d e m 
er die von M a r s h a l l angegebenen P r e i s e als G r e n z n u t z e n interpret iert , addiert 
(Spalte 5 in A b b . 14) u n d d u r c h die j e w e i l i g e Gütermenge (Spalte 3) d iv id iert . 
A u f diese Weise erhält er eine Fo lge v o n D u r c h s c h n i t t s n u t z e n w e r t e n , die e r 
als m a x i m a l e Preisgebote des K o n s u m e n t e n auffaßt u n d der N e u b e r e c h n u n g 
der K o n s u m e n t e n r e n t e z u g r u n d e legt. D a r a u s r e s u l t i e r e n ganz andere W e r t e 
für die K o n s u m e n t e n r e n t e u n d natürlich auch eine K o n s u m e n t e n r e n t e für 
Si tuat ion 7, da das V e r f a h r e n für diese S i t u a t i o n e in Preisgebot erbringt , das 
u m 6,5 G E über dem M a r k t p r e i s liegt. W e g e n d i e s e r V e r f a h r e n s w e i s e muß 
P o r s t m a n n , u m z u den h i e r dargelegten F o l g e r u n g e n z u gelangen, e i n eigenes 
B e i s p i e l konstruieren (vgl . ebenda, S . 186 f.). P o r s t m a n n s D a r s t e l l u n g w i r d h i e r 
aus z w e i Gründen nicht gefolgt: Z u m e i n e n e r w e i s t sie sich als w e n i g a n s c h a u 
l ich ; die einfache U m i n t e r p r e t a t i o n des M a r s h a l l s c h e n B e i s p i e l s v e r m a g besser 
zu erläutern, w o die I n t e r p r e t a t i o n s - u n d B e r e c h n u n g s p r o b l e m e der K o n s u 
mentenrente l iegen. Z u m a n d e r e n ist die monetäre B e s t i m m u n g v o n G r e n z 
nutzen, deren U m w a n d l u n g i n D u r c h s c h n i t t s n u t z e n u n d anschließende Uber -
tragung in Preisgebote z w a r e i n f o r m a l e leganter Weg, jedoch r e a l theoretisch 
nicht einsehbar. W i e i m e i n z e l n e n i n d i v i d u e l l e Preisgebote zustande k o m m e n , 
ist eine sehr schwierige F r a g e , die h i e r nicht w e i t e r verfolgt w e r d e n k a n n . D e r 
Rückgriff auf e inen monetär f o r m u l i e r t e n G r e n z n u t z e n v e r l a u f erscheint a l l e r 
dings v i e l zu vereinfacht , w e i l die P r e i s w i l l i g k e i t der I n d i v i d u e n nicht i n j e d e m 
F a l l deren Nutzenempfindungen a u s r e i c h e n d w i d e r s p i e g e l n k a n n (vgl. dazu 
auch unten Abschnit t 2135.). 
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Nr . der Nachfragekurve f i k t i v e r tatsäch fiktive 
P r e i s - (Preisabsatzfunktion) U m s a t z l icher U m  K o n s u m e n 

M e n g e n - P r e i s ( = P r e i s  Menge satz (zum t e n - bzw. 
K o m b i n a - wi l l igkeit pro E i n  h e r r s c h e n  Absatzrente 

tion heit der j e w e i l i  den M a r k t 
gen Menge) preis 2 G E ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 20 1 20 2 18 

2 14 2 28 4 24 

3 10 3 30 6 24 

4 6 4 24 8 16 

5 4 5 20 10 10 

6 3 6 18 12 6 

7 2 7 14 14 0 

A b b . 14. A l t e r n a t i v e B e r e c h n u n g s f o r m der K o n s u m e n t e n r e n t e 

D i e A b b i l d u n g zeigt, daß es keine A b s a t z r e n t e geben k a n n , w e n n der M a r k t 
preis mit e inem P r e i s der N a c h f r a g e k u r v e bzw. der P r e i s a b s a t z f u n k t i o n z u 
sammenfällt. Die errechneten K o n s u m e n t e n r e n t e n für die S i tuat ionen 1 bis 6 
h a b e n fiktiven C h a r a k t e r , da sie tatsächlich nicht r e a l i s i e r t w e r d e n können. 

K a n n es n u n a b e r überhaupt k e i n e K o n s u m e n t e n r e n t e g e b e n ? Z u 
nächst i s t d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß d e r K o n s u m e n t e n t s p r e c h e n d d e n 
v o r g e t r a g e n e n Überlegungen a u c h b e i Z u s a m m e n t r e f f e n v o n M a r k t 
p r e i s u n d N a c h f r a g e k u r v e d e r r e a l i s i e r t e n M e n g e e i n e n N u t z e n z u o r d 
n e n k a n n , d e r d ie (u. a. v o n s e i n e r E i n k o m m e n s s i t u a t i o n abhängige) Z a h 
l u n g s b e r e i t s c h a f t u n d -fähigkeit übersteigt. D i e s e r Z u s a t z n u t z e n läßt s i c h 
j e d o c h n i c h t , w i e d a s d e r h i e r d i s k u t i e r t e A n s a t z f o r d e r t , a u s d e r N a c h 
f r a g e k u r v e a b l e i t e n , s o n d e r n m u ß m i t H i l f e a n d e r e r M e t h o d e n erfaßt 
w e r d e n 3 7 . Offensichtlich entsteht eine aus der Nachfragefunktion ables
bare Absatz- bzw. Konsumentenrente, wie sie der gesellschaftsbezoge
nen Erfolgsrechnung vorschwebt, nur dann, wenn das Preisgebot für 
die höchste Menge, die für den Abnehmer während der Absatzperiode 
relevant ist (Sättigungsmenge), über dem Marktpreis liegt. 

A n g e n o m m e n , i m B e i s p i e l der A b b i l d u n g 14 lägen der M a r k t p r e i s unverän
dert bis 2 G E , die Sättigungsmenge des Nachfragers bei 5 M E u n d sein P r e i s 
gebot für jede E i n h e i t der Sättigungsmenge bei 4 G E (Situation 5). I n diesem 
F a l l erzielt der K o n s u m e n t einen Überschuß v o n 10 G E , da seiner Z a h l u n g s 
bereitschaft von 20 G E für die Sättigujigsmenge e in tatsächlicher U m s a t z von 
n u r 10 G E gegenübersteht. D i e f iktiven K o n s u m e n t e n r e n t e n der niedrigeren 

3 7 V g l . K a p . I V . 21., 221. 
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P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n e n ble iben hier ebenfalls unberücksichtigt. G r a 
phisch gesehen stellt n u n die A b s a t z r e n t e keine Fläche unter der Nachfrage
k u r v e , sondern ein Rechteck z w i s c h e n dem E n d p u n k t der Nachfragekurve u n d 
dem M a r k t p r e i s dar, w e i l die A b s a t z r e n t e pro Stück stets gleich hoch ist (vgl. 
A b b i l d u n g 15). 

P r e i s A 

• 
S ätt i g u n g s m enge 

des A b n e h m e r s 

Abb. 15. G r a p h i s c h e E r m i t t l u n g einer K o n s u m e n t e n r e n t e 
bei veränderter B e r e c h n u n g s w e i s e 

L i e g t der M a r k t p r e i s u n t e r d e m Preis, den der A b n e h m e r für jede 
E i n h e i t seiner Sättigungsmenge zu zahlen bere i t ist, so bezieht der A b 
n e h m e r definitionsgemäß die Sättigungsmenge, da der M a r k t p r e i s dieser 
P r e i s - M e n g e n - V o r s t e l l u n g a m nächsten k o m m t . Eine Bedürfnisverschie
b u n g oder eine Pre i s senkung m a g solch eine Rente erzeugen. Es w i r d 
deut l i ch , daß m a n n u n e igent l i ch n icht m e h r w i e bisher die Nachfrage 
k u r v e insgesamt zur E r r e c h n u n g der Absatzrente benötigt, sondern l e 
d i g l i c h die m a x i m a l e i n d i v i d u e l l e P r e i s w i l l i g k e i t des Konsumenten p r o 
Stück der abgesetzten Menge. Dieses Preisgebot wäre m i t dem t a t 
sächlich gegebenen M a r k t p r e i s zu vergleichen. 

D i e dargestellte I n t e r p r e t a t i o n des Phänomens der Absatzrente und die M e 
thode i h r e r B e r e c h n u n g scheint der ersten der beiden Marshal lschen Def ini t io 
n e n der K o n s u m e n t e n r e n t e näher z u k o m m e n (Marshal l ist nämlich i n der 
Begr i f f sbest immung nicht eindeutig) . I n den P r i n c i p l e s of Economics zu B e g i n n 
von K a p i t e l V I über V a l u e a n d U t i l i t y definiert er wie folgt: " T h e excess of 
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the price which he wou ld be w i l l i n g to pay rather than go w i t h o u t the thing, 
over that which he a c t u a l l y does pay, is the economic m e a s u r e of the surplus 
satisfaction. I t may be called c o n s u m e r ' s s u r p l u s 3 8 . " A l l e r d i n g s hält sich M a r 
shall dann bei der E n t w i c k l u n g des Tee -Beispiels nicht an diese Definition, und 
die K o n s u m e n t e n r e n t e i m Sinne des Tee -Beispiels (Fläche u n t e r der Nach
fragekurve) ist i n die L e h r b u c h l i t e r a t u r u n d auch i n den V o r s c h l a g zur E r w e i 
terung der E r f o l g s r e c h n u n g eingegangen. E s ist jedoch zweifelhaft , ob M a r 
s h a l l seine erste Def init ion so versteht , wie es oben s k i z z i e r t w u r d e ; denn die 
oben gemachte Einschränkung, daß nur bei einem A u s e i n a n d e r f a l l e n von 
M a r k t p r e i s u n d Preisgebot für die i n d i v i d u e l l e Sättigungsmenge pro Periode 
eine K o n s u m e n t e n r e n t e entsteht — eine gewiß nicht häufige m a r k t l i c h e K o n 
stellation — , findet sich bei M a r s h a l l nicht . Er s ieht i n se iner Definition der 
K o n s u m e n t e n r e n t e woh l eher die Di f ferenz z w i s c h e n a k t u e l l e m M a r k t p r e i s 
und monetaris iertem i n d i v i d u e l l e n N u t z e n , wenn er schreibt „ . . . that the p r i c e 
which a person p a y s for a th ing can never exceed, and se ldom comes up to that 
which he w o u l d be w i l l i n g to pay r a t h e r t h a n go w i t h o u t i t : so that the s a t i s 
faction which he gets f rom its purchase general ly exceeds that which he gives 
up i n paying away its p r i c e " 3 9 . 

D i e hier vorge t ragenen k r i t i s c h e n Aspekte we isen d a r a u f h i n , daß es 
das Phänomen als solches z w a r geben k a n n u n d daß es somit auch i n 
ha l t l i cher Bes tandte i l e iner e r w e i t e r t e n E r f o l g s b e t r a c h t u n g sein könnte. 
Seine begr i f f l i che Er fassung u n d seine Berechnung bere i t en aber große 
Schwier igke i ten . Z u f r a g e n i s t nämlich, u n t e r we l chen B e d i n g u n g e n m i t 
d e m realen A u f t r e t e n e iner K o n s u m e n t e n - bzw. A b s a t z r e n t e i n der z u 
v o r beschriebenen F o r m zu rechnen i s t ( P r e i s w i l l i g k e i t p r o E i n h e i t der 
Sättigungsmenge größer als herrschender M a r k t p r e i s ) . 

Es ist zu vermuten, daß derartige Konstellationen im privatwirtschaft
lichen Bereich relativ selten und nur kurzfristig anzutreffen sind. D i e 
Zahlungsbere i tschaft der A b n e h m e r dürfte sich m i t t e l - u n d l a n g f r i s t i g 
an den E r f a h r u n g e n m i t den rea len M a r k t p r e i s e n o r i e n t i e r e n . D i e j e 
w e i l i g e P r e i s s t r u k t u r , das E i n k o m m e n u n d die a k t u e l l e n Bedürfnisse 
des A b n e h m e r s b e s t i m m e n i m wesent l i chen dessen N a c h f r a g e - u n d Sätti
gungsmenge u n d die zugehörigen Zahlungsbere i t schaf ten . N u n k a n n es 
sein, daß die plötzliche Veränderung e iner dieser K o m p o n e n t e n zu e inem 
A u s e i n a n d e r k l a f f e n v o n Zahlungsbere i t schaf t p r o E i n h e i t der Sätti
gungsmenge u n d M a r k t p r e i s führt. Dies g i l t insbesondere be i plötzlichen 
größeren Pre issenkungen oder be i u n e r w a r t e t e n Ste igerungen des k o n 
sumfähigen E i n k o m m e n s . Es g i b t jedoch auch s p r u n g h a f t e Veränderun
gen der Präferenzstruktur, d ie beispielsweise m i t H i l f e v o n M a r k e t i n g 
maßnahmen für b e s t i m m t e Bedürfnisse eine höhere D r i n g l i c h k e i t b e i m 
Nachfrager i n d u z i e r e n . A u c h k a n n e i n M a n g e l an I n f o r m a t i o n e n über 
die Höhe der Preise au f b e s t i m m t e n Märkten zu e iner D i skrepanz z w i 
schen Zahlungsbere i tschaf t u n d M a r k t p r e i s führen (ζ. B . bei e inem 
L o t t o g e w i n n e r , der e r s t m a l i g e inen P e l z m a n t e l k a u f e n w i l l ) . I n der Re-

3 8 M a r s h a l l (1949), S . 103, H e r v o r h e b u n g weggelassen. 
3 9 M a r s h a l l (1949), S . 103. 
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ge l dürfte jedoch eine rasche Gewöhnung an die j e w e i l i g e n M a r k t p r e i s e 
d ie „Absatzrente" i n dieser speziel len F o r m schnel l dahinschmelzen las 
sen. Es ist w o h l k a u m d a m i t zu rechnen, daß e i n A b n e h m e r i m Fa l l e 
e iner plötzlichen Pre i s senkung d u r c h Fes tha l t en an seiner a l t en P r e i s 
v o r s t e l l u n g sich über längere Zeiträume eine besondere B e f r i e d i g u n g 
b e i m K a u f u n d K o n s u m dieses Gutes zu verschaf fen v e r m a g . Diese A u s 
sage g i l t i n e i n e m b e s t i m m t e n U m f a n g auch für Käufer, die e twa i m 
R a h m e n des sogenannten Beziehungshandels regelmäßig zu n i e d r i g e r e n 
als zu den o f f i z ie l len M a r k t p r e i s e n k a u f e n . A u c h sie gewöhnen sich an 
i h r e Vorzugss te l lung u n d empf inden e inen A b b a u ihres P r i v i l e g s meist 
keinesfal ls als N o r m a l i s i e r u n g , sondern v e r r i n g e r n häufig i m Anschluß 
d a r a n i h r e K o n s u m m e n g e n , die sie, w e n n sie z u v o r i m Bewußtsein e iner 
Diskrepanz zwischen Zahlungsbere i t schaf t u n d tatsächlichem Preis p r o 
E i n h e i t der Sättigungsmenge gehandel t hätten, n i c h t v e r r i n g e r n w ü r 
den. 

M i t anderen W o r t e n : D i e dem e inze lnen A b n e h m e r j e w e i l s a m M a r k t 
tatsächlich sich s te l l enden Preise gehen i n sein B e w e r t u n g s s y s t e m höch
stens m i t k u r z e r ze i t l i cher Verzögerung e in u n d w e r d e n sehr b a l d dazu 
v e r w a n d t , die s u b j e k t i v e n N u t z e n v o r s t e l l u n g e n i n P r e i s w i l l i g k e i t e n zu 
t r a n s f o r m i e r e n . D a m i t s i n d die tatsächlichen M a r k t p r e i s e aber nahezu 
i m m e r auch re l evante E lemente der j e w e i l i g e n i n d i v i d u e l l e n Nachfrage 
k u r v e . I s t dies der F a l l , so i s t gemäß der ob igen D e f i n i t i o n das E n t s t e -
hen e iner K o n s u m e n t e n r e n t e n i cht mögl ich 4 0 . 

2133. Möglichkeiten der E n t s t e h u n g n e g a t i v e r A b s a t z r e n t e n 

B i s l a n g w u r d e d a v o n ausgegangen, daß pos i t ive A b s a t z r e n t e n e n t 
stehen. I n dem Rentenkonzept e iner gesellschaftsbezogenen E r f o l g s r e c h 
n u n g i s t jedoch auch d ie Möglichkeit e iner n e g a t i v e n Absatzrente b e 
rücksichtigt 4 1 . Es i s t z u prüfen, ob eine negat ive Ausprägung überhaupt 
d e n k b a r ist . Gleichgültig, ob die K o n s u m e n t e n r e n t e i n der ersten oder 
zwe i t en der be iden z u v o r d i s k u t i e r t e n Fassungen p o s t u l i e r t w i r d : das 
K o n z e p t geht stets j e w e i l s v o n der V o r s t e l l u n g aus, daß i m Z e i t p u n k t 
der T r a n s a k t i o n der Uberschuß für den A b n e h m e r entsteht . D e n n w e n n 
der K o n s u m e n t z u m Z e i t p u n k t der Nachfrage festste l l t , daß seine Z a h 
lungsbere i tschaft g e r i n g e r ist als der n i edr igs te a m M a r k t beobachtbare 
Preis , die P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n e n seiner N a c h f r a g e k u r v e also 

4 · I m B e r e i c h öffentlicher Güter dürfte a l lerdings eine solche K o n s t e l l a t i o n 
häufiger auftreten, w e i l h i e r Güter gegen geringes E n t g e l t oder preislos z u r 
Verfügung gestellt w e r d e n . H i e r dürfte die i n d i v i d u e l l e Zahlungsberei tschaft 
für die „Sättigungsmenge" i n der R e g e l über d e m a k u t e i l bezahl ten P r e i s l iegen. 
D e s w e g e n w i r d sie auch, ζ. B . i m R a h m e n der C o s t - B e n e f i t - A n a l y s e , häufig 
als B e w e r t u n g s k r i t e r i u m staat l icher L e i s t u n g e n v e r w a n d t . 

4 1 V g l . oben A b b . 9; z u m folgenden auch die H i n w e i s e bei P o r s t m a n n (1971), 
S. 139. 
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sämtlich u n t e r h a l b des M a r k t p r e i s e s l iegen, so w i r d er keine T r a n s a k 
t i o n vornehmen . Daraus f o lg t , daß es z u m K a u f z e i t p u n k t keine nega
t i v e n Absatzrenten geben k a n n . 

Bedenkt m a n aber, daß i m vor l i egenden Zusammenhang eine e r w e i 
t e r t e ex post -Rechnung d i s k u t i e r t w i r d , so läßt sich die Möglichkeit n e 
ga t iver Absatzrenten n i c h t m e h r ausschließen. Sieht m a n v o n dem u n 
realistischen F a l l e iner E r h e b u n g der Absatzrente s i m u l t a n m i t d e m 
K a u f a k t ab, so w i r d i n per iodischen Abständen versucht, m i t H i l f e der 
E r h e b u n g v o n A b s a t z r e n t e n e inen Zufriedenheitsmaßstab für die K ä u 
fer zu e r m i t t e l n . B e i dieser ex post -Berechnung ist aber n icht auszu
schließen, daß sich i n d e m Z e i t r a u m zwischen T r a n s a k t i o n u n d E r h e b u n g 
eine Veränderung des ursprünglichen Bewertungssystems b e i m A b n e h 
m e r ergeben h a t u n d n u n zwischen Zahlungsbereitschaft u n d Preis eine 
negat ive D i f f e renz v o r l i e g t . Ohne den m i t dieser Festste l lung zusammen
hängenden P r o b l e m e n der empir i schen Real is ierung des Konzepts der 
Absatzrente v o r z u g r e i f e n 4 2 , läßt sich e in solches Phänomen als eine Fehl
entscheidung i n t e r p r e t i e r e n , als eine U n z u f r i e d e n h e i t m i t dem P r o d u k t , 
die sich i n e inem A b s i n k e n der Zahlungsbere i tschaft u n t e r den gegebenen 
M a r k t p r e i s äußert (Be isp ie l : Nach den gemachten E r f a h r u n g e n würde 
j e m a n d für e inen P k w s t a t t D M 8 000,— n u r noch 6 000,— bezahlen w o l 
len) . 

W e i t e r h i n könnte eine negat ive Absatzrente auch die spekulative Er
wartung von Preissenkungen s ignal is ieren . I n diesem Fal le , der für N u t 
zenmessungen schwer zu i n t e r p r e t i e r e n ist , würde die A n t i z i p a t i o n w e i 
t e re r Preissenkungen sich i n e iner u n t e r dem M a r k t p r e i s l iegenden Z a h 
lungsbereitschaft ausdrücken u n d zu einer negat iven Absatzrente füh
r e n (Beispiel : E r w a r t u n g eines w e i t e r e n Pre isver fa l l s für elektronische 
Rechengeräte senkt die Zahlungsbere i tschaf t u n t e r den herrschenden 
M a r k t p r e i s ) . Zug le i ch deutet diese Möglichkeit auch die Ents tehung po 
s i t i v e r Absatzrenten als „Scheinrenten" an, w e n n e rwar te te Pre isste i 
gerungen i n die Zahlungsbere i t schaf t einfließen u n d i m Verg le i ch zum 
a k t u e l l e n Preis eine höhere D i f f e r e n z erzeugen, als sie z u m Z e i t p u n k t 
des P r o d u k t k a u f s gegeben w a r . 

2134. Die Aussagekra f t p a r t i a l a n a l y t i s c h e r m i t t e l t e r Absatzrenten 

Die geschilderten I n t e r p r e t a t i o n s p r o b l e m e der Absatzrente w e r d e n 
noch dadurch v e r m e h r t , daß b i s lang st i l l schweigend v o n e inem A b n e h m e r 
ausgegangen w u r d e , der n u r e in G u t bei e inem U n t e r n e h m e n bezieht. I n 
diesem unreal is t ischen Spez ia l f a l l k a n n die Absatzrente , sofern die a n 
deren d i s k u t i e r t e n Prämissen ke ine unüberwindbaren Hindernisse be
deuten, zur Messung des „Extra-Nutzens" , der durch die j e w e i l i g e n 

4 2 V g l . unten A b s c h n i t t 3. 
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Marktverhältnisse für den A b n e h m e r erzeugt w i r d , herangezogen w e r 
den. 
Normalerwe i se bezieht jedoch e in K o n s u m e n t mehrere verschiedene G ü 
ter . Die E r m i t t l u n g der Absatzrente , die v o n der Nach f ragekurve bzw. 
von der Pre i sabsatz funkt ion ausgeht, berücksichtigt diese Tatsache d u r c h 
die P a r t i a l b e t r a c h t u n g m i t der ceteris p a r i b u s - B e d i n g u n g , d. h . „unter 
der Voraussetzung, daß der Nachfrager a l le anderen Güter, die aus d e m 
selben Budget zu e r w er b en s ind, bereits g e k a u f t h a t " 4 3 bzw. deren K a u f 
fest v e r p l a n t hat . 

Sol l jedoch die d i s k u t i e r t e E r w e i t e r u n g der Absatzer fo lgsrechnung 
für alle A n b i e t e r a m M a r k t gel ten, so w i r d j eder i n par t ia lana ly t i s cher 
Weise seine Absatzrente berechnen. Dies h a t die Konsequenz, daß dem 
einzelnen Abnehmer in einem Ausmaß Konsumentenrenten zugeschrie
ben werden, das mit seinen tatsächlichen Zahlungsmöglichkeiten nicht 
mehr in Einklang steht. So l l nämlich die Absatzrente eine monetäre, an 
den Zahlungsmöglichkeiten des e inzelnen ausgerichtete F o r m der N u t 
zenmessung sein, so ist sie a u f g r u n d der ceteris p a r i b u s - B e d i n g u n g n u r 
s innvo l l , w e n n die cetera tatsächlich — u n t e r den oben gemachten E i n 
schränkungen — par ia bleiben. W i r d jedoch für jedes G u t eine solche 
Rechnung aufgeste l l t , so w e r d e n die Nachfragebed ingungen nach a l l en 
Gütern je e i n m a l zu V a r i a b l e n , o b w o h l jede einzelne Absatzrente p a r 
t ia lana ly t i s ch e r m i t t e l t w u r d e . D i e Konsequenz ist, daß die e inzelnen 
Absatzrenten n i cht m e h r aussagefähig sein können, w e i l die B e d i n g u n 
gen, u n t e r denen sie berechnet w u r d e n , n i ch t zu t re f f en . D i e Summe der 
p a r t i a l a n a l y t i s c h gewonnenen e inzelnen A b s a t z r e n t e n würde die tatsäch
liche Zahlungsbere i tschaft bzw. das K o n s u m b u d g e t des K o n s u m e n t e n 
w o h l w e i t übersteigen. Dies bedeutet, daß „die Renten, die e in einzelner 
insgesamt beziehen k a n n , schon als Folge seiner Budgetbeschränkung 
v ie l k l e i n e r sein w e r d e n als die S u m m e der für jedes nachgefragte G u t 
durch i so l i er te B e w e r t u n g errechneten R e n t e n " 4 4 . 

Der e inzelnen U n t e r n e h m u n g müßte also für die Fests te l lung i h r e r 
Absatzrente e in K o r r e k t u r f a k t o r zur Ver fügung stehen, der den p a r t i a l 
analyt isch gewonnenen B e i t r a g i n dem Maße v e r r i n g e r t , i n dem die t a t 
sächliche Z a h l u n g s k r a f t des A b n e h m e r s d u r c h die Nachfrage nach ande
ren Gütern u n d die d o r t möglicherweise entstehenden Renten i n A n 
spruch gen ommen w i r d . Ansonsten würden gesamtwirtschaftlich viel zu 
hohe soziale Nutzen ausgewiesen. Dies ist s icherl ich e in theoret isch w i e 
prakt isch schwer lösbares P r o b l e m , das jedoch als u n u m g e h b a r erscheint, 
wenn d ie Absatzrenten nicht n u r ideal typische Bewertungsgrößen für 
den E i n z e l f a l l , sondern an der w i r k l i c h e n K a u f k r a f t der A b n e h m e r 
or i ent i er te N u t z e n i n d i k a t o r e n sein sol len. 

4 3 S t r e i s s l e r (1974), S . 57. 
4 4 S t r e i s s l e r (1974), S . 57. 
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2135. W e r t i m p l i k a t i o n e n der Absatzrente als Nützlichkeitsindikator 

Die vo r i gen Gedanken l e i t e n z u e inem letzten I n t e r p r e t a t i o n s p r o b l e m 
der Absatzrente über. Es is t zu f ragen , was eine Absatzrente e igent l i ch 
aussagen k a n n , w e n n sie annäherungsweise e r m i t t e l t w u r d e . U m die 
Absatzrenten zweier U n t e r n e h m u n g e n u n m i t t e l b a r mi te inander v e r 
gleichen zu können — dies dürfte für Zwecke des zwischenbetriebl ichen 
Erfo lgsvergle ichs eine n o t w e n d i g e F o r d e r u n g sein —, muß v o n der P r ä 
misse ausgegangen w e r d e n , daß die i n den Zahlungsbereitschaften sich 
ausdrückenden Nutzenschätzungen in terpersone l l vergle ichbar u n d i n s 
besondere v o n der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g unabhängig s ind. M i t ande 
r e n W o r t e n : N u r w e n n der G r e n z n u t z e n des Geldes für die K u n d e n 
a l l e r U n t e r n e h m u n g e n g le ich ist , s i n d die Absatzrenten e in s innvol les 
Maß für den Versorgungsnutzen . Diese Prämisse, die bereits für d ie 
K o n s t r u k t i o n der i n d i v i d u e l l e n Nach f ragekurve so v ie le Probleme b e 
re i t e t hat , e rwe i s t sich auch i m interpersone l l en Bereich als p r o b l e m a 
tisch. I n gewissen Grenzen erscheint sie vernünftig „on the supposit ion 
t h a t the consumers . . . be longed to the same class of people" 4 5 . Diese 
B e d i n g u n g dürfte n u r i n w e n i g e n Vergle ichss i tuat ionen gegeben sein 
u n d würde außerdem die A n w e n d b a r k e i t des Konzepts n u r auf diese 
Fälle beschränken. I n den meis ten Fällen ist jedoch v o n der se lbstver 
ständlichen Überlegung auszugehen „that a pound's w o r t h of satisfac
t i o n to an o r d i n a r y poor m a n is a m u c h greater t h i n g t h a n a pound's 
w o r t h of sat is fact ion to an o r d i n a r y r i c h m a n " 4 6 . D a m i t aber ist d ie 
V e r g l e i c h b a r k e i t der e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e r m i t t e l t e n Absatzrenten 
s tark erschwert . 

Hält m a n an dem monetären Ansatz fest, w e i l keine befr iedigende E r 
satzmaßgröße verfügbar i s t 4 7 , so muß k l a r sein, daß d a m i t e in W e r t u r t e i l 
i m p l i z i e r t w i r d : „Nur die sich i n monetärer Zahlungsbereitschaft , v e r 
bunden m i t Zahlungsfähigkeit , niederschlagenden Wünsche der K o n s u 
m e n t e n gehen i n die Überlegungen e i n 4 8 . " Zahlungsbereitschaft u n d Z a h 
lungsfähigkeit als S u r r o g a t e der i n d i v i d u e l l e n W o h l f a h r t der A b n e h m e r 
s ind auf j eden F a l l abhängig v o n den j e w e i l i g e n ordnungspol i t ischen 
Bed ingungen , die diese Größen beeinflussen. Dazu gehören insbesondere 
die S t r u k t u r der E i n k o m m e n s - u n d Vermögensverteilung. Die A n w e n -

4 5 M a r s h a l l (1949), S . 108. 
4 8 E b e n d a . 
4 7 Wie ein B l i c k i n die Wirtschaf tspol i t ik zeigt, ist die Orient ierung a m Maß

stab des Geldes i n der P r a x i s unumgänglich. D o r t s ind dauernd Aussagen 
d e r a r t nötig, daß die f inanziel le S i t u a t i o n einer G r u p p e mit der anderen 
G r u p p e verg l ichen u n d bewertet w i r d . A u c h i m Steuerrecht w i r d von b e 
s t i m m t e n V o r s t e l l u n g e n über die Nützlichkeit des Geldes für verschiedene E i n 
k o m m e n s g r u p p e n ausgegangen. Nutzenmäßige Werturte i le über E i n k o m m e n 
u n d damit interpersonel le Nutzenvergle iche s ind demnach also notwendiger 
B e s t a n d t e i l e iner pol i t ischen Ökonomie. V g l . dazu auch Dick (1973), S . 183 ff. 

4 8 Schuster (1970), S . 142. : ~ -
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d u n g des Konzepts bedeutet also, daß die gegebene Verteilungssituation, 
von der die Ausprägung der Absatzrenten entscheidend abhängt, zu 
einem impliziten Maßstab der Nutzenbewertung einzelwirtschaftlicher 
Absatzaktivität wird. D ie Nutzenmessung e inze lwi r t s cha f t l i cher Tätig
k e i t o r i e n t i e r t sich für diesen Bere ich d a n n „ausschließlich an der Fähig
k e i t des einzelnen, seinen s u b j e k t i v e n N u t z e n v o r s t e l l u n g e n am M a r k t 
d u r c h entsprechende Ge ldo f fer ten auch tatsächlich Nachdruck zu v e r l e i 
h e n " 4 9 . Dieses „pekuniäre W e r t u r t e i l " (Schuster) fließt zwangsläufig i n 
diese A r t der B e w e r t u n g m a r k t l i c h v e r m i t t e l t e r e x t e r n e r Entscheidungs-
konsequenzen e in . Es e rg ib t sich konsequenterweise aus den m a r k t w i r t 
schaftl ichen Rahmenbedingungen der Unternehmungstätigkeit u n d is t 
inso fern auch eine geeignete B e w e r t u n g s g r u n d l a g e für deren E r f o l g . 
Ob es sozial- , Verbraucher- u n d gesel lschaftspol it isch erwünscht sein 
k a n n , ist eine andere Frage. 

Ferner ist e i n weiteres W e r t u r t e i l i n d e m Berechnungsmodus e n t 
ha l t en , das i n m i t t e l b a r e r Bez iehung z u m v o r i g e n steht u n d das als 
„asymmetrische K o n s u m b e w e r t u n g " bezeichnet w e r d e n k a n n . I n der 
Absatzrente w e r d e n n u r die Wertschätzungen des a k t u e l l e n K o n s u m e n 
ten erfaßt, also desjenigen, der tatsächlich Umsätze m i t der U n t e r n e h 
m u n g tätigt. Seine N u t z e n e m p f i n d u n g w i r d i n F o r m seiner u . a. v o n der 
Zahlungsfähigkeit abhängigen Zahlungsbere i t schaf t für das P r o d u k t i n 
der Er fo lgsrechnung berücksichtigt. D i e F o r m u l i e r u n g , „daß die Umsätze 
ein I n d i z für die Wertschätzung der Güter u n d Dienste d u r c h die Käufer 
b i l d e n " u n d daß diese e rwerbswi r t s cha f t l i che Er fo lgskategor ie u m die 
gemeinwir tschaf t l i che Rentenbetrachtung zu e r w e i t e r n se i 5 0 , belegt d i e 
sen Sachverhal t u n d das i n i h n eingehende W e r t u r t e i l noch e i n m a l d e u t 
l ich. N u n ist aber n icht ohne Einführung e iner w e i t e r e n W e r t - oder B e 
schränkungsprämisse einzusehen, w a r u m die Wertschätzungen d e r j e n i 
gen M a r k t p a r t n e r , die a u f g r u n d i h r e r Z a h l u n g s k r a f t n i ch t z u m Zuge 
k o m m e n , aus d e m theoretischen K o n z e p t für den „Wohlfahrtsbeitrag v o n 
U n t e r n e h m u n g e n " (Eichhorn) ausgeschlossen b l e iben sol len. Wäre n i ch t 
zu überlegen, ob die Di f ferenzen zwischen d e m M a r k t p r e i s u n d der n i e 
dr igeren Zahlungsbereitschaft der j en igen K o n s u m e n t e n , die an d e m G u t 
interess iert s ind , sich es jedoch n i cht le isten können, ebenfal ls i n die E r 
fo lgsrechnung einzubeziehen sind? Z u m i n d e s t i n theoret ischer Sicht l i e 
ßen sich m i t H i l f e einer solchen Ergänzung u n b e f r i e d i g t e Bedürfnisse, 
die au f dem betre f fenden M a r k t v o r h a n d e n s ind , i m Sinne v o n m a n g e l n 
der Z a h l u n g s k r a f t erfassen u n d m i t den i n den A b s a t z r e n t e n ausge
drückten Bedürfnis„über"befriedigungen verg le i chen . A u f diese Weise 
ließe sich das tatsächliche Versorgungsn iveau au f e inem M a r k t besser 
abschätzen. Außerdem könnte der Z e i t v e r g l e i c h dieser „negat iven" G r ö -

4 9 E b e n d a . 
5 0 V g l . E i c h h o r n (1974), S . 19. 
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ßen A n h a l t s p u n k t e über das Ausmaß der la tenten Nachfrageentwick lung 
u n d deren eventuel le Beeinflussung durch M a r k e t i n g i n s t r u m e n t e l i e f e rn . 

50 theoretisch schwier ig u n d unausgerei f t e in solcher Vorschlag auch 
sein mag — bei Gültigkeit der Hypothese gleichsam unbegrenzter W ü n 
sche würden die la tenten Bedürfnisse die a k t u e l l e n Absatzrenten i n den 
meisten Fällen übersteigen —, so k a n n der Gedankengang doch auf jeden 
F a l l darauf h inweisen, daß die Absatzrente das Versorgungsniveau eines 
M a r k t e s u n d d a m i t den W o h l f a h r t s b e i t r a g n icht vollständig, sondern n u r 
e inseit ig i m Sinne der jenigen, deren Bedürfnisse durch ausreichende 
Z a h l u n g s k r a f t tatsächlich i n Bedar f u n d i n Käufe u m g e w a n d e l t werden , 
darste l len k a n n ; die unbefriedigte, latente Produktnachfrage, eine für 
die einzel- und gesamtwirtschaftliche Erfolgsbeurteilung gleichermaßen 
interessante Information, erscheint in der Rechnung ebensowenig wie 
der Verfügbarkeitsnutzen des Produktangebots für (prinzipiell zahlungs
kräftige) Nicht-Käufer51. 

22. Die Absatzrente im Falle einer 
Mehrproduktunternehmung mit mehreren Abnehmern 

D i e bisherige Diskussion des Model ls der Absatzrente g i n g von dem 
vere in fachten F a l l einer E i n p r o d u k t u n t e r n e h m u n g m i t n u r e inem A b 
nehmer aus. I m folgenden s ind die Probleme u n d Möglichkeiten zu i d e n 
t i f i z i eren , die sich be im Ubergang auf das M e h r p r o d u k t u n t e r n e h m e n m i t 
m e h r e r e n A b n e h m e r n ergeben. Dabei handel t es sich vor a l l e m u m F r a 
gen, die die Aggregat ion der Absatzrenten i n der Er fo lgsrechnung a u f 
w i r f t . 

D e r Fall, daß ein Abnehmer mehrere Produktarten von der Unterneh
mung bezieht, w u r d e u n t e r e inem anderen B l i c k w i n k e l bereits i m v o r i 
gen A b s c h n i t t angesprochen 5 2 . Die Absatzrenten, die für den Umsatz bei 
j eder einzelnen P r o d u k t a r t festzustellen sind, können nicht ohne w e i 
teres add ie r t werden . Be i f o r m a l e r Mode l lbe t rachtung ist zu beachten, 
daß jede einzelne Rentenberechnung auf par t ia lana lyt i s cher Basis der 
j e w e i l i g e n Nachfragekurve zustande k a m . Eine A d d i t i o n der P r o d u k t 
renten e iner Person ist deswegen nicht möglich, w e i l jede Rente u n t e r 
der B e d i n g u n g festgestellt w u r d e , daß die anderen Produktkäufe bereits 
v e r p l a n t seien. Es w i r d jewei ls n u r für ein G u t i m Rahmen des Bedar f s 
s p e k t r u m s eines Konsumenten die Abhängigkeit der Nachfragemenge 
v o m Preis u n t e r s t e l l t (Nachfragekurve) , für die anderen s ind alle E n t 
scheidungen bereits gefällt, so daß Nachfragekurven nicht ers te l l t zu 
w e r d e n brauchen 5 3 . Z u d e m setzt das tatsächliche vorhandene K o n s u m -

5 1 V g l . auch K a h n (1966), S. 28 f. 
5 2 V g l . oben Abschnitt 2134. 
5 3 A u f die formallogische Unmöglichkeit einer Addit ion part ia lanalyt i sch ge

w o n n e n e r Rentengrößen weist mit B l i c k auf die N u t z e n - K o s t e n - A n a l y s e auch 
Schuster (1970), S . 143 ff. h in . 
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b u d g e t d e r S u m m a t i o n d e r p a r t i a l a n a l y t i s c h e r m i t t e l t e n R e n t e n e n g e 
G r e n z e n : „Die für e i n G u t e r r e c h n e t e Höhe d e r K o n s u m e n t e n r e n t e w i r d 
i r r e a l , s o b a l d d ie S u m m e v o n h y p o t h e t i s c h e n m a x i m a l e n B e w e r t u n g e n 
g e b i l d e t w i r d u n d m a n findet , daß d i e s e d a s i n d i v i d u e l l e B u d g e t über 
s t e i g t 5 4 . " 

Neben diesen m e h r formalen Problemen k a n n das Aggregationsproblem über 
die P r o d u k t a r t e n noch besonders deutlich a n h a n d der Verwandtschaft zwischen 
den Produktarten aufgezeigt w e r d e n 5 5 . Häufig w i r d sich e in A b n e h m e r bei 
e inem A n b i e t e r mit mehreren , nachfrageverwandten Gütern versorgen. B e i 
subst i tut iven B e z i e h u n g e n zwischen z w e i Gütern (ζ. B . T e e u n d Kaffee) , für die 
eine getrennte B e r e c h n u n g der Absatzrente erfolgt, zeigt sich die Abhängigkeit 
der B e w e r t u n g i m S i n n e von Zahlungsbereitschaft für das eine von der P r e i s 
stel lung bzw. Verfügbarkeit des anderen G u t e s : J e nachdem, von w e l c h e m 
(konstanten) P r e i s m a n für G u t A (Tee) ausgeht, verändert sich die Nachfrage 
k u r v e für G u t Β (Kaffee) , u n d umgekehrt . A u f diese Weise exist ieren für jedes 
der beiden Güter so viele mögliche Nachfragekurven , w i e Preisste l lungen für 
das j e w e i l s andere G u t denkbar s ind. E s läßt sich d a n n aber nicht m e h r die 
Absatzrente für G u t Α u n d G u t Β zugleich ermitteln . W e n n m a n es aus Grün
den der V e r e i n f a c h u n g trotzdem tut u n d den P r e i s des betrachteten Gutes als 
v a r i a b e l , den des substi tutiven als fix ansieht, so läßt sich daraus nicht die 
A d d i e r b a r k e i t der beiden R e n t e n folgern, u m aus dieser S u m m e irgendeine 
A r t von Gesamtnützlichkeit a b z u l e i t e n 5 8 : D a bei der Zahlungsbereitschaft für 
Α i m m e r die Verfügbarkeitsverhältnisse des substitutiven Gutes Β mitgedacht 
w e r d e n (und umgekehrt) , s ind die Absatzrenten nicht unabhängig und auch 
nicht einfach addierbar . M a r s h a l l hat dieses P r o b l e m bereits sehr deutlich 
erkannt , w e n n er beispielhaft erläutert: " T h e loss that people w o u l d suffer 
from being deprived both of tea and coffee w o u l d be greather than the s u m 
of their losses from being deprived of either alone: and therefore the total 
uti l i ty of tea a n d coffee is greater than the s u m of the total uti l i ty of tea c a l 
culated on the supposition that people can have recourse to coffee, and that 
of coffee calculated on a l ike supposition as to t e a 5 7 . " I n analoger Weise gelten 
die beschriebenen Probleme auch für die Aggregation von Absatzrenten für 
komplementäre Güter 5 8 . 

E i n A u s w e g , den schon M a r s h a l l für die Überwindung dieses Problems v o r 
geschlagen h a t 5 0 , besteht i n der K o n s t r u k t i o n einer gemeinsamen N a c h f r a g e -

5 4 S t r e i s s l e r (1974), S . 57. 
5 5 D i c h t l (1970), S . 25 ff., spricht in diesem Z u s a m m e n h a n g auch treffend v o n 

einem „Wirkungsverbund". 
5 6 E i n e derartige, s tark vereinfachende Vorgehensweise postuliert jedoch 

M i s h a n (1975), S. 27 ff., (1971a), S . 41 ff. für die K o s t e n - N u t z e n - A n a l y s e . 
5 7 M a r s h a l l (1949), S . 109. 
5 8 Z u r neueren nachfrage- u n d nutzentheoretischen A n a l y s e des P r o b l e m s 

der Nachfrageverwandtschaft vgl . Samuelson (1974). E r kommt mit Hi l fe se iner 
neuentwickelten monetär-kardialen Meßmethode w i e d e r u m zu d e m al ten 
M a r s h a l l s c h e n E r g e b n i s , daß das Integra l unter der Nachfragekurve n u r i m 
F a l l e unabhängiger Güter, i m F a l l e nachfrageverwandter Güter das K e t t e n 
integral der m i t den anderen Gütern interdependent formulierten N a c h f r a g e 
funktion die K o n s u m e n t e n r e n t e für ein G u t anzugeben v e r m a g : „an irony i n 
v i e w of m y o w n long-standing lack of enthusiasm for consumer s u r p l u s 
integra ls " (S. 1264). V g l . z u r früheren Skepsis gegenüber der B e r e c h n u n g v o n 
K o n s u m e n t e n r e n t e n S a m u e l s o n (1955), S . 195 ff. 

5 9 V g l . M a r s h a l l (1949), S . 84, 89,109. 

7 Picot 
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k u r v e für v e r w a n d t e Güter. D i e s e r einleuchtend erscheinende Weg, der auch 
für die B e s t i m m u n g der A b s a t z r e n t e für verschiedene Güter v o n B e d e u t u n g 
sein könnte, stößt jedoch auf entscheidende Hindernisse . Wo l iegen die G r e n 
zen der Nachfrageverwandtschaf t? Müßten nicht auch scheinbar nachfrage 
unabhängige Güter w i e W a s c h m i t t e l u n d Nahrungsmit te l gemeinsam erfaßt 
w e r d e n , da sie u m das gleiche K o n s u m b u d g e t k o n k u r r i e r e n ? W i e läßt sich das 
Maßgrößenproblem auf d e r Mengenseite , w i e die P r e i s z u s s a m m e n f a s s u n g auf 
der Preisseite für die zusammengefaßten Güter lösen? Diese offenen F r a g e n , 
die bis lang k e i n e r a l l g e m e i n a k z e p t i e r e n u n d p r a k t i k a b l e n Lösung zuge 
führt w e r d e n k o n n t e n 6 0 , v e r h i n d e r n eine B e s t i m m u n g der gemeinsamen A b -
saizrente für n a c h f r a g e v e r w a n d t e Güter. Ob sich irgendwelche K o r r e k t u r f a k 
toren finden ließen, die nach A d d i t i o n der part ia lanalyt isch gewonnenen R e n 
ten die Interdependenz berücksichtigen könnten, muß beim derzeit igen S t a n d 
der F o r s c h u n g bezweifel t w e r d e n . 

D i e Aggregation der Absatzrenten für mehrere Abnehmer einer Pro-
duktart w i r f t d i e F r a g e a u f , u n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g e n d i e N a c h f r a g e 
k u r v e n b z w . d i e R e n t e n d e r e i n z e l n e n K o n s u m e n t e n a d d i e r b a r s i n d . D i e 
F r a g e k a n n i n z w e i T e i l p r o b l e m e a u f g e s p a l t e n w e r d e n : D i e V e r g l e i c h 
b a r k e i t d e r e i n z e l n e n K o n s u m e n t e n u n d d i e Unabhängigkeit d e r K o n 
s u m e n t e n r e n t e n . 

D a s b e r e i t s o b e n d i s k u t i e r t e P r o b l e m d e r VergleichbarkeitQ1 d r e h t s i c h 
l e t z t l i c h u m d i e F r a g e , ob d e r G r e n z n u t z e n des G e l d e s für d i e e i n z e l n e n 
K o n s u m e n t e n ( i n e t w a ) g l e i c h i s t u n d d a m i t d a s G e l d e i n additionsfähi
g e r N u t z e n i n d i k a t o r s e i n k a n n . K a n n m a n d a v o n a u s g e h e n , daß s i c h die 
N a c h f r a g e r a u s e i n e r h o m o g e n e n s o z i a l e n S c h i c h t m i t ähnlichen B e w e r 
t u n g s m e c h a n i s m e n r e k r u t i e r e n o d e r , w i e M a r s h a l l es s i e h t , „that b y 
f a r t h e g r e a t e r n u m b e r of t h e e v e n t s w i t h w h i c h e c o n o m i c s d e a l s , a f fect 
i n a b o u t e q u a l p r o p o r t i o n s a l l t h e d i f f e r e n t c l a s s e s of s o c i e t y " 6 2 , so könn
te d i e V e r g l e i c h b a r k e i t d e r i n d i v i d u e l l e n K o n s u m e n t e n r e n t e n b z w . die 
d u r c h s c h n i t t l i c h e A u s g e g l i c h e n h e i t des A g g r e g a t s v o n K o n s u m e n t e n r e n 
t e n g e g e b e n s e i n . D i e N a c h f r a g e k u r v e n b z w . K o n s u m e n t e n r e n t e n ließen 
s i c h o h n e b e s o n d e r e n I n f o r m a t i o n s v e r l u s t a d d i e r e n 6 3 . W o d i e s n i c h t d e r 
F a l l i s t — u n d d i e s g i l t s t e t s für B e t r i e b s w i r t s c h a f t e n , d i e m i t i h r e n P r o 
d u k t e n v e r s c h i e d e n e M a r k t s e g m e n t e u n d Z i e l g r u p p e n v e r s o r g e n — , l a s 
s e n s i c h die K o n s u m e n t e n r e n t e n n i c h t e i n f a c h a d d i e r e n , w e i l d e r N u t z e n 
d e s G e l d e s für d i e G r u p p e n v e r s c h i e d e n ist . Vernachlässigt m a n j e d o c h 
d i e d a m i t v e r b u n d e n e n W e r t i m p l i k a t i o n e n , so führt d i e e i n f a c h e A d d i 
t i o n d e r i n G e l d e i n h e i t e n ausgedrückten R e n t e n z u e i n e r a g g r e g i e r t e n 
Größe , d ie u n t e r d e r A n n a h m e b e i s p i e l s w e i s e e i n e s „Standardgeldgrenz-
n u t z e n s " aussagefähig i s t . 

6 0 V g l . dazu D . S c h n e i d e r (1966), S . 599 ff., 617 ff., u n d die dort angegebene 
L i t e r a t u r ; ferner C u r r i e et a l . (1971), S . 751 f., sowie die Überlegungen von 
S a m u e l s o n (1974). 

6 1 V g l . oben A b s c h n i t t 2122. 
6 2 M a r s h a l l (1949), S . 108. 
6 3 V g l . auch B e r g s o n (1975), S. 42 f. 
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Die aufgezeigten Möglichkeiten der V e r g l e i c h b a r k e i t u n d Additivität 
ge l ten jedoch n u r u n t e r der w e i t e r e n Bedingung, daß die individuellen 
Nachfragekurven voneinander unabhängig sind. Diese B e d i n g u n g ist v o r 
a l l e m auf Konsumgütermärkten, aber auch auf Faktormärkten längst 
n i cht i m m e r erfüllt. D ie der gängigen mikroökonomischen Theor ie i n n e 
wohnende Prämisse, daß sich die Präferenzstrukturen der e inzelnen 
Nachfrager unbeeinflußt v o n der ökonomischen U m w e l t aus dem e i n 
zelnen I n d i v i d u u m selbst heraus e n t w i c k e l n u n d a m M a r k t w i r k s a m 
werden , ist angesichts der (nicht n e u e n ) 6 4 E r k e n n t n i s e iner we i tgehenden 
sozialen B e d i n g t h e i t des menschlichen H a n d e l n s i n h o h e m Maße u n 
real ist isch. K o n s u m e n t e n w i e auch organisat iona le Käufer s ind v ie l fä l 
t i g e n Umwelteinflüssen ausgesetzt u n d r i c h t e n i h r e K a u f a k t e zumindest 
te i lweise an den s u b j e k t i v w a h r g e n o m m e n e n E r w a r t u n g e n u n d H a n d 
lungsweisen der von i h n e n als r e l e v a n t e m p f u n d e n e n U m g e b u n g aus. 
D ie Kaufentscheidungen hängen also häufig zu e i n e m beträchtlichen T e i l 
v o n den Kaufentscheidungen anderer I n d i v i d u e n u n d G r u p p e n sowie 
v o m V o l u m e n der Gesamtnachfrage ab. I s t dies der F a l l , so lassen sich 
die i n d i v i d u e l l e n Nach f ragekurven u n d deshalb auch a f o r t i o r i die i n 
d i v i d u e l l e n Konsumentenrenten n i c h t e infach a d d i e r e n 6 5 . 

I n der mikroökonomischen K o n s u m t h e o r i e w e r d e n i n diesem Z u s a m 
menhang der Mitläufer-, der Snob - u n d der V e b l e n e f f e k t untersch ie 
d e n 6 6 . Es so l l i m folgenden k u r z gezeigt w e r d e n , w i e sich die Berechnung 
der Absatzrenten bei Vor l i egen der genannten E f f e k t e , die i n der M e h r 
zahl der empir ischen Fälle a u f t r e t e n 6 7 , e rschwert u n d verändert. Dabe i 
können die Phänomene n u r be isp ie lha f t für die zahlre ichen U m w e l t -
interdependenzen i n K a u f entscheidungen stehen. 

6 4 V g l . ζ. B . folgende Passage von P a r e t o (1909), S . 101: " C ' e s t une chose v a i n e 
que de rechercher si les sentiments m o r a u x ont une origine indiv iduel le ou 
sociale. L ' h o m m e qui ne v i t pas en societe est u n h o m m e e x t r a o r d i n a i r e , qui 
nous est ä peu pres, ou plutöt qui nous est ent ierement i n c o n n u ; et l a societe 
distincte des individus est une abstract ion q u i ne correspond ä r i e n de ree l . 
P a r consequent, tous les sentiments que Ton observe chez l 'homme v i v a n t en 
societe sont individuels d'un certain point de vue , et soc iaux d'un a u t r e . " 

6 5 V g l . dazu insbesondere Morgenstern (1963), S . 145 f. 
6 6 V g l . v o r a l l e m L e i b e n s t e i n (1966) u n d die dort angeführte L i t e r a t u r . Z u r 

Vert ie fung u n d K r i t i k der L e i b e n s t e i n s c h e n A n a l y s e vg l . auch F e l s (1953), 
S . 68 ff. I n der verhaltenswissenschaft l ich or ient ierten K o n s u m - u n d A b s a t z 
theorie w e r d e n derartige soziale V e r h a l t e n s b e e i n f l u s s u n g e n auf soz ia lpsycho
logischer G r u n d l a g e zu erklären v e r s u c h t ; v g l . ζ. B . H e i n e n (1973), S . 89 ff., 
L e i t h e r e r (1974), S . 116 ff., ferner W i s w e d e (1972), S . 143 ff., H i l l m a n n (1971), 
A l b e r t (1974), S . 247 f., A l p e r t (1971), S . 108 ff. D a i n diesem K a p i t e l der 
A r b e i t jedoch ein mikroökonomischer T h e o r i e a n s a t z z u r D i s k u s s i o n steht, soll 
auch die A r g u m e n t a t i o n vorerst i m mikroökonomischen B e r e i c h v e r b l e i b e n . 
I m letzten K a p i t e l w e r d e n Möglichkeiten e iner G e w i n n u n g verhal tensbezoge 
ner Informat ionen über die B e z i e h u n g e n z w i s c h e n U n t e r n e h m u n g u n d K o n s u 
menten angesprochen; vgl . K a p . I V . 221. 

8 7 V g l . Morgenstern (1963), S . 146. 
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D e r Mitläufereffekt beschreibt „das Ausmaß, i n dem die Nachfrage nach einem 
G u t durch die T a t s a c h e gesteigert w i r d , daß auch andere L e u t e das gleiche Gut 
k o n s u m i e r e n " 6 8 . W e n n ζ. B . z u e r w a r t e n ist, daß die N a c h b a r n keine neue Früh
jahrsgarderobe k a u f e n , w e r d e n andere , nämlich niedrigere Nachfragemengen 
für alternative P r e i s s t e l l u n g e n entwicke l t als w e n n eine solche Anschaffung 
i n der Nachbarschaft vorausgesagt w i r d . A u s der Abhängigkeit der I n d i v i d u a l -
nachfrage von der E n t w i c k l u n g der Nachfrage anderer K o n s u m e n t e n ergibt 
sich eine G e s a m t n a c h f r a g e k u r v e (Preisabsatzfunktion) , die elastischer ist, als 
sie bei Addit ion der e inze lnen I n d i v i d u a l n a c h f r a g e k u r v e n unter Mißachtung 
des Mitläufereffekts wäre. D i e Berücksichtigung von Mitläuferphänomenen in 
der Abnehmerschaft e iner U n t e r n e h m u n g führt dann dazu, daß die aggregierte 
Absatzrente e inen a n d e r e n W e r t a n n i m m t als bei der Hypothese vollständiger 
Unabhängigkeit. O b sie sich vergrößert oder verkle inert , hängt v o n dem A u s 
maß des Mitläufereffekts u n d d e r Steigung der indiv iduel len Nachfrage
k u r v e n ab und läßt sich n u r i m E i n z e l f a l l best immen. 

D e r Snobeffekt beschreibt „das Ausmaß, in dem die Nachfrage nach einem 
K o n s u m g u t infolge der T a t s a c h e a b n i m m t , daß auch andere das gleiche Gut 
k o n s u m i e r e n " 6 9 . E s handel t s ich u m den gleichen Z u s a m m e n h a n g w i e zuvor, 
jedoch mit u m g e k e h r t e n V o r z e i c h e n : D i e Tatsache, daß andere K o n s u m e n t e n 
das gleiche G u t k a u f e n , veranlaßt den Snob zu einer V e r r i n g e r u n g der Nach
frage. Analog den oben dargestel l ten Zusammenhängen läßt sich herlei ten, daß 
die G e s a m t n a c h f r a g e k u r v e b z w . die Preisabsatz funkt ion weniger elastisch ist 
als bei Nichtberücksichtigung des Snobeffekts . Daß dies A u s w i r k u n g e n auf die 
gesamte Absatzrente für das betreffende P r o d u k t haben muß, ist offensichtlich; 
i h r Ausmaß u n d i h r e R i c h t u n g l a s s e n sich jedoch w i e d e r u m n u r i m Einze l fa l l 
festlegen. 

D e r Vebleneffekt beschreibt „das Ausmaß, i n dem die Nachfrage nach einem 
K o n s u m g u t z u n i m m t , w e i l es m e h r statt weniger k o s t e t " 7 0 . I n diesem F a l l 
besteht eine Abhängigkeit des e i n z e l n e n Nachfrageverhaltens von der relativen 
Attraktivität des e r w a r t e t e n M a r k t p r e i s e s , in d e m ein I n d i k a t o r für Qualität 
u n d Status gesehen w i r d . J e höher dieser Z u s a m m e n h a n g v o m Käufer bewer
tet w i r d , desto w e i t e r schiebt sich j e w e i l s die individuel le Nachfragekurve nach 
rechts. D i e aggregierte N a c h f r a g e k u r v e zeigt n u n zumindest in Tei lbereichen 
e inen atypischen V e r l a u f : D e r Veblenef fekt w i r k t i n umgekehrter R i c h t u n g wie 
der Preiseffekt , die Nachfrageste igerung infolge einer P r e i s s e n k u n g w i r d durch 
i h n also v e r m i n d e r t oder gar überkompensiert. D i e s e r E f f e k t verändert das 
R e s u l t a t der A b s a t z r e n t e n b e r e c h n u n g unter Umständen ganz entscheidend. 
Während bei Nichtberücksichtigung des Vebleneffekts für das Z u s t a n d e k o m 
m e n der einzelnen Nachfragefunkt ionen u n d damit bei Aufrechterhal tung der 
Unabhängigkeitshypothese eine G e s a m t n a c h f r a g e k u r v e mit n o r m a l e m mono
ton fal lenden V e r l a u f entsteht, k a n n n u n die Gesamtnachfrage m i t höheren 
P r e i s e n steigen. D i e A b s a t z r e n t e , die d a r a u s resultiert , dürfte i m allgemeinen 
größer sein als die bei n o r m a l e r Additivität. 

K r i t i s c h a n z u m e r k e n b l e i b t für diesen F a l l w i e auch für die vorigen 
Fälle, sofern die k o r r e k t e E r m i t t l u n g der unternehmungsbezogenen 
Gesamtnachfrage zu e iner S t e i g e r u n g der Absatzrente pro P r o d u k t a r t 
führt, daß die Aussagekra f t dieser Rentengrößen sehr z w e i f e l h a f t ist. 

6 8 L e i b e n s t e i n (1966), S . 236, H e r v o r h e b u n g weggelassen. V g l . z u m folgenden 
ebenda, S . 237 - 250. 

6 9 E b e n d a , S . 236, H e r v o r h e b u n g weggelassen. 
7 0 L e i b e n s t e i n (1966), S . 236. 



3. Probleme der R e a l i s i e r u n g des K o n z e p t s der Absatzrente 101 

D i e Erhöhung der Absatzrente s igna l i s i e r t h i e r das w i r k s a m e A u f t r e t e n 
v o n Mitläufer-, Snob- oder Veb lene f f ekten , u n d ob die Existenz dieser 
E f f ek te als sozial nützlich i m Sinne e iner Er fo lgs rechnung angesehen 
w e r d e n k a n n , erscheint f rag l i ch u n d is t ohne e i n expl iz i tes W e r t u r t e i l 
w o h l k a u m zu begründen. 

M a n könnte n u n der M e i n u n g sein, daß sich die genannten E f f ek te i n 
der Weise gegenseitig überlagern, daß sie sich gegenseit ig prakt i s ch a u f 
heben. Für besondere Einzelfälle m a g dies z u t r e f f e n ; i m a l lgemeinen 
aber läßt sich für die soziale Zusammensetzung der A b n e h m e r g r u p p e n 
v o n be t r i eb l i chen P r o d u k t e n w o h l k a u m eine solche K o n s t e l l a t i o n p o s t u 
l i e ren . D e r „gesellschaftsbezogene Er fo lgsrechner " steht v o r der Frage, 
ob die D i f f e r e n z zwischen einfacher A d d i t i o n einerseits u n d Berücksich
t i g u n g v o n Abhängigkeiten bei der A g g r e g a t i o n andererseits zu groß ist , 
u m vernachlässigt zu werden , u n d w i e sie gesellschaftsbezogen i n t e r p r e 
t i e r t w e r d e n s o l l 7 1 . 

Wegen der aufgezeigten Aggregat i onsprob leme könnte m a n die B e 
rechnung der Absatzrente für mehrere Nachf rager eines Produktes auf 
der Basis e iner k o l l e k t i v e n N a c h f r a g e k u r v e (Pre isabsatz funkt ion) v o r 
nehmen. D ie Frage, ob Gesamtnachfragekurven , die n i cht d u r c h A d d i t o n 
der i n d i v i d u e l l e n Nachfragekurven , sondern als empir ische D a t e n bereits 
„gegeben" s ind , die dargestel l ten Prob leme v e r r i n g e r n können, läßt sich 
h ier n u r vorläufig beantwor ten . D ie spezifischen Aggregat i onss chwier ig 
ke i ten e n t f a l l e n bei diesem Vorgehen . Bestehen b le iben jedoch die P r o 
bleme, die die K o n s t r u k t i o n der N a c h f r a g e k u r v e insgesamt a u f w i r f t . U n d 
h inzu k o m m e n noch einige spezielle S c h w i e r i g k e i t e n , die sich aus der 
empirisch-stat ist ischen H e r l e i t u n g solcher K u r v e n ergeben 7 2 . 

3. Probleme der empirischen Realisierung des Konzepts der Absatzrente 

Anders als i m Bereich der unternehmungsbezogenen außermarktlichen 
Entscheidungskonsequenzen, wo die B e w e r t u n g s p r o b l e m a t i k die D i s k u s 
sion des Erfassungsproblems d o m i n i e r t 1 , w i r d die monetäre B e w e r t u n g 

7 1 Wie die Beispie le zeigen, ist eine Aggregat ion i n d i v i d u e l l e r nicht unabhän
giger N a c h f r a g e k u r v e n modelltheoretisch möglich, w e n n eine genaue V o r s t e l 
lung über A r t u n d V e r l a u f der gegenseitigen Abhängigkeit besteht. D i e B e 
hauptung v o n Morgenstern (1963), S . 145 f., 167, daß gegenseitige Abhängigkeit 
unweiger l ich Nichtadditivität nach sich ziehe, e r w e i s t sich als nicht hal tbar . 
A l lerdings gilt dies nur , wie F e l s (1953), z u s a m m e n f a s s e n d S . 140 ff., ausführlich 
nachgewiesen hat, für wohldefinierte i n d i v i d u e l l e N a c h f r a g e k u r v e n . D i e obige 
D i s k u s s i o n (Abschnitt 212.) hat deutl ich gemacht, daß es eine wohldefinierte 
individuel le N a c h f r a g e k u r v e „ex definitione n u r für eine verhältnismäßig 
kleine A u s w a h l aus der Güterwelt geben k a n n , nämlich für n i c h t - i n f e r i o r e 
S t a p e l w a r e u n d Massenverbrauchsgüter" (Fels [1953], S . 51). I n s o f e r n ergeben 
sich zusätzliche Modellprämissen für eine e x a k t e Aggregat ion v o n A b s a t z 
renten. 

7 2 V g l . den folgenden G l i e d e r u n g s p u n k t . 
1 V g l . K a p . I I I . 32. 
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h i e r v o n dem Ansatz s i m u l t a n m i t g e l i e f e r t . Z u untersuchen ist vor a l l e m 
die E r m i t t l u n g der D a t e n für die N r a c h f r a g e - bzw. Pre isabsatzkurven, 
d a m i t die R e n t e n b e s t i m m u n g ge l ingen k a n n . Die E r m i t t l u n g der tatsäch
l i chen M a r k t p r e i s e während der Absatzper iode bedeutet nämlich k e i n 
besonderes P r o b l e m , ebensowenig die E r m i t t l u n g der A b n e h m e r u n d der 
P r o d u k t k a t e g o r i e n der U n t e r n e h m u n g . 

Das V o r h a b e n ist v o n v o r n h e r e i n dadurch belastet, daß das, was 
empir isch e r m i t t e l t w e r d e n so l l , n i c h t u n s t r i t t i g theoretisch hergele i tet 
u n d def in iert ist . W i e die theoretische Diskussion u m die Nach f ragekurve 
gezeigt hat , s ind die Prämissen u m s t r i t t e n u n d i n sich n i cht ganz schlüs
sig, w o d u r c h sich die Chancen e iner be fr ied igenden empir ischen A r b e i t 
v o n A n f a n g an erschweren. „Theoriefrei eine Nachfrage e r m i t t e l n w o l 
l e n heißt den W e r t e iner F u n k t i o n errechnen w o l l e n , v o n der n i e m a n d 
weiß — u n d auch empir i s ch n i c h t feststel len k a n n . . . — w i e vie le A r 
guments te l l en sie h a t . . . aus diesem Grunde k a n n ke ine statistische 
Messung wet tmachen , was i n der Theor i e versäumt w u r d e 2 . " 

Es ex i s t i e r t eine recht u m f a n g r e i c h e wissenschaftliche E r f a h r u n g zur 
empir ischen Schätzung v o n N a c h f r a g e k u r v e n , die sich auf die E r m i t t 
l u n g v o n Pre i sabsa tz funkt i onen m i t e in igen Modi f i z i e rungen übertragen 
läßt. Ausgehen muß eine solche Diskuss ion v o r a l l e m v o n einer geeigne
ten Markt definition. Dieses schon m e h r f a c h i m theoretischen T e i l ange
sprochene P r o b l e m ist auch für die empirische A r b e i t v o n großer B e 
deutung . Einerseits i s t b e k a n n t , daß die Konsumenten häufig bes t immte 
Gebrauchs funkt ionen , n i c h t jedoch u n b e d i n g t bes t immte M a r k e n oder 
f u n k t i o n a l e A l t e r n a t i v e n nachfragen , daß die i so l ier ten N a c h f r a g e k u r v e n 
w o h l k a u m be i Pre iskonstanz der übrigen Güter e r m i t t e l t w e r d e n k ö n 
n e n u n d daß die A d d i t i o n i s o l i e r t berechneter Absatzrenten v o n n a c h 
f r a g e v e r w a n d t e n Gütern theoret isch n i cht möglich ist . Andererse i t s 
s i n d die Grenzen der Nachf rageverwandtscha f t u n b e s t i m m b a r u n d die 
Voraussetzungen zur Zusammenfassung der P r o d u k t e zu einer g e m e i n 
samen N a c h f r a g e k u r v e n i c h t gegeben: "There is no obvious w a y of 
g r o u p i n g compet i t i ve or c o m p l e m e n t a r y commodit ies together u n d e r a 
c ommon demand schedule unless t h e i r prices a lways move p r o p o r 
t i o n a l l y 3 . " Diese Voraussetzung is t i n der P r a x i s w o h l höchst selten 
gegeben. Die S c h w i e r i g k e i t e n z w i n g e n i n der empir ischen E r h e b u n g 
doch w ieder zu e inem p r o d u k t w e i s e n Vorgehen. 

2 F e l s (1953), S . 10, ähnlich S c h u l t z (1938) passim. E i c h h o r n (1974), S . 35 ff., 
(1974 a), S . 110 f., geht auf die empir ische Seite seines Vorschlags z w a r ein. 
E r n e n n t verschiedene Methoden der E r f a s s u n g u n d B e w e r t u n g von g e m e i n -
wirtschaft l ichen E r f o l g s k o m p o n e n t e n u n d spricht von „den Methoden der 
M a r k t f o r s c h u n g " , d e m V e r s u c h , „die Zahlungsbereitschaft der Betrof fenen in 
Geldgrößen zu m e s s e n " , erwähnt jedoch die spezifischen Methodenfragen einer 
empir ischen R e a l i s i e r u n g des K o n z e p t s nicht. 

3 C u r r i e et a l . (1971), S . 752. 
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Die D e f i n i t i o n der Absatzperiode w i r f t ke ine besonderen S c h w i e r i g 
k e i t e n auf. Je nach P r o d u k t a r t u n d Variabilität der Marktverhältnisse 
würde sie kürzer oder länger gewählt. 

A l s empirische Erhebungsmethoden für d ie Pre i sabsa tz funkt i on k o m 
m e n p r i n z i p i e l l sowohl die M e t h o d e n der Pr imärerhebung als auch die 
Methoden der Sekundärerhebung i n Bet racht . 

31. Probleme einer sekundärstatistischen Erhebung der Preisabsatzfunktion 

D u r c h statistische A u s w e r t u n g der i n der Absatzper iode angefal lenen 
P r e i s - u n d Mengendaten k a n n versucht w e r d e n , die Pre i sabsatz funkt i on 
z u e r m i t t e l n 4 . I n e inem S t r e u d i a g r a m m w e r d e n die P r e i s - M e n g e n - K o m 
b i n a t i o n e n zusammengestel lt , die i n der b e t r e f f e n d e n Absatzper iode 
entstanden sind. U m die Daten als P r e i s - M e n g e n - R e l a t i o n e n i m Sinne 
e iner Nachfragekurve auffassen u n d verg le i chen zu können, müssen sie 
aus j ewei l s gleichen Te i lper ioden der be t rachte ten Absatzper ioden u n d / 
oder aus verschiedenen V e r k a u f s b e z i r k e n der U n t e r n e h m u n g s tammen. 
Dabe i w e r d e n i n der Regel die v e r k a u f t e n M e n g e n , n i c h t die p r o d u z i e r 
t e n oder die konsumier ten E i n h e i t e n z u g r u n d e gelegt. M i t H i l f e s ta 
tistischer Methoden der Regressionsanalyse w i r d d a n n — sofern die A n 
zahl der Fälle genügend groß ist — versucht , aus diesen tatsächlich r e a l i 
s ierten P u n k t e n i m Koord inatensys tem eine N a c h f r a g e k u r v e zu berech
nen. 

Es hande l t sich bei diesem V e r f a h r e n u m das Bemühen, eine P r e i s 
absatz funkt ion en bloc zu gewinnen , also n i c h t d u r c h A g g r e g a t i o n i n d i 
v i d u e l l e r Nach f ragekurven , sondern d u r c h Er fassung der Gesamtnach
frage z u m Z i e l zu gelangen. Das V e r f a h r e n stützt sich dabei auf die w e i 
t e r oben besprochene Theor ie der i n d i v i d u e l l e n N a c h f r a g e k u r v e 5 . B e v o r 
die B r a u c h b a r k e i t der sk izz ierten M e t h o d i k für die E r m i t t l u n g e iner 
Pre isabsatz funkt ion näher beleuchtet w e r d e n k a n n , i s t zu beur te i l en , i n 
w i e w e i t die ceteris p a r i b u s - B e d i n g u n g , insbesondere die Standardprä
missen der Nachfragekurve, nämlich K o n s t a n z der Konsumausgaben, der 
sonstigen Preise u n d der Präferenzstruktur der Käufer v o n d e m V e r 
f a h r e n erfüllt werden . 

F a l l s i n der Betrachtungsperiode ke ine Konstanz der Konsumausgaben i n der 
re levanten A b n e h m e r g r u p p i e r u n g u n d ke ine K o n s t a n z der K a u f k r a f t gegeben 
ist, läßt sich dieser Mangel re lat iv einfach d u r c h statistische K o r r e k t u r e n b e 
seitigen. D i e Pre ise können beispielsweise d u r c h D i v i s i o n m i t e i n e m P r e i s i n d e x 
deflationiert u n d die Umsätze können d u r c h K o r r e k t u r m i t e iner Trendgröße 
berichtigt w e r d e n . Sondereinflüsse, die die ceteris p a r i b u s - B e d i n g u n g i n e r h e b 
l ichem Ausmaß verletzen, können auch m i t H i l f e der m u l t i p l e n R e g r e s s i o n s 
analyse isoliert u n d kontrol l iert w e r d e n . W e n n die Erklärungsvariablen w i r k -

4 V g l . dazu insbesondere Schultz (1938), W o r k i n g (1971), A l p e r t (1971), 
S. 86 ff. 

5 V g l . Schultz (1938), S . 5 ff., F e l s (1953), S . 43. 
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lieh voneinander unabhängig s ind , k a n n eine statistische ex p o s t - K o n t r o l l e von 
relevanten Umweltgrößen w i e P r e i s der K o n k u r r e n z p r o d u k t e , Käufereinkom
m e n , Bevölkerung, W e r b u n g des U n t e r n e h m e n s u n d der K o n k u r r e n t e n etc. 
i n der multiplen R e g r e s s i o n s a n a l y s e möglich se in 6 . A l l e r d i n g s dürfte in vielen 
Fällen die Prämisse der Unabhängigkeit nicht zutreffen (ζ. B . P r e i s e der b e 
trachteten und P r e i s e der k o n k u r r i e r e n d e n Produkte) . 

Wegen dieser Unabhängigkeitsproblematik ist die Prämisse konstanter son
stiger Preise bei e iner solchen M e t h o d i k k a u m zu erfüllen. D i e P r e i s e anderer, 
insbesondere v e r w a n d t e r Güter s i n d eben auch von der P r e i s s t e l l u n g des b e 
trachteten Gutes abhängig. D i e Unmöglichkeit einer isol ierten P r e i s v a r i a t i o n 
zeigt sich bei der p r a k t i s c h e n A r b e i t besonders deutl ich 7 . A l l e r d i n g s ließe sich 
vorstellen, daß j e nach M a r k t r e a k t i o n s z e i t e n durch B e m e s s u n g der A b s a t z 
periode in vie len Fällen die K o n s t a n z der P r e i s e anderer Güter sicherzustel len 
wäre. 

Schwierigkeiten tauchen auch bei der E i n h a l t u n g der Prämisse konstanter 
Bedürfnisse bzw. Präferenzstrukturen auf. E s gibt prakt isch k e i n e verläßliche 
Möglichkeit, diese B e d i n g u n g z u kontrol l ieren . Außer e inem E x p e r t e n u r t e i l , 
das etwa bestimmte P u n k t e i m S t r e u d i a g r a m m als auf Bedürfnisänderungen 
basierend interpret iert u n d d a m i t eine E l i m i n i e r u n g oder K o r r e k t u r solcher 
P u n k t e veranlaßt, zeigt sich k e i n Weg, i n der statistischen A n a l y s e v o n h i s t o r i 
schem Datenmater ia l den Einfluß dieser Größen auf die G e s t a l t der P r e i s 
absatzfunktion z u berücksichtigen. Ob also die S t r e u u n g der P r e i s - M e n g e n -
Kombinat ionen auf Veränderung i m Angebotsverhalten bzw. a u f sonstige k o n 
trol l ierte V a r i a b l e zurückzuführen ist oder aber — w a s in A n b e t r a c h t der zeit 
raumbezogenen B e t r a c h t u n g s w e i s e w a h r s c h e i n l i c h erscheint — auch auf i n d u 
zierte oder autonome Veränderungen der Präferenzstrukturen d e r Käufer, und 
i n welchem Ausmaß dies der F a l l ist, läßt sich nicht verläßlich feststellen. 
J e d e r Nachfrageverlauf , der aus der statistischen E r m i t t l u n g result iert , steht 
deswegen in der G e f a h r , nicht „echt" z u sein, w e i l er durch Bedürfnisverschie
bungen verfälscht ist. U m g e k e h r t läßt sich die B e h a u p t u n g , die Präferenz
s t r u k t u r sei konstant u n d deshalb ohne Einfluß auf das Resul tat , nicht w i d e r 
legen 8 . Aus diesem U m s t a n d ergeben sich Unsicherheiten für die e m p i r i s c h 
statistische H e r l e i t u n g v o n P r e i s a b s a t z f u n k t i o n e n u n d i h r e A n w e n d b a r k e i t 
für die Berechnung v o n A b s a t z r e n t e n . 

Neben diesen S c h w i e r i g k e i t e n i m Bereich der E i n h a l t u n g der Prämis
sen bereitet die sekundärstatistische B e s t i m m u n g v o n Pre i sabsatz funk 
t i onen ein besonderes P r o b l e m : Die der Analyse zugrundeliegenden Da
ten repräsentieren tatsächlich realisierte Markttransaktionen] sie s t a m 
men , theoretisch gesprochen, aus S i tuat i onen , i n denen sich Preisabsatz-
u n d A n g e b o t s k u r v e n geschnitten haben. Die P u n k t e l i egen also sowohl 
auf der Nach f ragekurve als auch auf der Angebo t skurve . Wären die 
Marktverhältnisse während der Absatzperiode konstant , so wäre über
h a u p t n u r e in P u n k t empi r i s ch auszumachen, nämlich der „Einigumgs-
p u n k t " von A n g e b o t u n d Nachfrage . D a aber stets eine gewisse V a r i a b i 
lität der m a r k t b e s t i m m e n d e n Größen anzunehmen ist , s t reuen d i e t a t 
sächlich festgestel lten P u n k t e i m P r e i s - M e n g e n - R a u m ; „consequently 

6 V g l . Alpert (1971), S . 91 ff., Gaensslen/Schubö (1973), S. 96 ff. 
7 V g l . dazu auch W o r k i n g (1971), S . 187 f., Schultz (1938), besonders S . 633 ff. 
8 V g l . dazu insbesondere A l b e r t (1974), S . 243 f. 
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o u r dcta are of changing condit ions a n d must be considered as the resul t 
of shirt ing d e m a n d and supply schedules" 9 . Läßt sich die V e r m u t u n g be 
gründen, daß i n der Absatzperiode die Veränderungen i m Marktgesche
h e n vor a l l e m auf der Angebotsseite s t a t t f a n d e n (bei r e l a t i v e r Konstanz 
d e r Nichfrageseite) , so läßt sich auf der Basis der gewonnenen Daten u n d 
m i t H l f e statist ischer Methoden e in k l e i n e r Bere i ch der Nach f ragekurve 
r e k o m t r u i e r e n (vg l . A b b i l d u n g 16). 

Eine solche S i t u a t i o n w i r d häufig für l a n d w i r t s c h a f t l i c h e P r o d u k t e 
(ζ. B. j e t r e i d e ) als realistisch angesehen 1 0 : Das z i eml i ch homogene A n 
gebot schwankt j e nach Saison u n d E r n t e i m L a u f e eines Jahres r e l a t i v 
s t a r k , während die S t r u k t u r der Nachfrage i n e t w a k o n s t a n t ist. Deshalb 
k o m m t Fels zu dem Schluß: „Wirklich u n b e s t r i t t e n s ind die Ergebnisse 
(der statistischen Nachfragemessung; A . d. V.) a l l e i n be i l a n d w i r t s c h a f t l i 
chen Erzeugnissen 1 1 . " 

I m entgegengesetzten Fal le , i n d e m eine ger inge Variabilität der A n 
gebotskurve be i großer Schwankungsbre i te der Nachfragerseite v o r l i e g t , 
läßt s id i das empirische M a t e r i a l eher i m Sinne e iner A n g e b o t s k u r v e i n 
terpre t i e ren . Solche Bed ingungen können ζ. B . be i e iner i n d u s t r i e l l e n 
U n t e r n e h m u n g m i t Massenfer t igung vor l i egen , deren Angebo t sbed in 
gungen sich k a u m verändern u n d die i h r e n Pre is den nachgefragten 
Mengen anpaßt 1 2 . 

9 Working (1971), S . 175; vgl . z u m folgenden auch ebenda, S . 175 ff. u n d 
Schultz (1938), S . 72 ff. sowie passim. 

1 0 Vgl. A l p e r t (1971), S . 90, W o r k i n g (1971), S . 178 ff., Schul tz (1938). 
1 1 Fels (1953), S . 161. 
1 2 Zu den Schwier igkei ten , statistische I n d u s t r i e - u n d Konsumgütermarkt

untersuchungen als Nachfrage- bzw. P r e i s a b s a t z f u n k t i o n e n z u interpret ieren, 
vg l . auch die bei F e l s (1953), S . 144 ff. d i skut ier ten B e i s p i e l e . 

P i 
Schwankungsbereich 

des Angebots 

Schwankungsbereich 
der Nachfrage 

χ 

Abb. 16. Sekundärstatistische A n a l y s e von U m s a t z d a t e n 
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A l l e r d i n g s k a n n n icht , w i e es die obige A b b i l d u n g v ie l le i cht nahelegt, 
die Lage der Punkteschar i m K o o r d i n a t e n s y s t e m die Frage beantworten , 
ob sich eine A n g e b o t s - oder eine N a c h f r a g e k u r v e s i n n v o l l e r m i t t e l n läßt. 
Würde m a n so vorgehen , so wäre die empir ische E r m i t t l u n g atypischer 
Nachfragekurvenverläufe v o n v o r n h e r e i n ausgeschlossen. Vielmehr 
müssen begründete Hypothesen dafür vorliegen, weshalb das Daten
material mehr im Sinne einer Nachfrage- oder einer Angebotsentwick
lung zu interpretieren ist. 

Z u betonen ist , daß i n j e d e m der genannten Fälle n u r ein r e l a t i v k l e i 
ner Abschn i t t der N a c h f r a g e - bzw. A n g e b o t s k u r v e hergeleitet werden 
k a n n . W i e die K u r v e jenseits des empir i s ch abgesicherten Abschnitts 
oder zwischen w e i t ause inander l iegenden P u n k t e n der Punktmenge v e r 
läuft, läßt sich a u f g r u n d der statist ischen E ins i chten v ie l le icht plausibel 
v e r m u t e n , aber n i cht verläßlich belegen. D i e E r m i t t l u n g des Gesamtver 
laufs der P r e i s a b s a t z f u n k t i o n is t demnach v o n Hypothesen abhängig, die 
m i t dem statistischen D a t e n m a t e r i a l n i cht überprüfbar sind. Dieses P r o 
b l e m verschärft sich noch, w e n n das D a t e n m a t e r i a l n u r i n e inem sehr 
k l e i n e n Bereich s t reut u n d i m E x t r e m f a l l n u r e inen P u n k t l i e f e r t . " I t is, 
there fore , impossible to d e r i v e the d e m a n d c u r v e as a whole or any p a r t 
of the demand c u r v e (save t h e s ingle g i v e n p o i n t ) i n respect of any t i m e 
i n t e r v a l unless w e m a r r y to the s tat i s t i ca l data some hypothesis h y p o 
theses e x t e r n a l to t h e m a n d d e r i v e d f r o m e l s e w h e r e 1 3 . " 

Läßt das D a t e n m a t e r i a l keine geeignete Hypothese darüber zu, ob ein Über
wiegen der N a c h f r a g e - oder Angebotsvariabilität vorl iegt , sondern präsentiert 
sich die P u n k t m e n g e als ein „Klumpen" ohne besondere Ausformung, so läßt 
sich keine akzeptable N a c h f r a g e k u r v e ermit te ln . " A l i n e of one slope w i l l 
give substant ia l ly as good a fit as w i l l a l ine of any other s lope 1 4 . " W e i t e r h i n 
scheitert die statistische E r m i t t l u n g e iner P r e i s a b s a t z f u n k t i o n , wenn jede V e r 
schiebung der A n g e b o t s k u r v e m i t e iner gleichgerichteten oder gegenläufigen 
Verschiebung der N a c h f r a g e k u r v e gekoppelt ist. I n e i n e m solchen Fa l l läßt sich 
der statistisch ermittelte Z u s a m m e n h a n g nicht als Nachfragekurve i n t e r p r e 
t i e r e n ; die N a c h f r a g e k u r v e k o m m t nämlich gemäß der Marshal l schen T h e o r i e 
unabhängig von der L a g e der A n g e b o t s k u r v e z u s t a n d e 1 5 . " I n cases w h e r e i t 
is impossible to s h o w that the shifts of the d e m a n d and supply c u r v e are not 
correlated, much confusion w o u l d probably be avoided i f the fitted c u r v e s were 
not ca l led d e m a n d c u r v e s (or s u p p l y c u r v e s ) , but i f , instead, they were ca l led 
m e r e l y l ines of r e g r e s s i o n 1 6 . " 

D i e sk izz ier ten S c h w i e r i g k e i t e n des sekundärstatistischen V e r f a h r e n s 
s ind besonders bedauer l i ch , w e i l einerseits die D a t e n für die statistische 
A n a l y s e i n der U n t e r n e h m u n g le i cht ver fügbar wären. Andererse i ts hat 

1 3 P igou (1930), S . 386; ähnlich auch St ig ler (1939). A u f Sonderfälle, i n denen 
dennoch eine Abschätzung der N a c h f r a g e - u n d A n g e b o t s k u r v e n möglich ist, 
weis t Schultz (1938), S . 78 ff. h i n . 

1 4 W o r k i n g (1971), S . 176. 
1 5 V g l . Schultz (1938), S . 6 f. 
1 6 W o r k i n g (1971), S . 183. 
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d a m i t der Versuch w e n i g Erfo lgsaussichten, Pre i sabsatz funkt ionen für 
mehrere A b n e h m e r als empi r i s ch gegebene Gesamtnachfragekurve a u f 
zufassen u n d statistisch zu e r m i t t e l n , u m auf diese Weise die zahlreichen 
Schwier igke i ten der A g g r e g a t i o n zu umgehen . Es läßt sich n i cht v o r s t e l 
l en , daß die Gesamtnachfragekurve en bloc anders als sekundärstatistisch 
zu erheben ist . Deshalb ist diese theoretische u n d methodische A l t e r n a 
t i v e der Berechnung v o n A b s a t z r e n t e n für den V e r k a u f e iner P r o d u k t 
a r t an mehrere A b n e h m e r für prakt ische Zwecke des lau fenden Rech
nungswesens m i t Skepsis zu b e u r t e i l e n 1 7 . 

Ausgehend von diesem E r g e b n i s fällt es nicht schwer , eine weitere sekundär-
satistische Möglichkeit z u beurte i len , nämlich die V e r w e n d u n g der offiziellen 
haushaltsbezogenen Verbrauchs Statistik18. D i e i n den l a u f e n d e n Wirtschaf ts 
rechnungen pr ivater H a u s h a l t e bzw. i n E i n k o m m e n s - u n d V e r b r a u c h s s t i c h p r o 
ben erhobenen P r e i s - M e n g e n - R e l a t i o n e n können p r o d u k t w e i s e ausgewertet 
u n d zu Nachfragekurven zusammengefaßt w e r d e n 1 9 . N e b e n den Aggregat ions 
problemen, die diese Methode naturgemäß a u f w i r f t 2 0 u n d neben den auch 
hier gültigen E i n w e n d u n g e n gegen die statistische N a c h f r a g e k u r v e n e r m i t t l u n g 
beeinträchtigen noch w e i t e r e H i n d e r n i s s e den W e r t dieses V e r f a h r e n s für die 
einzelwirtschaftliche A n w e n d u n g : E s läßt sich n u r für best immte A r t e n von 
Konsumgütern a n w e n d e n ; die Nachfrage nach Z w i s c h e n p r o d u k t e n oder R o h 
stoffen k a n n nicht erfaßt w e r d e n ; es geht v o n genere l len P r o d u k t a r t e n aus 
und differenziert nicht n a c h M a r k e n oder e inze lnen U n t e r n e h m u n g e n z u r e 
chenbaren Angeboten. D a m i t ist eine A b l e i t u n g der einzelwirtschaft l ichen 
Preisabsatzfunktion, auch w e n n m a n die Verfügbarkeit der D a t e n voraussetzt , 
k a u m möglich. Die analoge V e r w e n d u n g v o n unternehmungsinternen kunden
bezogenen Umsatzstatistiken k a n n diese S c h w i e r i g k e i t e n z w a r umgehen, führt 
dann aber wieder auf d i r e k t e m Wege z u der P r o b l e m a t i k der statistischen 
E r m i t t l u n g d e r P r e i s a b s a t z f u n k t i o n insgesamt. 

32. Probleme der Ermittlung der Preisabsatzfunktion durch Primärerhebung 

E i n anderer Weg z u r empir i s chen B e s t i m m u n g der Pre i sabsatz funk
t ion besteht i n der A n w e n d u n g eines V e r f a h r e n s der Primärerhebung. 
H ie rbe i w i r d versucht, d u r c h d i rektes E i n w i r k e n au f M a r k t t e i l n e h m e r 
Daten d e r a r t zu gewinnen , daß sich daraus die P r e i s a b s a t z f u n k t i o n m ö g 
lichst verläßlich h e r l e i t e n läßt. A l s spezielle M e t h o d e n k o m m e n die B e 
f ragung u n d das E x p e r i m e n t i n Bet racht . Sie g r e i f e n auf das I n d i v i d u a l 
verha l ten zurück u n d bed ingen anschließend eine A g g r e g a t i o n der i n d i 
v i d u e l l erhobenen N a c h f r a g e k u r v e n bzw. A b s a t z r e n t e n . A u f die d a m i t 
zusammenhängenden F r a g e n w i r d i m fo lgenden n i c h t m e h r e ingegan-

1 7 D a m i t sol l die Leistungsfähigkeit dieser Methode für die M a k r o a n a l y s e 
bestimmter Rohstoff- u n d Nahrungsmittelmärkte nicht bestritten w e r d e n . 

1 8 V g l . dazu vor a l lem Schultz (1938), S . 105 ff. sowie L i p p e (1973), S . 194 ff. 
1 9 Schul tz (1938), S. 162, w e i s t a l lerdings d a r a u f h i n , daß für viele Güter 

individuel le Nachfragefunktionen d e r L e t z t v e r b r a u c h e r nicht e x i s t i e r e n ; diese 
Festste l lung gründet sich a u f die oben d i s k u t i e r t e n p r i n z i p i e l l e n P r o b l e m e der 
K o n s t r u k t i o n von N a c h f r a g e k u r v e n . 

2 0 V g l . auch oben Abschni t t 22. 
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gen; sie s ind jedoch als zusätzlicher P r o b l e m k o m p l e x während der f o l 
genden Erörterung i m Auge zu b e h a l t e n 2 1 . 

Da es sich i n der vor l iegenden A r b e i t u m Erweiterungsmöglichkeiten 
der ex post -Erfo lgsrechnung handel t , k o m m e n die zahlreichen ex ante -
Erhebungsversuche für Pre isabsatz funkt ionen u n d Preisbereitschaften 
für neue oder alte P r o d u k t e h i e r n icht oder n u r s tark modi f i z i e r t i n B e 
t r a c h t 2 2 . Das Z ie l ist es, den Zusatznutzen b e i m tatsächlichen K a u f zu be
rechnen, nicht aber E r w a r t u n g s h a l t u n g e n zu e r m i t t e l n . Eine E r h e b u n g 
während des K a u f a k t s selbst muß aus naheliegenden Gründen ausschei
den: M a n k a n n nicht einerseits e in Preisangebot u n t e r b r e i t e n u n d a n 
dererseits v o m A b n e h m e r wissen w o l l e n , welchen Höchstpreis er für das 
G u t zu zahlen bere i t wäre, w e n n geringere Mengen bzw. w e n n höhere 
Preise gegeben wären; zuverlässige Daten ließen sich dadurch bes t immt 
nicht gewinnen. Es b l e ib t also n u r die Erhebung im zeitlichen Abstand 
nach dem Kauf. 

V o r t e i l der ex post -Erhebung ist , daß die Daten n icht so sehr i m Z e i t 
ablauf streuen, w i e dies bei der sekundärstatistischen Analyse der F a l l 
w a r . Der Befragte k a n n sicherlich — soweit dies überhaupt möglich ist 
— zum Z e i t p u n k t der E r h e b u n g v o n e inem konstanten Präferenzsystem 
ausgehen. A u c h s ind seine Konsumausgaben konstant , u n d die Preise 
der sonstigen Güter verändern sich seiner K e n n t n i s nach n icht während 
der Befragung. Problematischer ist a l lerdings , ob sich diese R a n d b e d i n 
gungen auch auf den Z e i t p u n k t des K a u f s übertragen lassen. H a t sich 
die Präferenzstruktur des Abnehmers , haben sich die sonstigen ökono -
schen Bedingungen i n der Zwischenzeit n icht verändert, so daß die mög 
licherweise e r m i t t e l t e n Zahlungsbereitschaften bzw. die Nach f rage funk 
t i on gemeinsam m i t dem zurückliegenden K a u f p r e i s zur Berechnung 
der Absatzrente brauchbar s ind, oder ist eine solche A n n a h m e nicht be
gründbar? 

Läßt sich die Frage für die ökonomischen Bed ingungen (E inkommen , 
Preise) noch r e l a t i v le icht beantwor ten , so ist h ier w i e schon zuvor die 
Frage der Bedürfniskonstanz i m Ze i tab lauf problematisch. Z u welchen 
veränderten Überzeugungen j e m a n d i m Ze i tab lauf gelangt, welchen E i n 
flüssen er ausgesetzt ist u n d w i e dies seine Präferenzstruktur berührt, 
läßt sich k a u m feststel len; sie s ind i n der Regel n icht e i n m a l dem B e 
tro f fenen v o l l bewußt 2 3 . Verändert sich das W a h r n e h m u n g s - u n d B e -

2 1 Vg l . oben Abschnitt 22. 
2 2 V g l . insbesondere L a n g e (1972), S . 114 ff. 
2 3 „Konsumenten pflegen ebenso w i e Personen in anderen sozialen Rol len 

auf erlebte Situationen zu reagieren, die nicht einfach mit der objektiven 
U m w e l t zu identifizieren sind. D i e S i t u a t i o n s w a h r n e h m u n g stellt v i e l m e h r eine 
selektive Interpretation des jewei l igen Handlungsfeldes dar, die durch Z u f u h r 
neuer Informationen verändert w e r d e n k a n n . D a s bedeutet unter anderem, 
daß ζ. B . die K o n s u m e r f a h r u n g , das E x p e r i m e n t i e r e n mit unter u n v o l l k o m m e -
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wertungssys tem des Abnehmers i n der Zwischenzeit u n d w i r d seine 
Äußerung v o n den jüngsten E r f a h r u n g e n m i t dem P r o d u k t u n d den 
d a r a u f aufbauenden E r w a r t u n g e n m i t geprägt, so wird nicht mehr durch 
Befragung seine Zahlungsbereitschaft zum Kaufzeitpunkt erhoben, son
dern seine Zufriedenheit mit dem Ver- und Gebrauch des Gutes und 
der davon abhängigen, eventuell revidierten neuen Zahlungsbereitschaft. 

Der ursprüngliche S i n n der Berechnung v o n Absatzrenten geht bei 
V o r l i e g e n solcher Zusammenhänge, die sich i m E i n z e l f a l l nicht genau 
ident i f i z i eren , aber auch n icht ausschließen lassen, zumindest tei lweise 
v e r l o r e n . N i c h t der be im K a u f a k t i n überschüssiger Zahlungsbere i t 
schaft zu messende A b n e h m e r n u t z e n , sondern die nach dem K a u f mög 
l icherweise a u f g r u n d vielfältiger I n f o r m a t i o n e n , E r f a h r u n g e n , B e d i n 
gungsänderungen u n d Dissonanzbewältigungen herausgebildete Z a h 
lungsbereitschaft w i r d erfaßt. Dies ist n u n keineswegs eine un interes 
sante I n f o r m a t i o n ; sie korrespondier t n u r n icht m e h r m i t dem ursprüng
l ichen Konzept , ex pos t -Zufr iedenhe i t u n d Transakt i onsvor te i l be im 
K a u f v o r g a n g selbst s ind zweier le i , auch w e n n versucht w i r d , beide 
Größen i n monetären E i n h e i t e n auszudrücken 2 4 . 

Neben dem P r o b l e m der zeitlichen Verzögerung ergeben sich weitere S c h w i e 
r igkei ten : Sol len alle tatsächlichen Abnehmer , soll eine Stichprobe aus den 
R e i h e n der tatsächlichen Käufer, soll eine sozio-ökonomisch repräsentative 
Stichprobe der potentiellen Käuferschaft zur Primärerhebung herangezogen 
werden? H i e r entstehen schwierige praktische Fragen, die nicht weiter verfolgt 
w e r d e n sollen. S ie können jedoch die Durchführbarkeit u n d Verläßlichkeit 
einer primärempirischen E r h e b u n g der Preisabsatzfunktion berühren. 

Zusätzliche Hindernisse bieten die bekannten Probleme der empirischen S o 
zialforschung, die sich aus dem interpersonellen Charakter der Erhebungs
situation sowohl bei Befragungen als auch bei E x p e r i m e n t e n ergeben, u n d auf 
die hier n u r h i n z u w e i s e n ist, da sie vielfach erörtert w u r d e n 2 5 . Dabei s ind 
E r h e b u n g e n bei Organisat ionstei lnehmern — u n d auch A b n e h m e r sind als 
solche zu betrachten 2 8 — noch schwieriger als „normale" Umfragen , w e i l h ier 
der „Argwohn" der Betroffenen besonders s tark durchschlagen k a n n 2 7 . Dabei 
sei n u r ein P r o b l e m herausgestel lt : Wäre ein A b n e h m e r unter normalen B e 

ner technischer Information erworbenen Gütern, zu einem Wandel der Präfe
r e n z s t r u k t u r e n führen k a n n , u n d z w a r sogar dann, w e n n m a n gleichbleibende 
Bedürfnisse voraussetzt , d. h. also: mit der impliz i ten Identifizierung der 
beiden F a k t o r e n Schluß macht. D a s würde zu i r r e v e r s i b l e n Änderungen der 
Nachfrage führen." A l b e r t (1974), S . 246 f. 

2 4 Gel ingt es dem K o n s u m e n t e n al lerdings, die Unterschiede zwischen seiner 
damaligen und seiner gegenwärtigen Präferenzstruktur sowie Zahlungsberei t 
schaft verläßlich „nachzuerzählen", so lassen sich daraus Rückschlüsse über 
Zufr iedenheits - , D i s s o n a n z - und Beeinf lussungsursachen der Käufereinstel
lungen ziehen. 

2 5 Vg l . dazu ζ. B . Bungard/Lück (1974), K r e u t z (1972), M a r r (1974), S . 299 ff., 
Picot (1975 b), S . 170 ff. u . 192 ff. 

2 6 Vg l . M a r c h / S i m o n (1958), S . 90 u n d 106 ff., H e i n e n (1973), S . 86 f. 
2 7 V g l . zu diesen spezifischen Methodenfragen M a r r (1974), S . 326 ff., Picot 

(1975 b), S . 245 ff. 
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dingungen w o h l w i r k l i c h bereit, seine m a x i m a l e Zahlungsbereitschaft bzw. 
seine Vorste l lungen über für i h n relevante a l ternative P r e i s - M e n g e n - K o m 
binationen dem Anbieter mitzutei len, selbst w e n n er sie introspektiv erfassen 
und äußern könnte? Müßte er nicht fürchten, daß seine „ehrliche" A n t w o r t 
„mißbraucht", d. h . zu Preiserhöhungen benutzt würde u n d sich dadurch seine 
Versorgungslage verschlechterte? Methoden, die den Untersuchungszweck z u 
verbergen versuchen, können viel leicht bei seltener A n w e n d u n g die genannten 
Probleme m i l d e r n ; sie können jedoch nicht als regelmäßiges Meßinstrument 
des Rechnungswesens eingesetzt w e r d e n 2 8 . 2 9 . 

F e l s z i e h t a u s d e r P r o b l e m a t i k d e r Primärerhebung d e n Schluß, daß 
es s i n n v o l l e r s e i , s i c h m i t d e r sekundärstatistischen E r m i t t l u n g v o n G e -
s a m t n a c h f r a g e k u r v e n z u beschäftigen: „Die E i n s i c h t i n d i e A u s w e g l o s i g 
k e i t des Bemühens, i n d i v i d u e l l e n a t t i t u d i n a l e n F u n k t i o n e n e x post n a c h 
zuspüren, r e c h t f e r t i g t e r s t k o n v e n t i o n a l i s t i s c h e A g g r e g a t d e f i n i t i o n e n , d ie 
a l l e r d i n g s m i t k e i n e m a n d e r e n A n s p r u c h a l s d e m a u f t r e t e n können, 
b r a u c h b a r e I n d i c e s z u s e i n 3 0 . " E i n e so lche F o l g e r u n g m a g für Z w e c k e 
d e r v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n N a c h f r a g e a n a l y s e b e s o n d e r s n a h e l i e g e n . E s 
ist a u c h z u b e t o n e n , daß sekundärstatistische w i e primäre E r h e b u n g s 
m e t h o d e n v o n Nachfrageverläufen u n d P r e i s w i l l i g k e i t e n (ζ. B . für n e u e 
P r o d u k t e ) i n d e r e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e n M a r k t f o r s c h u n g s o w o h l e x post 
a l s a u c h e x a n t e v o n W e r t s i n d — k o m m t es doch d a b e i häufig v o r a l l e m 
d a r a u f a n , b r a u c h b a r e A n h a l t s p u n k t e für s t r a t e g i s c h e o d e r a d m i n i s t r a 
t i v e E n t s c h e i d u n g e n verfügbar z u m a c h e n . Für die Zwecke der perio
dischen Erfolgsrechnung, in der ein monetärer Konsumentennutzen in 
Form der Absatzrente angesetzt werden soll, erscheinen beide Verfah
rensarten jedoch sehr unsicher. D i e G r e n z e n d e r e m p i r i s c h e n R e a l i s i e r 
b a r k e i t des K o n z e p t s d e r A b s a t z r e n t e s i n d d a m i t aufgeze igt . 

4. Zusammenhänge zwischen marktlich vermittelten externen 
und internen Entscheidungskonsequenzen am Beispiel von Absatz-

und Beschaffungsrenten 

D i e z u v o r b e s p r o c h e n e n P r o b l e m k r e i s e des A b s a t z r e n t e n k o n z e p t s g e l 
t e n w e g e n d e r f o r m a l e n Parallelität 1 d e m G r u n d s a t z n a c h a u c h für die 
B e s c h a f f u n g s r e n t e a l s zusätzliches E l e m e n t e i n e r g e s e l l s c h a f t s b e z o g e n e n 

2 8 V g l . zu solchen Methoden etwa Bungard/Lück (1974), S . 88 ff., K r e u t z (1972), 
Webb et a l . (1966), Picot (1975 b), S . 227 ff. u . 248 ff. 

2 9 D i e bisherigen Überlegungen zur Primärerhebung von P r e i s a b s a t z f u n k 
tionen sind ohne Betrachtung spezifischer Versuche der Messung von P r e i s 
absatzfunktionen durch Befragungen oder E x p e r i m e n t e gemacht worden . A n 
gesichts der aufgezeigten Grundlagenprobleme würde die Darste l lung der be
kanntgewordenen empirischen Studien außer I l lustrat ionen keine weiteren 
Informationen bringen. V g l . ζ. B . den Überblick bei A l p e r t (1971), S . 83 ff. und 
95 ff. 

3 0 F e l s (1953), S . 158. 
1 V g l . Abb . 12. 
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Erfo lgsrechnung . Welche besonderen unternehmungspolitischen Aspekte 
eine Institutionalisierung beider Konzepte aufwerfen würde und wie 
sich Absatz- und Beschaffungsrenten im gesamtwirtschaftlichen Zusam
menhang interpretieren lassen, sol l i m fo lgenden mode l lha f t d i s k u t i e r t 
w e r d e n . D a m i t sol l die problembezogene B e u r t e i l u n g des Ansatzes v o n 
m a r k t l i c h v e r m i t t e l t e n externen Folgen des Unternehmungsverha l tens 
exemplar isch e r w e i t e r t u n d v e r t i e f t werden . 

41. Unternehmungspolitische Zusammenhänge zwischen 
internen und externen marktlichen Entscheidungskonsequenzen auf der 

Grundlage des Rentenkonzeptes 

A l s Gesamtnutzen der Unternehmungstätigkeit pos tu l i e r t der E n t 
w u r f die Summe aus e rwerbswir t s cha f t l i chem u n d gemeinwir t s cha f t 
l i chem (gesellschaftsbezogenem) E r f o l g , d. h . die Zusammenfassung des 
Saldos der üblichen i n t e r n e n er fo lgsre levanten Zahlungsströme u n d des 
Saldos der b e w i r k t e n , aber bisher normalerweise n icht berücksichtigten 
e x t e r n e n V o r - u n d Nachtei le der Unternehmungstätigkeit 2 . Zer legt m a n 
diese Größen i n i h r e wicht igs ten Bestandtei le , so e rg ib t sich 

(4) Gesamtnutzen = Erträge — A u f w e n d u n g e n 
+ soziale N u t z e n — soziale Kosten 

Geht m a n v o n der Prämisse aus, daß keine außermarktlichen externen 
E f f e k t e entstehen bzw. daß diese sich gegenseitig aufheben, so k a n n m a n 
schreiben: 

(5) Gesamtnutzen = Erträge — A u f w e n d u n g e n 
- r Absatzrenten — Beschaffungsrenten 

Die Unternehmungsführung müßte u n t e r den angegebenen B e d i n 
gungen bestrebt sein, die Zielgröße (5) zumindest zu stabi l is ieren u n d 
w e n n möglich zu erhöhen oder zu m a x i m i e r e n . Es sol l i m folgenden u n 
tersucht werden , welche Möglichkeiten dafür bestehen. Dabei w i r d die 
a k t i v e Beeinflußbarkeit für jede der v i e r Komponenten einzeln d i s k u 
t i e r t u n d auf i h r e A u s w i r k u n g e n auf die anderen Komponenten h i n be
leuchtet. 

Z w a r geht die re ine mikroökonomische Theor ie der Konsumentenrente 
u n d der U n t e r n e h m e r r e n t e i m al lgemeinen v o n den Bedingungen eines 
v o l l k o m m e n e n M a r k t e s aus, so daß Angebot u n d Nachfrage für jeden 
M a r k t t e i l n e h m e r unbeeinflußbare Daten s ind. Die A n w e n d u n g des R e n 
tenkonzepts w i r d jedoch auch u n d gerade für u n v o l l k o m m e n e M a r k t -

2 V g l . oben Abb . 8; E i c h h o r n (1974), S . 13 ff. A u c h die meisten übrigen V o r 
schläge e iner gesellschaftsbezogenen Erfo lgsrechnung gehen von einer additiv 
zusammengesetzten Bewertungsgröße a u s ; vgl . e twa B r u m m e t (1973), L i n o w e s 
(1973). 
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s t r u k t u r e n d i s k u t i e r t (etwa i n der Kosten-Nutzen-Analyse ) . H i n z u 
k o m m t , daß e in auf A n w e n d b a r k e i t zielender E n t w u r f 3 zur gesellschafts
bezogenen Erfolgsmessung v o n U n t e r n e h m u n g e n auch u n t e r den rea len 
Bed ingungen e inze lwirtschaf t l i cher Tätigkeit zu d i s k u t i e r e n i s t ; diese 
sind u n v o l l k o m m e n , d. h . es ex ist ieren we i tgehend inhomogene Güter, 
persönliche Präferenzen, räumliche u n d zeitl iche D i f f e renz ie rungen so
w i e M a r k t i n t r a n s p a r e n z e n 4 . 

A b b i l d u n g 17 ist Grund lage der fo lgenden Analyse . I n der Randspalte 
stehen die K o m p o n e n t e n des Gesamterfolges gemäß (5). I n der K o p f 
zeile s i n d die möglichen A n s a t z p u n k t e der E r f o l g s p o l i t i k aufgeführt. 
Die A u s w i r k u n g e n der T e i l p o l i t i k e n auf die einzelnen E r f o l g s k o m p o 
nenten s ind i n den Fe ldern der Tabel le symbol is iert . 

Eine Ste igerung des e rwerbswir tscha f t l i chen Erfo lgs (vg l . I . i n A b 
b i l d u n g 17) entspricht der klassischen Gewinnmaximierungspolitik u n d 
k a n n 1. d u r c h E r t r a g s - bzw. Erlösmaximierung und/oder 2. durch A u f 
wands - bzw. K o s t e n m i n i m i e r u n g angestrebt werden . Beide K o m p o n e n 
ten des e rwerbswir t s cha f t l i chen Erfo lgs lassen sich sowohl durch a) eine 
mengen- als auch durch b) eine pre i sor ient ier te P o l i t i k beeinflussen. 

E i n e Erlösmehrung durch Steigerung der Absatzmengen (1 a) bei konstanten 
P r e i s e n führt zunächst zu einer Kostensteigerung (erhöhter E i n s a t z v o n V o r 
leistungen, eventuelle K o s t e n der Intensitätserhöhung, der zeitl ichen oder 
quanti tat iven Anpassung) . Ob die Mehrerlöse die Mehrkosten übersteigen u n d 
damit den erwerbswirtschaft l ichen E r f o l g vergrößern, k a n n dabei nicht a l l g e 
meingültig gesagt werden , ist jedoch wegen der Intention dieser Po l i t ik a n z u 
nehmen. E i n e Steigerung der Absatzmengen zu herrschenden P r e i s e n k a n n n u r 
über eine A u s d e h n u n g des A b n e h m e r k r e i s e s oder eine Beeinf lussung der 
aktuel len A b n e h m e r erreicht w e r d e n , so daß diese bereit sind, z u m h e r r s c h e n 
den P r e i s größere Mengen zu kaufen (Verschiebung der Pre isabsatz funkt ion 
nach rechts) . I n beiden Fällen würde sich die Absatzrente der U n t e r n e h m u n g 
erhöhen. A n diesem B e i s p i e l zeigt sich, daß sich die Absatzrente als I n d i k a t o r 
für sozialen Nutzen erhöhen k a n n , w e n n der U n t e r n e h m u n g durch B e e i n f l u s 
sungsmaßnahmen eine Veränderung der Käuferpräferenzen gelingt. W i e sich 
eine Ste igerung der Absatzmengen auf die Beschaffungsrente a u s w i r k t , ist 
unschwer festzustellen: Ob die zusätzlich benötigten Beschaffungsmengen z u 
herrschenden P r e i s e n oder zu erhöhten P r e i s e n bezogen w e r d e n können — i n 
jedem F a l l steigt die Beschaffungsrente. J e nach der absoluten Höhe v o n A b 
satz - u n d Beschaffungsrentensteigerung bleibt der gemeinwirtschaft l iche E r 
folg unverändert, erhöht sich oder w i r d gesenkt. D e r Gesamtnutzen verändert 
sich in Abhängigkeit der Veränderungen der beiden Erfo lgssalden tendenzie l l 
positiv. 

Erlösmehrung durch Preiserhöhung ( l b ) bei zugleich konstanten oder s i n 
kenden Absatzmengen hat keine steigernden, eventuel l sogar v e r m i n d e r n d e 
A u s w i r k u n g e n auf die Aufwendungen , so daß sich der erwerbswirtschaft l iche 

3 V g l . ζ. B . E i c h h o r n (1974), S . 7 ff.; E i c h h o r n (1974b), S . 60: „Absatz- u n d 
Beschaffungsrenten setzen M a r k t - , zumindest Quasimarktvorgänge v o r a u s . " 

4 B e i den Betrachtungen w i r d stets eine normale , monoton fallende P r e i s 
absatzfunktion unterstellt . 

8 Picot 
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E r f o l g insgesamt erhöht. D i e Absatzrente w i r d durch eine solche Pol i t ik n u r 
dann wesentl ich vermindert , w e n n die Nachfrage re lat iv unelastisch ist ; sie 
bleibt jedoch konstant oder steigt, w e n n es gelingt, die Preiserhöhung über eine 
Steigerung der Wertschätzung für die P r o d u k t e durchzusetzen, d. h. die P r e i s 
absatzkurve nach oben z u verschieben (dies ist sogar die Voraussetzung einer 
gewinnorientierten Preiserhöhungspolitik). D a die Beschaffungsrente z u m i n 
dest mittelfristig unberührt bleibt 5 bzw. leicht s inkt , falls die Absatzmengen 
s inken, erhöht sich i n der M e h r z a h l der Fälle auch der gemeinwirtschaftl iche 
Erfo lg , so daß sich der G e s a m t n u t z e n der Unternehmungsaktivität erhöhen 
würde. Diese überraschende „gesellschaftsbezogene", „sozial nützliche" K o n s e 
quenz einer Preiserhöhungspolitik dürfte w o h l nicht ohne e in gesondertes 
Werturte i l mit e inem gesellschaftsbezogenen Rechnungswesen zu verbinden 
se in ; sie ist eigentlich n u r das notwendige P e n d a n t einer erwerbswirtschaf t 
l ich erfolgreichen Preispol i t ik . 

W i r d eine Erlössteigerung durch Preissenkung bei zugleich steigenden A b 
satzmengen erreicht, so treten die zuvor unter a) beschriebenen Konsequenzen 
ein. 

E i n e Verminderung der Faktor einsatzmengen (2 a) durch Rat ional is ierung 
u n d technischen Fortschri t t b e w i r k t bei konstanten oder auch s inkenden F a k 
toreinsatzpreisen eine Erhöhung des erwerbswirtschaft l ichen u n d des gemein-
wirtschaft l ichen Erfo lgs u n d damit auch des Gesamtnutzens : Aufwendungen 
u n d Beschaffungsrenten gehen zurück, während die Absatzverhältnisse u n b e 
rührt bleiben. 

Ähnliche Folgen hat eine Pol i t ik , die über V e r h a n d l u n g e n oder W a h r n e h 
mungen von m a r k t l i c h e n A l t e r n a t i v e n zu einer Senkung der Faktor einsatz
preise (2b) führt: D e r Gesamtnutzen steigt, w e i l der erwerbswirtschaft l iche 
u n d der gesamtwirtschaftliche E r f o l g zunehmen. 

Für die klassische G e w i n n m a x i m i e r u n g s p o l i t i k i s t demnach d ie V e r 
änderung d e r Absatz - u n d Beschaffungsrenten e i n e unbeabsichtigte K o n 
sequenz v o n Erlössteigerung u n d Kostensenkung. A l s te i ls erwartetes , 
tei ls überraschendes Ergebnis zeigt s i c h , daß jede Form der klassischen 
Gewinnpolitik für den hier definierten Gesamtnutzen des Unternehmens 
funktional ist, d e n gemeinwirtschaf t l i chen E r f o l g a l so i n gleicher R i c h 
t u n g beeinflußt w i e d e n e rwerbswir tschaf t l i chen . W e n n dieses Ergebnis 
zutre f fend sein sollte, so ließe sich d ie B e h a u p t u n g aufstel len, daß es des 
vorgeschlagenen Rentenkonzepts z u r gesellschaftsbezogenen Ergänzung 
d e r Erfolgsmessung eigentl ich g a r n icht m e h r bedürfe; d e n n d e r G e 
w i n n u n d seine Konsequenzen wären j a , w i e v o n d e r klassischen Theor ie 
v o n jeher unters te l l t , e i n brauchbarer Wohls tands - b z w . gesel lschaftl i 
cher N u t z e n i n d i k a t o r . 

Dagegen m u ß a l lerdings e ingewandt werden , daß ζ. B . d e r g e m e i n w i r t 
schaftliche E r f o l g sehr w o h l d e n e rwerbswir tscha f t l i chen übersteigen 
b z w . e i n e n V e r l u s t kompensieren könnte oder daß t r o t z hohen e rwerbs 
wir tschaf t l i chen Gewinns e i n hoher negat iver gemeinwirtschaft l i cher 

5 V o n der Möglichkeit einer Rückwirkung einer einzelwirtschaftl ichen P r e i s 
erhöhung auf die Beschaffungspreise dieser E i n z e l w i r t s c h a f t soll hier a b 
gesehen werden . 
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Erfolgssaldo (Beschaffungsrenten höher als Absatzrenten) au f t re ten 
könnte, der die gesellschaftliche Nützlichkeit der Gewinne i n Z w e i f e l 
zieht. Z u d e m könnten Änderungen i n den gesellschaftlichen Bedürfnis
sen, die sich auch i n den Preisabsatz- u n d Preisbezugsfunktionen n ieder 
schlagen, d u r c h die Rentenbetrachtung sichtbar gemacht u n d d a m i t die 
gesellschaftsbezogene Rol le der U n t e r n e h m u n g beleuchtet werden . 

U n t e r s t e l l t m a n e inmal , daß der Gesamtnutzen der einzelnen U n t e r 
nehmung m i t H i l f e v o n Gle ichung (5) i n der Öffentlichkeit gemessen 
würde, so müßte eine U n t e r n e h m u n g nicht n u r an einer Ste igerung des 
e rwerbswir tscha f t l i chen Erfolges, sondern auch an einer direkten Be-
einflussung der gemeinwirtschaftlichen Erfolgskomponenten interessiert 
sein. Z w a r u n t e r s t e l l t das klassische Konzept der Konsumentenrente u n d 
U n t e r n e h m e r r e n t e eine „souveräne" H e r a u s b i l d u n g der Nach f rage funk
t i o n . Sol l jedoch e in solches Konzept zur B e u r t e i l u n g realer w i r t s c h a f t 
l icher Vorgänge herangezogen werden , so ist es n icht möglich, v o n der 
Beeinflußbarkeit der Nachfrage zu abstrahieren u n d die F i k t i o n einer 
souveränen, „ursprünglichen" Präferenzbildung aufrechtzuerhal ten 8 . 
Deshalb is t i m folgenden k u r z zu prüfen, w i e u n d m i t welchen Konse 
quenzen die rechnungsiegende U n t e r n e h m u n g Absatz- und Beschaf
fungsrenten in Richtung einer Erhöhung des Gesamtnutzens beeinflussen 
könnte ( I I . i n A b b i l d u n g 17). 

E i n e Steigerung der Absatzrenten (3) ist durch Beeinf lussung der sub jekt iven 
W a h r n e h m u n g der Bedürfnisdringlichkeit auf der Abnehmersei te und/oder über 
P r e i s s e n k u n g e n möglich. I n s t r u m e n t für eine Politik der Veränderung der 
Nachfragefunktionen (3 a) ist vor a l l e m die W e r b u n g als Mittel der M e i n u n g s 
beeinflussung. Gel ingt es, die aktuel len A b n e h m e r so zu beeinflussen, daß ihre 
Zahlungsbereitschaft (Wertschätzung) für die P r o d u k t e der U n t e r n e h m u n g 
bei konstanten P r e i s e n höher w i r d , so kann die betreffende U n t e r n e h m u n g 
einen Z u w a c h s an Absatzrente v e r b u c h e n ; die Nachfrage w i r d unelastischer, 
die Pre isabsatz funkt ion w i r d steiler und schneidet nun die Preisachse i n e inem 
weiter oben gelegenen P u n k t . Erfolgreiche Meinungsbeeinflussung und soz ia 
ler Nutzen wären i n diesem F a l l e also gleichzusetzen — eine bestimmt nicht 
unproblematische Unterste l lung . E i n e solche Pol i t ik der Absatzrentenerhöhung 
bei konstanten Absatzpreisen und - m e n g e n würde die anderen Komponenten 
des Gesamtnutzens unberührt lassen 7 , so daß sich per Saldo eine Nutzensteige
r u n g ergäbe. W e n n eine Pol i t ik der Veränderung der Nachfragebereitschaft 
zusätzlich dazu führt, daß höhere P r e i s e durchgesetzt und/oder größere Mengen 
a m M a r k t v e r k a u f t w e r d e n können, so würde dies zu den unter 1 a u n d 1 b 
beschriebenen Konsequenzen führen u n d die Erhöhung des Gesamtnutzens 
wei ter fördern. 

6 V g l . zur Unmöglichkeit der Konsumentensouveränität u n d zu den v i e l 
fältigen F o r m e n der Nachfragebeeinflussung ζ. B . H e i n e n (1973), (1974 c), 
K r o e b e r - R i e l (1972), (1973), (1974), (1974 a), F i s c h e r - W i n k e l m a n n (1973), Picot 
(1974). 

7 U n t e r der Bedingung, daß sich i n dem Sort iment der U n t e r n e h m u n g keine 
u m die Nachfrage der A b n e h m e r k o n k u r r i e r e n d e n P r o d u k t e befinden u n d sich 
damit die Erhöhung der Wertschätzung nicht mit der V e r m i n d e r u n g der W e r t 
schätzung bei e inem anderen P r o d u k t kompensiert . 

8· 
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E i n e Erhöhung der Absatzrenten durch Preiserhöhungen bei konstanten 
Nachfragebedingungen ist a l le in i m F a l l e von Vebleneffekten d e n k b a r . A n 
sonsten k o m m e n dafür n u r Preissenkungen (3 b) in F r a g e . W e n n m a n v o r a u s 
setzt, daß die Pol i t ik zur Erhöhung des erwerbswirtschaft l ichen E r f o l g s (vgl. 1) 
bereits m a x i m a l e Erlöse einbrachte, so dürften S e n k u n g e n der Absatzpreise 
z u m Zwecke der Steigerung der K o n s u m e n t e n r e n t e n k a u m noch i n Betracht 
k o m m e n ; sie würde nämlich den erwerbswirtschaft l ichen E r f o l g m i n d e r n und 
n u r für den F a l l , daß die Rentenerhöhung die G e w i n n m i n d e r u n g übersteigt, 
den Gesamtnutzen vergrößern 8. 

Eigentümlicher als die Beeinf lussung der Absatzrenten stellt sich die S e n 
k u n g der Beschaffungsrenten (4) dar . Sol len die Beschaffungsrenten durch 
eine Veränderung der Nachfrageverläufe (Zahlungsbereitschaft) am Faktor
markt (4 a) verr ingert w e r d e n , so befindet sich die U n t e r n e h m u n g in einer 
eigenartigen S i tuat ion : Sie muß sich selbst prüfen, ob sie viel leicht i m Interesse 
der Gesellschaft bereit ist, ihre äußerste Zahlungsbereitschaft für P r o d u k t i o n s 
faktoren zu v e r m i n d e r n , u m dadurch die a l ternat iven Verwertungsmöglich
keiten der Produktionsfaktoren einzuschränken. E i n e solche E n t s c h e i d u n g 
dürfte nicht schwer fallen, da sie den Gesamtnutzen der U n t e r n e h m u n g s te i 
gern würde, extern n u r schwer kontrol l ierbar wäre und , falls sie bei den A n 
bietern überzeugend w i r k t e , eventuel l mittelfristig zu einer P r e i s s t a b i l i s i e r u n g 
bzw. P r e i s s e n k u n g der Faktoreinsatzgüter führen könnte 9. Mit der geschi lder
ten Konstel lat ion (Selbstbefragung der U n t e r n e h m u n g z u m Z w e c k e der R e n 
tenfeststellung; Erhöhung des gesellschaftlichen Gesamtnutzens d u r c h V e r 
minderung der Faktorentlohnungsbereitschaft) w i r d die P r o b l e m a t i k des A n 
satzes von Beschaffungsrenten sichtbar. 

E i n e V e r m i n d e r u n g der Beschaffungsrenten durch Zahlung höherer Faktor
preise (4b) ist pr inz ip ie l l denkbar, erscheint jedoch unter realen B e d i n g u n g e n 
für U n t e r n e h m u n g e n k a u m w a h r s c h e i n l i c h 1 0 . D i e Steigerung des g e m e i n w i r t 
schaftlichen würde durch eine V e r m i n d e r u n g des erwerbswirtschaf t l ichen E r 
folges erkauft . J e nach dem Verhältnis beider Erfolgsveränderungen z u e i n 
ander steigt oder fällt der Gesamtnutzen . 

Zusammenfassend ist festzustel len: W i r d auf der Basis der D e f i n i t i o n 
des gesellschaftsbezogenen Erfolges als Summe des e r w e r b s w i r t s c h a f t 
l ichen u n d des gemeinwir tschaf t l i chen Erfolges (Gleichung [5]) eine ge
sellschaftsbezogene U n t e r n e h m u n g s p o l i t i k aufgebaut, so k o m m t es t e i l 
weise zu überraschenden Ergebnissen: Preiserhöhungen, erfo lgreiche 
Nachfragebeeinflussungen oder V e r m i n d e r u n g der E n t l o h n u n g s w i l l i g 
k e i t für P r o d u k t i o n s f a k t o r e n steigern den „gesellschaftsbezogenen E r -

8 E i n e solche Pol i t ik wäre ζ. B . für eine öffentliche U n t e r n e h m u n g unter 
sozialpolitischen A s p e k t e n durchaus denkbar . Für eine privatwirtschaft l iche 
U n t e r n e h m u n g dürfte sie demgegenüber weniger wahrschein l ich sein. 

9 D a allerdings die P r e i s b i l d u n g auf den Faktormärkten w o h l weniger v o n 
der geäußerten Zahlungsbereitschaft einzelner Nachfrager als v i e l m e h r durch 
die tatsächlichen Konkurrenzverhältnisse sowie aktuelles Angebot u n d B e 
darf an F a k t o r e n zustande kommt, dürfte die zuletzt genannte K o n s e q u e n z 
n u r für in hohem Maße unvol lkommene Faktor(teil-)märkte d e n k b a r sein. 

1 0 A u c h in diesem F a l l ist al lerdings a n öffentliche U n t e r n e h m u n g e n z u d e n 
ken, die aus gesellschaftlichen Erwägungen höhere Faktorentgelte z a h l e n als 
sonst a m M a r k t üblich ist (ζ. B . die Pensionsverpfl ichtungen der B u n d e s b a h n ) 
u n d damit soziale K o s t e n übernehmen. 
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f o l g " ; sie s ind jedoch led ig l i ch günstige Bedingungen der e r w e r b s w i r t 
schaftl ichen Z ie lerre i chung . 

Daß eine erfolgreiche Erhöhung der Nachfragebereitschaft i n dem 
Konzept als Ste igerung des sozialen Nutzens gewertet w i r d , erscheint 
nicht unprob lemat isch . Geht eine derart ige Beeinflussung der K o n s u m e n 
ten zu Lasten anderer U n t e r n e h m u n g e n , so zeigt sich, daß m i t dem A n 
satz von Absatz - u n d Beschaffungsrenten die m a r k t l i c h v e r m i t t e l t e n ex 
te rnen E f f ek te nicht ausreichend erfaßt s ind ; die Verschlechterung der 
M a r k t p o s i t i o n e n von K o k u r r e n t e n als Konsequenz des m a r k t l i c h e n U n 
ternehmungsverhal tens müßte dann ebenfalls i n die gesellschaftsbezo
gene B e t r a c h t u n g eingehen; der Gesellschaftsbezug ist sonst einseit ig u n d 
unvollständig. Handelt es sich nicht um ein Nullsummenspiel, schlägt 
sich also die Erhöhung der Unternehmungsbezogenen Konsumentenprä
ferenzen nicht in einer Umverteilung von Konsumsummen nieder, son
dern in einem höheren Konsumdrang mit erhöhter Konsumneigung (ζ. B. 
durch Steigerung der Entsparung), so erscheint es fraglich, ob ein der
artiger Vorgang ohne ein explizites Werturteil als sozialer Nutzen inter
pretiert werden kann. (Zweife l los macht jedoch ein derartiges Vorgehen 
eine besonders stabile, e rwerbswir t s cha f t l i ch nutzbare Erfo lgsquel le v e r 
fügbar.) 

42. Die Problematik der Abgrenzung von Absatz- und Beschaffungsrenten 

Die angesprochenen Interpre ta t i onsprob leme der Absatzrente sowie 
die ungewöhnliche Rol le der Beschaffungsrente ver langen noch eine 
kurze ergänzende Diskussion, wobe i von der e inze lwirtschaft l i chen auf 
die gesamtwirtschaft l i che Betrachtungsebene übergegangen w i r d . S te l l t 
m a n sich eine Wir t s cha f t vor , i n der es n u r Konsumenten u n d Produzen
ten v o n Konsumgütern g i b t u n d i n der die P r o d u k t i o n s f a k t o r e n für die 
Konsumgüterproduktion n u r v o n den Konsumenten u n d von der N a t u r 
bezogen werden , so erscheint der E n t w u r f auf den ersten B l i c k für al le 
U n t e r n e h m u n g e n plausibel u n d anwendbar : Die Konsumenten p r o f i t i e 
r e n i n F o r m der Konsumentenrente von dem Marktmechanismus u n d der 
K o n k u r r e n z zwischen den Produzenten 1 1 , die Produzenten w i e d e r u m 
fügen den F a k t o r a n b i e t e r n der Gesellschaft inso fern einen „Schaden" zu, 
als sie die F a k t o r e n z u m herrschenden M a r k t p r e i s u n d nicht entsprechend 
i h r e r äußersten Zahlungsbereitschaft ent lohnen. A l l e r d i n g s zeigt sich 
h i e r bereits e in Zirkelschluß: Die Konsumenten können nicht m e h r Z a h 
lungsbereitschaft äußern, als sie an F a k t o r e i n k o m m e n beziehen, u n d die 
U n t e r n e h m u n g e n können die F a k t o r e n nicht höher ent lohnen, als sie an 
Umsatzerlösen e innehmen. Es besteht also eine Abhängigkeit zwischen 

1 1 D i e Konsumentenrente verr ingert sich bei Monopolisierung der M a r k t 
situation. 
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den beiden Zahlungsbereitschaften; lassen sie sich d a n n aber u n t e r 
schiedlich interpret ieren? 

Geht m a n zu dem M o d e l l eines mehrs tu f i gen vo lkswi r t s cha f t l i chen 
Produktionsprozesses über u n d berücksichtigt, daß der Absatz der e inen 
Produkt ionsstu fe als Faktore insatz der fo lgenden v e r w a n d t w e r d e n 
k a n n , so w i r d das P r o b l e m noch deut l i cher : I m Spezialfall eines bilate
ralen Monopols auf dem Beschaffungsmarkt wird nun ein und derselbe 
Rentenbetrag einmal als sozialer Nutzen beim Verkäufer verbucht, zum 
anderen als soziale Kosten beim Käufer erfaßt. Es hande l t sich i n diesem 
F a l l auf dem Beschaf fungsmarkt j ewei l s u m dieselbe T r a n s a k t i o n s f u n k 
t i o n , m i t der e i n m a l die Beschaffungsrente b e i m Käufer u n d d a n n i m 
Sinne der Pre isabsatz funkt ion die Absatzrente b e i m Verkäufer errechnet 
w i r d . Ob aber eine gesellschaftliche Erfo lgsrechnung einen S i n n haben 
k a n n , die e in u n d dieselbe ökonomische Größe e inmal als pos i t i v u n d 
dann wieder als negat iv i m gesamtgesellschaftlichen Sinne bezeichnet, 
ist zu bezwei fe ln . 

A u c h w e n n m a n v o m G r e n z f a l l der v o l l k o m m e n e n b i l a t e r a l e n M o n o 
polbeziehung zwischen zwe i vo lkswir t s cha f t l i chen P r o d u k t i o n s s t u f e n 
absieht u n d sich beispielsweise e in (un- )vo l lkommenes P o l y p o l oder 
Ol igopo l vors te l l t , b l e ib t das skizzierte P r o b l e m bestehen. O b w o h l i n 
einem solchen F a l l die Preisbezugs- u n d die Pre isabsatz funkt ionen der 
Unternehmungen , die sich am Beschaf fungsmarkt gegenüberstehen, n i cht 
m e h r identisch s ind, zwischen der Summe der Beschaffungsrenten u n d 
der Summe der Absatzrenten auf beiden Seiten des M a r k t e s also eine 
Di f ferenz bestehen k a n n , so hande l t es sich doch w e i t e r h i n u m das Phä 
nomen, daß es eine Schnittmenge an Rentenbeträgen g ib t , die sowohl als 
soziale Kosten als auch als soziale Nutzen i n t e r p r e t i e r t w i r d . E ine V e r 
m i n d e r u n g der sozialen Kos tenar t „Beschaffungsrente" auf dem I n v e 
stitionsgütermarkt (etwa durch Z a h l u n g eines höheren Preises d u r c h den 
Abnehmer ) erhöht n icht e twa den sozialen Nutzensaldo der Gesellschaft, 
sondern läßt i h n unberührt, da sich i n dem gleichen Ausmaß auch die 
soziale N u t z e n a r t „Absatzrente" v e r r i n g e r t ( V e r k l e i n e r u n g des „Renten
dreiecks" u n t e r der Pre isabsatz funkt ion des Anbieters ) — eine s icherl ich 
nicht gewol l te Konsequenz dieses Ansatzes. 

Z w e i immanente Auswege aus dieser S i t u a t i o n lassen sich d i s k u t i e r e n : 
Z u m einen könnte m a n eine gesellschaftsbezogene Er fo lgsrechnung n u r 
für solche Betr iebswir tscha f ten durchführen, die i h r e P r o d u k t e dem 
Endverbrauch zur Verfügung s te l l en 1 2 . Die Absatzrenten könnten d a n n 
als sozialer N u t z e n des Endverbrauchs , die Beschaffungsrenten als n i cht 
real is ierte Verwertungsmöglichkeit der gesamtwir tschaf t l i ch e r a r b e i 
teten P r o d u k t i o n s f a k t o r e n i n t e r p r e t i e r t werden . V o r t e i l dieser Lösung 

1 2 D i e dabei auftretenden Abgrenzungsschwierigkeiten sollen hier angesichts 
der hohen Abstraktionsebene der gesamten D i s k u s s i o n außer acht bleiben. 
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wäre, daß dor t , w o i m al lgemeinen S i n n u n d Zweck der Wir ts cha f t e r 
b l i c k t w i r d , nämlich bei der Güterversorgung des Verbrauchers , auch 
d ie gesellschaftliche Erfolgsmessung auf e inze lwirtschaft l i cher Ebene 
einsetzte. Dieses Vorgehen erschiene jedoch nachte i l ig , w e i l U n t e r n e h 
m u n g e n , die n icht m i t dem Endverbraucher i n u n m i t t e l b a r e m m a r k t l i 
chen K o n t a k t stehen, einen gesellschaftlichen E r f o l g n icht zu errechnen 
brauchten , o b w o h l sie doch m i t t e l b a r sehr w o h l an dem Zustandekom
m e n der Konsumgüter be te i l i g t s ind. 

Deswegen ließe sich z u m anderen eine Problemlösung d i skut ieren , 
be i der auf den Ansatz von Beschaffungsrenten verzichtet würde u n d 
z u r gesellschaftsbezogenen Erfo lgsrechnung bei a l l en U n t e r n e h m u n 
gen n u r die Absatzrenten benutzt werden . D a m i t wäre zunächst e i n 
m a l die unerwünschte K o m p l i k a t i o n u n d Widersprüchlichkeit bei der 
I n t e r p r e t a t i o n v o n Beschaffungs- u n d Absatzrenten i n L i e f e r k e t t e n v e r 
mieden . Außerdem könnte bei j edem U n t e r n e h m e n durch Ausweis der 
Absatz renten der vo lkswirtschaf t l i che , nichtmonetär am M a r k t z u m 
A u s d r u c k kommende „Wohlfahrtsbeitrag" ausgewiesen w e r d e n — i n 
d e m Maße, w i e das Konzept der Absatzrente a u f g r u n d der früheren 
A n a l y s e n überhaupt dazu i n der Lage ist. Der Zusammenhang läßt sich 
s t a r k vere in facht w i e f o l g t denken (vgl . A b b i l d u n g 18). 

D i e Zahlungsbereitschaft der Konsumgüterproduzenten auf Stufe η für V o r 
leistungen ( Z B n (V)) leitet sich ganz überwiegend aus i h r e n P r e i s e r w a r t u n g e n 
(PEn) auf dem A b s a t z m a r k t für Konsumgüter ab ; die Zahlungsbereitschaft der 
F a k t o r a n b i e t e r der Vorstufe (ΖΒηΛ(ν)) leitet sich aus den P r e i s e r w a r t u n g e n 
auf d e m F a k t o r m a r k t , auf dem sie die Konsumgüterproduzenten beliefern 
(ΡΕηΛ) ab, u s w . ; die jewei l igen P r e i s e r w a r t u n g e n der Verkäufer, durch die 
i h r e Zahlungsbereitschaft i m E i n k a u f determiniert w i r d , hängen aber vor 
a l l e m v o n der Zahlungsbereitschaft bzw. der Nachfrage i h r e r M a r k t p a r t n e r 
auf d e m jewei l igen A b s a t z m a r k t u n d damit letzten E n d e s von der Z a h l u n g s 
bereitschaft d e r E n d v e r b r a u c h e r (ZB) ab. So ließe sich plausibel begründen, 
daß die bei den U n t e r n e h m u n g e n der verschiedenen volkswirtschaft l ichen P r o 
duktionsstufen entstehenden Absatzrenten (AR) den sozialen Nutzen, der 
d u r c h die Güterversorgung insgesamt der Gesellschaft zufällt, repräsentieren 1 3. 

Daß bei dieser arbe i ts te i l igen Produkt ionsweise Beschaffungspreise 
für Vorleistungen (Sach- u n d Dienstleistungen) n icht i m m e r der äußer
sten Zahlungsbereitschaft der beschaffenden U n t e r n e h m u n g entsprechen, 
k a n n n u n n icht m e h r be fremden u n d zu N e g a t i v i n t e r p r e t a t i o n e n Anlaß 
geben; denn diese „Renten" t ragen j a letzten Endes zur Ents tehung der 
Konsumentenrente (Absatzrente b e i m E n d verbrauch) be i ; sie s ind aus 
der Zahlungsbereitschaft des Endverbrauchs abgeleitet u n d dürfen des
ha lb n i ch t gesondert als soziale Kosten angesetzt werden . 

Schwier iger ist es, den Ansatz v o n Beschaffungsrenten für den Pro
duktionsfaktor Arbeit zu verne inen . F o r m a l l i eg t h ier aus der Sicht der 

Außenwirtschaftliche Beziehungen sollen hier unberücksichtigt bleiben. 
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Abb. 18. Zusammenhänge z w i s c h e n den Absatzrenten in einer mehrstufigen Wirtschaft 
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einzelnen U n t e r n e h m u n g der gleiche Zusammenhang vor, w i e be i den 
soeben behandel ten sachlicher P r o d u k t i o n s f a k t o r e n : Die Zahlungsbe 
reitschaft z u r E n t l o h n u n g der Arbeit (ZB(A)) hängt u . a. von der Nach 
f rage (ZB) des Endverbrauchs ab. N u r w i r d h i e r insbesondere be i ge
s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r Betrachtuigsweise deut l i ch , daß nicht n u r die Z a h 
lungsberei tschaft (Nachfrage) cer Konsumenten die E n t l o h n u n g s b e r e i t 
schaft der Produzenten beeinfhßt, sondern daß auch eine gegenläufige 
Bez iehung ex i s t i e r t . Da praktisch jedes K o n s u m e i n k o m m e n aus F a k t o r 
entge l ten r e s u l t i e r t , beeinflußt die Höhe der E n t l o h n u n g auch die B e 
reitschaft z u m K o n s u m . Insofern erschiene es auch gerecht fer t igt , die 
Beschaffungsrente b e i m Einsat: v o n A r b e i t w i e auch die Beschaffungs
r e n t e n für solche F a k t o r e n , die sich le tz t l i ch auf den Einsatz v o n A r b e i t 
zurückführen lassen, als sozial* Kosten zu i n t e r p r e t i e r e n , w e i l dadurch 
n i chtrea l i s i e r te Faktorentlohnuigsmöglichkeiten z u m Ausdruck gebracht 
w e r d e n , die sich i n Konsumbce i t s cha f t u n d le tz t l i ch wieder i n K o n s u 
m e n t e n r e n t e n (soziale Nutzen) lätten t r a n s f o r m i e r e n lassen. 

E ine solche A r g u m e n t a t i o n i ; t jedoch nicht h a l t b a r . U n t e r sonst g l e i 
chen Bedingungen würden nänlich die eventue l l erhöhten F a k t o r e n t 
gelte, die durch eine V e r m i n d e r u n g der Beschaffungsrenten entstehen 
könnten, überwälzt, w o d u r c h letztlich w i e d e r u m die K o n s u m e n t e n r e n 
ten beschnitten würden; das Zusammenfal len v o n V e r m i n d e r u n g der 
sozialen Kosten u n d V e r m i n d e r u n g der sozialen Nutzen wäre wieder 
hergestel l t . W o l l t e m a n dies vermeiden, so müßten real is ierbare M ö g 
l i chke i ten des technischen F o r s c h r i t t s u n d der Veränderung der V e r 
t e i l u n g s s t r u k t u r u n t e r s t e l l t werden, u m die Aussagekraft der Beschaf
fungsrente als soziale Kosten zu re t ten . 

Aufgrund dieser prinzipiellen Schwierigkeit liegt die Konsequenz 
nahe, auf die Beschaffungsreme als Indikator negativen sozialen Nut
zens zu verzichten; s tatt dessen könnten die Absatzrenten der einzelnen 
Stufen als gesellschaftlicher B a t r a g zur Ents tehung der K o n s u m e n t e n 
rente i n t e r p r e t i e r t werden . Die Konsumentenrente w i e d e r u m i n d i z i e r t 
dabei — unter Beachtung all dir weiter oben aufgeworfenen Probleme 
— eine A r t des s u b j e k t i v empfundenen ökonomischen Vor te i l s bzw. eine 
F o r m der Zufr iedenhe i t des Endverbrauchers. 

Man könnte auch folgendermaßen a r g u m e n t i e r e n 1 4 : Die Dif ferenz zwischen 
der Zahlungsbereitschaft der Nachfrager und dem tatsächlichen M a r k t p r e i s 
repräsentiert den nichtkompensierten Nutzen, den ein Gut oder ein F a k t o r aus 
der Sicht des Nachfragers hat und gilt damit als sozialer Nutzen. Diese D i f 
ferenz k a n n aber nicht zugleich aach als eine A r t „Unterbezahlung" der Pro
duktionsfaktoren und damit als soziale K o s t e n interpret iert werden . Die F r a g e , 
ob der P r e i s den tatsächlichen V e r t v e r z e h r der Produkt ionsfaktoren über
steigt, unterschreitet oder i hm genau entspricht, läßt sich aus der N a c h f r a g e 
k u r v e nicht ablesen, sondern ist eine F r a g e , die nur in V e r b i n d u n g m i t der 

1 4 I n A n l e h n u n g an P e a r c e / S t u m e y (1966), S . 155 ff. 
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Produktionstheorie u n d der M a r k t m a c h t v e r t e i l u n g beurteilt w e r d e n k a n n . D i e 
sozialen Nutzen bestehen d e m n a c h aus den außermarktmäßigen positiven e x 
ternen Vortei len, die die U n t e r n e h m u n g verursacht , zuzüglich der K o n s u m e n 
t e n r e n t e 1 5 ; die sozialen K o s t e n bestünden in dieser Sicht aus den außermarkt
mäßigen negativen e x t e r n e n Wertverzehren , die von der U n t e r n e h m u n g v e r 
ursacht werden, zuzüglich d e r Unterbezahlung S e x p l o i t a t i o n " ) u n d abzüglich 
der Uberbezahlung („rent") v o n Produktionsfaktoren. Nicht die U n t e r n e h m e r 
bzw. Beschaffungsrente bedeuten also soziale Kosten , sondern die eventuel l 
„unexakte" K o m p e n s a t i o n der F a k t o r v e r z e h r e 1 6 . 

Z u g l e i c h w e i s e n d i e s e B e m e r k u n g e n w i e a u c h d ie z u v o r a n g e s t e l l t e n 
B e t r a c h t u n g e n über d i e R o l l e v o n A b s a t z - u n d B e s c h a f f u n g s r e n t e n b e i 
d e r V e r f o l g u n g e r w e r b s - u n d g e m e i n w i r t s c h a f t l i c h e r Z i e l e a u f d a s 
große P r o b l e m d e r T r e n n b a r k e i t z w i s c h e n i n t e r n e n u n d e x t e r n e n s o w i e 
z w i s c h e n m a r k t l i c h e n u n d außermarktlichen E f f e k t e n h i n , a u f d a s i n 
K a p i t e l I V n o c h zurückzukommen i s t 1 7 . 

5. Die Bedeutung marktlich vermittelter externer 
y Entscheidungskonsequenzen für eine Erweiterung 

der betriebswirtschaftlichen Erfolgsanalyse 

E i n e z u s a m m e n f a s s e n d e B e u r t e i l u n g d e r u n t e r s u c h t e n möglichen 
K o m p o n e n t e n e i n e r e r w e i t e r t e n E r f o l g s r e c h n u n g m u ß v o n d e n o b e n 
f o r m u l i e r t e n K r i t e r i e n a u s g e h e n 1 . 

W a s die u m f a s s e n d e Bedarfsorientierung d e r a n g e b o t e n e n I n f o r m a t i o 
n e n betr i f f t , so i s t z w i s c h e n d e r I n t e n t i o n u n d d e n Möglichkeiten des 
K o n z e p t s z u u n t e r s c h e i d e n . D e r Intention n a c h z i e l t d ie A b s a t z r e n t e a u f 
e i n e n I n f o r m a t i o n s b e d a r f , d e s s e n N o t w e n d i g k e i t m a n i n t u i t i v a n e r 
k e n n e n muß. O b d i e A b n e h m e r d a s e r w o r b e n e P r o d u k t i n g l e i c h e m , 
höherem oder g e r i n g e r e m M a ß e schätzen a l s d e n dafür h i n g e g e b e n e n 
G e l d b e t r a g , i s t e i n P r o b l e m , d a s s o w o h l für d ie i n t e r n e U n t e r n e h m u n g s 
i n f o r m a t i o n a ls a u c h für d i e I n f o r m a t i o n e x t e r n e r G r u p p e n u n d I n s t a n 
z e n große B e d e u t u n g h a t . D i e R o l l e , d ie d i e P r o d u k t v e r w e r t u n g e i n e r 
U n t e r n e h m u n g i m R a h m e n d e r m a r k t l i c h v e r m i t t e l t e n Bedürfnisbefrie
digungsmöglichkeiten e i n n i m m t , ließe s i c h h i e r d u r c h b e s s e r einschätzen. 
E i n e Ergänzung d e r E r f o l g s i n f o r m a t i o n „ A b s a t z m e n g e " b z w . „ U m s a t z " 
d u r c h I n f o r m a t i o n e n , d i e d i e v o n d e n Käufern s u b j e k t i v w a h r g e n o m 
m e n e Qualität d e r getätigten T r a n s a k t i o n e n aufze igt , i s t d e m n a c h w ü n 
s c h e n s w e r t u n d i m S i n n e e i n e r „vollständigen" P r o b l e m e r f a s s u n g n o t 
w e n d i g . 

1 5 Dies entspricht der rechten Seite der gesellschaftsbezogenen E r f o l g s r e c h 
nung in Abb . 9, oben S . 63. 

1 6 Diese läßt sich grundsätzlich als eine A r t außermarktlicher e x t e r n e r 
Ef fekte auffassen; v g l . d a z u u n t e n Abb. 25. 

1 7 V g l . K a p . I V . 121. 
1 V g l . K a p . I . 43. 
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Die Fähigkeit der Absatzrente , diesen v o r h a n d e n e n I n f o r m a t i o n s b e 
d a r f zu befr iedigen, muß a l lerd ings insgesamt v e r n e i n t w e r d e n . Selbst 
w e n n die theoretische H e r l e i t u n g u n d empirische Re a l i s i e rung einer so l 
chen Erfo lgskomponente be fr ied igend gelängen, so wäre i h r e Aussage
k r a f t als u n t e r n e h m u n g s - u n d gesellschaftspolitischer N u t z e n i n d i k a t o r 
s tark zu bezwei fe ln , w i e vo r a l l e m die Diskussion zur empir ischen I n t e r 
pretationsmöglichkeit u n d unternehmungspo l i t i s chen Relevanz der A b 
satzrente gezeigt hat . Das Konzept k a n n seiner p o s i t i v zu w e r t e n d e n I n 
formationsabsicht i n h a l t l i c h n icht genügen. D i e Beschaffungsrente k a n n 
demgegenüber auch ke ine überzeugende I n f o r m a t i o n s a b s i c h t ausdrük-
ken. 

M i t dem untersuchten E n t w u r f einer gesellschaftsbezogenen E r f o l g s 
rechnung w i r d n u r eine Tei lmenge der möglichen A r t e n m a r k t l i c h e r ex 
terner E f fekte erfaßt. Dies schmälert die Aussagefähigkeit , w e i l andere 
Verhaltensfo lgen (ζ. B. Veränderung der K o n k u r r e n z s i t u a t i o n ) , an de
ren K e n n t n i s ebenfalls Interesse bestehen k a n n , n i c h t einbezogen w e r 
den. Die Abgrenzung marktlicher externer Effekte und ihre unterneh-
mungsbezogene Auswahl ist somit ein offenes Problem. 

Bei einer entsprechenden Standard i s i e rung u n d D o k u m e n t a t i o n der 
Erhebungsver fahren erscheint der empirische Ermittlungsprozeß einer 
Absatzrente — der auch für die meisten anderen marktmäßigen e x t e r 
nen Ef f ekte typisch ist — durchaus i n dem R a h m e n überprüfbar, i n dem 
Messungen i m sozio-ökonomischen Bereich nachvo l l z i ehbar sein kön
nen 2 . Unabhängig von dieser f o r m a l e n K o n t r o l l e i s t d ie Frage zu sehen, 
ob das, was e r m i t t e l t u n d überprüft w u r d e , auch i n h a l t l i c h s i n n v o l l ist. 
Die Überprüfung der theoretischen u n d b e g r i f f l i c h e n Voraussetzungen 
der E r m i t t l u n g fällt jedoch u n t e r das vorige sowie u n t e r spätere K r i t e 
r ien. 

Sieht m a n v o n der Verg le i chsprob lemat ik für p a r t i a l a n a l y t i s c h ge
wonnene Größen ab, so ist eine i n t e r t e m p o r a l e u n d i n t e r o r g a n i s a t o r i 
sche u n m i t t e l b a r e Vergleichbarkeit der A b s a t z r e n t e n (wie auch der a n 
deren m a r k t l i c h v e r m i t t e l t e n externen Entscheidungsfolgen) gegeben, 
w e i l diese begr i f f sno twend ig als monetäre Größen ausgewiesen w e r 
den. Dies g i l t jedoch n u r u n t e r der wertge ladenen Prämisse, daß das 
Geld als e inheit l i cher , gleichgewichteter Maßstab des m a r k t l i c h e n K o n 
sumentennutzens anerkannt ist u n d daß auf e inen u n m i t t e l b a r e n , i n t e r -
pre tat iven Verg le i ch der h i n t e r diesen Geldgrößen verborgenen E i n 
stel lungen u n d Probleme k e i n W e r t gelegt w i r d (diese Frage wäre v o r 
ab d u r c h das K r i t e r i u m der Be dar f so r i e n t i e rung zu beantwor ten ) . W i l l 
man ζ. B. bei e inem Vergle ich wissen, w a r u m sich die Z a h l u n g s b e r e i t 
schaft für eine P r o d u k t a r t i m Vergle ich zu anderen U n t e r n e h m u n g e n 
oder Zeiträumen verändert hat , so bedarf es der Gegenüberstellung 

2 Zu den Grenzen vgl . ζ. B. Picot (1975 b), S. 263 f f . 
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etwa von Einste l lungsskalen oder I n d i k a t o r e n der Produkte igenschaf 
ten. Derar t ige Vergleiche läßt jedoch das a l l e i n auf der Pre i sabsatz funk
t i o n basierende Konzept der Absatzrente n icht zu. 

Dem K r i t e r i u m der idealtheoretischen Stringenz v e r m a g der Vorschlag 
i n mehreren zentra len P u n k t e n nicht zu entsprechen. D ie dedukt ive , 
d. h . aus bestimmten Axiomen und Prämissen logisch abgeleitete Er
mittlung des Wohlfahrtsbeitrags von Unternehmungen gelingt in die
sem Bereich nicht schlüssig. D ie I n t e r p r e t a t i o n der Beschaffungsrente 
als soziale Kosten läßt sich i n dem System nicht begründen. Die logisch 
konsistente K o n s t r u k t i o n einer woh lde f in i e r ten Pre i sabsatz funkt ion als 
Grundlage der A b s a t z r e n t e n e r m i t t l u n g ist n i cht möglich. Das beliebte 
part ia lanalyt ische I n s t r u m e n t „Preisabsatzfunktion" ist e in f ruchtbarer 
K u n s t g r i f f für didaktische Zwecke u n d eine w e r t v o l l e Verstehenshi l fe , 
aber keine aus Modellprämissen exakt able i tbare Größe, w e i l sich öko
nomische Interdependenz u n d Part ia lanalyse ausschließen. Die K o n 
stanz des Geldgrenznutzens als notwendige Modellprämisse des Ansatzes 
ist zudem nicht zu gewährleisten. Gewicht iger als diese Probleme, die 
den Exakthe i t sgrad der model l theoret isch e r m i t t e l t e n Absatzrente be
einflussen, s ind die Fragen der Aggregation. V o r a l l e m wegen ihres p a r -
t ia lanalyt ischen Charakters ist es, auch bei fehlender Nachfragever 
wandtschaft , logisch n icht möglich, verschiedene produktbezogene Ren
ten eines Käufers zusammenzufassen. Eine Zusammenfassung der Ren
ten mehrerer A b n e h m e r für eine P r o d u k t a r t ge l ingt n u r , w e n n i n t e r i n 
d iv idue l l e Verg le i chbarke i t des Geldes als N u t z e n i n d i k a t o r u n d U n a b 
hängigkeit zwischen den Nachfrage funkt ionen u n t e r s t e l l t w e r d e n kön
nen. Eine logisch überzeugende K o n s t r u k t i o n der über dem M a r k t p r e i s 
l iegenden Wertschätzung der Käufer läßt sich also n icht konstat ieren . 

Die empirische Relevanz des Konzepts beschränkt sich a u f g r u n d seiner 
Prämissen streng genommen auf U n t e r n e h m u n g e n , deren A b n e h m e r nur 
jewei l s eine P r o d u k t a r t bei der U n t e r n e h m u n g kaufen , n u r e inen k l e i 
nen T e i l i h r e r Konsumausgaben für P r o d u k t e der U n t e r n e h m u n g aus
geben, einer homogenen sozialen Schicht angehören u n d deren Nach
f rageverhal ten nicht v o n der U n t e r n e h m u n g m a n i p u l i e r t w i r d . D a m i t 
k a n n dieser T e i l des E n t w u r f s n icht beanspruchen, „die für e in U n t e r 
nehmen generel l gültigen Erfolgsgrößen" 3 zu f o r m u l i e r e n . Die e m p i r i 
sche Real is ierbarke i t des Konzepts w i r d durch eine Reihe v o n g r u n d l e 
genden Problemen der empirischen E r h e b u n g von N a c h f r a g e k u r v e n be
grenzt . 

Tro t z der Unzulänglichkeiten k o m m t dem untersuchten Tei lkonzept 
eine wicht ige A n r e g u n g s f u n k t i o n zu : I m Unterschied zu v i e l en anderen 
Vorschlägen, die sich auf eine Einbez iehung außermarktmäßiger exter
ner Ef fekte (insbesondere der Umweltbe lastungen) beschränken, richtet 

3 E i c h h o r n (1974), S . 8. 
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es zusätzlich die A u f m e r k s a m k e i t darauf , daß m i t der kaufmännischen 
Er fo lgskomponente „Umsatzerlöse" die m a r k t l i c h e Seite des u n t e r n e h 
merischen u n d — w i e i m m e r def in ierten — gesellschaftlichen Erfolges 
unvollständig erfaßt u n d deshalb u m wei tere p r o d u k t - u n d marktbezo 
gene I n f o r m a t i o n e n zu ergänzen ist. Angesichts der gesamtwirtschaf t 
l ichen A u f g a b e p r i v a t e r U n t e r n e h m u n g e n , nämlich der dezentral ge
steuerten E r z e u g u n g u n d V e r w e r t u n g von Gütern, erscheint eine solche, 
vo r a l l em konsumentenor i ent i e r te E r w e i t e r u n g der Erfo lgsbetrachtung 
v o n Bedeutung . Zugle i ch zeigt sich, daß der v o n der klassischen H a u s 
h a l t s - u n d Pre is theor ie ausgehende Weg der Absatz - u n d Beschaffungs
r e n t e n e r m i t t l u n g dafür nicht erfolgversprechend sein k a n n , sondern daß 
zur Bewältigung dieses In format ionsprob lems andere Wege zur D i s 
kussion gestel lt w e r d e n müssen 4 . 

V g l . dazu die Überlegungen in K a p i t e l I V . 212., 221. 



Kapitel III 

Außermarktlich vermittelte externe Entscheidungskonsequenzem 

1. Darstellung des Ansatzes 

11. Kennzeichen der diskutierten Entscheidungsfolgen 

M i t den außermarktlich v e r m i t t e l t e n Folgen des U n t e r n e h m u n g s v e r 
haltens, die bei der Entscheidungsf indung sowie i m betr iebl i chen I n f o r 
mat i ons - u n d Rechnungswesen üblicherweise nicht berücksichtigt w e r 
den, w i r d die Tei lmenge externer E f f ekte angesprochen, die i n der ö k o 
nomischen Theor ie die meiste A u f m e r k s a m k e i t ge funden h a t 1 . Für sie 
lassen sich, analog zu den m a r k t l i c h v e r m i t t e l t e n ex ternen Ents che i 
dungsfolgen, u n t e r dem B l i c k w i n k e l dieser Untersuchung d r e i typische 
Kennzeichen nennen: 
(1) D u r c h Nebenfolgen der Unternehmungstätigkeit w i r d e in Einfluß a u f 

die S i t u a t i o n anderer Wirtschaf tssubjekte ausgeübt. 

(2) Die Folgen f a l l e n ohne Zwischenschaltung eines M a r k t e s d i r e k t b e i 
den Betro f f enen an. 

(3) Die Betro f f enen haben keine Möglichkeit, die auf sie e i n w i r k e n d e n 
außermarktlichen Einflüsse zu k o n t r o l l i e r e n . 

Z u (1): D a s M e r k m a l der Interdependenz zwischen den Entscheidungen 
zweier (oder mehrerer) Wirtschaftssubjekte läßt sich formal in ähnlicher W e i 
se symbolis ieren w i e i m F a l l e der m a r k t l i c h vermittel ten externen E f f e k t e . 
D i e Situation (Nutzen- , P r o d u k t i o n s - oder Kostenfunkt ion F) eines W i r t 
schaftssubjekts Α hängt neben den selbstgewählten und kontrol l ierten V a 
riablen (xA) auch von dem V e r h a l t e n der U n t e r n e h m u n g Β (UB) ab. 

(6) FA = FA(xA, . . . , χ*, . . . , x £ ; U B ) 

D a s die Nebenfolgen verursachende V e r h a l t e n der U n t e r n e h m u n g muß i n 
diesem F a l l nicht unmitte lbar marktbezogen sein (kann es aber) ; häufig lösen 
vor a l l e m Produktionsaktivitäten derartige Ef fekte aus. F e r n e r kommt es nicht 
darauf an, ob die von den Nebenfolgen Betroffenen T e i l n e h m e r der Märkte 
sind, auf denen die U n t e r n e h m u n g agiert. D u r c h den Produktionslärm der U n -

1 V g l . ζ. B . M i s h a n (1971), S t a a f / T a n n i a n (1974), Meade (1973), S . 27 ff., G . 
K i r s c h (1974), S . 48 ff., L i t t m a n n (1974), S . 5 ff. u n d 85 ff., Michalski (1965), 
K a p . I , I I , H e i n e m a n n (1966), Henderson /Quandt (1973), S . 247 ff. 
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ternehmung Β w i r d beispielsweise der pr ivate H a u s h a l t A i in seinem Wohlbe - { 
f inden beeinträchtigt; die P r o d u k t i o n s - u n d Kostenfunkt ion der U n t e r n e h - j 
m u n g A2 w i r d von der Qualität des von U n t e r n e h m u n g Β eingeleiteten A b w a s 
sers beeinflußt; der Angestellte A 3 profitiert auf dem A r b e i t s m a r k t von S p e 
z ia lkenntnissen , die er während seiner Beschäftigung bei U n t e r n e h m u n g Β 
e r w o r b e n hat 2 . 

Z u (2): D i e Nebenfolgen der Unternehmungstätigkeit vermit te ln sich den B e 
troffenen ohne Zwischenschaltung eines Marktes. A n d e r s als die marktmäßi
gen externen Ef fekte fal len sie direkt , außermarktlich a n 3 . Die Betroffenen 
müssen also nicht erst T e i l n e h m e r best immter Marktprozesse werden, u m die 
E f f e k t e zu spüren. D a m i t i s t jedoch'.aiichtrüber denize i t l ichenAbstand zwischen 
verursachender E n t s c h e i d u n g " ^ 
Konsequenzen gesagt; auch ohne markt l iche V e r m i t t l u n g können sich derartige 
Konsequenzen sowohl sehr schnell als auch erst nach längerer zeitlicher V e r 
zögerung b e m e r k b a r machen. 

L i e g e n außermarktliche externe Entscheidungskonsequenzen vor, so ist der 
marktwirtschaft l iche ^eismedianisjxuJLS, nicht m e h r J n _ d e r L a g e ^ für eine 
pareto-optimale A l l o k a t i o n zu s o r g e n 3 a ; die außermarktlichen E i n w i r k u n g e n 
des V e r h a l t e n s von U n t e r n e h m u n g Β auf die Situat ion v o n Alf A2, A 3 gehen 
nämlich nicht in die P r o d u k t i o n s - u n d Preisentscheidungen der U n t e r n e h 
mung Β ein, so daß sie v o m M a r k t nicht reguliert w e r d e n können 4. 

Z u (3): T y p i s c h ist ferner, daß die außermarktlichen Ef fekte Nebenfolgen von 
Entscheidungen sind, die e inem ganz anderen Z w e c k dienen. D e r U n t e r n e h 
mung kommt es bei i h r e n Aktivitäten nicht auf die E r z e u g u n g der außermarkt
lichen externen Konsequenzen, sondern auf die V e r w i r k l i c h u n g markt l icher , 
interner Ziele (ζ. B . Umsatzerfolg) an . " T h e effect produced is not a deliberate 
creation but an unintended or incidental b y - p r o d u c t of some otherwise leg i 
timate a c t i v i t y 5 . " [ D i e K e h r s e i t e der legitimen Handlungsweise der U n t e r n e h 
mung ist für die außermarktlich Betroffenen, daß sie i m F a l l e vonCnegativenu 
Effekten keine offizielle Handhabe besitzen, die E i n w i r k u n g z u v e r h i n d e r n ϊ 
oder sich dafür entschädigen zu lassen} i m F a l l e von'positiver} Ef fekten gibt es 
keinen offiziellen Weg, i h n e n den erlangten V o r t e i l vorzuenthalten oder ihnen 
dafür ein Entgel t abzuverlangen) D i e Betroffenen können also die E i n w i r k u n g ' 
auf i h r e L a g e nicht kontro l l ieren : D e r verursachenden Entscheidung haben sie 
nicht zust immen können, das markt l iche Ausschlußprinzip gilt für diese K o n s e -
cuenzenmenge nicht, u n d es exist iert keine Rechtsgrundlage, mit deren Hi l fe 
sich eine V e r h i n d e r u n g oder Entschädigung dieser A r t von Beeinf lussung r e 
geln ließe 6. 

2 D i e Beispiele lassen sich leicht v e r m e h r e n . V g l . auch die oben in A b b . 25 
und 26 aufgeführten Effekte . 

3 D e s h a l b w e r d e n sie auch häufig als n o n - t r a d e d oder technologische oder 
außermarktmäßige externe Effekte bezeichnet. 

3 a D i e s gilt a l lerdings nicht, w e n n zwischen V e r u r s a c h e r und Betrof fenen ' 
eine dezentrale Verhandlungslösung ohne Transakt ionskosten — eine sehr 
unrealistische Prämisse — möglich ist. V g l . dazu Coase (1960). 

4 H i e r a u s ergibt sich das große volkswirtschaft l iche Interesse an dieser A r t 
von externen Ef fekten . A u f eine formale D a r s t e l l u n g der W i r k u n g s w e i s e von 
externen E f f e k t e n u n d i h r e n Regul ierungsinstrumenten in einem M a r k t m o d e l l 
kann hier verzichtet w e r d e n . V g l . dazu ζ. B . M i s h a n (1971), H e n d e r s o n / Q u a n d t 
(.973), S . 251 ff., L i t t m a n n (1974), S . 81 ff. 

5 M i s h a n (1971), S . 2. 
6 Z u den Gründen für die E n t s t e h u n g außermarktlicher externer E f f e k t e 
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Wegen der unerwünschten Konsequenzen, die die Ents tehung von 
außermarktlichen externen E f f e k t e n für die Eff iz ienz eines M a r k t s y 
stems hat, u n d wegen des gesellschaftlichen K o n f l i k t p o t e n t i a l s , das i n s 
besondere v o n negat iven externen Entscheidungsfolgen geschaffen w e r 
den k a n n , w e r d e n i h r e I n t e r n a l i s i e r u n g i n die Rechenwerke u n d E n t -
scheidungsprozesse der Verursacher sowie i h r e V e r m e i d u n g u n d B e s e i t i 
g u n g theoretisch d i s k u t i e r t u n d durch praktische staatl iche Maßnahmen 
durchzusetzen bzw. zu fördern versucht. H i e r z u d ienen steuerpolitische 

( Instrumente , Einräumung v o n Eigentumsrechten, G e - u n d Verbote b e -
j s t i m m t e r i n d i v i d u e l l e r oder k o l l e k t i v e r H a n d l u n g e n u n d E i n g r i f f e i n 
*die f o rmale Verfassung v o n Entscheidungsprozessen. D i e Leistungsfä
h i g k e i t dieser Maßnahmen ist i n der wirtschaftswissenschaft l ichen L i t e 
r a t u r ausgiebig d i s k u t i e r t w o r d e n 7 . In^ dem Maße, w i e durch d e r a r t i g e 
Maßnahmen externe Entscheidungskonsequenzen v o n v o r n h e r e i n v e r 
h i n d e r t oder nachträglich kompens ier t werden , v e r w a n d e l n sich ex terne 
i n i n t e r n e Entscheidungsfolgen. . 

12. Die Anwendung in der gesellschaftsbezogenen Erfolgsermittlung 

A u s der Sicht der einzelnen U n t e r n e h m u n g n i m m t sich auch die be 
t r iebswir tschaf t l i che Forschung dieser Probleme i n jüngster Ze i t stär
k e r a n 8 . Besondere A u f m e r k s a m k e i t haben die außermarktlichen e x t e r 
nen Entscheidungskonsequenzen i n den Ansätzen für e in gesellschafts-
bezogenes Rechnungswesen gefunden 9 . Die i n n e r - u n d außerbetriebliche 
I n f o r m a t i o n über die ex ternen außermarktlichen Konsequenzen der 
Unternehmungsaktivitäten w i r d als M i t t e l zur Beeinf lussung i h r e r E n t 
stehung u n d als notwendige Voraussetzung einer umfassenden E r f o l g s -

, analyse angesehen. Erst dadurch würden alle G r u n d l a g e n des U n t e r -
1 nehmungserfolges w i e auch die S i tua t i on der v o n der U n t e r n e h m u n g s 
tätigkeit betro f fenen G r u p p e n ausreichend sichtbar. M i t H i l f e d e r a r -

i t i g e r I n f o r m a t i o n e n könnten i n t e r n e u n d externe Adressaten eher e in 
j Problembewußtsein u n d d a m i t Verhal tensweisen e n t w i c k e l n , die auf 
' d e n A b b a u der unerwünschten externen Ef fekte h i n w i r k e n : 

„Was^cjje R e c h e n w e r k e darüber hinaus ^ausklammern, sind die nicht über, 
den M a r k t sich vol lz iehenden externen Effekte . Sie vermögen das e r w e r b s w i r t -

vg l . insbesondere Borchardt (1965), F r e y (1972), S. 37 ff., G . K i r s c h (1974), S. 52 ff. 
u n d 267 ff., Meade (1973), S. 27 ff. u n d 45 ff., Siebert (1973), S. 55 ff. 

7 V g l . ζ. B. B u l l i n g e r et al. (1974), F r e y (1972), S. 104 ff., L e p p e r d i n g e r (1974), 
S. 100 ff., L i t t m a n n (1974), S. 51 ff. u n d 88 ff., Meade (1973), M i s h a n (1971), 
R e h b i n d e r (1973), Siebert (1973), S. 140 ff., S t a a f / T a n n i a n (1974), t e i l e Iv7 )V ; 
ferner als B e i s p i e l aus der Gesetzgebung das Bundes-Immissionsschütz-
Gesetz ( B I m S c h G ) v o m 15. 3. 1974. V g l . wei terhin die u n t e n i n Abb. 28 z u s a m 
mengestellten Maßnahmen. 

8 V g l . ζ. B . E i c h h o r n (1972), Müller-Merbach (1973), S c h m i d t (1974), Sieben 
(1974), Z w e h l (1973), Heinen /Picot (1974), Picot (1975). " ~ 

9 V g l . die in K a p . I . 41. angegebenen Quel len . 
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schaftliche E r g e b n i s geradezu ins Gegentei l u m z u k e h r e n . J e gravierender die 
z u berücksichtigenden negativen externen Effekte wie Abfälle, Lärm, Schmutz , 
Unfälle, Zeitverluste , Bi ldungsnachtei le in E r s c h e i n u n g treten, desto w e n i g e r j 
läßt sich aus der unternehmerischen Erfolgsrechnung auf den Gesamterfolg der j 
U n t e r n e h m u n g schließen. E n t s p r e c h e n d gering w i r d die Neigung seitens der ί 
U n t e r n e h m e n sein, von sich aus die , external diseconomies' zuzurechnen, zu 
messen , zu bewerten u n d zu dokumentieren. Angesichts der Umweltschäden ! 

u n d der sonstigen betrieblich bedingten Beeinträchtigungen der L e b e n s q u a l i 
tät h a b e n auf der a n d e r e n Seite die Gesel lschafts - u n d Wirtschaftspol i t iker zu 
prüfen, ob die problematischen Invest i t ions - u n d Konsumgüter w i r k l i c h i h r e 
K o s t e n wert s ind. Solange U n t e r n e h m e n sich ausnahmslos an den b e t r i e b s 
wirtschaft l ichen K o s t e n ihrer P r o d u k t e " o r i e n t i e r e n und"über die " v o l k s w i r t -
schaftlichen K o s t e n nicht R e c h n u n g legen müssen, exist iert die G e f a h r der ' 
Kapita l fehl le i tung , Überproduktion und W o h l f a h r t s m i n d e r u n g 1 0 . " j 

Je größer das Ausmaß rechtl icher Regelung für negat ive außermarkt-
l iche Entscheidungsfolgen ist , je m e h r also unerwünschte E f f ek te d u r c h 
staatl ichen Z w a n g i n in terne umgewande l t werden , als desto w e n i g e r 
d r i n g l i c h w i r d vere inze l t die N o t w e n d i g k e i t der unternehmer ischen 
Rechenschaft angesehen: „ W o e twa der A b b a u der U m w e l t b e l a s t u n g 
möglich u n d a u f g r u n d gewerberechtl icher Vorsorgen e r w i r k t w i r d , w i r d 
die B e r i c h t e r s t a t t u n g v o n abnehmender B e d e u t u n g 1 1 . " Ob a l l e rd ings 
e in solcher T r e n d für die Unternehmungstätigkeit insgesamt r e a l i s t i 
scherweise e r w a r t e t w e r d e n dar f , ist aus grundsätzlichen Über legun
gen f r a g l i c h 1 2 . 

A u s der Sicht e iner U n t e r n e h m u n g lassen sich die außermarktlichen 
Handlungs fo lgen auch als e in produktionswirtschaftliches Problem b e 
schreiben. I m Fa l l e eines positiven^ußermarktlichen Ef fekts fällt z u 
sammen m i t der Hauptaktivität e in für unbete i l ig te D r i t t e i m m a t e r i e l 
les oder materie l les , vor te i lha f tes K u p p e l p r o d u k t an, das ohne Z w i s c h e n 
schaltung des M a r k t e s als unentge l t l i cher I n p u t die N u t z e n - oder P r o 
dukt i onss i tuat i on der Betro f f enen verbessert. U m g e k e h r t verschlechtert 
eine negative außermarktliche Entscheidungsfolge die S i t u a t i o n der 
Betro f f enen : Die verursachende U n t e r n e h m u n g n i m m t i n diesem F a l l 
Repet ier - oder P o t e n t i a l f a k t o r e n unentge l t l i ch i n A n s p r u c h (ζ. B . n a 
türliche U m w e l t als Ab fa l l bese i t i gungs faktor ) 1 3 . 

W i l l m a n die klassische monetäre Erfo lgsrechnung u m diese E f f e k t e 
vervollständigen, so müssen zunächst die v o n den U n t e r n e h m u n g s a k 
tivitäten ausgehenden externen außermarktlichen Konsequenzen identi
fiziert werden . D a r a n anschließend s ind sie zu bewerten. D u r c h die m o 
netäre B e w e r t u n g w e r d e n sie zu sozialen Le is tungen (Nutzen) bzw . zu 

1 0 E i c h h o r n (1974), S . 22 f. 
1 1 Heig l (1974), S . 2269. 
1 2 Vg l . unten Abschni t t 23. 
1 3 V g l . auch B o r c h a r d t (1965), S. 75, E i c h h o r n (1972), S . 636, H e i n e n / P i c o t 

(1974), S. 347 ff., Jöhr (1972), S . 72, Richter (1960), S . 218 f. 

9 P i c o t 
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sozialen Kosten . Ers t nach Lösung dieser be iden Te i lprob leme lassen sie 
sich i n eine monetäre E r f o l g s r e c h n u n g i n t e g r i e r e n 1 4 . |Linbwes] hat für 
eine derart ige E r w e i t e r u n g der i n t e r n e n Er f o lgs re chnung ein formales 
Schema entwicke l t u n d m i t be i sp ie lha f ten Z a h l e n ausgefüllt 1 5 . A l s z u 
sätzliche I l l u s t r i e r u n g des i n diesem K a p i t e l zu d i skut i e renden M o d e l l a n 
satzes ist das Beispie l i n A b b i l d u n g 19 wiedergegeben. 

Bereits eine kurze Durchs i cht dieses Vorschlags läßt verschiedene 
konkre te Probleme der B e s t i m m u n g v o n e x t e r n e n E f f e k t e n sowie i h r e r 
Messung u n d B e w e r t u n g e r k e n n e n : Nach we l chen K r i t e r i e n ist die 
Zusammenste l lung der berücksichtigten Konsequenzen typen als „ vo l l - , 
ständig" einzustufen? Ist d ie R e k u l t i v i e r u n g e iner zuvor durch die P r o 
d u k t i o n veränderten Landschaf t (Pos i t ion I I . Α . 1. i n A b b i l d u n g 19) 
w i r k l i c h eine posit ive außermarktliche Entscheidungskonsequenz oder 
hande l t es sich dabei l ed ig l i ch u m die I n t e r n a l i s i e r u n g einer früher e x -
terna l i s i e r ten Belastung 1 6 ? S i n d die u n t e r b l i e b e n e n A u f w e n d u n g e n für 
Sicherhei tsvorr ichtungen a m A r b e i t s p l a t z (Pos i t ion I . B.) e in adäquater 
Wertansatz für die dadurch erhöhte G e fahr v o n Arbeitsunfällen? 

Offensichtl ich setzt die B e a n t w o r t u n g dieser u n d ähnlicher F r a g e n 
eine ausführlichere Ause inandersetzung m i t den G r u n d p r o b l e m e n des 
Konzepts der außermarktlichen e x t e r n e n Entscheidungskonsequenzen 

: aus e inzelwirtschaft l i cher Sicht voraus . T r o t z der umfangre i chen v o l k s 
wir tscha f t l i chen Forschungsarbei ten zu diesem Gebiet u n d der z a h l r e i 
chen Entwürfe für gesellschaftsbezogene Rechenwerke mange l t es noch 
wei tgehend an Beschreibungen u n d — erst recht — an Lösungen der 
Te i lprob leme, die bei der e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e n A n w e n d u n g des A n s a t 
zes auftauchen. 

V o r a l l em die Frage der Abgrenzung und problembezogenen Auswahl 
\von außermarktlichen Interdependenzen für eine Unternehmung w i r d 
k a u m gesehen. Außermarktliche externe Entscheidungsfo lgen s i n d j e 
doch nicht einfach „vorhanden" , so daß sie n u r m i t g u t e m W i l l e n rechen
bar gemacht zu w e r d e n brauchten . I h r e E r k e n n t n i s , i h r e A b g r e n z u n g und 
I n t e r p r e t a t i o n hängen v i e l m e h r v o n verschiedenen, z u m T e i l v a r i a b l e n 
Bedingungen ab, die n u r d a n n i g n o r i e r t w e r d e n könnten, w e n n m a n bei 
der model ltheoretischen B e h a n d l u n g des Prob l ems stehen b le iben w o l l t e . 
Dies w i l l jedoch ke iner der I n i t i a t o r e n e iner e r w e i t e r t e n Er fo lgsbeur 
t e i l u n g . Dementsprechend w i r d i n diesem K a p i t e l die Frage der Unter
nehmung sbezogenen Bestimmung von außermarktlichen externen E n t -

1 4 V g l . ζ. B . die untere Hälfte d e r A b b . 9, S . 63. I n h a l t l i c h e B e i s p i e l e z u r mone
tären Ausfüllung des E i c h h o r n s c h e n E n t w u r f s be i E i c h h o r n (1974), S . 35 ff, 
(1974 a ) , S . 96 ff. 

1 5 V g l . L i n o w e s (1973), S. 38. 
1 6 E v e n t u e l l w u r d e n dafür auch bereits i n früheren P e r i o d e n Rückstellun

gen gebildet, so daß das P r o b l e m schon i n t e r n a l i s i e r t w a r . 
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Sozio-ökonomische Erfolgsrechnung zum 31.12.1972 

Soziale 
L e i - soziale 

stungen K o s t e n Saldo 
I . Beziehungen z u d e n M e n s c h e n 

A. Verbesserungen 
1. A u s b i l d u n g s p r o g r a m m für behinderte 

A r b e i t n e h m e r 10 000 
2. Spende für e i n Negercollege 4 000 
3. F l u k t u a t i o n s k o s t e n a u f g r u n d eines 

A n s t e l l u n g s p r o g r a m m s für Mitgl ieder 
von Minoritäten 5 000 

4. F r e i w i l l i g e r K i n d e r g a r t e n für M i t a r b e i t e r 11 000 30 000 
B . Abzüglich V e r s c h l e c h t e r u n g e n 

Zurückgestellte Sicherheitsmaßnahmen 
a n S c h n e i d e m a s c h i n e n 14 000 

C. Nettoverbesserung für die M e n s c h e n 
i m laufenden J a h r 16 000 

I I . Beziehungen m i t der U m w e l t 
A . V e r b e s s e r u n g e n 

1. K o s t e n der R e k u l t i v i e r u n g e iner A b f a l l h a l d e 
der U n t e r n e h m u n g 70 000 

2. K o s t e n der E i n r i c h t u n g eines 
Luf tre in igungsf i l ters 4 000 

3. K o s t e n der E n t g i f t u n g v o n 
Produktionsabfällen 9 000 83 000 

B . Abzüglich V e r s c h l e c h t e r u n g e n 
1. U n t e r l a s s e n e R e k u l t i v i e r u n g v o n 

abgeschlossenen Tagebaugebieten 80 000 
2. U n t e r l a s s e n e A u f w e n d u n g e n für Bese i t igung 

der V e r s c h m u t z u n g v o n Flußwasser 100 000 180 000 
C. Netto-Defizit a n Umweltschutzmaßnahmen (97 000) 

I I I . Beziehungen z u m P r o d u k t 
A . V e r b e s s e r u n g e n 

1. G e h a l t des Vizepräsidenten während 
seiner e h r e n a m t l i c h e n M i t a r b e i t i n e iner 
R e g i e r u n g s k o m m i s s i o n für P r o d u k t 
sicherheit 25 000 

2. M e h r k o s t e n für V e r w e n d u n g 
blei freier F a r b e n 9 000 34 000 

B . Abzüglich V e r s c h l e c h t e r u n g e n 
Unter lassene A u f w e n d u n g e n für eine 
v o m Sicherheitsausschuß vorgeschlagene 
S i c h e r h e i t s v o r k e h r u n g 22 000 

C. Nettoverbesserungen für das P r o d u k t 12 000 
Sozio-ökonomisches Def iz i t für das J a h r 1972 (69 000) 
Zuzüglich S a l d o v o r t r a g aus d e m v e r g a n g e n e n J a h r 249 000 
Sozio-ökonomischer Überschuß z u m 31.12.1972 180 000 

Abb . 19. B e i s p i e l e iner sozio-ökonomischen Erfo lgsrechnung nach L i n o w e s 
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Scheidungskonsequenzen gründlich zu behandeln versucht ( 2 . ) 1 7 . Neben 
der grundsätzlichen I d e n t i f i z i e r u n g außermarktlicher externer Ef fekte 
s te l l t sich das Problem ihrer konkreten Erfassung (Messung und Bewer
tung). I n diesem Bereich hat z w a r die ökonomische Diskussion zum U m 
weltschutz i n den vergangenen J a h r e n einige Klärungen gebracht. D e n 
noch bestehen auch h ier aus betriebswirtschaftlicher Sicht ungeklärte 
Aspekte. Neben dem Bes t immungsprob l em ist deshalb das Erfassungs
prob l em zu erörtern (3.). 

Die kurze Problemskizze zeigt, daß i m Bereich der außermarktmäßigen 
externen Entscheidungskonsequenzen verschiedene be t r i ebswir t s cha f t 
liche Grundsatz fragen zu d i s k u t i e r e n s ind. Wegen der Heterogenität der 
außermarktlichen externen E f f ek te — sie reichen v o n psychischen V e r 
änderungen über A u s b i l d u n g s v o r - oder -nachtei le u n d vorze i t igen Res
sourcenverbrauch bis h i n zu d e t a i l l i e r t e n medizinischen, ökologischen 
u n d technischen E i n w i r k u n g e n — lassen sich diese Prob leme nicht , w i e 
i m vor igen K a p i t e l , an e inem nahezu repräsentativen Beispie l analys ie 
ren. Die Untersuchung muß deshalb a l lgemeiner angelegt werden , u m 
für möglichst v ie le A r t e n v o n außermarktlichen Handlungs fo lgen gültig 
zu sein. U m den A r g u m e n t a t i o n s g a n g dennoch zu s t ra f f en — sowie aus 
we i teren , i m folgenden G l i e de rung spunkt skizz ierten Überlegungen —, 
sol l sich die D a r s t e l l u n g auf negat ive außermarktliche Folgen des U n 
ternehmungsverhal tens konzentr ieren . 

13. Die negativen außermarktlich vermittelten externen 
Entscheidungskonsequenzen als relevanter Untersuchungsbereich 1 8 

Bei realitätsbezogener Be t rachtung erscheint die A n n a h m e begründet, 
daß p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e U n t e r n e h m u n g e n die jenigen außermarktlichen 
Folgen i h r e r Aktivitäten, die D r i t t e n eventue l l einen unentge l t l i chen 
V o r t e i l e rbr ingen können, soweit w i e möglich v o n A n f a n g an zu i n t e r n a -
l i s ieren, d. h . durch M a r k e t i n g nutzbar zu machen versuchen. Wo dies 
nicht möglich ist (ζ. B. bei u n t e i l b a r e n Gütern w i e e t w a Renovie 
r u n g u n d E r h a l t u n g v o n historischen B a u s t r u k t u r e n bei der S t a n d o r t 
err ichtung) oder n icht durchgesetzt w e r d e n k a n n (ζ. B. keine Rücker
s ta t tung von Ausbi ldungskosten durch A r b e i t n e h m e r , die nach k u r z e r 
Beschäftigungsdauer die U n t e r n e h m u n g verlassen), w e r d e n sie diese 
Ef fekte so gut w i e möglich für i h r e Selbstdarste l lung i n der ö f fent l i ch-

1 7 D i e Aussagen lassen sich auch mit k le ineren Modifizierungen auf die 
B e s t i m m u n g der in K a p i t e l I I behandelten markt l ichen e x t e r n e n K o n s e q u e n 
zen übertragen. 

1 8 B e i der B e u r t e i l u n g der folgenden Argumentat ion ist es notwendig , den 
unternehmenspolitischen, auf interne Informationszwecke abgestellten A u s 
gangspunkt dieser Arbei t i m Auge zu behalten. Selbstverständlich müßte die 
theoretische G r u n d l e g u n g einer erweiterten, auf externe In format ion abzie 
lende gesellschaftsbezogene Publizität mögliche negative und positive Ef fekte 
erfassen. 



1. D a r s t e l l u n g des Ansatzes 133 

k e i t einsetzen. Es besteht eine „natürliche" Tendenz zur Entdeckung u n d j 
Geltendmachung der jenigen Le i s tungen der U n t e r n e h m u n g , die v o n ; 
D r i t t e n möglicherweise pos i t iv eingeschätzt werden . Deswegen ist die \ 
Menge der wirklichen externen positiven außermarktlichen Effekte be-
triebswirtschaftlicher Entscheidungen wahrscheinlich nicht nur relativ 
gering, sondern auch der stetigen Aufmerksamkeit und Beobachtung 
durch die Unternehmung unterworfen. 

A u f der anderen Seite dürfte eine ebenso „natürliche" Tendenz bei den 
U n t e r n e h m u n g e n bestehen, d ie jenigen außermarktlichen Entscheidungs
fo lgen, durch die sich D r i t t e möglicherweise beeinträchtigt fühlen, w e i l ; 
sie ihnen Nachtei le e rbr ingen , n icht als solche w a h r z u n e h m e n , sondern! 
als „normal" , „systemkonform" oder „unbeeinflußbar" einzustufen. Wer-1 
den der U n t e r n e h m u n g die negat iven A u s w i r k u n g e n derar t iger H a n d - j 
lungsfo lgen auf die davon Betro f f enen bekannt , so dürfte sie bemüht \ 
sein, die Existenz der Ef fekte zu verschweigen oder herunterzuspie len , j 
w e i l sonst i h r Ansehen le iden könnte. Außerdem würde i h r dann even
t u e l l eine Entschädigung für den e x t e r n verursachten Wer tverzehr oder 
eine sonstige ausgabenwirksame A u f l a g e abver langt . Da also weder e in 
besonderes Interesse an der Entdeckung derar t iger E f fekte besteht noch 
eine Verp f l i ch tung zur Suche nach i h n e n — die Beweislast l i egt i n der 
Regel bei den möglicherweise B e t r o f f e n e n 1 9 —, ist die Menge der nega
tiven außermarktlich anfallenden externen Folgen der Unternehmungs
tätigkeit wahrscheinlich relativ groß und im Informationswesen der Un
ternehmung nicht so präsent wie die der positiven. 

Die einzelne U n t e r n e h m u n g besitzt demnach wahrschein l i ch n u r w e 
nige u n d ungenaue I n f o r m a t i o n e n über die negat iven externen Folgen 
i h r e r Entscheidungen u n d deren Bedeutung für i h r e n eigenen ökonomi
schen E r f o l g . So nachvol lz iehbar das vere infacht skizzierte „Verhaltens
m u s t e r " aus Gründen des Eigeninteresses u n d der Öffentlichkeitsarbeit 
auch sein mag , als so kurzs i ch t ig k a n n es sich gerade i n Ze i ten eines 
raschen U m w e l t w a n d e l s erweisen, den Bereich der negat iven externen 
Entscheidungskonsequenzen zu vernachlässigen. H i e r z u einige ergän
zende H i n w e i s e 2 0 : 

Die Hypothese scheint er laubt , daß die negat iven externen Ef fekte die 
pos i t iven auch gesamtwirtschaft l i ch — zumindest i n i h r e r s u b j e k t i v 
w a h r g e n o m m e n e n Bedeutung — überwiegen 2 1 . D a m i t besteht aber e in 

1 9 Z u r F r a g e der Regelung der B e w e i s l a s t und ihres Einf lusses auf die 
E n t s t e h u n g negativer externer Ef fekte vgl . auch L i t t m a n n (1974), S. 52, Picot 
(1975 a), S. 4. 

2 0 V g l . auch K a p . I . 32., 33. 
2 1 D i e s bedeutet, daß die einzelnen Wirtschaftssubjekte m e h r K o s t e n als 

L e i s t u n g e n external is ieren . Ohne hierfür einen analyt ischen Nachweis a n z u 
treten, sprechen für diese V e r m u t u n g die zahlreichen Probleme der sozialen 
K o s t e n (Umweltbelastung, Gesundhei tswesen usw.) u n d ihr theoretischer so-



134 I I I . Außermarktlich vermittelte externe Entscheidungskonsequenzen 

wir t s cha f t s - u n d gesellschaftspolitisches Konfliktpotential, welches die 
U n t e r n e h m u n g nicht unberücksichtigt lassen k a n n , w e i l es auf ihren Ver
haltensrahmen zurückzuwirken v e r m a g ; die Betro f fenen werden näm
l i ch bei e inem hohen Maß der Beeinträchtigung versuchen, sich zu w e h 
ren , u n d bei U n t e r n e h m u n g e n u n d Staat i h r e Ansprüche anmelden. 

Die unternehmungspol i t i sch , für die Er f o l g sbeur te i lung dominante 
Rol le der negat iven externen Ef f ekte gegenüber den pos i t iven läßt sich 
durch das Konzept der konkurrierenden Verwendung erklären 2 2 . I m 
Fal le der v o n einer U n t e r n e h m u n g ausgehenden Umwel tvers chmutzung 
(negative externe Entscheidungskonsequenz) beispielsweise konkurrie

ren mehrere Wirtschaftssubjekte um dieselbe Verwendungsart des öf
fentlichen Gutes „natürliche U m w e l t " ( U m w e l t als M e d i u m der u n t e r -
nehmungs - u n d haushal tswirtschaf t l i chen Abfa l lbese i t igung) . Gelangt 

• m a n an die Kapazitätsgrenzen dieser unentge l t l i chen Nutzungsar t des 
J Gutes, so v e r l i e r t es seinen C h a r a k t e r als öffentliches G u t ; aus der N u t -
i zungskonkurrenz entstehen dann für jeden Probleme, die auf f r e i w i l l i -
! ger, meist jedoch auf staatl icher Basis geregelt w e r d e n müssen. 

Zusätzlich konkurrieren verschiedene Verwendungsarten um das öf
fentliche Gut „Umwelt" , u n d diese Auseinandersetzung b i r g t meist noch 
m e h r Zündstoff: Neben seiner F u n k t i o n als M e d i u m der A b f a l l a b l a g e 
r u n g hat die natürliche U m w e l t auch Ernährungs- u n d E r h o l u n g s f u n k 
t ionen für die Bevölkerung. Ferner d ient sie als I n p u t (ζ. Β. sauberes 
Wasser, saubere L u f t ) für verschiedene Produktionsprozesse. Sie k a n n 
jedoch nicht al le Verwendungsar ten zugleich erfüllen: Grundwasser , das 
als Tr inkwasser u n d als I n p u t der Getränkeindustrie benutzt w i r d , k a n n 
nicht zugleich der Abwasseraufnahme dienen, verschmutzte L u f t eignet 
sich nicht für Erholungszwecke. Negat ive externe Entscheidungsfolgen 
deuten demnach auf eine n icht bewältigte V e r w e n d u n g s k o n k u r r e n z von 
„freien" Gütern für unterschiedliche Nutzungen h i n u n d b e i n h a l t e n da 
m i t e in K o n f l i k t p o t e n t i a l . Sie s ind auch betr iebswir tschaf t l i ch von be
sonderer Bedeutung , w e i l die verursachende U n t e r n e h m u n g an diesem 
K o n f l i k t zwangsläufig bete i l ig t ist . Zwischen „Sol l " u n d „Ist" w i r d von 
der Öffentlichkeit eine Diskrepanz wahrgenommen, die zu überwinden 
i s t 2 3 . 

w i e wirtschaftspolitischer Niederschlag ; das „natürliche" Eigeninteresse der 
Wirtschaftssubjekte führt eher zu einer Kostenexternal i s ierung u n d zu einer 
Leis tungsinternal is ierung als umgekehrt . V g l . insbesondere auch K a p p (1958) 
u n d die sich d a r a n anschließenden Diskuss ionen bei E v e r s (1957), L a u s c h m a n n 
(1959), Rohde (1959), Richter (1960), B e c k e r a t h / G i e r s c h (1963), B o r c h a r d t (1965), 
Michalski (1965), J . W e r n e r (1967); ferner zur jüngeren umweltökonomischen 
Diskuss ion etwa F r e y (1972), G lagow (1972), Siebert (1973). 

2 2 V g l . Siebert (1973), S . 65 ff. 
2 3 V g l . oben Abb . 6. 
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Anders sieht es i m Fal le der positiven außermarktlichen Entschei
dungskonsequenzen aus. H i e r begünstigt die Aktivität der Unterneh
mung die Verwendung eines Gutes durch ein anderes Wirtschaftssubjekt. 
Ausbildungsmaßnahmen begünstigen die V e r w e n d u n g der A r b e i t s k r a f t 
»des Ausgeb i ldeten a m A r b e i t s m a r k t ; sie können die V e r w e n d u n g der 
^Ressourcen be i e iner anderen U n t e r n e h m u n g wir t s cha f t l i cher machen. 

^ F r e i w i l l i g e U m w e l t p f l e g e begünstigt die V e r w e n d u n g der U m w e l t für 
ändere Zwecke. H i e r w i r d also keine Konfliktmöglichkeit geschaffen, 
sondern es w i r d durch komplementär w i r k e n d e Verhal tens fo lgen zu
sätzlicher Konsens zwischen der U n t e r n e h m u n g u n d i h r e r U m w e l t e r 
zeugt. 

Posit ive ex terne Verhal tens fo lgen s ind für die Selbstdarste l lung einer 
U n t e r n e h m u n g u n d als A r g u m e n t e i n Auseinandersetzungen m i t anderen 
G r u p p e n w i c h t i g u n d w e r d e n i n der gängigen Publ i c Re la t i ons -Arbe i t be 
r e i t s h inre i chend berücksichtigt. Für eine vollständige Analyse u n t e r 
nehmungspo l i t i scher R is iken u n d für eine A u f d e c k u n g u n e r k a n n t e r E r 
f o l g s d e t e r m i n a n t e n k o m m t es jedoch v o r a l l em auf eine möglichst u m 
fassende K e n n t n i s der negat iven außermarktlichen Entscheidungskonse
quenzen der Unternehmungsaktivitäten an, u n d hierfür fehlen die V o r 
aussetzungen stärker als auf der Seite der pos i t iven E f f e k t e 2 4 . 

A u s den genannten Gründen u n d u m die Ausführungen zu s tra f fen , 
so l len die e inzelnen Probleme i m folgenden v o r w i e g e n d a m Beispiel der 
negat iven e x t e r n e n Entscheidungsfolgen untersucht werden . Die B e 
schäftigung m i t den Grund lagen der Verursachung, Zurechnung, B e t e i l i 
gung , Re levanzbeurte i lung , Messung u n d B e w e r t u n g g i l t p r i n z i p i e l l i n 
analoger Weise auch für die pos i t iven außermarktlichen Entscheidungs
konsequenzen. 

2. Probleme der Bestimmung von außermarktlich 
vermittelten externen Entscheidungskonsequenzen 

E x t e r n e außermarktliche Entscheidungsfolgen können als jene große 
Te i lmenge v o n Entscheidungsinterdependenzen i n t e r p r e t i e r t werden , die 
b is lang weder m a r k t l i c h k o o r d i n i e r t noch i n v o l l e m U m f a n g recht l ich 
n o r m i e r t ist. D i e v o n derar t igen Konsequenzen Betro f f enen haben keine 
i n s t i t u t i o n e l l e (markt l i che oder rechtliche) Möglichkeit, die sie t r e f f e n 
den Einflüsse zu k o n t r o l l i e r e n , u n d an der verursachenden Entscheidung 
w a r e n sie n icht bete i l ig t . W i l l m a n diese Tei lmenge genauer def inieren 
u n d i n h a l t l i c h charakter is ieren , so s ind z u m einen K r i t e r i e n zur A b 
grenzung dieser Menge gegenüber anderen Konsequenzen bzw. gegen-

2 4 I m E i n z e l f a l l müßten dann natürlich die analys ierten negativen den pos i 
tiven e x t e r n e n E f f e k t e n abschließend zur Gesamtbeurte i lung rechnerisch u n d / 
oder i n t e r p r e t i e r e n d gegenübergestellt werden . 
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über „Nichtkonsequenzen" zu erarbei ten , z u m anderen Möglichkeiten 
der O r d n u n g der so bes t immten Menge i n wei tere u n t e r n e h m u n g s p o l i 
tisch interessierende Mengen zu beleuchten. 

Die B e s t i m m u n g dieser Konsequenzenmenge für Zwecke der Er fo lgs 
b e u r t e i l u n g v e r l a n g t zunächst eine Erörterung der Möglichkeiten, be
t r iebswir tschaf t l i chen Entscheidungen außermarktliche externe Konse
quenzen zuzuordnen (21.). Danach ist die Frage der N i c h t b e t e i l i g u n g der 
Betro f fenen an den ursächlichen Entscheidungen zu d i s k u t i e r e n (22.). 
Schließlich ist zu untersuchen, ob alle best immbaren außermarktlichen 
Konsequenzen für die unternehmungspol i t ische Erfolgsanalyse v o n B e 
deutung s ind (23.). 

21. Die Frage der Zuordnung auf Entscheidungen der Unternehmung 

211. Das Verursachungsproblem 

Die I n t e r p r e t a t i o n v o n zeit l i ch aufe inanderfo lgenden Ereignissen als 
Ursache u n d W i r k u n g ist Voraussetzung der B e s t i m m u n g v o n u n t e r n e h -
mungsbezogenen Entscheidungskonsequenzen. Sol l der kausale Z u s a m 
menhang zwischen mehreren Ereignissen begründbar sein, so bedarf es 
zunächst eines i n t e r s u b j e k t i v akzept ierbaren Begr i f f s v o n Kausalität. 
Es ist zu fragen, nach welchen K r i t e r i e n festzustellen ist , ob eine U n t e r 
nehmungsentscheidung für e in außermarktliches Ere ignis als Ursache 
anzusehen ist , ob also der Entscheider einer A k t i o n , die später externe 
Folgen zeit igt , selbst auch als der eigentliche Urheber dieser Konsequen
zen gelten k a n n . N u r für diesen F a l l wäre es r i ch t ig , ex terne außer-

larkt l i che E f f ekte der U n t e r n e h m u n g kausal zuzuordnen. 

Die Operat iona l i s i erung des Kausalitätsbegriffs bere i te t v o n jeher i n 
den Wir t s cha f t s - u n d Sozialwissenschaften (aber auch i n anderen D i s z i 
p l inen) große Schwier igke i t en 1 . Dies l i egt vo r a l l em an der Unmöglich
ke i t , Kausalität i n e inem ontologischen Sinne verläßlich festzustel len. 
W i r d eine Ursache -Wirkungs -Bez iehung zwischen zwei Ereignissen a n 
genommen, so läßt sich einerseits logisch nicht ausschließen, daß ein 
exogener dritter (vorgelagerter) Faktor ex is t ier t , der die Veränderung 
b e w i r k t . Andererse i ts s ind stets intermediäre V a r i a b l e denkbar , die 
zwischen den beiden Ereignissen l iegen u n d p r i n z i p i e l l als kausale E r 
klärung i n Frage kommen . Kausalitätsvermutungen s ind zudem stets 
durch die jeweilige Perspektive s u b j e k t i v ge formt . Die Aussage v o n j e 
mandem (ζ. B . v o n einem Wissenschaftler), daß U n t e r n e h m u n g Α den 

1 V g l . ζ. B . B la lock (1971), Rescher (1970), H . S i m o n (1957), S. 10 ff., J . L . S imon 
(1970), Stegmüller (1969); zur betriebswirtschaftl ichen, v o r w i e g e n d kosten
theoretischen D i s k u s s i o n u m die Kausalitätsproblematik vgl . H e i n e n (1958), 
D . Schneider (1961), V o d r a z k a (1964), E h r t (1967), Schnutenhaus (1967), Riebel 
(1969), M e n r a d (1972). 
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E f f e k t Ε verursacht, „is an expression of some ref lect ion i n his m i n d of 
the m a t e r i a l object ive w o r l d , and not an expression about the m a t e r i a l 
w o r l d d i r e c t l y " ; die W a h r n e h m u n g s - u n d Denkabhängigkeit von K a u s a 
litätsbehauptungen macht diese zu s u b j e k t i v e n Aussagen, wobe i „ s u b 
ject ive ' s imp ly impl ies t h a t the p a i r i n g is a resul t of people's perceptions, 
and many people can share a common perception, or at least they say 
they do" 2 . 

I m vo l len Bewußtsein dieser G r u n d l a g e n p r o b l e m a t i k , die h ier n icht 
we i t e r zu erörtern i s t 3 , s ind Operational is ierungsversuche des K a u s a l i 
tätsbegriffs sowie U r t e i l e zu betrachten, die über die Verursachung von 
außermarktlichen externen E f f e k t e n getro f f en w e r d e n . 

J . L . S imon hat v i e r K r i t e r i e n vorgeschlagen, m i t deren H i l f e die 
Subjektivität kausaler V e r m u t u n g e n zerlegt u n d Aussagen m i t kausalen 
Anspruch von Aussagen anderer A r t i n den Wirtschaftswissenschaften 
leichter unterschieden werden können. A u f der Basis dieser K r i t e r i e n 
soll i m folgenden die Verursacherfrage für externe Ef fekte k u r z be
leuchtet werden, deren B e a n t w o r t u n g sowohl für die u n t e r n e h m u n g s 
politische Er fo lgsbeur te i lung als auch ζ. B . für die al lgemeine U m w e l t 
schutzpol i t ik von großer Bedeutung ist. 

Eine Aussage k a n n als kausal gelten, w e n n sie die fo lgenden M e r k m a l e 
erfüllt 4 : 
(1) Der vorgestel lte Zusammenhang muß so überzeugend sein, daß ein 

Beobachter von der dah inter v e r m u t e t e n prognostischen bzw. e x p l a -
natorischen K r a f t g laubt , sie sei s tark genug, u m eine wissenschaftlich 
nützliche und interessante Aussage zu machen. 

(2) Die Randbedingungen der Aussage dürfen n icht zu zahlreich u n d 
müssen für Außenstehende ausreichend beobachtungsfähig sein, so 
daß der Zusammenhang für eine möglichst große Zahl von Fällen 
als nützlich oder interessant gelten k a n n . 

(3) Es müssen gute Gründe dafür ex ist ieren, daß die vermute te Ursache 
nicht unecht ist bzw. daß eine möglicherweise auftretende bessere 
Erklärungsvariable m i t der v e r m u t e t e n Ursache in gleicher Rich
tung variiert (also nicht i n den Randbedingungen festgeschrieben 
ist). 

2 J . L . S i m o n (1970), S. 228, Hervorhebungen weggelassen. 
3 E s handelt sich dabei letztlich u m die philosophische F r a g e , inwiewei t die 

allgemein anerkannte Überzeugung, daß alles, w a s geschieht, etwas v o r a u s 
setzt, w a r u m es geschieht, objektiv e r k e n n b a r ist, oder — w o h i n die jüngere 
Diskussion neigt — n u r durch sprachliche Ausdrücke für jewei l s subjekt iv 
Wahrgenommenes interpretiert , interpersonel l diskutiert und zeitweil ig k o n 
sensfähig gemacht w e r d e n k a n n . 

4 Vgl . J . L . Simon (1970), S . 239 ff. 
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(4) Eine Aussage, die mit dem Wissens- und Theoriegebäude der Wirt
schaftswissenschaften verknüpft ist , w i r d a u f g r u n d der früheren 
Leistungsfähigkeit dieser Wissenschaft eher als kausal angesehen als 
eine isol ierte Aussage ohne V e r b i n d u n g e n zu dem überlieferten W i s 
sen. 

Es ist unschwer zu v e r m u t e n , daß das Ergebnis der A n w e n d u n g eines 
jeden der v i e r K r i t e r i e n sehr s tark v o n dem Wissens- u n d E r f a h r u n g s 
h i n t e r g r u n d des Betrachters abhängen w i r d ; "each person must render 
his o w n judgement about w h e t h e r or not to call a g iven scientific state
ment ,causal ' 5 . " Anderersei ts gewährleistet eine gründliche A n w e n d u n g 
der K r i t e r i e n auch die Möglichkeit der Standpunkterklärung u n d eine 
Rat iona l i s i erung der Diskussion. I m folgenden sollen die d r e i häufig a n 
geführten Verursacher -Behauptungen i m Bereich der außermarktlichen 
externen Ef f ekte (vor a l l e m der ökologischen Umweltgefährdung) auf 
die Qualität ihres Kausalitätsanspruchs m i t H i l f e der vorgenannten K r i 
t e r i en k u r z untersucht werden . Diese (sich z u m T e i l überschneidenden) 
Behauptungen l a u t e n vere in facht : 

(a) Die eigentl ichen Verursacher s ind i n einer M a r k t w i r t s c h a f t die Kon
sumenten, w e i l sie durch i h r e Kaufentscheidungen die steigenden A n 
gebotsmengen, den stetigen Produktwechse l u n d die zugehörigen 
P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n m i t a l len Nebenef fekten akzept ieren 6 . 

(b) Das m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e , auf P r i v a t e i g e n t u m , Eigeninteresse u n d 
G e w i n n als Steuerungsgröße beruhende Wirtschaftssystem b e w i r k t 
die ungezügelte Ents tehung externer Ef fekte u n d d a m i t auch eine 
folgenreiche „doppelte F o r m der N a t u r v e r e i n n a h m u n g : eine a k t i v e 
(freie Güter) u n d eine passive ( A b f a l l ) " 7 . 

5 J . L . S i m o n (1970), S . 242, H e r v o r h e b u n g i m O r i g i n a l . 
6 Dies ist eine U r s a c h e n v e r m u t u n g nach der M a x i m e der K o n s u m e n t e n 

souveränität („Der V e r b r a u c h ist Z i e l und Z w e c k einer jeden P r o d u k t i o n " ; 
S m i t h [19741, S . 558); vgl . zu diesem Standpunkt auch das folgende Zitat aus 
Newsweek, 25. J a n u a r 1970: „Der S c h u r k e i n diesem Spie l ist nicht der profit
hungrige Unternehmer , den m a n bestrafen könnte, noch der nachlässige 
Beamte , den m a n ersetzen k a n n . D i e S c h u r k e n s ind die V e r b r a u c h e r , die 
i m m e r neuere, i m m e r mehr , i m m e r größere u n d bil l igere Spielzeuge n a c h 
fragen (oder sich zumindest dazu verle i ten lassen, das zu tun), ohne sich die 
K o s t e n einer i m m e r schmutzigeren, zunehmend st inkenden u n d vergifteten 
U m w e l t v o r z u r e c h n e n " ; zitiert nach K a d e (1971), S . 263; ferner Deutsches I n d u 
strieinstitut (1972), S . 10 f.; „Jeder einzelne von uns schafft ein kleines Problem, 
das mit demjenigen der anderen zur großen L a w i n e anwächst. Die wichtigsten 
Aufgaben i m Umweltschutz fal len nicht dem Staat , nicht der Industr ie , s o n 
dern den Bürgern zu. E r f o l g oder Mißerfolg jeder U m w e l t p o l i t i k w i r d davon 
abhängen, w i e sie sich in i h r e r U m w e l t verhal ten , ob sie bereit s ind, Opfer zu 
bringen und Einschränkungen auf sich zu n e h m e n . " 

7 K a d e (1971 a), S . 44. „Wer den Entstehungsort (die U n t e r n e h m u n g e n , A . d. 
V.) mit der V e r u r s a c h u n g verwechselt , hat nicht n u r miserables Sprachgefühl, 
sondern muß sich den V o r w u r f eines bewußten Sprachmißbrauchs z u m Z w e c k e 
der Interessenverschleierung gefallen l a s s e n . " „Die U m w e l t k a t a s t r o p h e ist 



2. Probleme der B e s t i m m u n g 139 

(c) Die Unmöglichkeit v o l l k o m m e n e r Präferenzabstimmung u n d V o r 
ausschau bei der Gesta l tung v o n W i l l e n s b i l d u n g u n d W i l l e n s d u r c h 
setzung ist sowohl i n zentral ist ischen als auch i n dezentralen W i r t 
schaftsordnungen Ursache für die Ents tehung negat iver externer 
Ef fekte . Diese Ursachen konkre t i s i e ren sich v o r a l l e m i n einer unvoll
ständigen Rechnungsführung u n d Kostenbelastung der Entscheidungs
e inhei ten 8 . 

Betrachtet m a n diese d r e i k o n k u r r i e r e n d e n Kausalaussagen i m Lichte 
d e r v i e r zuvor genannten, sich zum T e i l überschneidenden Kausalitäts
k r i t e r i e n , so e rg ib t sich das folgende B i l d : 

Z u (1) : Welcher der d r e i Aussagen h ier kausale Relevanz zuzusprechen 
i s t , läßt sich n u r i n Abhängigkeit v o n den j e w e i l i g e n Forschungsinter
essen des Betrachters beurte i l en . Tendenzie l l dürfte Aussage (a) h i e r 
a m schlechtesten abschneiden, während (b) u n d (c) deshalb einiges I n 
teresse auf sich ziehen könnten, w e i l sie eher Problembewältigungskon
sequenzen e r w a r t e n lassen als (a). Außerdem ist die prognostische K r a f t 
v o n (a) n i e d r i g zu bewerten , w e i l die Unternehmungstätigkeit als w i c h t i 
ge, berücksichtigungspflichtige intermediäre V a r i a b l e übergangen w i r d . 

Z u (2) : H i e r schneidet (c) a m besten ab, w e i l diese B e h a u p t u n g das 
Wirtschaftssystem nicht als Nebenbedingung enthält. 

Z u (3) : A u c h h ie r bewährt sich der „entscheidungstheoretische" E r 
klärungsversuch (c) a m besten, w e i l sich zahlreiche Versuche, w i r t s cha f t s 
systemor ient ierte Ursachen als d o m i n a n t herauszustel len, n icht aufrecht 
e r h a l t e n ließen 9 . Es läßt sich zeigen, daß m i t einer — i n beiden System

eine — viel leicht sogar langfristig die gefährlichste — Erscheinungsform des 
G r u n d w i d e r s p r u c h s der kapital ist ischen Produktionsweise , des Widerspruchs 
zwischen dem gesellschaftlichen C h a r a k t e r der Produkt ion u n d der pr ivaten 
A n e i g n u n g der Produktionsergebnisse . " K a d e (1971), S. 265, 268, ähnlich Ronge 
(1972). 

8 Beispie lhaft für diese Auf fassung D a h m e n (1972), G o l d m a n (1972), S . 80 ff., 
Möller (1973), Siebert (1973), S. 55 ff. „Die entscheidende institutionelle Ursache 
für das Ausmaß der Umweltschäden ist also die durch einen ,Organisat ions 
fehler' gegebene Möglichkeit der Kostenabwälzung zu L a s t e n Dritter , und 
nicht e t w a das G e w i n n s t r e b e n des einzelnen U n t e r n e h m e r s . I n jeder W i r t 
schaftsordnung, die auf selbständiger Rechnungsführung einzelner W i r t 
schaftseinheiten beruht , verhält sich nämlich jede Wirtschaftseinheit durchaus 
systemgerecht, w e n n sie alle gesellschaftlich akzeptierten Möglichkeiten der 
K o s t e n s e n k u n g nutzt. D a s P r i n z i p der selbständigen Rechnungsführung s e i n e r 
seits scheint ein organisatorisches P r i n z i p zu sein, ohne das keine hochgradig 
arbeitsteilige Wirtschaft auskommt. E s findet sich sowohl in den ,kapi ta l i s t i -
schen' a ls auch in den sozia l is t ischen ' Ländern. M a n mag die daraus r e s u l t i e 
rende M a x i m e des ,was nicht verboten ist, ist er laubt ' nicht schätzen. Sie ent 
spricht aber dem Organisat ionsprinzip u n d auch der Tatsache, daß die e i n z e l 
nen v o m Gesamtinteresse abweichende wirtschaftl iche Indiv idual interessen 
haben. " ( K a r s t e n [1972], S . 38). 

9 V g l . die Beispiele etwa bei G o l d m a n (1972), S. 80 ff., Siebert (1973), S . 58 ff., 
die H i n w e i s e bei Möller (1973), ferner als Indiz auch die Tendenz zur N i c h t -
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t y p e n möglichen — V a r i a t i o n der Entscheidungs- u n d Kostenzurech
n u n g s s t r u k t u r e n das Ausmaß der externen Ef fekte v a r i i e r t , daß aber 
die V a r i a t i o n des Wirtschaftssystems nicht notwendigerweise eine V a r i a 
t i o n der Kostenanlastung bzw. des außermarktlichen Entscheidungsver
haltens zur Folge hat . 

Z u (4): Die A n w e n d u n g dieses K r i t e r i u m s w i r d wesent l i ch von dem 
wissenschaftlichen Standor t des einzelnen abhängen. W e r i m re inen 
L ibera l i smus bzw. i n der Marxschen Analyse den wi cht igs ten u n d l e i 
stungsfähigsten wirtschaftswissenschaft l ichen Theoriebereich sieht, w i r d 
den Aussagen (a) bzw. (b) m e h r kausale K r a f t zumessen. Die jen igen , die 
i n den verschiedenen wirtschaftswissenschaft l ichen E n t w i c k l u n g s r i c h 
tungen, seien sie entscheidungs-, Verhaltens- oder ver fassungstheoret i 
scher A r t , eine wicht ige Ergänzung sehen, werden eher e iner Aussage 
v o m T y p (c) kausale Relevanz zusprechen. Z u o f t ist für sie die empirische 
Relevanz der Konsumentensouveränität er fo lgreich angezwei fe l t u n d die 
Bedeutung von sozialen K o n f l i k t e n u n d Interessen, die über den „kapi
talistischen G r u n d w i d e r s p r u c h " hinausgehen, u n t e r Beweis gestellt 
worden . 

Die kurze vorangegangene Analyse ist zwangsläufig vere in facht u n d 
vergröbernd. Selbstverständlich g ib t es auch i n diesem Bere i ch Multi-
kausalität, so daß jede der genannten Ursachen i n Te i l en Bedeutung 
besitzt : Die schlagl ichtart ige A r g u m e n t a t i o n „läßt n icht den Schluß zu. 
daß das Wir t s cha f t s - u n d Gesellschaftssystem u n d die m i t i h m v e r 
knüpften Regeln zur N u t z u n g der U m w e l t n icht das Ausmaß der U m 
wel tbe las tung beeinf lussen" 1 0 . A u c h hat e in steigendes Umwel tbewußt 
sein der Konsumenten durchaus steuernde K r a f t ; es v e r m a g die D u r c h 
setzung einer U m w e l t s c h u t z p o l i t i k auf U n t e r n e h m u n g s - u n d Gesel l 
schaftsebene zu beschleunigen 1 1 . Das H a u p t p r o b l e m dürfte jedoch b e i m 
gegenwärtigen Diskussionsstand i n der A r t der Organisation von Infor
mations- und Entscheidungsstrukturen bei den öffentlichen und priva
ten Produzenten l iegen. Das Interesse an einer Veränderung dieser 
S t r u k t u r e n k a n n v o n jeder gesellschaftlichen Gruppe getragen w e r d e n 
u n d zur Durchsetzung v o n i n f o r m e l l e n oder f o r m e l l e n Mod i f i z i e rungen 
des Entscheidungsverhaltens führen. 

auseinandersetzung mit der Ursachenproblematik für Umweltschäden in nicht 
marktwirtschaft l ichen Systemen bei Ronge (1972), S . 110: „Für Umweltschäden 
in anderen S y s t e m e n gibt es dann selbstverständlich auch Erklärungen, aber 
eben andere als für solche in kapital ist ischen S y s t e m e n " und bei K a d e (1971), 
S . 259: „Gleichartigkeit der Oberflächenerscheinungen ist keine G a r a n t i e für die 
Gleichheit der U r s a c h e n . M a n muß anläßlich der U m w e l t d i s k u s s i o n . . . darauf 
a u f m e r k s a m machen, daß sich hinter den sogenannten Systemvergle ichen 
nichts anderes als eine billige, wissenschaftl ich aufgeputzte A b s c h i r m u n g s t a k 
tik verbirgt . " 

1 0 Siebert (1973), S. 61, H e r v o r h e b u n g i m Orig ina l . 
1 1 V g l . oben S. 45 ff. sowie F r e y (1972), S . 110. 
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A u s den Überlegungen erg ibt sich, „daß eine eindeutige u n d ob jekt ive 
I d e n t i f i z i e r u n g eines Verursachers v o n U m w e l t e i n w i r k u n g e n nicht mög 
l i c h ersche int " 1 2 . Dabei s ind die Prob leme, die sich aus Kausa lke t ten für 
die B e s t i m m u n g des Verursachers ergeben, noch gar n icht d i s k u t i e r t 
(ζ. B. v o m Rohstofferzeuger bis z u m Händler oder Verbraucher des v e r 
arbe i te ten E n d p r o d u k t s ; Ernährungsketten). Dennoch zeigt sich sowohl 
i n der theoretischen umweltökonomischen als auch i n der w i r t s cha f t s 
pol i t ischen Diskussion, daß die Rechenwerke der Unternehmungen be
sonders wichtige Ansatzpunkte für die Diskussion u n d die eventuel le 
off iziel le Bese i t igung der negat iven ex ternen Ef f ekte s ind. Es scheint 
deshalb s i n n v o l l , daß sich die U n t e r n e h m u n g e n selbst auch für Zwecke 
einer e r w e i t e r t e n Erfolgsanalyse als „Ursache" betrachten u n d die von 
i h n e n ausgehenden ident i f i z ierbaren E f f e k t e i n i h r e P o l i t i k einbeziehen. 
Dies g i l t insbesondere für i n d u s t r i e l l e Produkt ionsbetr iebe , die wegen 
der angewandten P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n u n d der produz ie r ten P r o d u k t e 
als besonders „echte" Verursacher angesehen w e r d e n : Nach Auf fassung 
des Bundesmin i s te r iums des I n n e r n w i r d es „am zweckmäßigsten sein, 
an einer Stel le der P r o d u k t i o n anzuknüpfen, w e i l d a m i t auch Anre ize 
gegeben werden , durch neue V e r f a h r e n oder P r o d u k t e die U m w e l t b e 
las tung zu v e r m e i d e n " 1 3 . I n d u s t r i e l l e U n t e r n e h m u n g e n können sich d e m 
nach n icht darauf verlassen, daß auf absehbare Ze i t andere Ursachen 
die wissenschaftliche u n d öffentliche Diskussion beherrschen u n d daß 
sie sich deshalb negative außermarktliche Ef fekte gar n icht oder n u r i n 
begrenztem U m f a n g zuzurechnen brauchten. Sie können p r i n z i p i e l l — 
aus f re i en Stücken oder durch V e r o r d n u n g — i n die Lage versetzt w e r 
den, die ex ternen Ef fekte zu beeinflussen, u n d gelten deshalb aus po 
l i t i sch-pragmatischer Sicht als „Ursache": "The decis ion-maker w i l l ca l l 
a re la t i onsh ip ,causal' i f he expects to be able to m a n i p u l a t e i t success
f u l l y 1 4 . " 

212. Das Zurechnungsproblem15 

Trotz dieser ansatzweisen Klärung der Verursachungsprob lemat ik ist 
es nicht leicht, e in rea l auftretendes Ere ignis e indeut ig ( ja/nein) als 
außermarktliche Konsequenz der Entscheidung einer U n t e r n e h m u n g zu 
kennzeichnen. Unabhängig v o m I n f o r m a t i o n s s t a n d lassen sich verschie
dene V e r l a u f s t y p e n von Ereignissen denken, die durch eine Entscheidung 
ausgelöst w e r d e n u n d die gemäß dem G r a d der E i n d e u t i g k e i t des Z u 
sammenhangs zwischen Entscheidung u n d e intretender Konsequenz e i n -

1 2 W. Schneider (1973), S. 461. 
1 3 Das V e r u r s a c h e r p r i n z i p (1973), S . 7. 
1 4 J . L . S i m o n (1970), S . 242. 
1 5 Die m i t diesem Tei lproblem eng zusammenhängende F r a g e der Q u a n t i f i -

z ierbarkeit w i r d erst in Abschnitt 3. behandelt . 
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gete i l t w e r d e n können. Je e indeut iger der Zusammenhang zwischen der 
Entscheidung u n d e inem Ereignis ist , desto sicherer läßt sich diese K o n 
sequenz dem Entscheidungsträger i m nachhinein zurechnen. I n A n l e h 
n u n g an die Begr i f f s sys temat ik v o n Gäfgen sol l e in Uberblick über die 
Möglichkeiten der unternehmungsbezogenen Zurechnung v o n außer
m a r k t l i c h e n Entscheidungskonsequenzen gewonnen w e r d e n 1 6 . 

W e n n i m m e r gültige, determinist ische Gesetze dazu führen, daß be 
s t i m m t e Handlungskonsequenzen e intreten , so spricht m a n v o n Sicher
heit bei der B e s t i m m u n g der Entscheidungsfolgen. I m Bereich der ex 
post -Analyse v o n außermarktlichen externen Ef f ekten findet sich dieser 
Typus vor a l l e m i m Bereich der naturwissenschaftl ich-technisch be 
schreibbaren Konsequenzen einzelner Entscheidungen. H i e r z u zählen 
e twa produktionsverfahrensabhängige Ab fa l l en ts tehung sowie Schad
stoffemissionen i n die L u f t , i n das Wasser oder i n den Boden, A b n u t 
zung des Straßenbelags durch Schwertransporte , Arbeitsunfälle an P r o 
duktionsmaschinen, Veränderungen der A t e m l u f t durch S t a u b e n t w i c k 
l u n g i n Fabr ika t i onsha l l en u . ä. 

Deterministisch zurechenbare außermarktliche Entscheidungskonse
quenzen s ind aber i n der Regel (Ausnahme e twa : Arbeitsunfälle) n u r d ie 
notwendige , n i cht aber die hinreichende Bed ingung für die Entstehung; 
externer Ef fekte . Ob sich nämlich dadurch die P r o d u k t i o n s - u n d N u t 
zensituat ion anderer Wirtschaftssubjekte ebenfalls m i t Sicherheit ändert, 
hängt oft v o n w e i t e r e n Bed ingungen ab, die i n der Regel n i ch t als k o n 
stant gelten können 1 7 . Z u m Beispie l k a n n eine d r i t t e U n t e r n e h m u n g , 
deren Produkt ionsbed ingungen sich durch die determinist ische Schad
stoffemission der verursachenden U n t e r n e h m u n g verändern könnten, 
durchFaktor Substitution den E f f e k t für sich neutra l i s ieren . Ob e t w a 
eine determinist ische Schadstoffemission zu spürbaren oder schädlichen 
Beeinträchtigungen der Wasser- oder Luftqualität führt, hängt entschei 
dend von der Schadstoffkonzentration u n d d a m i t von dem Emiss ionsver 
ha l ten anderer Produzenten ab. K a n n i m genannten F a l l das N i v e a u der 
sonstigen Emissionen als konstant u n t e r s t e l l t w e r d e n u n d ist die b e t r e f 
fende Umweltqualität durch e in technisch-physikalisches Maß de f in ier t 
u n d a l lgemein akzept iert , so läßt sich die Frage nach der E n t s t e h u n g 
einer externen Entscheidungskonsequenz a u f g r u n d einer de termin is t i s ch 
auf tretenden Schadstoffemission m i t Sicherheit sowohl ex post als auch 
ex ante beantwor ten . Die U n t e r n e h m u n g betrachtet sich dann sozusagen 
als „Proportionalitätsfaktor" i m H i n b l i c k auf die E n t w i c k l u n g der 
Schadstof fkonzentration. Eine determinist ische Zurechnung i s t möglich, 
w e i l „das A u f t r e t e n w e i t e r e r Verursacher externer Nachtei le a l l e i n die 
technische Quantität des Schadens vergrößert. Dies ist genere l l aber nur 

1 8 V g l . Gäfgen (1974), S . 106 ff. 
1 7 V g l . auch unten Abschnitt 232. 



2. Probleme der B e s t i m m u n g 143 

bei chemisch-physikalischer Unterschiedslosigkeit der externen Ef fekte 
verschiedener Verursacher zu unters te l l en . A d d i e r e n sich die T e i l w i r 
kungen z u ar i thmet ischen Reihen, so muß der Gesamtef fekt dann e n t 
sprechend der Mengengewichtung dem einzelnen Verursacher ange
lastet w e r d e n " 1 8 . 

D a die technologischen w i e auch die Verhal tensbedingungen für eine 
Zurechnung u n t e r Sicherheit n u r selten vor l i egen u n d manche emis 
sionsbedingte externe E f f ekte n i cht e indeut ig u n d a l lgemein akzept iert 
def iniert s ind (ζ. B . Lärmbelästigung, Gesundheitsbeeinträchtigung v o n 
Belegschaf t s m i t g l i e d e r n oder Nachbarn durch produkt ionsbedingte E m i s 
sionen, G r u n d w a s s e r v e r u n r e i n i g u n g ) 1 9 , w i r d eine solche Zurechnung v o n 
externen Ereignissen häufig n icht gel ingen. 

B e i mehrdeutigen Konsequenzen e iner Entscheidung, die m i t be
s t i m m t e r Wahrsche in l i chkei t e in tre ten , unterscheidet Gäfgen zwischen 
solchen Entscheidungen, die i m m e r wieder getro f fen werden , u n d so l 
chen, die gelegentl ich gefällt w e r d e n 2 0 . I m Fal le v o n häufig zu fällenden 
Entscheidungen m i t mehrdeut igen stochastischen Entscheidungskonse
quenzen lassen sich die Folgeereignisse m i t Quasisicherheit ex post z u 
rechnen, w e i l stets das gleiche stochastische Gesetz w i r k s a m w i r d u n d 
demnach, gemäß dem Gesetz der großen Z a h l , e in bes t immter Prozent 
satz der Fälle eine best immte Konsequenz nach sich zieht. 

Bezogen auf externe E f f ekte bedeutet dies ζ. B . : W e n n die Wahrsche in 
l i chke i t der Belästigung durch einen bes t immten Lärmpegel 50 % be
trägt, d a n n fühlt sich auf die Dauer jeder zweite A n l i e g e r einer P r o d u k 
tionsanlage d u r c h die Lärmemissionen belästigt. W e n n 40 °/o der B e 
legschaft Monoton iearbe i ten ausführen u n d w e n n solche A r b e i t e n m i t 
15 °/o Wahrsche in l i chke i t zu Monotonieschäden m i t Absentismusfolge 
führen, so s ind i m Durchschni t t 6 °/o der Gesamtbelegschaft monoton ie 
bedingt abwesend. V o r a l l em i m Fal le v o n gesundheit l ichen, aber auch 
schadstoffkonzentrationsabhängigen externen E f f e k t e n läßt sich auf d i e 
se Weise, fa l l s stochastische Gesetzmäßigkeiten bekannt s ind u n d häufig 
ausgelöst w e r d e n , eine quasisichere Z u o r d n u n g v o n außermarktlichen 
Entscheidungskonsequenzen ermöglichen. 

B e i selten oder e i n m a l i g zu fällenden Entscheidungen ist die nach
trägliche Z u r e c h n u n g externer E f f ek te t r o t z der K e n n t n i s v o n stochasti
schen Gesetzmäßigkeiten n u r m i t einer Chance möglich. Das Gesetz der 
großen Z a h l k a n n h ie r die Sicherheit n i cht erhöhen, weshalb m a n auch 

1 8 L i t t m a n n (1974), S . 26. 
1 9 öffentliche Normierungen best immter als u n z u m u t b a r geltender Verände

rungen der natürlichen U m w e l t können allerdings hierbei eine O r i e n t i e r u n g s 
hilfe s e i n ; vgl . z . B . die aufgrund der G e w e r b e o r d n u n g u n d des B u n d e s - I m 
missionsschutzgesetzes erlassenen Verordnungen . 

2 0 V g l . Gäfgen (1974), S . 108. 
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von stochastischer Unsicherheit spricht . Beispiele für diese A r t unsicherer 
externer Entscheidungskonsequenzen s ind vor a l l em solche Ef fekte , die 
sich durch eine gelegentliche Entscheidung v ie l le icht verstärken, aber 
nicht m i t Sicherheit davon h e r v o r g e r u f e n werden , w i e e t w a das A b 
s inken des Grundwasserspiegels, die Veränderung der Vegetat ion u n d 
des K l i m a s , Verstärkung der Bal lungsprobleme, Förderung des W i d e r 
stands gegen Industr ieans ied lungen a u f g r u n d einer S tandor t - , I n v e s t i -
t i o n s - oder Verfahrensentscheidung. Z w a r bestehen bei der Entschei 
dungsf indung Vors te l lungen über die Wahrscheinl i chkei t der Erzeugung 
dieser Konsequenzen. Es läßt sich jedoch ex post n icht k l a r heraus
finden, ob u n d i n welchem Ausmaß die Konsequenzen, fa l l s sie a u f t r e 
ten, auch der gelegentlichen oder e inmal igen Unternehmungsentsche i 
dung zugerechnet w e r d e n können. Prognoseunsicherheit u n d Z u r e c h 
nungsunsicherheit t r e t en h ier gemeinsam auf. 

I n engem Zusammenhang m i t dem zuvor genannten F a l l , der sich vor 
a l l em auf naturwissenschaft l iche Folgen bezog, ist der letzte Z u r e c h 
nungstypus v o n Entscheidungskonsequenzen zu sehen, nämlich der F a l l 
der rationalen Indeterminiertheit. Sie l i egt vor , w e n n die „Konsequen
zen nicht n u r v o n der W a h l der A l t e r n a t i v e durch den A k t o r , sondern 
auch von den W a h l h a n d l u n g e n anderer A k t o r e n , die ihrerse i ts die K o n 
sequenzen i h r e r A l t e r n a t i v e n vorauszuschätzen versuchen" , abhängen. 
M a n „kann h ier die Zusammenhänge nicht n u r als W a h l u m g e b u n g eines 
A k t o r s betrachten, sondern muß — u m n u r einem A k t o r r a t e n zu kön
nen — sich i n die Lage jedes der bete i l ig ten A k t o r e n versetzen" 2 1 . 

Konste l la t ionen , i n denen das Handlungsergebnis v o n der a n t i z i p i e r e n 
den E r w a r t u n g der Handlungsweise der sozialen U m w e l t abhängt, i n 
denen die Konsequenzen also gemeinsames P r o d u k t m e h r e r e r e r w a r 
tungsmäßig verbundener Hande lnder s ind, finden sich i m Bereich der 
externen Ef f ekte ausgesprochen häufig. Das Beispiel der reg ionalen 
Schadstof fkonzentration, die durch mehrere Produzenten verursacht 
w i r d , w u r d e bereits erwähnt. Besonders deut l i ch w i r d das P r o b l e m , 
w e n n jeder der an einer Schadstof fkonzentrat ion bete i l ig ten P r o d u z e n 
ten seine Emissionsentscheidung m i t der E r w a r t u n g gefällt hat , daß die 
anderen sich j ewei l s weniger expansiv oder emissionsintensiv v e r h a l t e n . 
W e m u n d w i e ist die ex post e intretende Beeinträchtigung der B e t r o f f e 
nen zuzurechnen? Die Zurechnungsprob lemat ik dieses Beispiels erhöht 
sich, w e n n das Zusammentre f f en unterschiedlicher Emissionen verschie
dener Provenienz einen neuen, schädlichen E f f e k t erzeugt (e twa gesund
heit l iche Schäden i n Ernährungsketten). Eine solche unlösbare Z u r e c h 
nungsprob lemat ik „tritt i m m e r dann i n Erscheinung, w e n n die chemisch
physikalischen Eigenschaften externer Nachteile, die e in Wir t s cha f t ssub 
j e k t verursacht, durch das H i n z u t r e t e n eines oder m e h r e r e r anderer 

2 1 Gäfgen (1974), S. 106 f., Hervorhebungen i m Original . 
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Wirtschaftssubjekte nicht n u r q u a n t i t a t i v e , sondern auch q u a l i t a t i v e Ä n 
derungen erfährt" 2 2 . Die Z u r e c h n u n g auf eine U n t e r n e h m u n g ist n u n 
k a u m noch mi t t e l s Ersatzgrößen, ζ. B . Emissionsmengen, möglich 2 3 . 

A b e r nicht n u r auf der Verursacherseite u n d n icht n u r bei den E r w a r 
t u n g e n über naturwissenschaft l iche Entscheidungskonsequenzen zeigt 
sich das Prob lem der r a t i o n a l e n I n d e t e r m i n i e r t h e i t bzw. Nichtzurechen-
b a r k e i t von externen Entscheidungskonsequenzen.^Auch^die .Wahrneh
m u n g e n u n d Einste l lungen der g e t r o f f e n e n w e r d e n durch das Entschei 
dungsverha l ten der U n t e r n e h m u n g e n i n unterschiedl icher Weise bee in 
flußt, u n d sie beeinflussen sich gegenseitig. D u r c h e in v o n U n t e r n e h m u n g 
Α verursachtes Fischsterben i n e inem anderen Landeste i l k a n n das U m 
weltbewußtsein der Bevölkerung bzw. der P o l i t i k e r beispielsweise so 
a l a r m i e r t werden , daß gegen die b is lang geduldeten (und v ie l le i cht auch 
ökologisch nicht besonders schädlichen) Emissionen einer U n t e r n e h m u n g 
Β plötzlich Forderungen erhoben w e r d e n . Wessen Entscheidungen ist die 
Ste igerung der w a h r g e n o m m e n e n Beeinträchtigung zurechenbar? Ä h n 
l i ch ist es bei Protesten gegen Industr ieans ied lungen oder bei der F o r d e 
r u n g nach Landschaftspflege. I n diesen u n d ähnlichen Beispielen zeigt 
sich, daß das A u f t r e t e n außermarktlicher externer E f f ek te vo r a l l em ein 
Bewußtseinsphänomen ist , das durch die E x t e r n a l i s i e r u n g verschiede
ner Belastungen seitens einzelner U n t e r n e h m u n g e n m i t t e l b a r m i t be
einflußt w i r d , das sich der einzelnen U n t e r n e h m u n g jedoch i n v i e l en 
Fällen nicht mehr r a t i o n a l zuordnen läßt. 

Zusammenfassend ist festzustel len, daß sich die Frage der Zurechen
b a r k e i t außermarktlicher Ereignisse auf die U n t e r n e h m u n g i n ähnlicher 
Weise ste l l t w i e die Zurechnungsprob lemat ik der Invest i t ionsrechnung, 
der Absatzerfolgsrechnung oder der Kostenrechnung bei K u p p e l p r o d u k - j 
t i o n : Neben verschiedenen Entscheidungsfolgen, die sich m i t Sicherheit 
oder m i t Quasisicherheit zuordnen lassen, s ind v o r a l l e m F e r n w i r k u n 
gen u n d Verbunde f fekte , die d u r c h die Verhal tensweisen anderer W i r t -
schaftssubjekte m i t erzeugt w e r d e n , typisch für das W i r k s a m w e r d e n 
externer Ef fekte . Solche V e r b u n d e f f e k t e zeigen sich sowohl zeit l ich h o 
r i z o n t a l (ζ. B . Erzeugung eines ex ternen Problems d u r c h mehrere s i m u l 
tan tätige Emi t tenten ) als auch ze i t l i ch v e r t i k a l (ζ. B . Problemverstär
k u n g durch V e r k e t t u n g e n aufe inander bezogener W a h r n e h m u n g e n u n d 
Verhaltensweisen) . 

Angesichts dieser Grund lagenprob leme ist m a n häufig gezwungen, a n 
statt der durch die Entscheidung b e w i r k t e n tatsächlichen außermarkt-

2 2 L i t t m a n n (1974), S . 26. 
2 8 A u c h eine Zurechnung gemäß der zeitlichen Reihenfolge der P r o d u k t i o n s 

aufnahme der V e r u r s a c h e r wäre schwer zu begründen, w e i l die älteren U n t e r 
nehmungen erst die Voraussetzung dafür bilden, daß die Aktivität der jünge
ren Probleme erzeugt. 

10 Picot 
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l iehen Beeinträchtigung eines D r i t t e n Ersatzgrößen anzusetzen, von de
n e n v e r m u t e t w i r d , daß sie i n e i n e m ursächlichen Zusammenhang m i t 
b e s t i m m t e n e x t e r n e n W e r t v e r z e h r e n u n d s u b j e k t i v e n Beeinträchtigun
gen stehen, die aber n i c h t d ie e x t e r n e n Konsequenzen selbst d a r s t e l l e n 2 4 . 
Schadstof femissionsmengen e iner e inze lnen U n t e r n e h m u n g oder die B e 
schre ibung b e s t i m m t e r H a n d l u n g s w e i s e n (ζ. B . B e b a u u n g v o n i n n e r - -
städtischen Grünflächen) s i n d Beispie le für e i n solches Vorgehen. Dabe i , 
„sind die ,Folgen 4 e iner A l t e r n a t i v e also n i c h t empir ische Folgen der-
W a h l dieser A l t e r n a t i v e (echte Konsequenzen) , sondern B e g r i f f e z u r 
Beschre ibung der A l t e r n a t i v e (Pseudo-Konsequenzeri)"25. 

y2 l J 22. Die Frage der Nichtbeteiligung an der Entscheidung 

E x t e r n e E f f e k t e entstehen d u r c h außermarktliche E i n w i r k u n g auf j e 
m a n d e n , der a m Z u s t a n d e k o m m e n der verursachenden E n t s c h e i d u n g 
n i c h t b e t e i l i g t w a r . Es b e d a r f also zusätzlich z u r ob igen Untersuchung, , 
w e r als Verursacher g i l t u n d i n we lcher F o r m i h m Entsche idungskonse 
quenzen zugerechnet w e r d e n können, auch e iner Präzisierung, was u n 
t e r B e t e i l i g u n g bzw. N i c h t b e t e i l i g u n g an e iner verursachenden E n t s c h e i 
d u n g zu vers tehen is t . D a r a u s ergeben sich Konsequenzen für die A b 
g r e n z u n g des Kreises der b e t r o f f e n e n I n d i v i d u e n u n d G r u p p e n , die i m 
R a h m e n e iner e r w e i t e r t e n Er fo lgsanalyse zusätzlich zu berücksichtigen 
s ind . 

A b b i l d u n g 20 zeigt v e r e i n f a c h t d ie v i e r Kombinationsmöglichkeiten, 
i n denen B e t r o f f e n h e i t d u r c h e x t e r n e E f f e k t e u n d B e t e i l i g u n g an d e n 
verursachenden Entsche idungen a u f t r e t e n k ö n n e n 2 6 : 

a m Entscheidungsprozeß beteiligt 

v o n außermarkt-
lichen E n t s c h e i 
dungskonsequen
zen betroffen 

j a nein 

j a 
1 

betroffene 
Beteiligte 

2 
betroffene 
Nichtbeteiligte 

nein 
3 

unbetroffene 
Beteiligte 

4 
unbetroffene 
Nichtbeteiligte 

Abb. 20. Zusammenhänge z w i s c h e n Betroffenheit und Betei l igung 

2 4 V g l . d a z u auch u n t e n A b s c h n i t t 312. 
2 5 Gäfgen (1974), S . 110, H e r v o r h e b u n g v o m V e r f a s s e r . 
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Demnach g i l t es, d ie i n F e l d 2 der M a t r i x abgegrenzten B e t r o f f e n e n 
z u bes t immen, w e i l sie die e igent l i chen Träger der außermarktlich v e r 
m i t t e l t e n e x t e r n e n Entscheidungsfo lgen s ind . A l l e r d i n g s is t i h r e e m p i 
rische B e s t i m m u n g für Entsche idungen v o n Organ i sa t i onen keineswegs 
prob lemlos . Entsche idungsbete i l igung t r i t t h i e r nämlich i n verschiede
n e n F o r m e n u n d Intensitäten auf . Besonders die T r e n n u n g s l i n i e z w i 
schen den F e l d e r n 1 u n d 2 i s t n i c h t so scharf, w i e es möglicherweise au f 
den ersten B l i c k scheint. 

221. Zustimmung, Ablehnung und Beteiligung 

Zunächst k a n n j e m a n d , der e x p l i z i t u n d f o r m a l eine Entsche idung 
zustimmend mitträgt, n i c h t zugle ich v o n den Konsequenzen dieser E n t 
scheidung e x t e r n b e t r o f f e n sein; er k o n n t e seine Mitgestaltungsmög
l i c h k e i t e n i m Entscheidungsprozeß so w a h r n e h m e n , daß er die Ents che i 
d u n g unterstützt, also n i c h t v o n i h r e n F o l g e n w e h r l o s überrascht w i r d . 

E ine andere Frage i s t , ob M i t g l i e d e r des Entsche idungsgremiums , d ie 
nicht zugestimmt haben , Träger v o n e x t e r n e n E f f e k t e n sein können. 
Einerse i ts w a r e n sie j a a m Willensbildungsprozeß be te i l i g t , andererseits 
w e r d e n i h r e Interessen o f fens icht l i ch n e g a t i v d u r c h die Entsche idungs 
f o lgen berührt. Es is t n u n n i c h t n u r , w i e G. K i r s c h m e i n t , „eine Frage 
der zweckmäßigen T e r m i n o l o g i e , ob m a n i n d e m F a l l , w o die F o l g e n 
e iner i m K o l l e k t i v ge t ro f f enen Entsche idung d ie Bedürfnisbefriedigung 
jemandes , der an der Entsche idung m i t g e w i r k t hat , n e g a t i v berühren, 
v o n n e g a t i v e n E f f e k t e n reden s o l l " 2 7 . Faßt m a n den E x t e r n e - E f f e k t e - B e 
g r i f f als außermarktliches A b w e i c h e n v o m P a r e t o - O p t i m u m auf, so e r 
g i b t sich z w i n g e n d , daß auch die Beeinträchtigung der Interessen v o n B e 
t e i l i g t e n , die n i cht z u s t i m m e n , als ex te rne E f f e k t e e inzustufen s i n d : D i e 
M e h r h e i t der Z u s t i m m e n d e n h a t sich besser s te l len können, ohne daß 
die M i n d e r h e i t der Neinsager d a d u r c h unbeeinträchtigt bl iebe . Sobald 
Entsche idungsbete i l ig te „not f u l l y consent ing part ies i n reaching the 
decis ion or decisions w h i c h l ed d i r e c t l y or i n d i r e c t l y to t h e event i n 
q u e s t i o n " 2 8 s ind , l i egen die theoret ischen B e d i n g u n g e n für ex terne E f f e k 
te v o r . 

Das A b g r e n z u n g s k r i t e r i u m „Entscheidungsbeteil igung" i s t also k e i n 
e infacher Ja/Nein-Maßstab, sondern e i n g r a d u e l l e r , i n seiner Intensität 
v a r i i e r e n d e r Sachverhal t . D i e Folge is t , daß es anders als i n der E i n 
M a n n - U n t e r n e h m u n g „ im F a l l e k o l l e k t i v e r Entscheidungen n i c h t n u r 
ex terne u n d i n t e r n e E f f e k t e g i b t , sondern daß e in Zwischenbere ich 
e x i s t i e r t , i n welchen Entscheidungskonsequenzen e inzuordnen s i n d j e 

2 8 I n h a l t l i c h ähnlich bei G . K i r s c h (1974), S . 77 ff. 
2 7 G . K i r s c h (1974), S . 168. 
2 8 M e a d e (1973), S . 15. 

10* 
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nach i h r e m m e h r oder w e n i g e r ausgeprägten Externalitätscharakter" 2 9 . 
D i e möglichen Ausprägungen der B e t e i l i g u n g haben demnach Bedeu
t u n g für die Berücksichtigung v o n ex te rnen E f f e k t e n bei der Er fo lgs 
analyse. 

D i e d i r e k t an Unternehmungsentsche idungen bete i l ig ten I n d i v i d u e n 
(ζ. B . M i t g l i e d e r des Vorstandes , des Aufs ichtsrats , le itende Angestel l te 
usw.) k o m m e n als B e t r o f f e n e v o n außermarktlichen externen Ef fekten 
n u r i n Frage , w e n n sie überstimmt w e r d e n 3 0 . Die Beeinträchtigung, die 
diese (meist n i c h t sehr zahlreichen) Personen dadurch er fahren , ist j e 
doch wahrsche in l i ch n i c h t so bedeutend, daß sie i n der e rwe i t e r ten E r 
folgsanalyse zu erscheinen hätte. Betroffene Satellitengruppen wie An
lieger, Konsumenten, Arbeitnehmer sind eher zum Kreis der potentiell 
zu Berücksichtigenden zu zählen31. I m Grundsatz handel t es sich bei 
Uberstimmungen i n Entsche idungsgremien für die Uberstimmten u m 
echte außermarktliche u n d ex terne Beeinträchtigungen, deren Gesamt
u m f a n g m i t zunehmender Z a h l der J a - S t i m m e n tendenzie l l a b n i m m t 
(vg l . A b b i l d u n g 21) 3 2 . 

externe 
Beeinträch
tigungen 

100 
% der Ja-Stimmen 
bei der Entscheidung 

Abb. 21. Abhängigkeit der e x t e r n e n Beeinträchtigung vom Ausmaß des 
K o n s e n s im Entscheidungskol legium 

2 9 G . K i r s c h (1974), S . 169. 
8 0 B e s o n d e r s für v e r t r a g l i c h verpflichtete Mitglieder der K e r n g r u p p e wäre 

z u fragen, ob das R i s i k o , überstimmt z u w e r d e n , nicht durch den eingegan
genen V e r t r a g mitentgolten ist, es sich also u m einen internen Ef fekt handelt . 

8 1 D i e A u s w a h l läßt sich n u r i m E i n z e l f a l l ausdiskutieren u n d hängt zudem 
v o n R e l e v a n z k r i t e r i e n ab, die w e i t e r u n t e n (23.) umrissen w e r d e n . 

3 2 A n a l o g z u B u c h a n a n / T u l l o c k (1962), S. 63 ff.; das Bewertungsproblem w i r d 
h i e r als gelöst unterste l l t . 
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222. Indirekte Beteiligung jT _ y 

Die M i t g l i e d e r der Entsche idungsgremien so l len v i e l f a ch n i c h t i h r e 
eigenen Interessen i m Entscheidungsprozeß v e r t r e t e n , sondern als Re-
präsentanten von Interessengruppen ag ieren (ζ. B . V e r t r e t e r v o n A r b e i t 
n e h m e r n , Aktionären, L i e f e r a n t e n , K u n d e n , K a p i t a l g e b e r n , öffentlicher 
H a n d usw. i m A u f sich tsrat ) . So fern die G r e m i e n m i t Entsche idungen be 
faßt sind, die A u s w i r k u n g e n auf d ie v o n e inze lnen M i t g l i e d e r n v e r t r e 
tenen G r u p p e n haben, ist zu prüfen, ob die Entscheidungsfo lgen für diese 
G r u p p e n als externe Konsequenzen i m Sinne der h i e r v e r w a n d t e n B e 
gr i f f s sys temat ik e inzustufen s ind oder n i cht . G e l i n g t es den G r u p p e n 
repräsentanten, die Interessen der V e r t r e t e n e n be i der Entsche idungs 
findung v o l l durchzusetzen, so entstehen ex de f in i t i one für die j e w e i l i g e 
G r u p p e keine externen Fo lgen ; f a l l s die Repräsentierten nämlich n a c h 
her außermarktliche Entscheidungsfo lgen zu t r a g e n haben, geschieht dies 
n i cht gegen i h r e n W i l l e n , sondern u n t e r i h r e r ausdrücklichen Z u s t i m 
m u n g zu dem gesamten „Entscheidungspaket". E ine d e r a r t i g e K o n s t e l 
l a t i o n dürfte a l lerdings n icht der R e g e l f a l l sein. V i e l m e h r k o m m t es i n 
den meisten Fällen zu einer mehr oder weniger unvollkommenen In
teressenrepräsentanz™. A b b i l d u n g 22 g i b t e inen typolog ischen U b e r 
b l i ck über die Realisierungsmöglichkeiten der i n d i r e k t e n Interessenver 
t r e t u n g . 

Geht m a n davon aus, daß e in Gruppenrepräsentant i m Entsche idungs 
g r e m i u m eine Entscheidung unterstützt, d ie für die v o n i h m Repräsen
t i e r t e n fo lgenreich ist, so entstehen n u r i m F a l l 2 m i t S icherhe i t ke ine 
externen E f f ek te ; der Repräsentant h a t nämlich die Bedürfnisse der B e 
t ro f f enen i m Entscheidungsprozeß adäquat zur G e l t u n g gebracht, so 
daß die Betro f f enen als z u s t i m m e n d b e t e i l i g t ge l t en können. B e i der 
K o n s t e l l a t i o n 1 hängt es v o m „guten W i l l e n " bzw. v o n der V e r e i n b a r k e i t 
der Gruppeninteressen m i t den eigenen Interessen des Repräsentanten 
ab, ob die i n d i r e k t e zust immende Entsche idungsbete i l i gung zu e x t e r n e n 
E f f e k t e n führt oder nicht . I n den Fällen 3 u n d 4 is t es w e i t g e h e n d als 
Z u f a l l anzusehen, ob eine K o n g r u e n z zwischen den i m Entsche idungs -
prozeß v o m Repräsentanten v e r t r e t e n e n u n d den be i den Repräsentier
ten vorhandenen Bedürfnissen u n d Interessen e r re i cht w i r d ; die R e p r ä 
sentierten können oder w o l l e n sich n i c h t verständlich machen, so daß 
der Repräsentant, auch w e n n er sich den Interessen der G r u p p e v e r 
pfl ichtet fühlt, seinen A u f t r a g n i c h t völ l ig e r k e n n e n k a n n . 

B e i der A b l e h n u n g einer m i t M e h r h e i t durchgesetzten Entsche idung 
k a n n m a n a l lerd ings sofort v o n e x t e r n e n E f f e k t e n sprechen, w e n n spä
tere außermarktliche Entscheidungsfo lgen Bedürfnissen der Repräsen-

3 3 Vgl . zu den prinzipiellen Problemen der Amalgamierung von W e r t o r d 
nungen vor allem A r r o w (1963); zu den speziellen Fragen der indirekten 
Beteiligung und zum folgenden ζ. B. G. Kirsch (1974), S. 225 ff . 



Die Repräsentanten haben die Möglichkeit, ohne B e 
rücksichtigung der oder gegen die art ikul ierten Wün
sche der Repräsentierten z u e n t s c h e i d e n : 

j a nein 

1 2 

Die Mitglieder der Interes 
sengruppe sind bereit und 
in der Lage , den Repräsen
tanten in den Entscheidungs 
gremien ihren Willen (Bedürf
nisse, Interessen) verständ
lich zu m a c h e n : 

j a 

Verselbständigung der I n 
teressenvertretung ; die R e 
präsentanten können s i c h 
bei ihren E n t s c h e i d u n g e n 
nach dem Wil len der Reprä
sentierten r ichten , müssen 
es aber nicht 

Ungestörte I n t e r e s s e n v e r 
tretung; die Repräsentan
ten können und müssen 
s ich bei i h r e n E n t s c h e i 
dungen n a c h dem Wil len 
der Repräsentierten r ichten 

Die Mitglieder der Interes 
sengruppe sind bereit und 
in der Lage , den Repräsen
tanten in den Entscheidungs 
gremien ihren Willen (Bedürf
nisse, Interessen) verständ
lich zu m a c h e n : 3 4 

nein 

Isolierte I n t e r e s s e n v e r 
tretung; die Repräsen
tanten können und müssen 
sich nicht bei ihren E n t 
scheidungen n a c h dem W i l 
len der Repräsentierten 
richten 

Gestörte I n t e r e s s e n v e r 
tretung; die Repräsentan
ten können s ich bei i h r e n 
E n t s c h e i d u n g e n nicht n a c h 
dem Wil len der Repräsen
tierten richten, müßten es 
aber 

Abb. 22. W i r k u n g s w e i s e n indirekter Entscheidungsbetei l igung 
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t i e r t e n z u w i d e r l a u f e n ; selbst e i n f o r m a l e r Z u s t i m m u n g s a k t der Reprä-
; sentanten ha t nicht s ta t tge funden . 

D ie Unsicherheiten einer ungestörten, g le ichsam v o l l k o m m e n e n I n t e r 
essenvertretung s ind demnach beträchtlich. I h r Ausmaß hängt u . a. von 
der Homogenität u n d der Größe der z u repräsentierenden G r u p p e sowie 
v o n der Gesta l tung der A n r e i z e u n d K o n t r o l l e der Repräsentanten 
durch die Repräsentierten ab. A u s diesen Gründen ist es k a u m möglich, 
aus der Tatsache einer Entscheidungsunterstützung d u r c h Interessenver 
t r e t e r i m Entsche idungsgremium ohne we i teres au f das Einverständnis 
der Repräsentierten u n d d a m i t au f d ie N i c h t e n t s t e h u n g e x t e r n e r E f f e k t e 
zu schließen. Z w a r d ient die Pluralität der Entsche idungsgremien vor 
a l l em dem Zweck, d ie unerwünschten Nebenfo lgen der u n t e r n e h m e r i 
schen Entscheidungen zu v e r r i n g e r n , u n d dies dürfte d u r c h die Reprä
sentat ion der verschiedenen Interessen eher ge l ingen als ohne sie. Auf
grund der Unvollkommenheit der repräsentativen Interessenvertretung 
und wegen der Notwendigkeit, bei divergierenden Interessen Kompro
misse zu schließen, bleibt aber stets eine Menge unberücksichtigter Be
dürfnisse bestehen, deren entscheidungsbedingte Beeinträchtigung dann 
zu au β er marktlichen externen Effekten führt. 

Für d ie Gesta l tung einer u m w e l t o r i e n t i e r t e n E r f o l g s b e t r a c h t u n g läßt 
.sich demnach nicht ohne we i teres das A b s t i m m u n g s v e r h a l t e n der Reprä 
sentanten als I n d i k a t o r dafür benutzen , ob d ie außermarktlichen E n t -
.scheidungskonsequenzen für die repräsentierte G r u p p e als e x t e r n oder 
i n t e r n e inzustufen s ind . Wegen der großen S c h w i e r i g k e i t e n , die einer 
^Effektivitätsanalyse der j e w e i l i g e n i n d i r e k t e n Beteiligungsverhältnisse 
entgegenstehen, u n d u n t e r B e a c h t u n g des K r i t e r i u m s der umfassenden 
Bedürfnisorientierung erscheint es s i n n v o l l , außermarktliche Entsche i 
dungskonsequenzen, die v o n repräsentierten G r u p p e n z u t r a g e n s ind , i m 
Z w e i f e l s f a l l als externe E f f e k t e e inzustu fen , auch w e n n die Z u s t i m m u n g 
der B e t r o f f e n e n nicht m i t S i cherhe i t festgeste l l t w e r d e n k a n n . E ine so l 
che Betrachtungsweise ließe sich auch w i e f o l g t begründen: D i e verschie 
denen i n den Entscheidungsprozessen der U n t e r n e h m u n g f o r m a l oder 
i n f o r m a l repräsentierten Interessengruppen führen tendenz ie l l z u einer 
u n t e r d e n j e w e i l i g e n K o m m u n i k a t i o n s - u n d Machtverhältnissen best 
mögl ichen M i t g e s t a l t u n g der zur Debat te stehenden A l t e r n a t i v e . A u ß e r 
m a r k t l i c h e Folgen, die dennoch v o n den Repräsentierten als Beeinträch
t i g u n g e m p f u n d e n w e r d e n , v e r w e i s e n au f das Ausmaß an n i c h t r e a l i s i e r -
ter Interessendurchsetzung u n d s ind be i der Er fo lgsanalyse p r i n z i p i e l l 
zu berücksichtigen 8 4 . 

3 4 D e s w e g e n ist es konsequent , neben a n d e r e n G r u p p e n auch die Belegschaft 
in die B e t r a c h t u n g e n einzubeziehen, o b w o h l sie i m V e r g l e i c h z u a n d e r e n 
G r u p p e n über e in höheres Ausmaß a n E n t s c h e i d u n g s b e t e i l i g u n g verfügt. V g l . 
auch K a p . I V . 222. 
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Die vorstehenden Überlegungen g ingen von der Prämisse ai:s, daß 
z u m Entscheidungszeitpunkt die I n f o r m a t i o n e n über die internen u n d 
externen Konsequenzen der A l t e r n a t i v e sowohl den Repräsentan:en als 
auch den Repräsentierten zur Verfügung stehen. Tauchen nach der E n t 
scheidung erst I n f o r m a t i o n e n über negat ive externe Konsequenzen auf 
oder k o m m t es zu unbekannten außermarktlichen Folgen, so sine diese, 
sofern sie v o n den G r u p p e n als Beeinträchtigung angesehen werden, als 
externe Konsequenzen einzustufen. 

223. Symbolische Beteiligung 

W e i t e r h i n ist zu f ragen, ob n icht durch A k z e p t i e r u n g u n d Te i lnahme 
an den Spie lregeln der U n t e r n e h m u n g s - u n d Wirtschaftsverfassung 
sowie der pol it ischen O r d n u n g insgesamt eine A r t Grundkonsens für die 
d a m i t auch auf tretenden negat iven Nebenfo lgen v e r b u n d e n ist. E ine 
solche als symbolisch zu bezeichnende B e t e i l i g u n g besteht in e iner 
h a b i t u e l l - f o r m a l e n , ver fahrensgebundenen Z u s t i m m u n g der po tent i e l l 
Betro f fenen zu Grundsatzentscheidungen, generel len Verhal tensweisen 
oder f o r m a l e n W a h l - u n d Entscheidungsprozeduren der L e i t u n g s g r e 
m i e n 3 5 . D u r c h die symbolische B e t e i l i g u n g könnte z u m Ausdruck ge
bracht werden , daß m a n m i t den S t r u k t u r e n des Ordnungssystems e i n 
schließlich seiner eventuel len Nebeneffekte e inverstanden ist. A l s u n t e r 
nehmungsrelevante Beispiele s ind denkbar : die f o r m e l l e Z u s t i m m u n g ; 
der Betr i ebsversammlung oder der H a u p t v e r s a m m l u n g zu größeren U n 
ternehmungsentscheidungen, die innerbetr ieb l i che M e i n u n g s b e f r a g u n g , 
die Be f ragung der von einer I n v e s t i t i o n betro f fenen Bevölkerung e iner 
Region, die widerspruchslose öffentliche B e k a n n t m a c h u n g von E n t 
scheidungen, die f o rme l l e Tei lnahmeentscheidung der O r g a n i s a t i o n s m i t 
gl ieder oder auch die rückhaltlose B e j a h u n g der gegebenen W i r t s c h a f t s 
o rdnung . I n e inem w e i t e r e n Sinne könnte auch die T e i l n a h m e an der 
par lamentar ischen W a h l u n d die demokratische L e g i t i m a t i o n der d a r 
aus hervorgehenden pol i t ischen Wi l l ensakte als symbolische B e t e i l i g u n g 
der po tent i e l l Betro f f enen an der öffentlichen K o n t r o l l e des U n t e r n e h 
mungsverhaltens gewertet w e rde n , so daß alles, was v o n öffentlichen 
Instanzen n icht verboten würde, als akzept ier t ge l ten könnte. 

So w i c h t i g solche u n d ähnliche Mechanismen zur p r i n z i p i e l l e n L e g i 
t i m a t i o n s - u n d Loyalitätssicherung für bestehende f o r m a l e S t r u k t u r e n 
i n sozialen Systemen sowie zur A k z e n t u i e r u n g der g lobalen gesellschaft
l ichen u n d e inze lwirtschaf t l i chen W i l l e n s b i l d u n g sein mögen, sie lassen 
sich nicht so auslegen, daß dadurch den externen Effekten die definito-
rische Möglichkeit der Entstehung entzogen würde. Das vere inze l t a n z u 
tre f fende d i r e k t e Z u s t i m m u n g s r i t u a l der po tent i e l l be t ro f f enen G r u p 
pen zu größeren Unternehmungsentscheidungen v o l l z i e h t sich für die 

V g l . vor a l lem L u h m a n n (1969), ferner G . K i r s c h (1974), S . 270 ff. 
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Abst immungsberecht ig ten meist u n t e r recht eingeschränkten I n f o r m a -
t ionsoedingungen u n d k a n n n icht als Einverständnis m i t a l len D e t a i l 
fragen späterer Entscheidungen gewertet w e rde n , durch die sich i h r e 
P r o d u k t i o n s - oder N u t z e n s i t u a t i o n fakt isch verschlechtern k a n n . Z w a r 
signal is ieren e r f o lg re i ch ver laufene symbolische Z u s t i m m u n g s v e r f a h 
r e n Legitimität für die zur Debatte gestel lten Rahmenentscheidungen 
i n dem Sinne, daß „eine general is ierte Bereitschaft , i n h a l t l i c h noch u n 
best immte Entsche idungen i n n e r h a l b gewisser Toleranzgrenzen h i n z u 
n e h m e n " 3 6 besteht ; sie „verkleinern u n d entschärfen das M o m e n t der 
Überraschung, das m i t der Entscheidung verbunden i s t " 3 7 u n d w i r k e n 
dami t a m Rande auch i n t e r n a l i s i e r e n d . I n i h r e r A l l g e m e i n h e i t vermögen j 
sie jedoch n i c h t k o n k r e t e , als erhebl ich empfundene p r o d u k t i o n s - oder' 
nutzenbeeinträchtigende Entscheidungsfolgen zu l e g i t i m i e r e n . Solche^ 
Entscheidungskonsequenzen, denen die Betro f f enen t ro t z g lobal e r t e i l 
t e r (symbolischer) Unterstützung ausgeliefert s ind, lassen sich auch als 
Enttäuschungen i n t e r p r e t i e r e n , d. h . als W a h r n e h m u n g einer „Täuschung 
über die w i r k l i c h e Komplexität der W e l t , insbesondere über das w i r k 
l iche H a n d l u n g s p o t e n t i a l der Menschen" 3 8 . Der Regulierung solcher Ent
täuschungserlebnisse und ihrer eventuell dys funktionalen Folgen dient 
dann ζ. B. die staatliche Umweltschutzpolitik bzw. die umweltorientierte 
Erfolgsanalyse auf Unternehmungsebene. 

Für eine theoret isch exakte A b g r e n z u n g u n d Operat iona l i s ierung des 
Begr i f f s außermarktlich v e r m i t t e l t e r externer Entscheidungsfolgen hat 
die Diskuss ion der D e f i n i t i o n von „Nichtbeteiligung" der Betro f f enen 
eine Reihe v o n p r i n z i p i e l l e n Fragen aufgewor fen . Die fließenden G r e n 
zen zwischen B e t e i l i g u n g u n d Ni chtbe te i l i gung erschweren natürlich das 
A u f f i n d e n v o n operat i ona len Grundsätzen für die Ausgesta l tung der e r 
w e i t e r t e n Er f o lgsbe t rachtung . A l s Richtschnur ließe sich anführen, daß 
i m m e r dann , w e n n die v o n Nebenfolgen Betro f fenen nicht an dem v e r 
ursachenden Entscheidungsprozeß (ζ. B . Investit ionsentscheidung) u n 
m i t t e l b a r t e i l g e n o m m e n u n d der Entscheidung dabei n icht ausdrücklich 
zuges t immt haben, außermarktliche externe Ef fekte vor l iegen. I m Fal le 
von i n d i r e k t e r B e t e i l i g u n g ist j ewei l s die Qualität der Repräsentanz 
zu b e u r t e i l e n , bevor d ie Externalität einer Entscheidungsfolge b e s t i m m t 
w e r d e n k a n n . 

23. Die Frage der Relevanz 

231. Grundlegende Probleme 

Neben den z u v o r d i s k u t i e r t e n Fragen der B e s t i m m u n g v o n externen 
E f f e k t e n s te l l t sich zusätzlich das P r o b l e m i h r e r B e u r t e i l u n g i m H i n -

3 8 L u h m a n n (1969), S . 28. 
3 7 E b e n d a , S. 232. 
3 8 E b e n d a , S . 233 f. 
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bl ick auf die N o t w e n d i g k e i t , sie i n die Erfolgsanalyse einzubeziehen. 
Die zunächst e inleuchtend erscheinende F o r d e r u n g , alle i r g e n d w i e be 
s t i m m b a r e n externen E f f ek te zu berücksichtigen, erscheint n i cht einlös-

; bar. Da sich der B e g r i f f der ex ternen Ef fekte auf al le außermarktlichen, 
bei Unbete i l i g t en anfa l lenden Entscheidungskonsequenzen bezieht, ist 
seine Extens ion überaus groß. A l l e n u r denkbaren , von D r i t t e n w a h r 
genommenen u n d n icht m a r k t l i c h oder a n d e r w e i t i g sankt i on ie rbaren 
entscheidungsbedingten P r o d u k t i o n s - u n d Nutzenbeeinf lussungen f a l l e n 
u n t e r diesen B e g r i f f . D ie Beeinträchtigung des ästhetischen Empfindens 
eines Passanten durch eine F a b r i k m a u e r , die unentge l t l i che N u t z u n g 
einer ger ingen Grundwassermenge, die Erzeugung v o n Gesundheitsbe
lastungen durch U m w e l t v e r s c h m u t z u n g oder die Auslösung v o n A r b e i t s 
unfällen durch unsichere Fabr ikat ionsanlagen erzeugen al le i n sehr u n 
terschiedlichem Ausmaß d i r e k t e Veränderungen der N u t z e n - oder P r o 
d u k t i o n s f u n k t i o n e n anderer Wirtschaftssubjekte u n d erfüllen d a m i t j e 
wei ls die M e r k m a l e des Begr i f f s . Ganz of fensichtl ich wäre es jedoch n i cht 
s innvo l l , sie al le i n die Er fo lgsbetrachtung einzubeziehen. 

Wegen dieser Begri f fsdehnung, durch die pr inz ipie l l alle möglichen (psychi 
schen, physischen, sozialen oder technischen) Entscheidungsinterdependenzen, 
die nicht i n n e r h a l b des gegebenen O r d n u n g s r a h m e n s geregelt s ind , in die neo 
klassische Gleichgewichtsanalyse einbezogen w e r d e n können, w i r d m a n c h m a l 
K r i t i k a n dem K o n z e p t der e x t e r n e n Ef fekte geübt. K a p p spricht wegen der 
r e i n formalen, ohne empirische Korrespondenzregeln versehenen E i g e n s c h a f 
ten des Begrif fs v o n „ ,empty box* character " , „cover-all concept" u n d „terms 
. . . w i t h no e m p i r i c a l c o n t e n t " 3 9 . Diese grundsätzlich auf jede F o r m a l t h e o r i e 
zutreffende K r i t i k erscheint insofern verständlich, w e i l die T h e o r i e ke ine i n 
halt l ichen K r i t e r i e n zur B e s t i m m u n g der re levanten externen E f f e k t e anzuge 
ben v e r m a g u n d d a r i n auch nicht i h r e Aufgabe sieht. D i e T h e o r i e der e x t e r n e n 
Effekte liefert lediglich den formalen R a h m e n zur__sysjematis_chen A b b i l d u n g 
und z u m prinzipie l len Verständnis der W i r k u n g s w e i s e außermarktlicher I n t e r -
dependenzen. D i e empirische Interpretat ion des formalen Schemas überläßt 
sie den Wertungen u n d Z w e c k e n des jewei l igen A n w e n d e r s 4 0 . 

Eine derar t ige Ausgangss i tuat ion verursacht Schwier igke i ten für die 
\ Gestal tung der e r w e i t e r t e n Erfolgsanalyse : A l l e externen E f f e k t e lassen 

sich z u m einen n icht def inieren, da e in inhalt l i ches A b g r e n z u n g s k r i t e -
' r i u m feh l t , z u m anderen wäre e in solches Vorgehen a u f g r u n d der zu e r 

war tenden großen Menge v o n Entscheidungsinterdependenzen auch u n 
p r a k t i k a b e l . Außerdem w a n d e l t sich die Menge a l ler ex ternen Ef fekte : 

l ständig i n Abhängigkeit v o m technischen For t s chr i t t , v o n den sozialen 
Verhaltensweisen u n d v o m ökonomischen Aktivitätsniveau 4 1 . E ine p r o -

3 9 V g l . K a p p (1972), S . 97, 98, ähnlich auch K a p p (1969), besonders S . 345 ff. 
j 4 0 V g l . auch insbesondere T h i e m e y e r (1968), S . 196 ff., der die Abhängigkeit 
'der E x t e n s i o n des Kostenbegriffs von gesellschaftlichen Wertvorste l lungen 
betont. 

4 1 A u s den genannten Gründen ist auch nicht, wie Heigl meint (vgl. oben A b 
schnitt 12.), zu e r w a r t e n , daß mit zunehmender rechtlicher N o r m i e r u n g das 
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blembezogene A u s w a h l muß deshalb auf W e r t u n g e n fußen, die p r i n z i 
p i e l l angre i fbar s ind u n d i n t e r s u b j e k t i v unterschiedl ich i n t e r p r e t i e r t 
w e r d e n . N i m m t m a n dabei einen gesamtgesellschaftlichen S t a n d p u n k t 
e in , so dürften diese W e r t u n g e n anders ausfal len als be i e inem u n t e r -
nehmungsbezogenen S t a n d p u n k t . 

Ausgehend v o n früher angestel lten Überlegungen 4 2 w e r d e n i m folgenden 
einige A n h a l t s p u n k t e zu einer unternehmungspolitisch (nicht primär 
gesellschaftspolitisch) o r i e n t i e r t e n A u s w a h l v o n re levanten aus der M e n 
ge a l ler ex ternen E f f ek te d i s k u t i e r t (wobei sich die Perspekt iven natür
l i c h überschneiden): Die freiwilligen Komponenten einer umweltorien
tierten Erfolgsanalyse sollten demnach dazu dienen, die Probleme, die 
durch Rückwirkungen von externen Effekten möglicherweise auf die 
Unternehmung zukommen, frühzeitig zu erkennen, um sie gegebenen
falls zu antizipieren oder um vorbereitet darauf zu reagieren. Externe^ 
Ef f ekte , die solche unternehmungsbezogenen Konsequenzen nicht v e r 
m u t e n lassen, können i n anderen Zusammenhängen g le i chwohl sehr be
deutsam sein; sie mögen auch durch staatl ichen Z w a n g i n t e r n a l i s i e r t 
w e r d e n ; aber i h r A u f t r e t e n beeinflußt v e r m u t l i c h U n t e r n e h m u n g s p o l i 
t i k u n d U n t e r n e h m u n g s e r f o l g i n k e i n e m bemerkenswerten Ausmaß. 

Eine solche unternehmungszentr i e r te A u s w a h l v e r m a g v i e l l e i ch t , 
wohlfahrtsökonomisch oder idealtheoretisch n icht zu befr ied igen. So- ] 
lange jedoch den U n t e r n e h m u n g e n k e i n vollständiger, verb ind l i cher u n d j 
dauerhaf ter K a t a l o g m i t operat ional is ier ten A u s w a h l k r i t e r i e n vor l i eg t , j 
läßt sich be i Z u g r u n d e l e g u n g der realist isch erscheinenden „sozialen j 
M o t i v a t i o n " der Unternehmungsführung 4 3 ke ine andere Ver fahrensweise ] 
d i skut i e ren . A l l e r d i n g s sol l die unternehmungspol i t i sche Betrachtungs 
weise des Prob lems i m Sinne des K r i t e r i u m s „umfassende Bedar f so r i en 
t i e r u n g " w e i t angelegt sein. Es hande l t sich dabei — kostentheoretisch 
gesprochen — u m eine Prüfung der Frage, ob die durch außermarkt-
liche externe Entscheidungsfolgen beeinträchtigten W e r t e „Güter" i m 
Sinne des wertmäßigen Kostenbegr i f f s darste l len , deren Verzehr auch 
für die U n t e r n e h m u n g e in P r o b l e m bedeuten k a n n 4 4 . 

P r o b l e m der Umweltrechnungs legung zu einer vernachlässigungsfähig k le inen 
Dimension z u s a m m e n s c h r u m p f e n w i r d . 

4 2 V g l . K a p . I . 32., 33. 
4 3 V g l . K a p . I . 23. 
4 4 V g l . H e i n e n / P i c o t (1974), S . 356 ff., w o das P r o b l e m aus d e m B l i c k w i n k e l 

der Theor ie des betriebswirtschaft l ichen Kostenbegrif fs erörtert w i r d . I m fo l 
genden steht die organisationstheoretisch-sozialwissenschaftl iche B e t r a c h 
tungsweise dieser F r a g e i m V o r d e r g r u n d . D i e D a r s t e l l u n g versucht dabei die 
grundlegenden Zusammenhänge u n d Probleme sichtbar zu machen. D i e sich 
d a r a n anschließenden bzw. sich damit überschneidenden F r a g e n der k o n k r e t e n 
Messung u n d B e w e r t u n g v o n re levanten E f f e k t e n w e r d e n i n Abschnitt 3. 
behandelt . 
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A l s unternehmungspo l i t i s ch re levant müssen solche außermarktlichen 
externen Folgen der Unternehmungstätigkeit gelten, deren verha l tens 
bezogene, ökonomische oder politische F o l g e w i r k u n g e n i m U m f e l d der 
U n t e r n e h m u n g die Z ie lerre i chung der U n t e r n e h m u n g , die Stabilität des 
polit ischen Systems 4 5 der U n t e r n e h m u n g oder die Existenz der O r g a n i 
sation „Unternehmung" insgesamt erhebl ich beeinträchtigen können. 
Dies zeigt sich dadurch, daß die externen Konsequenzen bei den B e t r o f f e 
nen zu Verhaltensweisen führen, durch die sich das Unterstützungspo
t e n t i a l des pol it ischen Systems der U n t e r n e h m u n g v e r r i n g e r t oder die 
hohe Forderungen an das System nach sich ziehen. Häufig dürfte sich die 
unternehmungspol i t ische Relevanz erst auf dem U m w e g der staatspol i 
tischen Relevanz der E f f ekte zeigen, über die dann auf die U n t e r n e h 
m u n g e i n g e w i r k t w i r d . Demnach s ind i n die Relevanzüberlegungen auch 
die möglichen A r t e n u n d der U m f a n g des staatl ichen Tätigwerdens m i t 
einzubeziehen. Z u m Z e i t p u n k t der Unternehmungsentscheidung selbst 
w i r d versucht, die möglichen externen Ef fekte zu prognostiz ieren u n d 
auf i h r e Relevanz zu untersuchen 4 0 . Für Zwecke der ex post -Erfo lgs -
b e u r t e i l u n g s te l l t sich das P r o b l e m i n anderer Weise: Es ist zu überprü
fen, ob alle bekanntgewordenen Effekte relevant und ob alle relevanten 
Effekte bekannt geworden sind. 

232. Relevanzbedingungen 

K a n n m a n davon ausgehen, daß durch eine entsprechende Ausgestal 
t u n g u n d A n w e n d u n g der externen u n d i n t e r n e n I n f o r m a t i o n s g e w i n -
n u n g s i n s t r u m e n t e 4 7 die außermarktlichen Ef fekte insgesamt bekannt 
geworden s ind, so s te l l t sich noch a l l e in die Frage nach der Relevanzbe-

' u r t e i l u n g : V o n welchen Bedingungen hängt es ab, ob aufgetretene ex
terne Ef fekte u n t e r n e h m u n g s - u n d erfolgspol it isch gegenwärtig bereits 
re levant s ind bzw. i n Z u k u n f t re levant werden? 

Der politische Gesetzgeber beantwor te t diese Frage u n t e r H i n w e i s auf 
die kostenmäßigen Konsequenzen eines Ef fekts für die Gesellschaft, d. h. 
durch monetäre B e w e r t u n g der durch die E f fekte b e w i r k t e n Verände
rungen : Für i h n „ist für die A n w e n d u n g des Verursacherpr inz ips n u r 
diejenige ökologische Veränderung re levant , die zu ex ternen Kosten 

4 5 Vg l . insbesondere W. K i r s c h (1971), S . 121 ff. 
4 e V g l . die Überlegungen bei Picot (1975 a), S . 3 ff. 
4 7 Für die unternehmungsexterne Suche nach außermarktlichen E n t s c h e i 

dungsfolgen stehen beispielsweise die Instrumente der M a r k t - u n d Meinungs
forschung, die offiziellen Stat is t iken der Umweltbehörden sowie unterneh-
mungsbezogene ökologische Untersuchungen, für die unternehmungsinterne 
Informationssuche die Beauftragten für Arbeitss icherheit und Immiss ions 
schutz, der Betr iebsrat , die Betriebsstat ist ik sowie innerbetriebliche Meinungs
befragungen z u r Verfügung. V g l . auch die konzeptionellen Vorschläge in 
K a p i t e l I V . 
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führt oder führen k a n n " 4 8 . Nach welchen Gesichtspunkten eine solche 
Re levanzbeurte i lung vorgenommen w i r d , ist n icht näher erläutert. Es ist 
jedoch anzunehmen, daß der e r w a r t e t e D r u c k der Betro f f enen i n R i c h 
t u n g auf eine staatliche und/oder verursacherbezogene Regul i e rung der 
entstandenen Nachtei le dabei e in w i ch t iger A n h a l t s p u n k t ist. A u f die E r 
w a r t u n g e n der sozialen U m w e l t w i r d auch die Unternehmungsführung 
i h r e Re levanzbeurte i lung abstellen. L inowes beschreibt dies t re f f end , 
w e n n auch w e n i g operat iona l ; für i h n s ind solche Ef f ekte zu berücksich
t i gen , „which have been b r o u g h t to the a t tent i on of management — items 
t h a t w o u l d i m p r o v e the w e l f a r e of people, safety of the product and/or 
condit ions of the e n v i r o n m e n t and t h a t a reasonably prudent , modern , 
social ly conscious management w o u l d be expected to under take — b u t 
w h i c h th i s management chooses to i g n o r e " 4 9 . Für eine systematische E r 
folgsanalyse müßte jedoch versucht werden , diese globalen Relevanzbe
g r i f f e w e i t e r zu v e r f e i n e r n . 

Zunächst beeinflussen die aktuellen Bedürfnisse, auf die die v e r u r 
sachte externe Entscheidungskonsequenz gegenwärtig oder i n Z u k u n f t 
bei den Betro f f enen t r i f f t , das Ausmaß der D e n k - u n d Hand lungsre l e 
vanz des Ef fekts . Je stärker eine außermarktliche Entscheidungsfolge 
aktue l l e Bedürfnisse u n d zentrale E inste l lungen berührt (fördert bzw. 
beeinträchtigt), desto eher s ind v o n den Betro f fenen V e r h a l t e n s r e a k t i o 
nen zu e r w a r t e n 5 0 . „Wird der Betro f fene . . . von den externen Nachte i - ' 
len i n so e inem Ausmaß geschädigt, daß er wünscht, auf den Verursacher ' 
i n R i c h t u n g einer Einschränkung seiner Aktivitäten e i n z u w i r k e n , so h a n 
de l t es sich u m relevante externe Nachteile , l iegen die A u s w i r k u n g e n 
u n t e r diesem Schwel lenwert , so hande l t es sich u m i r re l evante externe 
Nachte i l e 5 1 . " Die empfundene Beeinträchtigung übersteigt also i m Fal le 
re levanter E f f ek te die e r w a r t e t e n Kosten für die Anst rengungen zur 
V e r m i n d e r u n g der Beeinträchtigung. Die Trennungs l in i e zwischen Re
levanz u n d I r re l evanz ist dabei fließend u n d w a n d e l t sich i m Zeitablauf . / -
Z u betonen ist, daß es dabei auf die wahrgenommene Bedürfnisbeein
trächtigung a n k o m m t , n icht auf eine naturwissenschaftlich-ökologisch 
o b j e k t i v i e r b a r e Veränderung. E inste l lungen u n d aktue l l e M o t i v a t i o n 
sind w a n d e l b a r u n d je nach E r f a h r u n g , In format ionss tand , i n d i v i d u e l l e r 
S e l b s t w a h r n e h m u n g u n d S i tuat i onsmerkmalen unterschiedl ich ausge
prägt. 

Es k a n n durchaus sein, daß sich die Öffentlichkeit a u f g r u n d früherer 
E r f a h r u n g e n über sichtbare Emissionen (ζ. B. r e l a t i v harmlose d u n k l e 

4 8 D a s V e r u r s a c h e r p r i n z i p (1973), S. 6. 
4 9 L i n o w e s (1973), S . 38. 
5 0 V g l . z u r Rol le u n d Wandelbarkei t von Einste l lungen in der Umweltpol i t ik 

sowie z u den Problemen i h r e r Interpretat ion und E r f a s s u n g besonders White 
(1966), L o w e n t h a l (1966), K a t e s (1970); ferner C a m p b e l l (1972). 

5 1 K n a p p e (1974), S . 20. 
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Rauchwolken) m e h r erregt , die jedoch wen iger gesundheitsgefährdend 
s ind als ζ. B . unsichtbare Gasemissionen. Die Wahrsche in l i chke i t , daß d ie 
I n f o r m a t i o n über die tatsächlich schädliche Emiss ion bekannt w i r d u n d 
ebenfalls Reakt ionen h e r v o r r u f t , ist a l lerd ings groß. Wegen des E i n 
flusses der j e w e i l i g e n sozio-ökonomischen S i t u a t i o n ist es auch schwierig;, 
die Relevanz eines aufgetretenen externen Ef f ekts vorauszubest immen. 
Das sub jekt ive Bedürfnis nach einer sauberen U m w e l t i s t beispielsweise 
für M i t g l i e d e r einkommensschwacher oder schlecht i n f o r m i e r t e r Schich
ten sowie i n Ze i ten wir t s cha f t l i cher Depression wen iger d r i n g l i c h . Für 
m a t e r i e l l besser gestellte oder w o h l i n f o r m i e r t e Bürger sowie i n w i r t 
schaftlichen Blütezeiten g e w i n n t es dagegen an Bedeutung . E x t e r n e E f 
fekte , die die P r o d u k t i o n s g r u n d l a g e n der I n d u s t r i e wesent l i ch zu b e e i n 
trächtigen drohen (ζ. B . produkt ionsre levante Verschlechterung der W a s 
serversorgung durch räumliche K o n z e n t r a t i o n der Inves t i t i onen) , t r e f f e n 
gesamtwirtschaft l i che Bedürfnisse fundamenta ler u n d lösen eher p o l i t i 
sche Verha l tensreakt ionen aus als ζ. B . die ästhetische Veränderung der 
Landschaft durch eine Fabr ikan lage . S i n d aber z u m Z e i t p u n k t des W i r k 
samwerdens ζ. B . des zuletzt genannten Ef fekts k a u m andere, d r i n g e n d e r 
erscheinende öffentliche Prob leme zu bewältigen, so k a n n auch die Frage 
der Ästhetik eines Industr iebaus zu e inem re levanten , d. h . U n t e r n e h 
m u n g u n d öffentliche I n s t i t u t i o n e n beschäftigenden P r o b l e m w e r d e n . 

W e i t e r h i n lassen sich Interdepenzen zwischen der m a r k t l i c h e n B e f r i e 
d igung v o n Bedürfnissen u n d der wahrgenommenen Relevanz v o n e x t e r 
nen E f f e k t e n der zugehörigen Marktprozesse aufzeigen: Ers t ζ. B . d u r c h 
die intensive m a r k t l i c h e B e f r i e d i g u n g des Bedürfnisses nach I n d i v i d u a l -
t ranspor t verstärkt sich die öffentliche Auseinandersetzung m i t den n e 
gat iven Nebenef fekten der N u t z u n g v o n A u t o m o b i l e n , w e i l erst danach 
höhere Bedürfnisschichten e r k a n n t u n d re levant w e r d e n können. I n d i e 
sem Zusammenhang müssen auch die Möglichkeiten der Beeinf lussung 
re levanter E ins te l lungen durch öffentliche oder p r i v a t e i n f o r m a t i o n s 
politische I n s t r u m e n t e erwähnt werden . 

Außerdem haben die zeitliche Reichweite der außermarktlichen K o n 
sequenzen u n d die e r w a r t e t e zeitliche Verteilung des A u f t r e t e n s der p o 
t e n t i e l l betro f fenen Bedürfnisse Einfluß auf die Relevanz 5 2 . I s t d ie W i r 
kungsdauer des ex ternen Ef fekts n u r sehr k u r z u n d p u n k t u e l l , so i s t eine 
schnelle V e r h a l t e n s r e a k t i o n w e n i g wahrscheinl ich . W e r d e n für d ie W i r 
kungsdauer des Ef fekts (ζ. B . Ze i t z u m ökologischen A b b a u gesundheits -
beeinträchtigender Schadstoffemissionen oder Produktbestandte i l e ) eine 

5 2 Probleme des zeitlichen Horizonts der Betroffenen u n d des zeit l ichen 
Auftretens der Ef fekte haben al lerdings i n der P l a n u n g weitaus größeres G e 
wicht, w e i l dort die F r a g e der Prognose u n d ex a n t e - I n t e r n a l i s i e r u n g v o n 
eventuel l erst in späteren Generat ionen anfal lenden E f f e k t e n zur Debatte steht, 
während hier die tatsächlich aufgetretenen externen Ef fekte z u beurtei len 
sind, die aus zurückliegenden Entscheidungen der U n t e r n e h m u n g s t a m m e n . 
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V e r b r e i t u n g der re levanten I n f o r m a t i o n e n u n d eine Verstärkung des 
Umweltbewußtseins prognost iz iert , so ist seine Relevanz höher e i n z u 
s tu fen . 

Problematisch-für die G e w i n n u n g v o n Prognoseaussagen über die 
künftige Relevanz ist die D e f i n i t i o n des Ausgangs- oder N o r m a l z u s t a n 
des bzw. — i n der Sprache der Entscheidungslogik — des „relativen/ 
N u l l p u n k t s " , der bei der Bemessung eines ex ternen Ef fekts z u g r u n d i 
gelegt w i r d . Die Betro f f enen durch lau fen Lernprozesse, welche zu einer 
Gewöhnung, v e r b u n d e n m i t einer Senkung ihres Anspruchsniveaus, oder 
zu e iner I n t e n s i v i e r u n g der w a h r g e n o m m e n e n („faktisch u n v e r m i n d e r 
t en" ) Beeinträchtigung, v e r b u n d e n m i t einer Erhöhung der Ansprüche, 
führen. Außermarktliche Beeinträchtigungen, die heute k a u m reg i s t r i e r t 
w e r d e n , können morgen erhebliche Prob leme a u f w e r f e n (ζ. B . Bese i t i 
g u n g v o n Baumbeständen i m Innenstadtbere ich durch p r i v a t e oder öf
f ent l i che Bauherren) , u n d solche, die heute v i e l Ärger verursachen, könn
t e n sich morgen als prakt i s ch gegenstandslos erweisen, w e i l die d a m i t 
v e r b u n d e n e n Schädigungen n icht e in t re ten bzw. als erträglich gelten 
(ζ. B . Erwärmung eines Flußlaufs u m 2° Celsius durch Kühlwasser). Die 
Frage ist , welche Bezugsbasis der u r t e i l e n d e n betro f fenen I n d i v i d u e n als! 
„normal " zu betrachten ist . Da sich die Wertsysteme der Menschen, so
w e i t sie ζ. B . die D e f i n i t i o n u n d B e w e r t u n g der N a t u r , der Gesundheit 
u n d der Rol le der eigenen Interessen i m Verhältnis zu i rgendwelchen 
Gemeinschaftsinteressen angehen, w a n d e l n , „können . . . negative Fo lge 
erscheinungen . . . n icht absolut u n d auch n icht abs t rakt gesehen u n d be
u r t e i l t werden , sondern n u r i n Bez iehung m i t dem j e w e i l i g e n Anspruchs 
n i v e a u der B e t r o f f e n e n " 5 3 . Dies g i l t für primär psychisch bedingte E f 
f e k t e (ζ. B . „Normalfreude" an einer Landschaft) ebenso w i e für primär 
naturwissenschaf t l i ch bedingte Nebeneffekte (ζ. B. „Normalzustand" des 
Wassers) 5 4 . 

Für die Relevanz v o n externen E f f e k t e n ist w e i t e r h i n v o n Bedeutung , 
i n w e l c h e m Maße die Betro f f enen i n der Lage s ind, sich i m U m f e l d der 
U n t e r n e h m u n g bzw. der staatl ichen W i l l e n s b i l d u n g Gehör zu verschaf
f en . Dies ist l e tz t l i ch eine Frage der Macht, d. h . der Einwirkungsmög
lichkeit eines I n d i v i d u u m s oder einer G r u p p e auf das spätere V e r h a l t e n 
der U n t e r n e h m u n g . Organis ier ten u n d i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Interessen
g r u p p e n w i r d es eher gel ingen, sich zu a r t i k u l i e r e n u n d durchzusetzen, 
als den n i cht organis ierten vers t reuten Interessen v o n I n d i v i d u e n u n d 
i n f o r m e l l e n Gruppen . Organis ierte Interessenvertretungen zeichnen sich 

5 3 Heinemann(1974), S . 97, ähnlich C a m p b e l l (1972); vgl . auch K a p . I V 212. 
5 4 V g l . auch L i t t m a n n (1974), S . 2 3 1 : „Eine ,Nul l -Marke* auf der S k a l a der 

Gewässerverschmutzung, die den natürlichen Z u s t a n d eines bestimmten 
F l u s s e s ohne Auftreten externer Ef fekte kennzeichnen soll, k a n n i . d. R. nicht 
g e n a u ermittelt w e r d e n ; sie stellt eine F i k t i o n dar, die bestenfalls durch grobe 
Schätzung der Eigenschaften unbelasteter naürlicher Gewässer festzulegen i s t . " 
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außerdem a u f g r u n d i h r e r besseren I n f o r m a t i o n s g r u n d l a g e n d u r c h eine 
größere Z u k u n f t s o r i e n t i e r u n g aus 5 5 . Dies g i l t gleichermaßen für die 
Rückwirkungen externer Entscheidungsfolgen auf d ie U n t e r n e h m u n g 
w i e auf staatliche Instanzen. Demnach wäre zu f ragen , ob a k t u e l l e B e 
dürfnisse, die durch externe E f f ek te betro f fen w e r d e n , über eine w i r k 
same organisatorische Repräsentanz 5 6 i n der Öffentlichkeit verfügen. 

Die Relevanzeinstufung externer Ef fekte ist also zusammenfassend 
sowohl aus der Sicht der Verursacher u n d P o l i t i k e r als auch besonders 
aus der Perspekt ive der Bet ro f f enen werturteilsabhängig sowie v o n 
nicht zu unterschätzender D y n a m i k . Beide Aspekte können v o n der „re i 
n e n " Theorie n icht e r k a n n t werden , sondern lassen sich erst d u r c h eine 
sozialwissenschaftlich-realtheoretische Betrachtungsweise erschließen. 
Das F a k t u m der D y n a m i k bei der Einschätzung außermarktlicher B e 
ziehungen macht i h r e systematische Einbeziehung i n u n t e r n e h m u n g s p o 
lit ische Entscheidungen zu e inem Prob lem besonderer A r t . T r o t z der 
U n b e s t i m m t h e i t u n d A l l g e m e i n h e i t der angeführten R e l e v a n z k r i t e r i e n 
ist eine derart ige , v o m Er fo lgss tandpunkt einer U n t e r n e h m u n g ausge
hende Bedeutungsanalyse einer vordergründigen E inbez i ehung a l l e r 
tagespolitisch interessant erscheinenden Themen — e in i n der Soz ia l 
bi lanzdiskussion häufiger anzutref fender S t a n d p u n k t — vorzuz iehen . 
Sie er laubt eine Eingrenzung der verursachten außermarktlichen Ent-
scheidungsinterdependenzen auf diejenigen Fälle, die kurz- oder mittel
fristig erfolgswirksam sein können51. 

233. Relevanzhypothesen und Zurechenbarkeit 

I n welchem Ausmaß ein auftretendes außermarktliches Ere ign i s t a t 
sächlich unternehmungspo l i t i s ch re levant w i r d , läßt sich n u r m i t U n 
sicherheit best immen; das Wissen über das gegenwärtige oder künftige 
E i n t r e t e n der notwendigen Bedingungen (aktuel le M o t i v a t i o n , zeit l iche 
V e r t e i l u n g , Macht) ist stets ungenau, u n d die Be t ro f f enen reag ieren i n 
v ie len Fällen erst m i t schwer prognost iz ierbarer ze i t l i cher Verzögerung. 
Die Entscheidung über die E i n s t u f u n g eines ex ternen Ef f ekts als u n t e r 
nehmungspol i t isch re levant oder i r r e l e v a n t muß also auf unsicheren, 
häufig w e n i g spezifischen Hypothesen aufbauen. Für jeden E f f e k t s i n d 
V e r m u t u n g e n über die Wirkungswe ise bei den verschiedenen G r u p p e n 
von möglicherweise Betro f fenen u n d über deren R e a k t i o n s f o r m e n z u 
b i lden . Je nach B e u r t e i l u n g dieser Hypothesen b e s t i m m t sich der Infor-

5 5 V g l . ζ. B . Scharpf (1971), S. 8 f. 
5 6 Vg l . einige Bedingungen dafür oben in Abschnitt 222. 
5 7 D i e ökonomische B e w e r t u n g dieser E r f o l g s w i r k s a m k e i t müßte eigentl ich 

s imultan erfolgen; sie w i r d jedoch der Übersichtlichkeit ha lber in A b s c h n i t t 3. 
diskutiert . 
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mationsgrad58 der U n t e r n e h m u n g über die Relevanz der v o n i h r v e r 
ursachten e x t e r n e n E f f e k t e . 

D e r In format ionsgrad bemißt sich nach der (mit Hi l fe von W a h r s c h e i n l i c h 
k e i t e n gemessenen) Plausibilität der Hypothesen bei gegebenen Informat ions 
tatsachen. Volle Information darüber, daß ein externer E f f e k t u n t e r n e h m u n g s 
politisch r e l e v a n t ist , so l l bestehen, w e n n n u r die Hypothese über das Eintre
ten der Relevanzbedingungen p lausibel ist. Starke Information über die R e l e 
v a n z liegt vor , w e n n die Hypothesen über den E i n t r i t t der R e l e v a n z b e d i n g u n 
gen w a h r s c h e i n l i c h e r s i n d als die über das Nichteintreten. Schwache Informa
tion zeichnet sich d u r c h eine ähnliche Plausibilität der verschiedenen H y p o t h e 
s e n aus. Starke Information über die I r r e l e v a n z besteht bei einem U b e r w i e g e n 
p l a u s i b l e r H y p o t h e s e n z u m Nichteintritt der Relevanzbedingungen gegenüber 
d e n R e l e v a n z - H y p o t h e s e n . B e i voller Information über die I r r e l e v a n z ist 
schließlich n u r die Hypothese des Nichteintritts der Relevanzbedingungen p l a u 
s ibel . 

K o m b i n i e r t m a n die verschiedenen In format ionsgrade über die Rele 
vanz v o n e x t e r n e n E f f e k t e n m i t den w e i t e r oben beschriebenen T y p e n 
der unternehmungsindividuellen Zurechenbarkeit ex terner Ef fekte , so 
entsteht das i n A b b i l d u n g 23 wiedergegebene Tableau. D a r i n w i r d als 
zusätzliche D e t e r m i n a n t e der unternehmungsbezogenen Relevanz ex 
t e r n e r Entscheidungsfo lgen der G r a d der E i n d e u t i g k e i t , m i t der sie e inem 
Verursacher zugerechnet w e r d e n können, hinzugezogen. Es erscheint 
p laus ibe l , daß außermarktliche Konsequenzen, die i n der Öffentlichkeit 
die Bere i tschaft zu Verha l tensreakt i onen erzeugen, u m so eher auf eine 
U n t e r n e h m u n g zurückwirken, je einfacher sie i h r zugerechnet w e r d e n 
können. B e i n i cht e x a k t zurechenbaren E f f e k t e n (Fa l l der ra t i ona len I n 
d e t e r m i n i e r t h e i t ) w e r d e n die U n t e r n e h m u n g e n dagegen v o n der Öffent
l i c h k e i t möglicherweise i n eine A r t K o l l e k t i v s c h u l d genommen. Daraus 
können sich z w a r auch unternehmungsbezogene Reakt ionen (z. B . von) ^ [, 
seiten des Gesetzgebers) ergeben; doch s ind diese m i t größerer zeitlicher! -. 
Verzögerung zu e r w a r t e n als i m Fa l le sicherer Zurechenbarkei t , der u n - j 
m i t t e l b a r z u e inem r e a k t i v e n , ökonomisch re levanten V e r h a l t e n der be-j 
t r o f f e n e n G r u p p e (ζ. B . A b w a n d e r u n g oder Widerspruch v o n K u n d e n , 
L i e f e r a n t e n , Belegschaft 5 9 ) führen k a n n . 

A u s A b b i l d u n g 23 w i r d e i n m a l m e h r die Schwier igke i t deut l i ch , aus 
der Menge a l ler möglichen externen Entscheidungsfolgen die jenigen m i t 
H i l f e v o n nachprüfbaren K r i t e r i e n auszugliedern, die w i c h t i g erscheinen. 
Z u der Z u r e c h n u n g s p r o b l e m a t i k u n d der stets unsicheren H y p o t h e s e n b i l 
dung über die Relevanz für den Unternehmungser f o l g t r i t t n u n noch die 
Risiko einst ellung des unternehmerischen Entscheidungsträgers. B e i h o 
her Ris ikobere i tschaf t w i r d die Menge der als u n t e r n e h m u n g s - u n d e r 
fo lgspol i t isch r e l e v a n t geltenden Ef fekte r e l a t i v ger ing sein (ζ. B . schräg 

5 8 V g l . z u dem B e g r i f f u n d seiner V e r w e n d u n g i m folgenden Gäfgen (1974), 
S. 131 ff. 

5 9 V g l . H i r s c h m a n n (1970). 

11 P i c o t 



Informationsgrad 
Z u - über die R e l e -
r e e h - vanz exter -
nungsfä- ncr F o l -
higkeit der gen 
externen Effekte 
auf die Unternehmung 

1. volle I n 
formation 

starke I n 
formation 

3. s c h w a c h e I n 
formation 

4. s tarke I n 
formation 

5. volle I n 
formation 

über den 
Eintritt der Relevanzbedingungen 

über den 
Nichteintritt d. Re levanzbedingungen 

_ R e l e v a n z b e r e i c h bei hoher Risikobereitschaft gegenüber den unternehmungsbezogenen Rückwirkungen 
_ aus externen Entscheidungsfolgen 
_ zusätzlicher R e l e v a n z b e r e i c h bei mitt lerer Ris ikobereitschaft gegenüber den u n t e r n e h m u n g s b e z o g e n e n 

Rückwirkungen aus externen Entscheidungsfolgen 

zusätzlicher R e l e v a n z b e r e i c h bei geringer Risikobereitschaft gegenüber den u n t e r n e h m u n g s b e z o g e n e n 
Rückwirkungen aus externen Entscheidungsfolgen 

Abb. 23. Möglichkeiten der Abgrenzung unternehmungsrelevanter externer Entscheidungsfolgen in Abhängigkeit von i h r e r 
Zurechenbarkeit und vom Informationsgrad über ihre Rückwirkungen 
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schraf f ier te Flächen i n A b b i l d u n g 23). Sie vergrößert sich jewei ls be i 
m i t t l e r e r (senkrecht schraffierte Fläche) u n d bei ger inger R is ikobere i t 
schaft (waagrecht schraf f ierte Fläche). 

Die vorangegangenen Ausführungen zur U n t e r n e h m u n g s p o l i t i k haben 
für die staat l iche P o l i t i k i n analoger Weise Gültigkeit. Sie unterstre ichen 
den po l i t i schen, wertge ladenen C h a r a k t e r des Problems der H a n d h a b u n g 
außermarktlicher externer Ef fekte . D ie idealtheoretische oder n a t u r w i s 
senschaftliche Ana lyse bzw. Demonst ra t i on des Nachweises v o n E n t -
scheidungsinterdependenzen ist dafür eine notwendige Voraussetzung; 
sie v e r m a g jedoch keine A u s k u n f t über die D r i n g l i c h k e i t der A u s e i n a n 
dersetzung m i t ex ternen E f f e k t e n zu geben. Hierüber entscheiden v i e l 
m e h r die stets ungenauen E r w a r t u n g e n bzw. die E r f a h r u n g e n über die 
V e r h a l t e n s w i r k s a m k e i t der ex ternen Ef f ekte i m sozio-ökonomischen 
Kräftefeld. 

A l s Ergebn is der Re levanzbeurte i lung läßt sich eine E i n w i r k u n g s 
m a t r i x denken , die über die A r t u n d die Relevanz der außermarktlichen 
Entscheidungskonsequenzen einer Betrachtungsperiode u n t e r Berück
s i cht igung der verschiedenen G r u p p e n v o n Betro f f enen A u s k u n f t g ib t . I n 
A b b i l d u n g 24 i s t das f o rmale Schema einer solchen M a t r i x wiedergege
b e n 6 0 . 

Betroffene 
e x 
terne 
E n t s e h e i -
dungsfolgen^ 

© 

© 
© 

+ = pos i t iver Effekt ./. = negativer Effekt - = Indifferenz -- relevanter 
Effekt 

A b b . 24 . E i n w i r k u n g s m a t r i x für außermarktlich vermittelte externe 
Entscheidungskonsequenzen 

6 0 V g l . P i c o t (1975 a), S . 9 f.; ähnlich L i t t m a n n (1974), S. 37. 
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3. Probleme der Erfassung von relevanten außermarktlich 
vermittelten externen Entscheidungskonsequenzen 

Die b isher igen Ausführungen bezogen sich gleichsam auf die Unter
nehmungapolitische Grundsatzanalyse der Berücksichtigung außermarkt
l icher Entscheidungskonsequenzen i n der Erfolgsanalyse. D e r folgende 
Abschn i t t w i d m e t sich den wicht igs ten Deta i lprob lemen, die be i einer 
konkret-rechnerischen Erweiterung der Erfolgsanalyse zu bewältigen 
s ind. Selbstverständlich bestehen zwischen den beiden A s p e k t e n enge 
Zusammenhänge. 

Anders als die zuvor behandelten Problemkreise , die i n der L i t e r a t u r 
über außermarktliche Entscheidungsinterdependenzen k a u m beachtet 
werden , hat die Messung u n d B e w e r t u n g der „normalen" Entscheidungs
konsequenzen, insbesondere der betr iebswirtschaft l i chen Kos ten u n d 
Le is tungen 1 , aber auch der ex ternen E f f ek te 2 , große A u f m e r k s a m k e i t 
gefunden. I m folgenden ist deshalb auf die jenigen Problemaspekte der 
Themenste l lung einzugehen, die i n der L i t e r a t u r bisher w e n i g A u f m e r k 
samkeit gefunden haben. 

I n naheliegender Analog ie zur Vorgehensweise der be t r i ebswir t s cha f t 
l ichen Kostentheor ie (bei Zugrunde legung des wertmäßigen Kostenbe
gr i f f s ) w i r d i m folgenden zunächst k u r z die Meßproblematik der M e n 
genkomponente, d. h . der außermarktlichen externen E f f e k t e i m eigent
l ichen Sinne, d i s k u t i e r t (31.). Anschließend w e r d e n Fragen der B e w e r 
t u n g der zuvor mengenmäßig e r m i t t e l t e n Ef fekte (Überführung i n sozia
le Kosten) erörtert (32.). Beide Te i lprob leme beeinflussen die Gesta l 
tungsmöglichkeiten einer e r w e i t e r t e n Erfo lgsbetrachtung. 

Ι Messung u n d B e w e r t u n g s ind n i cht so deut l i ch voneinander zu t r e n -
nen, w i e dies die folgende G l i ederung unters te l l t u n d die Theor i e nahe -

j l egt 3 , ^ ß s u b j e k t , Meßmethode, Meßprozeß sowie die V o r a u s w a h l der 
j Meßobjekte i m p l i z i e r e n häufig W e r t u n g e n , die auch den e igentl ichen 
! A k t der B e w e r t u n g mitbeeinf lussen 4 . Die T r e n n u n g er fo lgt , u m die p r a k -
< tischen Te i lprob leme der Erfassung deut l i ch zu machen. Außerdem so l -
j l e n die Möglichkeiten u n d A l t e r n a t i v e n einer monetären B e w e r t u n g 
außermarktlicher Entscheidungskonsequenzen zusammenhängend d i s 
k u t i e r t werden . 

1 V g l . insbesondere A d a m (1970), E n g e l s (1962), Gäfgen (1974), 7. K a p i t e l , 
Hasenack (1970), H e i n e n (1974 a), S . 48 ff. u n d 309 ff., K l o i d t (1964), Mattessich 
(1970), S z y p e r s k i (1962). 

2 V g l . ζ. B . B o h m / K n e e s e (1971), T e i l I I I , C o n n (1972), F r e e m a n et a l . (1973), 
Heinen /Picot (1974), S . 356 ff., Jäger (1974), S. 164 ff., K n e t s c h / D a v i s (1966), 
L i t t m a n n (1974), S . 21 ff., Re ichardt (1970 a), Siebert (1973), S. 102 ff., M a t e r i a 
l ienband (1971). 

3 V g l . K l o i d t (1964), S . 302. 
4 V g l . zu diesen P r o b l e m e n z . B . S z y p e r s k i (1962), S . 116 ff., M a r r (1974), 

S . 247 ff., Picot (1975 b), S . 219 ff. u n d 245 ff. 
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31. Meßmöglichkeiten der Mengenkomponente 

311. Überblick über mögliche Meßobjekte 

Die Untersuchung des Relevanzproblems hat die betr iebswir tschaf t l i ch 
wicht ige Frage bereits beleuchtet, ob es sich bei ex ternen Beeinträchti
gungen überhaupt u m eine Mengenkomponente i m Sinne des betr iebs 
wir t s cha f t l i chen Kostenbegri f fs hande l t (Gutscharakter , V e r z e h r s k r i t e 
r i u m , Leistungsbezogenheit) 5 . Es w u r d e n die Bed ingungen aufgezeigt, 
u n t e r denen die U n t e r n e h m u n g als „eigentlicher" Verursacher v o n B e l a 
stungen g i l t u n d u n t e r denen die Erzeugung negat iver externer Entschei 
dungsfolgen das Potent ia l an positiv-unterstützender oder i n d i f f e r e n t 
duldender E ins te l lung gegenüber der U n t e r n e h m u n g v e r m i n d e r n oder 
völlig verbrauchen k a n n . Das v o n den verschiedenen G r u p p e n i n der 
U n t e r n e h m u n g s u m w e l t zur Verfügung gestellte Unterstützungspotential 
i s t eine notwendige Voraussetzung für den erfo lgreichen Fortbestand deri 
Unternehmungsorganisat ion . Die Relevanz einer außermarktlichen ex- ' 
t ernen Entscheidungskonsequenz zeigt demnach den le istungsbedingten 
Verzehr eines knappen , d. h . n icht be l iebig verfügbaren Gutes a n 6 . „Ohne 
die Fähigkeit, die re levante Unterstützung zu sichern, k a n n k e i n p o l i t i 
sches System funktionsfähig b le iben. " Das politische System der U n t e r 
n e h m u n g muß deshalb bestrebt sein, „seine Entscheidungen auf einen 
Konsens m i t denjenigen zu gründen, v o n deren Unterstützung das S y 
stem abhängt" 7 . Da relevante au β er marktliche Entscheidungskonsequen
zen sowohl die Unter Stützungsbereitschaft als auch die Kons ens fähigkeit 
der Organisation beeinträchtigen und der notwendige Konsens mit der 
Umwelt nicht beliebig durch die Unternehmung erzwungen werden 
kann8, werden durch solche Nebeneffekte mehr oder weniger gewichtige 
leistungsbezogene Verzehrsvorgänge von knappen Gütern eingeleitet^ 
über die die Entscheidungsträger möglichst konkret zu informieren sind. 
Eine solche I n f o r m a t i o n setzt die Messung der Verzehrsarten voraus. 

„Unter Messen sol l . . . die Z u o r d n u n g v o n Zah len zu O b j e k t e n oder 
Ereignissen gemäß Regeln verstanden w e r d e n 9 . " I m vor l iegenden Z u 
sammenhang s ind als Meßobjekte die unternehmungspolitisch relevan
ten Beeinträchtigungen der Produktions- oder Nutzensituation von Un
ternehmungen, privaten und öffentlichen Haushalten anzusehen, die 
durch außermarktliche Konsequenzen der Entscheidungen einer Unter-

5 V g l . auch H e i n e n (1974 a), S . 58 ff., He inen /Picot (1974), S . 356 ff. 
6 Z u r F r a g e des Gutscharakters von Verhaltenspotentialen aus e i n z e l w i r t 

schaftlicher Sicht vgl . besonders M a r r (1974), S . 16 ff. 
7 W . K i r s c h (1973), S . 27, 28. 
8 „Konsens u n d Z w a n g s ind beides ,knappe Ressourcen* des politischen 

S y s t e m s . " L u h m a n n (1969), S . 28. 
9 S z y p e r s k i (1962), S . 56. 
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nehmung entstehen. Es is t sehr s chwier ig , dieses w e i t e F e l d möglicher B e 
einträchtigungen zu sys temat is ieren u n d die e inzelnen Schadenskatego
r i e n so zu def inieren, daß j e w e i l s Aussagen über i h r e Meßmöglichkeiten 
gemacht werden können. (Dieser A s p e k t w u r d e bei der B e h a n d l u n g der 
Best immungsprob leme [2.] ausgek lammert . ) 

A n dieser Stel le eine k o n k r e t e Sys temat i s i e rung u n d j e w e i l i g e i n h a l t 
l iche B e s t i m m u n g a l l e r Beeinträchtigungskategorien z u e n t w e r f e n , ist 
n icht möglich. Ganz abgesehen davon , daß sich ζ. B . selbst i n der k a u m 
noch überschaubaren F l u t v o n L i t e r a t u r zu P r o b l e m e n der U m w e l t b e 
las tung Ansätze zu e iner umfassenden, i m H i n b l i c k auf systematische 
Messungen u n d Entscheidungsre levanz spezif iz ierten G l i e d e r u n g n i cht fin
den (höchstens i n Ansätzen für Tei lbereiche) , überstiege e i n solches i n 
terdisziplinäres P r o b l e m auch be i w e i t e m die Möglichkeiten eines E i n z e l 
wissenschaftlers 1 0 . Außerdem hängt eine unternehmungsbezogene Ge
s ta l tung sehr s t a r k v o m j e w e i l i g e n E i n z e l f a l l ab. D i e A b b i l d u n g e n 25 
u n d 26 geben einen be i sp ie lha f ten , aber keineswegs vollständigen Über
blick über die Vielzahl möglicher Kategorien negativer, außermarktlich 
vermittelter externer Entscheidungsfolgen. Für j eden dieser E f f ek te 
wären, soweit er als r e l e v a n t angesehen w i r d , die Meßmöglichkeiten zu 
erörtern u n d Meßregeln festzulegen. 

Die Gl i ederung der A b b i l d u n g 25 1 1 zählt i n den K a t e g o r i e n 1. bis 3. 
d i r ek te , von der U n t e r n e h m u n g auf andere Wir t s cha f t s sub jekte ausge
hende außermarktliche Beeinträchtigungen auf. I n der 4. K a t e g o r i e s ind 
die wicht igsten Be las tungen der natürlichen U m w e l t g r u p p i e r t , die w i e 
d e r u m auf die S i t u a t i o n e iner oder m e h r e r e r der zuvor genannten G r u p 
pen negat iv e i n w i r k e n können. D a sich die Be las tungen der natürlichen 
U m w e l t meist v e r m i t t e l t u n d auf m e h r e r e G r u p p e n v o n W i r t s c h a f t s s u b 
j e k t e n zugleich a u s w i r k e n u n d heute eine so große B e d e u t u n g haben, 
s ind sie gleichsam als Beeinträchtigungen e iner besonderen Interessen
gruppe ausgewiesen. D a b e i muß m a n sich jedoch darüber k l a r sein, daß 
sie n icht für sich selbst, sondern stets n u r über die v o n W i r t s c h a f t s s u b 
j e k t e n wahrgenommene Beeinträchtigung zu negat iven e x t e r n e n E n t 
scheidungsfolgen u n d po l i t i s ch r e l e v a n t w e r d e n können. Die Trennschär
fe zwischen den v i e r K a t e g o r i e n u n d i n n e r h a l b derselben is t n i ch t d u r c h -

! gehend; so s ind ζ. B . i n n e r b e t r i e b l i c h e L u f t v e r u n r e i n i g u n g e n oder L ä r m 
ent fa l tungen zugleich V e r s c h m u t z u n g e n bzw . I n a n s p r u c h n a h m e n der 
natürlichen U m w e l t . 

1 0 V g l . zu den d a m i t zusammenhängenden P r o b l e m e n ζ. B . die D i s k u s s i o n 
u m das U m w e l t i n f o r m a t i o n s s y s t e m U M P L I S : D a s I n f o r m a t i o n s s y s t e m (1973), 
Günther (1973), K u n z / R i t t e l (1973), Z i m m e r m a n n (1973); ferner D e i n i n g e r 
(1974) sowie die H i n w e i s e bei L i t t m a n n (1974), S . 26 ff. 

1 1 Te i lweise in A n l e h n u n g a n L a n g h a m m e r (1974), ferner an die i m M a t e r i a 
l ienband (1971) angeführten Schädigungen. 



A b b . 25. Uberbl ick über negative außermarktlich vermittelte externe Effekte , die von einer 
U n t e r n e h m u n g ausgehen u n d als Meßobjekte auftreten können 

I . auf private Haushalte 

I I . innerbetrieblich 12. 
(Arbeitskräfte)*) 1 2 1 

I I I . physische 
Belastungen — 

— B e r u f s k r a n k h e i - — 
ten — 

— Arbeitsunfälle 
— Arbeitslärm — 
— A r b e i t s t e m p e r a -

t u r . . 122. 
— L u f t v e r u n r e i n i 

gung _ 
— B e w e g u n g s a r m u t 
— Schicht - u n d 

Nachtarbeit 
112. psychische — 

Belastungen 
— Monotonie 
— M a s c h i n e n 

abhängigkeit 
— S p e z i a l i s i e r u n g s 

folgen 
— Streß 

2. auf andere Un
ternehmungen 3· auf den Staate 4. auf die natürliche Umwelt 

außerbetrieblich 21. 

produktions
bedingt 
Lärm 
Erschütterung 22. 
V e r u n s t a l t u n g 
der Landschaf t 
U m w e l t b e l a s t u n 
gen (vgl. 4.) 

produktbedingth) 
( G e - , V e r b r a u c h ) 
G e s u n d h e i t s 
schäden 
Beeinf lussung 
durch W e r b u n g 
U m w e l t b e l a s t u n 
gen (vgl. 4.) 

Vermehrung 31. 
des Inputs durch 
Umweltbelastun
gen (vgl. 4.) — 

konkurrierende ~ 
Nutzung von 
knappen (er- _ 
schöpfbaren) 
Gratisgütern 

32. 

41. 

411 

a) Soweit nicht „entgolten" bzw. entschädigungspflichtig1 2. 

b) Soweit aufgrund von verschiedenen, aber pr inz ipie l l möglichen 
Qualitätstkontrollen, S icherhei tsvorkehrungen , Produktände
rungen, Produkt informat ionen u s w . entstanden. 

c) Soweit nicht durch Gebühren oder sonstige Abgaben entgolten 
u n d n u r soweit sie als K o n s e q u e n z e n einzelwirtschaft l icher 
Entscheidungen anzusehen s i n d 1 8 . 

d) Soweit eine akzeptierbare Def init ion v o n „Raubbau" gelingt 1 4 . 

Verbrauch von 
öffentlichen 
Leistungen 
Straßennutzung 
B i l d u n g s l e i s t u n 
gen 
Sicherheit 
K o m m u n i k a t i o n 
G e s u n d h e i t s -
wesen u . a. 

Bereitstellung — 
öffentlicher Lei
stungen aufgrund — 
industrieller 
Tätigkeit — 
Straßennetz 
Siedlungen 
B i l d u n g s l e i s t u n -
gen für K i n d e r 
ausländischer 
A r b e i t e r 
G e s u n d h e i t s 
wesen 
W a s s e r - u. E n e r -
gieversorgung 
u. a. 

413. 

412 

als Gebrauchs- 42. 
faktor (Gebrauch 
regenerativer 
Ressourcen für 
die Abfa l lbese i t i 
gung) 

. Luftverschmut- 421. 
zung — 
klimatische V e r - — 
änderungen 
Vegetations- — 
Veränderungen 
G e s u n d h e i t s - — 
schaden 
Sachschäden 4 2 2 

Wasser
verschmutzung — 
Verschlechterung — 
der W a s s e r q u a l i - — 
tat von B i n n e n - — 
gewässern u n d — 
Meeren 
Fischsterben 
Aufheizung von 
Gewässern 

Boden
verschmutzung 
G e r u c h s 
belästigung 
L a n d s c h a f t s 
veränderung 
Vegetationsstö
r u n g durch Müll
deponien 

423. 

424. 

als Verbrauchs-
faktorV 
(Verbrauch nicht 
regenerativer 
Ressourcen für 
die Produktion) 

Bodenverbrauch 
Ballungseffekte 
L a n d s c h a f t s 
veränderung 
Vegetat ions
veränderung 
V e r m i n d e r u n g 
der T i e r w e l t 

Abbau von 
Bodenschätzen 
E r z e 
fossile Stoffe 
Gesteine 
Bergschäden 
Bodenbedarf 
(vgl. 421) 

Wasserverbrauch 
S e n k u n g des 
G r u n d w a s s e r 
spiegels 

Sauerstoff ν erbr. 
(falls V e r b r a u c h 
global größer als 
Regeneration) 
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3. durch direkt i. Meer 
abgelassene Stoffe X X X X 

4. durch feste Abfälle 

4.1 Hausmüllartiger 
Abfall 

X X 80 X 18 t 
24 t 

4.2 Klärschlamm X X X 
X 

überwieg. 
18 m 3 

25 m 3 

4.3 Schrott X X X 
0,7 t 
1,0 t 

4.4 Altreifen X 90 X 
0,30 t 
0,33 t 

4.5 Sondermüll X X x 3) x 4 ) X 
2,0 t5> 
2,5 t5> 

4.6 Inertmaterial X 

( A b r a u m ) 

X 

( S c h u l t ) 
25 t 

5. durch Biozide und 
Umweltchemikalien X 

X 

( P e s t i z i d e ) 

7.000 t i 
x 1 

( B l e i ) [ 

1 Mio t 
X 

( S t r e u s a i r . ) 

6. durch Lärm X X X X X X X X X X X 

7. durch radioaktive 
Stoffe X 

8. durch Landschafts
veränderungen X X X X 

1) Die Zahlen im inneren Teil der Tabelle sind Prozentangaben zu den Zeilensummen 
2) Die obere Zahl gilt für 1970, die untere für 1975 
3) Tierkadaver (1970: 100 000 t) 
4) Schlachtabfäile (1970: 900 000 t) 
5) ohne Tierkadaver und Schlachtabfälle 

Abb. 26. Umweltbelastung nach Hauptverursachern 
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Die M a t r i x der A b b i l d u n g 26 1 δ s te l l t die U m w e l t b e l a s t u n g i n einer a n 
deren K l a s s i f i k a t i o n den hauptverursachenden I n d u s t r i e z w e i g e n gegen
über u n d n e n n t einige empirische Mengendaten. 

Die be iden Tabe l l en verdeut l i chen die Komplexität des Problems d e r 
G l i e d e r u n g u n d D e f i n i t i o n der zahlreichen heterogenen Meßobjekte. D i e 
vollständige Deta i lanalyse dieser u n d ähnlicher E f f ek te u n t e r dem G e 
s i chtspunkt der Messung müßte Möglichkeiten u n d R a h m e n dieser A r 
be i t sprengen. Stattdessen sol l beispielhaft auf einige G r u n d p r o b l e m e 
a u f m e r k s a m gemacht werden , die für die mengenmäßige Erfassung a u 
ßermarktlicher Entscheidungskonsequenzen für Erfolgsüberlegungen 
typisch zu sein scheinen. 

312. Besondere Probleme der Erhebungsschritte 

Der wissenschaftl iche V o r g a n g der G e w i n n u n g empir ischer I n f o r m a 
t i onen besteht aus insgesamt sechs Komponenten , m i t deren H i l f e die B e 
sonderhei ten der E r h e b u n g v o n externen E f f e k t e n gekennzeichnet w e r 
den können (vg l . A b b i l d u n g 27) 1 6 . 

Schritt 1, die globale theoretische Kennzeichnung der interess ierenden 
Pliänomene, w u r d e bereits m i t der A u s w a h l u n d der Sys temat i s i e rung 
der r e l evanten außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen ausführ
l i c h d i s k u t i e r t . Neue Probleme w i r f t Schritt 2 auf. D ie Operationalisie-
rung d u r c h B i l d u n g v o n I n d i k a t o r e n ist no twend ig , w e i l der theoretische 
B e g r i f f (ζ. B . Lärmbelästigung, Landschaftsveränderung, Ressourcenver
brauch) i n der Regel keine u n m i t t e l b a r e n empir ischen Entsprechungen 

1 2 V g l . dazu V a l e n t i n et a l . (1971), besonders S . 173 ff.; zur F r a g e , ob a r b e i t s 
bedingte Gesundheitsbelastungen bereits im L o h n vergütet s ind ζ. B . J . W e r n e r 
(1967), S . 108 f. (bejahend), Gülden (1972), S. 128 ff. (verneinend) sowie V a l e n t i n 
et a l . (1971), S . 12 ff. O h n e diese F r a g e , die n u r i m E i n z e l f a l l z u beantworten ist 
u n d zu den grundsätzlichen Problemen der Lohngerechtigkeit überleitet, h i e r 
w e i t e r z u verfolgen, ist jedoch die Bedeutung gesundheit l icher Schädigungen 
für die Unterstützungsbereitschaft der Belegschaft offenbar. Z u m generel len 
P r o b l e m der T r e n n b a r k e i t interner u n d externer K o n s e q u e n z e n vgl . K a p . I V . 
121. 

1 3 Dieses P r o b l e m ist besonders schwer zu lösen, w e i l sich h i e r die V e r 
u r s a c h e r - u n d die Zurechnungsproblematik in v ie len Fällen nicht für einzelne 
U n t e r n e h m u n g e n bewältigen lassen. Deshalb w i r d ihr C h a r a k t e r als negat iver 
e x t e r n e r E f f e k t häufig verneint , vgl . ζ. B . U . Michalski (1965), S . 122 ff., J . W e r 
n e r (1967), S . 111 f., anderer Meinung ζ. B . L a u s c h m a n n (1959), S . 213, B o r c h a r d t , 
(1965), S . 77. 

1 4 V g l . zu d e m P r o b l e m der B e s t i m m u n g eines „sinnvollen" Z u k u n f t s h o r i 
zonts, e iner sozialen Zeitpräferenz sowie der möglichen Rol le des M a r k t e s v o r 
a l l e m Oettle (1972), S . 201, Solow (1974), Frey/Schwödiauer (1971), Hote l l ing 
(1931), B a s l e r (1972). 

1 5 M a t e r i a l i e n b a n d (1971), S . 607. 
1 6 V g l . dazu e t w a M a y n t z et a l . (1971), S. 18 ff. und 33 ff., R. W e r n e r (1974), 

S . 192 ff. 
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Abb. 27. Komponenten des E r h e b u n g s p r o z e s s e s 
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aufweist . D ie A r t der Lösung des Operat ional is ierungsproblems b e 
s t i m m t l e tz t l i ch die Gültigkeit (Validität) des gesamten E r h e b u n g s p r o 
zesses. 

I n den A n m e r k u n g e n zu A b b i l d u n g 25 s ind einige besonders ins A u g e 
fal lende Operat ional is ierungsprobleme bes t immter A r t e n v o n e x t e r n e n 
Ef f ek ten erläutert. Dabei geht es hauptsächlich u m die Abgrenzung v o n 
i n t e r n e n u n d externen E f f e k t e n : Was k a n n als n icht entgoltene I n a n 
spruchnahme v o n P r o d u k t i o n s f a k t o r e n u n d d a m i t als E x t e r n a l i s i e r u n g 
v o n Belastungen gelten? Ähnliche Fragen ergeben sich für die O p e r a t i o -
na l i s i e rung v o n Schädigungen der natürlichen U m w e l t durch A b f a l l b e 
seit igung, für die De f in i t i on v o n Gesundheitsschädigung usw . 1 7 . 

D u r c h die wertabhängige Operat iona l i s ierung eines „Normalzustan
des" als Vergleichsmaßstab w e r d e n i n v ie len Fällen zugleich die Meßvor -
schri f ten S c h r i t t 3) für die entsprechende Beeinträchtigungsart festge-
k g t J D i e s g i l t insbesondere für technisch-physikalisch operat ional i s ier te 
Be las tungs formen 1 8 . Für andere Belastungstypen ist der Übergang z u r 
Messung (Schrit t 3) noch gesondert zu vol lz iehen. Die A r t der Überset
zung v o n "ope fa f i ona l i s i e rungs ind ikatoren i n Meßkonzepte b e s t i m m t 
le tz t l i ch die Zuverlässigkeit (Reliabilität) des gesamten E r h e b u n g s p r o 
zesses. 

W i r d durch die Operat ional is ierung ζ. B . festgelegt, daß der V e r b r a u c h e iner 
nicht regenerierbaren Ressource als Verhältniszahl zwischen den bekannten 
R e s e r v e n u n d dem bisherigen V e r b r a u c h aufgefaßt w i r d , so müssen für die 
Messung Methoden der Reservenbest immung u n d der E r h e b u n g des V e r 
brauchs gefunden w e r d e n , u m die Operationalis ierungsvorschrift z u erfüllen. 
Ähnlich wäre es i m F a l l e der Beeinf lussung des K o n s u m e n t e n d u r c h die K o m 
munikationspol i t ik der U n t e r n e h m u n g . Operational is iert m a n ζ. B . den e x t e r 
nen E f f e k t „Beeinflussung des K o n s u m e n t e n " als Differenz zwischen w a h r g e 
nommenem I n h a l t der verschiedenen produktbezogenen Werbebotschaften u n d 
den tatsächlichen Produkteigenschaften, so müssen z u r empirischen F e s t s t e l 
lung zunächst E r h e b u n g s v e r f a h r e n , ζ. B . inhaltsanalytische Methden der c o m -
mon-sense-Erschließung des Werbeinhalts , u n d Prüfverfahren z u r B e s t i m 
m u n g der Produkteigenschaften, ζ. B . technische Warenprüfungen i n T e s t 
instituten, gefunden w e r d e n . 

Die Beispiele weisen bereits auf die Interdependenzen zwischen den 
einzelnen Schr i t ten des Erhebungsprozesses u n d auf die verfügbaren 

1 7 Vg l . auch K a p . I V . 121. u n d oben Abschnitt 212. 
1 8 V g l . ζ. B . die auf der B a s i s v o n § 16 G e w e r b e o r d n u n g er lassenen V e r o r d 

nungen, e twa die Technische A n l e i t u n g zur R e i n h a l t u n g der L u f t , ferner die 
bereits verfügten bzw. noch zu erlassenden Belastungsbegriffe , O p e r a t i o n a l i 
sierungen und Meßvorschriften i m Gefolge des B I m S c h G v o m 15. 3. 1974. Z u 
beachten ist, daß diese Operational is ierungen i n d e r ' R e g e l eine al lgemein 

, anerkannte Meßvorschrift s imul tan mit l ie fern (es besteht unter N a t u r w i s s e n 
schaftlern k e i n besonderer Dissens e twa über das F e s t s t e l l u n g s v e r f a h r e n des 

\ Kohlenmonoxydgehalts der L u f t ) ; Meinungsverschiedenheiten können sich 
\ jedoch bei der B e s t i m m u n g der Operat ional is ierung selbst (Kata log notwen
d i g e r w e i s e zu messender Eigenschaften) ergeben. V g l . auch die H i n w e i s e bei 
L i t t m a n n (1974), S . 26 ff. 
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Fre ihe i t sgrade h i n . Die Operat iona l i s ierung k a n n die Meßvorschrift 
m i t l i e f e r n ; u m g e k e h r t k a n n aber auch die W a h l des Meßverfahrens u n d 
des Meßniveaus die Aussagefähigkeit der Operat iona l i s i erung erhebl ich 
beeinflussen. 

Für Zwecke der Er f o l g sbeur te i lung besteht e in Interesse an einer 
möglichst kardinalen Er fassung der Mengenkomponenten ; denn n u r d a 
d u r c h lassen sich ze i t l i ch hor izontale u n d ze i t l i ch v e r t i k a l e Vergle ichs
operat ionen für e inen E f f e k t auf mengenmäßiger Basis be fr ied igend 
durchführen. Für zahlreiche naturwissenschaft l ich-technisch def inierte 
außermarktliche Entscheidungsfolgen erscheint eine solche Messung 
möglich. Wegen des stets sub jekt iven , wahrnehmungsabhängigen C h a 
r a k t e r s außermarktlicher Ereignisse b e r u h t jedoch eine A u s r i c h t u n g der 
E r h e b u n g a n gleichsam objektiven, naturwissenschaftlich-technischen, 
indirekten Meßgrößen, die i n der fachlichen u n d öffentlichen Diskussion 
eine bedeutende Rol le sp ie len 1 9 , auf verschiedenen Prämissen: 

(1) E s muß e i n empir ischer Z u s a m m e n h a n g zwischen den Ausprägungen der 
naturwissenschaft l ich - technischen Operational is ierungsdimensionen (ζ. B . 
Schadstoffemissionsmengen) u n d der w a h r g e n o m m e n e n Beeinträchtigung 
der Betrof fenen bestehen (Problem der Gültigkeit). Dies w i r d m a n aufgrund 
z a h l r e i c h e r Forschungsergebnisse , e twa zu den gesundheitlichen Folgen 
d e r U m w e l t b e l a s t u n g e n i n vie len Bere ichen be jahen können 2 0 . A l lerdings 
ist die K o n k r e t i s i e r u n g eines solchen Zusammenhangs , e twa in F o r m einer 
Schadensfunkt ion , die die Abhängigkeit zwischen der Abgabe einer S c h a d 
stoffmenge u n d der E n t s t e h u n g eines gesundheitlichen, ökologischen, öko
nomischen u n d psychischen Schadens quantitat iv aufzeigt, n u r selten mög
l ich , da die Randbedingungen für die Postul ierung eines strengen funkt io 
n a l e n Z u s a m m e n h a n g s n u r schwer z u formul ieren u n d empirisch nicht i m 
m e r z u identif izieren s i n d 2 1 . 

Läßt sich ein derartiger Zusammenhang nicht in plausibler Weise postulie-\ 
ren, so wird eine noch so zahlenfreudige kardinale Erfassung aller mögli
chen „objektiven Entscheidungskonsequenzen keine Aussagekraft besit
zen22. U n v o l l k o m m e n e s Wissen, unterschiedliche zeitliche u n d sachliche 
Präferenzstrukturen sowie die W a n d e l b a r k e i t von U m w e l t w a h r n e h m u n - \ 
g e n 2 3 h ins icht l ich der oft komplizierten, von einzelnen k a u m nachvol lz ieh -

1 9 V g l . ζ. B . Müller-Wenk (1974), S . 276 ff., Z i e h m (1974), S . 1490 f., ferner die 
bei H e i g l (1974), S . 2265, vorgestellten Vorschläge sowie die öffentliche U m w e l t 
diskussion , die sich fast ausschließlich auf naturwissenschaft l ich-technische 
Daten stützt. 

2 0 V g l . ζ. B . die Z u s a m m e n s t e l l u n g e n bei Mol l (1973), Mater ia l ienband (1971), 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (1971). 

2 1 V g l . z u r P r o b l e m a t i k der E r m i t t l u n g v o n Schadensfunktionen i m ökolo
gischen B e r e i c h besonders Russel l /Spof ford (1972), S . 151 ff., Siebert (1973), 
S. 51 ff. 

2 2 W e i l ζ. B . Schadstoffemissionsmengen nicht die außermarktliche K o n s e 
quenz ( i m S i n n e eines externen Effekts) einer Entscheidung sind, sondern als 
Eigenschaf ten einer A l t e r n a t i v e n u r ein möglicher Indikator bestimmter K o n 
sequenzen, w u r d e oben (Abschnitt 212.) i n diesem Z u s a m m e n h a n g von „Pseudo-
k o n s e q u e n z e n " gesprochen. 

2 3 Z u m P r o b l e m v o n E i n s t e l l u n g e n u n d W a h r n e h m u n g e n als intermediären 
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b a r e n W i r k u n g s w e i s e n v o n Veränderungen i m B e r e i c h der N a t u r a u f die 
gegenwärtige u n d künftige gesundheitliche, psychische u n d ökonomische 
Si tuat ion der M e n s c h e n (ζ. B . Nahrungsmitte lketten , R e s s o u r c e n r e s e r v e n ) 
b e w i r k e n , daß e in solches „objektives" Vorgehen auch S c h e i n z u s a m m e n 
hänge bzw. die Nichtbeachtung r e l e v a n t e r Zusammenhänge i m Bewußtsein 
der Betrof fenen h e r v o r b r i n g e n k a n n . D i e Bedeutung u n d V e r a n t w o r t u n g 
wissenschaft l icher I n f o r m a t i o n e n w i r d hier offenbar. D e r B e t r i e b s w i r t muß 
sich auf die E r g e b n i s s e a n d e r e r D i s z i p l i n e n bei der erfolgsbezogenen E r f a s 
s u n g der außermarklichen Entscheidungskonsequenzen v e r l a s s e n können. 

(2) D i e verfügbaren Meßverfahren müssen die Dimens ionen auch tatsächlich 
erfassen können (Problem der Zuverlässigkeit). D a s erscheint für v e r s c h i e 
dene V e r f a h r e n der E r h e b u n g v o n E m i s s i o n e n in L u f t u n d W a s s e r , für A b 
fa l lablagerungen u n d Lärmentwicklung gewährleistet. Für andere P r o 
blemstel lungen, ζ. B . Reservenschätzungen, B e s t i m m u n g v o n V e r b r a u c h s 
raten , Streßermittlung u . ä. 2 4, s i n d Zuverlässigkeit u n d inter s u b j e k t i v e A k 
zeptanz der V e r f a h r e n k e i n e s w e g s so hoch, w i e das spätere k a r d i n a l e Meß
ergebnis es m a n c h m a l erscheinen läßt. 

(3) E s müssen gute Gründe dafür existieren, daß die objektiven naturwissen
schaftlich-technischen Ersatzmaßstäbe gültiger und zuverlässiger sind als 
die Operationalisierung und Erhebung einer Beeinträchtigungsart durch 
unmittelbare Erfassung der subjektiven Wahrnehmung bei dem Betroffe
nen selbst. A l s solche Gründe können in v ie len Fällen gelten: 

— D i e Betrof fenen b z w . deren Repräsentanten haben sich, ζ. B . i m R a h 
m e n eines G e s e t z g e b u n g s - oder V e r o r d n u n g s v e r f a h r e n s , auf einen 
gle ichsam o b j e k t i v e n , naturwissenschaft l ichen Maßstab für i h r e I n t e r 
essen geeinigt. 

— E s k a n n sich u m langfrist ige E f f e k t e handeln, die v o n der situations
abhängigen, k u r z f r i s t i g or ient ierten B e u r t e i l u n g der B e t r o f f e n e n nicht 
v o l l erfaßt w e r d e n können. 

— D i e Betrof fenen s i n d nicht w i l l e n s oder in der L a g e , ζ. B . die ökologischen 
U r s a c h e n i h r e r Nutzenbeeinträchtigung zu a r t i k u l i e r e n oder z u erkennen 
bzw. z w i s c h e n unternehmungsabhängigen externen E f f e k t e n u n d sonsti
gen Einflüssen z u unterscheiden . 

— D i e Methoden der E r h e b u n g u n d Aggregierung v o n i n d i v i d u e l l e n W a h r 
n e h m u n g e n z u e i n e m e x t e r n e n E f f e k t w e r d e n als w e n i g e r va l ide und 
r e l i a b e l angesehen als die i n d i r e k t e n „objektiven" V e r f a h r e n . 

Können solche Gründe nicht angeführt w e r d e n 2 5 , so dürfte der unmitte l 
b a r e Z u g a n g bei den B e t r o f f e n e n die bessere, theorienähere Meßtstrategie 
bi lden. Dieses V o r g e h e n zeigt auch die enge V e r b i n d u n g z w i s c h e n Menger. -
u n d W e r t k o m p o n e n t e : E r h o b e n w i r d (ζ. B . durch Befragung) die subjektive 
B e w e r t u n g e iner w a h r g e n o m m e n e n Beeinträchtigung 2 6, die s ich i n einer 

V a r i a b l e n z w i s c h e n ökologischer Veränderung und i h r e m Niederschlag i m i n d i 
v i d u e l l e n Bewußtsein u n d V e r h a l t e n vg l . vor a l lem K a t e s (1970), W h i t e (1966), 
L o w e n t h a l (1966), R e i c h a r d t (1970 a), S . 664 f. 

2 4 V g l . ζ. B . W a l l a c e / H o m a n (1965), S t a u d t (1974), B a s l e r (1972), V a l e n t i n et cl . 
(1971), R e i c h a r d t (1970 a) . 

2 5 B e i der Abwägung, ob die Gründe vorl iegen, müssen zwangsläufig wieder 
W e r t u r t e i l e einfließen. 

2 6 V g l . auch K a p . I V . 212. 
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(Un-)Zufriedenheitsaussage , gemessen mit H i l f e e iner O r d i n a l - oder I n t e r 
v a l l s k a l a , ausdrückt. Diese subjekt ive B e w e r t u n g des Betrof fenen muß a l 
lerdings m i t der späteren unternehmungspol i t i schen B e w e r t u n g nicht über
e inst immen. 
I n w e l c h e m Ausmaß ζ. B . die A r t der Arbei tsorganisat ion z u Beeinträch
tigungen der Belegschaftsmitglieder führt, läßt s ich d u r c h F o r m u l i e r u n g 
u n d E r h e b u n g subjekt iver I n d i k a t o r e n (Einste l lungen) w a h r s c h e i n l i c h früh
zeitiger, gültiger, zuverlässiger u n d i n f o r m a t i v e r b e s t i m m e n 2 7 a ls e t w a 
durch objekt ive Ersatzmaßstäbe (wie Ausschuß, F l u k t u a t i o n ) . Ähnliches gilt 
für die F r a g e n der Produktqualität, k o m m u n i k a t i v e n Beeinf lussung , p s y 
chosomatischen Gesundheitsfolgen u s w . D i e V e r w e n d u n g derart iger M e ß 
ansätze u n d ihre verfahrenstechnische U m s e t z u n g e r l a u b e n a l lerdings nicht 
i m m e r k a r d i n a l e Messungen mit absolutem N u l l p u n k t , häufig auch k a u m 
i n t e r v a l l s k a l i e r t e Maße, sondern i n v i e l e n Fällen ordinale oder n o m i n a l e 
Messungen. D u r c h diese „Verringerung" des Meßniveaus treten die b e k a n n 
ten P r o b l e m e der Vergle ichbarkei t u n d rechentechnischen V e r w e r t b a r k e i t 
der Messungen für einzelne E f f e k t e sowie d e r K o n s i s t e n z der Meßskalen 
(ζ. B . F r a g e der Transitivität) auf. Außerdem gehen bei dieser A r t der M e s 
sung die T r e n n u n g zwischen i n t e r n e n u n d e x t e r n e n E n t s c h e i d u n g s k o n s e 
quenzen u n d deren separate B e w e r t u n g v ie l fach w i e d e r u n t e r 2 8 . 

M i t der Diskuss ion der d r e i ersten S c h r i t t e des Erhebungsprozesses 
s ind die schwier igsten Prob leme e iner Messung der Mengenkomponente 
aufgezeijgt^. A u s der Lösung dieser P r o b l e m e entstehen die Daten 
(Schritt 4 i n A b b i l d u n g 27), die für die Zwecke der Erfo lgsanalyse s t a t i 
stisch au fbere i te t w e r d e n . Die Möglichkeiten dazu w e r d e n w i e d e r u m v o m 
gewählten Meßniveau m i t b e s t i m m t . Statistische Meßzahlen w i e k u m u 
l i e r te W e r t e , Durchschnittsgrößen, Streuungsmaße usw. w e r d e n berech
net, u m die S t r u k t u r des D a t e n m a t e r i a l s s i chtbar zu machen (Schritt 5) 
Dies g i l t besonders für einen i m B e t r a c h t u n g s z e i t r a u m häufig oder k o n 
t i n u i e r l i c h au f t re tenden E f f e k t . D i e Kenngrößen können d a n n i n e inem 
letzten S c h r i t t i n e in Modell e ingehen, m i t dessen H i l f e die empir ische 
Messung zu d e m theoretischen B e g r i f f (Schr i t t 1), zu früheren Messungen 
oder zu andersart igen Daten i n Bez i ehung gebracht u n d zugleich i n t e r 
p r e t i e r t w i r d (Schritt 6). Für d e r a r t i g e m e n g e n o r i e n t i e r t e M o d e l l e lassen 
sich einige Beispiele anführen. 

So hat ζ. B . C o m m o n e r durch E r w e i t e r u n g e iner Identitätsgleichung e i n 
einfaches Model l zur U m w e l t b e l a s t u n g entwickel t , das als mengenorient ierte 
Anregungsinformation dienen k a n n . D i e a k t u e l l e U m w e l t b e l a s t u n g (UB), die 
der P r o d u k t v e r b r a u c h i n einer P e r i o d e auslöst, läßt sich beschreiben als P r o 
dukt aus P r o - K o p f - V e r b r a u c h des P r o d u k t s (Produktmenge Ρ d i v i d i e r t d u r c h 
Bevölkerungszahl B) u n d der U m w e l t b e l a s t u n g pro P r o d u k t e i n h e i t ( B e l a -

2 7 V g l . d a z u die umfassenden theoretischen u n d methodischen Überlegungen 
bei M a r r (1974). 

2 8 Z u r Notwendigkei t eines derart igen V o r g e h e n s und z u ersten k o n z e p 
tionellen G r u n d l a g e n vgl . K a p i t e l I V . 

2 9 Die wirtschaft l ichen Probleme, die die eine oder andere Meßmethode a u f 
werten k a n n , s i n d dabei nicht m i t d i s k u t i e r t . 
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stungsmenge Q dividiert durch Produktmenge P) m u l t i p l i z i e r t mit der Bevöl
kerungszahl B 3 0 : 

ρ ο 
(7) UB= £ · ρ" · Β 

Setzt m a n statt der absoluten Werte die W a c h s t u m s r a t e n v o n Produktion, 
Bevölkerung u n d U m w e l t b e l a s t u n g pro J a h r ein, so stel lt die F o r m e l eine 
Maßzahl für die von einem P r o d u k t ausgehende Z u n a h m e der U m w e l t b e l a 
stung z u r Verfügung. 

E i n e andere mengenorientierte K e n n z a h l läßt sich für Abfal lkonsequenzen 
des Produktabsatzes aufstellen. Bezeichnet w die Müllmenge pro P r o d u k t e i n 
heit, Ρ die A n z a h l der Produkte inhei ten und L die durchschnitt l iche Nutzungs
zeit der Produkte i n J a h r e n , so läßt sich die Abfa l lents tehungsrate S wie folgt 
e r m i t t e l n 8 1 : 

w · Ρ 
(8) S = — 

E i n e solche (zu verfeinernde) Mengeninformation k a n n sowohl Hinweise 
z u m R e c y c l i n g als auch A n h a l t s p u n k t e z u r Produktgesta l tung geben, w e n n sie 
i m i n n e r - u n d zwischenbetriebl ichen Vergleich sowie m i t H i l f e v o n Prognosen 
z u r Umweltschutzpol i t ik analys iert w i r d . 

B a s l e r hat einen K n a p p h e i t s i n d e x für nicht regener ierbare Ressourcen (bzw. 
für ökologische Belastungsgrenzen) entwickelt . E r gibt an , w i e v i e l e G e n e r a t i o 
nen g (eine Generat ion = 25,6 J a h r e ) vergehen, bis bei e iner konstanten W a c h s 
tumsrate p, einer R e s e r v e Qk (bzw. einer krit ischen Höchstbelastung von qk) 
u n d bei e inem bisherigen V e r b r a u c h v o n Q0 (bzw. e iner Gegenwartsbe las tung 
von q 0 ) die Ressourcen verbraucht s ind (bzw. die Höchstbelastung erreicht ist). 
A u f g r u n d von Überlegungen z u m exponentiel len W a c h s t u m v o n R e i h e n leitet 
er folgende F o r m e l a b 3 2 : 

(9) g = ~-log(l + ) b z w . g = £ · log (1 + £"o ) 

Diese F o r m e l w u r d e für a l ternat ive Wertkombinat ionen v o n ρ u n d bzw. 
Qo 

<2k 
— tabelliert , so daß sich der I n d e x w e r t leicht ablesen läßt 3 3 . D u r c h I n b e z i e -
% 
hungsetzen des U n t e r n e h m u n g s v e r b r a u c h s bzw. der unternehmungsbezogenen 
Belastung zur E n t w i c k l u n g des I n d e x läßt sich der U n t e r n e h m u n g s b e i t r a g zur 
Erschöpfung .von Ressourcen bzw. zur E r r e i c h u n g v o n B e l a s t u n g s g r e n z e n aus 
drücken. 

3 0 V g l . Commoner (1971), S . 125 ff., Fischer/Müller (1974), S . 723. 
3 1 V g l . R a n d e r s / M e a d o w s (1973), S. 132 f. 
3 2 V g l . B a s l e r (1972), besonders S . 16 ff. 
3 3 ζ. B . w i r d der bisherige Erdölverbrauch auf 33 · 10 9 T o n n e n geschätzt, cie 

wel tweiten Ressourcen w e r d e n auf 1000 · 10 9 T o n n e n v e r a n s c h l a g t . B e i einer 
mitt leren Wachstumsrate von 7 °/o (6,9 °/o i m Mittel der v e r g a n g e n e n 90 Jahre) 
ergibt sich ein I n d e x w e r t von g = 1,9 G e n e r a t i o n e n ; vg l . B a s l e r (1972), S . 15. 
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I n ähnlicher Weise lassen sich auch mengenmäßige Kennzahlen für a n 
d e r e externe E f f ekte , ζ. B. sub jekt ive Umweltqualitätsindikatoren 3 4 , f e r 
n e r Zufr iedenheits indizes der A r b e i t n e h m e r 3 5 oder der K o n s u m e n t e n 3 6 

(soweit sie als außermarktliche Ef fekte gelten können) sowie aggregierte, 
bewertungsabhängig gewichtete Indizes für mehrere v e r w a n d t e außer
m a r k t l i c h e Konsequenzenarten denken. 

Zusammenfassend i s t festzustel len: U n t e r Beachtung der verschiede
n e n Unsicherheiten, die bei der Operat iona l i s ierung u n d der Messung v o n 
außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen zu gewärtigen sind, las 
sen sich sowohl o b j e k t i v e als auch sub jekt ive Maße u n d K e n n z i f f e r n für 
d i e Erfassung der Mengenseite außermarktlicher Entscheidungskonse
quenzen f inden. Sieht m a n e inmal v o n den vorgelagerten Prob lemen der 
Zurechenbarke i t auf eine U n t e r n e h m u n g ab 3 7 , so ist die B e s t i m m u n g der 
Mengenkomponente h i e r i m Grundsatz n icht schwieriger als i m Fal le der 
Er fassung der Verzehrsmengen von P r o d u k t i o n s f a k t o r e n i m Rahmen der 
Kostentheor ie u n d Kostenrechnung 3 8 . 

32. Das Bewertungsproblem 

B e v o r auf die Bewertungs f rage i m einzelnen einzugehen ist , muß k u r z 
die Perspekt ive , aus der h ier über Bewertungsmöglichkeiten gesprochen 
w i r d , gestre i f t w e r d e n . I n der Theorie der Sozia l - u n d U m w e l t p o l i t i k w i e 
auch i n der wohl fahrts theoret i schen Kos ten -Nutzen -Ana lyse w i r d als 
Bewertungsstandpunkt („underlying v a l u e " 3 9 ) meist eine theoretische 
gesamtgesellschaftliche Z i e l f u n k t i o n (ζ. B. P a r e t o - O p t i m u m ) unters te l l t . 
E i n solcher B e w e r t u n g s s t a n d p u n k t k a n n natürlich nach den vorangegan
genen Überlegungen zur M o t i v a t i o n der unternehmungspolitischen B e 
schäftigung m i t außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen u n d zu 
den K r i t e r i e n i h r e r Relevanz nicht m e h r e ingenommen werden . Zugrun
deliegende Wertvorstellung, aus der sich Bewertungs ans ätze ableiten 
lassen, ist das Interesse der Unternehmung an der Sicherung ihres mög
lichst störungsfreien und rentablen Weiterbestands. Der V e r w i r k l i c h u n g 
dieser g loba len W e r t v o r s t e l l u n g , die i n der Sprache der Mode l l theor ie 
m i t l a n g f r i s t i g e r G e w i n n m a x i m i e r u n g beschrieben w i r d , d ient gemäß 
den vorgetragenen A r g u m e n t e n auch die a k t i v e in te rne u n d externe 

3 4 V g l . den Überblick bei W a l l e r (1970), S . 179 f. 
3 5 V g l . ζ. B . M a r r (1974), Neuberger (1974), B u n z et a l . (1974). 
3 6 V g l . ζ. B . D i c h t l (1975), Müller-Heumann (1975), Pfaff (1974). 
3 7 D i e i m übrigen i n i h r e r formalen S t r u k t u r vielfach der Z u r e c h n u n g s 

problematik von fixen K o s t e n auf einzelne Kostenträger bzw. von v a r i a b l e n 
G e m e i n k o s t e n auf einzelne Kuppelprodukte ähneln. 

3 8 ζ. B . für so problematische Verzehrsvorgänge wie A b n u t z u n g von P o t e n 
t ial faktoren oder A r b e i t s v e r b r a u c h , vgl . H e i n e n (1974 a), S . 250 ff., R e i c h w a l d 
(1973). 

3 0 V g l . R e s c h e r (1969), S . 8. 

ι: picot 
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Suche nach I n f o r m a t i o n e n über relevante außermarktliche Entschei 
dungskonsequenzen u n d — d a r a n anschließend — i h r e eventuel le Besei 
t i g u n g oder künftige V e r m e i d u n g . 

Die Unterscheidung zwischen gesamt- u n d e inze lwirtschaft l i cher Z i e l 
f u n k t i o n bedeutet aber nicht , daß beide Betrachtungsweisen sich gegen
seit ig völlig ausschließen. So w i e sich die öffentliche P o l i t i k be i A b w ä 
gung k u r z - u n d lang f r i s t i ger Interessen (ζ. B . i n Ze i ten der Rezession) 
veranlaßt sehen k a n n , stärker Elemente der p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Z i e l 
systeme i n i h r e Entscheidungen einzubeziehen u n d die Bese i t igung v o n 
negat iven Di f ferenzen zwischen p r i v a t e m u n d sozialem N e t t o p r o d u k t 4 0 

zurückzustellen, so können sich auch U n t e r n e h m u n g e n a u f g r u n d v e r 
änderter U m w e l t b e d i n g u n g e n veranlaßt sehen, Elemente der „überge 
ordneten" gesellschaftlichen Z ie lvors te l lungen stärker zu berücksichti
gen, sich also m i t der Tatsache der Pigouschen Di f f erenz ause inanderzu
setzen u n d zu i h r e r V e r m i n d e r u n g eventuel l beizutragen.i~Die W e r t s y 
steme überlappen sich also u n d beeinflussen sich gegenseitig. Dies be
deutet für die Bewertung v o n außermarktlichen Entscheidungskonse-
qenzen durch die verursachenden U n t e r n e h m u n g e n („ascription of v a 
lues" 4 1 ) , daß sie auch (sozusagen als Rollenspieler) den B e w e r t u n g s s t a n d 
p u n k t der f o rdernden U m w e l t e innehmen können, aber m i t e iner ande
ren M o t i v a t i o n als diese. 

Die B e w e r t u n g der Verzehrsmengen k a n n sich grundsätzlich e i n m a l 
durch Z u o r d n u n g v o n Gelde inhei ten zu bes t immten Verzehrstatbestän
den, z u m anderen durch Z u o r d n u n g von nichtmonetären Größen, die 
W e r t u r t e i l e repräsentieren, vo l lz iehen. 

321. Möglichkeiten monetärer Bewertung 

3211. Z u r betr iebswirtschaf t l i chen Sicht des Problems 

W i l l m a n die außermarktlichen externen Entscheidungskonsequenzen 
als in tegra len Bestandte i l der klassischen Erfo lgsrechnung i n s t i t u t i o n a l i 
sieren, so setzt dies eine Monetar i s i e rung_der außermarktlichen V e i -
zehrsmengen voraus, u m klassische erwerbswir tschaf t l i che u n d neue ge
sellschaftsbezogene Erfolgsbestandtei le u n m i t t e l b a r vergle ichen z u k ö r 
nen. ^ N u r so können monetärer E r f o l g u n d E r f o l g der Soz ia lb i lanz zu 
dem Unternehmungser f o lg zusammengefaßt u n d bewerte t w e r d e n 4 2 " 
Die Z u o r d n u n g v o n Gelde inhei ten auf e x t e r n b e w i r k t e Verzehrsmengen 
stößt aber aus betr iebswirtschaf t l i cher Sicht auf beträchtliche S c h w i e r i g 
k e i t e n .\ 

4 0 V g l . Pigou (1932), S. 131 ff. u n d 172 ff. 
4 1 V g l . Rescher (1969), S . 7. 

M1 2 S ieben (1974), S . 700, H e r v o r h e b u n g i m Orig ina l . V g l . z u den F u n k t i o n a l 
der monetären F a k t o r v e r z e h r s b e w e r t u n g insbesondere H e i n e n (1974 a) , S . 73 :'f. 
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Die betr iebswirtschaf t l i che Kos tenwer t theor i e zeigt, daß P r o d u k t i o n s 
faktoren , für die das Entscheidungsfeld of fen ist , m i t i h r e n (pagator i -
schen) Anschaffungsausgaben bewertet w e r d e n 4 3 . D a aktue l le U n e n t 
g e l t l i c h k e i t u n d aktue l l e fre ie Verfügbarkeit Wesensmerkmale v o n 
außermarktlich b e w i r k t e n Verzehrsvorgängen s ind — das P r o b l e m be
steht ja gerade d a r i n , daß das Entscheidungsfeld ζ. B . h ins i cht l i ch der 
U m w e l t als Abfa l lbese i t igungs faktor für die einzelne U n t e r n e h m u n g ge
genwärtig o f fen ist u n d die Inanspruchnahme keine pagatorischen K o n 
sequenzen hat —, müßte e in monetärer Wertansatz von TSfn I L erfolgen. 
Andererse i ts haben aber die obigen Überlegungen zur b e t r i e b s w i r t 
schaftl ichen Relevanz der verursachten externen E i n w i r k u n g e n ergeben, 
daß es sich bei den e x t e r n verzehrten F a k t o r e n unternehmungspo l i t i s ch ι 
keineswegs stets u m freie , ubiquitäre Güter handel t , die bel iebig v e r - J 
m e h r b a r erscheinen, sondern auch u m knappe oder knapper werdende I 
Ressourcen 4 4 , die a l lerd ings noch keine al lgemeine m a r k t l i c h e oder j 
rechtliche monetäre B e w e r t u n g gefunden haben. Demgemäß w i r d so l 
chen Verzehrsarten auch unternehmungspo l i t i s ch e in W e r t beigelegt, u n d 
es wäre n i cht schlüssig, sie p r i n z i p i e l l aus der monetären B e w e r t u n g i m 
Rechnungswesen auszuschließen. Für die entscheidungstheoretische B e 
h a n d l u n g des Bewertungsprob lems bedeutet dies: Die statische, gegen
wartsbezogene B e s t i m m u n g des Entscheidungsfeldes muß i n eine d y n a 
mische, z u k u n f t s o r i e n t i e r t e Bet rachtung übergehen 4 5 . Das offene E n t 
scheidungsfeld ist u n t e r Zugrunde legung realistischer A n n a h m e n i n e in 
(teilweise) geschlossenes zu überführen, das d a n n Bewertungsbasis sein 
k a n n . Of fensicht l i ch bietet h i e rzu die A n w e n d u n g e iner^Als j f fb - f f e t rac j^ 
t u n g eine H i l f e s t e l l u n g 4 6 : 

D i e untersuchten außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen w e r 
den vor a l l e m deshalb als re levant angesehen, w e i l i h r k u m u l i e r t e s u n d 
intensives A u f t r e t e n Reakt ionen der sozialen U m w e l t e r w a r t e n läßt, die 
sich auf die Z ie lerre i chung der U n t e r n e h m u n g a u s w i r k e n . W i l l m a n n u n 
aus e inze lwir tschaf t l i cher Sicht die erzeugten Entscheidungskonsequen
zen u n t e r Erfolgsgesichtspunkten bewerten , so ist der Beitrag zu ermit
teln, den die Freiheit der Erzeugung externer Entscheidungsfolgen zur 
gegenwärtigen Zielerreichung erbringt. B e w e r t u n g heißt nämlich stets: 
E r m i t t l u n g der Bedeutung einer Ressource für den W e r t der eigenen Γ 

O K ' 

4 3 V g l . H e i n e n (1974 a), S . 343 f., A d a m (1970), S . 38 f. 
4 4 Z u r Unterscheidung zwischen freien u n d k n a p p e n Gütern aus gesamt-

u n d einzelwirtschaft l icher Sicht vgl . V a r g a (1960), Heinen /Picot (1974), S . 357 ff. 
4 5 V g l . die grundsätzlichen H i n w e i s e dazu bei H e i n e n (1974 a), S . 354 ff. 
4 6 V g l . z u r Bedeutung v o n F i k t i o n e n für die B e w e r t u n g sowie für das Z u 

s t a n d e k o m m e n v o n Wertkonvent ionen besonders E n g e l s (1962), S . 213 ff. D i e 
h i e r untersuchte A l s - o b - B e w e r t u n g von betriebswirtschaftl ichen U m w e l t 
i n a n s p r u c h n a h m e n w i r d al lerdings weder i n der B e w e r t u n g s l i t e r a t u r noch in 
der L i t e r a t u r z u m gesellschaftsbezogenen Rechnungswesen erörtert. 

12' 
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Z i e l f u n k t i o n , h ier also insbesondere der G e w i n n f u n k t i o n 4 7 . I m vor l ie 
genden Fal le läßt sich der Z i e l b e i t r a g n u r durch einen Verg le i ch der Z i e l 
erre ichung i m gegenwärtigen (offenen) Entscheidungsfeld m i t einem A l s -
ob-Zustand der Entscheidungsumgebung e r m i t t e l n . Dafür müssen die 
B e w e r t u n g u n d das V e r h a l t e n der sozio-ökonomischen U m w e l t hnsicht-
l i ch der re levanten außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen p r o 
gnost iz iert werden . Es w i r d d a n n anschließend so getan, als ob bestimmte 
Maßnahmen oder E r w a r t u n g e n von der U m w e l t durchgesetzt worden 
seien, u m u n t e r dieser F i k t i o n einen Vergle ich der Z i e l funkt i on be i 
„Umweltfreiheit" u n d bei U m w e l t r e s t r i k t i o n e n zu ermöglichen. Eine 
solche monetäre I n f o r m a t i o n g i b t eine A r t Opportunitätsgewnn a n , ' 
inämlich den gegenwärtigen Erfolgsbeitrag einer freien, aber von Κη,αρρ- j 
»heit bedrohten Umweltressource. Dieser W e r t ist für die B e u r t e i l i r . g der 1 

eigenen E r f o l g s - u n d Produkt i onss i tua t i on , die von den potentieller. \ r er-
änderungen betro f fen wäre, sicherl ich nützlich. 

Die theoretische u n d prakt ische Durchführung einer derart igen B e 
wertungsstrategie w i r f t schwierige Fragen auf : Welche A r t rea.itäts-
naher neuer Nebenbedingung sol l m a n unterstel len? Wie können H y p o 
thesen über die Reaktionsweise der U n t e r n e h m u n g auf die Veränderung 
des Entscheidungsfeldes begründet werden? Welche A n n a h m e n müssen 
über das V e r h a l t e n der anderen U n t e r n e h m u n g e n gemacht werden, u n d 
w i e w i r k t sich dies auf die betrachtete U n t e r n e h m u n g aus (ζ. E. U b e r -
wälzung)? S ind die empir ischen Daten zur E r m i t t l u n g der hypothetischen 
A u s w i r k u n g e n der f ing ier ten neuen Nebenbedingungen verfügbar? Es 
l i egt auf der H a n d , daß ohne Vorhandensein eines „totalen" S imula 
t ionsmodells der U n t e r n e h m u n g u n d i h r e r sozio-ökonomischen U m w e l t 
höchstens a p p r o x i m a t i v e I n d i k a t i o n e n für die entscheidungsorientierte 
monetäre B e w e r t u n g von U m w e l t i n a n s p r u c h n a h m e n möglich s ind 4 8 . 

U n t e r Berücksichtigung der genannten Möglichkeiten u n d Grenzen 
können einige grundsätzliche Überlegungen zur monetären Bewer tung 
angestellt werden . 

j 4 7 V g l . H e i n e n (1974 a), S . 331 ff., A d a m (1970), E n g e l s (1962). 
' 4 8 A u f die Notwendigkeit eines approximat iven Vorgehens bei der E r m i t t 

lung von K o s t e n w e r t e n weist insbesondere Heinen (1974 a), S. 358 ff., in seiner 
organisationstheoretischen Neuinterpretation der Kostenwerttheorie hin . B e i 
Berücksichtigung von i n n e r - u n d außerorganisatorischen Z i e l k o n k u r r e n z e n 
lassen sich in der Realität hinsichtl ich des dominanten Oberziels n u r „befrie-

! digende K o s t e n w e r t e " formulieren. Sie „können in der Regel durch Globalent -
l Scheidungen oder i m Wege der Schätzung ermittelt werden . . . . Viel fach können 
\ Aussagen über die anzusetzenden Kostenwerte bereits aufgrund einer globalen 
\ A n a l y s e des gegebenen Entscheidungsfeldes u n d eines Vergleichs des E n t s c h e i -
\ dungsfeldes mit ähnlichen Situat ionen der Vergangenheit gemacht w e r d e n " 
\(S. 360). 
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3212. A l s - o b - W e r t e bei A n t i z i p a t i o n k o n k r e t e r Maßnahmen 

Es v i r d i m fo lgenden davon ausgegangen, die sozio-ökonomische U m 
w e l t habe berei ts d ie außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen 
durch Wil lensbi ldungsprozesse bewertet u n d k o n k r e t e Maßnahmen zu 
i h r e r V e r m i n d e r u n g vorgeschlagen. Der Zielbildungsprozeß i m gesel l 
schaftlichen U m f e l d der U n t e r n e h m u n g sei also abgeschlossen u n d führe 
über kurz oder l a n g zu der Einführung neuer Nebenbedingungen für die 
Untemehmungstätigkeit, v o n deren E i n h a l t u n g eine V e r m i n d e r u n g u n 
erwünschter außermarktlicher Entscheidungskonsequenzen e r w a r t e t ; 
w i r d . B e i der B e w e r t u n g w i r d n u n so getan, als ob diese öffentlichen! 
Maßnahmen (oder auch bevorstehende Verhaltensänderungen von Inter -1 
essengruppen) berei ts durchgesetzt w o r d e n wären. Der W e r t drückt dann • 
aus, v i e v i e l an k u r z f r i s t i g e r unternehmerischer Zieleinbuße die D u r c h 
setzung bedeutet . D a die Er fo lgsbetrachtung für die kurze oder m i t t l e r e 
Periode, ζ. B . e in J a h r , angestel lt w i r d u n d m i t t e l - oder l a n g f r i s t i g n u r 
schwer prognos t i z i e rbare strategische sowie technisch-organisatorische 
Anpassungsmaßnahmen der U n t e r n e h m u n g zu e r w a r t e n sind, k a n n die 
B e w e r t u n g sich n u r auf die kurzfristigen Veränderungen der Zielfunk
tion beziehen. 

Die h i e r k o n s t r u i e r t e K o n s t e l l a t i o n hat deshalb empirische Relevanz, 
w e i l öffentliche Gesetze u n d V e r o r d n u n g e n i m Bereich des U m w e l t s c h u t 
zes, der V e r b r a u c h e r - u n d Soz ia lpo l i t ik etc. „häufig bereits lange Ze i t 
v o r i h r e m I n k r a f t t r e t e n b e k a n n t u n d ausführlich d i s k u t i e r t w e r d e n " 4 9 . 
U m zu tendenzmäßigen Bewertungsaussagen über die U m w e l t i n a n 
spruchnahme zu gelangen, muß zunächst eine vereinfachte Systematis ie 
r u n g der b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h re levanten Maßnahmen gefunden w e r 
den (vgl . A b b i l d u n g 28) 5 0 . 

A u s der Menge dieser Maßnahmen w e r d e n einige aus dem Bereich des 
Umweltschutzes be i sp ie lha f t d i s k u t i e r t . Dabei w e r d e n die i n der P r o 
d u k t i o n s - u n d Kos tentheor i e üblichen model ltheoret ischen A b s t r a k t i o 
nen sowie die (vorläufige) Prämisse der Nichtüberwälzbarkeit v o n K o 
stenerhöhungen u n t e r s t e l l t 5 1 . D ie Beschränkung der Betrachtung auf die 
k u r z f r i s t i g e n Reaktionsmöglichkeiten bedeutet insbesondere, daß als a l -

4 8 Z w e h l (1973), S . 729. 
5 0 Ähnlich bei E i c h h o r n (1972), S . 638 ff., (1975), S . 145, Z w e h l (1973), S . 731. 

I n die S y s t e m a t i s i e r u n g u n d folgende Untersuchung nicht aufgenommen w u r 
den Maßnahmen der öffentlichen Informationspolit ik, die ebenfalls v e r h a l t e n s 
steuernd sein können, die für eine A l s - o b - B e t r a c h t u n g jedoch wenig operatio
nal s ind . I h r e p r a k t i s c h e B e d e u t u n g soll damit aber nicht bestritten w e r d e n . 

5 1 Würde d a r a u f verzichtet , so ließen sich an dieser Stel le Aussagen über die 
W i r k u n g s w e i s e der staat l ichen Instrumente und damit über mögliche be 
tr iebswirtschaft l iche Wertansätze der unternehmerischen U m w e l t i n a n s p r u c h 
nahme nicht m e h r e n t w i c k e l n ; es müßte auf Einze l fa l l s tudien v e r w i e s e n w e r 
den. Außerdem v e r a n s c h a u l i c h t die Abstrakt ion i m vorliegenden Z u s a m m e n 
hang die A r g u m e n t a t i o n . 
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t e r n a t i v e V e r f a h r e n n u r solche z u r Ver fügung stehen, die be i der gegen
wärtigen Beschäftigung u n d K o s t e n a n l a s t u n g t e u r e r s ind . U n t e r diesen 

ϊ . produkt ionswirt -
schaftlicher 

Mit - Eingri f fs -
tel des >v bere ich 
p r o d u k t i o n s - ^ v 
wirtschaft l i -
c h e n Eingriffs 

Input Output 

nichtmonetär 

1 
V e r o r d n u n g e n z u m q u a n 
titativen und qualitativen 
E i n s a t z v o n P r o d u k t i o n s 
faktoren und - v e r f a h r e n 

3 
V e r o r d n u n g e n zur 
quantitativen und q u a 
l itativen Z u s a m m e n 
setzung des P r o 
duktionsprogramms 

monetär 

2 
B e l a s t u n g e n v o n P r o 
duktionsfaktoren und 
- v e r f a h r e n 

4 
B e l a s t u n g v o n 
P r o d u k t e n 

Abb. 28. Überblick über betr iebswirtschaft l ich re levante öffentliche 
Maßnahmen zur Beeinf lussung des U m w e l t v e r h a l t e n s 

Voraussetzungen lassen sich die f o lgenden A l s - o b - E r f o l g s w i r k u n g e n auf 
zeigen: 

U n t e r s t e l l t m a n , daß be i gegebenen P r o d u k t i o n s - u n d Absatzbed in 
gungen g e w i n n m a x i m a l gewi r t s cha f t e t w i r d , so ergibt jede Als-ob-Be-
trachtung einer Umwelt Schutzmaßnahme einen positiven Kostenwert: 
D i e staat l ichen Maßnahmen führen zu veränderten F a k t o r e i n s a t z - oder 
Faktorentlohnungsverhältnissen bzw. zu veränderten O u t p u t b e d i n g u n 
gen u n d d a m i t j e w e i l s zu e iner G e w i n n m i n d e r u n g . D i e A l s - o b - D i f f e r e n z 
zwischen den be iden Ausprägungen der Z i e l f u n k t i o n s t e l l t den K o s t e n 
w e r t für die U m w e l t i n a n s p r u c h n a h m e dar . Je nach u n t e r s t e l l t e n U m 
weltschutzmaßnahmen u n d b e t r i e b l i c h e n M o d e l l b e d i n g u n g e n fällt j e 
doch die D i f f e r e n z untersch ied l i ch hoch aus, was i m fo lgenden be i sp ie l 
h a f t für die verschiedenen Maßnahmearten ( v g l . A b b i l d u n g 28) sk izz iert 
w i r d 5 2 . 

Zu 1: B e i e inem kategorischen Einsatzverbot für einen (umweltschädlicher,) 
Produktionsfaktor wäre auf e in anderes V e r f a h r e n m i t höherem K o s t e n n i v e a u 

5 2 Z u m T e i l unter Berücksichtigung v o n Z w e h l (1973), S . 731 ff., B e a (1973), 
S . 455 f., P r o s i (1973), S . 71 ff.; vg l . f e r n e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e K o s t e n von 
Umweltschutzmaßnahmen (1972). 
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umzusteigen. K a n n damit der gleiche O u t p u t erzie l t w e r d e n , so wären die 
V e r f a h r e n s m e h r k o s t e n bei gegebener A u s l a s t u n g anzusetzen . Steht n u r e in 
V e r f a h r e n m i t geringerer Kapazität z u r Verfügung, so wären die Erlösein
bußen zusätzlich z u berücksichtigen. E x i s t i e r t k u r z f r i s t i g k e i n e V e r f a h r e n s 
a l ternat ive , so ist der G e w i n n b e i t r a g des betref fenden P r o d u k t i o n s b e r e i c h s 
abzüglich eventuel ler Restwerterlöse d e r nicht m e h r v e r w e n d b a r e n P r o d u k 
t ionsmittel als Wertansatz re levant . 

B e i Begrenzung der Einsatzmenge eines Produktionsfaktors (ζ. B . bes t immter 
Rohstoffe oder Umweltbe lastungen) u n d l i m i t a t i o n a l e r P r o d u k t i o n s f u n k t i o n 
müßte das P r o d u k t i o n s n i v e a u gesenkt u n d die entsprechende Gewinneinbuße 
a l s W e r t herangezogen w e r d e n . U n t e r s t e l l t m a n i m F a l l e der B e g r e n z u n g eine 
.^ubstitutionale Produkt ions funkt ion , so läßt sich der gegenwärtige O u t p u t nicht 
m e h r mit d e r M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n p r o d u z i e r e n , sofern das L i m i t u n t e r 
h a l b der zugehörigen Menge liegt. D e r I n p u t des n ichtreg lement ierten F a k t o r s 
steigt, so daß sich auch die P r o d u k t i o n s k o s t e n des ursprünglichen P r o d u k t i o n s 
n i v e a u s erhöhen. 

Ähnliche K o n s e q u e n z e n u n d B e w e r t u n g s f o l g e n zieht die Vorschrift eines 
nicht zu überschreitenden Mengenverhältnisses zweier Faktoren (ζ. B . Z u s a m 
mensetzung von Kunststof fen) nach s i c h : D i e B e t r i e b s a u s d e h n u n g s k u r v e v e r 
bindet n u n nicht m e h r die P u n k t e der M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n , sondern 
schneidet die Isoquanten i n e inem a n d e r e n B e r e i c h , so daß das alte P r o d u k 
t i o n s n i v e a u m e h r I n p u t u n d damit höhere K o s t e n erfordert . 

W i r d ein zusätzlicher (ζ. B. umweltschützender) Produktionsfaktor vorge
schrieben, so erhöht dies die fixen u n d / o d e r v a r i a b l e n P r o d u k t i o n s k o s t e n u n d 
v e r m i n d e r t u m diesen B e t r a g den Z i e l e r r e i c h u n g s g r a d . 

Zu 2: W i r d der Kauf von Verschmutzungsrechten für eine bestimmte Emis
sionsmenge pro Periode verordnet, so erhöht sich u m d e n K a u f b e t r a g der F i x 
kostenblock, falls n u n k e i n anderes P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n günstiger w i r d . I s t 
die K o s t e n s u m m e der U n t e r n e h m u n g l i m i t i e r t , so führt dies zugleich z u e i n e m 
Produktionsrückgang. B e i d e W i r k u n g e n v e r m i n d e r n den G e w i n n gegenüber 
der Ausgangss i tuat ion . Analoges gilt für die Belastung ganzer Produktions
verfahren mit einem Pauschalbetrag. 

W i r d e in Produktionsfaktor mit einer Stückabgabe belastet ( F a k t o r p r e i s 
erhöhung), so bedeutet dies bei l i m i t a t i o n a l e r P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e i n e n P r o 
duktionsrückgang, w e n n die G e s a m t k o s t e n s u m m e k o n s t a n t b le iben sol l . S o l l 
der O u t p u t nicht verändert w e r d e n , so erhöhen sich die K o s t e n . 

W i r d die Belastung eines umweltschädigenden Verfahrens so best immt, daß 
sie sich mit zunehmender Ausbringung erhöht, so erhöht sich die S t e i g u n g 
der G e s a m t k o s t e n k u r v e dieses V e r f a h r e n s . 

Zu 3: B e i vollständigem Produktionsverbot für eine externe Beeinträchti
gungen erzeugende Produktart hängt es i m E i n p r o d u k t b e t r i e b v o n d e r q u a l i 
tativen Kapazität der A u s s t a t t u n g ab, ob m i t d e r ents tandenen Leerkapazität 
auf e i n e andere, w e n i g e r g e w i n n b r i n g e n d e P r o d u k a r t übergegangen w e r d e n 
kann. I s t eine solche Flexibilität nicht gegeben, so muß k u r z f r i s t i g d e r betrof 
fene B e t r i e b s b e r e i c h sti l lgelegt w e r d e n . D e r B e w e r t u n g s u n t e r s c h i e d für den 
die fiktive Maßnahme v e r u r s a c h e n d e n e x t e r n e n E f f e k t ist beträchtlich. 

Ist i m M e h r p r o d u k t b e t r i e b das v o n der Maßnahme betroffene P r o d u k t w e 
der n a c h f r a g e - noch produktionsmäßig m i t a n d e r e n P r o d u k t e n v e r b u n d e n , so 
ergibt s i c h eine analoge K o n s e q u e n z . L i e g t e in N a c h f r a g e v e r b u n d vor , so s i n d 
die GewTinneinbußen durch Absatzrückgang bei den a n d e r e n P r o d u k t a r t e n m i t 
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zu berücksichtigen. B e s t e h t ein H e r s t e l l u n g s v e r b u n d (Kuppelproduktion) , so 
muß der gesamte Prozeß, also auch die Hers te l lung der K u p p e l p r o d u k t e , kurz =-
fr ist ig eingestel lt w e r d e n . D u r c h den A u s f a l l des verbotenen Produktes k o m m t 
es i m M e h r p r o d u k t b e t r i e b je nach dem Deckungsbeitrags Verhältnis u n d der 
Engpaßstruktur gegebenenfalls zu Engpaß- und damit P r o d u k t i o n s k o s t e n v e r 
lagerungen, die ebenfal ls bei der B e w e r t u n g zu berücksichtigen wären. 

B e i W i r k s a m w e r d e n v o n Outputmengenbeschränkungen entstehen L e e r k a 
pazitäten u n d Erlöseinbußen, die durch anderweit ige V e r w e n d u n g der f r e i e n 
Kapazitäten n u r z u m T e i l kompens ier t w e r d e n können. 

D i e Vorschrift eines nicht zu überschreitenden Absatzmengenverhältnisses 
verschiedener P r o d u k t e (ζ. B. S i c h e r h e i t s - , Wartungs le i s tungen bei Absatz be 
s t i m m t e r P r o d u k t e ) führt zu Kostenerhöhungen für die notwendigen zusätz
l ichen P r o d u k t t y p e n bzw. zu Erlös- u n d G e w i n n m i n d e r u n g e n für die nicht 
m e h r absetzbaren (wei l Komplementärprodukte nicht verfügbar) P r o d u k t 
sorten. 

W i r d schließlich die Verwendung (nicht die Produktion) umweltschädlicher 
Produkte eingeschränkt oder verboten, hängt die betriebswirtschaft l iche B e 
w e r t u n g von den Möglichkeiten ab, die überzählige P r o d u k t m e n g e auf n i cht -
regul ier ten und noch aufnahmefähigen (ζ. B. ausländischen) Märkten abzu
setzen. 

Zu 4: Bei e iner Abgabenbelastung der Outputeinheiten mit einem festen 
Stückbetrag s e n k t sich die Erlöskurve p a r a l l e l l u m die Höhe dieses Betrages , 
der G e w i n n s i n k t und der K o s t e n d e c k u n g s p u n k t liegt bei e iner höheren A u s 
br ingung . W i r d die Stückabgabe mit zunehmender Ausbringungsmenge gestei
gert, so s e n k t sich die S t e i g u n g der Erlöskurve m i t tendenzie l l gleichen K o n 
sequenzen wie zuvor . I m Mehrproduktbetr ieb kann w e g e n der damit e r f o l 
genden Veränderung der D e c k u n g s b e i t r a g s s t r u k t u r eine Veränderung des 
d e c k u n g s b e i t r a g s m a x i m a l e n P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s erfolgen. 

H e b t m a n bei der B e u r t e i l u n g der k o n k r e t e n Als -ob-Maßnahmen, die 
sich auch au f mögliche nicht-öffentliche E i n w i r k u n g e n ( A b w a n d e r u n g 
oder W i d e r s p r u c h ) der organisator ischen Interessengruppen erstrecken 
können, die B e d i n g u n g der Nichtüberwälzbarkeit v o n Kostenerhöhungen 
auf, so v e r m i n d e r n sich für e inige Maßnahmen auch be i k u r z f r i s t i g e r 
B e t r a c h t u n g s w e i t e die anzusetzenden K o s t e n w e r t e ; sie können — be i 
hoher k u r z f r i s t i g e r Uberwälzungsmacht — nahe an N u l l heranreichen. 
Dieser G r e n z f a l l der B e w e r t u n g ist durchaus kons is tent m i t den früheren 
Überlegungen: D i e U n t e r n e h m u n g hat i n diesem F a l l auch k u r z f r i s t i g 
die Möglichkeit, Maßnahmen der U n t e r n e h m u n g s u m w e l t ohne nennens
w e r t e Zieleinbuße zu e r t r a g e n . A l l e r d i n g s w ü r d e sie u n t e r diesen B e d i n 
gungen den e x t e r n e n E f f e k t auch n i cht als u n t e r n e h m u n g s p o l i t i s c h be
sonders r e l e v a n t e ins tu fen . 

D i e empir ische E r m i t t l u n g v o n K o s t e n w e r t e n für U m w e l t i n a n s p r u c h 
n a h m e bei A n t i z i p a t i o n k o n k r e t e r Maßnahmen setzt genaue Kenntnisse 
über Kostenverläufe, H e r s t e l l u n g s v e r f a h r e n u n d P r o d u k t i o n s b e d i n g u n 
gen, Absatzverhältnisse usw. voraus . E i n g u t ausgebautes Rechnungs-
u n d I n f o r m a t i o n s w e s e n ist dafür B e d i n g u n g . 
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Eine K o s t e n w e r t b e s t i m m u n g dieser A r t k a n n w i c h t i g e Anregungen 
darüber liefern, inwieweit der gegenwärtige Periodenerfolg auf Exter
nalisierungen von Belastungen beruht, die von Inkriminierungen be
droht sind. D a m i t v e r m a g eine solche A n a l y s e zugleich Anstöße für die 
m i t t e l - u n d lang f r i s t i ge Forschungs- u n d E n t w i c k l u n g s p o l i t i k , d ie I n v e -
s t i t i o n s - u n d die P r o d u k t p o l i t i k zu geben u n d d a m i t eine antizipative, 
die Wet tbewerbspos i t i on tendenz ie l l stärkende Unternehmungspolitik 
zu unterstützen 5 3 . 

3213. A l s - o b - W e r t e be i A n t i z i p a t i o n 
gesellschaftlicher Bewertungsprozesse 

D ie monetäre B e w e r t u n g w u r d e i m vorangegangenen A b s c h n i t t d a 
d u r c h er le i chter t , daß die U n t e r n e h m u n g die A r t der auf sie z u k o m m e n 
den A n f o r d e r u n g sehr k o n k r e t der öffentlichen u n d i n s t i t u t i o n e l l e n D i s 
kuss ion entnehmen konnte . E ine solche S i t u a t i o n m a g für eine Reihe v o n 
re l evanten außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen zu f inden sein 
(ζ. B . laufende Gesetzgebungs- u n d V e r o r d n u n g s v e r f a h r e n über U m 
w e l t - , Arbe i tss i cherhe i ts - , Verbraucherschutz u . ä.). B e i zahlre i chen a n 
deren dagegen ist der gesellschaftliche Willensbildungsprozeß h i n s i c h t 
l ich der R e g u l i e r u n g unerwünschter Nebenef fekte noch n i ch t abgeschlos
sen; seine Resultate s ind höchstens vage absteckbar, u n d dennoch oder 
gerade deshalb müssen die E f f e k t e als e r f o lgs - u n d u n t e r n e h m u n g s p o l i 
tisch r e l e v a n t ge l ten (ζ. B. F o r d e r u n g e n u n d Diskuss ionen der Verbände 
u n d P a r t e i e n über R e f o r m e n u n d Einzelmaßnahmen i m V o r f e l d p a r l a 
mentar ischer A r b e i t ) . D i e monetäre B e w e r t u n g w i r d i n diesem F a l l n a 
türlich erschwert . M a n weiß zwar , daß m i t hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
F o r d e r u n g e n bzw. Unterstützungsminderungen auf die U n t e r n e h m u n g 
z u k o m m e n , aber m a n hat noch keine verläßlichen I n f o r m a t i o n e n über 
den k o n k r e t e n Gehal t dieser Rückwirkungen. W i l l m a n re l evante e x 
terne E f f e k t e dieser A r t monetär bewer ten , so ist v o n v o r n h e r e i n e in 
sehr hoher U n g e n a u i g k e i t s g r a d des e r m i t t e l t e n Betrages zu u n t e r s t e l l e n . 
Die Bewertung muß nun nämlich, um zu plausiblen Aussagen zu gelan
gen, das Resultat des gesellschaftlichen Bewertungsprozesses antizipie
ren und dann, analog zum vorigen, die Zielauswirkungen errechnen. 

Der pol i t ische Prozeß, i n dessen V e r l a u f Entsche idungen zur R e g u l i e 
r u n g des außermarktlichen V e r h a l t e n s v o n U n t e r n e h m u n g e n zustande 
k o m m e n , ist zu k o m p l e x u n d v o m E i n z e l f a l l abhängig, als daß er h i e r 
für e inze lw i r t s cha f t l i che Bewertungszwecke v e r a l l g e m e i n e r n d nachge
zeichnet v /erden könnte. E i n globales S t r u k t u r m o d e l l w u r d e w e i t e r oben 
beschrieben 5 4 . U m das monetäre B e w e r t u n g s p r o b l e m auch für diesen 

5 3 S c h m i d t (1974), S . 170 f., (1974 a), S . 132, spricht in diesem Z u s a m m e n h a n g 
von d e r Notwendigkei t e i n e r „offensiven S t r a t e g i e " . 

5 4 V g l . oben A b b . 6; zum umweltpo l i t i schen Entscheidungsprozeß ferner F r e y 
(1972), S. 132 ff., R e i c h a r d t (1970). 
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F a l l möglichst anschaulich u n d auf das Wesentliche begrenzt zu u i t e r -
suchen, w i r d w i e d e r u m anhand model l theoret ischer (idealtypischer) Ver
einfachungen vorgegangen. 

Die pol i t ischen Auseinandersetzungen über A r t u n d Ausmaß der Ver
m i n d e r u n g externer E f f ekte der i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n könnei als 
vorläufig abgeschlossen gelten, w e n n über das Verhältnis von notwendi
ger V e r m e i d u n g oder Bese i t igung der wahrgenommenen B e e i n t r c h t i -
tungen u n d v o n Kosten, die für diese R e d u k t i o n aufzubr ingen sind, Ver
ständigung erz ie l t w u r d e . D ie durch das Ausmaß der External i s ierunj e r 
folgende E n t l a s t u n g der Unternehmung(en ) w i r d zu der dadurch er2Ug-
ten Belastung des (der) Be t ro f f enen i n Beziehung gesetzt 5 5 . A l s alzep-
table Problemlösung w i r d dann i m M o d e l l das Redukt ionsausma ge 
wählt, bei der die Kosten für die V e r m e i d u n g oder Beseit igung zuätz-
l icher externer E f f e k t e 5 6 den von den zusätzlichen E f f e k t e n ausgeheiden 
bewerteten Schaden zu übersteigen beg innen (Grenzkosten der V e m e i -
dung = soziale Grenzkosten der Be lastung) . D a m i t ist das gesellsciaft-
l i ch opt imale N i v e a u der Erzeugung e iner A r t von außermarktldien 
Entscheidungskonsequenzen festgelegt, v o n dem alle we i t e ren M a l n a h -
mensdiskussionen ausgehen können. Z u beachten ist , daß es sich hiTbei 
u m eine aggregierte Bet rachtung für a l le Verursacher von einer A r n e 
gat iver externer Ef fekte (ζ. B . i n n e r h a l b e iner Region) handel t . Abb i l 
dung 29 zeigt vere infacht die S t r u k t u r des Prob lems 5 7 . 

Gegenwärtig entsteht i n e inem Gebiet eine Menge OA an e x t r n e r 
außermarktlicher Beeinträchtigung. D i e sozialen Grenzkosten der lezten 
externa l i s i e r ten Belastungseinheit be t ragen AD, die soziale Gesantko-
stenbelastung beläuft sich auf die Fläche Ο AD. Offensichtl ich w ü r o be i 
dem gegebenen V e r l a u f der m a r g i n a l e n Vermeidungskosten e i n R e 
d u k t i o n der ex ternen Ef f ekte u m AC zu e iner gesellschaftlich opt inalen 
Lösung führen. Die v o n den Verursachern z u tragenden Grenzkosta der 
V e r m e i d u n g u n d die sozialen Grenzkosten der Belastung gleichen sch i n 
Β aus. Vere in facht besteht n u n für die Gesellschaft die Möglichket, die 
Verursacher entweder durch V e r o r d n u n g der Höchstmenge OC zi der 

5 5 V g l . zu dieser Vorgehensweise auch die v o n Wysocki (1961), S . 04 ff., 
entwickelten Wirtschaft l ichkeits faktoren für öffentliche F i n a n z i e r u n g s i l f e n , 
die i m P r i n z i p die gleiche F r a g e für eine der U n t e r n e h m u n g zugute kommende 
Subvention (außermarktlicher Vortei l ) beleuchten. Dort ist ein Wir tschat l ich -
keitsfaktor wie folgt definiert (S. 205): 

stichtagsbezogene Nettoentlastung der U n t e r n e h m u n g 
stichtagsbezogene Nettobelastung der öffentlichen H a n d 

5 6 I m folgenden w i r d aus Vereinfachungsgründen hauptsächlich auf V r m e i -
dungskosten eingegangen; zur U n t e r s c h e i d u n g von V e r m e i d u n g s - u n d Besei
tigungskosten i m Bere ich des U m w e l t s c h u t z e s vg l . ζ. B . Jäger (1974), S . 86 ff.; 
zu weiteren K o s t e n a r t e n vgl . K u r z f a s s u n g des Umweltgutachtens (1974),;. 41 f. 

5 7 V g l . ζ. B . Meade (1973), S . 57 ff., P r o s i (1973), S . 73 f., S iebert (1973), S155 f.; 
ähnlich bereits Pigou (1932), S. 192 ff. u n d 223 ff. 
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d e r V e r m e i -
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Beeinträchtigung 

Abb. 29. Optimale R e d u k t i o n eines externen Effekts 

R e d u k t i o n zu zwingen oder d u r c h E r h e b u n g einer festen Abgabe auf 
jede Belastungseinheit i n Höhe v o n CB (bzw. einer m i t den sozialen 
Grenzkosten var i i erenden Abgabe) die V e r m i n d e r u n g zu induz ieren r e 
spekt ive einen Kompensat ions fond für d ie Betro f f enen aufzufüllen. 

U m die monetäre B e w e r t u n g der gegenwärtigen Belastung durch eine 
einzelne U n t e r n e h m u n g v o r z u n e h m e n , müßten das obige i d e a l t h e o r e t i 
sche D i a g r a m m empirisch i n t e r p r e t i e r t u n d die sich daraus für die U n 
t e r n e h m u n g ergebende Rückwirkung abgeschätzt werden . Es überrascht 
nicht , daß ein solches V o r h a b e n äußerst s chwier ig durchzuführen ist. D a 
be i können vier_PrQblemschichten unterschieden w e r d e n : 

1. E r m i t t l u n g der Vermeidungskos ten 
2. E r m i t t l u n g der sozialen K o s t e n 
3. B e s t i m m u n g der gesellschaftl ich erwünschten Höchstmenge u n d der 

Maßnahmen zu i h r e r Durchsetzung 
4. E r m i t t l u n g der Konsequenzen für die U n t e r n e h m u n g 

Angesichts der Fülle v o n umweltökonomischer L i t e r a t u r soll , ohne i n 
die Deta i l s zu gehen, i m fo lgenden n u r k u r z auf die wicht igs ten Aspekte 
der Bewältigung dieser v i e r Prob lemebenen eingegangen w e r d e n : 

Zu 1: D i e E r m i t t l u n g der Kosten, die die Vermeidung einer bestimmten 
Umweltbelastungsmenge auslöst, g i l t g e m e i n h i n als e in r e l a t i v le icht zu 
lösendes Prob lem, so daß sich eine „ fair ly de f in i t cost c u r v e " 5 8 e rg ibt . Sie 

5 8 Meade (1973), S . 58. 
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k a n n auf der Basis ökonomisch-technischen Wissens geschätzt werde:n. 
So lassen sich aus E r h e b u n g e n über bisherige V e r m e i d u n g s a u f w e n d u n 
gen 5 9 , aus u n t e r n e h m u n g s i n t e r n e n Vergangenhei tsanalysen u n d aus ö k o 
nomisch-technischen Gutachten über die Z u k u n f t s a u f w e n d u n g e n i m U m 
wel t schutz 6 0 r e l a t i v zuverlässige Z a h l e n r e i h e n über die Kosten a l t e r n a t i 
ver Vermeidungsintensitäten h e r l e i t e n . E i n Kostenartenschema k a n n 
den Erhebungsprozeß e r l e i c h t e r n 6 1 . D i e A b g r e n z u n g zwischen a l l g e m e i 
nen Forschungs- u n d E n t w i c k l u n g s a u f w e n d u n g e n u n d speziellen Siehe r -
he i t s - u n d U m w e l t s c h u t z a u f w e n d u n g e n w i r d dabei häufig schwierig se in . 

Für die B e s t i m m u n g der V e r m e i d u n g s k o s t e n k u r v e des einzelnen B e 
tre ibers k o m m t e in we i teres P r o b l e m h i n z u : Vermeidungsaktivitäten 
w e r d e n häufig aus Gründen der Größendegression gemeinschaft l ich m i t 
anderen Verursachern (ζ. B . i m R a h m e n einer Genossenschaft) bzw. v o n 
einer K o m m u n e kostengünstiger durchgeführt als v o n der einzelnen U n 
t e r n e h m u n g 6 2 . B e i e iner Gemeinschaftslösung tauchen dann schwier ige 
Zurechnungsprobleme der V e r m e i d u n g s k o s t e n auf einzelne Verursach er 
auf, die vollständig n u r d u r c h K o n v e n t i o n gelöst w e r d e n können 6 3 . Es 
wäre demnach für die E n t w i c k l u n g e iner V e r m e i d u n g s k o s t e n k u r v e eine 
A n n a h m e darüber n o t w e n d i g , i n welcher Organisations form die V e r m e i 
dungsmaßnahmen durchzuführen s ind . Diese A n n a h m e hängt w i e d e r u m 
v o n der ge forder ten V e r m e i d u n g s m e n g e ab. D a diese I n f o r m a t i o n aber 
erst nach Verg le i ch der gesel lschaft l ichen Kosten der Be las tung m i t d e n 
Vermeidungskosten ver fügbar ist , i s t die V e r m e i d u n g s k o s t e n k u r v e i n 
v ie len Fällen als K u r v e a l t e r n a t i v e r V e r m e i d u n g s v e r f a h r e n u n d A n l a 
gengrößen zu e n t w i c k e l n . W e i t e r ist d a r a u f h inzuweisen , daß die V e r 
meidungskosten für n i c h t technisch def in ierte Mengen v o n ex ternen B e 
einträchtigungen (ζ. B . „Humanis ierung" v o n A r b e i t s s t r u k t u r e n oder 
Konsumentenzuf r i edenhe i t ) w e i t a u s schwier iger geschätzt w e r d e n kön
nen. 

Zu 2: Lassen sich die V e r m e i d u n g s k o s t e n noch r e l a t i v genau u n d nach
prüfbar e r m i t t e l n , so g i l t dies für die E r m i t t l u n g der sozialen Kosten, die 

5 9 V g l . e twa Inst i tut für gewerbl iche W a s s e r w i r t s c h a f t u n d L u f t r e i n h a l t u n g 
(1972), I fo - Inst i tut für Wirtschaf ts forschung (1974) sowie die dort S. 14 ff. a n a 
lys ierten U n t e r s u c h u n g e n . 

6 0 V g l . ζ. B . B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e K o s t e n von Umweltschutzmaßnahmen 
(1972,) Mater ia l ienband (1971), S. 593 ff. 

6 1 V g l . ζ. B . B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r Ausschuß (1973), f erner die bei I f o - I n 
stitut für Wirtschafts forschung (1974), S. 24 ff. u n d A n l a g e I I , I I I erläuterten 
Erfassungsschemata . 

6 2 E i n O R - M o d e l l z u r v e r m e i d u n g s k o s t e n o p t i m a l e n Z u s a m m e n f a s s u n g v e r 
schiedener E m i s s i o n s q u e l l e n stellt i n den Grundzügen Müller-Merbach (1973), 
S. 26 ff. vor. 

6 3 V g l . dazu das interessante G u t a c h t e n v o n Brockhof f (1973) z u r betriebs
wirtschaftl ichen I n t e r p r e t a t i o n u n d O p e r a t i o n a l i s i e r u n g des Begr i f f s „Inan
s p r u c h n a h m e " i m K o m m u n a l a b g a b e n g e s e t z für das L a n d N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
von 1969. 
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d u r c h die E n t s t e h u n g der e x t e r n e n E f f e k t e ausgelöst werden , n u r m i t 
g roßen Einschränkungen. D ie v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e K o s t e n - N u t z e n - A n a 
l y s e 0 4 sowie die umweltökonomische L i t e r a t u r 6 5 d i s k u t i e r e n als monetäre 
B e w e r t u n g s m e t h o d e für außermarktliche Beeinträchtigungen vor a l l em 
d e n Ansatz v o n Schattenpreisen ( s i m u l i e r t e M a r k t p r e i s e ) . D u r c h sie sol l 
d i e Kompensat i ons forderung seitens der B e t r o f f e n e n monetär ausge
drückt w e r d e n . „Um die Höhe dieser K o m p e n s a t i o n s f o r d e r u n g zu e r m i t 
t e l n , ist zu f ragen , w i e v i e l die W i r t s c h a f t s s u b j e k t e für eine S i tua t i on be
r e i t wären zu zahlen, die die e x t e r n e n Nachte i le n i ch t m e h r a u f w e i s t 6 0 . " 

Beste Voraussetzung dafür wäre die K e n n t n i s der (mengenmäßigen, 
e t w a ökologischen) Schadensfunktion, d ie d a n n v o m Betro f f enen zu be
w e r t e n wäre. D a darüber i n a l l e r Regel n u r sehr vage Vors te l lungen be
s tehen 6 7 , ist der B e w e r t u n g s a k t n u r sehr schwer nachvol lz iehbar u n d 
n u r anhand v o n d r i t t e n Ersatzgrößen überhaupt möglich 6 8 . Ferner ist 
au f die S c h w i e r i g k e i t h inzuweisen , daß häufig verschiedene I n d i v i d u e n 
u n d G r u p p e n v o n außermarktlichen Beeinträchtigungen betro f fen s ind 
u n d i n die E r m i t t l u n g der sozialen K o s t e n einbezogen w e r d e n müssen. 

W e n n die e x t e r n a l i s i e r t e n Be las tungen bereits d u r c h unternehmungs 
externe öffentliche oder p r i v a t e Aktivitäten in pagatorisch erfaßbarer 
Weise kompensiert w u r d e n u n d n u n den V e r u r s a c h e r n angelastet w e r d e n 
sol len, fällt die E r m i t t l u n g der verursachten Sozialkosten noch r e l a t i v 
le icht . M a n k a n n annehmen, daß die Wir t s cha f t s sub j ek te auch i n e twa 
i n Höhe dieser A u f w e n d u n g e n zahlungsbere i t wären, d. h . daß die A u f 
w e n d u n g e n e in ungefähres monetäres Nutzenäquivalent darstel len. Dies 
g i l t ζ. B. für den einzelwirtschaftlich nicht kompensierten Anteil der 
Folgekosten v o n B e r u f s k r a n k h e i t e n u n d Arbeitsunfällen. D u r c h die k e i 
neswegs einfache Erfassung u n d Z u r e c h n u n g dieser gesellschaftlichen 
A u f w e n d u n g e n lassen sich v ie le der e x t e r n a l i s i e r t e n Schäden q u a n t i -

6 4 V g l . ζ. B . Margol is (1970), M i s h a n (1975), S . 58 ff. 
6 5 V g l . ζ. B . K n e t s c h / D a v i s (1966), H e r f i n d a h l / K n e e s e (1965), S. 84. 
6 6 L i t t m a n n (1974), S . 39. 
6 7 V g l . a ls A u s n a h m e ζ. B . die v o n H . W . S t r e e t e r u n d Ε. B . Phelps e n t w i k -

kelte F u n k t i o n z u r E n t w i c k l u n g der Wasserqualität, die v o n Russel l /Spofford 
(1972), S . 148 ff. z u e iner regionalen S c h a d e n s f u n k t i o n der Gewässerverunreini
gung w e i t e r e n t w i c k e l t w u r d e . D e n A u s n a h m e c h a r a k t e r der K e n n t n i s dieser 
naturwissenschaft l ichen Zusammenhänge betonen Russe l l /Spof ford (1972), 
S. 152 ausdrücklich: " I t is w o r t h s tress ing that w e are , i n fact, operating in a 
wor ld in w h i c h v e r y l itt le is k n o w n about a n y a c t u a l damage functions. . . . We 
do have some knowledge for both w a t e r - b a s e d r e c r e a t i o n benefits and w a t e r 
supply t reatment cost i n re lat ion to r a w w a t e r qual i ty . . . . the damages a s 
sociated w i t h a i r pol lution are s t i l l not f u l l y understood i n a qualitative sense, 
at least w i t h respect to h u m a n h e a l t h . . . . S tudies on a ir -po l lut ion damage 
have general ly r e l i e d on aggregated indices of p r e s u m e d damages such as those 
thought to be provided by property v a l u e d i f ferent ia l s . " 

6 8 Vgl . d a z u auch oben Abschni t t 312. 
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fizieren69, jedoch nicht , bzw. n u r unvollständig, die i m m a t e r i e l l e n (ζ. B . 
psychischen) Schäden. 

D ie monetäre B e w e r t u n g v o n außermarktlichen Beeinträchtigmgen, 
deren Folgen sich nur sehr vermittelt oder gar nicht merkbar in csell-
schaftlichen Aufwendungen niederschlagen (ζ. B. Gesundheitssaäden 
durch synergistisch w i r k e n d e Zusätze i n N a h r u n g s m i t t e l n , V e r ä n e r u n -
gen des E r h o l u n g s - oder Er lebniswertes v o n Landschaft , F l o r a , ' a u n a 
usw.) w i r f t unüberwindlich erscheinende Probleme auf. D ie für o lche 
u n d ähnliche Bewertungsob jekte o f t vorgeschlagene E r f r a g u n g de indi
viduellen Zahlungsbereitschaft muß als Ver fahrensa l t e rnat ive weitge
hend versagen. Die theoretischen, empirischen u n d w e r t o r i e n t e r t e n 
Probleme, die die i n d i v i d u e l l e u n d aggregierte A n w e n d u n g dei Z a h 
lungsbereitschaft als B e w e r t u n g s v e r f a h r e n a u f w i r f t , s ind bereits b i d e r 
Analyse des Konzeptes der Absatzrente i n K a p i t e l I I ausführlia d i s 
k u t i e r t w o r d e n . Ähnliches g i l t auch für Marktpreisveranderungei v o n 
Gütern, für deren W e r t e n t w i c k l u n g eine Abhängigkeit v o n den außer
m a r k t l i c h e n E f f e k t e n v e r m u t e t w i r d u n d die deshalb als monetärr E r 
satzmaßstab für die B e w e r t u n g sozialer Schäden herangezoger w e r 
d e n 7 0 . 

Demnach ist die soziale Grenzkostenkurve n u r i n sehr grobei A n 
näherungen u n d u n t e r Prämissen, die die Aussagekraft der gewordenen 
Werte s tark einschränken (ζ. B . P r o b l e m der Konstanz des Ge ld j renz -
nutzens), zu e r m i t t e l n 7 1 . 

Zu 3.: A u f g r u n d der E r m i t t l u n g s s c h w i e r i g k e i t e n beider K u r v e n 7 2 

k o m m t als gesellschaftlich erwünschtes Ausmaß der Belastungseduk-
tion bei der Als-ob-Überlegung e in n u r vage abgrenzbarer B e r i c h i n 
Betracht . Dies erhöht das Problem der Prognose von konkreter Maß
nahmen. A l s eine mögliche grobe Richtschnur k a n n gelten, daß de ge
sellschaftlich am wenigsten aufwendige Lösung gewählt w i r d d . h . : 
Haben die Verursacher t ro t z einer durch Abgabenzahlung gelesteten 
Kompensat ion der v e r m u t e t e n sozialen Kosten noch e inen V o r t d l v o n 
i h r e r Aktivität, so w e r d e n sie diese beibehalten können. D e r Staa über 
n i m m t dann die Entschädigung der Betro f f enen oder die Beseitigung der 
externen E i n w i r k u n g m i t H i l f e der geleisteten Zahlungen . S i n d jedoch 

6 9 Vg l . ζ. B . Voigt (1974), Voigt et a l . (1973). 
7 0 V g l . ζ. B . die Studie von R i d k e r (1967). 
7 1 Wegen der überaus großen Ermit t lungsprobleme der sozialen G r e n k o s t e n 

schlägt beispielsweise B a u m o l (1972), S . 318 ff., als zweitbeste Lösung Ό Γ , die 
Umweltabgaben nicht an den sozialen Grenzkosten zu orientieren. , ondern 
nach verschiedenen, durch E x p e r t e n u r t e i l festgelegten mengenmäßigen U m 
weltqualitätsindikatoren (ζ. B . dem biochemical oxygen d e m a n d [BOD] des 
Abwassers ) z u bemessen; vgl . auch B a u m o l / O a t e s (1971). 

7 2 D a s schwierige P r o b l e m der zeitl ichen V e r t e i l u n g der sozialen Κ osen wie 
der Vermeidungskosten u n d i h r e r Diskont ierung auf den Gegenwarts ;zetpunkt 
w u r d e dabei noch gar nicht angesprochen. 
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die Vermeidungskosten be im Verursacher der schädlichen Aktivität ge
r inger , so w i r d die Vermeidungsaktivität angeordnet. 

Zu 4.: D ie Unternehmungsbezogene Bewertung der so e r m i t t e l t e n A l s -
o b - A n n a h m e über die mutmaßliche Reaktionsweise der sozialen U m 
w e l t auf re levante außermarktliche Entscheidungskonsequenzen der 
U n t e r n e h m u n g er fo lg t analog z u m v o r i g e n Abschni t t . Wegen der unge 
lösten Prob leme bei der H e r l e i t u n g der A l s - o b - B e d i n g u n g dürfte i n v i e 
len Fällen e in Wertansatz zu Vermeidungskosten eine geeignete u n d bes
ser überprüfbare Ersatzgröße sein. 

Zusammenfassend ist eine monetäre A l s - o b - B e w e r t u n g , für die eine 
A n t i z i p a t i o n des gesellschaftlichen Entscheidungsprozesses über die ex 
terne Beeinträchtigung no twend ig ist , als k a u m p r f l k t r j k a h p T 7u k e n n 
zeichnen. Sie k a n n n u r tendenzielle monetäre A n h a l t s p u n k t e u n d grobe 
A l t e r n a t i v v o r s t e l l u n g e n l i e f e rn , die wegen i h r e r U n b e s t i m m t h e i t jedoch 
für eine f o rmale I n t e g r a t i o n i n die klassische Erfo lgsrechnung zu vage 
s ind. Der Z i e l b e i t r a g von re levanten außermarktlichen Belastungen d i e 
ser A r t läßt sich monetär nicht verläßlich genug umschreiben. Diese 
Festste l lung ändert nichts an der Relevanz der zur B e w e r t u n g anste
henden Ef fekte . Unternehmungspo l i t i sch re levant s ind die Ef fekte , w e i l 
sie i n der öffentlichen Diskussion s ind u n d Gegenstand eines öffentlich
pol it ischen Entscheidungsprozesses s ind bzw. w e r d e n können. Inso fern 
weisen sie auf Erfolgsbeiträge h i n , die zu Lasten der Ziele von externen 
I n d i v i d u e n oder Gruppen gehen. A l l e r d i n g s läßt der Stand der D i s k u s 
sion u m die Bekämpfung der außermarktlichen Entscheidungskonse
quenzen noch keine präzise oder befr iedigende monetäre B e s t i m m u n g 
i h r e r Erfolgsbeiträge zu. 

322. Möglichkeiten nichtmonetärer Bewertung 

Die N o t w e n d i g k e i t , von einer ausschließlich monetären B e w e r t u n g 
abzurücken u n d andere Bewertungsmethoden für außermarktliche E n t 
scheidungskonsequenzen zu d i skut ieren , k a n n sich aus mehreren m i t 
e inander zusammenhängenden Gründen ergeben: Die zuvor besproche
ne faktische Unmöglichkeit einer verläßlichen E r m i t t l u n g a l ler sozialen 
K o s t e n 7 3 , das Nichtakzept ieren der dabei einfließenden W e H p r a m i s s e n 7 4 , 
ethische V o r b e h a l t e 7 5 sowie die durch die eindimensional-monetäre B e -

7 3 Vg l . insbesondere American Accounting Association (1973), S. 79: "The 
committee was unable to discover reasonable acurate techniques for measur
ing environmental social costs caused by individual f irms." Ähnlich Heigl (1974), 
S. 2269, Siebert (1973), S. 113. 

7 4 Vg l . besonders Kapp (1972), S. 100 f., (1972 a), S. 47, Conn (1972), S. 37 ff., 
Maass (1970), Schuster (1970), S. 142. 

7 5 Vg l . etwa Bauer/Fenn (1973), S. 43: "We feel that the attempt to reduce 
social performance to dollar terms is perverse." Ferner Oettle (1970), S. 9 sowie 
die Hinweise bei Schönfeld (1974), S. 2. 
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w e r t u n g e intretenden I n f o r m a t i o n s v e r l u s t e 7 6 b i l d e n dabei die Schwer
p u n k t e der A r g u m e n t a t i o n . Aus unternehmungspol i t i scher Sidit s i n d 
vor a l l em die an erster u n d an letzter Stelle genannten Argumente v o n 
großer W i c h t i g k e i t . I n befr iedigender Weise lassen sich n u r Als-OD-Werte 
für außermarktliche Beziehungen e r m i t t e l n , die durch konk;et f o r 
m u l i e r t e u n d m i t hoher Wahrscheinl i chkei t real is ierte Maßnahnen der 
U n t e r n e h m u n g s u m w e l t reduz ier t w e r d e n sollen. S ind diese Bedingun
gen nicht gegeben, so lassen sich i n einigermaßen nachprüfbare; Q u a l i 
tät höchstens noch die Vermeidungskosten für einige A r t e n von gesell 
schaftl ich als r edukt i onsno twend ig vermute te Mengen externer Ef fekte 
ansetzen. I n beiden Fällen können n u r k u r z f r i s t i g e rwarte te Verände
r u n g e n der Z i e l f u n k t i o n i n die B e w e r t u n g eingehen, w e i l der durch die 
(drohenden) Maßnahmen induz ier te m i t t e l - u n d langfr i s t ige technolo
gisch-organisatorische W a n d e l u n d dessen Z i e l a u s w i r k u n g e n n.cht m o -
netar i s i er t w e r d e n können. 

Für alle we i t e ren außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen schei
t e r t der Versuch einer monetären B e w e r t u n g . D a m i t s ind der Integrat ion 
außermarktlicher Ef fekte i n djejklassische Erfo lgsrechnung relat iv enge 
Grenzen ^gezogen. U n d selbst die e r m i t t e l b a r e n monetären Wer.e haben 
für sich genommen n u r beschränkten Aussagewert : Sie s ind für interne 
u n d externe Entscheidungsträger n u r i m Zusammenspie l m i t den z u 
gehörigen Mengen in format ionen , Vergleichsdaten u n d Hypothesen i n t e r 
pre t i erbar . 

W e i l sich nicht al le unternehmungspo l i t i s ch re levanten externen 
Ef fekte monetar is ieren lassen, eine Begrenzung der Betrachtung auf die 
monetar is ierbaren Ef f ekte aber unter Umständen dem Z ie l , nämlich die 
unternehmungspo l i t i sch re levanten Ef fekte zu erkennen u n d i m H i n 
b l i ck auf i h r e E r f o l g s w i r k s a m k e i t zu beurte i l en , entgegenstünde, e r 
scheint es naheliegend, das Ideal der durchgehend monetären Einbezie
h u n g a l ler außermarktlichen Entscheidungsfolgen i n die Erfolgsanalyse 
aufzugeben u n d andere Wertungsmöglichkeiten zu d iskut ieren . B e w e r 
t u n g ist j a keineswegs n u r i n F o r m von Gelde inhei ten oder sonstigen 
k a r d i n a l verrechenbaren Maßstäben 7 7 möglich 7 8 . Selbst w e n n das der 
B e w e r t u n g zugrundel iegende Oberziel monetär f o r m u l i e r t ist , so k a n n 
u n d muß über Vorgänge oder Ereignisse i m H i n b l i c k auf dieses Z ie l auch 
nichtmonetär g e u r t e i l t werden , w e n n eine befriedigende Erfassung u n d 
zielbezogene Z u o r d n u n g monetärer Konsequenzen der B e w e r t u n g s t a t 
bestände versagt. 

7 6 V g l . ζ. B . Wysocki (1975), S . 213, G . K i r s c h (1974), S. 64 ff., U l r i c h (1970), 
S. 164. 

7 7 Vg l . ζ. B . den Vorschlag von Müller-Wenk (1974), S . 279 ff., die externen 
Verzehrsmengen über Äquivalenzziffern in Rechnungseinheiten zu überführen. 

7 8 V g l . zu den nichtmonetären Bewertungsformen vor al lem Gäfgen (1974), 
S. 144 ff., Rescher (1969), S. 61 ff., A m e r i c a n Account ing Association (1971). 
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A l s Nachteil eines solchen Vorgehens ist die M e h r d e u t i g k e i t der B e 
z iehungen zwischen den n o m i n a l oder o r d i n a l bewerteten außermarkt
l i chen Entscheidungskonsequenzen u n d dem monetär f o r m u l i e r t e n B e 
wer tungsz i e l anzuführen. F e r n e r w i r d häufig v e r m u t e t , daß Manager i n 
erster L i n i e an quantitativ-monetären ( w e i l d i r e k t zielbezogenen) B e 
w e r t u n g s i n f o r m a t i o n e n interess iert s ind, so daß nichtmonetäre Maße w e 
n i g e r Entscheidungsrelevanz haben könnten. Vorteilhaft ist die I n t e r 
pretat ionso f fenhe i t der ausgewiesenen nichtmonetär bewerteten I n f o r 
m a t i o n e n für die i n t e r n e n u n d externen Adressaten einzustufen, die 
p r a k t i s c h eine A u s w e i t u n g des Informationsangebots bedeutet. Ferner 
e r l a u b t eine nichtmonetäre Bewertungsstrateg ie auch die getrennte oder 
i n t e g r i e r t e Einbez iehung v o n längerfristigen E n t w i c k l u n g e n (technischer 
For t s chr i t t ) i n die n o m i n a l oder o r d i n a l gefaßte Bewertungsaussage, was 
be i der monetären Methode n i cht möglich w a r 7 9 . 

D ie Schwier igke i t einer nichtmonetären B e w e r t u n g l i egt selbstver
ständlich i n dem A u f f i n d e n u n d der Begründung operat ionaler B e w e r 
tungsnormen. Für den Sektor der Belastung der natürlichen U m w e l t 
d u r c h außermarktliche Fo lgen b e t r i e b s w M ^ " amtlicher F j n l s c h ^ i d u n g p p 

l i egt es nahe, zwe i k o m b i n i e r t zu verwendende T y p e n v o n nichtmonetä
r e n B e w e r t u n g s h i l f e n zu berücksichtigen 8 0 . 

Z u m einen können die seitens staatl icher Verordnungen , Behörden 
oder v o n Verbänden vorgeschriebenen bzw. empfohlenen S^hMieüen-
werte für Emissionen und Immissionen als B e u r t e i l u n g s k r i t e r i e n der 
eigenen A b f a l l - u n d Schadsto f fprodukt ion d ienen 8 1 . Je stärker die eige
nen W e r t e die empfohlenen oder vorgeschriebenen W e r t e unterschre i 
ten, desto vollständiger ist der Unternehmungser f o l g durch k o m p e n 
sierten Ressourceneinsatz zustande gekommen u n d desto weniger muß 
sich die U n t e r n e h m u n g s p o l i t i k i n diesem Bereich auf externe F o r d e r u n 
gen e inste l len ; sie hat — bewußt oder unbewußt — künftige Reakt ionen 
der U m w e l t ant i z ip ieren können. Je näher die W e r t e der U n t e r n e h m u n g 
an diese Schwel lenwerte heranrücken oder sie überschreiten, desto 
wahrscheinl icher ist es, daß die unentgel t l i che U m w e l t i n a n s p r u c h n a h m e 
zu einer entgel t l i chen w i r d ( w e i l ζ. B. die N o r m e n verschärft w e r d e n 
bzw. S t r a f e n oder Abgaben zu leisten sind). Das heißt: Tei le des gegen
wärtigen Erfo lgs w e r d e n zu Lasten von ex ternen Betro f fenen erzie l t . 

7 9 Die Grundzüge einer nichtmonetär ausgerichteten Informationskonzeption 
zur erweiterten Erfo lgsbeurte i lung w e r d e n i m folgenden K a p i t e l I V diskutiert , 
so daß a n dieser Stel le n u r einige Aspekte beispielhaft angesprochen zu w e r d e n 
brauchen, die i n den R a h m e n dieses K a p i t e l s gehören. 

8 0 V g l . z u m folgenden auch M a r l i n (1973). 
8 1 V g l . ζ. B . die aufgrund der G e w e r b e o r d n u n g bzw. des B u n d e s - I m m i s s i o n s -

schutz-Gesetzes er lassenen V e r o r d n u n g e n über Immiss ionskonzentrat ions -
grenzwerte, ferner die R i c h t l i n i e n der Verbandes Deutscher Ingenieure zur 
Umweltbelastung . 

13 P i c o t 
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D u r c h S e l b s t f o r m u l i e r u n g v o n noch strengeren Anspruchsniveaus k a n n 
die Abs i cherung des ökonomischen Erfo lgs gegenüber einer externen 
Anspruchserhöhung noch verbessert w e r d e n 8 2 . 

W e n i g e r operat i ona l , aber als Ergänzung der v o r i g e n B e w e r t u n g s m e 
thode geeignet i s t d ie zwe i te nichtmonetäre Bewertungsweise des U m 
wel tbe las tungsverha l tens . Das h ier anzuwendende K r i t e r i u m kann als 
Technologie-Adäquanz i m U m w e l t s c h u t z bezeichnet w e r d e n . "One is t o 
see i f s i gn i f i cant ly be t t e r e q u i p m e n t to c o n t r o l p o l l u t i o n is available. I f 
so, t h e n the present e q u i p m e n t must be ca l led inadequate . The d e f i n i 
t i o n of , s ign i f i cant ly be t te r ' is open to d ispute . The p r o b l e m could be 
tack led b y committees of profess ional associations 8 3 . " D i e technologischen 
Möglichkeiten z u m U m w e l t s c h u t z w a n d e l n sich z u n e h m e n d 8 4 . Ge l ing t 
es, periodisch eine Bestandsaufnahme u n d Q u a l i f i z i e r u n g der technologi 
schen Umweltschutzmöglichkeiten ζ. B. i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t Behör 
den oder Verbänden zu e r s t e l l e n 8 5 , so können diese Möglichkeiten als 
B e w e r t u n g s n o r m e n der a k t u e l l angewandten Umweltschutztechnolog ie 
i n der U n t e r n e h m u n g gegenübergestellt w e r d e n . Je näher die gegen
wärtig angewandte Technologie an die po tent i e l l e heranre icht , desto~"un-
wahrsche in l i cher ist es, daß neue technologische A u f l a g e n , Standards 
oder Abgaben au f die U n t e r n e h m u n g zukornnien . Je stärker potent ie l l e 
u n d a k t u e l l e Technologie ause inanderk la f f en , desto wahrscheinl icher i s t 
eine künftige ex terne F o r d e r u n g u n d desto eher s ind die zugehörigen 
außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen als e r f o lgswirksame B e 
s tandte i le der Unternehmungsaktivitäten e inzustufen . 

A n a l o g zu den vorgeschlagenen nichtmonetären Bewertungss tandards 
i m U m w e l t s c h u t z lassen sich auch Standards für die Bereiche U n f a l l 
schutz u n d P r o d u k t s i c h e r h e i t f o r m u l i e r e n ( B e r u f s k r a n k h e i t s - , U n f a l l -
u n d A b w e s e n h e i t s r a t e n sowie Sicherheitstechnologien) 8 6 . Schwier iger , 
w e n n n i cht unmöglich, ist e in solches Vorgehen für w e n i g e r o b j e k t i v i e r 
bare Maße von e x t e r n e n E f f e k t e n , w i e ζ. B . für Beeinträchtigungen der 
K o n s u m e n t e n - oder A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t d u r c h außermarktliche E n t -

8 2 I n einer e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g z u m U m w e l t s c h u t z v e r h a l t e n in einigen 
süddeutschen K e r n k r a f t w e r k e n konnte eine derart ige nichtmonetär b e w e r 
tende ant iz ipat ive P o l i t i k festgestellt w e r d e n ; vg l . W e i n g a r t (1974). 

8 3 M a r l i n (1973), S . 42 f. 
8 4 Nicht zuletzt auch, w e i l sich i m Zuge verstärkter Umweltschutzaktivitäten 

ein aufnahmefähiger, e x p a n d i e r e n d e r Investitionsgütermarkt entwickelt hat. 
8 5 D i e s ist in solchen Fällen schwierig , w o der qual i ta t ive technische F o r t 

schritt zu einer I n t e g r a t i o n v o n P r o d u k t i o n s - u n d U m w e l t s c h u t z b e l a n g e n führt 
u n d eine eigene Umweltschutztechnologie nicht m e h r separat z u definieren ist. 

8 8 A l s A n h a l t s p u n k t für die F o r m u l i e r u n g nichtmonetärer B e w e r t u n g s n o r 
m e n lassen sich h i e r ζ. B . arbeitsmedizinische A u s s a g e n , vg l . e t w a V a l e n t i n 
et a l . (1971), sowie die i n der jüngst in K r a f t getretenen Arbeitsstättenverord
n u n g genannten S t a n d a r d s anführen; ferner auch S icherhei tsvorschr i f ten für 
P r o d u k t e i n a n d e r e n Ländern (ζ. B . Automobi lvorschri f ten in den U S A ) . 
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Scheidungskonsequenzen. H i e r lassen sich w e d e r generel le S c h w e l l e n 
w e r t e noch k l a r e „Schutztechnologien" i m S inne v o n B e w e r t u n g s n o r m e n 
def inieren. 

Dennoch s ind p r i n z i p i e l l auch h i e r q u a l i t a t i v e , v a r i a b l e „Standards" 
(jedoch n i c h t i m Sinne eines ethischen, öffentlichkeitswirksamen V e r 
haltenskodex) b e s t i m m b a r , die aus der öffentlichen oder wissenschaft 
l i chen Diskuss ion abgele i tet u n d den außermarktlichen e x t e r n e n E f f e k 
t e n des U n t e r n e h m u n g s v e r h a l t e n s gegenübergestellt w e r d e n könnten. 
Z u denken wäre an b e s t i m m t e als unerwünscht ge l tende F o r m e n des 
Konsums u n d der W e r b u n g , an A r b e i t s s t r u k t u r e n , die als „opt imal" 
ge l ten usw. Je größer die D iskrepanz zu diesen u n d ähnlichen q u a l i t a 
t i v e n W e r t v o r s t e l l u n g e n , desto wahrsche in l i cher is t es, daß das U n t e r 
n e h m u n g s v e r h a l t e n als „unangemessene I n a n s p r u c h n a h m e D r i t t e r " i n 
t e r p r e t i e r t w i r d u n d desto eher müssen Te i l e des gegenwärtigen E r f o l 
ges auf außermarktliche F a k t o r e n zurückgeführt w e r d e n . D i e e r w e i t e r t e 
E r f o l g s b e u r t e i l u n g geht h i e r b e i a l l e rd ings i m m e r m e h r i n eine s p e k u 
l a t i v e K o m m e n t i e r u n g der R a h m e n b e d i n g u n g e n des U n t e r n e h m u n g s 
verha l tens u n d -erfolges über. 

D ie Strateg ie der nichtmonetären B e w e r t u n g außermarktlicher K o n 
sequenzen be t r i ebswi r t s cha f t l i cher Entsche idungen macht z w e i e r l e i d e u t 
l i c h : Z u m einen zeigt sie die S c h w i e r i g k e i t e n u n d die D y n a m i k der F o r 
m u l i e r u n g v o n n i c h t m a r k t l i c h e n B e w e r t u n g s n o r m e n auf u n d u n t e r -
streicht d a m i t die P r o b l e m e einer (ζ. B . monetärenpDb jekt iv ierung v o n 
ex ternen Beeinträchtigungen. Z u m anderen entstehen aus diesem S p i e l 
r a u m B e w e r t u n g s v o r t e i l e . D u r c h die Gegenüberstel lung v o n gewählter 
riorm u n d gegenwärt igem I s t - Z u s t a n d eröffnen sich den M i t g l i e d e r n ; 
der organisator ischen K e r n g r u p p e u n d , f a l l s gewünscht, auch anderen j 
G r u p p e n t ransparentere i n h a l t l i c h e G r u n d l a g e n zur k u r z - u n d l a n g - j 
f r i s t i g e n I n t e r p r e t a t i o n u n d U r t e i l s b i l d u n g über außermarktliche V e r - I 
haltensweisen. 

4. Die Bedeutung außermarktlich vermittelter 
externer Entscheidungskonsequenzen für eine E r w e i t e r u n g der 

betriebswirtschaftlichen Erfolgsanalyse 

Die zusammenfassende B e t r a c h t u n g des Konzepts der außermarkt
l ichen Entscheidungskonsequenzen für eine e r w e i t e r t e b e t r i e b s w i r t 
schaftliche E r f o l g s b e u r t e i l u n g geht w i e d e r u m v o n den eingangs f o r m u 
l i e r t e n K r i t e r i e n aus. 

D e m K r i t e r i u m der umfassenden Bedarfsorientierung v e r m a g der 
Ansatz f o r m a l w e i t g e h e n d zu entsprechen. A n den v o n b e t r i e b s w i r t 
schaftl ichen Entsche idungen ausgehenden außermarktlich v e r m i t t e l t e n 
ex te rnen Konsequenzen besteht sowoh l für i n t e r n e als auch für ex te rne 
Entscheidungsträger u n d G r u p p e n e in großes Interesse. Es gründet sich 

13* 
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auf die zunehmende B e d e u t u n g , die d e r a r t i g e Entscheidungsfolgen für 
die Lebensgrund lagen e x t e r n e r G r u p p e n haben ( S t i c h w o r t : U m w e l t v e r 
änderungen), u n d auf d ie po l i t i s chen Entsche idungen u n d Forderungen, 
die sich a u f g r u n d der z u n e h m e n d e n B e t r o f f e n h e i t ex te rner Gruppen 
d u r c h außermarktliche In terdependenzen an die U n t e r n e h m u n g e n r i c h 
t en . Beide Aspekte berühren s o w o h l die k u r z f r i s t i g e n als auch die m i t t e l -
u n d l a n g f r i s t i g e n B e d i n g u n g e n des Unternehmungser f o lges . Somi t trägt 
dieser Ansatz dazu bei , die b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Er fo lgsbetrachtung 
u m wesentl iche Bereiche zu vervollständigen. Prob lemat i s ch ist dabei 
a l l e rd ings der f o r m a l e C h a r a k t e r des E x t e r n e - E f f e k t e - K o n z e p t s . Es g ib t 
selbst ke ine A n h a l t s p u n k t e dafür, w i e d ie außermarktlichen I n t e r d e 
pendenzen für Zwecke der Er fo lgsanalyse zu de f in ieren u n d abzugren
zen s ind . Deshalb w u r d e n verschiedene P r o b l e m e der empir ischen B e 
s t i m m u n g d i s k u t i e r t u n d e in K r i t e r i e n s y s t e m der erfo lgspol i t ischen Re 
levanz solcher E f f e k t e e n t w i c k e l t , dessen A n w e n d u n g je nach sozioöko-
nomischen R a n d b e d i n g u n g e n zu untersch ied l i chen Resul taten führt. D i e 
ser U m s t a n d k a n n v i e l l e i c h t n i c h t v o l l b e f r i e d i g e n ; es i s t jedoch zu be 
denken , daß auch e in anderes als das vorgeschlagene Re levanzpr inz ip 
(ζ. B . eine s tarre A b g r e n z u n g s k o n v e n t i o n ) k a u m m i t den grundlegenden 
I n t e n t i o n e n einer d e r a r t i g e n E r w e i t e r u n g der E r f o l g s b e u r t e i l u n g v e r 
e inbar ist . Schließlich müßte sich auch eine überbetriebliche N o r m i e 
r u n g , die aus Gründen der V e r e i n h e i t l i c h u n g durchaus s i n n v o l l erschei
n e n k a n n , wegen der aufgezeigten W a n d e l b a r k e i t der gesellschaftlichen 
Relevanz außermarktlicher Ereignisse per iodischen Änderungen u n t e r 
ziehen, u m dem K r i t e r i u m der umfassenden B e d a r f s o r i e n t i e r u n g zu ge
nügen. 

H i n s i c h t l i c h des K r i t e r i u m s der Überprüfbarkeit s ind die u n t e r n e h -
mungsbezogene begr i f f l i che A b g r e n z u n g , die V o r a u s w a h l der re levanten 
A r t e n sowie die monetäre B e w e r t u n g v o n außermarktlichen Entschei -

idungs fo lgen als kr i t i s che Bereiche e inzustufen . Hypothesen über d i e P l a u -
Isibilität des E i n t r i t t s der Re levanzbed ingungen sowie über die A b g r e n -
j zung u n d Z u r e c h e n b a r k e i t außermarktlicher Ereignisse auf die U n t e r n e h 
m u n g dürften sich i n v i e l e n Fällen e iner s t rengen Nachprüfbarkeit e n t -
I z iehen. G l e i c h w o h l s i n d solche A n n a h m e n n o t w e n d i g , u m die i n h a l t l i c h e 
G e s t a l t u n g der E r f o l g s b e t r a c h t u n g zu begründen. Deshalb so l l ten i m 
Z w e i f e l s f a l l eher m e h r als w e n i g e r außermarktliche E f f e k t e i n die A n a 
lyse einbezogen w e r d e n , d a m i t n i c h t d u r c h schwer überprüfbare H y p o 
thesenb i ldung e v e n t u e l l w i c h t i g e E r f o l g s d e t e r m i n a n t e n ausgeschlossen 
w e r d e n . A u c h die Z u o r d n u n g monetärer W e r t e zu den ident i f i z i e r t en 
r e l e v a n t e n außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen muß sich häu
f ig auf e iner i n t e r s u b j e k t i v k a u m überprüfbaren Basis vo l l z i ehen . I n 

l solchen Fällen erscheint e in V e r z i c h t au f monetäre B e w e r t u n g u n t e r 
d e m K r i t e r i u m der Uberprüfbarkeit e m p f e h l e n s w e r t . D i e anderen Ge
biete der Er fassung außermarktlicher Entscheidungskonsequenzen sind 
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demgegenüber h ins i ch t l i ch i h r e r Nachprüfbarkeit n i c h t außergewöhn
l i c h problematisch . 

Die i n t e r t e m p o r a l e u n d interorganisator i sche Vergleichbarkeit e iner ! 
e inzelnen Kategor i e v o n außermarktlichen Bez iehungen erscheint mög-f 
l ieh, w e n n gleiche M e ß - u n d B e w e r t u n g s m e t h o d e n a n g e w a n d t werden . ! 
Wegen der S c h w i e r i g k e i t e n monetärer B e w e r t u n g is t d ie Verg le i chbar - ! 
k e i t zwischen verschiedenen E f f e k t e n problemat ischer . G e l i n g t eine e i n - ' 
heit l iche B e w e r t u n g i n monetären Größen n i cht , was v i e l f a c h zu e r w a r 
ten sein dürfte, so k a n n e in Verg l e i ch n u r j e i n d i v i d u e l l über e i n „Meta-1 
Bewer tungskonzept " er fo lgen . W e i t e r h i n k a n n sich die i n t e r t e m p o r a l e 
V e r g l e i c h b a r k e i t a l l e r außermarktlicher e x t e r n e r Entscheidungskonse
quenzen ( i m Sinne e iner Kontinuität) wegen der D y n a m i k der Relevanz 
von ex ternen E f f e k t e n erschweren; die Gesamthe i t der r e l e v a n t e n außer
m a r k t l i c h e n Interdependenzen dürfte sich nämlich i m Z e i t a b l a u f q u a l i 
t a t i v u n d q u a n t i t a t i v verändern. 

Die ökonomische Theor i e der außermarktmäßigen e x t e r n e n E f f e k t e 
k a n n als idealtheoretisch stringent bezeichnet w e r d e n . Sie i s t eine logisch 
schlüssige Ergänzung für m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e Gle ichgewichtsmodel le , 
i n denen wegen außermarktlicher Beeinf lussungen k e i n p a r e t o - o p t i m a l e r 
Zustand erre icht w i r d u n d für die f o r m a l gezeigt w e r d e n so l l , w i e be i 
V o r l i e g e n solcher Interdependenzen dennoch e in o p t i m a l e r Z u s t a n d ge
funden w e r d e n k a n n 1 . 

D ie empirische Relevanz i s t demgegenüber n i ch t so u n m i t t e l b a r e i n 
sichtig, da es sich zunächst u m e inen formal log i schen Ansatz h a n d e l t . 
Es bedar f deshalb zusätzlicher K o r r e s p o n d e n z - u n d I n t e r p r e t a t i o n s r e 
geln, u m für das F o r m a l k o n z e p t i n der Realität Entsprechungen z u f i n - ; 

den; d ie F o r m a l t h e o r i e selbst s t e l l t solche H i l f e n n i cht zur Verfügung. 
Beispiele außermarktlicher Entscheidungsbeeinf lussungen zwischen 
Wir ts cha f t ssub jekten lassen sich le icht aufzählen. E i n e schlüssige A b 
grenzung zwischen e x t e r n e n u n d i n t e r n e n , außermarktlichen u n d m a r k t 
l ichen E l e m e n t e n der Konsequenzenmenge sowie h ins i ch t l i ch i h r e r Z u 
rechenbarkei t u n d V e r u r s a c h u n g fällt dabei häufig schwer. M i t H i l f e der 
angestel l ten organisat ionstheoret isch o r i e n t i e r t e n Überlegungen k a n n 
ein dynamischer empir i scher B e d i n g u n g s r a h m e n zur A b g r e n z u n g v o n 
unternehmungspo l i t i s ch r e l e v a n t e n gegenüber sonstigen außermarkt
l ichen e x t e r n e n E f f e k t e n sk izz ier t w e r d e n . A n d e r e B e d i n g u n g s r a h m e n 
für andere (ζ. B . g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h o r i ent i e r te ) Relevanzgesichts
p u n k t e s ind denkbar . M i t H i l f e des verfügbaren sozio-ökonomischen 
M e t h o d e n i n s t r u m e n t a r i u m s ist es grundsätzlich möglich, die e i n m a l 
ident i f i z i e r ten r e l e v a n t e n außermarktlichen Entsche idungskonsequen-

1 A u f diese P r o b l e m a t i k w u r d e nicht eingegangen, vgl . d a z u e t w a den m o 
delltheoretischen Überblick bei H e n d e r s o n / Q u a n d t (1973), S . 247 ff., L i t t m a n n 
(1974), S . 81 ff., M i s h a n (1971). 
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zen empir isch zu erfassen u n d zu bewerten ; die dabei auftretenden 
Real is ierungsprobleme s ind schwierig , übersteigen die anderer w i r t 
schaftswissenschaftlicher Fragestel lungen aber n icht grundsätzlich. 

Zusammenfassend ge l ingt es, durch das M o d e l l der außermarktlichen 
externen Entscheidungskonsequenzen einen wicht igen empirischen, b i s 
l ang jedoch k a u m systematisch beachteten Bereich der m i t t e l b a r e n E r 
folgsbedingungen von betr iebswirtschaft l i chen Organisat ionen zu be 
tonen. Die begr i f f l i che Operat ional i s ierung u n d nachvol lz iehbare A n 
w e n d u n g des Konzepts bereitet jedoch aus e inze lwirtschaf t l i cher Sicht 
einige Schwier igke i ten . 



Kapitel IV 

Zur weiteren Entwicklung einer umweltorientierten 
Erfolgsanalyse für Unternehmungen 

Die Analyse der m a r k t l i c h e n u n d der außermarktlichen externen K o n 
sequenzen v o n Unternehmungsentsche idungen als mögliche Ergänzungs
elemente der klassischen be t r i ebswir t s cha f t l i chen Er fo lgsbetrachtung hat 
eine Reihe v o n k o n k r e t e n Möglichkeiten, aber auch v o n grundsätzlichen 
u n d speziellen S c h w i e r i g k e i t e n eines derar t igen Vorgehens deut l i ch 
machen können. Nachdem zunächst die M o t i v a t i o n der U n t e r n e h m u n g s 
führung für eine e r w e i t e r t e E r f o l g s o r i e n t i e r u n g auf eine realitätsnahe 
G r u n d l a g e geste l l t w u r d e , k o n n t e die Frage der problembezogenen e m 
pir ischen I n t e r p r e t a t i o n u n d A n w e n d u n g des formaltheoret ischen A n 
satzes der m a r k t l i c h e n u n d außermarktlichen externen Ef fekte e inge
hend untersucht w e r d e n . 

Nach einer Bestandsaufnahme der erarbe i teten Untersuchungsergeb
nisse (1.) so l len i n diesem T e i l methodische L e i t l i n i e n für die W e i t e r e n t 
w i c k l u n g e iner u m w e l t o r i e n t i e r t e n betr iebswir tschaf t l i chen Er fo lgsbe
u r t e i l u n g erörtert u n d exemplar i s ch erläutert w e r d e n (2.). Abschließend 
s ind V e r w i r k l i c h u n g s c h a n c e n u n d -prob leme einer derar t igen Ergän
zung der Erfolgswürdigung zu umreißen (3.). 

1. Die Ausgangssituation 

11. Ergänzungsbedürftigkeit der Erfolgsbeurteilung 

Die Ergänzungsbedürftigkeit der betr iebswir tschaf t l i chen Er fo lgsbe
t r a c h t u n g zeichnet sich auf d r e i verschiedenen Ebenen ab: 
(a) D i e organisationstheoretische A n a l y s e der betriebswirtschaftl ichen U m 

weltbeziehungen ( K a p i t e l I ) hat die Notwendigkeit aufgezeigt, betr iebs 
wirtschaft l iche H a n d l u n g e n auch u n t e r d e m A s p e k t i h r e r Kompatibilität 
mit aktue l len oder e r w a r t e t e n „sozialen P r o b l e m e n " zu beurtei len. D i e 
U n t e r n e h m u n g s w e l t bewertet nämlich das Unternehmungsgeschehen auch 
hinsicht l ich se iner sozialen K o n s e q u e n z e n u n d steuert Unterstützungen 
u n d F o r d e r u n g e n gegenüber der Unternehmungsorganisat ion auch auf der 
G r u n d l a g e des w a h r g e n o m m e n e n U n t e r n e h m u n g s v e r h a l t e n s zu „sozialen 
P r o b l e m e n " . D e m n a c h s ind K o n s e q u e n z e n des Unternehmungsgeschehens, 
die gewollt oder ungewol l t gesellschaftliche Probleme berühren, auch e r 
folgsrelevant i m S i n n e eines w o h l v e r s t a n d e n e n Eigeninteresses der K e r n -
ΕΓΡΕ2Θ bei der Erfüllung des dominanten Zieles der langfristigen G e w i n n -
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erz ie lung . A u f dieser (&Iotivationsba_sjj h a b e n die verschiedenen Ansätze z u 
"einer gesellschaftsbezogenen U n t e r n e h m u n g s r e c h n u n g ihre Bedeutung. S i e 
l ie fern theoretische u n d methodische A n s a t z p u n k t e z u r E n t w i c k l u n g v o n 
i n t e r n e n u n d / o d e r e x t e r n e n I n f o r m a t i o n s i n s t r u m e n t e n für den v o m k l a s 
s ischen R e c h n u n g s w e s e n nicht erfaßten B e r e i c h gesellschaftlicher, nicht 
u n m i t t e l b a r m a r k t l i c h r e g i s t r i e r b a r e r Problembeeinf lussung durch die U n 
t e r n e h m u n g e n . D e r i n den m e i s t e n Vorschlägen z u findende gedankliche 
R a h m e n läßt sich auf die T h e o r i e der e x t e r n e n E f f e k t e zurückführen. 

(b) D i e T h e o r i e der marktmäßigen externen Effekte versucht , die m a r k t l i c h e n 
V o r - u n d Nachtei le z u erfassen, die d u r c h das V e r h a l t e n der U n t e r n e h m u n g 
den u n m i t t e l b a r e n oder m i t t e l b a r e n T r a n s a k t i o n s p a r t n e r entstehen u n d 
die i m üblichen E i n n a h m e n / A u s g a b e n - R e c h e n w e r k der U n t e r n e h m u n g 
nicht d o k u m e n t i e r t w e r d e n . D a s ausgiebig a n a l y s i e r t e B e i s p i e l der A b s a t z 
rente ( K a p i t e l I I ) verdeut l icht e inerseits erhebl iche theoretische u n d m e 
thodische Schwächen dieses K o n z e p t s . A n d e r e r s e i t s macht es aber d a r a u f 
a u f m e r k s a m , daß der P r e i s den W e r t oder N u t z e n eines G u t e s für den 
A b n e h m e r nicht vollständig z u repräsentieren v e r m a g . E s s i n d wei tere 
A s p e k t e z u berücksichtigen, die die D r i n g l i c h k e i t des B e d a r f s , die Z u f r i e 
denheit m i t der gewählten A l t e r n a t i v e u n d d a m i t die gesellschaftliche B e 
deutung der P r o d u k t i o n i n d i z i e r e n . D i e s e A s p e k t e s ind auch erfo lgsre le 
v a n t . S i e gehen i n die Vorschläge ein , die i n d iesem K a p i t e l zu d i s k u t i e r e n 
s ind . 

(c) D i e T h e o r i e der außermarktlichen externen Effekte stellt e in formales 
I n s t r u m e n t z u r B e h a n d l u n g a l l der E n t s c h e i d u n g s k o n s e q u e n z e n dar, die 
sich außermarktlich direkt bei D r i t t e n niederschlagen . I m b i s h e r i g e n R e c h 
n u n g s w e s e n w e r d e n sie nicht berücksichtigt. U n t e r best immten B e d i n g u n 
gen s i n d derart ige Entscheidungsfo lgen auch für die Einschätzung der U n 
t e r n e h m u n g d u r c h i h r e U m w e l t u n d d a m i t auch für den U n t e r n e h m u n g s 
erfolg v o n B e d e u t u n g ( K a p i t e l I I I ) . D i e unternehmungspol i t i sche R e l e v a n z 
gerade der n e g a t i v e n Entscheidungsnebenfo lgen ist dabei besonders h e r 
v o r z u h e b e n (ζ. B . B e l a s t u n g e n der natürlichen U m w e l t ) . D i e D i s k u s s i o n der 
S c h w i e r i g k e i t e n e iner p r a k t i s c h e n A n w e n d u n g dieses K o n z e p t s hat v e r 
schiedene Methodenfragen aufgeworfen , die auch für die Überlegungen 
i n diesem K a p i t e l f ruchtbar sind. 

D i e problembezogene U n t e r s u c h u n g der verschiedenen theoret ischen 
Konzepte h a t demnach i n z w e i e r l e i H i n s i c h t eine Klärung e r b r a c h t : Z u m 
e inen w u r d e die N o t w e n d i g k e i t begründet, d ie be t r i ebswir t s cha f t l i che 
Er fo lgsanalyse u m Bereiche z u e r w e i t e r n , die außerhalb des B l i ck fe lds 
der k o n v e n t i o n e l l e n E r f o l s r e c h n u n g l iegen. Z u m anderen w u r d e n diese 
Bereiche näher gekennzeichnet u n d zahlreiche methodische Prob leme 
i h r e r A b g r e n z u n g u n d Er fassung s ichtbar gemacht. 

12. Hindernisse einer integrierten Rechnung mit 
externen Entscheidungskonsequenzen 

T r o t z der g e n a n n t e n pos i t i v en Ergebnisse k a n n sich eine E r w a r t u n g , 
die häufig m i t der auf dem E x t e r n e - E f f e k t e - K o n z e p t a u f b a u e n d e n ge
sellschaftsbezogenen Er fo lgs re chnung v e r b u n d e n ist , n i cht er fül len; die 
e r k a n n t e n Lücken der Erfo lgsanalyse lassen sich n i cht d u r c h e ine in te 
g r i e r t e Rechnungskonzept ion schließen. Weswegen eine i n t e g r i e r t e Rech-
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n u n g m i t e x t e r n e n Entscheidungskonsequenzen l e t z tend l i ch n i cht m ö g 
l i ch erscheint, so l l a n h a n d v o n d r e i P r o b l e m k r e i s e n zusammenfassend 
erläutert w e r d e n , die für die p r i n z i p i e l l e n Grenzen dieser N e u o r i e n t i e 
r u n g der Er f o lgsbe t rachtung typ i sch erscheinen. 

121. Das Problem der operationalen Unterscheidung 
der Konsequenzarten 

Eine i n t e g r i e r t e E r f o l g s r e c h n u n g würde u . a. voraussetzen, daß eine 
befriedigende Trennung zwischen intern£n_un&_g££grnen Entscheidung^ 
konsequenzen.ee\in£t. D a v o n ausgehend würde m a n die gesellschaftsbe
zogenen E r f o l g s k o m p o n e n t e n zusammenfassen, sa ld ieren u n d zu d e m 
erwerbswir t s cha f t l i chen E r f o l g add ieren können. A u f welche t h e o r e t i 
schen u n d prakt i s chen S c h w i e r i g k e i t e n die E i n h a l t u n g dieser Prämisse 
stößt, zeigen einige be isp ie lhaf te Zusammenhänge: 

Geht m a n davon aus, daß der Nach f rage - bzw. Zahlungsbere i tschaf ts -
ansatz für die Messung des zusätzlichen Konsumentennutzens, den e in 
Käufer über den K a u f p r e i s h inaus aus e iner m a r k t l i c h e n T r a n s a k t i o n 
zieht, aus theoret ischen u n d methodischen Gründen n i c h t geeignet i s t 1 , 
so müßten für diesen T y p u s e iner marktlichen externen Entscheidungs-
konsequenz andere O p e r a t i o n a l i s i e r u n g e n ge funden w e r d e n . Ähnlich 
wie bei den i n K a p i t e l I I I 3. untersuchten Meßobjekten müßte zunächst 
eine mengenmäßige Er fassung der Tatbestände des Zusatznutzens e r 
folgen, die dann monetär zu b e w e r t e n wären. N u n ist aber k e i n K r i t e 
r i u m bekannt , m i t dessen H i l f e solche Tatbestände, die d u r c h E n t r i c h 
t u n g des Kaufpre ises en tgo l t en s ind , v o n denjenigen , d ie n i c h t v o n d e m 
Preis abgedeckt w e r d e n , opera t i ona l zu t r e n n e n s ind. I n t e r n e r u n d e x 
terner E f f e k t s i n d also i n diesem Fa l l e n i c h t be f r i ed igend zu u n t e r 
scheiden. G l e i c h w o h l besteht ζ. B . aus er fo lgspol i t i schen Gründen e i n 
Interesse daran , d ie s u b j e k t i v e n Wertschätzungskategorien für e in P r o 
d u k t kennenzulernen , auch w e n n n i cht genau angegeben w e r d e n k a n n , 
ob sie sämtlich als d u r c h den K a u f p r e i s entgo l ten e inzustu fen s ind . 
Läßt sich aber eine schlüssige T r e n n u n g v o n i n t e r n e n u n d e x t e r n e n 
Ef fekten i n diesem F a l l n i cht begründen, so muß für diesen Bere i ch eine 
addi t ive A u f s p a l t u n g der Er f o lgs re chnung versagen. 

Ähnlich l iegen die Verhältnisse für v ie le außermarktliche externe Ent
scheidungs folgen. Ganz a l l g e m e i n t r i t t h i e r (wie auch be i e in igen m a r k t 
lichen ex te rnen E f f ek ten ) die A b g r e n z u n g s p r o b l e m a t i k zwischen B e t e i 
l igung u n d N i c h t b e t e i l i g u n g an organisator ischen Entscheidungsprozes-
sen auf 2 . Diese, für die B e s t i m m u n g v o n e x t e r n e n E f f e k t e n unumgäng
liche Frage läßt sich n i ch t i m m e r e i n d e u t i g lösen. 

1 Vgl . K a p i t e l I I . 
2 Vgl . K a p . I I I . 22. 
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Besonders deut l i ch w i r d das Unterscheidungsproblem für den F a l l 
von betrieblichen Aufwendungen, denen die unentgelt l i che , gesellsciaft-
l i ch nützliche Bere i t s t e l lung von Le is tungen zugesprochen werder so l l 
(positive au ßermarktliche externe Entscheidungskonsequenzen w i ( So
zi alleliüingen, Ausbi ldungs le is tungen, Forschung u n d E n t w i c k u n g , 
Umwel tschutz usw.) 3 . Einerseits w i r d häufig m i t solchen A k t i v i s t e n 
nicht eine unentgel t l i che Bereicherung der Unternehungsumwel " be 
w i r k t , sondern led ig l i ch eine Internalisierung von früher externalsier-
ten Belastungen (Beispiel : Umweltschutzaufwendungen) . Z u m anceren 
stel len sie o l f e i n e besondere, marktlich notwendige Entgeltform f i r die 
Inanspruchnahme von Leistungen, e twa von Arbe i t s l e i s tungen , dar ; B e i -
spiel : die sogenannten betr ieb l i chen Sozial leistungen, die eine E r g ä n 

zung der erwerbswir tschaf t l i chen Wertschöpfungsverteilung an di* O r 
ganisat ionsmitgl ieder bedeuten), oder sie s ind A u f w e n d u n g e n fü: die 
qualitative Anpassung des Produktionspotentials (Beispiel : A u s b i l d i n g s -
maßnahmen, Forschung u n d E n t w i c k l u n g ) . Die genannnten A u f w i n d s 
posten s ind also zu großen Tei len negative in terne E f f ek te u n d kennen 
nicht , scheinbar losgelöst v o m wir tschaf t l i chen Unternehmungsgesche
hen, als außermarktliche unentgelt l i che Le is tungen u m i n t e r p r e t i e r t w e r 
den m i t dem „Ziel, die W a h r n e h m u n g der sozialen V e r a n t w o r t u n g durch 
das Management sichtbar zu machen" 4 . U n b e s t r i t t e n gehen v o n e i l i g e n 
d e r g e n a n n t e n A u f w e n d u n g e n auch posit ive außermarktliche exterre E f -
iektg.„aus, so ζ. B. von manchen Ausbildungsmaßnahmen oder von F o r -
schungsleistungen. Diese können iedodTnicr i t duTch"deh~Ansatz d e T A n f -
wendungen, die i n t e r n e n Zwecken dienen, s i n n v o l l erfaßt w e r d e n . Auch 
h ier ware ein A b g r e n z u n g s k r i t e r i u m zu suchen, das die mengenmäßig ex 
t e r n angefal lenen Leis tungen, die als Nebenfolgen aus den A u f w e r d u n -
gen resul t ieren , erfaßbar u n d bewer tbar macht. Eine Methode, die dieses 
P r o b l e m trennscharf löst, ist auch h ier nicht bekannt 5 . Gle ichwohl be
steht e in Interesse an I n f o r m a t i o n e n über mögliche-positive e x t e r n e 
Konsequenzen e inzelwirtschaft l i cher P r o d u k t i o n , die aber n i cht g.eich-
sam a d d i t i v , d. h . überschneidungsfrei m i t der i n t e r n e n Erfolgsrechaung, 
gemessen w e r d e n können. 

3 V g l . dazu die Beispiele in der sozialen Erfo lgsrechnung von L i n o w e s oben 
Abb. 19 S. 158; ferner die Beispiele bei Z i e h m (1974), S. 1491, E i c h h o r n 1974), 
S . 28 f., sowie besonders ausgeprägt Betriebswirtschaft l icher Ausschuß 1975), 
S . 167 ff., S T E A G A G (1973), Schulte (1974), S. 279, weist al lerdings a u f einige 
Problemaspekte h in . 

4 Z i e h m (1974), S . 1493. 
5 I n Einzelfällen erscheint eine getrennte E r f a s s u n g der posit iven eußer-

markt l ichen externen Ef fekte denkbar, so ζ. B . beim B a u einer K a n t i n e , die zu 
Kosteneinsparungen für die benutzenden Organisationsmitgl ieder führ: (vgl. 
E i c h h o r n [1974], S . 38); al lerdings ist auch dann noch offen, ob die K a m i n e n 
leistungen eine andere F o r m eine (marktlichen) Lohnerhöhung darsteLen , so 
daß die Kosteneinsparungen der Lohnerhöhung entsprechen, oder ob es sich 
u m anderweit ig motivierte Grat is le istungen der U n t e r n e h m u n g handel t . 
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A u c h für e inige G r u p p e n der negativen außermarktlichen externen 
Effekte fällt die A b g r e n z u n g zwiscnen i n t e r n e n una^exTernen Konse
quenzen schwer 6 . I n w i e f e r n ζ. B. psychische u n d physische Belastungen 
der Arbeitskräfte durch die verschiedenen Entgeltformen bereits kom
pensiert s ind oder i n welchem Ausmaß die Inanspruchnahme der I n f r a 
s t r u k t u r d u r c h öffentliche Abgaben gedeckt ist , läßt sich zwar t enden 
z ie l l , n icht aber e x a k t best immen. Abgesehen davon ist die E x t e r n a l i s i e -
r u n g von Be las tungen i n v ie len Fällen m i t dem klassischen Rechnungs
wesen n icht so u n m i t t e l b a r v e r q u i c k t u n d deshalb leichter erkennbar 
als eine eventue l l e E x t e r n a l i s i e r u n g von Le is tungen , die i n der Regel 
auf be t r i eb l i chen A u f w e n d u n g e n fußt. A l l e r d i n g s w i r d die Untersche i 
d u n g dann s chwier ig , w e n n m a n „indirekte Entschädigungen" m i t i n die 
B e t r a c h t u n g a u f n i m m t : E i n e x t e r n negat iv Betro f f ener (ζ. B. A r b e i t n e h - ^ 
mer oder A n l i e g e r ) k a n n sich e twa dadurch entschädigen w o l l e n , daß er 
durch Änderung seines auf in te rne Größen e i n w i r k e n d e n Verhal tens 
eine K o m p e n s a t i o n sucht (ζ. B. V e r r i n g e r u n g der Leistungsbereitschaft 
des A r b e i t n e h m e r s , B o y k o t t des Produktangebots durch den Anl ieger ) . 
Ließe m a n d e r a r t i g e Kompensationsmechanismen begr i f f l i ch zu — für 
die E r f o l g s e n t w i c k l u n g s ind sie v o n erheblicher Bedeutung —, so würde 
die U n t e r s c h e i d b a r k e i t zwischen i n t e r n e n u n d externen E f f e k t e n z u 
sätzlich s t a r k v e r r i n g e r t . 

A l s Zwischenergebnis läßt sich festhal ten : Die im bisherigen Rech
nungswesen nicht erfaßten (gesellschaftsbezogenen) Erfolgskomponen-

l^Fnlassen sich nicht eindeutig von den erwerbswirtschaftlichen Erfolgs-
posüionen trennen. E ine durchgehende A d d i t i o n v o n e r w e r b s w i r t s c h a f t -
Iichern u n d gesellschaftl ichem Nutzen ist p rakt i s ch unmöglich; die A u s 
w i r k u n g e n der Unternehmungstätigkeit können nicht sämtlich durch 
empir isch a n w e n d b a r e K r i t e r i e n i n zwei sich ausschließende T e i l m e n 
gen v o n i n t e r n e n u n d externen Ef f ekten gete i l t werden . U n t e r diesem 
B l i c k w i n k e l kann die Erweiterung der Erfolgsbetrachtung nicht in einer 
schlichten Verlängerung der üblichen Erfolgsrechnung bestehen. 

122. Das Problem der einheitlichen Messung und Bewertung 

Eine w e i t e r e Voraussetzung der i n t e g r i e r t e n Erfo lgsrechnung wäre 
eine e inhe i t l i che , monetäre B e w e r t u n g a l l er Er fo lgskomponenten , u m 
u n m i t t e l b a r e Verg le i chbarke i t , Aggregat i on u n d Sa ld ierung sicherzu
stellen. 

Sowohl i m F a l l e der Absatzrente als auch für zahlreiche außermarkt
liche Entscheidungskonsequenzen w i r d deut l i ch , daß eine durchgehende 
monetäre B e w e r t u n g w i e auch eine Messung der Mengenkomponenten 
auf e inem e inhe i t l i chen N i v e a u nicht ohne ganz erhebliche Zugeständ-

* Vgl . auch die A n m e r k u n g e n zu Abb . 25. 
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nisse an U m f a n g , I n h a l t u n d Aussagekraft der einzubeziehenden T a t b e 
stände möglich erscheint. Der Konsumentennutzen , bzw. die Z u f r i e d e n 
heit der Konsumenten , läßt sich nicht durch empirische E r h e b u n g d e r 
monetären Nachfragebeziehungen erfassen u n d aggregieren. H i e r z u b e 
dar f es anderer „mengenmäßiger" Erhebungsmethoden, wobe i die Ü b e r 
führung der Mengenkomponente i n monetäre W e r t e k a u m möglich e r 
scheint. Ähnliches g i l t für Arbe i tnehmerzu f r i edenhe i t , für n e g a t i v e 
außermarktliche Entscheidungskonsequenzen w i e U m w e l t b e l a s t u n g e n , 
für^j i te jkeir^ monetären Bewextungsvors te lh inge j^^ 

[ der Gesellschaft bestehen, sowie für posit ive externe Ef fekte , die v o n 
I best immten betr iebl ichen Aktivitäten ausgehen können. U n d auch d i e 
I gleichsam mengenor ient ier te Erfassung ge l ing t nicht auf einem, e i n -
1 heit l ichen (ζ. B . kard ina len ) Nive^u^^sondern erstreckt sich ühpr dip gp>-

samte Bre i t e j m i p i r i s c h e r Meßmethoden. Dieser k a u m reduzierbare P r o -
b lembefund hat verschiedene Konsequenzen: 

Es zeigt sich d a r i n e in weiteres H i n d e r n i s für eine i n t e g r i e r t e E r w e i 
terung der Er fo lgsbetrachtung. Je nach Meßniveau lassen sich zwar ein
zelne Nutzen- oder Schadenskategorien in sich mengenmäßig aggregie
ren (ζ. B. Emissionsmengen); eine unmittelbare rechnerische Zusammen
fassung oder Aufrechnung aller Arten von externen Effekten ist jedoch 
nicht möglich. 

I n der klassischen Geschäftsbuchhaltung können die Zah len des Rech
nungswesens erst nach Aggregat i on u n d Sa ld ie rung i h r e ökonomische 
Relevanz für das dominante Gewinnz ie l ausweisen. Demgegenüber i s t 
für den Erwei terungsbere i ch zu fragen, ob eine gesellschaftsbezogene 
Erfolgsbeurteilung überhaupt ein Interesse an Aggregation und Saldie
rung haben kann; die b is lang nicht erfaßten ex ternen E r f o l g s d e t e r m i 
nanten s ind nämlich so heterogen u n d u n v e r b u n d e n , daß eine Z u s a m 
menfassung u n d A u f r e c h n u n g die I n f o r m a t i o n schmälern u n d eventue l l 
auf „Scheinerfolge" schließen lassen könnte. Z u m Beispie l erscheint es 
nicht s innvo l l , die aus Arbeitsunfällen oder U m w e l t b e l a s t u n g e n r e s u l 
t ierenden negat iven externen Konsequenzen gegen pos i t ive externe 
Folgen von Forschungs- u n d Entwicklungsaktivitäten oder A u s b i l d u n g s 
maßnahmen für le itende Angeste l l te aufzurechnen, w e i l die einzelnen 
gesellschaftsbezogenen Komponenten i n sehr unterschiedl i cher Weise 
das Unterstützungspotential u n d den E r f o l g der U n t e r n e h m u n g bee in
flussen. Eine Aufrechnung würde jedoch unter Umständen ein „Gleich
gewicht" zwischen positiven und negativen Erfolgsdeterminanten vor
spiegeln und ein unzutreffendes Bild des Erfolgshintergrunds abgeben. 

Ferner zeigt sich, daß die mengenmäßige Erfassung v o n e x t e r n e n K o n 
sequenzen i n v ie len Fällen auf j n d j j e k t e , d. h . die B e t r o f f e n e n nicht e i n 
beziehende, Meßoperationen angewiesen i s t 7 . Es dürfte deshalb häefig 

7 Vg l . K a p . I I I . 312. 
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s i n n v o l l sein, neben den i n d i r e k t e n Ersatzmaßstäben für Bedürfnisbe
einträchtigungen auch die sub jekt ive W a h r n e h m u n g der Beeinträchti
g u n g bei den Betro f f enen selbst zu erheben, u m durch eine Gegenüber
s t e l l u n g der beiden Meßmethoden aussagefähigere Grundlagen über 
die Intensität eines Ef fekts zu gewinnen . 

Somi t e r g i b t sich z u m einen die faktische Unausweichlichkeit eines 
Methodenpluraüßmuß- in Messung und Bewertung der zusätzlichen E r 
folgsaspekte. Z u m anderen aber ist die daraus notwendigerweise r e s u l 
t ierende mehrdimensionale , desaggregierte Betrachtungsweise auch ein 
wünschenswertes Erfordernis für die entscheidungsbezogene V e r w e n 
d u n g der gewonnenen I n f o r m a t i o n e n . Den Benutzern der Daten bietet 
sie offene I n t e r p r e t a t i o n s - u n d Bewertungsmöglichkeiten, die sich den 
j e w e i l i g e n Informationsbedürfnissen ( k u r z - oder langfr i s t ige B e u r t e i 
l u n g , V a r i a t i o n des Bewertungsstandpunktes , V a r i a t i o n der Relevanz
hypothesen usw.) besser anzupassen vermögen. Verursacher, Betrof fene 
u n d Nichtbetro f fene dürften häufig die Konsequenzen von U n t e r n e h 
mungsentscheidungen unterschiedl ich bewerten. Gerade auch aus diesen 
Bewertungsunterschieden resul t ieren wahrscheinl ich „überraschende" 
erfo lgsrelevante Verhal tensweisen externer G r u p p e n gegenüber der U n 
te rnehmung . D u r c h e in interpretat ionsof fenes In format ionswesen kön
nen derart ige Bewertungsd i f f erenzen von den Entscheidungsträgern 
leichter e r k a n n t u n d mögliche „Überraschungen" eher a n t i z i p i e r t w e r 
den, als durch eine e indimensionale , auf die E r m i t t l u n g eines Saldos 
abgestellte Rechnung. 

123. Das Problem der Selektion und Kontinuität 

A l s d r i t t e Voraussetzung einer i n t e g r i e r t e n Rechnung ist die N o t 
wend igke i t zu nennen, daß die A r t e n der zusätzlich einzubeziehenden 
Erfo lgskomponenten ähnlich zuverlässig u n d dauerhaf t def iniert w e r 
den können w i e i m Fa l l e der klassischen erwerbswir tschaf t l i chen E r 
folgsrechnung. N u r d a n n wäre sichergestellt, daß der gesellschaftsbezo-
gene Te i l e r f o l g n icht be l ieb ig i m Sinne eines günstigen Gesamtnutzens 
m a n i p u l i e r t w e r d e n könnte. 

D e m steht jedoch entgegen, daß technologischer, sozialer u n d ökono
mischer W a n d e l sowohl i m m e r wieder Veränderungen der tatsächlich 
vor f indbaren A r t e n v o n externen Unternehmungse f fekten als auch U m 
s t r u k t u r i e r u n g e n der unternehmungspo l i t i s ch re levanten I n t e r d e p e n -
denzen h e r v o r r u f e n . D ie Theor ie der externen Ef fekte bietet für die e m 
pirische B e s t i m m u n g v o n externen Entscheidungskonsequenzen u n d da 
m i t auch für die I n d e n t i f i z i e r u n g von Wandlungsprozessen i n n e r h a l b 
der Menge ex terner E f f e k t e keine Grundlage . Der markt l i che O r d n u n g s 
rahmen, aus dem die klassischen Komponenten des Rechnungswesens 
ihre Def in i t i on , i h r e Berücksichtigungsbedürftigkeit u n d ihre i n t e r s u b -
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j e k t i v e Nachvo l l z iehbarke i t beziehen, entfällt als K r i t e r i u m der i n h a l t 
l i chen B e s t i m m u n g externer Ef fekte . Fo lg l i ch muß e in n o t w e n d i g e r 
weise subjekt ives u n d unscharfes K r i t e r i e n s y s t e m geschaffen werden , 
m i t dessen H i l f e externe Ef fekte u n d deren Relevanz b e s t i m m t u n d dem 
ze i t l i chen Wande l angepaßt w e r d e n können 8 . Die a u f g r u n d v o n gewach
senen K o n v e n t i o n e n u n d I n s t i t u t i o n e n ( re lat iv ) e indeut ig bes t immbaren 
Tatbestände, die von der klassischen Erfo lgsrechnung zu berücksichtigen 
s ind , gewährleisten die in te r tempora le Kontinuität dieses Rechnungs
i n s t r u m e n t s . Eine gesellschaftsbezogene Ergänzung dieser Erfolgsrech
nung kann sich nicht auf ähnlich wohldefinierte und dauerhafte Grunds
pfeiler stützen. Sie ist wegen ihres v o m Wechsel sozio-ökonomischer 
Prob leme abhängigen Charakters i n w e i t e n Bereichen u n b e s t i m m t u n d 
Veränderungen ausgesetzt. Belastungen u n d Le is tungen , die eine U n 
t e r n e h m u n g über die i n der herkömmlichen Rechnungsführung d o k u 
m e n t i e r t e n Bereiche hinaus auf die Gesellschaft überträgt, bestehen w e 
der i n i h r e n f o rmalen Kategor i en noch i n i h r e n k o n k r e t e n Ausprägungen 
d a u e r h a f t u n d o b j e k t i v , sondern s ind W a h r n e h m u n g s - u n d Bewußtseins
phänomene der am sozio-ökonomischen Prozeß be te i l i g ten W i r t s c h a f t s 
sub jekte u n d d a m i t wande lbar . Dieser Wande l v e r l a n g t auch von der 
u m w e l t o r i e n t i e r t e n Ergänzung der Erfolgsanalyse eine flexible Gesta l 
t u n g , w e n n sie i h r e Aufgabe , die unternehmerische „Außenpol i t ik" zu u n 
terstützen, erfüllen u n d nicht an den Bedürfnissen der i n t e r n e n u n d ex 
t e r n e n Adressaten vorbe i i n f o r m i e r e n soll . 

A u c h wegen dieses Mangels an Kontinuität u n d Sicherheit bei der B e 
s t i m m u n g externer Ef fekte erscheint es nicht möglich, die gesellschafts
bezogenen Ergänzungskomponenten m i t der „eigentlichen" Er fo lgsrech
n u n g zu verschmelzen. Dies würde einen s tarren R a h m e n vorspiegeln, 
der de facto nicht vorhanden ist . V i e l m e h r sollte das d a m i t zusammen
hängende P r o b l e m der A u s w a h l re levanter U m w e l t b e z i e h u n g e n durch 
g e t r e n n t e n u n d d i f f erenz ier ten Ausweis der berücksichtigten Interessen
fe lder offengelegt w e r d e n u n d d a m i t für Diskussionen zugänglich sein. 

2. Methodische Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung 

I n der vorangegangenen Bestandsaufnahme w i e auch i n den früheren 
K a p i t e l n ist verschiedentl ich auf Möglichkeiten verwiesen w o r d e n , m i t 
deren H i l f e v ie l le i cht einzelne Probleme umgangen oder te i lweise be
wältigt w e r d e n könnten, u m dem Z ie l einer e r w e i t e r t e n Erfolgsanalyse 
näher zu kommen . Diese Ansatzpunkte sollen n u n ausgebaut u n d d i s k u 
t i e r t w e r d e n . 

Nach den bisherigen Ausführungen läßt sich zusammenfassend f o l 
gern , daß eine u m w e l t o r i e n t i e r t e Er f o lgsbeur te i lung 

V g l . besonders K a p . I I I . 2. 
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— ergänzend neben der erwerbswir tschaf t l i chen Erfo lgsrechnung ste 
hen muß, 

— n icht ohne Überschneidungen m i t der erwerbswir tscha f t l i chen E r 
fo lgsrechnung erste l l t w e r d e n k a n n , 

— sich mehrerer q u a l i t a t i v unterschiedlicher M e ß - u n d B e w e r t u n g s 
methoden bedienen muß, 

— einen desaggregierten A u f b a u ver langt , also n icht auf Z u s a m m e n 
fassung u n d A u f r e c h n u n g angelegt sein k a n n , u n d 

— anpassungsfähig gegenüber Veränderungen i n der U n t e r n e h m u n g s 
u m w e l t sein muß. 

E in ige Grunde lemente für den methodischen A u f b a u derar t iger E r 
gänzungen sollen i m folgenden entwicke l t werden . Außer den i n den 
vorangegangenen K a p i t e l n gewonnenen Problemeinsichten w u r d e n die 
Überlegungen dazu auch von einigen Ergebnissen der Diskussion über 
soziale I n d i k a t o r e n angeregt 1 . Es ist selbstverständlich, daß die f o l g e n 
den Überlegungen n u r als erste, k r i t i k - u n d verbesserungsbedürftige 
Versuche aufzufassen s ind, u m die P r o b l e m a t i k , so w i e sie i n dieser A r -
be i t gesehen w u r d e , bewältigen zu hel fen. 

21. Indikatorenansatz als methodischer Rahmen 
zur Abbildung erfolgsrelevanter Umweltbeziehungen 

211. Indikatorensystem versus Kennzahlensystem 

E i n System v o n I n d i k a t o r e n , d. h . ein methodenplural ist isches Sys tem 
v o n Maßgrößen für erfo lgsrelevante Tatbestände, scheint zunächst nichts 
anderes zu sein als das Pendant zur üblichen, an klassischen e r w e r b s 
w i r t s c h a f t l i c h e n B e g r i f f e n ausgerichteten betr iebswirtschaft l i chen K e n n 
zahlenrechnung 2 . T ro t z mancher methodischer Para l l e l en bestehen aber 
auch w i cht ige Unterschiede. 

Betr ieb l i che Kennzahlensysteme l e i ten sich meist l og i sch -dedukt iv 
aus dem Z i e l b e g r i f f der klassischen Erfo lgsrechnung ab. Sie stel len also 
eine begriffslogische Zer legung des rechnungsmäßig e indeut ig de f in i e r 
t e n Oberziels (Gewinn) i n operationale Te i l e inhe i ten dar, die d a n n als 
T e i l k r i t e r i e n zur Steuerung des Gesamterfolgs (Gewinn) dienen so l len 3 . 
D ie E n t w i c k l u n g von Systemen sozialer I n d i k a t o r e n — seien sie, w i e b i s 
her vorherrschend, gesamtwirtschaf t l i ch oder, w i e bisher k a u m e n t 
w i c k e l t , e inze lwir tschaf t l i ch ausgerichtet — hat jedoch einen anderen 

1 V g l . dazu ζ. B . B a u e r (1966), L e i p e r t (1973), (1975), Zapf (1972), (1974), (1974 a), 
Wi lcox et al . (1972). 

2 V g l . ζ. B . B e r t h e l (1973), H e i n e n (1970), (1972), Staehle (1969), (1975), W i s s e n 
bach (1967). 

3 T y p i s c h dafür ist das D u P o n t - K e n n z a h l e n s y s t e m , vgl . ζ. B . Staehle (1975). 
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V e r l a u f genommen: Mit Hilfe der sozialen Indikatoren sollen globale, 
begrifflich wenig präzisierte Zielinhalte wie Lebens-, Umwelt-, Arbeits-, 
Konsumqualität überhaupt erst ojwoAioiuilisizrt werden. Diese Z i e l f e l 
der weisen natürlich juach, w i e i n dieser A r b e i t mehr fach be tont 4 , I n t e r -
dependenzen zur Erre i chung des klassischen Gewinnzie ls bzw. z u m So
z i a l p r o d u k t auf. Die Soz ia l ind ika torenentwi ck lung aber „intendiert eine 
O b j e k t i v i e r u n g von al lgemeinen Z i e l f o r m e l n durch die K o n s t r u k t i o n v o n 
Maßzahlen, die i n t e r s u b j e k t i v überprüfbar s i n d " 5 . 

Neben diesem zielbezogenen Unterschied ist noch eine zwei te A k z e n t 
verschiebung der Indikatorensysteme gegenüber der K e n n z a h l e n r e c h 
n u n g anzuführen. Während die Kennzahlensysteme meist be i der be 
gri f fs logischen Zer legung des Zielsystems v e r h a r r e n , w i r d m i t den S y 
stemen sozialer I n d i k a t o r e n zusätzlich zur Operat i ona l i s i e rung v o n G l o 
balzielen vere inzel t auch eine prozeßorientierte Beschreibung und Be
wertung der realen Zusammenhänge zwischen Mitteleinsatz und Ziel
erreichung versucht 6 . Eine solche, auf Erklärung der sozialen Z i e l e r r e i 
chungsprozesse gerichtete I n d i k a t o r e n e n t w i c k l u n g muß unvollständig 
bleiben, w e i l der Stand des empirischen Wissens ke inen umfassenden 
u n d zwei fe ls fre ien Nachvol lzug realer Prozesse anhand v o n i n t e r s u b j e k 
t i v anerkannten Kenngrößen er laubt . I m e inze lwir tschaf t l i chen Bereich 
ermöglicht e in solches Vorgehen aber eher eine analytische E r f o l g s b e u r 
t e i l u n g i m Sinne eines Nachvollzugs v o n U r s a c h e - W i r k u n g s v e r m u t u n 
gen als die a l l e in begrif fs logisch o r i e n t i e r t e n betr ieb l i chen K e n n z a h l e n 
systeme. 

Der Ubergang von der begrif fslogischen zur realtheoret ischen K o n 
s t r u k t i o n von Maßgrößensystemen erscheint zudem unausweichlich: 
W e i l es für die h ier d i s k u t i e r t e n Er fo lgsdeterminanten an rechentech-
nisch-analy tischen Verknüpfungsregeln m i t dem klassischen E r f o l g s -
konzept f eh l t , müssen empirische Zusammenhangshypothesen den R a h 
men abgeben — es sei denn, m a n verzichtet auf den Versuch, Z u s a m 
menhänge aufzuzeigen, u n d beschränkt sich von v o r n h e r e i n auf die A u f 
zählung verschiedenster gesellschaftsbezogener Tatbestände. D e r l e t z t 
genannte Weg w i r d anscheinend i n der Prax i s f a v o r i s i e r t 7 . D e r I n f o r m a 
t i onswer t von prozeßorientierten Indikatorenansätzen dürfte jedoch 
sicherlich über dem der Konzept ionen m i t Aufzählungscharakter l iegen. 
Die unternehmungspol i t ische V e r h a l t e n s - u n d Entscheidungsrelevanz 

4 V g l . e twa K a p . I . 23., 32. 
5 L e i p e r t (1973), S . 207. Mit Hi l fe von I n d i k a t o r e n formulierte gesel lschaft 

liche Zielsysteme sind ζ. B . bei Zapf (1972) zusammengestellt . 
6 V g l . z . B . Gross (1966), S . 179 ff., L a n d (1971); z u m unbefr iedigenen S t a n d 

der gegenwärtigen realtheoretischen F u n d i e r u n g für soziale I n d i k a t o r e n vgl . 
S c h m i d (1974), S . 249 ff. 

7 Derart ige Vorschläge beherrschen derzeit die Diskuss ion , vg l . z. B . S T E A G 
A G (1973), Betriebswirtschaft l icher Ausschuß (1975), D i e r k e s (1974). 
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v o n K e n n z a h l e n , d e r e n U r s a c h e - W i r k u n g s v e r b u n d d e m I n f o r m a t i o n s 
empfänger verständlich w i r d , i s t v e r m u t l i c h w e s e n t l i c h höher a l s d i e 
j e n i g e v o n i s o l i e r t e n , n a c h f o r m a l e n K r i t e r i e n s y s t e m a t i s i e r t e n Größen. 

212. Entwicklung eines allgemeinen Indikatorenmodells 

Für d ie K o n s t r u k t i o n v o n u n t e r n e h m u n g s b e z o g e n e n I n d i k a t o r e n s y 
s t e m e n , d ie d i e v o m b i s h e r i g e n R e c h n u n g s w e s e n n i c h t erfaßten e r f o l g s 
r e l e v a n t e n Tatbestände s y s t e m a t i s c h a b b i l d e n u n d e i n e r B e u r t e i l u n g 
zuführen s o l l e n , i s t d e m n a c h e i n e M o d e l l b i l d u n g u n t e r z w e i A s p e k t e n 
e r f o r d e r l i c h : 

— D i e U m s c h r e i b u n g eines Zielfeldes i n der Unternehmungsumwelt , von dem 
vermutet w i r d , daß es auf die E r r e i c h u n g des ordnungspolitisch d o m i n a n 
ten organisat ionalen Oberziels (hier also G e w i n n oder Rentabilität) e i n 
w i r k t , 

— die B e s c h r e i b u n g von E r e i g n i s s e n u n d Prozessen, die von der U n t e r n e h 
m u n g kontrol l iert w e r d e n können u n d von denen vermutet w i r d , daß sie 
auf den Z u s t a n d dieses Zielfeldes in der U n t e r n e h m u n g s u m w e l t Einfluß 
nehmen. 

W i r d a ls e r f o l g s r e l e v a n t e s , j e d o c h b i s h e r n i c h t s y s t e m a t i s c h o d e r u n 
vollständig berücksichtigtes Z i e l f e l d i m S i n n e d e r v o r l i e g e n d e n T h e m e n 
s t e l l u n g d ie Z u f r i e d e n h e i t d e r j e w e i l i g e n J n t e r e s s e n g r u p p e in_bezug_ a u f 
das für s ie r e l e v a n t e V e r h a l t e n d e r U n t e r n e h m u n g u m r i s s e n — die k o a 
l i t i o n s t h e o r e t i s c h e S i c h t d e r U n t e r n e h m u n g s o r g a n i s a t i o n legt d ies n a - ^ 
h e — , so b i l d e t d i e M e s s u n g d e r unternehmungsbezogenen Zufrieden-^ 
hext einer Gruppe u n d i h r e Veränderung i m Z e i t a b l a u f d e n Z i e l i n d i k a 
tor, d e r für d i e ergänzende u m w e l t b e z o g e n e E r f o l g s b e u r t e i l u n g \ron~~Be-
d e u t u n g i s t . E i n e S t e i g e r u n g d e r Z u f r i e d e n h e i t m u ß d a b e i n i c h t stets 
e ine S t e i g e r u n g des U n t e r n e h m u n g s e r f o l g e s b e d e u t e n 8 . W i c h t i g e r i s t 
h i e r d e r u m g e k e h r t e Z u s a m m e n h a n g , daß nämlich e i n e u n t e r n e h m u n g s 
b e d i n g t e V e r r i n g e r u n g d e r Z u f r i e d e n h e i t z u Rückzugs-, P r o t e s t - o d e r 
F o r d e r u n g s v e r h a l t e n führen k a n n 9 . E s k o m m t also i n d i e s e m B e r e i c h 
d e r U m w e l t b e z i e h u n g e n , w i e b e r e i t s früher erläutert 1 0 , a u f e i n e A b s i c h e 
r u n g d e r m a r k t l i c h e n e r f o l g s p o l i t i s c h e n Aktivitäten, n i c h t a b e r a u f e i n e 
S u b s t i t u t i o n d e r M a r k t b e z i e h u n g e n a n . 

D i e B e t r a c h t u n g s w e i s e s t i m m t m i t d e n Überlegungen anläßlich d e r 
e x t e r n e n K o n s e q u e n z e n v o n U n t e r n e h m u n g s e n t s c h e i d u n g e n überein: 
D i e w a h r g e n o m m e n e Beeinträchtigung o d e r Förderung d e r N u t z e n 
oder K o s t e n s i t u a t i o n e i n e s W i r t s c h a f t s s u b j e k t s d u r c h k l a s s i s c h e r w e i s e 
nichtberücksichtigte N e b e n f o l g e n v o n E n t s c h e i d u n g e n b e s t i m m t d a s A u s -

8 Z u r P r o b l e m a t i k eines positiven Z u s a m m e n h a n g s zwischen Zufriedenheit 
und L e i s t u n g vg l . Neuberger (1974), S. 168 ff. 

9 Vgl . H i r s c h m a n (1970). 
1 0 Vg l . K a p . I . 32. 

14 Picot 
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maß des externen Ef fekts u n d d a m i t auch die möglichen u n m i t t e l b a r e n 
oder m i t t e l b a r e n verhaltensbezogenen Rückwirkungen auf die U n t e r 
nehmung . Dabei w i r d die durch die externen Entscheidungskonsequen
zen b e w i r k t e Situationsveränderung der Betro f f enen pauschal als Z u 
friedenheitsveränderung aufgefaßt. Die v o n der j e w e i l i g e n S i tua t i ons 
de f in i t i on abhängige W a h r n e h m u n g der U m w e l t b e d i n g u n g e n durch die 
Betro f fenen g i l t h ier , w i e auch i n e inem großen T e i l der S o z i a l i n d i k a -
torenforschung 1 1 , als l e g i t i m e Bewertungs instanz der „ob jekt iv" geschaf
fenen Tatbestände u n d zugleich als pragmatisches H i l f s m i t t e l für die 
sich daraus ergebenden j e w e i l i g e n Verhaltenskonsequenzen 1 2 . Deshalb 
w e r d e n solche I n d i k a t o r t y p e n auch als subjektive Indikatoren bezeichnet. 

Wegen der Unzulänglichkeiten der Zufr iedenhe i tsmessung 1 3 u n d w e 
gen der N o t w e n d i g k e i t v o n I n t e r p r e t a t i o n s - u n d B e w e r t u n g s h i l f e n für 
Außenstehende genügt die Messung von Z u f r i e d e n h e i t s w e r t e n a l l e in 
nicht . Zusätzlich zu den s u b j e k t i v e n I n d i k a t o r e n s ind „ursächliche" ob
j e k t i v e I n d i k a t o r e n abzugrenzen, die den problembezogenen B e d i n -
gungsrahmen der j e w e i l i g e n Zufr iedenhei tspotent ia le abstecken u n d 
wicht ige vermute te Ursachen der Zufriedenheitsintensitäten darste l len . 
Objektive Indikatoren zielen „auf die Messung v o n Tatbeständen, die 
unabhängig von der s u b j e k t i v e n W a h r n e h m u n g der davon Betro f f enen 
erhoben w e r d e n können" 1 4 . I m Fal le der unternehmungsbezogenen E r 
folgsanalyse hande l t es sich dabei u m solche Tatbestände, die durch die 
Unternehmungsaktivitäten selbst verändert oder geschaffen werden und 
die auf den Zufriedenheitszustand einer Interessengruppe einwirken 
können. Da dies sowohl rechnungsweseninterne als auch b i s lang externe 
Sachverhalte sein können, erscheint es — ganz abgesehen v o n dem oben 
skizzierten P r o b l e m der Trennschärfe — nicht s innvo l l , h i e r n u r in terne 
oder externe Ef fekte anzuführen, sondern einen problemspezif isch aufge
fächerten Gesamtüberblick zu ermöglichen. 

D i e hier vertretene komplementäre Beziehung zwischen objektiven und sub
jektiven Indikatoren ist keine generell akzeptierte Position in der I n d i k a t o r e n 
diskussion. I m volkswirtschaft l ichen Bere ich herrscht bis lang die V e r w e n d u n g 
objekt iver Indikatoren v o r 1 5 , w e i l die komplementäre B e z i e h u n g vielleicht 
komplexer ist u n d w e i l m a n zu den Erhebungsmethoden ( E i n s t e l l u n g s m e s s u n 
gen) wenig Z u t r a u e n hat. Stel l t m a n sich jedoch auf den S t a n d p u n k t , daß es 

1 1 V g l . ζ. B . C a m p b e l l (1972), Z a p f (1972), S . 365 f., Hondrich (1974), R. Werner 
(1974 a) und die dort angegebene L i t e r a t u r . 

1 2 A u f Fälle, in denen eine derartige W e r t u n g nicht begründbar erscheint 
(ζ. B . mangelnder Informationsstand der Betroffenen), w u r d e in K a p . I I I . 312. 
hingewiesen. 

1 3 V g l . ζ. B . Neuberger (1974), S . 11 ff. 
1 4 L e i p e r t (1975), S . 243. 
1 5 V g l . L e i p e r t (1973), (1975). N u r vereinzelt beginnt m a n i n der P r a x i s mit 

der Ergänzung durch subjekt ive I n d i k a t o r e n ; vgl . ζ. B . Gesel lschaft l iche Daten 
(1973), S . 228 ff., B u n z et al . (1974). 
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z u r B e u r t e i l u n g der unternehmungsbezogenen sozio-ökonomischen Situation 
i n erster L i n i e d a r a u f ankommt, w i e die Betroffenen selbst ihre L a g e beurte i 
len, so müssen s u b j e k t i v e I n d i k a t o r e n die Z ie l formul ierung u n d B e w e r t u n g 
übernehmen; die objekt iven haben lediglich eine Informationsergänzungs-
funktion. M e i n t m a n dagegen, daß die Institutionen (Verbände, Behörden, R e 
präsentanten) e h e r zu einer B e u r t e i l u n g legitimiert u n d i n der L a g e s ind, so 
dürften sich i h r e K r i t e r i e n w o h l eher in objektiven, w e i l leichter kontro l l ier 
b a r e n I n d i k a t o r e n niederschlagen; die s u b j e k t i v e n hätten n u n die Ergänzungs
funktion. 

H i n t e r diesen beiden P e r s p e k t i v e n steckt eine K e r n f r a g e : L a s s e n sich die 
U m w e l t b e z i e h u n g e n besser durch die S u m m e bzw. den Durchschnitt der s u b 
j e k t i v e n E i n z e l u r t e i l e der davon Betroffenen abbilden u n d einschätzen oder 
führt dies, w i e m a n c h m a l hervorgehoben w i r d 1 6 , n u r zu einer B e u r t e i l u n g der 
Qualität v o n Bedingungen , die u n t e r dem Z w a n g dieser Bedingungen selbst 
zustande k o m m t ? U n t e r welchen Bedingungen ist es aber akzeptabel , daß E x 
perten, Repräsentanten oder formale Instanzen objektive Indikatoren mit n o r 
m a t i v e m G e h a l t formulieren? Sieht m a n e i n m a l von den dahinter auftauchen
den F r a g e n der U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g ab (weil diese sich dem P r o b l e m 
der erwei ter ten Berichterstat tung noch nicht zugewandt hat) , so erscheint es 
gegenwärtig unumgänglich, neben anderen auch subjekt ive Meßansätze in die 
Gestal tung der erweiterten Erfo lgsanalyse einzubeziehen. N u r damit k a n n 
letztlich die V e r b i n d u n g zwischen den Handlungen der K e r n g r u p p e einerseits 
u n d den unternehmungsbezogenen verhal tensre levanten Einste l lungen u n d 
Aktivitäten der betroffenen G r u p p e n andererseits umfassend aufgezeigt w e r 
d e n 1 7 . 

Die o b j e k t i v e n I n d i k a t o r e n lassen sich grundsätzlich noch nach i h r e m J 
InrjyJ;- bzw. ihrem_Output -Chara_kter unterscheiden. Die T r e n n u n g ge- \L. 
l i n g t f r e i l i c h n i c h t j m m e r e indeut ig , w e i l I n p u t u n d O u t p u t Standpunkt- / 
abhängig d e f i n i e r t werden . Dennoch v e r m a g die Unterscheidung Schwer
p u n k t e anzuzeigen: Outputindikatoren bezeichnen ob jekt ive , v o n der 
U n t e r n e h m u n g geschaffene u n d die Interessengruppen v e r m u t l i c h u n 
m i t t e l b a r interessierende Tatbestände, Inputindikatoren kennzeichnen 
dagegen insbesondere den Mit te le insatz , der zu der Schaffung dieser 
Bed ingungen geführt hat bzw. führen so l l t e 1 8 . 

Zusammenfassend läßt sich e in formales Grundschema skizzieren, auf 
dem eine Erfolgswürdigung aufbauen könnte, die die Unterstützungs
u n d F o r d e r u n g s e r w a r t u n g e n der sozialen U n t e r n e h m u n g s u m w e l t m i t i n 
die B e t r a c h t u n g des Unternehmungser fo lgs a u f n i m m t (vgl . A b b i l d u n g 
30). 

Daß die G r u n d s t r u k t u r dieser In fo rmat ionskonzept i on m i t den i m 
ersten K a p i t e l d i s k u t i e r t e n organisationstheoretischen Grund lagen k o r -

1 6 Vg l . e t w a R . W e r n e r (1974 a), S . 270 ff. 
1 7 Vg l . a l lerdings die i n K a p . I I I . 312. genannten Möglichkeiten, in denen 

subjektive I n d i k a t o r e n weniger Aussagekraft besitzen. 
1 8 Problemat isch ist diese Dif ferenzierung ζ. B . für die Belange der I n t e r 

essengruppe Belegschaft : S i n d die Bedingungen an den Arbeitsplätzen Output 
des Inputs v o n finanziellen Ressourcen oder s ind sie Input für die Gestal tung 
etwa der A b s e n t i s m u s r a t e ? 

14' 
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r e s p o n d i e r t , i s t l e i c h t z u e r k e n n e n : D i e v o n d e r U n t e r n e h m u n g d i r e k t 
o d e r i n d i r e k t beeinflußten E i n s t e l l u n g e n ( Z u f r i e d e n h e i t ) d e r I n t e r e s s e n -

Symbolebene 

objektive Indikatoren subjektive 
Indikatoren 

Inputindi -
katoren 

Outputindi 
katoren 

Z u f r i e d e n h e i t s 
indikatoren 

Realitätsebene 
Mitteleinsatz 
der U n t e r n e h 

mung 

objektive Tatbestän- Z u f r i e d e n -
—^>de als vermutete — ^ > he i t szustand 

Bedingungen der Z u 
friedenheit der I n 
teressengruppen 

der I n t e r e s 
s e n g r u p p e n h i n -
s icht l . d. U n t e r n . 

4 

Ursache -Wirkungs -
Vermutung 

Meßbeziehung - Einflüsse s o n 
stiger F a k t o r e n 

Abb. 30. Indikatorenmodell zur Abbildung erfolgsrelevanter U m w e l t b e z i e h u n g e n 

g r u p p e n s i n d e i n e B a s i s für d e r e n u n t e r n e h m u n g s b e z o g e n e s V e r h a l t e n 
u n d s o m i t H i n t e r g r u n d d e t e r m i n a n t e des U n t e r n e h m u n g s e r f o l g e s 1 9 . U m 
d a s M o d e l l a n z u w e n d e n , müssen die für d ie e i n z e l n e n B e r e i c h e d e r R e a l i 
tät r e l e v a n t e r s c h e i n e n d e n Tatbestände i n h a l t l i c h b e s t i m m t u n d z u e i n 
a n d e r i n B e z i e h u n g gesetzt w e r d e n — d i e s i s t d a s P r o b l e m d e r A u s w a h l 
r e l e v a n t e r K a t e g o r i e n a u s d e r V i e l z a h l möglicher Z u s a m m e n h ä n g e . A n 
schließend s i n d für d ie ausgewählten Tatbestände I n d i k a t o r e n , M e ß 
ansätze u n d , s o w e i t möglich u n d erwünscht, B e w e r t u n g s m e t h o d e n z u 
e n t w i c k e l n 2 0 . D a b e i e r s c h e i n t es a n g e r a t e n , z w e i Grundsätze z u b e a c h t e n : 

Z u m e i n e n so l l te d ie jeweils betroffene Interessengruppe direkt oder 
indirekt a n d e r i n h a l t l i c h e n u n d meßmethodischen A u s g e s t a l t u n g s o w i e 

1 9 Staehle (1969 a) verlangt in diesem Z u s a m m e n h a n g eine a k t i v e W e r b u n g 
u m die Koal i t ionstei lnehmer , die auf subjekt iven Daten als Zielgrößen a u f z u 
bauen hat : „Die K e n n t n i s sowohl der gegenwärtigen Bedürfnis- u n d M o t i v a 
t ionsstruktur aller Koal i t ionste i lnehmer als auch deren E n t w i c k l u n g i n den 
letzten J a h r e n ist Voraussetzung für eine erfolgreiche, w e i l adressatenadäquate 
Werbung, die letztlich z u m Uber leben jeglicher K o a l i t i o n v o r a l l e m a b e r einer 
dem freien Wettbewerb unterworfenen U n t e r n e h m u n g u n e n t b e h r l i c h ist . " 
(S. 390, Hervorhebung i m Original ) . 

2 0 V g l . die Analogie zu den in K a p . I I I . 2. u n d 3. behandelten F r a g e n , w e s 
wegen hier darauf nicht weiter eingegangen w i r d . 
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der periodischen Revis ion des Berichtssystems beteiligt werden . I s t dies 
n i cht möglich, so müßte das methodische Zustandekommen p r i n z i p i e l l 
für D r i t t e nachvol lz iehbar sein. Dadurch w i r d vermieden , daß an den 
Bedürfnissen u n d Interessen der G r u p p e n v o r b e i i n f o r m i e r t w i r d — ein 
für i n t e r n e In format ionszwecke wichtiges P r o b l e m —, u n d daß die G r u p 
pen die I n f o r m a t i o n e n als i r r e l e v a n t ansehen können — eine für externe 
In format ionszwecke bedeutende Frage. 

Zum anderen ist zu f o r d e r n , daß e in I n d i k a t o r so spezifisch zu f o r m u 
l i e r e n ist , daß er der konkreten Ursache-Wirkungs-Beziehung, deren 
A b b i l d u n g er i n n e r h a l b des Berichtssystems unterstützen soll , inhaltlich 
möglichst nahe steht. (Man sollte also ζ. B. n icht von der Durchschni t ts 
zu f r iedenhe i t der Belegschaft auf die Zu f r i edenhe i t der Fließbandarbei
ter oder v o n der E n t w i c k l u n g des gesamten Umwel tschutzaufwands auf 
die Veränderung einzelner Emissionsmengen schließen müssen.) Die 
p r o b l e m o r i e n t i e r t e K o n k r e t i s i e r u n g der I n d i k a t o r e n erhöht deren I n 
f o r m a t i o n s w e r t , er le i chtert die Analyse u n d hebt das ohnehin n u r schwer 
s t r u k t u r i e r b a r e I n f o r m a t i o n s i n s t r u m e n t a m besten v o n re inen Z a h l e n 
sammlungen ab. Zugle ich g i b t diese F o r d e r u n g eine H i l f e s t e l l u n g bei 
der B e s t i m m u n g des Aggregat ions - bzw. Detai l l ierungsgrades der e i n 
zelnen I n d i k a t o r e n . 

Beide F o r d e r u n g e n legen es nahe, bei dem A u f b a u eines derar t igen 
H i l f s m i t t e l s der Erfolgsanalyse nach Interessengruppen getrennt v o r z u 
gehen. A u c h die W i r k u n g e n der meisten Unternehmungsaktivitäten k ö n 
nen nach den v o n ihnen betro f fenen G r u p p e n der inneren u n d äußeren 
U n t e r n e h m u n g s u m w e l t ge t rennt analys iert werden . 

213. Zusammenhänge mit der klassischen Erfolgsrechnung 

Das f o r m a l beschriebene u m w e l t o r i e n t i e r t e I n d i k a t o r e n m o d e l l steht 
ergänzend neben der klassischen Erfo lgsrechnung. Der mögliche I n t e r 
pretat ionszusammenhang zwischen den I n f o r m a t i o n e n über die Bezie
hungen U n t e r n e h m u n g — Interessengruppen auf der einen u n d dem ge
schäftsbuchhalterisch e r m i t t e l t e n E r f o l g auf der anderen Seite ist i n A b 
b i l d u n g 31 symbol i s ier t . 

3 S A E - ^ - * E S , τ - * — A 3 - ^ D S , ... 
t o M t , ) t o f c ) t , t i ( t z ) 

Abb. 31. Zusammenhänge z w i s c h e n Indikatorensystem und k l a s s i s c h e m 
Erfolg bei erweiterter Erfolgsanalyse 

Für die Periode to w i r d e in Ind ikatorensys tem (IS) m i t verschiedenen 
o b j e k t i v e n u n d s u b j e k t i v e n I n d i k a t o r e n erhoben u n d bewertet (monetär 
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u n d nichtmonetär). Für den gleichen Z e i t r a u m w i r d e in geschäftsbuch
halterischer Erfolgssaldo (ES) e r m i t t e l t . Der Informationsempfänger muß 
n u n Hypothesen (α) darüber b i l d e n , w i e sich die von den I n d i k a t o r w e r 
ten bzw. i h r e n Veränderungen repräsentierten Einflüsse der U n t e r n e h 
m u n g auf die S i t u a t i o n der U m w e l t g r u p p e n für den E r f o l g i n to ausge
w i r k t haben (reine ex post -Analyse) oder ( m i t zeit l icher Verzögerung) 
für einen künftigen Z e i t r a u m ti a u s w i r k e n w e r d e n (Analyse m i t p r o 
gnostischen Elementen ) 2 1 . Eine Veränderung der klassischen E r f o l g s 
größen k a n n dabei n u r über deren K o m p o n e n t e n A u f w a n d u n d E r t r a g 
(AE) er folgen. Die K o m p o n e n t e n w i r k e n dabei als intermediäre V a r i a b l e 
zwischen dem V e r h a l t e n der Interessengruppen u n d dem E r f o l g . D ie 
E i n w i r k u n g auf diese V a r i a b l e n k a n n u n m i t t e l b a r sein (ζ. B . Zurück
h a l t u n g be im K a u f , Erhöhung der f r e i w i l l i g e n F l u k t u a t i o n ) ; sie k a n n 
aber auch m i t t e l b a r er fo lgen (ζ. B . über staatliche Organe u n d Verbände, 
die v o n den Interessengruppen a u f m e r k s a m gemacht w e r d e n ) 2 2 . Je nach 
der für to bzw. ti v e r m u t e t e n W i r k u n g s w e i s e (b) der veränderten E r 
fo lgskomponenten auf den Erfolgssaldo (ES) fällt die B e u r t e i l u n g des 
Erfolges h ins i cht l i ch seiner Abhängigkeit v o n n icht i m Rechnungswesen 
d o k u m e n t i e r t e n U m w e l t b e z i e h u n g e n der U n t e r n e h m u n g aus. 

Dies bedeutet: Die o b j e k t i v e n u n d s u b j e k t i v e n I n d i k a t o r e n der U m 
w e l t b e r i c h t e r s t a t t u n g b ieten wicht ige , z u m T e i l u n m i t t e l b a r zurechen
bare A n h a l t s p u n k t e für eine e r w e i t e r t e Erfolgswürdigung, u n d sie s ind 
die notwendige Informat ionsbas is für eine stärkere U m w e l t o r i e n t i e r u n g 
der Erfolgsanalyse; h inre i chend dafür s ind sie jedoch n i cht . W e i l eine 
in tegr i e r te , der doppelten B u c h h a l t u n g entsprechende Einbez iehung der 
bisher nicht berücksichtigten U m w e l t b e z i e h u n g e n n icht möglich ist , muß 
sich die e rwe i te r te Erfolgsanalyse auf Zusammenhangshypothesen z w i 
schen dem Ind ikatorensys tem u n d den Komponenten der o f f i z ie l len E r 
folgsgröße stützen. Da diese Zusammenhänge häufig v e r m i t t e l t , ze i t l i ch 
verzögert u n d durch zahlreiche andere Einflüsse (gestrichelte P fe i le i n 
A b b i l d u n g 31) überlagert au f t re ten , ist die Erfolgsanalyse mit Unsicher-
hexten belastet und stellt trotz der verbesserten realtheoretisch fundier
ten Ausgangsinformo.tionen an die Unternehmungspolitik hohe kognitive 
Anforderungen. Das I n d i k a t o r e n s y s t e m k a n n h i e rzu besonders i n Ze i ten 
raschen sozio-ökonomischen Wandels wicht ige Anregungsinformationen 
für die unternehmungspolitische Willensbildung l i e f e r n . 

A l s Folge der e r w e i t e r t e n unternehmungspo l i t i schen E r f o l g s b e u r t e i 
l u n g k a n n dann ζ. B . e in verändertes V e r h a l t e n (c) gegenüber b e s t i m m 
ten Interessengruppen beschlossen werden . Die E i n w i r k u n g au f das 
V e r h a l t e n der Interessengruppen w i r d hauptsächlich über pagatorisch 
darste l lbare Maßnahmen, d. h . durch A u f w a n d für Interessengruppen 

2 1 V g l . die Analogie z u r hypothesenabhängigen A l s - o b - B e t r a c h t u n g bei der 
B e w e r t u n g externer Ef fekte in K a p i t e l I I I . 321. 

2 2 V g l . auch oben Abb . 6. 
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(AI), er fo lgen. Dieser sol l als intermediäre Var iab l e (ζ. B . U m w e l t s c h u t z 
i n v e s t i t i o n , P u b l i c R e l a t i o n s - A k t i o n , Veränderungen der A r b e i t s b e d i n 
gungen) i n den fo lgenden Per ioden (tj, ti) das V e r h a l t e n der Interessen
gruppen beeinflussen. Ob u n d w a n n die T r a n s f o r m a t i o n des Inputs i n die 
gewünschten o b j e k t i v e n Größen u n d vor a l l em i n best immte Z u f r i e d e n 
heitsveränderungen der Interessengruppen ge l ingt ( L S t l (t2)) ist w i e 
d e r u m unsicher, hängt auch v o n d r i t t e n F a k t o r e n ab u n d k a n n n u r über 
H y p o t h e s e n f o r m u l i e r u n g e n (d) beschrieben werden . 

22. Beispielhafte Anwendung für zwei Beziehungsfelder 

Die vorangegangenen al lgemeinen Überlegungen zur E n t w i c k l u n g 
eines u m w e l t o r i e n t i e r t e n Indikatorensystems für p r i v a t e U n t e r n e h m u n 
gen sollen n u n k o n k r e t i s i e r t werden . Für zwe i bedeutende „Beziehungs
fe lder " der Unternehmungsaktivitäten 2 3 w i r d die G r u n d s t r u k t u r eines 
I n f o r m a t i o n s p r o g r a m m s entwicke l t u n d beispielhaft erläutert. Z u m einen 
handel t es sich u m die Konsumenten als m a r k t w i r t s c h a f t l i c h besonders 
bedeutende G r u p p e der äußeren U n t e r n e h m u n g s u m w e l t , z u m anderen 
u m die Belegschaft (Arbe i tnehmer ) als wicht igste Gruppe der i n n e r e n 
U n t e r n e h m u n g s u m w e l t . Beide Strukturierungsvorschläge basieren auf 
den vorangegangenen Überlegungen, s ind aber unterschiedl ich k o n z i 
p i e r t . D a d u r c h so l l sowohl die Problemverschiedenheit be i der Gesta l 
t u n g v o n I n d i k a t o r e n s y s t e m e n für die einzelnen G r u p p e n als auch die 
Variationsmöglichkeit i h r e r f o r m a l e n Erläuterung u n d Präsentation z u m 
Ausdruck gebracht w e r d e n . 

221. Ein Indikatorensystem 
zum Be Ziehung sfeld Unternehmung — Konsumenten 

A u s g a n g s p u n k t der M o d e l l b i l d u n g ist die i m vor igen Abschni t t erläu
ter te Überlegung, daß die Z u f r i e d e n h e i t s w a h r n e h m u n g eines Mi tg l i eds 
der O r g a n i s a t i o n s u m w e l t v o n der Gesamtheit der wahrgenommenen 
Tatbestände, d ie als v o n der U n t e r n e h m u n g geschaffen gelten, beeinflußt 
w i r d . Demnach muß das M o d e l l sowohl die i n t e r n e n , v o n der gängigen 
Absatzer fo lgsrechnung erfaßten, als auch besonders die externen, b i s 
lang n icht berücksichtigten Beziehungszusammenhänge systematisieren. 
Entsprechend den methodischen Vorüberlegungen bietet sich auch h ie r 

2 3 D e r B e g r i f f „Beziehungsfeld" w i r d in der D i s k u s s i o n u m die Rol le der 
U n t e r n e h m u n g i n der Gesel lschaft häufig verwandt . D i e S T E A G A G (1973) teilt 
ihre (die n e g a t i v e n E f f e k t e ausschließende) Sozialbi lanz i n ein inneres u n d 
äußeres B e z i e h u n g s f e l d . D e r methodische ähnlich untermauerte Vorschlag der 
Chemischen I n d u s t r i e (Betriebswirtschaft l icher Ausschuß [19751, S . 167) u n t e r 
scheidet sechs Beziehungsfe lder , nämlich mit Mitarbeitern , Öffentlichkeit, n a 
türlicher U m w e l t , Wissenschaft u n d Forschung, K u n d e n , V e r b r a u c h e r n u n d 
L i e f e r a n t e n , K a p i t a l g e b e r n . V g l . auch die Überlegungen zu den F r e i h e i t s 
graden der e r w e i t e r t e n Erfo lgsrechnung in K a p . I . 42. 
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eine verha l tensor ient ier te , genauer eine i n f o r m a t i o n s o r i e n t i e r t e M o d e l l 
b i l d u n g an : „Betrachtet m a n das M a r k t v e r h a l t e n der A n b i e t e r u n t e r d e m 
A s p e k t dieser Informationsprozesse, so läßt es sich als zielgerechte M e i 
n u n g s b i l d u n g charakter is ieren . Da das Nachfrageverha l ten n i cht d u r c h 
die o b j e k t i v e n Eigenschaften einer W a r e oder L e i s t u n g b e s t i m m t w i r d , 
sondern v o n den s u b j e k t i v e n Vors te l lungen der Nachfrager v o n diesen 
Eigenschaften, l i egt es auf der H a n d , daß die A n b i e t e r i h r M a r k t v e r h a l 
t en an den Möglichkeiten or i ent i e ren , die B i l d u n g v o n W e r t e n u n d E i n 
s te l lungen der Nachfrager zu beeinflussen 2 4 . " 

D i e Grunde lemente eines Model ls , auf dem ein I n d i k a t o r e n s y s t e m für 
das Beziehungsfe ld U n t e r n e h m u n g — Konsumenten aufgebaut w e r d e n 
k a n n , s ind i n A b b i l d u n g 32 dargestel l t . 

D e r Mi t te le insatz der U n t e r n e h m u n g für Zwecke der M a r k t g e s t a l t u n g 
(absatzpolitische Ins t rumente ) führt zur Schaffung v o n o b j e k t i v e n T a t 
beständen w i e Preis , technische Produkteigenschaften, anbietende I n s t i 
t u t i o n e n für das P r o d u k t , Verhältnis des P r o d u k t s zu k o n k u r r i e r e n d e n 
Erzeugnissen (Einfluß der U m w e l t s i t u a t i o n ) , Werbeaussagen usw. Diese 
w e r d e n v o n den K o n s u m e n t e n i n Abhängigkeit v o n der j e w e i l i g e n U m 
w e l t s i t u a t i o n w a h r g e n o m m e n . A u f der Basis i h r e r bewußten oder u n b e 
wußten B e w e r t u n g s k r i t e r i e n entsteht eine k o g n i t i v e u n d a f f e k t i v e B e 
z i ehung zu dem Angebot , die sich i n Einste l lungen ver f es t ig t . A u f dieser 
G r u n d l a g e fa l l en dann Kaufentsche idungen 2 5 , v o n deren Ausprägungen 
es u . a. abhängt, i n welchem Ausmaß die of f iz ie l len Zie le der Organ i sa 
t i o n erre icht werden . Je nach I n t e r p r e t a t i o n dieses Zusammenhangs u n d 
den Veränderungen der of f iz ie l len Zielgrößen gestaltet sich der künftige 
Mi t t e l e insa tz der U n t e r n e h m u n g für das Bez iehungsfe ld (gestrichelter 
P f e i l i n A b b i l d u n g 32). 

Für die d re i zuerst genannten V a r i a b l e n g r u p p e n müßten n u n I n d i k a 
t o r e n gebi ldet werden , u n d z w a r für die ersten beiden o b j e k t i v e ( I n s t r u 
mente als I n p u t i n d i k a t o r e n , Angebotstatbestände als O u t p u t i n d i k a t o r e n ) , 
für die d r i t t e sub jekt ive I n d i k a t o r e n . Diese d r e i V a r i a b l e n k a t e g o r i e n 
s i n d b is lang n u r unvollständig oder gar nicht d u r c h das Rechnungswe
sen abgedeckt, beeinflussen jedoch den klassischen U n t e r n e h m u n g s e r f o l g 
w i e auch die Interessen der Konsumenten . Sie umfassen i n t e r n e w i e ex 
te rne Folgen der Unternehmungstätigkeit. Die Kaufents che idungen s ind 
d a n n intermediäre V a r i a b l e i m Sinne von A b b i l d u n g 31 , d u r c h die die 
klassischen Erfolgsgrößen verändert werden können. 

2 4 H e i n e n (1974 d), Sp . 1445. Z u r verhaltensorientierten B e t r a c h t u n g d e r B e 
z iehungen zwischen U n t e r n e h m u n g u n d K o n s u m e n t e n vgl . insbesondere K r o e -
b e r - R i e l (1972 a), H e i n e n (1974 c), (1973), Meffert (1971), Specht (1974), S . 40 ff., 
M a r r / P i c o t (1975), S . 436 ff. 

2 5 A u c h das akt ive Informat ionsverhal ten („Flüsterpropaganda") r ichtet sich 
n a c h dieser kognitiven B a s i s u n d beeinflußt ebenfalls den U n t e r n e h m u n g s 
erfolg. 



Umwelts i tuat ion 

Instrumente Schaffung 
des M a r k t v e r  von A n g e 
haltens der botstatbe
Unternehmung ständen 

W a h r n e h m u n g e n 
u. Einste l lungen 
der K o n s u m e n t e n 
z u m Angebot 

Ziele und Werte 
der K o n s u m e n t e n 

K a u f e n t 
s c h e i d u n 
gen d. K o n 
sumenten 

offizielle 
O r g a n i 
sat ions -
ziele 

Abb. 32. B e z u g s r a h m e n für ein Indikatorensystem U n t e r n e h m u n g — K o n s u m e n t e n 
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Eine Dars te l lung möglicher I n d i k a t o r e n könnte n u n an die Elemente 
des einfachen Bezugsrahmens anknüpfen. U m jedoch die Z u s a m m e n 
hänge d e t a i l l i e r t e r u n d übersichtlicher zu präsentieren, w i r d für dieses 
Beziehungsfeld eine D a r s t e l l u n g i n M a t r i x f o r m entwicke l t . D i e Analyse 
v o n u m w e l t r e l e v a n t e n Beziehungen auf der Basis einer Zuordnungs
matrix ist nichts grundsätzlich Neues 2 6 ; i n den bisherigen Beispielen ist 
sie jedoch nicht so d e t a i l l i e r t u n d auch n icht m i t o b j e k t i v e n u n d sub jek 
t i v e n I n d i k a t o r e n zugleich verknüpft, w i e das h ier versucht w e r d e n soll . 

Der A u f b a u einer derar t igen M a t r i x läßt sich so vors te l l en , daß i n der 
Randspalte die Aktivitäten der U n t e r n e h m u n g u n d i n der Kopfze i le die 
Z ie l fe lder der Interessengruppen stehen, die durch die U n t e r n e h m u n g s -
aktivitäten beeinflußt werden . Dabe i s ind die Spalten möglichst so anzu 
ordnen, daß sie sich v o n den a m einfachsten erfaßbaren, u n m i t t e l b a r s t e n 
A u s w i r k u n g e n der Unternehmungsaktivitäten (etwa den monetären 
Konsequenzen) über die m i t t e l b a r e n (ζ. B . K o n k u r r e n z s i t u a t i o n ) bis h i n 
zu den k o g n i t i v e n Folgen (Zufr iedenhei t ) von l i n k s nach rechts g r u p p i e 
ren . A b b i l d u n g 33 zeigt den E n t w u r f einer derar t igen M a t r i x für das B e 
ziehungsfeld U n t e r n e h m u n g — Konsumenten . 

I n der Randspalte s ind die unternehmerischen Instrumente der Marktgestal
tung in übliche v ier G r u p p e n eingeteilt w o r d e n : T r a n s a k t i o n s p o l i t i k ( F e s t 
setzung von P r e i s e n u n d Kondit ionen) , Produktpol i t ik (Sort iments - und P r o 
duktgestaltung) 2 7 , Distr ibutionspol i t ik (Absatzwege, T r a n s p o r t , Lagerhal tung) 
u n d K o m m u n i k a t i o n s p o l i t i k (Verkaufsförderung, Werbung, Öffentlichkeits
arbeit) . Diese A k t i o n s v a r i a b l e n bi lden den potentiellen unternehmungsbezo
genen V e r u r s a c h u n g s r a u m für E i n s t e l l u n g e n u n d V e r h a l t e n s w e i s e n der I n t e r 
essengruppe der K o n s u m e n t e n . 

I n der Kopfzeile s ind mögliche inhalt l iche Komponenten des K o n s u m e n t e n 
interesses aufgeführt, die durch I n d i k a t o r e n zu erfassen sind. U n t e r F e l d 4 der 
Kopfzei le stehen subjektive Indikatoren über die unternehmungsbezogene E i n 
schätzung der Angebots - u n d K o n s u m s i t u a t i o n , wobei diese s u b j e k t i v e n U r 
teile so weit wie möglich nach unternehmerischen A k t i o n s p a r a m e t e r n getrennt 
aufgeführt w e r d e n 2 8 . I n den F e l d e r n 1 bis 3 der Kopfzei le s ind den subjekt iven 
I n d i k a t o r e n verschiedene objektive Globalindikatoren gegenübergestellt, die 
über die Ausprägung verschiedener konsumrelevanter Zie l fe lder informieren 
sollen. S i e w e r d e n nicht, w i e die subjekt iven , bei den Betroffenen selbst erho 
ben, sondern als v o m Bewußtsein der Betroffenen unabhängige D a t e n von den 
Anbietern selbst oder v o n dritten m a r k t n a h e n Institutionen erstellt . A l s glo
bale Ziel felder des K o n s u m e n t e n s ind der Produktpre is (1), die P r o d u k t e i g e n 
schaften (2) und Markts i tuat ion (3) angeführt. E s w i r d vermutet , daß mit der 
Beschreibung dieser drei Tatbestandsgruppen die wesentl ichen von der U n t e r -

2 6 V g l . ζ. B . oben A b b . 7 u n d 24, ferner C h a r n e s et a l . (1973), S . 1176 f. 
2 7 I m folgenden w i r d der Übersichtlichkeit wegen von der Erfo lgsanalyse 

für den Anbieter eines Produktes bzw. einer G r u p p e von re lat iv homogenen 
P r o d u k t e n ausgegangen. 

2 8 V g l . zur Notwendigkeit der E i n b e z i e h u n g subjekt iver D a t e n i n die k o n s u 
mentenorientierte Rechnungslegung auch D a y (1973), S. 120 ff., M y e r s (1973), 
B i e r v e r t (1974), S. 335 ff., sowie die methodischen Ansätze bei Pfa f f (1974). 
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A b b . 33. I n d i k a t o r e n - M a t r i x für das Beziehungsfe ld U n t e r n e h m u n g — K o n s u m e n t e n 
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n e h m u n g beeinflußbaren Bedingungen des M e i n u n g s - und W i l l e n s b i l d u n g s 
prozesses der K o n s u m e n t e n erfaßt sind. 

U n t e r Spalte 1 w e r d e n Kenngrößen, nach absatzpolitischen I n s t r u m e n t e n 
gruppiert , zusammengestellt , die als vorwiegend inputorientierte I n d i k a t o r e n 
über konsumrelevante Aspekte der Höhe und Zusammensetzung des Produkt
preises und der Umsatzerlöse informieren und marktbezogene monetäre Inputs 
der Periode kompakt zusammenfassen sollen. H i e r handelt es sich u m K e n n 
z a h l e n , die durch das klassische Rechnungswesen leicht geliefert w e r d e n kön
nen. 

Spal te 2 beschäftigt sich mit den Konsequenzen der U n t e r n e h m u n g s a k t i v i 
täten für die Produkteigenschaften. Neben der eigentlichen Produktpol i t ik b e 
fassen sich j a auch die anderen Tei lpo l i t iken mit den Produkteigenschaften. 
A u f diese Weise läßt sich die aktuel le faktische u n d offiziell ver lautbarte 
E i g e n s c h a f t s s t r u k t u r der P r o d u k t e mit Hi l fe von verschiedenen I n d i k a t o r e n 
auffächern. 

Spal te 3 behandelt die Marktsituation, d. h. die relevante ökonomische U m 
welt , in der das P r o d u k t angeboten w i r d . Die hier aufgeführten I n d i k a t o r e n 
sol len dazu dienen, das Angebot der U n t e r n e h m u n g i m Vergle ich zu k o n k u r r i e 
r e n d e n Angeboten u n d unter Berücksichtigung der sonstigen an d e m T r a n s 
aktionsprozeß beteiligten Inst i tutionen (Verkaufsstätten, Beratungsdienste) zu 
kennzeichnen. 

D i e Gegenüberstellung der gesamten o b j e k t i v e n u n d der s u b j e k t i v e n 
I n d i k a t o r e n soll eine bessere Aufklärung über die M a r k t l a g e u n d eine 
d i f f e renz ier tere B e w e r t u n g der sub j ek t i ven I n d i k a t o r w e r t e er lauben. 
Außerdem k a n n sie A n r e g u n g e n sowohl für die U n t e r n e h m u n g s p o l i t i k 
als auch für die P o l i t i k eventuel ler externer Adressaten (Konsumenten, 
Staat usw.) l i e f e r n . Die i n den Fe ldern der M a t r i x beispie lhaft u n d v e r b a l 
benannten I n d i k a t o r e n können aus der Sicht der zugehörigen Interessen
bereiche über mögliche in terne u n d externe A u s w i r k u n g e n des u n t e r n e h 
merischen M a r k t v e r h a l t e n s auf die S i t u a t i o n der Konsumenten i n f o r m i e 
ren . H i e r z u können monetäre u n d nichtmonetäre B e w e r t u n g s h i l f e n so
w i e Zeitvergle iche herangezogen werden . 

Problemat isch s ind i n einer solchen M a t r i x d a r s t e l l u n g die f o r m a l 
scheinbar vorhandenen e indeut igen Zusammenhänge zwischen Zei len 
u n d Spalten. Selbstverständlich s ind die meisten Wer te i n den Fe ldern 
d u r c h das Z u s a m m e n w i r k e n verschiedener Absatz ins t rumente sowie 
d u r c h Umwelteinflüsse zustande gekommen. Die D a r s t e l l u n g s f o r m stützt 
sich jedoch auf die V e r m u t u n g von s chwerpunktar t igen , p laus ib len Z u 
sammenhängen u n d auf die F o r d e r u n g nach möglichst prob lemnaher 
Z u o r d n u n g von I n d i k a t o r e n . Sie v e r m a g darüber hinaus einen systema
tischen Rahmen für die Analyse von Interdependenzen u n d für die D i s 
kuss ion bei der Er f o lgsbeur te i lung abzugeben. 

Z u r Anwendungserläuterung des Schemas sei beispielhaft Ze i le 2 h e r 
ausgegr i f fen : F e l d 21 i n f o r m i e r t über den Einfluß der zukunftsbezoge-
nen P r o d u k t p o l i t i k auf die gegenwärtige Preisgestal tung; Forschungs
u n d Entwi ck lungs inves t i t i onen für zukünftige P r o d u k t i n n o v a t i o n e n 
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müssen i n der Regel d u r c h die gegenwärtigen Umsatze innahmen m i t f i 
nanz i e r t werden . Für den K o n s u m e n t e n ist es interessant, ob u n d i n w e l 
chem Ausmaß er künftige q u a l i t a t i v e Programmänderungen i n der G e 
g e n w a r t bezahlt. Fe ld 22 g i b t über die tatsächlichen, o b j e k t i v meßbaren 
Eigenschaften der P r o d u k t e als Konsequenz der P r o d u k t p o l i t i k A u s 
k u n f t . H i e r lassen sich Kennzah len w i e technische Lebensdauer, W i r 
kungsgrad des Energieverbrauchs, Umweltbe lastungsindizes usw. d e n 
k e n , die beispielsweise v o n W a r e n t e s t i n s t i t u t e n ge l ie fert w e r d e n 2 9 . I n 
F e l d 23 w e r d e n A r t u n d A n z a h l der K o n k u r r e n z p r o d u k t e sowie M e r k 
male eventuel ler f u n k t i o n a l e r A l t e r n a t i v e n beschrieben. Schließlich zeigt 
F e l d 24 Meßergebnisse für E ins te l lungen der Konsumenten zu den G e 
brauchseigenschaften u n d zu dem symbolischen W e r t der P r o d u k t e , e v e n 
t u e l l aufgefächert nach sozialstatistischen M e r k m a l e n 3 0 . 

S i n d beispielsweise die gemessenen Einste l lungswerte sehr pos i t iv u n d 
haben auf der anderen Seite die K o n k u r r e n z p r o d u k t e i n F e l d 23 be i v e r 
gleichbaren Preisen (Feld 13) bessere o b j e k t i v i e r b a r e Eigenschaften als 
das betrachtete P r o d u k t , so ist es der unternehmerischen A b s a t z p o l i t i k 
gelungen, durch P r o d u k t g e s t a l t u n g u n d K o m m u n i k a t i o n die K o n s u m e n 
teneinste l lungen zugunsten des eigenen P r o d u k t s zu verändern, o b w o h l 
die gebrauchsfunkt ionalen Produkteigenschaften dies nicht e r w a r t e n l i e 
ßen. Demnach wäre h ie r eine eventue l l lab i l e Erfo lgsquel le aufgedeckt. 
Käme noch h i n z u , daß sich aus Fe ld 44 zusammen m i t Fe ld 42 eine g l a u b 
würdige Di f ferenz zwischen veröffentlichten u n d w a h r g e n o m m e n e n g u 
ten Eigenschaften einerseits u n d den tatsächlichen, nicht so g u t e n P r o 
dukteigenschaften andererseits erg ibt , so wäre dieser Er f o lgsante i l als 
noch lab i l er e inzustufen, w e i l Gegenin format ionen h ier schnell E i n s t e l 
lungen u n d V e r h a l t e n der Konsumenten verändern u n d d a m i t den E r 
f o lg beeinflussen könnten. 

Für die schrittweise theoretische Verfeinerung und praktische Erpro
bung des vorgeschlagenen Konzepts k o m m e n zwei Strateg ien i n B e 
t racht : M a n könnte zunächst spaltenweise vorgehen u n d e in Interessen
f e l d der Kopfze i le über alle Absatz ins t rumente h i n w e g zu analys ieren 
suchen. A l s In format ionsproduzenten dienen dabei für Spalte 1 v o r w i e 
gend die U n t e r n e h m u n g , für die Spalten 2 u n d 3 neben der U n t e r n e h 
m u n g auch externe In format ions ins tanzen u n d Fach ins t i tu t i onen , für 
Spalte 4 die Konsumenten selbst. Die zweite Strategie besteht i n e iner 
zeilenweisen E n t w i c k l u n g . Es w e r d e n die A u s w i r k u n g e n von e inze lnen 
absatzpolitischen I n s t r u m e n t e n auf die Interessen der K o n s u m e n t e n u n d 
d a m i t m i t t e l b a r auch auf den E r f o l g der U n t e r n e h m u n g m i t H i l f e der 
j ewe i l i gen In f o rmat i onsque l l en untersucht . 

2 9 Vg l . zu den möglichen K r i t e r i e n einer U m w e l t b e u r t e i l u n g von P r o d u k t e n 
beispielsweise F i s k (1974), S . 23 ff., Hertz (1973), V a r b l e (1972), Otto (1973). 

3 0 V g l . zur Messung des subjekt iven Produkt image vor a l lem T r o m m s d o r f f 
(1975), ferner Dicht l (1975), Müller-Heumann (1975). 
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A n h a n d des d i s k u t i e r t e n Indikatorenschemas für das Bez iehungsfe ld 
U n t e r n e h m u n g — Konsumenten läßt sich auch anschaulich zeigen, w i e 
die i n den K a p i t e l n I I u n d I I I untersuchten externen Konsequenzen d e r 
Unternehmungstätigkeit einbezogen werden . Dabe i w i r d die enge V e r 
b i n d u n g v o n externen u n d i n t e r n e n Folgen e i n m a l m e h r deut l i ch . 

D i e von der Absatzrente gemeinten Inhalte finden sich — bei theoretischer, 
enger Interpretation — n u r in F e l d 14 (Preisbereitschaft) . D u r c h Gegenüberstel
l u n g des tatsächlichen Preises ( F e l d 11) ließe sich d a n n eine „Rente" berechnen, 
die der oben vorgeschlagenen Definition nahekäme 3 1 . B e i einer w e i t e n I n t e r 
pretation (Absatzrente als A u s d r u c k einer al lgemeinen, tatsächlichen oder e r 
w a r t e t e n subjekt iven K a u f Zufriedenheit, d. h. eines s u b j e k t i v e n K o n s u m e n t e n 
nutzens) umfaßt sie die gesamte Spalte 4, also al le subjekt iven I n d i k a t o r e n . 
D a m i t w i r d w i e d e r u m k l a r , daß sich die Absatzrente empirisch k a u m als e i n 
E f f e k t darstel len läßt, der eindeutig von m a r k t i n t e r n e n Zusammenhängen a b 
grenzbar ist. A l s subjekt iver A u s d r u c k der „übermarktlichen" P r o d u k t - u n d 
Preisschätzung geht sie in den al lgemeinen I n d i k a t o r e n der K o n s u m e n t e n z u 
friedenheit auf. Die Gegenüberstellung von objekt iven I n d i k a t o r e n der S p a l t e n 
1 bis 3 erleichtert al lerdings unternehmungsbezogene Interpretat ions - u n d E r 
klärungsversuche i h r e r E n t s t e h u n g . 

Außerdem lassen sich aus dem T a b l e a u auch solche gesellschaftsbezogenen, 
m a r k t l i c h vermittel ten Erfolgskomponenten ablesen, die v o n dem K o n z e p t der 
Absatzrente nicht erfaßt w e r d e n konnten. A u s den F e l d e r n 13, 23 u n d 33 kön
n e n ζ. B . m a r k t l i c h vermittelte externe Verhaltenskonsequenzen, die von K o n 
k u r r e n t e n zu tragen sind, mit Hi l fe von Zeitvergleichen erfaßt w e r d e n . D u r c h 
A u f n a h m e von zahlungsunfähigen und zahlungsfähigen Nicht-Käufern in die 
E r h e b u n g der subjekt iven I n d i k a t o r e n lassen sich A n h a l t s p u n k t e für das A u s 
maß der Marktversorgung , für die latente Nachfrage u n d für den Verfügbar
keitsnutzen des Angebots g e w i n n e n 3 2 . 

D i e außermarktlichen externen Entscheidungskonsequenzen w e r d e n vor a l 
l e m durch die objektiven I n d i k a t o r e n signalisiert . I n F e l d 22 w e r d e n ζ. B . die 
U m w e l t - , G e s u n d h e i t s - und Sicherheitskonsequenzen des P r o d u k t g e - u n d V e r 
brauchs mit Hi l fe von mengenorientierten Maßgrößen erfaßt u n d eventuel l 
auch mit A l s - o b - K o s t e n bewertet (was würde es ζ. B . kurzfr is t ig kosten bzw. 
a n Gewinneinbuße bedeuten, w e n n ein Rostschutz mitgeliefert würde?). D e r 
artige Gegenrechnungen und A l s - o b - B e t r a c h t u n g e n für mögliche öffentliche 
A u f l a g e n 3 3 wären, w e n n sie verläßlich durchgeführt werden , in der L a g e , die 
Aussagekraf t des Fe ldes 22 wesentl ich zu erhöhen. I n F e l d 12 könnten ζ. B . 
die Preiskonsequenzen, d. h. die F r a g e der kurzfr ist igen Uberwälzungswirkun-
gen zusätzlicher Produkteigenschaften bzw. Auf lagen, beschrieben u n d bezif
fert w e r d e n (sofern sie sich in e twa überprüfbar erfassen lassen). A u c h F e l d 33 
k a n n außermarktliche externe Ef fekte beinhalten. W i r d beispielsweise durch 
eine Distributionsentscheidung die E r r e i c h b a r k e i t der Verkaufsstätten v e r 
schlechtert und k a n n der K o n s u m e n t nicht auf andere, näher gelegene V e r 
kaufsorte ausweichen, so w e r d e n bis lang interne Transportkosten e x t e r n a l i -
s iert , w a s sich i n der Veränderung eines entsprechenden Indikators ausdrücken 
könnte. 

3 1 V g l . K a p . I I . 2132. Dabei würden die gleichen Erhebungsprobleme auftret -
ten, die in K a p . I I . 32. diskutiert w u r d e n . 

3 2 V g l . auch K a p . I I . 2135. 
3 3 V g l . K a p . I I I . 3212. 
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D i e genannten objekt iven E r s a t z i n d i k a t o r e n für negative außermarktliche 
e x t e r n e Entscheidungskonsequenzen lassen sich den entsprechenden s u b j e k 
t i v e n D a t e n der F e l d e r 24 u n d 34 gegenüberstellen. A u f diese Weise w i r d die 
s u b j e k t i v e R e l e v a n z der objekt iven Ersatzgrößen kontrol l iert 3 4 . 

Schließlich ist auch die außermarktliche Konsequenz „Beeinflussung durch 
W e r b u n g " erfaßbar: F e l d 42 zeigt die Differenzen zwischen ver lautbarten u n d 
tatsächlichen, getesteten Produkteigenschaften; F e l d 44 die Glaubwürdigkeit 
der Werbeaussagen . A u s der Z u s a m m e n s c h a u der beiden F e l d e r ergeben sich 
H i n w e i s e über eine mögliche „manipulative" Konsumentenbeeinf lussung. Für 
posit ive externe Ef fekte können Beispie le in ähnlicher Weise beschrieben w e r 
den. 

Insgesamt verweisen diese Erläuterungen w i e d e r u m darauf , daß n u r 
d u r c h methodische V i e l f a l t sowie eine problembezogene K o m b i n a t i o n 
der I n f o r m a t i o n e n über i n t e r n e u n d externe Fo lgenarten ein adäquates 
B i l d der Konsumentens i tua t i on u n d d a m i t der ökonomisch re levanten 
V e r h a l t e n s g r u n d l a g e n u n d Verhaltensweisen dieser Gruppe gewonnen 
w e r d e n k a n n . Dies g i l t sowohl für in terne Informationszwecke ( B e u r t e i 
l u n g der „Hintergrundstruktur" des Unternehmungserfolges) als auch 
für externe Informationsbedürfnisse (Aufklärung der Konsumenten u n d 
anderer G r u p p e n über das Beziehungsfeld Absa tzmarkt ) . 

222. Ein Indikatorensystem 
zum Beziehungsfeld Unternehmung — Belegschaft 

Nach dem Systematis ierungsversuch für I n d i k a t o r e n zum Bezie lungs-
f e l d U n t e r n e h m u n g — K o n s u m e n t e n sollen i m fo lgenden noch Elemente 
eines Indikatorenansatzes für das Beziehungsfeld U n t e r n e h m u n g — B e 
legschaft erörtert w e r d e n 3 5 . Grund lage dafür ist e in Mode l l , das die w i c h 
t igs ten Zusammenhänge zwischen den von der U n t e r n e h m u n g geschaffe
n e n Arbe i t sbed ingungen einerseits u n d den of f iz iel len Z i e l v a r i a b l e n der 
Organisat i on andererseits z u m Gegenstand hat . Dabei müssen neben den 
durch das Rechnungswesen bereits verarbe i te ten u n d leicht verfügbaren 
I n f o r m a t i o n e n v o r a l l em solche Zusammenhänge m i t einbezogen w e r 
den, die b is lang rechnungswesenextern bl ieben u n d die sowohl für die 
S i t u a t i o n s w a h r n e h m u n g der Organisat ionsmitg l ieder als auch für die 
E r r e i c h u n g der of f iziel len Unternehmungsz ie le v o n Bedeutung s ind . A b 
b i l d u n g 34 zeigt auf der Basis organisationspsychologischer Forschungs
ergebnisse 3 6 eine einfache Gruppierungsmöglichkeit der I n d i k a t o r e n für 
das Beziehungsfe ld U n t e r n e h m u n g — Belegschaft. 

3 4 V g l . K a p . I I I . 312. 
3 5 D i e Bemühungen u m einen erweiterten A u s b a u des Sozialberichts der 

U n t e r n e h m u n g verfolgen ζ. T . ähnliche Intentionen, gründen sich jedoch nicht, 
wie es hier versucht w i r d , auf ein verhaltensorientiertes Prozeßmodell. V g l . 
besonders H a b e r k o r n (1973), S . 162 ff., ferner das recht ausführliche F r a g e n 
programm bei H u m b l e (1973), S . 38 ff. 

3 6 V g l . insbesondere L i k e r t / B o w e r s (1968), L a w l e r (1974), (1973), ferner Hoyos 
(1974) , Neuberger (1974), (1974 a), Rüttinger et a l . (1974), S. 81 ff., K u p s c h / M a r r 
(1975) . 
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D a s A n r e i z s y s t e m der U n t e r n e h m u n g , vor a l l e m der personalbezogene Auf-
wand (1) stellt den I n p u t der U n t e r n e h m u n g für die R e k r u t i e r u n g , Qual i f iz ie 
r u n g u n d E n t l o h n u n g der Stelleninhaber (2) sowie der Gestal tung der Stellen
eigenschaften (Aufgabenstrukturierung , Arbeitsplatzbedingungen) (3) dar. 
D u r c h Z u o r d n u n g von S t e l l e n i n h a b e r n a n Stel len, durch Bewältigung des 
P e r s o n a l a n w e i s u n g s p r o b l e m s also, w e r d e n die arbeitsbezogenen W a h r n e h 
m u n g e n u n d Motivat ionen der Organisationsmitgl ieder u n d damit deren Ein
stellungen (Arbeitszufriedenheit) (4) geprägt. D i e affektive u n d kognitive, von 
den unbewußten u n d bewußten Z i e l e n abhängige B e w e r t u n g der A r b e i t s i n 
halte u n d der A r b e i t s u m g e b u n g durch die Organisationsmitgl ieder führt z u 
direkt beobachtbaren Verhaltensreaktionen w i e F l u k t u a t i o n , Beschwerderate , 
Absent i smus u s w . (5). I n engem, aber nicht unbedingt funktionalen Z u s a m m e n 
h a n g mit diesen beobachtbaren V e r h a l t e n s w e i s e n steht die A r b e i t s p r o d u k t i v i 
tät 3 7 . S o w o h l auf die E i n s t e l l u n g e n als auch auf die Verhaltensäußerungen u n d 
die Produktivität w i r k e n Umweltfaktoren w i e Arbei tsmarktbedingungen u n d 
sozio-technische Organisat ion der Betr iebswirtschaft e i n ; eine unzufriedene 
E i n s t e l l u n g z u r A r b e i t verändert die F l u k t u a t i o n s r a t e beispielsweise n u r bei 
n o r m a l e r oder angespannter Arbei tsmarkt lage , bei hoher Arbeits losenzahl d a -
gen weniger . 

Die fünf V a r i a b l e n g r u p p e n w i r k e n sich auf die Erfüllung der offiziellen 
Maßgrößen der Unternehmungseffektivität w i e G e w i n n oder Wachstum aus. 
D i e B e z i e h u n g z w i s c h e n den V e r h a l t e n s w e i s e n der Belegschaft u n d dem orga 
nisatorischen O b e r z i e l ist jedoch nicht direkt u n d auch nicht i m m e r zwingend. 
S ie w i r d von der B e z i e h u n g s s t r u k t u r zwischen den Organisationsmitgl iedern 
u n d wei teren U m w e l t f a k t o r e n mitgetragen. So ist i n manchen Betr iebstypen 
hohe F l u k t u a t i o n aus kosten wirtschaftl icher Sicht k e i n Nachtei l ; i n anderen 
Betr ieben mit e i n e r qualifizierten Anforderungsstruktur k a n n sie dagegen sehr 
e r f o l g s w i r k s a m se in . Ähnliches gilt für die Fest legung s tarrer gleichmäßiger 
Tätigkeitsabläufe. I n einer stabilen U m w e l t k a n n eine solche S t r u k t u r i e r u n g 
funktional i m S i n n e wirtschaft l icher Produktivität s e i n ; in einer schnell v e r 
änderlichen U m w e l t ist eine solche S t r u k t u r dagegen dysfunktional , w e i l sie 
die notwendigen Anpassungsprozesse hemmt. Gleiches I n d i v i d u a l v e r h a l t e n 
k a n n also je nach sonstigen Umweltbedingungen sehr unterschiedliche A u s 
w i r k u n g e n auf die offiziellen Ef f iz ienzkri ter ien einer Organisat ion haben. H i e r 
zeigt sich e i n m a l m e h r der hypothesenabhängige C h a r a k t e r des Z u s a m m e n 
hangs zwischen k lass ischer Erfo lgsrechnung u n d erweiterter A n a l y s e der E r 
folgsbedingungen. V o n dieser B e u r t e i l u n g hängt auch die A r t des künftigen 
Mitteleinsatzes für das Beziehungsfeld ab (gestrichelter Pfe i l i n Abbi ldung 34). 

Die E r h e b u n g v o n Meßgrößen für die Kästen 1 bis 5 könnte die a n a l y t i 
sche Basis der Erfolgswürdigung hins icht l i ch der für die Belegschaft ge
schaffenen u n d der v o n i h r wahrgenommenen Bedingungen verbessern. 
Dabei s ind die für die V a r i a b l e n g r u p p e n 1 bis 4 zu entwicke lnden M e ß 
größen als o b j e k t i v e u n d sub jekt ive I n d i k a t o r e n e inzustufen; die des 
Kasten 5 haben sowohl den C h a r a k t e r von O u t p u t i n d i k a t o r e n als auch 
von intermediären er fo lgsrelevanten V a r i a b l e n , die v o n diesem Bezie 
hungsfe ld beeinflußt werden . E i n k u r z e r beispie lhafter U b e r b l i c k über 
mögliche I n d i k a t o r e n a r t e n , die für die fünf V a r i a b l e n g r u p p e n denkbar 
sind, soll die Zusammenhänge verdeut l i chen. 

3 7 Vgl . dazu Neuberger (1974), S . 168 ff., K u p s c h (1975), M a r r (1975). 

15 P i c o t 
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I n p u t o r i e n t i e r t e Kennzahlen über die Struktur des Personalaufwands 
(Kasten 1) s ind unschwer zu e r m i t t e l n bzw. i n der Kennzah lenrechnung 
meist bereits vorhanden . Eine V e r t i e f u n g der betr ieb l i chen Wertschöp-
fungsver te i lungsrechnung 3 8 u n d der G l i ederung des be t r i eb l i chen So
z ia laufwandes 3 9 sowie der sonstigen arbeitsbezogenen A u f w e n d u n g e n 
bietet sich für dieses I n d i k a t o r e n f e l d an. A l l e r d i n g s k a n n die arbeitsbe-
zogene Z u o r d n u n g v o n Kosten der Maschinen- u n d An lagenauss ta t tung 
Abgrenzungsprobleme au fwer f en . Kennzahlen über die Stelleninhaber 
(Kasten 2) s ind ebenfalls verfügbar (A l ters - , Qua l i f ika t i ons - , Soz ia l s t ruk 
t u r der Belegschaft). Das i n den Ste l l en inhabern verkörperte Potential 
an Fähigkeiten, Persönlichkeitsmerkmalen und Leistungsbereitschaft ist 
demgegenüber schwieriger zu dokument i e ren ; Gültigkeit u n d Zuverläs
s igkeit der dafür p r i n z i p i e l l denkbaren psychologischen Tes tver fahren 
s ind u m s t r i t t e n u n d w o h l k a u m zu re levanten I n d i k a t o r e n zu v e r a r b e i 
t e n 4 0 . 

Auch i n diesem Zusammenhang k o m m t den V a r i a b l e n zu den Stellen
merkmalen (Kasten 3) große Bedeutung zu. Die Gesta l tung des A r b e i t s 
platzes u n d die S t r u k t u r der A n f o r d e r u n g e n n i m m t auf die k o g n i t i v e 
u n d a f f ekt ive S i t u a t i o n der Belegschaftsmitgl ieder u n d d a m i t auf deren 
Unterstützungspotential großen Einfluß. A u s der Sicht des Taylorschen 
Scientific Management u n d den darauf aufbauenden t r a d i t i o n e l l e n A r 
beitswissenschaften w u r d e dieser Zusammenhang v o r w i e g e n d bewe-
grundphysiologisch gesehen. Heute dürften vor a l l em die verschiedenen 
arbeitsmedizinischen Kenngrößen als relevante klassische arbeitswissen
schaftliche I n d i k a t o r a r t e n i n Betracht k o m m e n 4 1 . Daneben hat die 
sozialpsychologische Seite der Arbeitsstrukturen gegenwärtig eine be
sondere Bedeutung er langt , u n d es bestehen erste Ansätze, dafür I n d i 
katoren zu entwicke ln . Dabei w i r d die folgende, heute we i tgehend a k 
zeptierte Hypothese über den tendenziel len Zusammenhang von Arbeits
motivation, Stellenmerkmalen und Leistung zugrunde ge l eg t 4 2 : 

J e höher die Dringl ichkei t der Befr iedigung von Bedürfnissen höherer O r d 
nung ist und je stärker die v ier S t e l l e n m e r k m a l e AnforderungsViel fal t , S e l b 
ständigkeit, Geschlossenheit der Aufgabe und Ergebniskontro l le i m Bewußt
sein der Betroffenen bei i h r e r A r b e i t ausgeprägt sind, desto höher ist die A r 
beitsmotivation und die L e i s t u n g der Stel leninhaber . 

3 8 V g l . dazu P o h m e r / K r o e n l e i n (1970), R e h k u g l e r (1972), S . 9 ff., ferner die 
Vorschläge von Betriebswirtschaft l icher Ausschuß (1975), S . 163 ff., Br ie fs et al . 
(1974), S. 101 ff. 

3 9 V g l . insbesondere H a b e r k o r n (1973). 
4 0 Z u m P r o b l e m der Messung dieses Potentials mit Hi l fe ökonomischer M e 

thoden vgl . den E x k u r s i m folgenden Abschnitt . 
4 1 V g l . e twa die in der Arbeitsstättenverordnung definierten Mindestnormen. 
4 2 V g l . z . B . H a c k m a n / L a w l e r (1971), P o r t e r / L a w l e r (1968); ferner Neuberger 

(1974 a), S . 58 ff. 
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Läßt sich n u n die Tendenz des aktue l l en Bedürfnisspektrums einer 
Belegschaftsgruppe feststellen, so können ζ. B. durch Messung der v i e r 
genannten Stelleneigenschaften I n d i k a t o r e n dafür gefunden werden , i n -
wieweit in einer Organisation eine Erfüllung der individuellen aktuellen 
Bedürfnisse und damit auch indirekt der offiziellen Organisationsleistun
gen durch die Art der Arbeits strukturierung unterstützt wird. Erste A n 
sätze zur E r h e b u n g der genannten Stelleneigenschaften l iegen bereits 
v o r 4 3 . Sie bedienen sich vor a l l em Befragungs - u n d Beobachtungsmetho
den, die z u K o n t r o l l - u n d Val id ierungszwecken z u m T e i l p a r a l l e l u n d 
sp iege lb i ld l i ch v e r w a n d t werden . Solche I n d i k a t o r e n wären nicht n u r zur 
B e u r t e i l u n g der heute v i e l d i s k u t i e r t e n A r b e i t s s t r u k t u r e n i n der i n d u 
s t r i e l l e n F e r t i g u n g , sondern auch für die B e u r t e i l u n g der A r b e i t s b e d i n 
gungen i m Verwal tungsbere i ch von Bedeutung. Sie vermögen anzuzei 
gen, i n w i e w e i t i m Istzustand die Möglichkeiten einer sozialpsychologi
schen Verbesserung der A r b e i t s s t r u k t u r e n ausgeschöpft s ind. 

D ie W a h r n e h m u n g e n der Stelleneigenschaften schlagen sich i m B e 
wußtsein der einzelnen A r b e i t n e h m e r sowie i m Ze i tab lauf unterschied
l i c h nieder. Sie w e r d e n unterschiedl ich bewertet u n d w i r k e n auf E i n 
s te l lungen u n d M o t i v a t i o n der Betro f fenen ein. Diese a f f ek t i ven u n d 
k o g n i t i v e n W i r k u n g e n beeinflussen die Zu f r i edenhe i t dieser Interessen
gruppe , f e rner das A r b e i t s v e r h a l t e n , die Tei lnahmeentscheidung u n d 
das Ausmaß r o l l e n k o n f o r m e n Verhaltens . D u r c h Messung e twa v o n Ar
beitsmotivation u n d Arbeitszufriedenheit (Kasten 4) lassen sich sub
j e k t i v e I n d i k a t o r e n für die sub jekt ive S i tuat ionsdef in i t ion der Be leg 
schaft e r m i t t e l n . Methodisch steht hierfür das gerade i n jüngster Ze i t 
für den Arbe i tsbere i ch recht w e i t entwicke l te I n s t r u m e n t a r i u m der E i n 
stel lungsmessung zur Verfügung, das i m Rahmen einer i n n e r b e t r i e b l i 
chen Meinungsforschung anzuwenden wäre 4 4 . A l l e r d i n g s s ind die Ope-
ra t i ona l i s i e rungs - u n d Erhebungsprobleme h ierbe i n icht zu unterschät
zen. Sowoh l die De f in i t i on von Arbe i t szu f r i edenhe i t ζ. B . als auch die bei 
e iner innerbetr ieb l i chen Be f ragung auf tretenden spezifischen Ängste 
u n d V e r z e r r u n g e n r e l a t i v i e r e n die Verläßlichkeit u n d die Gültigkeit d i e 
ser s u b j e k t i v e n I n d i k a t o r e n 4 5 . 

D i e methodische P r o b l e m a t i k der E r h e b u n g sub jekt iver Daten u n d die 
Unsicherhei t über deren Verhaltensre levanz w i r d bei der Messung ob
j e k t i v e r Verha l tenskategor ien umgangen (Kasten 5). M i t der Messung 
tatsächlicher Verhaltensweisen w i e F l u k t u a t i o n , Absentismus, Beschwer
derate u n d , soweit sie als arbeitsabhängig gelten k a n n , Produktivität, 
w i r d das beobachtbare Verhalten z u m Maßstab für das v e r w i r k l i c h t e 

4 3 V g l . e t w a J e n k i n s et a l . (1975), H a c k m a n / L a w l e r (1971), H a h n / L i n k (1975). 
4 4 V g l . insbesondere M a r r (1974), Neuberger (1974), Rüttinger et a l . (1974), 

S. 70 ff., B r u g g e m a n n et a l . (1975), B u n z et a l . (1974). 
4 5 V g l . auch die P a r a l l e l e n zur Erhebungsproblemat ik von Preisbereitschaft 

in K a p . I I . 32. 
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personale Po tent ia l einer Organisat ion . Zuverlässigkeit u n d Gültigkeit 
der dabei angewandten Meßverfahren s ind höher als i m Fal le der E i n 
stellungsmessung. Außerdem lassen sich die gemessenen Wer te le ichter 
zu Gesamtwerten aggregieren bzw. i n Durchschni t tswerte umrechnen. 
Schließlich können die Veränderungen i n der F l u k t u a t i o n s - , A b w e s e n -
he i t s - u n d Produktivitätsstatistik eher m i t den Zahlen der Kostenrech
n u n g u n d besonders auch des kostenor ient ier ten H u m a n Resource A c 
count ing verbunden w e r d e n ; es w e r d e n zunehmend Methoden e n t w i k -
k e l t , m i t deren H i l f e die kostenmäßigen Konsequenzen v o n F l u k t u a 
t i ons - u n d Abwesenheitserscheinungen e r m i t t e l t u n d den Kosten für 
mögliche Gegenmaßnahmen gegenübergestellt w e r d e n 4 6 . E i n U b e r g a n g 
zur A l s - o b - B e w e r t u n g erscheint für diesen Bereich (ebenso w i e für die 
V a r i a b l e n des Kastens 1) le ichter möglich. Quant i f i z i e rbarke i t , Anschau 
l i chke i t u n d Nachprüfbarkeit dieser o b j e k t i v e n Daten s ind häufig höher, 
so daß sie eventue l l einen größeren Einfluß auf das Prob l emerkennen 
u n d das Entscheidungsverhalten der Informationsadressaten ausüben 
als die eher q u a l i t a t i v e n s u b j e k t i v e n Zu f r i edenhe i t s ind ikatoren . 

Problematisch ist jedoch bei den o b j e k t i v e n V e r h a l t e n s i n d i k a t o r e n , 
daß Ereignisse erst dann s ignal is iert werden , nachdem sie e ingetreten 
s ind. Sie er lauben deswegen n u r eine reine ex post -Analyse . E i n Zweck 
der I n d i k a t o r e n sollte es jedoch sein, frühzeitig u n d d i f f e renz ier t P r o 
bleme des Personalbereichs u n d d a m i t potent ie l le Erfolgsveränderungen 
zu erkennen. Diesem prognostischen Z i e l der Er f o lgsbeur te i lung können 
die sub jekt iven , als Verhaltensdispos i t ionen i n t e r p r e t i e r b a r e n I n d i k a t o 
ren besser dienen, w e n n m a n v o n den früher erwähnten A u s n a h m e n 
dafür absieht. A u c h sagt die E r h e b u n g o b j e k t i v e r Verhaltensgrößen a l 
l e i n nichts über deren Ursachen aus, die i n n e r h a l b u n d außerhalb der O r 
ganisation l iegen können. Eine gegenseitige Ergänzung der verschiede
nen I n d i k a t o r t y p e n ist demnach unerläßlich. Den sozialpsychologischen 
I n d i k a t o r e n über A r b e i t s s t r u k t u r e n u n d Einste l lungen k o m m t i n diesem 
Zusammenhang die F u n k t i o n der Frühdiagnose zu. Ob ζ. B. eine V e r 
schlechterung der Arbe i t szu f r i edenhe i t tatsächlich zu einer F l u k t u a t i o n s 
erhöhung u n d Erfolgsveränderung führt, hängt dann a) v o n der Z e n t r a -
lität u n d der Reichweite dieser Attitüde i m Wertsys tem der Betro f f enen 
ab, was n u r schwer feststel lbar ist , b) v o n den d a r a u f h i n eingeleiteten 
arbe i ts - u n d personalpol it ischen Maßnahmen u n d c) v o n der zwischen
zeitl ichen U m w e l t e n t w i c k l u n g ( A r b e i t s m a r k t , Wer tvors te l lungen ) . Die 
laufende Messung der o b j e k t i v e n I n d i k a t o r e n d ient dann auch der Über 
prüfung der kausalen Verhaltensre levanz von v e r m u t e t e n k o g n i t i v e n 
Ursachen u n d getrof fenen Maßnahmen. 

4 8 V g l . ζ. B . Gustafson (1974), H e r r i c k (1974), M a r r (1975), zur Messung der 
Arbeitsproduktivität vgl . K u p s c h (1975) und die dort angegebene L i t e r a t u r . 
Z u m H u m a n Resource Account ing vgl . den folgenden Abschnitt. 
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Es zeigt sich, daß für al le der fünf personalor ient ier ten V a r i a b l e n 
g r u p p e n u n t e r verschiedenen Interessengesichtspunkten I n d i k a t o r e n ge
b i l d e t werden können, die sowohl einen bre i ten i n h a l t l i c h e n Bereich ab 
decken als auch durch i h r e meßmethodische Auffächerung u n d w e i t g e 
hend desaggregierte Gegenüberstellung den I n t e r p r e t a t i o n e n u n d A r g u 
menten der verschiedenen Adressaten offenstehen. D u r c h Zeitvergleiche 
sowie durch monetäre u n d nichtmonetäre B e w e r t u n g s h i l f e n k a n n die 
Aussagekraft dieser Kenngrößen erhöht u n d , je nach Betrachtungsstand
p u n k t , zielbezogen gestaltet werden . 

D a s skizzierte Indikatorensystem erfaßt, wie leicht zu e r k e n n e n ist, neben 
verschiedenen internen Entscheidungskonsequenzen auch zahlreiche häufig als 
externe Entscheidungsfolgen bezeichnete, aber nicht e x a k t abtrennbare B e 
ziehungen (ζ. B . „unentgoltene" Verschlechterung der Arbeitszufriedenheit , 
objektive I n d i k a t o r e n über Arbeitsplatzbedingungen, Ausbi ldungsleistungen, 
Gesundheitsbelastungen, F l u k t u a t i o n u n d Absentismus, die je nach Ausprä
gung und Entgelts ituation als externe Ef fekte gelten können). H i n z u kommt 
das Problem, i n w i e w e i t durch Entscheidungsbetei l igung der Arbei tnehmer 
gerade in F r a g e n der Arbeitsbedingungen überhaupt von externen E n t s c h e i 
dungsfolgen gesprochen w e r d e n k a n n 4 7 . Die Schwierigkeit , externe (gesell 
schaftsbezogene) u n d interne (erwerbswirtschaftl iche) Konsequenzen des U n 
ternehmungsverhaltens operational aufzufächern u n d für Zwecke der internen 
und externen Erfo lgsbeurtei lung heranzuziehen, zeigt sich hier e inmal m e h r 4 8 . 

223. Exkurs: Zur Bedeutung des Human Resource Accounting 
im Rahmen einer Weiterentwicklung der Erfolgsanalyse 

Während sich Überlegungen zu Ind ikatorensystemen für das Bezie
hungsfe ld U n t e r n e h m u n g — Belegschaft i n der Weise, w i e sie zuvor 
skizziert w u r d e n , b is lang k a u m finden, hat i n den vergangenen J a h r e n 
eine Bewegung bre i t en R a u m eingenommen, die eine quantitativ-mone
täre Erfassung und Bewertung des einzelwirtschaftlichen Personalpo
tentials in Form einer Humankapitalrechnung ans t rebt 4 9 . Die aus den 
U S A stammende Idee des H u m a n Resource A c c o u n t i n g z ie lt darauf ab, 
den betr iebswirtschaft l i chen Entscheidungsträgern, die häufig eher auf 
monetär f o r m u l i e r t e I n f o r m a t i o n e n reagieren als auf nichtmonetäre, die 
ökonomische Bedeutung des durch die M i t a r b e i t e r verkörperten P o t e n 
t ia ls bewußter zu machen, u m dadurch ungewo l l t e u n d unerwünschte 
ökonomische Nebenfolgen v o n Managemententscheidungen für den P e r 
sonalbereich zu v e r m i n d e r n . D a m i t fällt die I n t e n t i o n des Ansatzes i n das 

4 7 Vgl . K a p . I I I . 222. 
4 8 Notwendigkeit u n d Möglichkeit, volkswirtschaft l iche G l o b a l u n t e r s u c h u n 

gen ζ. B . über die sozialen K o s t e n von Arbeitsunfällen durchzuführen, bleiben 
von dieser Aussage natürlich unberührt. 

4 9 Vg l . etwa den Überblick bei Schönfeld (1974) u n d die dort zusammenge
stellte L i t e r a t u r , ferner A m e r i c a n Association (1973 a) u n d die Z u s a m m e n f a s 
sung bei M a r r (1974), S. 75 ff. Die folgenden krit ischen A n m e r k u n g e n w u r d e n 
ζ. T . angeregt durch L a w l e r (1974). 
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P r o b l e m f e l d dieser A r b e i t . Ob a l lerdings die „reine" F o r m des H u m a n 
Resource A c c o u n t i n g 5 0 dieses Z i e l erfüllen k a n n , erscheint sehr f rag l i ch 
u n d so l l k u r z d i s k u t i e r t werden . 

Zunächst beschäftigen sich die Vorschläge der H u m a n k a p i t a l r e c h n u n g 
nahezu ausschließlich m i t Prob lemen, die i n die Kästen 1 u n d 2 der A b 
b i l d u n g 34 f a l l e n . Sie s ind d a m i t sehr s tark i n p u t o r i e n t i e r t , so daß der 
Z u s a m m e n h a n g sowohl m i t den sub j ek t i ven Zufriedenheitsgrößen als 
auch m i t den off iziel len K r i t e r i e n des Organisationserfolgs n i cht be f r i e 
d i g e n d nachgezeichnet w e r d e n k a n n . 

Das H u m a n Resource A c c o u n t i n g versucht, das i n den Eigenschaften 
der Ste l l en inhaber verkörperte Po tent ia l u n d seine Veränderungen i n 
Ge lde inhe i t en zu messen. A n a l o g z u m b i lanz ier ten Vermögen sol len da 
d u r c h die menschlichen Ressourcen einer Organisat ion u n d die i n sie 
getätigten Inves t i t i onen sichtbar gemacht werden . Entsprechend der 
Geschäftsbuchhaltung bzw. der Kostenrechnung w i r d die geldmäßige 
Er fassung , B e w e r t u n g u n d Verrechnung der arbeitsbezogenen Potent ia le 
u n d A u f w e n d u n g e n angestrebt. Ohne i n die Einze lhe i ten zu gehen, so l 
l e n i m fo lgenden die beiden wicht igs ten i m H u m a n Resource A c c o u n t i n g 
vorgeschlagenen Erfassungs- u n d Bewertungsmethoden k u r z d i s k u t i e r t 
w e r d e n : D e r K o s t e n - u n d der Wertansatz . 

B e i m Kostenansatz51, der b is lang am weitesten verbre i te ten , w e i l p r a k 
t i k a b e l s t e n Verfahrensweise , w e r d e n alle für e in Organisat ionsmitg l i ed 
aufgewendeten „Qualitätskosten", e twa für A n w e r b u n g , E i n a r b e i t u n g 
u n d A u s b i l d u n g , als Inves t i t i onen a k t i v i e r t u n d gemäß der e r w a r t e t e n 
Beschäftigungsdauer abgeschrieben. Das so errechnete H u m a n k a p i t a l 
der U n t e r n e h m u n g w i r d sowohl für externe Berichtszwecke w i e zur i n 
t e r n e n Entscheidungsvorbere i tung i m Personalsektor v e r w a n d t . 

D e r Ansatz von historisch angefal lenen A n w e r b u n g s - u n d A u s b i l 
dungskosten als Surrogat für den W e r t eines Ste l leninhabers ist aus 
mindestens d r e i Gründen abzu lehnen 5 2 : 
1. Z w e i Personen können von den gleichen Ausbi ldungsinvest i t ionen völlig 

unterschiedlich für ihre A r b e i t profitieren. 

2. E i n Organisationsmitgl ied k a n n seine Fähigkeiten und damit auch seinen 
W e r t für die Organisation während der laufenden Arbei t oder während der 
F r e i z e i t verbessern, ohne daß dafür irgendein betrieblicher P e r s o n a l a u f -

5 0 U n t e r „reiner" F o r m w e r d e n hier die verschiedenen ökonomisch-monetä
r e n V a r i a n t e n verstanden, die einen in Geldeinheiten ausgedrückten Wert des 
h u m a n e n Potentials der U n t e r n e h m u n g anstreben u n d die als eigentliche 
Ansätze des H u m a n Resource Account ing gelten können. U n t e r dem Begriff 
w e r d e n heute jedoch ζ. T . auch solche Vorschläge geführt, die eher in die 
R i c h t u n g v o n Indikatorensystemen der zuvor diskutierten A r t gehen. 

5 1 V g l . besonders P y l e (1970), Woodruff (1974), D i e r k e s / F r e u n d (1974), G a -
d o m s k i (1974). 

5 2 V g l . z u r K r i t i k auch L a w l e r (1974), S. 11 ff., B a n n e r / B a k e r (1973), S . 49 f. 
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w a n d betrieben w i r d . Die früheren und außerbetrieblichen Kosten und A n 
strengungen des Organisationsmitglieds bzw. der Gesellschaft bleiben außer 
Ansatz . D i e betrieblichen K o s t e n sind dann aber ke in geeigneter Ersatzmaß
stab (ζ. B . w i r d j e m a n d , der schon viele Fähigkeiten mitbringt, geringer 
bewertet als j e m a n d , der i m Betr ieb ausgebildet w e r d e n mußte). 

3. A u s den genannten Gründen repräsentieren Abschreibungen auf die his to 
r ischen Personalkosten auch nicht annäherungsweise den P o t e n t i a l v e r 
brauch während einer Periode. D a s D e n k e n in Abschreibungskategorien 
w i r d v o m A n s a t z her dem Gegenstand nicht gerecht. D i e physische u n d 
psychisch- inte l lektuel le Leistungsfähigkeit u n d -bereitschaft entwickeln 
sich häufig i n Wellenbewegungen u n d individuel l unterschiedlich, so daß 
die Abschreibungen auch nicht eine zeitlich begrenzte W i r k u n g der A u s g a 
ben verläßlich anzeigen können. A u c h die V e r w e i l d a u e r des einzelnen ist 
schwer z u prognostizieren. Die E n t w i c k l u n g einer Abschreibungsmethode 
stellt d a m i t den falschen gedanklichen A n s a t z p u n k t u n d ein unlösbares 
P r o b l e m dar . 

Wegen dieser Schwier igke i ten des Kostenansatzes w i r d be im soge
n annten Wertansatz — ohne Verz i cht auf das Abschreibungsdenken — 
versucht, e inen umfassenderen Wertmaßstab zu finden. V i e r B e w e r t u n g s 
a l t e r n a t i v e n w e r d e n h ier d i s k u t i e r t : 
1. D e r A n s a t z von Wiederbeschaffungskosten53, d . h . der gesamte A u f w a n d , 

der anfiele, w e n n m a n gleichwertigen E r s a t z für ein Organisationsmitgl ied 
beschaffen müßte. So einleuchtend dieses Vorgehen auch erscheint, so b e 
dingt es doch, daß m a n das, w a s erst zu ermitteln wäre, bereits kennt, näm
lich den zukünftigen formalen u n d informalen Wert eines Arbei tnehmers , 
der zu ersetzen ist, u n d die dafür notwendigen finanziellen Anstrengungen. 

2. D e r Gegenwartswert der erwarteten Einkommen eines Organisat ionsmit 
g l ieds 5 4 . D a b e i w i r d ein Z u s a m m e n h a n g von E i n k o m m e n und künftigem 
G e w i n n b e i t r a g des Betreffenden unterstellt . Wie leicht einzusehen ist, ist 
der Z u s a m m e n h a n g zwischen dem E i n k o m m e n und dem Erfolgsbeitrag 
einer P e r s o n k a u m zu postulieren. Dies würde eine völlig leistungsgerechte 
Entgel tpol i t ik voraussetzen, die schon al le in wegen der Zurechnungsproble 
me unmöglich ist. Außerdem hängt der E r f o l g von Organisationen häufig 
stark v o n Personen (Gruppen) ab, die nicht an der Spitze der E i n k o m m e n s 
hierarchie stehen. Schließlich tritt bei dieser Methode das Problem der 
K a r r i e r e p r o g n o s e auf, das sich z w a r formal abbilden, aber nicht, wie kürz
lich vorgeschlagen 5 5 , mit Hi l fe Markovscher K e t t e n empirisch bewältigen 
läßt. 

3. Die E r m i t t l u n g von Opportunitätskosten™. E s w i r d vorgeschlagen, in dezen
tral is ierten Organisat ionen eine A r t Bietungssystem für qualifizierte A r 
beitnehmer zu veranstalten, u m so ihren Wert zu ermitteln. I n der Realität 
sind jedoch weder die Bedingungen für ein solches Vorgehen gegeben, noch 
k a n n der so ermittelte P r e i s , der von der Zahlungsfähigkeit des Bietenden 
abhängt, e in Äquivalent für den w i r k l i c h e n Erfolgsbeitrag eines O r g a n i s a 
tionsmitglieds sein. 

5 3 V g l . ζ. B . F l a m h o l t z (1974), S. 42, D i e r k e s / F r e u n d (1974), S. 58 f. 
5 4 V g l . L e v / S c h w a r t z (1971). 
5 :· V g l . J a g g i / L a u (1974). 
5 0 V g l . H e k i m i a n / J o n e s (1967). 
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4. D e r Erwartungswert der künftigen Erfolgs- bzw. Leistungsbeiträge eines 
Mitarbeiters in Abhängigkeit von der hierarchischen Stel lung, dem L e i 
stungsniveau u n d der Restbeschäftigungsdauer 5 7. Neben dem auch h i e r auf 
tretenden P r o b l e m der Karr iereprognose sind vor a l lem die unlösbaren Z u 
rechnungsprobleme für die A b l e h n u n g dieses V e r f a h r e n s ausschlaggebend. 

Neben den genannten Prob lemen berücksichtigt info lge der i so l i e ren 
den Betrachtungsweise keines der V e r f a h r e n ausdrücklich die Fähigkeit 
des einzelnen, i n seiner sozialen U m g e b u n g (Team, Gruppe) f r u c h t b a r 
arbei ten zu können. I n dem Bestreben, eindimensionale, k a r d i n a l - m o n e 
täre Maßgrößen für das personale Potent ia l zu entwicke ln , können d e m 
nach wicht ige q u a l i t a t i v e Aspekte des personalen Systems w i e M o t i v a 
t i o n , soziales V e r h a l t e n oder Zu f r i edenhe i t unberücksichtigt b le iben. 

W i e unsicher trotz der sehr umfangreichen theoretischen u n d empirischen 
Bemühungen die monetären Bewertungsvorschläge sind, zeigt ein b e e i n d r u k -
kendes B e i s p i e l : L i k e r t u n d B o w e r s schlagen als F a u s t r e g e l vor, den Wert 
menschlicher Ressourcen in einer Organisation mit dem Fünfzehnfachen des 
jährlichen Nettogewinns anzusetzen 5 8 . D i e R. G . B a r r y - C o r p o r a t i o n , O h i o 5 9 , 
hatte i m J a h r e 1970 (1973) einen Nettogewinn von 0,8 (1,6) Mil l ionen Dol lar , 
w a s nach der genannten F a u s t r e g e l einen Wert der menschlichen Ressourcen 
v o n ca. 12 (24) Mil l ionen D o l l a r ergäbe. Die gleiche B a r r y - C o r p o r a t i o n führt 
jedoch ein H u m a n Resource Account ing zu historischen K o s t e n durch und 
kommt auf einen Wert ihres H u m a n k a p i t a l s v o n n u r 1,0 (4,8) Mi l l ionen Dol lar , 
weniger als Vs bzw. Vio gegenüber der F a u s t r e g e l - S u m m e . Diskontiert m a n die 
geschätzten Gehälter von 5 (9) Mi l l ionen D o l l a r mit e inem Zinssatz von 8 % bei 
einer durchschnittl ichen V e r w e i l d a u e r von 5 J a h r e n , so k o m m t m a n auf einen 
gegenwartsbezogenen Potent ia lwert von ca. 20 (36) Mi l l ionen Dol lar , bei einer 
durchschnittl ichen V e r w e i l d a u e r von 10 J a h r e n auf Werte v o n 33,5 (60) M i l l i o 
nen Dol lar . B e i a l l diesen Berechnungen ist i m m e r sti l lschweigend Unabhängig
keit und damit A d d i e r b a r k e i t der Einzelgrößen unterstel lt , w a s i n vie len Fällen 
ohne Zwei fe l unzulässig ist. 

Den monetär-kardinalen Meßmethoden des klassischen ökonomischen 
Rechnungswesens s ind d a m i t of fensichtl ich i n diesem Beziehungsfeld 
enge Grenzen gezogen. Dabei s ind noch gar n icht die F o l g e w i r k u n g e n 
einer solchen e inze lwirtschaft l i chen H u m a n k a p i t a l r e c h n u n g m i t d i s k u 
t i e r t , e twa die Frage, w i e der einzelne auf die K a p i t a l i s i e r u n g seines 
Wertes reagiert , w i e die Entscheidungsträger m i t H u m a n Resources-
Budgets umgehen, welche A r t v o n u n g e w o l l t e r Entscheidungs- u n d V e r 
haltensbeeinflussung durch e in solches System i n Gang gesetzt w i r d 6 0 . 

5 7 Vgl . F l a m h o l t z (1971), (1972), (1974). 
5 8 Vg l . L i k e r t / B o w e r s (1968). D i e r k e s / F r e u n d (1974), S . 58, berichten, daß 

amerikanische Topmanager das D r e i - bis Fünffache der jährlichen L o h n - und 
Gehal tssumme bei einer Befragung als W e r t angegeben haben. 

5 9 Die folgenden Z a h l e n w u r d e n berechnet bzw. geschätzt nach d e m von 
Woodruff (1974), A n h a n g 3, vorgelegten M a t e r i a l (Woodruff ist Vizepräsident 
der B a r r y - C o r p o r a t i o n ) sowie nach den bei M a r r (1974), S . 89, wiedergegebenen 
Z a h l e n des Jahresberichts 1969/70 der B a r r y - C o r p o r a t i o n . 

6 0 Vg l . dazu e twa die Spekulat ion bei L a w l e r (1974), S. 15 ff. 
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Das H u m a n Resource A c c o u n t i n g k a n n demnach weder für eine er 
w e i t e r t e Erfolgsanalyse noch für die künftige E n t w i c k l u n g einer umfas 
senderen externen Sozia lber ichterstattung eine s innvo l le Basis bieten. 
Seine ökonomistischen Konzepte stel len keine adäquaten Surrogate für 
den ökonomischen oder sozialen „Wert" der Organisat ionsmitg l ieder dar, 
w r ei l sie die Einnahmen-Ausgaben-Ströme überinterpretieren u n d die 
kogn i t i ve , verha l tensor ient ier te Dimens ion des Belegschaftsbereichs ver 
nachlässigen. Diese Dimens ion ist jedoch, w i e die methodischen Überle
gungen i n diesem K a p i t e l ergeben, für die Analyse von Zusammenhängen 
zwischen belegschaftsrelevanten Entscheidungskonsequenzen u n d i h r e n 
ökonomischen E r f o l g s w i r k u n g e n k o n s t i t u t i v . Die vor l iegenden Ansätze 
für eine d i f ferenz ierte Analyse , Verrechnung u n d indikatorenbezogene 
A u f b e r e i t u n g des Personalaufwands verdienen demgegenüber w e i t e r 
entwicke l t zu w e r d e n 6 1 . Sie s ind notwendige , meist inputbezogene B e 
standtei le eines prozeßorientierten Indikatorensystems für das Bezie
hungsfe ld U n t e r n e h m u n g — Belegschaft. 

3. Realisierungschancen einer erweiterten 
Erfolgsanalyse für Unternehmungen 

Die i n diesem K a p i t e l zur Diskussion gestellte M e t h o d i k weist selbst 
w i e d e r u m problematische Aspekte auf, die bereits vere inzel t erwähnt 
w u r d e n . Sie soll anschließend m i t den gleichen K r i t e r i e n gemessen w e r 
den, die i m zweiten u n d d r i t t e n K a p i t e l angelegt w u r d e n . Danach w e r 
den — zugleich als Abschluß — fünf Fragen erörtert, die die Möglichkei
ten einer V e r w e n d u n g der erarbe i teten Ergebnisse i n der Prax is be
leuchten sollen. 

31. Beurteilung des diskutierten Vorgehens 

Dem K r i t e r i u m der umfassenden Bedarfsorientierung scheint der v o r 
gestellte Indikatorenansatz sehr w e i t entgegenzukommen. Sowohl u n 
te rnehmungs in tern als auch unternehmungsex te rn besteht e in Bedar f an 
I n f o r m a t i o n e n über die jenigen Entscheidungskonsequenzen, die die V e r 
haltensweisen der verschiedenen Interessengruppen beeinflussen. Solche 
Entscheidungskonsequenzen s ind sowohl m a r k t l i c h e r als auch außer-
m a r k t l i c h e r N a t u r . D u r c h die problembezogene, methodenplural ist ische 
F o r m u l i e r u n g von sub j ek t i ven u n d von o b j e k t i v e n I n d i k a t o r e n läßt sich 
dieser In format ionsbedar f , der für eine u m w e l t o r i e n t i e r t e Erfo lgsana
lyse no twend ig ist, we i tgehend befr iedigen. Dieses Vorgehen er f o rder t 
eine problemfeldbezogene, prozeßorientierte Ausgesta l tung des I n f o r 
mat ions ins t rumentar iums , die je nach v e r m u t e t e m In format ionsbedar f 
der Adressaten abgestuft w e r d e n k a n n . Die A u s w a h l , De f in i t i on u n d 

6 1 Vg l . ζ. B . Gustafson (1974), H e r r i c k (1974), H a b e r k o r n (1973), B e t r i e b s w i r t 
schaftlicher Ausschuß (1975), Br ie fs et a l . (1974), S . 95 ff. 
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Operat iona l i s ierung der zu berücksichtigenden I n d i k a t o r m e n g e w i r d 
durch empir isch fund ie r te Model le sowie durch die früheren Überlegun
gen zur Re levanzbeurte i lung er le ichtert . Zugleich k a n n sich der Ansatz 
durch inha l t l i che Ergänzung oder Veränderung seiner Elemente ohne 
größere Schwier igke i ten an veränderte U m w e l t b e d i n g u n g e n anpassen. 

Die empirische E r m i t t l u n g der j ewe i l i gen I n d i k a t o r e n ist i n dem A u s 
maß überprüfbar, i n dem empirische Messungen i m sozio-ökonomischen 
Bereich methodisch u n d i n h a l t l i c h nachvol lz iehbar s ind 1 . Dabei s ind ob-
ob jekt ive I n d i k a t o r e n w o h l le ichter k o n t r o l l i e r b a r als sub jekt ive , w e i l 
letztere zum einen u n t e r meßmethodischen Gesichtspunkten s t r i t t i g e r 
s ind 2 , zum anderen leicht wande lbare u n d schwer dokument i e rbare T a t 
bestände (Zufr iedenheit ) z u m O b j e k t haben. Unvollständig k a n n die 
Nachvo l l z iehbarke i t auch bei der Begründung des j e w e i l i g e n V erha l t ens 
modells der Beziehungen U n t e r n e h m u n g — Interessengruppe u n d bei 
der A u s w a h l der dem M o d e l l zugeordneten I n d i k a t o r e n sein. 

A u f g r u n d der notwendigen methodenplural is t ischen Auffächerung ist 
die u n m i t t e l b a r e Vergleichbarkeit u n d d a m i t auch die Aggregat ions - u n d 
Saldierungsfähigkeit der verschiedenen I n d i k a t o r e n n icht gewährleistet. 
Einzelne I n d i k a t o r e n können jedoch sowohl ze i t l i ch hor i zonta l als auch 
zeit l ich v e r t i k a l mi te inander d i r e k t vergl ichen werden . Eine i n t e r t e m 
porale Verg le i chbarke i t des gesamten Indikatorensystems (Kontinuität) 
ist vollständig nicht möglich, w e i l durch veränderte Relevanzbedingun
gen von Periode zu Periode q u a l i t a t i v unterschiedliche I n d i k a t o r m e n g e n 
auf t re ten können. 

Das K r i t e r i u m der idealtheoretischen Stringenz braucht h ier nicht u n 
tersucht zu werden , w e i l der Ansatz einen derar t igen Anspruch nicht 
erhebt. 

Demgegenüber sieht sich der Vorschlag dem K r i t e r i u m realtheoreti
scher Relevanz geradezu verpf l ichtet . Die Ind ika torenmode l l e w u r d e n 
auf einfach s t r u k t u r i e r t e , empir isch relevante Beziehungsmodelle ge
gründet. A u f g r u n d der K o n k u r r e n z zwischen verschiedenen empirischen 
Theor ien könnten h ier sporadisch Veränderungen der zugrundel iegen
den Model le n o t w e n d i g werden . Was die Rea l i s ierbarke i t b e t r i f f t , so g ib t 
es keinen I n d i k a t o r , dessen E r m i t t l u n g als p r i n z i p i e l l unmöglich einge
s tu f t werden müßte; die Grenzen l iegen hier i n dem I n s t r u m e n t a r i u m der 
empirischen sozio-ökonomischen Forschung; sie s ind jedoch nicht durch 
den Ansatz selbst gesteckt. 

1 V g l . dazu die B e m e r k u n g e n in K a p . I I . 5. 
2 Vg l . dazu etwa die bei M a r r (1974), Neuberger (1974), G e r l (1975) dargestel l 

ten, z u m T e i l offenen Probleme der Zufr iedenhei ts - und Einstel lungsforschung. 
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32. Fragen einer praktischen Anwendung 

Neben dieser Gesamtbeurte i lung der vorgeste l l ten M e t h o d i k ist i h r e 
mögliche V e r w e n d u n g i n der Prax i s zu erörtern. H i e r b e i stellen sich die 
fo lgenden zusätzlichen F r a g e n 3 : 

(1) W i e wahrscheinl i ch ist es, daß eine derart ige Erfolgsanalyse von U n 
t e r n e h m u n g e n durchgeführt w i r d ? 

(2) W i e häufig w i r d eine e rwe i te r te Er fo lgsbeur te i lung durchgeführt? 

(3) W i e könnte eine u m w e l t o r i e n t i e r t e Er fo lgsbeur te i lung k o n t r o l l i e r t 
werden? 

(4) W i e sol l sich der Adressatenkreis zusammensetzen? 

(5) Welche zusätzlichen unternehmungspol i t i schen Aktivitäten sind auf 
der Basis einer derar t igen Analyse zu erwarten? 

Z u (1): An l i egen dieser A r b e i t w a r es, das pr inz ip i e l l e Interesse, das 
die v e r a n t w o r t l i c h e n Entscheidungsträger einer p r i v a t e n U n t e r n e h m u n g 
an einer u m w e l t o r i e n t i e r t e n E r w e i t e r u n g u n d V e r t i e f u n g der Er fo lgs 
analyse haben können, u n d die methodischen Möglichkeiten, die zu einer 
Be f r i ed igung dieses Interesses vorgeschlagen werden , k r i t i s c h - k o n s t r u k 
t i v zu untersuchen u n d we i t e rzuentwi cke ln . Es f r a g t sich n u n , i n welchem 
Verhältnis Nutzen u n d Kosten der d i s k u t i e r t e n Möglichkeiten stehen u n d 
ob sich hieraus Prognosen über die Realisierungschancen ableiten lassen. 
Da eine solche Frage le tz t l i ch den W e r t der zusätzlich gewonnenen I n f o r 
mat ionen b e t r i f f t , läßt sie sich k a u m befr ied igend beantwor ten 4 . Dabei 
können die Kosten der zusätzlichen I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g u n d - a u f -
bere i tung noch einigermaßen verläßlich abgeschätzt w e r d e n (vor a l l em 
Personal- , Bera tungs - u n d al lgemeine Verwal tungskos ten des System
e n t w u r f s u n d seiner empirischen Ausfüllung). 

Z u r B e w e r t u n g des Nutzens aber müßte die durch die Zusatz in fo rma
t i o n b e w i r k t e V e r h a l t e n s - u n d Entscheidungsänderung der K e r n g r u p 
penmitg l ieder bzw. der Interessengruppen abgeschätzt u n d hins icht l i ch 
i h r e r Bedeutung für die Erre i chung des Oberziels bewertet werden . Ist 
eine Erfolgszurechnung schon bei der nachträglichen Analyse von E n t 
scheidungsprämissen a u f g r u n d der vielfältigen Verbunde f fekte höch
stens als Tendenzaussage möglich, so muß eine derart ige Nutzenbewer 
t u n g von entscheidungsrelevanten I n f o r m a t i o n e n ex ante völlig i m Spe
k u l a t i v e n verble iben. Es ist aber zu v e r m u t e n , daß der I n f o r m a t i o n s w e r t 
sowie die Verhaltens- und Entscheidungsrelevanz der vorgeschlagenen 

3 Sie betreffen auch die praktische A n w e n d u n g der in den vorigen K a p i t e l n 
diskutierten Ansätze, sollen jedoch hier vorwiegend anhand des zuletzt be 
sprochenen Modells erörtert werden . 

4 Z u m Problem des Informationswertes vgl . insbesondere Albach (1969), 
K a p p l e r (1975), W i l d (1971). 
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Indikatorsysteme a u f g r u n d i h r e r , w e n n auch n u r i n groben Zügen m ö g 
lichen, realtheoretischen F u n d i e r u n g höher ist als bei herkömmlichen Z a h 
l e n - u n d Berichtsgl iederungen. A l l e r d i n g s setzt eine solche E r w a r t u n g 
voraus, daß die I n f o r m a t i o n s v e r w e n d e r eine realtheoretisch o r i en t i e r t e 
Problemsicht haben, was keineswegs selbstverständlich ist. Zusätzlich 
läßt sich aber a u f g r u n d der Einfachhei t der M o d e l l s t r u k t u r die Akzep
tanz des Systems pos i t iv einschätzen 5. N i cht zuletzt beeinflußt auch der 
zeitliche H o r i z o n t des U n t e r n e h m u n g s p o l i t i k e r s die Frage der N u t z e n 
bewer tung des Model ls i n der Prax is . Solange die M i t g l i e d e r der U n t e r 
nehmungsführung für r e l a t i v k u r z f r i s t i g e Zeiträume Erfo lge n a c h w e i 
sen u n d H a n d l u n g e n l e g i t i m i e r e n müssen, ist die posit ive Einschätzung 
eines auf L a n g f r i s t i n f o r m a t i o n e n angelegten Model ls ger inger als bei 
stärker ausgeweiteten Handlungshor i zonten 6 . 

Z ieht m a n angesichts der Schwier igke i ten einer N u t z e n e r m i t t l u n g n o t 
gedrungen die leichter e r m i t t e l b a r e n u n d früher anfa l lenden Informa
tionskosten als Ersatzmaßstab des I n f o r m a t i o n s w e r t s heran, so dürfte 
sich zeigen, daß die empirische Real is ierung des d i s k u t i e r t e n I n f o r m a 
tionssystems ähnlich a u f w e n d i g sein w i r d w i e die Datensammlung i m 
klassischen Rechnungswesen sowie die M a r k t - u n d Personalforschung. 
Dies l iegt vo r a l l em an den stets recht kostenintensiven Erhebungen sub
j e k t i v e r Daten. Die o b j e k t i v e n Daten s ind demgegenüber i n v ie len Fällen 
einfacher zu e r m i t t e l n (technische Daten, A u f b e r e i t u n g von I n f o r m a t i o 
nen des Rechnungswesens u n d der Stat i s t ik ) . I n manchen Fällen k a n n 
aber auch die Beschaffung o b j e k t i v e r Daten Kostenprobleme a u f w e r f e n 
(ζ. B . Meßeinrichtungen für Umweltbe lastungen) . D ie Verwandtschaf t 
der Erhebungsprobleme zu den Aufgaben v o n eventue l l bestehenden 
Informationsbeschaffungsinstanzen k a n n sich kos tenmindernd a u s w i r -
w i r k e n , w e n n dadurch die vorhandenen Instanzen besser ausgelastet 
bzw. Synergieef fekte erz ie l t w e r d e n können 7 . 

Die N e u a r t i g k e i t , die Kostenintensität u n d die Erläuterungsbedürftig
k e i t der d i s k u t i e r t e n Methoden legen zunächst eine probeweise, partielle 
Einführung und Ergänzung der Erfolgsanalyse nahe. D u r c h eine „Politik 
der k le inen Schr i t te " , die be im „turbulentesten Bez iehungs fe ld" 8 der 

5 Gemessen an den sechs Anforderungen, die L i t t l e (1970), S . Β - 470 f., an 
die Entscheidungsrelevanz von Modellen für die P r a x i s stellt, scheint der E n t 
w u r f eine gewisse R e l e v a n z beanspruchen zu können. D i e K r i t e r i e n s i n d : 
S trukture l le Einfachheit , Robustheit , leichte Handhabbarkei t , Anpassungsfä
higkeit, Vollständigkeit für wichtige Zusammenhänge, einfache Sprache. 

6 V g l . zu dieser Problematik auch Oettle (1972), S. 201, Solow (1974), Picot 
(1975 a), S. 5. 

7 A u f die organisatorischen Probleme der G e w i n n u n g von wichtigen u n t e r 
nehmungspolitischen D a t e n durch interne und/oder externe Instanzen soll hier 
nicht eingegangen werden . V g l . dazu ζ. B . die Überlegungen von M a r r (1974), 
S . 365 ff. zur Inst i tut ional is ierung einer innerbetrieblichen Meinungsforschung. 

8 Vgl . E m e r y / T r i s t (1965). 
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Organ isa t i on ansetzt, lassen sich E r f a h r u n g e n gewinnen u n d spätere E r 
we i terungsschr i t te abwägen. 

A n d e r s als die Realisierungserwägungen auf f r e i w i l l i g e r Basis s ind 
E r w e i t e r u n g e n der i n t e r n e n u n d externen Rechenschaft zu beurte i len , zu 
denen die U n t e r n e h m u n g e n analog den h ie r d i s k u t i e r t e n Möglichkeiten 
v o m Gesetzgeber verpf l i chtet würde. Ob es zu einer solchen Verp f l i ch tung 
k o m m t u n d i n welchem Ausmaß, ist schwer abzusehen. Dies hängt i m 
wesentl ichen von dem E i n t r e t e n u n d der D a u e r h a f t i g k e i t der öffentli
chen Relevanzbedingungen u n d d a m i t auch von der gesamtwirtschaf t 
l i chen Lage ab, ferner v o n der W e i t e r e n t w i c k l u n g u n d V e r f e i n e r u n g der 
verfügbaren In format ionsmethoden . Grundsätzlich ist zu e r w a r t e n , daß 
der Gesetzgeber eher die Erhebung objektiver Indikatoren vorschreiben 
wird, die als s t e l l ver t re tend (gültig) für die sub j ek t i ven Interessen der 
Bet ro f f enen angesehen w e r d e n ; sie s ind besser nachprüfbar u n d weniger 
le icht m a n i p u l i e r b a r als sub jekt ive Datenanforderungen . 

Z u (2): Angesichts der Kostens i tuat ion u n d der offenen methodischen 
Prob leme ist der aus Gründen der Verg le i chbarke i t wünschenswerte, 
s t reng periodische V o l l z u g der ergänzenden Erhebungen für alle Bezie
hungsfe lder nicht sehr wahrscheinl ich . Wahrscheinl icher ist eine gele
gentliche Ergänzung (ζ. B . al le 2 bis 5 Jahre) , u m ζ. B . strategische U n t e r 
nehmungsentscheidungen m i t H i l f e einer umfassenden Er f o l g sb e u r te i 
l u n g besser zu fundieren . Eine streng periodisierte E r w e i t e r u n g der E r 
folgsanalyse erscheint eher für einzelne, a k t u e l l w icht ige Teilbereiche 
(ζ. B . Umwel tbe las tungen , Belegschaft) denkbar , wobe i eine Erhöhung 
des Formalis ierungsgrades der skizz ierten Vorschläge n o t w e n d i g würde. 
Vorzuste l l en ist auch, daß der weniger aufwendige , ob j ekt ive T e i l des 
Indikatorensystems streng periodisch rea l i s ier t w i r d , seine Vervollstän
d i g u n g durch sub jekt ive Größen jedoch n u r sporadisch zur K o n t r o l l e 
der Relevanz der o b j e k t i v e n I n d i k a t o r e n vorgenommen w i r d . E i n d e r 
artiges Vorgehen setzt r e l a t i v stabile k o g n i t i v e S t r u k t u r e n bei den I n t e r 
essengruppen voraus. Ferner läßt sich bei gelegentlicher V e r w e n d u n g 
das aufgezeigte theoretische u n d methodische I n s t r u m e n t a r i u m auch auf 
die Pro jekter fo lgsanalyse u n d -prognose (ζ. Β. bei Invest i t ionen) über
tragen , w o m i t sich die Betrachtungsweise einer stärker verha l tensor i en 
t i e r t e n Nutzen-Kosten -Analyse angleichen würde 9 . 

Z u (3): Das P r o b l e m der K o n t r o l l e ist vor a l l em für die f r e i w i l l i g e E r 
s te l lung v o n Bedeutung 1 0 . Wegen des beträchtlichen methodischen u n d 

9 Diese wäre nicht al lein ökonomisch-theoretisch auszurichten (dafür typisch 
M i s h a n [19751), sondern u m organisations- und verhaltenstheoretische Aspekte 
zu ergänzen; vgl . etwa die Vorschläge von Spier (1971) z u r v e r h a l t e n s w i s s e n 
schaftlichen F u n d i e r u n g der N u t z e n - K o s t e n - A n a l y s e ; ferner zur B e u r t e i l u n g 
von Investit ionen Picot (1975 a). 

1 0 Die Kontro l le der öffentlich verordneten erweiterten Rechenschaft wirft 
natürlich auch erhebliche Probleme auf (vgl. z . B . Heigl (1974), S. 2270), ist 
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inha l t l i chen Gestaltungsspielraums anläßlich des f o r m a l e n Aufbaus eines 
Indikatorensystems besteht p r i n z i p i e l l die Möglichkeit, recht u n t e r 
schiedliche Resultate m i t ähnlicher Plausibilität zu v e r t r e t e n . Die f r e i 
w i l l i g e unternehmungs in terne A n w e n d u n g e r f o r d e r t demnach Erläute
rungen bzw. K o n t r o l l e n i n zwe ier l e i H i n s i c h t 1 1 : 

Z u m einen s ind die inhaltliche Auswahl, die kausale Zuordnung u n d 
die meßmethodische Operationalisierung der Kenngrößen zu begründen 
u n d regelmäßig zu überprüfen, u m eine verzerr te oder vera l tete A b b i l 
dung der Beziehungsfelder möglichst we i tgehend zu vermeiden . Dieses 
Begründungs- bzw. Relevanzproblem läßt sich allgemeingültig n i cht l ö 
sen, da es i n hohem Maße w a h r n e h m u n g s - u n d erfahrungsabhängig ist . 
D u r c h Diskussion u n d A u s a r b e i t u n g v o n al lgemeinen R i c h t l i n i e n läßt 
sich die Nachvo l l z i ehbarke i t der i n h a l t l i c h e n Ausgesta l tung jedoch e r 
höhen. A l s Beispiele dafür lassen sich vors te l l en : Be f ragungen 
von repräsentativen Betro f fenen , von E x p e r t e n oder Behörden zur E r 
fassung gegenwärtiger u n d künftiger Prob lemfe lder ; B i l d u n g von i n n e r 
organisatorischen und/oder außerorganisatorischen Exper tengruppen , i n 
denen best immte Konsensquoten über die Prognose der Verha l t ensre l e 
vanz eines Problems u n d über die Einbez iehung eines I n d i k a t o r s erre icht 
werden müssen 1 2 ; E r s t e l l u n g v o n q u a l i t a t i v e n „Sensitivitätsanalysen ; < 

ζ. B. durch externe Berater oder Innenrev isoren , u m festzustellen, i n 
w i e w e i t sich das B i l d der Er f o l g sbeur te i lung verändert, w e n n best immte 
Größen oder Meßmethoden nicht einbezogen werden . 

Z u m anderen ist die verfahrenstechnische Anwendung der Erhebungs 
methoden, die zur empirischen Ausfüllung eines entwor fenen I n d i k a t o 
rensystems benutzt werden , zu überprüfen. Die h i e rbe i anfa l lenden A u f 
gaben betre f fen das klassische Gebiet der Innenrev i s i on u n d können von 
dieser oder einer ähnlichen K o n t r o l l i n s t a n z erfüllt werden . 

Z u (4): Gemäß dem bisherigen Gang der A r b e i t ist die e rwe i t e r t e E r 
folgswürdigung i n erster L i n i e e in H i l f s m i t t e l für die Entscheidungen 
von organisat ions internen Adressaten über die m i t t e l - u n d langfr i s t ige 
U n t e r n e h m u n g s p o l i t i k , d. h . also vor a l l em für die M i t g l i e d e r der Kern
gruppe. A u f deren In format ionsbedar f s ind deshalb M o d e l l b i l d u n g u n d 
Deta i l l i e rungsgrad der I n f o r m a t i o n e n zugeschnitten, u n d aus d i e s e r i n t e r -

jedoch aufgrund der von v o r n h e r e i n geringeren inhalt l ichen u n d meßmetho
dischen Gestaltungsspielräume der vorgeschriebenen Rechenschaftspflichten 
weniger komplex als i m F a l l e der fre iwi l l igen A n w e n d u n g . 

1 1 Derart ige Probleme tauchen i m übrigen bei der prakt ischen A n w e n d u n g 
von nahezu a l len nicht streng formalis ierten betriebswirtschaftl ichen I n f o r m a -
t ionsverarbeitungs- und Entscheidungssystemen auf (ζ. B . in der M a r k t f o r 
schung oder in der Investit ionsplanung) . 

1 2 V g l . die Analogie zu dem i n K a p . I I I . 211. diskutierten P r o b l e m der O p e r a 
tionalisierung des Kausalitätsbegriffs. Z u den i n e x a k t e n Prognosemethoden 
ζ. B . K i r s c h et a l . (1973), S . 593 ff. 
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nen A d r e s s i e r u n g 1 3 begründet sich auch die Einbez iehung von w e i t i n t e r 
p r e t i e r b a r e n Meßansätzen sowie von z u m T e i l spekulat iven K a u s a l r e 
la t i onen . 

W i r d i n der unternehmungspo l i t i schen Er fo lgsbewer tung u n d i n der 
anschließenden Entscheidungsf indung den Aussagen der hier d i s k u t i e r 
ten E r w e i t e r u n g e n Gewicht beigemessen, so ist eine vollständige oder 
te i lweise bzw. m i t zusätzlichen Erläuterungen versehene Weitergabe der 
Analyseergebnisse sowohl an in terne Instanzen als auch an externe 
G r u p p e n denkbar . Intern könnten solche Zusatz in format ionen p r o b l e m 
anregende u n d verhaltensteuernde W i r k u n g e n i m Sinne von zusätzli
chen i n d i k a t i v e n oder i m p e r a t i v e n Entscheidungsprämissen haben (ζ. B . 
die Weitergabe v o n I n d i k a t o r w e r t e n m i t A u f f o r d e r u n g s - u n d Vorgabe 
charakter an m i t t l e r e u n d untere Instanzen). Extern könnten sie zu einer 
Unterstützungssicherung bei den Interessengruppen führen (ζ. B . B e 
kanntmachung v o n vergleichsweise günstigen Umweltbe lastungszahlen 
oder Erhebungen zur Konsumentenzufr iedenhei t ) . Wegen des Risikos, 
daß die P u b l i k a t i o n e n von ungünstigen W e r t e n noch problemverstärkend 
w i r k t , ist eine f r e i w i l l i g e regelmäßige u n d umfassende U n t e r r i c h t u n g der 
externen Interessengruppen nicht zu e r w a r t e n . W i l l m a n dieses, aus der 
Sicht der Koa l i t i ons theor ie wünschenswerte, In format ionsz ie l erreichen, 
so erscheint eine gesetzliche Normierung unumgänglich. Sofern die öf
fentl iche N o r m i e r u n g die re levanten Problembereiche der diversen B e 
ziehungsfelder zwischen U n t e r n e h m u n g u n d U m w e l t adäquat erfaßt, 
ginge davon auch e in Anstoß zur V e r m i n d e r u n g unerwünschter externer 
Ef fekte aus; die Publizitätskonkurrenz würde der I n k a u f n a h m e bzw. 
der in format ionspo l i t i schen M i n d e r u n g von e x t e r n verursachten B e l a 
stungen entgegenwirken . 

Z u (5): Die Ausführungen i n dieser A r b e i t bezogen sich hauptsächlich 
auf die E r w e i t e r u n g der nachträglichen Erfolgsanalyse. Sollte sich die 
M e t h o d i k i m Grundsatz bewähren, so stünde einer E r w e i t e r u n g zu einer 
Perioden- und/oder projektbezogenen Erfolgsplanung und -kontrolle für 
die betrachteten H i n t e rgrundgeb ie t e der E r f o l g s p o l i t i k nichts i m Wege. 
Trotz der dabei verstärkt auf tretenden Prognose-, Zurechnungs- u n d 
veren Gestaltung u n d zu einer S tab i l i s i e rung der vielfältigen Bez iehun-
Bewertungsprobleme könnte eine derart ige E n t w i c k l u n g zu einer a k t i 
gen zwischen U n t e r n e h m u n g u n d U m w e l t be i tragen. A l l e r d i n g s sollte 
ein solcher Schr i t t n icht u n t e r n o m m e n werden , ehe die Probleme der ex 
post-Analyse ausgiebiger d i s k u t i e r t u n d bewältigt w o r d e n sind. 

Daneben läßt die Analyse Anregungen für die Selb st dar Stellung und 
das Verhalten gegenüber den verschiedenen Gruppen in der Unterneh
mungsumwelt e r w a r t e n . D o r t , w o posit ive Einste l lungen u n d E r f o l g s -

1 5 Einschließlich der damit verbundenen Informations - und M i t w i r k u n g s 
pflichten und -rechte, die sich aus der Unternehmungsver fassung herleiten. 
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beitrage diagnost iz iert werden , w i r d deren Stab i l i s i e rung versucht; dor t , 
w o sich K o n f l i k t e abzeichnen, w i r d eine V e r m i n d e r u n g der K o n f l i k t u r -
sachen i n der U n t e r n e h m u n g oder eine informat ionspol i t i sche Verände
r u n g der k o g n i t i v e n S t r u k t u r auf seifen der Interessengruppen ange
strebt . Neben dem informat ionspo l i t i schen I n s t r u m e n t a r i u m der Öffent
l i chkei tsarbe i t stehen der U n t e r n e h m u n g zur Abschwächung v o n K o n 
f l iktbereichen vor a l l em noch die Sanierung u n d die P a r t i z i p a t i o n der 
Betro f fenen zur Verfügung 1 4 . 

Die Öffentlichkeitsarbeit z ie l t auf eine Abschwächung, Bese i t igung 
oder U m w a n d l u n g der Einste l lungen , die die Relevanz ζ. B . eines n e g a t i 
ven externen Ef fekts ausmachen. D u r c h E i n w i r k u n g auf den I n f o r m a 
tionsstand versucht h ier die U n t e r n e h m u n g , die k o g n i t i v e Basis der B e 
t ro f fenen zu verändern (ζ. B . Aufklärung über U m w e l t s c h u t z a u f w a n d , 
V e r h a r m l o s u n g von Umweltbe lastungen) . I n w i e f e r n eine derart ige Po 
l i t i k der Einstellungsänderung ge l ingt , hängt v o n der O f f e n k u n d i g k e i t 
der Absicht, von der Glaubwürdigkeit des Informationssenders , v o n der 
Gestaltung des In f o rmat i ons inha l t s , v o m M e d i u m u n d v o n der T e r m i 
n i e r u n g der I n f o r m a t i o n e n sowie v o n der S i t u a t i o n des Empfängers ab 1 5 . 

Die Aktivität Sanierung sol l eine Wiedergutmachung bzw. künftige 
V e r m e i d u n g der verursachten Beeinträchtigungen u n d d a m i t eine Besei 
t i g u n g des K o n f l i k t h e r d s herbeiführen. Die U n t e r n e h m u n g macht sich 
h ier stärker zur Betro f fenen i h r e r Entscheidungskonsequenzen, i n d e m 
sie die Konf l iktursache von sich aus beseitigt (ζ. B . nachträglicher A u s b a u 
der U n f a l l - u n d Umwel tschutze inr i chtungen , I n t e n s i v i e r u n g der F o r 
schung) oder die Schäden trägt (ζ. B. Gewährung von Nachlässen an e n t 
täuschte Käufer, Z a h l u n g v o n U n f a l l r e n t e n , i n d i r e k t e Kompensat ion von 
m i t t e l b a r e n Gesundheits- oder Umwel tbe las tungen durch Spenden). 

Durch Partizipation schließlich sollen die Betro f fenen selbst i n einen 
Diskussionsprozeß m i t der U n t e r n e h m u n g geführt werden , d a m i t sie auf 
diese Weise i h r e E inste l lungen überprüfen u n d Entscheidungen über die 
V e r m i n d e r u n g entstandener bzw. V e r h i n d e r u n g zukünftiger Schäden 
m i t t r a g e n können (Loyalitätssicherung). Dies k a n n fa l lweise u n d i n f o r 
m a l (ζ. B. V e r h a n d l u n g e n m i t An l i egern ) oder regelmäßig u n d i n s t i t u t i o 
na l i s ier t zusätzlich zu den gesetzlichen Par t i z ipat i onsp f l i ch ten 1 6 erfolgen 
(ζ. B. B i l d u n g von Verbraucherbeiräten, Reservierung von Aufs i chts 
ratsmandaten für betrof fene G r u p p e n ) 1 7 . Das „optimale" Par t i z ipa t i ons 
ausmaß ist aus Unternehmungss icht dann erreicht , w e n n die Summe aus 

1 4 Vg l . zu dieser Systematis ierung auch Picot (1975 a), S . 9 ff. 
1 5 Vg l . den Überblick bei K l i s (1970), S . 91 ff. 
1 6 Vg l . dazu etwa Mitbestimmungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, beson

ders §§ 90, 91, 106 sowie Bundes-Immissionsschutzgesetz , §§ 53 - 58 zur F u n k 
tion des Immissionsschutzbeauftragten. 

1 7 Z u F o r m e n und Intensitäten der Part iz ipat ion vgl . K a p . I I I . 22. 
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den zusätzlichen Kosten der Konsensf indung (ζ. B . Z e i t a u f w a n d , A u s 
gleichszahlungen) u n d den e r w a r t e t e n unternehmungsbezogenen Folge 
kosten einer verursachten Beeinträchtigung (ζ. B. A b w a n d e r u n g , W i d e r 
spruch v o n Organisat ionste i lnehmern , Prozeßkosten) e in M i n i m u m er 
r e i c h t 1 8 . 

Für den Einsatz eines jeden der d r e i genannten I n s t r u m e n t t y p e n g i l t , 
daß die dadurch j ewe i l s entstandenen zusätzlichen i n t e r n e n Belastungen 
den W e r t der e r w a r t e t e n V e r r i n g e r u n g eines Konf l iktbere i chs m i t der 
U n t e r n e h m u n g s u m w e l t n i cht übersteigen. Da die Nützlichkeit v o n der 
a r t i g e n Verhal tensweisen n u r schwer abzuschätzen ist , dürfte häufig auf 
die a m wenigstens aufwendige Reakt ionsart zurückgegriffen werden , 
u n d das ist w o h l i n v i e l en Fällen die der in format ionspo l i t i s chen Öffent
l i chkei tsarbe i t . Ers t w e n n der aktue l l e externe D r u c k auf die U n t e r n e h 
m u n g durch zusätzliche Forderungen oder Unterstützungsverminderun
gen der Interessengruppen sehr s tark , das K o n f l i k t p o t e n t i a l also z u m 
a k t u e l l e n K o n f l i k t zu w e r d e n droht , w i r d die U n t e r n e h m u n g a u f w e n d i 
gere I n s t r u m e n t e w i e Sanierung oder P a r t i z i p a t i o n einsetzen. 

D a m i t die — h ie r n u r angedeutete — U m w e l t p o l i t i k der U n t e r n e h 
m u n g nicht n u r r e a k t i v , sondern auch, u n d zunehmend, antizipativ a n 
gelegt sein k a n n , müssen erwe i te r te I n f o r m a t i o n s g r u n d l a g e n zur Ver fü 
gung stehen. Die i n dieser A r b e i t d i s k u t i e r t e n Möglichkeiten einer e r 
w e i t e r t e n Erfolgsanalyse für U n t e r n e h m u n g e n könnten dafür eine n o t 
wendige B e d i n g u n g sein. 

1 8 I n Analogie zu B u c h a n a n / T u l l o c k (1962), S . 63 ff. 
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