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Einführung 

Beziehungen zwischen der Unternehmung und i h r e r gese l lschaft l i chen Umwelt 

finden i n jüngster Ze i t in der Bet r i ebswir t s cha f t s l ehre zunehmende A u f m e r k 

samkeit« 1 ^ D abe i w i r d versucht , die Wechselwirkungen zwischen Unternehmung 

und Gesel lschaft stärker als b i s h e r i n betr iebswirtschaf t l i che Aussagensys te 

m e e inzubeziehen. Gefördert wurde diese Entwick lung von einem wachsenden 

'Bewußtsein der Öffentlichkeit für gesel lschaft l i che Zusammenhänge« D i e A u s 

einandersetzung um den wissenschaft l i chen Standort und um die g e s e l l -
2) 

schaft l iche Bedeutung der Betr i ebswir t s cha f t s l ehre hat das fachliche I n t e r 

esse an umweltor ient ier ten Frageste l lungen noch zusätzlich angeregt. 

Daß die Bet r i ebswir t s cha f t s l ehre "neben innerorganisator i schen auch g e s e l l -
3) 

schaftspol i t ische Prob lemste l lungen i n die D i s k u s s i o n aufnimmt" , i s t nicht 
4) 

grundsätzlich n e u . E s w i r d jedoch "stärker als b i s h e r betont, daß die G e 

se l lschaft Akzente für die Entscheidungsprämissen d e r Individuen und 
5) 

für die F o r m u l i e r u n g von Gruppennormen und Organisat i onsz ie l en setzt " und 

daß die Begrenztheit der U m w e l t r e s s o u r c e n vom Unternehmer "Rücksichtnah

me auf die F e r n w i r k u n g e n se iner heutigen Handlungen e r f o r d e r t " . 6 ^ 
Die vorl iegende A r b e i t beschäftigt s i c h m i t einem Ausschni t t des komplexen 

7) 
Beziehungsgefüges zwischen der Unternehmung und i h r e r U m w e l t . Ihr U n i e r -

suchungsbereich w i r d durch die folgende Frageste l lung beschr ieben : Welche I n 

formationen über umweltbezogene Entscheidungskonsequenzen, die vom k l a s s i -

1) V g l . Z o B o A l b a c h (1974), M e r t e n s (1975). 
2) Vglo etwa Dlugos et a U (1972) und K o r t z f l e i s c h (1971) 0 

3) Hohien (1972a), S* 4 9 . 
4) Vgl» etwa Schwalenbach (1953), N i c k l i s c h (1932). 
5) Ke inen (1971a), S . 436. 
6) Oettle (1972), S . 2 0 1 . 
7) Im Schlußwort z u r jüngsten Auflage se iner Einführung i n die B e t r i e b s w i r t 

schafts lehre fordert Heinen (1974b). S* 264 s eine verstärkte Beschäftigung 
m i t diesem P r o b l e m f e l d . Oettle (1971), besonders S . 31, regt an , M e t h o 
den d e r Analyse von Beziehungen zwischen d e r Unternehmung und i h r e r 
U m w e l t , v o r a l l em dem Staat , zu entwicke ln . Ähnlich auch bereits Wy~ 
s o c k l (1966), S 0 211 ff a 
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sehen be t r i ebswir tscha f t l i chen Rechnungswesen nicht sys temat i s ch erfaßt w e r 

d e n , könnten für die pr ivate Unternehmung von Interesse se in und welche 

grundsätzlichen P r o b l e m e wi r f t eine derar t ige E r w e i t e r u n g des betr ieb l i chen 

Informat ionssystems aus e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e r Sicht auf? M i t d e r A r b e i t w i r d 

d e r V e r s u c h unternommen, d ie theoret ischen und methodischen Grundlagen 

e i n e r umwel tor ient ier ten E r w e i t e r u n g d e r betr ieb l i chen Informationswirtschaft 

zu analys ieren und, wo es möglich e r s che in t , we i t e rzuentwicke ln . 

Anregungen für die Bearbe i tung d i e s e r P r o b l e m s t e l l u n g gehen auf neuere E n t 

wicklungen i m B e r e i c h des Rechnungswesens, d e r Organisat ionstheor ie und 

d e r ökonomischen Umwel t theor i e zurück. 

Im B e r e i c h des Rechnungswesens s ind zahlre i che Vorschläge m i t dem Z i e l 

entwickelt worden , die b i s h e r nicht dokumentierten Auswirkungen der U n t e r 

nehmungsaktivitäten s y s t e m a t i s c h und f o r m a l i s i e r t zu e r f a s s e n . " D i e E r k e n n t 

n i s , daß die auf d e r Finanzbuchhaltung aufgebaute Rechnungs - und R e c h e n 

schaftslegung von Unternehmen i n F o r m des Jahresabsch lusses nur jene B e 

ziehungen zur M i t - und U m w e l t erfaßt 2 die auf Zahlungsvorgängen beruhen, 

läßt den Wunsch verständlich werden, gesellschaftsbezogene Rechnungs- oder 

Ber i chtssys teme zu entwicke ln , die i n der Lage s i n d , darüber hinausgehende 

Umweltbeziehungen von Unternehmungen durch geeignete Maßgrößen a b z u b i l -

d e n . , r ^ Ähnliche Entwick lungen zeichnen s i c h auch für die internen Rechnungs-
2) 

Instrumente wie etwa die Kostenrechnung ab* A l l e r d i n g s besteht gegenwärtig 

weder über die be t r i ebswir tscha f t l i che Begründung und theoretische Einordnung 

noch über die methodische Fundierung d e r a r t i g e r Konzeptionen ausreichende 

K l a r h e i t oder E i n i g k e i t . In der Fülle der Vorschläge w i r d nämlich " d e r F r a 

ge d e r Ausgestaltung d e r Rechnungslegung e rheb l i ch m e h r Gewicht beigelegt 

1) Wysock i (1975), S . 2 0 1 . 

2) V g l * H e i n e n / P i c o t (1974). 
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a ls den entscheidenden Grundfragen nach den Annahmen, unter denen die 

Rechnungslegung erfolgen s o l l und den F r a g e n des In format ionsbedar fs . " "^ 

Im Rahmen der Organisat ionstheorie s ind zah lre i che Studien über die B e z i e -
2) 

hungen zwischen der Organisat ion und i h r e r Umwel t entstanden , die für die 

nähere Beschre ibung und Interpretation d e r vor l iegenden P r o b l e m s t e l l u n g h e r 

angezogen werden können. A l l e r d i n g s fehlen Untersuchungen, die s i c h m i t 
v d e n theoret ischen und methodischen Grundlagen e iner systematischen G e w i n 

nung von Informationen über die vielfältigen Umweltbeziehungen d e r O r g a n i -
3) 

sat ion beschäftigen. 
D i e ökonomische T h e o r i e hat s i c h - v o r a l l e m gestützt auf das Konzept d e r 

externen Effekte - ausführlich m i t den Nebenwirkungen des e i n z e l w i r t s c h a f t -
4) 

l iehen Verha l t ens für die sozio-ökonomische U m w e i t befaßt. Demgegenüber 

hat die Bet r i ebswir t s cha f t s l ehre diesen F r a g e n k r e i s e x p l i z i t kaum aufgegr i f 

f e n . D i e wir tschaf tspo l i t i s che Analyse 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 

Bet r i ebswir t s cha f t spo l i t ik stehen weitgehend i s o l i e r t nebeneinander; beide B e 

trachtungsebenen weisen jedoch Gerneinsamkeiten auf, nämlich die Beurte i lung 

von Konsequenzen einzelvxdrtschaftlicher Entscheidungen, und beide bee in f lus 

sen s i c h in d e r P r a x i s gegenseitig,, E s ersche int deshalb s i n n v o l l , aus b e 

t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r Sicht Verbindungen zwischen beiden Theor ier ichtungen 

aufzuzeigen,, 

Methoden und Ergebn i s se der d r e i genannten Forschungsbere i che b i lden die 

B a s i s für die Bearbeitung des T h e m a s . Im Interesse e iner möglichst u n m i t 

te lbaren Erörterimg der Grundprobleme w i r d d e r Untersuchungsbere ich wie 

folgt eingegrenzt und präzisiert : 

1) I i e i g l (1974), S . 2268^ ähnlich auch Oettle (1970)3 S . 10 3 Dürrhammer 
(1974) 3 S* 2368, W y s o c k i (1975) ? S* 215 . 

2) V g l . z , B , die Uberb l i cke be i Hunt (1972), S« 112 f f . , Grunow/Hegner 
(1972), Jehle (1974), Broden (1975). 

3) Das damit zusammenhängende Überwiegen von f o r m a l - a b s t r a k t e n gegenüber 
m a t e r i e l l e n Gestaltlingsansätzen für Informationssysteme i n Organisat ionen 
w i r d besonders von M a r r (1974) s S . 1 f f b e k l a g t . 

4) V g l . die von Staa f /Tannian (1974) zusammengeste l l ten Beiträge. 
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(1) D e r A r b e i t l iegt e in we i ter Umwel tbegr i f f zugrunde, d e r das gesamte 

soz ia le Umfe ld d e r Unternehmung umfaßt. ^ Unter Umweltbeziehungen 

werden die Verbindungen zwischen d e r Unternehmungstätigkeit auf d e r 

e inen und der Situation d e r versch iedenen , an der B e t r i e b s w i r t s c h a f t i n 

t e ress i e r t en und von i h r betroffenen Individuen und Gruppen auf der a n 

deren Seite verstanden. W i r k u n g e n , die von der Unternehmung auf die 

ökologische Umwel t (enger Umweltbegri f f ) ausgehen und von d e r s o z i a 

l en Umwel t als P r o b l e m empfunden werden, b i lden somi t n u r eine T e i l 

menge d e r Umweltbeziehungen. A u s der Gesamtheit a l l e r U m w e l t b e z i e 

hungen interess ieren vor a l l e m die jenigen, die a ls Konsequenzen von U n 

ternehmungsentscheidungen entstehen. V o n d i e s e r T e i l m e n g e werden dann 

insbesondere die vom o f f i z ie l len In fo rmat i ons - und Rechnungswesen der 

pr ivaten Unternehmungen nicht erfaßten Umweltbeziehungen a n a l y s i e r t . 

(2) D ie Untersuchung erfolgt unter dem B l i c k w i n k e l der Er fo lgsbeurte i lung 
4 

(Erfolgsanalyse) , die eine der wicht igsten Aufgaben d e r betr ieb l i chen I n 

formationswirtschaft d a r s t e l l t . Gegenstand der E r f o l g s analyse i s t die " U n -
2) 

tersuchung der einzelnen Quel len des E r f o l g e s " . D i e " B e u r t e i l u n g des 

jüngst vergangenen und des zukünftigen Ablaufs des Unternehm ungs ge s che -

hens anhand interner E r f o l g s z i f f e r n " dient dem Zweck , " rechtze i t i ge und 

tre f f s i chere Umdispos i t ionen und Umstellungsmaßnahrnen zu ermöglichen" 

E s i s t demnach zu prüfen, inwiefern eine E r w e i t e r u n g der E r f o l g s b e u r 

tei lung um die zuvor umrissenen Umweltbeziehungen für pr ivate U n t e r -

4) 

nehmungen z we cianäß ig se in kann und welche Möglichkeiten z u r G e w i n 

nung der zugehörigen Umwelt in format ionen verfügbar sind« Auf d i e s e r 

Grundlage is t eine spätere Ausweitung der D i s k u s s i o n auf andere A u f g a -
1) V g l * dazu Ke inen (1974b), S . 72, Lepperd inger (1974), S . 4 f f . , b e s o n 

ders S . 21 ff . 

2) Sandig (1961), S . 297. 
3) K o c h (1970a), Sp . 473 f. 
4) V g l . zu d iesem P r o b l e m für den B e r e i c h der öffentlichen B e t r i e b e , d e r 

h i e r ausgeklammert b le ibt , v o r a l l e m Jäger (1974). 
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ben des Rechnungswesens (wie P lanungsrechnung, Vermögensrechnung) 

v o r s t e l l b a r . 

(3) In der A r b e i t werden Bedingungen d i s k u t i e r t , unter denen eine U n t e r n e h 

mung von s i c h aus bere i t se in kann , zusätzliche Erfo lgsdeterminanten 

zu berücksichtigen. D i e dafür denkbaren Methoden werden untersucht . 

U n t e r s t e l l t w i r d a lso n icht , daß die zusätzliche Berücksichtigung von U m 

weltbeziehungen re ch t l i ch vorgeschr ieben i s t . _ D u r c h d ieses Vorgehen 

s o l l z w e i e r l e i e r r e i c h t werden: Zum einen können damit die Möglichkei

ten für dezentrale Ini t iat iven i m B e r e i c h e iner erwei ter ten E r f o l g s b e u r 

te i lung abgesteckt und gefördert werden; zum anderen werden so aber auch 

diejenigen Konste l lat ionen und T e i l p r o b l e m e s i ch tbar , die eine verläßliche 

f r e i w i l l i g e Regelung nur unzureichend oder überhaupt nicht erwarten l a s 

s e n . 

(4) D i e Untersuchung konzentr i e r t s i c h auf eine E r w e i t e r u n g der E r f o l g s b e 

urte i lung für Zwecke der unternehmungsinternen Information und E n t s c h e i 

dungsunterstützung. Probleme. , die s i c h be i entsprechender Ausgestaltung-

externer Informations instrumente (wie z . B . e iner vom Wirtschaftsprüfer 

zu test ierenden Umweltberichterstattung) zusätzlich e ins te l l en , s ind nicht 

Gegenstand der A r b e i t , können jedoch auf i h r e r Grundlage gegebenenfalls 

l e i c h t e r f o r m u l i e r t werden . 

(5) D i e Erörterung des Gewinnungs- und Verarbe i tungsprob lems zusätzlicher 

Umwelt in format ionen r ichtet s i ch i n e r s t e r L i n i e auf die Nahtstel le z w i 

schen der Kerngruppe clor Organisat ion und den verschiedenen Interessen 

gruppen der U m w e l t . D i e organisator i schen P r o b l e m e der Inform a t i ons -

gevvinnung und -Verarbeitung b le iben aus gek lammert JDie Unternehmung w i r d 

insofern vereinfacht a ls eine A r t Entscheiduugseinheit gesehen, die e iner 

komplexen U m w e l t gegenübersteht«, D a m i t w i r d in d i e s e r A r b e i t grundsätz

l i c h e n F r a g e n e i n e r erwei terten unternehmungspol it ischen Er fo lgsana lyse 

d e r V o r r a n g gegenüber ablauforganisator ischen P r o b l e m e n i h r e r innerbe 

t r i e b l i c h e n E r s t e l l u n g eingeräumt. 
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D i e Grundlagen e i n e r erweiterten Er fo lgsbeur te i lung von Unternehmungen s o l 

l e n i n v i e r Schr i t ten entwickelt und a n a l y s i e r t werden : 

In K a p i t e l I werden Argumente für eine erwei ter te Er fo lgsbetrachtung d i s k u 

tierte Nach e iner k u r z e n Auseinandersetzung m i t dem Er fo lgsbegr i f f w i r d d e r 

V e r s u c h unternommen;, auf die F r a g e s t e l l u n g , warum s i c h eine Unternehmung 

m i t b i s lang nicht erfaßten Konsequenzen i h r e r Tätigkeit auseinandersetzen 

oder s i ch für " f r e m d e " Prob l eme i n t e r e s s i e r e n könnte, aus s p i e l - , m o d e l l -

und organisations theoret ischer Sicht Antworten zu f inden . Anschließend werden 

die M e r k m a l e vor l iegender Vorschläge für eine umweltor ient ier te E r w e i t e r u n g 

der Er fo lgsbeurte i lung s k i z z i e r t und darauf aufbauend die Grundlagen für das 

weitere Vorgehen entwicke l t . 

K a p i t e l TI setzt s i c h 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 , e i n e r b i s lang nicht erfaßten K a t e g o 

r i e möglicher Er fo lgsde terminanten . A m B e i s p i e l des Absatzrenten-Konzeptes 

werden die P r o b l e m e der theoret ischen Her l e i tung und e m p i r i s c h e n E r f a s s u n g 

von derar t igen Entscheidungsfolgen im e inzelnen analysiert , , Zugle i ch w i r d die 

Bedeutung der raücroökonomisch f o rmul i e r t en 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 d e r betr ieb l i chen Er f o l gsana lyse k r i t i s c h d i s k u t i e r t . 

K a p i t e l III widmet s i ch der Erörterung von außermarktlich vermi t te l t en e x t e r 

nen Entscheidungskonsequenzen. Aus entscheidungs- und organisât ions theore 

t i s c h e r Sicht werden die wesentl ichen F r a g e n der genere l len Best immung d e r 

a r t i g e r Handlungsfolgen f o r m u l i e r t und Möglichkeiten i h r e r Beantwortung d i s 

kutiert , , Anschließend sind P r o b l e m e und V e r f a h r e n d e r konkreten mengen-

und wertmäßigen E r f a s s u n g d i e s e r A r t von Entscheidungskonsequenzen aus 

e inze lw i r t s cha f t l i cher Sicht Gegenstand der Untersuchung . 

In K a p i t e l IV w i r d zunächst aus den zuvor ana lys i e r ten grundlegenden P r o b l e 

m e n und Möglichkeiten e i n Resümee gezogen. D a r a u f aufbauend werden die 

Grandzüge eines ergänzenden eigenen Ansatzes m i t H i l f e s o z i a l e r Indikatoren 

entwickelte D u r c h diesen V o r s c h l a g werden die Z i e l e d e r um v/eltorientierten 
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Er fo lgsbeur te i lung in einigen Punkten möglicherweise b e s s e r e r r e i c h b a r . A m 

B e i s p i e l von zwei Bez iehungsfe ldern zwischen Unternehmung und Umwel t w i r d 

die inhalt l i che Ausgestaltung dieses methodischen V o r s c h l a g s in den Grundzü

gen d i s k u t i e r t . Abschließend w i r d auf eine Be ihe we i terh in ungelöster P r o b l e 

me und auf mögliche Fo lgewirkungen e i n e r prakt i schen Anwendung von e r w e i 

terten E r f o l g s a n a l y s e n h ingewiesen . 

' A u s methodolog ischer Sicht weist die A r b e i t Aspekte e iner m o d e l l t h e o r e t i 

schen Möglichkeitsanalyse, e iner rea l theoret ischen W i r k l i c h k e i t s a n a l y s e und 

e iner p r a k t i s c h - n o r m a t i v e n Gestaltungsanalyse auf. In den K a p i t e l n I b i s III 

h e r r s c h e n die beiden e r s t e n Betrachtungsebenen v o r ; i n K a p i t e l IV überwiegt 

der p r a k t i s c h - n o r m a t i v e C h a r a k t e r . Naturgemäß können in e iner A r b e i t , die 

eine umfassende Grundlagenanalyse von Gestaltungsproblemen für e in e m p i 

r i s c h re levantes , b i s h e r aber wenig untersuchtes Gebiet anstrebt , die v e r 

schiedenen methodologischen Ebenen nicht durchweg überschneidungsfrei a b 

gehandelt werden . 
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K a p i t e l I ; Wege zu e iner umwel tor lent ler ten E r w e i t e r u n g d e r b e t r i e b s w i r t -

schaftl ichen Er fo lgsbeurte i lung 

D i e s e r T e i l d e r A r b e i t s o l l die U r s a c h e n und Anlässe für die Beschäftigung 

m i t d e r Themat ik Idar legen , e r s o l l den Untersuchungsrahmen umreißen und 

die wichtigsten terminolog ischen und inhal t l i chen Grundlagen präzis ieren. Z i e l 

i s t e s , die zunehmende Bedeutung der Umweltbeziehungen für die E x i s t e n z - und 

E r f o l g s s i c h e r u n g von Betr iebswir tschaf ten theoret i s ch einzuordnen und die d a r 

aus resul t ierenden Informationsbedürfnisse und -ansätze zu s k i z z i e r e n . 

I . Unzulänglichkeiten des k l a s s i s c h e n E r f o l g s b e g r i f f s 

I I . Inhalt des k l a s s i s c h e n Er fo lgsbegr i f f s 

In der Bet r i ebswir t s cha f t s l ehre w i r d im a l lgemeinen unter " E r f o l g " die D i f f e 

renz zwischen E r t r a g und Aufwand, E innahmen und Ausgaben b z w . zwischen 

Endbestand und Anfangsbestand des Vermögens e i n e r Abrechnungsperiode v e r -
1) 2) 

standen. D e r E r f o l g a ls wichtiges Rechnungsz ie l des betr iebswir tschaf t l i chen 

Rechnungswesens ist eine monetäre Größe, d ie s i c h in e inem Überschuß (Ge

winn) oder einem Feh lbe t rag (Verlust) ausdrücken k a n n . Sie w i r d nach a l l g e 

m e i n akzept ierten hande lsrecht l i chen , s teuerrecht l i chen oder k o s t e n r e c h n e r i -
3) 

sehen V e r f a h r e n s r e g e l n innerhalb b e s t i m m t e r Bandbre i ten exakt e r m i t t e l t . 

W i r d , wie dies gemeinhin m i t Recht geschieht , die Gewinnerz ie lung als d o m i 

nantes O b e r z i e l d e r pr ivatwir t scha f t l i chen Unternehmung unters te l l t , so zeigt 

die Höhe des e rmi t te l t en Gewinns zugle ich das Ausmaß der Z i e l e r r e i c h u n g d e r 
1) V g l . zu d i e s e r weithin üblichen Interpretat ion des Er fo lgsbegr i f f s und zu s e i 

nen Sp ie la r ten z . B . Koch (1970), Kühnau (1959), P o h m e r / B e a (1970), Sandig 
(1961), W i t t e / K l e i n (1974), S . 18 f f . , Wittgen (1974), S . 52 f . , Wöhe (1973), 
S9 36 f . 

2) Z u den wei teren Aufgabendes betr ieb l i chen Rechnungswesens v g l . z . B . Ke inen 
(1974), S a 29 f f . , Heinen/fcabathil (1975), K u p s c h (1973a), S . 8 f f . 

3) V g l . zu den F r e i h e i t s g r a d e n des Gewinnbegrif fs und d e r Gewinnermitt lung 
Keinen (1971), S . 59 f f . , f e rner C h m e l i k (1972) und die dort angegebene 
L i t e r a t u r . 
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Be t r i ebswir t s cha f t a n . E r f o l g i s t i n e inem a l lgemeineren Sinne " d e r G r a d , i n 

dem ein Z i e l e r r e i c h t worden i s t M * \ i n d iesem F a l l e a lso d e r G r a d der E r r e i 

chung, des Gewinnzie ls e iner B e t r i e b s w i r t s c h a f t . D i e ökonomisch-monetären K o n 

sequenzen aus den unmitte lbaren m a r k t l i c h e n Umweltbeziehungen der U n t e r n e h 

mung finden in d i e s e r Größe ihren kompakten N i e d e r s c h l a g . 

D i e Be t r i ebswir t s cha f t s l ehre hat der D i s k u s s i o n des Er fo lgsbegr i f f s und der E n t 

wick lung von Verfahrensvorschlägen z u r z ie lgerechten E r m i t t l u n g des Gewinns 

i n der Vergangenheit große A u f m e r k s a m k e i t gewidmet» E s is t nicht zuletzt d i e 

sen vielfältigen x^rbeiten zu verdanken, daß heute die P r o b l e m a t i k e iner " r i c h 

t igen" Gewinnermit t lung und die Schwier igke i ten e iner a l l s e i t s befriedigenden 

K o d i f i z i e r u n g d e r entsprechenden V o r s c h r i f t e n nahezu vollständig durchdrungen 

und fes ter Bestandte i l des Lehrgebäudes sowie des prakt i s chen Wissens s i n d . 

E i n A u s d r u c k d i e s e r t rad i t i onsre i chen F o r s c h u n g s a r b e i t s ind die B i l a n z t h e o r i e n , 

deren Zweck v o r a l l e m d a r i n besteht , theoret i sch konsistente sowie operat i ona 

le Def init ionen des Gewinns zu entwerfen, wobei dem jewei l igen Entwurf b e s t i m m -
2) 

te ökonomische Prämissen zugrunde gelegt w e r d e n . 

Versch iedene b i lanztheoret ische Ansätze bemühen s i c h um die O p e r a t i o n a l i s i e -

rung des auf I . F i s h e r zurückgehenden Konzepts des ökonomischen G e w i n n s . 

D a m i t s o l l die theoret ische Grundlage für die E r m i t t l u n g eines in e r s t e r L i n i e 

zukunftsabhängigen Gewinns als umfassender Erfolgsmaßstab d e r Unternehmung 
3) 

gelegt w e r d e n . So l og i s ch stringent die IrnplOvationen dieses k a p i t a l t h e o r e t i 

schen Gewinnbegrif fs s ind - aus p r a k t i s c h e r Sicht ersche int das Konzept wegen 

der innewohnenden, kaum lösbaren P r o g n o s e - und Zurechnungsprobleme sowie 

wegen des unterste l l ten Z i e l m o n i s m u s zumindest nicht allgemeingültig v e r w e n d 

bar«, A l l e r d i n g s ist zu unters t re i chen , daß m i t dem ökonomischen Gewinn und 

1) F l o h r (1964), S . 10, v g l . auch F l o h r (1963), S . 389, Derfuß (1974), 3 . 35, 
Schmidt-Sudhoff (1967), S 0 125 . 

2) V g l . dazu etwa den Überblick über die wicht igsten B i lanz theor i en b e i K e i 
nen (1974), S . 39 f f . 

3) V g l . zum ökonomischen Gewinn insbesondere Ke inen (1974), S . 89 f f . , 
D . Schneider (1963), Wegenast (1971), Wegmann (1970). 
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den auf ihm aufbauenden B i l a n z m o d e l l e n die k l a s s i s c h e be t r i ebswir t s cho i t l i che 

Erfolgsgröße eine präzise idealtypische F o r m u l i e r u n g und eine sehr v e r f e i n e r 

te analytische Ausarbe i tung er fahren hat«, 

12o Notwendigkeiten e iner Ergänzung des Er fo lgsbegr i f f s 

D i e angedeutete Grundauffassung 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 zum E r f o l g s b e 

gr i f f hat jedoch von jeher Re la t i v i e rung und K r i t i k hervorgeru fen . D e r G e 

winn a ls der dem Unternehmer zufließende Überschuß in m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n 

Wirtschaftsordnungen wurde von v i e l en F a c h v e r t r e t e r n a l s ein zu eng ange leg 

t e r Erfolgsmaßstab eingestuft, da e r die ordnungspol i t ische Funlrtionserfüllung 

der Unternehmungen nicht i m m e r ausreichend steuern könne« So haben neben 

anderen Schmalenbach, K . Hax und W e i s s e r darauf h ingewiesen, daß d e r p r i 

vatwirtschaf t l i che Gewinn nur insofern e in Erfolgsmaßstab se in könne, als s e i 

ne E r z i e l u n g g le ichger ichtet die " G e s a m t w i r t s c h a f t l i c h k e i t " , a lso die S p a r s a m 

keit d e r 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 s e i , müsse letzten Endes e in übergeordnetes öko 

nomisches K r i t e r i u m wie die gesamtwirtschaft l i che Wir ts cha f t l i chke i t a u s s c h l a g 

gebender Erfolgsmaßstab sein« 

" N i c h t , daß ein F a b r i k a n t v i e l oder wenig verd ient , besorgt uns h i e r , sondern 

l e d i g l i c h das Z i e l , daß nicht durch unwirtschaft l i che A r b e i t Güter verschwendet 

w e r d e n . E s wäre nicht notwendig, diese Unterscheidung zu machen , wenn nicht 

p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r und gesamtwir tscha f t l i cher Nutzen oft ause inander f ie len" , 

s chre ibt Schmalenbach «"^ K . I lax weist darauf h i n , daß die D i s k r e p a n z zwischen 

e i n z e l - und gesamtwirtschaft l i chen Bewertungsmaßstäben von Aufwand und E r 

t r a g die Aussagekra f t des be tr i ebswir tscha f t l i chen Gewinns als E r f o l g s i n d i k a t o r 

1) Schmalenbach (1963), S 0 2; vgl« auch ebenda, 8 . 3, wo Schmalenbach v e r 
schiedene Be i sp ie l e für e in solches Ause inanderkla f fen anführt, f e rner S c h m a 
lenbach (1958), S . 56 f f . D i e vo lkswir t s cha f t l i chen A u t o r e n , die s i c h bere i ts 
frühzeitig m i t möglichen und tatsächlichen Unvere inbarke i ten zwischen p r i v a 
tem (einzelwirtschaft l ichem) und öffentlichem (gesamtwirtschaftl ichem) E r f o l g 
beschäftigt haben, so l l en h i e r nicht we i ter ana lys ier t w e r d e n 0 V g l * dazu 
e x e m p l a r i s c h P i g o u (1932), besonders S . 131 f f . , 172 f f D , 213 ff . 



- 11 -

v e r m i n d e r t : W e i l "d i e P r e i s e nicht i m m e r m i t den vo lkswir t s cha f t l i chen W e r 

ten übe r e i n s t i m m e n 3 i s t es f r a g l i c h , ob und inwieweit der s i ch dabei e rgeben 

de Überschuß als Maßstab für die Wir t s cha f t l i chke i t der Unternehmung zu d i e 

nen v e r m a g , " M a n müßte also e igent l i ch "Aufwand und E r t r a g zu i h r e n v o l k s 

wir tscha f t l i chen Werten abrechnen" 

E i n solches Vorhaben stößt a l l e rd ings auf erhebl iche Schwier igke i ten , auf die 

schon frühzeitig v o r a l l e m W e i s s e r au fmerksam gemacht hat: " W o l l t e n w i r h i e r 

m e s s e n , so müßten w i r zuverlässig w i r k l i c h a l le pos i t iven und negativen I n t e r 

essen nicht nur in üirem Inhalt , sondern auch in i h r e r Stärke quantitativ 

bes t immen und eine Summe aus ihnen b i lden und diese Summe m i t dem ebenso 

ermit te l ten tatsächlich E r r e i c h t e n verg le i chen können. D a s dürfte unerre i chbar 

s e i n . " 

D i e z i t i e r ten Stellungnahmen - v o r Jahrzehnten e r s t m a l i g f o r m u l i e r t - b l ieben 

m e i s t be i d e r globalen Prob lembeschre ibung stehen und s ind von der B e t r i e b s 

wir t scha f t s l ehre kaum aufgegriffen worden . S ie muten jedoch heute noch (oder 

wieder) m o d e r n a n . Anges ichts der D i s k u s s i o n e n um Verknappung d e r Rohstoffe, 

um Umweltverschmutzung und um physische und psychische Schädigungen des 

Menschen a ls Fo lge Wirkungen i n d u s t r i e l l e r Produkt i on w i r d v e r m e h r t bezwei fe l t , 

ob die gängigen Instrumente des Rechnungswesens ausreichend s ind für eine adä

quate Er fo lgsbeur te i lung und Steuerung e inze lwir tschaf t l i chen Verhaltens , , Daß 

s i ch die Wirtschaftswissenschaften um die damit zusammenhängenden s c h w i e r i 

gen theoret ischen und methodischen Aufgaben b i s lang kaum gekümmert, sondern 

die ökonomistische Verengung der Betrachtung te i lweise noch gefördert haben, 

w i r d von Oettle wie folgt begründet: " D i e s e Wissenschaften haben insbesondere 

durch die in ihnen weit verbre i te te Wertungsabstinenz m i t dazu beigetragen, die 

gegenwärtige Überbetonung der wir tschaf t l i chen Seite des Lebens und die O r i e n 

t ierung an k u r z e n ökonomischen Hor izonten herbeizuführen. Sie müssen g e w i s s e r -

1) K . Hax (1948), S . 6. 
2) W e i s s e r (1956), S . 994. Im wei teren V e r l a u f der A r b e i t w i r d s i c h ze igen , 

daß m i t d i e s e r P r o b l e r n f o r m u l i e r u n g bere i t s zahlre iche Schwier igke i ten der 
heutigen gesellschaftsbezogenen Rechnungsansätze angesprochen s i n d . 
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maßen Wiedergutmachung üben, indem s ie 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 Erkenntn is zum D u r c h b r u c h verhe l f en , daß nicht 

um d e r Wir t s cha f t , sondern um außerwirtschaftlicher Werte w i l l e n gewir t s cha f 

tet w i r d . Ihnen i s t we i t e rh in aufgegeben, Maßstäbe zu entwicke ln , an denen 

s i c h das Haushalten m i t den natürlichen H i l f s q u e l l e n o r i en t i e ren k a n n . 1 1 " ^ 

Z u d iesen i n e r s t e r L i n i e ordnungspol i t i sch o r i e n t i e r t e n Anstößen e iner R e v i s i o n 

des k l a s s i s c h e n betr iebswirtschaf t l i chen Er f o l g sbegr i f f s t re ten weitere E n t w i c k 

l u n g e n , die s i ch m i t den zuvor aufgezeigten te i lweise überschneiden. D i e v e r 

stärkte entscheidungs- und organisat ionstheoret ische Durchdr ingung b e t r i e b s w i r t 

s cha f t l i cher P r o b l e m e läßt i m m e r deut l i cher werden , daß an d e r Entwick lung 

d e r Unternehmung nicht a l l e i n die E i g e n - und Fremdkap i ta lgeber in te ress i e r t 

s i n d , sondern daß die Interessen we i t e re r Gruppen von dem Geschehen in B e 

t r i ebswi r t s cha f t en berührt werden und daß diese Interessen m i t denen d e r K a p i -
2) 

ta lgeber keineswegs stets g le ichgerichtet s i n d . 

Interessengruppen wie A r b e i t n e h m e r , A b n e h m e r , L i e f e r a n t e n und Staat v e r s u 

chen , unter den jewei l igen Raimienbedingungen ihre Z i e l e so weit wie möglich 

zu Z i e l e n d e r Organisat ion " B e t r i e b s w i r t s c h a f t " zu machen und/oder die R a h m e n 

bedingungen zu ihren Gunsten zu verändern. D i e resu l t i e renden Verha l tenswe isen 

d e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t sind jewei ls nur a l s Interessenkompromiß zwischen den 

versch iedenen Gruppierungen d e r Unternehmungsumwelt und d e r o r g a n i s a t o r i 

schen Kerngruppe aufzufassen 0 A k z e p t i e r t m a n diese in teressenp lura l i s t i s che 

(koal it ionstheoretische) Sicht der Unternehmung, so ersche int 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 vom e inze lwir t s cha f t l i chen E r f o l g zu d i s k u t i e 

ren,. Wenn E r f o l g als Z i e l e r r e i c h u n g aufgefaßt w i r d und wenn zugle ich eine P l u 

r a l ität d e r an eine Unternehmung herangetragenen und von i h r zu verwirklichen« 

den Z i e l e gegeben i s t , dann kann die Berücksichtigung eines einzelnen Z i e l e s 

nicht m e h r ausreichender Erfolgsmaßstab s e i n . D i e Er fo lgsbegr i f f e des R e c h -

1) Oettle (1972), S . 202; ähnlich L o i t l s b e r g e r (1971), Wächter (1973), b e 
sonders 3 . 56 f f . 

2) V g l . z . B . Ke inen (1971), S . 203 f f . , W . K i r s c h (1971), S. 110 f f . , K i r s c h / 
M e f f e r t (1970), C y e r t / M a r c h (1963), Steinmann (1969). 
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nungswesehs s ind dann a l l e i n nicht in d e r L a g e , das Interessenspektrum zu 

repräsentieren, wenngleich wohl jede Interessengruppe auch an den b i sher igen 

Gewinninformationen in te ress i e r t ist« 

A u c h in der interessenplura l i s t i s chen Auffassung von d e r Unternehmung b le ibt 

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 Gewinn die wi cht igs te , ordnungspol i t i sch 

dominierende Steuerungs - und Erfolgsgrößej e r i s t jedoch zu ergänzen^ um w e i 

tere Komponenten, die die spezi f ischen Interessenfe lder an d e re r bete i l ig ter G r u p -
2) 

pen abdecken. D u r c h die Aufnahme d e r a r t i g e r Hintergrundin format ionen , die 

i m b i sher igen Rechnungswesen nicht erfaßt werden , l a s s e n s i c h die " k o a l i t i o n s 

po l i t i s chen" Erfolgsbedingungen der Unternehmung b e s s e r einschätzen. N u r d i e 

se vertiefte Kenntnis des Unternehmungserfolges kann in e i n e r Organisat ion 

dann - intern wie extern - umfassend die Funkt ionen wahrnehmen, die der E r -
3) 

fo lgsermit t lung in a l l e r Regel zukommen so l l t en , nämlich 
- die Planungsinformationsfunktion, d . h . zu w i s s e n , i n welchem Ausmaß 

welche Z ie l e e r r e i c h t wurden und wo " D e f i z i t e " v o r l i e g e n , 

- die Sanktionsfunktion, d . h . positive Sanktionen zu er langen oder negative 

Sanktionen zu verme iden im Rahmen von i n f o r m e l l e n oder f o rme l l en K o n 

trollaktivitäten der interess ierten Gruppen , 

- die Beeinf lussungsfunktion, nämlich die Einste l lungen d e r Bete i l igten 

m i t Hi l f e des Erfo lgsnachweises in d e r erwünschten Richtung zu b s e i n -
4) 

Hussen und über die Tätigkeiten der Unternehmung aufzuklären, . 

D ie angedeuteten Entwicklungstendenzen haben auf gesamtwir tscha f t l i cher Ebene 

einen Vorläufer b z w . eine P a r a l l e l e : Seit e in igen Jahren w i r d die Aussagefähig-

1) V g l . zur a l lgemeinen Ergänzungsbedürftigkeit der Handelsb i lanz v o r a l l em 
die Überlegungen be i Ke inen (1974), S . 118 f f , ; f e r n e r Oettle (1967), 8 . 26 . 

2) V g l . auch die Analogie z u r Unterscheidung zwischen V o r d e r g r u n d s t r u k t u r 
und Hintergrunds t ruktur von Strukturtypeh be i Oettle (1966), S . 390 f f . 

3) V g l . dazu F l o h r (1963), S . 389,(1964), S . 3 f . 

4) Vgl« dazu auch die A r b e i t von Kapp ler (1972)« 
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k e i t des B r u t t o - oder Nettosozia lprodukts a ls 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 bezweifelt und eine Ergänzung um weitere Indikatoren gefordert , die 

den - wie auch i m m e r def in ierten - Zustand der Gesel lschaft beschre iben und 

damit die Beurte i lung des Er fo lges w i r t s c h a f t l i c h e r und p o l i t i s c h e r Aktivitäten 

e r l e i c h t e r n s o l l e n . D i e zah lre i chen von d e r Soz ia len-Indikatoren-Bewegung d i s -
]) 

kut ierten inhalt l i chen und methodischen Ansätze gehen von d e r Prämisse aus , 

daß die gewünschten Daten und Informationen auch tatsächlich beschaffbar s i n d . 

B e i e iner prakt i schen V e r w i r k l i c h u n g hätten deshalb ohne Zwe i f e l auch die U n 

ternehmungen i n e rwe i t e r t e r F o r m Bechenschaft über die verschiedenen B e r e i 

che und Auswirkungen i h r e r Tätigkeit zu geben, so daß s i c h auch unter d iesem 

Aspekt eine D i s k u s s i o n eines e rwe i ter ten Er f o l g sbegr i f f s auf b e t r i e b s w i r t s c h a f t 

l i c h e r Ebene a l s notwendig e r w e i s t . 

Schließlich ist zu überlegen, inwieweit die gegenwärtigen Unternehmungs le i tun 

gen e in Interesse an b r e i t e r e n Infonnationsgrundlagen für ihre Tätigkeit und an 

der Ver fo lgung der Z i e l e von b i s h e r nicht so sehr im Mit te lpunkt stehenden 

Gruppen haben können oder s o l l e n . In d e r Sicht d e r k l a s s i s c h e n Theor ie d e r 

Unternehmung le i ten die Unternehmer i h r dominantes Z i e l aus i h r e r Eigentü

m e r p o s i t i o n a b . Auch die M a n a g e r Unternehmer, von den Eigentümern eingesetzt , 

s ind in e r s t e r L i n i e dem eigent iuneror ient iercen Gewinnz ie l verp f l i chtet , v e r f o l 

gen jedoch häufig we i t e re , ihren pr iva ten Interessen dienende Z ie l e wie P r e s t i 

gestreben, U m s a t z (als Tantiemegrundlage) und Unabhängigkeit gegenüber den 

K o n t r o l l g r e m i e n . In jüngster Z e i t entsteht jedoch v ie l fach der Eindruck," die 

Unternehmungsleitung se i über die oben genannten koal i t ionstheoret ischen B e 

gründungen hinaus d a r a n i n t e r e s s i e r t und dazu verpf l i chtet , Z i e l e d r i t t e r Gruppen 

zu ver f o lgen . D iese V o r s t e l l u n g s o l l anschließend d i skut i e r t werden . 

1) V g l . die Überblicke von L e i p e r t (1973), (1975), Zapf (1972), (1974), 
(1974a); f erner unten S . 256 f f . 
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2* Dte R o l l ( - cler " s o z i a l e n Verantwor tung" a l s Anstoß zu e iner verstärkten 

Umwel tor ient ierung der Unternehm ungsführung 

Die F r a g e , ob und aus welchen M o t i v e n Z i e l e d r i t t e r Gruppen das V e r h a l t e n 

d e r Kerngruppe zu steuern vermögen, i s t nicht l e i ch t zu beantworten, w e i l die 

Abgrenzungsprobleme zu " n o r m a l e m V e r h a l t e n " nur schwer überwindbar e r 

scheinen.. Das mögliche Engagement für Z i e l e und P r o b l e m e anderer g e s e l l 

schaft l i cher Gruppen w i r d häufig-unter dem Begr i f f d e r " s o z i a l e n V e r a n t w o r 

tung" der Unternebiiungsführung pauschal zusammengefaßt« D a m i t s o l l das für 

den unternehmerischen E r f o l g relevante Z i e l e s p e k t r u m erwe i te r t werden . U n k l a r 

ist a l l erd ings we i th in , was unter " s o z i a l e r Verantwor tung" des Management 

überhaupt zu verstehen ist« D i e Beantwortung d i e s e r F r a g e hängt eng m i t dem 

Ausmaß der Erweiterungsnotwendigkeit des Er fo lgsbegr i f f s zusammen* D i e F r a 

ge nach den Möglichkeiten e iner soz ia len Verantwortung der Unternehmungsfüh

rung s o l l deshalb eingehender untersucht werden* Ist ein echtes soz ia les E n g a 

gement der organisator i schen Kerngruppe für die Belange anderer gese l l s cha f t 

l i c h e r Gruppen festzuste l len bzw., zu erwarten , oder handelt es s i ch um eine b e 

sondere Sp ie lar t der Wahrnehmung von Verantwortung für den ökonomischen U n ~ 

ternehmungserfolg? Nach e iner k u r z e n D i s k u s s i o n der begr i f f l i chen S c h w i e r i g 

keiten s o l l diese F r a g e vorwiegend mode l l theore t i s ch erörtert werden . 

21 „ S eh wie r Igke iten e iner Ope rat ional is ie r un g de s Begr i f f s " soz ia le V e r antwortun; 

D e r Begr i f f " s o z i a l e Verantwortung" w i r d in der L i t e r a t u r und in der öffentli

chen D i s k u s s i o n ungenau und unterschied l i ch verwandt . Steinmann sieht d r e i i n -
1̂  

hal t l i che Schwerpunkte, die i n d e r L i t e r a t u r d iesem Begr i f f zugeordnet werden: ; 

Beachtung d e r Interessen a l l e r Bezugsgruppen d e r Unternehmung be i M a n a g e 

mententscheidungen, Ausg le i ch widerstrebender Interessen und Erwir t s cha f tung 

eines ausreichenden G e w i n n s . D e r a r t i g e Z i e l f o r m u l i e r u n g e n geben mögliche i n 

halt l i che D imens ionen global an , s ind aber kaum zu operat i ona l i s i e ren und a b z u -

1) V g l . Steinmann (1973), S . 467 f . 
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grenzen gegenüber anderen Z i e l e n * Was ist e in "ausre i chender Gewinn" ; was 

ist e in " A u s g l e i c h von Interessen" ; welches s ind die Interessen der B e z u g s 

gruppen; i n welchem Verhältnis steht d ieses Z i e l zu dem k l a s s i s c h e n Z i e l d e r 

Gewinne r z i e l u n g ; is t es nur eine andere U m s c h r e i b u n g dessen , was stets i n 

unternehmerischen Entscheidungen bedacht w i r d , oder beinhaltet es qual i tat iv 

neue E lemente? 

E i n B l i c k in die i n jüngster Z e i t s i c h gerade auf d iesem Gebiet s tark v e r m e h 

rende L i t e r a t u r verschaf f t kaum K l a r h e i t . D a v i s und Blomström br ingen keine 

zusätzliche H i l f e , wenn sie s c h r e i b e n : " T h e true test of s o c ia l respons ib i l i ty 

is whether i ssues of publ ic interest are considered at the tüne a dec is ion is 

made* If so , s o c i a l r espons ib i l i ty i s i n v o l v e d * " ^ Gibt es echte u n t e r n e h m e r i 

sche Entscheidungen, be i denen das öffentliche Interesse nicht in irgendeiner 

F o r m mitbedacht w i r d ? 

Für andere Autoren l iegt das P r o b l e m d a r i n , abzugrenzen, aus welchen M o t i 

ven " s o z i a l e Verantwortung" getragen wird« Dient s ie " n u r " der Abs i cherung 

der Gewinnerz i e lung , so w i r d s ie a l s nicht " e cht " angesehen. Stattdessen w e r 

den ausschließliche F r e m d z i e l o r i e n t i e r u n g und Z ie lkon f l ik t a ls K r i t e r i e n e iner 

soz ia len Verantwortung genannt. " A f i r m w i l l be engaged in soc ia l l y responsible 

behavior if the corporate actions (1) have as the i r p r i m a r y resu l t the attainment 

of goals determined by a temporary consensus among m a j o r leg i t imate s o c i a l 

groups and (2) conf l ict with pr ivate r e s p o n s i b i l i t y . " 

D i e s e Sichtweise übersieht die Möglichkeit der M e h r f a c h Wirkungen von U n t e r 

nehmungsentscheidungen. E ine " s o z i a l e " Maßnahme ( z 5 B 0 B a u eines F i r m e n 

k indergar tens , V e r b e s s e r u n g der Warenauszeichnung, Verwendung von u m w e l t 

freundl ichen Rohstoffen) kann sehr wohl der Zielerfüllung gese l l s cha f t l i cher 

Gruppen dienen und die P r i v a t w i r t s c h a f t ! i c h e n , e igentumsor ient ier ten I n t e r e s 

sen l a n g f r i s t i g unterstützen* A u f e in und dieselbe Entscheidung können s i c h 

häufig unterschiedl i che Interessen in verschiedenem Ausmaß r i c h t e n , deren 

1) D a v i s / B l o m s t r o m (1971), S . 87; ähnlich Ste iner (1971), S . 140 ff. 
2) B r o w n e / H a a s (1974), S . 48 . 
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Durchsetzung durch diese Entscheidungen jewei ls gefördert w i r d . In e iner s y -

stemtheoret isch- fui ikt ionalen Betrachtungsweise w i r d dies besonders deut l i ch : 

D i e Befr iedigung der unterschiedl ichen Bedürfnisse von Subsystemen v e r b e s 

ser t die System Stabilität insgesamt und k o m m t damit auch der lang f r i s t igen 

Ex is tenzabs i cherung der e i n z e l n e n Subsysteme zugute* 

Gerade diese Interdependenz in in te ressenp lura l l s t i s chen Systemen ist es aber , 

die die operationale Bes t immung eines Begr i f f s wie " s o z i a l e Verantwortung" e r 

schwert,, E s handelt s i ch l e t z t l i c h um die gleiche P r o b l e m l a g e wie be i der a l 

ten F r a g e nach d e r Best immung dessen, was unter l a n g f r i s t i g e r Gewinnrnaxi -

m i e r u n g zu verstehen Ist . D i e z e i t l i c h hor i zonta len und z e i t l i c h v e r t i k a l e n , nur 

begrenzt überschaubaren Interdependenzen d e r Entscheidungen in sozialen S y s t e 

m e n lassen das Konzept der " s o z i a l e n Verantwor tung" wie auch d e r l a n g f r i s t i 

gen Gewlnnmaximierung in die Nähe e iner L e e r f o r m e l rücken: E s gibt p r a k t i s c h 

k e i n e unternehmerische Entscheidung, die s i c h ex ante nicht unter diese M a x i 

m e n einordnen ließe« E s m a g stets Zukunftserwartungen geben, die auf eine 

spätere gewinnorientierte Belohnung für eine gegenwärtige soz ia le und zugleich 

ergebnismindernde Entscheidung hoffen lassen, , N i cht selten w i r d nämlich s o z i a 

les Verha l t en von Organisat ionen durch relevante Umweltgruppon später belohnt. 

E s erscheint nach dem Gesagten s c h w i e r i g , den Begr i f f der soz ia len V e r a n t 

wortung m i t rea len Handlungen so in Verb indung zu b r i n g e n , daß diese s i c h von 

anderen Handlungen zu unterscheiden vermag . " T h e so c ia l respons ib i l i ty of 

any dec i s ion is extremely di f f i cult to evaluate because any act ion resul ts in some 

favorable and some unfavorable s o c i a l rami f i ca t i ons depending on the individual*s 

value o r i e n t a t i o n . " " ^ Im folgenden s o l l durch die D i s k u s s i o n d e r beiden M o d e l l 

fälle " s o z i a l e Verantwortung als Zweck" und "soz ia le Verantwortung als M i t t e l " 

der K e r n des Postulats deut l ich herausgearbeitet werden, um seine Bedeutung 

für das Verha l t en von Unternehmungen und für erwei ter te Er fo lgs in format ionen 

besser bes t immen z u können. 

1) Duncan (1973), S . 52 . 
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2 2 . Soz ia le Verantwortung als Zweck? 

Häufig w i r d gefordert und von den Unternehmungen selbst propag ier t , daß die 

soz ia le Verantwortung über die überschaubaren Gewinnüberlegungen hinaus w a h r 

genommen werden m ü s s e , um die großen soz ia l en P r o b l e m e der Gesel lschaft 

lösen zu h e l f e n . Neben oder gar über das Gewinnz ie l so l le die Or ient i e rung an 

anderen gese l l schaf t l i chen Z i e l e n als S inn d e r Untemehmungsführung t r e t e n . 

Das D a v o s e r M a n i f e s t ^ wie auch verschiedene A u t o r e n z u r soz ia len V e r a n t -
2) 

wortung der Unternehmungsführung sehen die Aufgabe des Management v o r 

a l l e m i n der Bewältigung s o z i a l e r P r o b l e m e in m o r a l i s c h e r Verantwortung : 

" T h e e th i ca l standards the modern pro fess iona l manager l i v e s by are probably 

higher than those of any prev ious m a n a g e r i a l group i n h i s tory* T h e i r v i e w i s 

that e th i c s , m o r a l i t y , and s o c i a l r espons ib i l i ty go hand i n hand with p r o d u c 

t i v i t y , pro f i t and publ ic relations» . « « management is fast becoming a p r o f e s 

s i on in the t rad i t i on of l a w and m e d i c i n e . A s it does , high standards of p e r -
3) 

sonal conduct t rans f e r to the objectives of the f i r m . " 
D iese häufig erhobenen Forderungen und Erwar tungen an die Unternelnnungsfüh-

rung, über ihre systembedingte F unlet ion d e r Gewinner z ie lung durch P r o d u k t i o n 

und m a r k t l i c h e Produktverwer tung hinaus Verantwortung für die Lösung g e s e l l 

s cha f t l i cher P r o b l e m e zu übernehmen, i s t nicht ohne K r i t i k und Skepsis u n t e r 

s ch i ed l i cher Herkunft g e b l i e b e n * ^ 

Zunächst setzt die Wahrnehmung e iner d e r a r t weit gesteckten Verantwortung 

einen r e l a t i v großen unternehmungsindividuel len Handlungs sp ie l räum innerhalb 

1) V g l . den Nachdruck bei Steinmann (1973) 3 S . 472 f . D o r t heißt es u „ a . : 
" D i e Unternehmungsführung maß der Gese l lschaft d i e n e n " , " D e r U n t e r n e h 
mungsgewinn i s t notwendiges M i t t e l , nicht E n d z i e l der Untemehmungsführung". 

2) V g l . z 0 B . Luthans /Hodgetts (1972)j ahnlich Baumhart (1938), M e n s e n (1972), 
S . 127, B o h m e r t (1974). 

3) Luthans /Hodget ts (1972), S . 267 . 
4) V g l . z . B , F r i e d m a n (1971), L e v i t t (1958), A r r o w (1973), Steinmann (1973), 

Wächter (1969), H e i n e n / P i c o t (1974), S . 359 f . und 364 f f . 
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des Systems und damit M a c h t voraus« ' Solche Machtmöglichkeiten s ind jedoch 

für Unternehmungen in M a r k t w i r t s c h a f t e n n u r zu gewinnen, wenn die M a r k t k o n 

k u r r e n z ger ing i s t und wenn die recht l i chen Spielräume für das f inanz ie l l e und 

organisator ische E ingre i f en von Unternehmungen i n gese l lschaft l i che Prob lemlö 

sungsprozesse gegeben sind« Unter so l chen , m a r k t w i r t s c h a f t l i c h keineswegs 

stets wünschenswerten Bedingungen könnten m i t H i l f e d e r soz ia len V e r a n t w o r 

tung von Unternelimungen Aufgaben erfüllt werden , die sonst die öffentliche Hand 

übernehmen müßte» In d iesem Zusammenhang w i r d die soz ia le Verantwortung 

der Unternehmen häufig als A l te rnat ive zu e iner noch stärkeren Intervention des 

Staates im B e r e i c h der Wirtschaf t angesehen und als M i t t e l , die M a c h t von 

Großunternehmungen durch soz ia les Wohlverhalten d e r K o n t r o l l e zu entziehen« 

D i e F r a g e n des Inhalts der zusätzlichen und gese l l s chaf t l i chen Verantwortung 

(wer bes t immt die Inhalte und aufgrund von welchen W o r t e n ? ) , d e r Kontro l l e 

der ausgeübten Verantwortung (wem gegenüber verantwortet s i c h die " s o z i a l e 

V e r a n t w o r t u n g " , welche A u s k u n f t s - und Bechenschaftspf l ichten s ind zu schaffen?) 

und die L e g i t i m a t i o n der Verantwortung (warum w i r d der M a c h t s p i e l r a u m von 

Unternehmungen z u r Lösung gese l l s cha f t l i cher P r o b l e m e e ingese tz t , warum nicht 

der der demokrat i s ch gewählten öffentlichen Aufgabenträger?) müssen i n d i e 

sem Zusammenhang d i skut i e r t werden und lassen s i c h wohl kaum befriedigend 
2) 

i m Sinne e iner soz ia len Verantwortung d e r Großunternehmen beantworten* 

D i e so propagierte soz iale Verantwortung d e r Unternehm ungen droht zu einem 

Bezept m i t Ideologie cha rakter zu werden: Machtspielräume, die im m a r k t w i r t 

schaft l ichen System stets der m a r k t l i c h e n oder inst i tut ionel len Kontro l l e oder 

Begründimg bedürfen, so l l en pos i t iv umgemünzt werden , indem die " m o r a l i s c h e 

Unteraehmungsfülirung" außerhalb der l e g i t i m i e r t e n Instanzen gesel lschaft l i che 

P r o b l e m e für a l le lösen soll«, E i n solches Vorgehen könnte l e t z t l i c h , worauf 

besonders F r i e d m a n und L e v i t t hingewiesen haben, zu e i n e r Vernachlässigung 

der eigentl ichen m a r k t - und gewinnbezogenen unternehmerischen Aufgaben füh-

1) V g l * Oettle (1973), der M a c h t als das Vorhandense in eines H a n d l u n g s s p i e l -
räumes d e f i n i e r t . 

2) V g l . Steinmann (1973). 



- 20 -

r en und damit die Auüösung des f re ihe! 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 

gewaitentelügen Systems fördern»"^ 

U m eine solche Entwick lung zu v e r m e i d e n , w i r d eine Bewältigung d e r s o z i a 

l e n P r o b l e m e durch die l e g i t i m i e r t e n öffentlichen Instanzen und eine K o n t r o l l e 

d e r korporat iven M a c h t , nicht aber ihre Umwandlung in S o z i a l Verantwortung ge 

f o rder t : "Should the power of any enterpr i se become inord inate , the remedy is 

to curb that power - not to accept it and then ask the f i r m to become socially 
2) 

* responsible* i n using i t ! " 

Neben den angesprochenen ordnungspol i t ischen F r a g e n ersche int jedoch die M ö g 

l i c h k e i t " e c h t e r " , das gewinnbezogene E igen interesse d e r Unterre hmung über

steigender Soz ia lverantwor t l i chke i t noch nicht ausreichend geklärt« E s ist f r a g 

l i c h , ob von e iner Unternehmung überhaupt r e a l i s t i s c h e r w e i s e ein so l cher a l 

t r u i s t i s c h e r Gese l l s chaf tsbe i t rag erwarte t werden kann* Besteht diese Mögl i ch 

kei t nicht in erkennbarem Ausmaß, so handelt es s i c h b e i d e r D i s k u s s i o n um 

"echte" soz ia le Verantwortung wohl in e r s t e r L i n i e um eine öffentlichkeitswirk~ 

same Sche indiskuss ion ohne realen Hintergrund« Z u r A n a l y s e dieses P r o b l e m s 
3) 

w i r d im folgenden ein. spieltheo-rct ischer Bezugsrahmen gewählt* 1 

Folgende Annahmen s ind für eine A n a l y s e der Möglichkeiten echter gese l l s cha f t s 

v e r a n t w o r t l i c h e r Aktivität e inze lner Unternehm im gen im spie l theoret ischen M o d e l l 

zu tref fen: 

1) Unter s o z i a l verantwort l i chem Handeln werden a l l e f r e i w i l l i g e n V e r h a l t e n s w e i 

sen e iner Unternehmung zusammengefaßt, die auf die Beseit igung von g e s e l l 

schaf t l i ch a ls bedeutsam angesehenen P r o b l e m e n ( z 0 B a Erha l tung der natür

l i c h e n U m w e l t und Lebensgrundlagen) ger ichtet s ind und die Innerhalb des 

1) V g l , F r i e d m a n (1971), L e v i t t (1958)« 
2) Jacoby (1973), S 8 197, im O r i g i n a l k u r s i v ; ähnlich Steinmann (1973), 

Schwartz (1970)* 
3) Anregungen dazu besonders von S z y p e r s k i (1974) z u r F r a g e des unternehme

r i s c h e n Interesses an Geldwertstabilität sowie von Be i chardt (1970) zum U m -
welts chutzve rhalten „ 



- 21 -

Planungshorizontes nicht der Unterstützung des e inze lwir t s cha f t l i chen R e n 

tabilitätsstrebens dienen, sondern die e inen V e r z i c h t auf m i t t e l - und l a n g 

f r i s t i ge Rentabilitätsaussichten bedeuten ( z * B , f r e i w i l l i g e Abgaben an einen 

Umwelt fonds ; V e r z i c h t auf umweltschädliche Expansionen; P r o d u k t i o n s e h r 

langlebiger Güter; V e r z i c h t auf soz ia le Produktd i f ferenz ierung)* 

2) E i n gemeinsames Handeln a l l e r Unternehmungen i n dem vorgenannten s o 

z ia lverantwort l i chen Sinne führt l a n g f r i s t i g zu e iner dauerhaften Behebung 

der betreffenden P r o b l e m e 0 

3) D i e Beseit igung s o z i a l e r P r o b l e m e i s t für a l l e Unternehmungen insofern 

e in wünschenswerter Zustand , a ls dadurch das Wir t s cha f t ssys tem und die 

eigene E x i s t e n z auch über den jewei l igen P lanungshor izont hinaus a l s abge

s i cher t gelten können« 

4) E s s ind nur zwei Typen von U m w e l t - bzw« Soz ia l s t ra teg ien zugelassen: 

Strategie I ist geeignet, d u r c h Maßnahmen im Sinne von 1) die l a n g f r i s t i 

gen P r o b l e m e zu lösen; Strategie II i n t e r e s s i e r t s i ch für diese P r o b l e m e 

nicht , kümmert s ieh nicht um sie und verschärft s i e damit noch» 

5) A l l e Unternehmungen werden in zwe i s i c h ausschließende, konkurr ierende 

Gruppen A und B eingeteilte Dadurch läßt s i c h das komplexe n - P e r s o n e n -

Sp ie l auf e in Z w e i - P e r s o n e n - S p i e l reduzieren» 

6) Zwischen den Unternehmtungsgruppen besteht keine relevante Kommunikat ion 

oder Koordination„ 

Auf d e r B a s i s d i e s e r vereinfachenden Prämissen läßt s i c h das P r o b l e m i n 

F o r m eines N i c h t - N u l l s u m m e n s p i e l s (Gefangenendilemma)' 1"^ f o r m u l i e r e n und 

erläutern (vgl« Abbi ldung 1 ) 0 

1) V g u dazu besonders B a p o p o r t / C h a m m a h (1965)* 
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U rite rnehm u n - / 
gen S t r a t e g i e I 

(auf langfr is t ige f r e i w i l l i 
ge Lösung s o z i a l e r P r o 

bleme gerichtet) 

S t r a t e g i e I I 

(nicht auf Lösung s o z i a 
l e r P r o b l e m e gerichtet) 

Strategie I 
(auf langfr is t ige 
f r e i w i l l i g e L ö 
sung s o z i a l e r 
P r o b l e m e ge 
r ichtet) 

(11) 
A und B sorgen g e m e i n 
sam für die Bewältigung 
d e r Probleme« 

Gemeinsames s o z i a l v e r 
antwortl iches Handeln 
führt zur Problembewäl
tigung, 

(12) 
B e r z i e l t gegenüber A B e n 
tabilitäts- und Wachstums
v o r t e i l e ; Bedrohung für A„ 

Soz ia le Problerne werden 
nur ansatzweise in Angr i f f 
genommen, langfr i s t ige 
Ex is tenzabs i cherung is t 
nicht gewährleistet,, 

Strategie II 
(nicht auf L ö 

sung s o z i a l e r 
P r o b l e m e g e 
richtet) 

(21) t 

A e r z i e l t gegenüber B 
Bentabilitäts- und 
Wachstums v o r t e i l e ; B e 
drohung für B . 

Soz ia le P r o b l e m e werden 
nur ansatzweise in A n 
gr i f f genommen, l a n g f r i 
stige Ex is tenzabs i cherung 
ist nicht gewährleistet. 

(22) 
A und B tun nichts für s o 
z ia le P r o b l e m e , wodurch 
die E x i s t e n z beider l a n g 
f r i s t i g bedroht ist«, 

D ie N ichtbe rücksichtigung 
s o z i a l e r P r o b l e m e v e r 
schärft d iese lben . 

Abb* 1: F r e i w i l l i g e echte Soz ia lverantwortung d e r Unternehmung als s p i e l 
theoret isches P r o b l e m 

Die F e l d e r der M a t r i x repräsentieren die v i e r Konsequenzenmengeu, die be i 

r e i n e r Strategieanwendung d e r beiden P a r t e i e n denkbar s i n d : 

F e l d 11 (beide Sei ten verhal ten s i ch soz ia lverantwor t l i ch ) : E s kommt zu e iner 

a l lgemeinen f r e i w i l l i g e n Anstrengung für die Bewältigung s o z i a l e r P r o b l e m e und 

schließlich auch z u deren tei lweisen Lösung. Unter der Prämisse , daß a l le in 

etwa m i t g l e i cher Intensität s i ch engagieren und i n g le ichem Ausmaß " O p f e r 

b r ingen" , e r le idet keine Seite einen re la t iven Nachte i l * Neben d e r Bewältigung 

s o z i a l e r P r o b l e m e gelingt auch die A b s i c h e r u n g d e r S p i e l e r auf sehr lange 

Sicht gegenüber möglicherweise existenzgefährdendem soz ia l em P r o b l e m d r u c k . 
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F e l d 12 (A engagiert s i c h s o z i a l , B tut dies nicht) : Unternehmungen d e r G r u p 

pe A beziehen gesamtgesel lschaft l i che Überlegungen i n i h r e Entscheidungen e in 

und unter lassen deswegen gewinnsteigernde Maßnahmen, die k u r z - oder m i t t e l 

f r i s t i g aus m a r k t l i c h e r Sicht möglich wären, die soz ia len P r o b l e m e jedoch v e r 

schärfen würden« Demgegenüber verz i ch ten die Be t r i ebswi r t s cha f t en d e r Gruppe 

B auf eine solche Soz ia lverantwortung und verhal ten s i ch k u r z f r i s t i g unterneh 

mungsegoist isch m i t d e r F o l g e , daß sie erhebl iche M a r k t - und Gewinnvorte i le 

gegenüber A e r r i n g e n und die E x i s t e n z von A schwächen oder bedrohen können. 

F e r n e r w i r d der B e i t r a g von A z u r Lösung l a n g f r i s t i g e r s o z i a l e r P r o b l e m e 

durch das V e r h a l t e n von B wieder v e r m i n d e r t * D i e Ex i s t enzabs i cherung des S y 

stems insgesamt wie der e inzelnen Unternehmungen über den n o r m a l e n P l a n u n g s 

hor izont hinaus ersche int ungewiß* 

F e l d 21 (B engagiert s i c h s o z i a l , A tut dies n icht ) : M i t umgekehrten B o l l e n 

is t d ieses Konsequenzenfeld m i t F e l d 12 deckungsgleich* 

F e l d 22 (weder A noch B engagieren s i c h soz ia l ) : A l l e Unternehmungen v e r z i c h 

ten auf l a n g f r i s t i g w i r k s a m e s soz ia les Engagement und k o n z e n t r i e r e n s i ch auf 

solche V e r h a l t e n s w e i s e n , die k u r z - oder m i t t e l f r i s t i g eleu unternehmungsego-

is t ischen Interessen förderlich s ind* D i e soz ia len P r o b l e m e verschärfen s i c h 

insoweit ; a ls s i e durch diese A r t von unternehmerischen Maßnahmen h e r v o r g e 

rufen werden* D i e s kann auf lange Sicht den Systembestand und damit auch den 

Bestand der e inzelnen Unternehmungen bedrohen* 

F r a g t m a n nun, welche der d r e i idea l typ isch herausgeste l l ten V e r h a l t e n s k o m 

binationen die wahrsche in l i chs te i s t , so zeigt s i c h , daß vom Standpunkt e iner 

e inzelnen Unternehmung die Strategie II der Strategie I überlegen ist« Wählt 

eine Unternehmung nämlich Strategie I und kann sie nicht s i c h e r s e i n (was u n 

ter Konkurrenzbedingungen und eingeschränkter K o m m u n i k a t i o n bzw* K o o r d i n a 

t ion stets anzunehmen i s t ) , daß s i ch die anderen Unternehmungen d e r S t r a t e 

gie I in g le ichem Ausmaß verp f l i chten , sondern eher zu Strategie II ne igen, 

so läuft sie G e f a h r , k u r z - und 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 , 
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ehe ihr s o z i a l e r B e i t r a g überhaupt der Gese l lschaft und auch i h r selbst e i n 

m a l zugute kommen k a n n . 

D i e unternehmungsegoistischen Z i e l e (Gewinn, M a r k t a n t e i l , Wachstum), deren 

permanente E r r e i c h u n g für die Ex i s tenz p r i v a t e r Betr i ebswir tscha f ten en t s che i 

dend i s t , können demnach durch eine Strategie vom Typ II m i t größerer E r f o l g s 

wahrsche in l i chke i t verfo lgt werden a ls durch eine Strategie vom T y p I« A l s " L ö 

sung" des Spiels ergibt s i ch also unter den obigen Prämissen das Z u s a m m e n 

w i r k e n von Strategie II in F e l d 22* D i e s e Situation entspricht aber keineswegs 

den Z ie lvors te l lungen der jenigen , die den Unternehmungen soz ia le V e r a n t w o r 

tung "über den T a g h inaus" auferlegen wollen« Kos ten und Nutzen von S t r a t e 

gie I fa l len nämlich z e i t l i c h in sehr großem Abstand und m i t untersch ied l i cher 

Deutl ichkeit an; die Unternehmungen müssen aber ihren E r f o l g für re la t iv k u r z 

f r i s t i ge Zeiträume nachweisen, so daß eine f r e i w i l l i g e g le ichzeit ige Anwendimg 

von Strategie I unter den gemachten Annahmen nicht i n F r a g e kommt., " N a c h 

dem die Nachtei le des Nicht -Wachsens das Unternehmen k u r z f r i s t i g e r tref fen, 

überrascht es nicht , daß der Unternehmer grundsätzlich expandiert und die öko 

l og i s chen Betrachtungen b i s zum Fe ie rabend a u f s c h i e b t , " ^ 

N u r unter zwei Bedingungen ist ein E r g e b n i s denkbar , das in die Nähe des 

F e l d e s 11 rückt: 

(1) E s besteht zwischen den Unternehmungen keine K o n k u r r e n z , so daß die 

S o z i a l Verantwortung d e r einen nicht von den anderen ausgenutzt werden 

kann 0 

(2) E s besteht zwischen den Unternehmungen ausreichende Kommunikat ion 

und K o o r d i n a t i o n , so daß e in abgest immtes soz ia lverantwort l i ches V e r 

halten in Verhandlungen def iniert und k o n t r o l l i e r t werden kann« 

Z u (1): E i n e Situation ohne jede K o n k u r r e n z zwischen den Unternehmungen 

ist in e iner M a r k t w i r t s c h a f t nicht v o r s t e l l b a r , Z w a r kann in e inzelnen B r a n 

chen die K o n k u r r e n z vorübergehend durch Ol igopo l i s i e rung und Erhöhung der 

Zugangs schwel le geschwächt sein« M i t t e l - und l a n g f r i s t i g bestehen jedoch nicht 

1) Müller-Wenk (1974), S« 269 ( 
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nur auch innerhalb s o l cher B r a n c h e n Wettbewerbsheziehungen, sondern es b e 

stehen auch zwischen den Branchen Konkurrenzbeziehungen« D i e Produzenten 

a l l e r Warengruppen k o n k u r r l e r e n nämlich mite inander um die Verwendung d e r 

E i n k o m m e n (totale Konkurrenz)« D a m i t i s t e in k o n k u r r e n z l o s e r Zustand, d e r 

Vorausse t zung für eine l a n g f r i s t i g e , s o z i a l v e r antwortl iche Mit te lverwendung d e r 

Unternehmungen ohne Gefährdung d e r eigenen ökonomischen P o s i t i o n zuließe, 

nicht zu unterstellen« 

Z u (2): E i n Herausnehmen d e r l ang f r i s t i gen unternehmerischen S o z i a l v e r a n t -

wo r t l i ch ke i t aus d e r K o n k u r r e n z durch V e r e i n b a r u n g abgest immter V e r h a l t e n s 

weisen sche i tert neben recht l i chen P r o b l e m e n v o r a l l e m an d e r großen Z a h l 

von zu berücksichtigenden unterschied l i chen U n t e r n e h m u n g e n , ^ D i e I n f o r m a 

tionsbeziehungen zwischen e i n e r großen Zah l von Unternehmungen oder U n t e r 

nehmungsverbänden s ind so komplex , d ie Vors te l lungen über soz ia le V e r a n t w o r 

timg so u n t e r s c h i e d l i c h , die ökonomischen Möglichkeiten der Wahrnehmung d i e 

s e r Verantwortung so v e r s c h i e d e n , daß e in ope ra t i ona le r Konsens nicht zu e r w a r 

ten ist« Bestenfa l ls kommt es zu e inem a l lgemeinen , vielfältig i n t e r p r e t i e r b a 

ren Verhaltenskodex nach A r t des D a v o s e r M a n i f e s t s , d e r die V e r h a l t e n s w e i 

sen d e r e inzelnen Unternehmungen kaum zu verändern vermag« In e inzelnen 

s tark o l igopol is t i schen Branchen kann es jedoch vorübergehend zu konkreten 

Vere inbarungen k o m m e n ( z „ B , i m B e r e i c h des Umweltschutzes)» S c h w i e r i g 

b le ibt auch i n d iesem 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 inbarten Verhaltens« 

Neben d iesen Model lbedingungen i s t zu untersuchen, ob die mot ivat ionalen V o r 

aussetzungen der Entscheidungsträger für eine umfassende s o z i a l v e r a n t w o r t l i 

che Aktivität gegeben, s i n d . Ganz a l l g e m e i n kann m a n davon ausgehen, daß die 

pos i t iven F o l g e n so l cher Entscheidungen e r s t l a n g f r i s t i g s i chtbar v/erden, u n 

m i t t e l b a r also nur die Belastungen spürbar sind« D i e lang f r i s t igen Konsequen

zen l a s s e n s i ch m e i s t sehr schlecht m e s s e n und noch s c h w i e r i g e r den E n t s c h e i 

dungsträgern zurechnen,, D a m i t ist e i n e r s e i t s die indiv iduel le oder ko l leg ia le 

1) V g l , z u r b i sher igen Bedeutungslosigkeit e th ischer Verhal tenskodices insbe 
sondere K r u m / G r e e n h i l l (1972), f e r n e r die skeptische Einschätzung b e i A r r o w 
(1973), S 0 313 ff« 
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L e i s t u n g , die m i t solchen Entscheidungen zusammenhängen kann , kaum zu d o 

kumentieren« Wegen mangelnder Nachprüfbarkeit und Zurechenbarke i t können 

auch Unternehmungen, die weniger intensiv an soz ia len Problemlösungen m i t 

gearbeitet haben, nicht verläßlich ident i f i z ier t oder "bes t ra f t " werden« Sie kön

nen v i e l m e h r sogar einen späteren E r f o l g für s i c h m i t r e k l a m i e r e n ( T r i t t b r e t t 

fahre re f fekt ) . D ies kann selbst be i V o r l i e g e n e iner entsprechenden s o z i a l v e r 

antwort l i chen Leistungsmotivat ion den A n t r i e b z u d i e s e r A r t von E n t s c h e i d u n 

gen hemmen« 

E i n untersch ied l i ch intensives soz ia les Problembewußtsein der Entscheic lungs-

träger und ihre unterschiedliche E inste l lung z u r gese l lschaft l i chen Ro l le d e r 

U n t e r n e h m u n g ^ kann h i e r zwar akzentverschiebend w i r k e n , die Ergebn i sse aber 

im Grundsatz nicht verändern« D i e Mot iva t i on d e r Entscheidungsträger in U n 

ternehmungen i s t nicht e ind imens iona l , sondern mehrd imens iona l und k o n f l i k t 

trächtig; jedoch überwiegt wohl der A n t r i e b zu Handlungen, die einen g r e i f b a 

r e n und zurechenbaren E r f o l g versprechen , und das sind die unmitte lbar m a r k t 

bezogenen bzw* die innerhalb des ze i t l i chen Hor izonts m a r k t l i c h rückwirkenden 

A k t i o n e n . " Z w e c k s Reduktion d e r Komplexität s ind die Unternehmungen gezwun

gen, s i c h auf den d i rekt zu verfolgenden Unternehmungszweck (d«h« die R e n t a 

bilität, A . d 0 V » ) zu konzentr ieren und gesamtwirtschaft l i che P r o b l e m k r e i s e , die 

aus i h r e r S icht nur äußerst schlecht k o n t r o l l i e r b a r e rsche inen , außer acht zu 

lassen« D a r a n ändert möglicherweise auch das Bewußtsein, daß die negativen 

Auswirkungen d ieser Verhal tensweisen über Bückkoppelungen auf sie zurück« 
2) 

k o m m e n , wenig"" ' , es mag jedoch als Anstoß für e in l a n g f r i s t i g rentabilitäts-

o r i e n t i e r t e s , antizipatives Umweltverhalten der Unternehmung von e in iger B e 

deutung sein« 

D e r f r e i w i l l i g zu nutzende Sp ie l raum der Unternehmungen, jenseits des R e n t a 

bilitätsstrebens soz ia lverantwort l i ch tätig zu werden, ist demnach denkbar g e 

ring« "Hence the dream of the soc ia l ly responsable corporat ion that, rep l i cated 

1) Vgl« dazu z«Bo 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) und N e w s t r o m / B u c h (1975)« 

2) S z y p e r s k i (1974), S« 16« Vgl« auch die Untersuchungen von Baumhart (1968), 
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over and over again, can transform our society is i l lusory«" E ine a l t r u 

i s t i sche Berücksichtigung s o z i a l e r Belange i m unternehmerischen Handeln " k a n n 

w i r k s a m n u r verlangt werden , wenn dieses V e r h a l t e n im soz ia l en System i n s t i -
2) 

t u t i o n a l i s i e r t ist oder wenn es durch Sanktionen durchgesetzt werden k a n n . " 

D i e s i s t nur denkbar, wenn die Nichteinhaltung von soz ia len Anforderungen zu 

ökonomisch unerwünschten Verhaltensänderungen der Interessengruppen der U n 

ternehmung führt oder wenn sie den W i d e r s p r u c h von Verordnungen und G e s e t 

zen des Staates hervorru f t und o f f iz ie l le Sanktionen nach s i c h zieht«, M i t ande

r e n Wor ten : D i e Entwicklung und Zentralität gese l l schaf t l i cher W e r t v o r s t e l l u n 

gen im Bewußtsein der Organisat ionste i lnehmer und die recht l i che N o r m i e r u n g 

von unternehmerischem V e r h a l t e n , das aktuel le soziale P r o b l e m e beeinflußt, 

e r s c h e i n e n für die Verwirk l i chung ' der h inter dem Et iket t " s o z i a l e V e r a n t w o r 

tung" stehenden gesel lschaft l ichen Z i e l e b e s s e r geeignet als noch so e rns t ge 

m e i n t e , aber uneinlösbare m o r a l i s c h e Appe l l e an die soz ia le Verantwortung 

der Unternehmungen, die zudem verschiedene ordnungspol it ische Bedenken auf 

werfen 0 

23« Soz ia le Verantwortung als M i t t e l 

Nachdem die P r o b l e m a t i k der selbstzweckax-tigen Wahrnehmung von s o z i a l e r 

Verantwor tung durch die Unternehmungsführung dargeste l l t wurde , fragt s i c h , 

ob und wie das ideelle und m a t e r i e l l e E i n t r e t e n für soz ia le P r o b l e m e als M i t 

te l der Förderung des dominanten Gewinnzie ls dienen kann* D i e M o t i v a t i o n , 

m i t d e r soz ia lverantwor t l i ch erscheinende Akt ionen ergr i f f en werden, is t h i e r 

a lso eine grundlegend andere : Nicht a l t ru i s t i s che Förderung von F r e m d i n t e r e s 

s e n , sondern ökonomisch aufwendige Beschäftigung m i t den Prob lernen anderer 

Gruppen zum Zwecke d e r 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 i n A k t i v w e r d e n i n solchen Bere i chen d e r Unternehmungsumwelt , die b i s lang 

von d e r Bet r i ebswir t s cha f t weniger beachtet wurden* In e inem ideal typischen 

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 / B u c h (1975), die 
durchaus e i n ethisch problematis ierendes Bewußtsein konstat ieren , das T r ä 
ger v o n Entscheidungen m i t m o r a l i s c h bedenklichen Konsequenzen besitzen« 

1) C h a m b e r l a i n (1973), S« 4« 
2) Wächter (1969), S . 196. 
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M o d e l l läßt s i ch die F r a g e "Soz ia le Verantwortung als M i t t e l z u r Gewinnste i 

gerung? ' analysieren (vgl« Abbildung 2) 

Gewinn 

Ausgaben für 
soz ia le Zwecke 

Abb« 2: Modellzusammenhänge zwischen s o z i a l e r Verantwortung und Gewinn 

E i n e Unternehmung könne üare Ressourcen während e iner P e r i o d e für g e w i n n b r i n 

gende Aktivitäten und für soz ia l verantwort l i che , nicht gewinnbringende Pro j ekte 

einsetzen« Die " B i l a n z g e r a d e " GS repräsentiert dann die "naive" ' Sicht d e r M ö g 

l i chke i ten soz ia l e r Verantwortung« Je m e h r G e l d für soz ia le Zwecke ausgege

ben w i r d 8 desto stärker s inken die insgesamt r e a l i s i e r b a r e n Gewinnmögliehkei-

ten der Unternehmung* Beide Z ie le konkurrieren« G is t die P o s i t i o n des r e i 

nen G e w i n n m a x i m i e r e r s , S die P o s i t i o n des re inen A l t r u i s t e n . 

Komplementaritäten zwischen soz ia l e r Aktivität und Gewinnerz ie lung werden 

nicht gesehen« Tatsächlich aber ist es häufig so , daß e in best immtes Ausmaß 

an "Se lbs t l os igke i t " (z 0 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 iw i l l i ge S o 

z ia l le is tungen im P e r s o n a l b e r e i c h , Mäzenatentum) von den Interessengruppen 

honor ier t w i r d , indem s ie entweder die Le is tungen der Unternehmung am M a r k t 

bevorzugen oder , z«B« i m P e r s o n a l b e r e i c h , über erhöhte Mot ivat i on eine K o -

1) In Anlehnung an H«L« Johnson (19G6)« 
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stensenkung bewirken« Die " Invest i t ion" in " s o z i a l v e r a n t w o r t l i c h e " Pro j ek te 

zahlt s i c h dann auf der Seite d e r Gewinne aus , der V e r l a u f d e r P r o d u k t i o n s 

k u r v e wölbt s i ch konvex« Die K u r v e G M T s o l l dies verdeutlichen« D u r c h s o 

z ia l e Aktivitäten in Höhe von OA steigert s i c h der Gewinn des G e w i n n m a x i m i e -

r e r s um BG« M ist demnach die neue P o s i t i o n des Gewinnmaximierers« 

D i e ideal is ierende Dars te l lung zeigt auch den soz ia lverantwort l i chen V e r h a l t e n s -

spieh^aum, den eine nicht auf reine Gewinnmaximierung bedachte Unternehmung 

hat« V e r z i c h t e t s ie auf jegliche soziale Aktivität, so e r z i e l t s ie den gleichen 

Gewinn (OG), den sie bei einem verhältnismäßig hohen s o z i a l e n Engagement 

(OG) er langt , in einem Punkt a l s o , in dem die zusätzlichen soz ia len A u f w e n 

dungen den Gewinn wieder' auf die Ausgangssituation schrumpfen lassen« 

D i e K u r v e G M T habe nur Gültigkeit, wenn die Unternehmung soz ia le P i o n i e r 

le istungen vo l lb r ingt , die einen hohen Neuigke i t s - und A u f m e r k s a m k e i t s w e r t b e 

s i t zen und von den Interessengruppen besonders honor ier t werden« Sobald a l le 

anderen Unternehmungen dieses Verha l ten nachahmen, könne keine m e h r einen 

besonderen Zusatzgewinn von den sozialen Aktivitäten erwarten«, B e i g l e i c h v e r 

t e i l t e r "Soz ia lverantwort l i chke i t " (OA) sinkt dann die Gewinnhöhe auf AD« Eine 

Rückkehr des Gewinnmaximierers auf Punkt G ist nun a l l e rd ings nicht m e h r 

mögl ichj d e n n die Unternehmungsumwelt würde ein so l ches , aus i h r e r Sicht 

negatives Abweichen vom Durchschnittsverhalten bestra fen , so daß die U n t e r 

nehmung auf ein Gewinniveau von OE zurückfiele« F o l g l i c h ist D die neue P o 

s i t i o n des Gewinnmaximierers be i soz ia l verantwort l i chem Gle i chverhal ten d e r 

Unternehmungen« E s ist also e in "eniightened s e l f - i n t e r e s t " ^ , das die U n t e r 

n e h m u n g e n zu einem Mindestmaß an "gese l l schaf t l i chem Engagement" veranlaßt« 

D i e idealtypisch s k i z z i e r t e "gewinnoptimale Soz ia lverantwor t l i chke i t " zeigt 

z w e i e r l e i : 

Zum einen macht s ie die Prob lemat ik der Abgrenzung von " e c h t e r " S o z i a l v e r 

antwortung und Soz ia l V e r a n t w o r t u n g als M i t t e l zum Zwecke der G e w i n n v e r m e h -

1) Vgl« B a u m o l (1970)« 
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rang d e u t l i c h , Nach der wei ter oben z i t i e r t en D e f i n i t i o n d e r S o z i a l Verantwor

tung von Browne und Haas läge nur dann echte soz ia le Verantwortung v o r , 

wenn eine Unternehmung dauerhaft eine Kombinat ion rechts von M D A r e a l i 

s i e r t , d«h« auf Gewinnchancen bewußt und l a n g f r i s t i g zugunsten von soz ia lem 

Engagement verzichtete Wegen der dynamischen Eigenschaften des in A b b i l 

dung 2 s tat i sch dargestel lten Zusammenhangs läßt s i c h jedoch eine solche K o m 

binat ion in der Realität p r a k t i s c h nicht ausmachen« E i n e überdurchschnittliche 

Aktivität i m soz ia len B e r e i c h kann nämlich zunächst eine Gewinnminderung be

deuten, später jedoch, wenn sie von den gese l l schaf t l i chen Gruppen v i e l l e i c h t 

a ls " P i o n i e r l e i s t u n g " erkannt und honoriert w i r d , zu e iner besonders starken 

Gewinnzunahme führen« 

Z u m anderen zeigt das M o d e l l , daß s i ch so etwas wie eine "durchschn i t t l i ch 

gese l l s cha f t l i ch geforderte Soz ia l le is tungsmenge" denken läßt, die eine U n t e r 

nehmung erbringen muß, um in i h r e r Umwelt ökonomisch e r f o l g re i ch zu a r 

b e i t e n . D i e s e Umweltanforderung ist keineswegs konstant, sondern i n einem 

permanenten Wandel begriffen und je nach Interessengruppe unterschiedl ich, , 

Ihre Entwicklung hängt ab v o n ^ 

- dem faktischen Wissen über die von Unternehmungen v e r u r s a c h t e n oder 

beeinflußbaren sozialen P r o b l e m e , 

- dem zeit l ichen Handlungshorizont der Unternehmung und der Betroffenen, 

- dem Wohlfahrtsniveau und der aktuellen Mot ivat i onssch i cht der B e t r o f 

fenen, 

- dem Organisationsgrad der Betroffenen und der Sankt i onswahrsche in l i ch 

ke i t d e r Nichtberücksichtigung der P r o b l e m e durch die Unternehmung« 

A u f d ieses unternehmungsrelevante " S o z i a l n i v e a u " muß s i c h eine B e t r i e b s w i r t 

schaft in ihrem Verhalten e ins te l l en , w e i l die relevanten Interessengruppen a n 

deren fa l l s Ihre Beiträge v e r r i n g e r n oder gar Ihre Te i lnahme an der U n t e r n e h 

mung zurücknehmen würden« Umwel t s chutzprob leme , P r o b l e m e d e r A r b e i t s b e -

1) Vgl« P i c o t (1975), S 0 3 ff«, sowie unten S« 187 f f . 
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dingungen, Problerne der P r o d u k t e h r l i c h k e i t s ind anschauliche B e i s p i e l e , auf 

die die Unternehmung " s o z i a l v e r a n t w o r t l i c h " r eag i e r t , wenn die a l ten " P r o b l e m 

lösungen" nicht m e h r i m Bewußtsein d e r Umweltgruppen akzeptabel erscheinen« 

Zug le i ch i s t damit jede Unternehmung gezwungen, s i ch zumindest dem d u r c h 

schni t t l i chen soz ia l en Unternehmungsverhalten d e r Branche anzunähern, wenn 

sie ihre Gewinnsituation v e r b e s s e r n bzw« s t a b i l i s i e r e n will« 

E i n e gut in formierte Unternehmungsführung w i r d demnach stets gerade so v i e l 

für soz ia le Zwecke tun, wie es ihren gese l l schaft l i chen E r w a r t u n g e n nach not 

wendig i s t , um die Loyalität Ihrer Interessengruppen zu erhalten und a u s z u 

bauen« Sie w i r d jedoch nicht wesent l i ch m e h r tun , um ihiedominante Z i e l v e r -

p f l i chtung , das Gewinnz i e l , nicht zu vernachlässigen« D a m i t würde eine - bezo 

gen auf die B r e i t e d e r tatsächlich beobachtbaren Intensitäten von S o z i a l a k t i v i 

täten.-durchschnittliche S o z i a l Verantwortlichkeit zur höchsten G e w i n n z i e l e r r e i 

chung führen« 

D i e zuvor mode l l theoret i sch angeregten Überlegungen werden in d e r o r g a n i s a 

t ionstheoret ischen L i t e r a t u r in ähnlicher W e i s e , wenn auch weniger k o n k r e t i 

s i e r t für F r a g e n der soz ia len Verantwortung , formuliert« T e r r e b e r r y kommt 

nach e iner längeren theoretischen D i s k u s s i o n zu dem Schluß, die A n p a s -

s i m g s - und Überlebensfähigkeit e iner Organisat ion s e i " a function of ab i l i ty to 

l e a r n and to per f o rm according to changing environmental cont ingentes «""^ 

B r e d e n nennt die s i c h wandelnden durchschni t t l i chen Umweltanforderimgen an 

eine Organ isa t i on " r a i e s of the g a m e " , die a l s Nebenbedingungen von der O r 

ganisat ion stets neu in terpre t i e r t und befolgt werden müssen, um das Überle-
2) 

ben sicherzustellen« 

1) T e r r e b e r r y (1968), S . 606. 

2) Vgl« B r o d e n (1975), S . 13 f f . D i e Verwendung des Begr i f f s " S p i e l r e g e l " 
z u r Kennzeichnung externer V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n für Unternehmungen 
is t in d iesem Zusammenhang keineswegs neu« In se iner Untersuchung z u r 
betr iebswir tschaf t l i chen Bedeutung des a ls Sp ie l r ege l aufzufassenden F i n a n z 
kongruenzpr inz ips schre ibt Wysock i (1962), S« 3: " S p i e l r e g e l n gibt es i n a l 
l e n B e r e i c h e n menschl i chen Z u s a m m e n w i r k e n s , also auch im B e r e i c h d e r 
W i r t s c h a f t : Auch die Verha l tenswe isen der Wirtschaftssubjekte unter l iegen 
in weiten Bere i chen genere l l akzept ierten Rege ln , denen sie s i ch zu u n t e r w e r 
fen haben, wenn i h r Verha l ten a l s 9 w i r t s c h a f t l i c h gesund' gelten soll« ««« 
(Spielregeln) erfüllen ihre Aufgabe auch dann noch, wenn vom einzelnen W i r t 
schaftssubjekt aus gesehen im übrigen k e i n w i r t s cha f t s ra t i ona ler Grund besteht», 
eine solche Spie l rege l anzuwenden«" 
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Bowman hat i n ähnlicher Weise eine solche Hypothese zum zweckmäßigen A u s 

maß d e r soz ia len Verantwortung aus verschiedenen Ergebnissen d e r e m p i r i 

schen Inves t i t i ons - und Organisat ionsforschung abgeleitet und m i t Daten aus der 

P a p i e r i n d u s t r i e über Aktivitäten i m Umweltschutz und aus der N a h r u n g s m i t t e l 

industr ie über Häufigkeiten von Sozialverantwortungsaussagen in Geschäftsbe

r i chten getestet« Für beide Fälle konnte e r einen der Hypothese entsprechen

den Zusammenhang fes ts te l l en : Unternehmungen m i t unterdurchschnitt l ichen wie 

solche m i t überdurchschnittlichen Indikator werten für Soz ia l Verantwortung haben 

n i e d r i g e r e Eigenkapitalrentabilitäten a ls solche m i t durchschni t t l i cher Intensität« 

Abbi ldung 3 s te l l t d iese Ergebn i s se zusammen«*^ 

Index des U m w e l t -
schutzverhaltens 
(Mi t te lwert 49,6) 

N i e d r i g M i t t e l Hoch Index des U m w e l t -
schutzverhaltens 
(Mi t te lwert 49,6) (21-37) (50-53) (61-96) 

A n z a h l d e r Fälle 
(15 Unternehmungen) 6 4 5 

M e d i a n der E i g e n 
kap i ta l r entab i l ität 
von 1985-1970 (%) 

9,8 11,9 10 ,3 

— .....i 

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 von S o z i a l v e r a n t w o r 
tungsaussagen i m Geschäfts
ber i ch t (%) (Mit te lwert 3,63%) 0 0 ,1 -4 4,1-8 8,1-12 12 ,1 -16 >16 

A n z a h l d e r Fälle 
(82 Unternehmungen) 51 10 5 6 5 5 

M e d i a n der E i g e n k a p i t a l r e n 
tabilität von 1969-1973 (%) 10,2 17 ,1 17 ,1 14 ,5 14, 7 12 ,3 

b) Angaben z u r soz ia l en Verantwortung i n Geschäftsberichten der N a h r u n g s 
m i t t e l i n d u s t r i e 

Abb« 3: E m p i r i s c h e Zusammenhänge zwischen S o z i a l e r Verantwortung und 
E igenkap i ta l r en ta b i l ität 

l ) V g l « Bowman (1974), S« 15 ff« und S« 21 ff 
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In den e m p i r i s c h e n Be i sp i e l en t r i t t e in Bentabilitätsmaximum jewei ls zusammen 

m i t e iner m i t t l e r e n Intensität soz ia lverantworc l i chen Verha l t ens auf« Angesichts 

d e r Operat ional is ier imgsprobleme und der Schwier igke i ten s a c h l i c h e r und z e i t l i 

cher Kausalvermutungen müssen die Ergebn i sse m i t V o r s i c h t in terpre t i e r t w e r 

den« E s bietet s i ch dabei die Spekulation a n , daß der Zusammenhang f o r m a l i n 

ähnlicher Weise verläuft wie beim k lass i s chen Ertragsgesetz« D a s (kostspielige) 

Engagement in s o z i a l e r Verantwortung würde demnach einen Produkt ions faktor 

d a r s t e l l e n , dessen E i n s a t z zunächst posit ive E r t r a g s zuwachse e r b r i n g t , dann 

sinkende Zuwächse und schließlich sogar Ertragsrückgänge« D a b e i läge das M a 

x i m u m i n dem Punkt durchschnitt l i chen Soz ia lverhal tens der B r a n c h e , einem n a 

turgemäß veränderlichen, von den Entwicklungen d e r Umwel t abhängigen Wert«"* 

Bowman zieht aus diesem Befund den Schluß, daß eine Unternehmungsführung, 

die i h r angemessenes Sozia lverhalten zu de f in ie ren sucht, " c o u l d probably do a 
2) 

l o t worse than fol low the average of h is industry"« Würden a l le M i t g l i e d e r d e r 

Branche d iesem Rat folgen, so könnte es z u e i n e r tendenziel len Erhöhung d e r 

branchendurchschnitt l i chen Soz ia lverantwort l i chke i t kommen : U n t e r d u r c h s c h n i t t 

l i c h e Unternehmen würden, um den Anschluß h e r z u s t e l l e n , ihre soz ia len A n s t r e n 

gungen auf das Durchschnit tsniveau heben, überdurchschnittliche Unternehmungen 

würden dagegen ihr Engagement in Erwar tung des steigenden Durchschni t ts und 

in A n t i z i p a t i o n künftiger Umweltentwicklungen n u r wenig verringern« D i e Fo lge 

wäre ein fließender Durchschni t t m i t Tendenz z u r Erhöhung, wenn be i den U m 

weltgruppen p r i n z i p i e l l ein akutes Bedürfnis für s o z i a l verantwort l i che U n t e r n e h 

mungsmaßnahmen besteht (was z 0 B« in Ze i ten sch lechter Beschäftigungslage nicht 

pr imär d e r F a l l se in muß)« A l l e r d i n g s muß b e i d iesen Aussagen berücksichtigt 

werden a daß e in gle ichsam gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen der I n a n 

spruchnahme des Produkt ionsfaktors "Wahrnehmung s o z i a l e r Verantwortung" 

1) Demgegenüber vermuten Ansoff et al« (1974), S« 18 f f« , besonders S« 20, 
daß die Gewinnmöglichkeiten be i steigender Interaktionsintensität m i t der U m 
welt zunehmen«, D i e s g i l t jedoch nur unter zusätzlichen Annahmen über die 
Qualität d e r Interaktionen sowie die Fähigkeit i h r e r Auswertung und "Ummün
zung"« 

2) Bowman (1974), S« 30« 
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und Er fo lgsentwick lung bestehen müßte* Wegen d e r z a h l r e i c h denkbaren i n t e r 

mediären V a r i a b l e n und der sonstigen Einflüsse auf die Er fo lgsentwick lung kön

nen die A u s s a g e n nur eine Tendenz andeuten« 

Zusammenfassend läßt s i ch sagen, daß unter dem systembedingt dominanten Z i e l 

des Gewinnstrebens soz ia le Verantwortung nichts anderes a ls e in A k t i o n s p a r a 

m e t e r neben v i e l e n anderen darstellt« D e r E i n s a t z hängt nicht von besonderen 

M a c h t - oder reduz ier ten Konkurrenzbedingungen ab, sondern von der P r o g n o s e 

fälligkeit, Kreativität und Umweltsensibilität der Unternehmungsführung« F r e i l i c h 

dar f m a n aus d i e s e r nüchternen Fes t s t e l lung nicht den Schluß z iehen, daß es 

s i c h b e i e iner in d e r gekennzeichneten Weise wahrgenommenen soz ia len V e r a n t 

wortung um etwas Zynisches oder m o r a l i s c h Bedenkliches handelt« U n t e r n e h m e 

r i s c h e Handlungen bewegen s i ch i n dem staat l i ch gesetzten Ordnungsrahmen und 

s i n d , wie v i e l e Handlungen i m sozialökonomischen B e r e i c h , häufig m u l t i f u n k t i o 

n a l . I h r M o t i v m a g die V e r b e s s e r u n g d e r Gewinne rzielung" s e i n , i h r e W i r k u n g 

m a g i n d e r beabsichtigten Gewinnerhöhung l iegen ; zugle ich hat jedoch die so m o 

t i v i e r t e soz ia le Maßnahme auch einen pos i t iven Effekt auf die Situation der B e 

trof fenen, durch deren E r w a r t u n g sie ja m i t angeregt wurde« Unabhängig v o n 

den Gewinnwirkungen be i d e r Unternehmung ist z«B« e in Arbe i tnehmer bzw« ein 

Kunde b e s s e r geste l l t , wenn z«B« die monotone Fließbandarbeit i n G r u p p e n f e r 

tigung umgeste l l t w i r d bzw« wenn die Umweltbelastungseigenschaften der P r o d u k 

te nachprüfbar verbesser t wurden« " T h e enterpr i se that l a s t s in the m a r k e t 

must be at least m i n i m a l l y responsible"« 1 ^ A l l e r d i n g s führt ein solches u n t e r 

nehmer i s ches Soz ia lverha l ten stets nur zu e iner Beschäftigung m i t e inem T e i l 

der s o z i a l e n P r o b l e m e , nämlich m i t denen, deren Verminderung s i ch p r i v a t 

w i r t s c h a f t l i c h pos i t iv nutzen läßt« Außerdem kann es auch eine Senkung der u n 

te rnehmer i s chen M i t h i l f e b e i der Problemlösung zur Fo lge haben, wenn die u n 

ternehmungsindiv iduel le ökonomische Relevanz d e r a r t i g e r Problemlösungen z # B « 

aufgrund von gesamtwirtschaf t l i chen Datenveränderungen sinkt« 

1) H«L« Johnson (1966), S« 399« 
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3« Ausweitung der Urnweltor ient ierung als Reaktion auf veränderte Bedingungen 

des Unternehmungsverhaltens und des Unternehmungserfolges 

D i e vorangegangenen Überlegungen haben die Möglichkeiten und Grenzen e iner 

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 Postulats " s o z i a l e Verantwortung der U n t e r 

nehmung" aufgezeigt und dadurch den häufig m i t pos i t iv -wer tenden , ethischen 

Assoz ia t i onen gebrauchten unternehmungspolit ischen Begr i f f in einen r e a l i s t i s c h e n 

Zusammenhang gestellt« Im Anschluß daran erscheint es m e h r a ls e in f ormales 

B e g r i f f s p r o b l e m , ob m a n ein derart iges umweltbezogenes Unternehmungsverha l 

ten a l s " s o z i a l v e r a n t w o r t l i c h " oder eher als q u a s i - s o z i a l v e r a n t w o r t l i c h bzw« a ls 

verstärkte Umweltor ient ierung bezeichnen sollte« E s handelt s i ch dabei l e d i g l i c h 

um die zunehmende Anforderung an die Unternehmungsführung, s i ch stärker als 

b i s h e r m i t e iner Reüie von gesamtwirtschaft l i chen, gese l l schaf t l i chen und G r u p 

penproblemen z u befassen sowie eigene Lösungshilfen für diese P r o b l e m e zu ent 

w i c k e l n ; einzelne d i e s e r P r o b l e m e könnten nämlich auch die Erfüllung des s y 

stembedingten Zwecks der Unternehmung, d«h« Produkt i on und Verwer tung von 

Güte im be i größtmöglicher Rentabilität der eingesetzten M i t t e l , beeinträchtigen« 

In d i esem Zusammenhang bedürfen auch die Informationsgrundlagen des U n t e r 

nehmungserfo lges , wemi sie für Entscheidungen der Unternehmungsführung und 

für d ie Unterr ichtung der Unternehmungsumwelt aussagefähig se in s o l l e n , e i n i 

ger Erwe i t e ru n g e n , deren D i s k u s s i o n hauptsächlicher Gegenstand d i e s e r A r b e i t 

ist« E s l iegt i m wohlverstandenen Eigeninteresse der Unternehmung, zu dem 

eben auch Interessenbereiche d e r beteil igten oder m i t t e l b a r betroffenen Gruppen 

gehören, den Informationsstand über die Erwar tung d i e s e r Gruppen und i h r e r 

(Nicht - ) Erfüllung zu v e r b e s s e r n sowie im Sinne e iner Veränderung oder V e r f e 

stigung d i e s e r Interessen und Erwartungen zu informieren« D i e s e E r w e i t e r u n g s 

notwendigkeit der Beurte i lung und Analyse der Erfolgsbedingungen auf Bere i che , 

die i m k lass i s chen Informationswesen keinen systematischen P l a t z haben, i s t 

a l l e r d i n g s keineswegs selbstverständlich, sondern em Resultat der h i s t o r i s c h e n 

Entwick lung des sozio-ökonomischen Rahmens, innerhalb dessen die B e t r i e b s 

wirtschaften ihre Aufgaben zu erfüllen haben. Neben den M a r k t a ls unmit te lba -
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ren Or ient ierungsbere ich traten für die Unternehmungsführung zunehmend s o l 

che Umweltbere i che , die nur i n einem sehr vermi t te l t en Zusammenhang m i t 

der E r z i e l u n g des Ökonomischen Er fo lgs stehen, für d iesen aber wachsende B e 

deutung besi tzen und deshalb v e n n e h r t unternehmungspolit ische Aktivitätsfelder 

darste l len , , E ine inhaltl iche D a r s t e l l u n g d i eser Entwick lung i s t für die spätere 

D i s k u s s i o n des P r o b l e m s der Gewinnung re levanter Umwel t in fonnat i onen von B e 

deutung« 

31« Entwicklungsstadien des Unternehmungsverhaltens gegenüber d e r U m w e l t 

D i e zusätzlichen Aufgaben der Unternehmungsführung l a s s e n s i c h durch Gegen

überstellung von d r e i idealtypischen Verha l tensmode l l en für Unternehmungen v e r 

deutl ichen (vgl« Abbildung 4)«"^ D i e d r e i M o d e l l e repräsentieren i n s tark v e r e i n 

fachter F o r m die h is tor i sche Entwick lung des Unternehmungsverhaltens und üiren 

Niedersch lag in der betr iebswirtschaf t l i chen Theorie« Sie so l l en i m folgenden 

skizzenhaft erläutert werden . 

D e m k l a s s i s c h e n M a r k t m o d e l l entspricht insbesondere die T h e o r i e der U n t e r 

nehmung, wie sie v o r a l l em - aufbauend auf d e r k l a s s i s c h e n T r a d i t i o n - von 

A l f r e d M a r s h a l l entwickelt wurde* Eine große Zahl von Unternehmungen oper i e r t 

auf e inem nahezu vol lkommenen Markt« D e r Unternehmer o r i e n t i e r t seme B e -

schaffungs- und A b Satzentscheidungen nahezu ausschließlich an den In fo rmat i o 

nen, die ihm der vol lkommene M a r k t z u r Verfügung stellt« Instrument im Wet t 

bewerb is t v o r a l lem anderen d e r Preis« D i e k u r z f r i s t i g e Gewinnmaximierung 

i s t notwendig, um das Ressourcenpotential d e r Unternehmung zu verbessern« 

Besonderes Kennzeichen d ieses M o d e l l s ist e s , daß soz ia le Belange im U n t e r 

nehm erverhal ten nicht ausdrücklich zu berücksichtigen sind« Gewdnnmaximierung 

unter vo l lkommenen Marktbedingungen ohne externe Effekte o r i e n t i e r t s i ch nur 

an m a r k t l i c h e n Größen« D a r i n w i r d zugle ich die beste Gewähr für s o z i a l v e r a n t -

1) Zum T e i l in Anlehnung an Jacoby (1973), S« 192; ähnliche Gedanken be i A n 
soff (1975), S« 8 ff«, skizzenhaft auch bei Luhmann (1968), S« 122 f« 
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wort l i ches Verha l ten gesehen. Das so verstandene Eigen interesse dient dem G a n 

zen am besten« E s handelt s i ch um die konsequente Fortführung des leitenden 

Gedankens von Adam S m i t h : D e r Unternehmer " w i r d von e iner unsichtbaren Hand 

gele i tet , um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen e r in ke iner Weise beab

s icht igt ha t . . « Gerade dadurch, daß e r das eigene Interesse ver fo lg t , fördert 

e r häufig das der Gesel lschaft nachhalt iger , a l s wenn e r w i r k l i c h beabsichtigt , 

es zu tim« A l l e , die j emals vorgaben, Uire Geschäfte dienten dem Wohl d e r 

A l l g e m e i n h e i t , haben meines Wissens n iemals etwas Gutes getan« Und tatsäch

l i c h i s t es l ed ig l i ch eine Heuche le i , die unter Kaufleuten nicht weit verbre i te t 

i s t , und es genügen schon wenige Worte , um sie davon abzubringen« 1 1"^ 

U n t e r den Bedingungen d e r vol lkommenen K o n k u r r e n z , des Feh lens bzw« d e r 
2) 

Vernachlässigungsfähigkeit externer Effekte und eines ausgeprägten gewinn

o r i en t i e r t en Eigeninteresses kommt es tatsächlich zu e iner bestmöglichen A l -

l okat i on von Kapi ta l und A r b e i t und damit zu e i n e r opt imalen WohlfahrtsSitua

t i o n , w e i l der Gleichgewichtsmechanismus des vo l lkommenen M a r k t e s z u e iner 
3) 

opt imalen Güterversorgung be i niedrigsten P r e i s e n führt (Pareto-Optimum)« 
A l l e r d m g s können auch im Zustand vo l lkommener K o n k u r r e n z externe Effekte 

4) 
auftreten, die e in Abweichen von dem Wohlfahrtsopt imum bewirken« Außer 

dem is t vol lkommene Konkurrenz ein theoret i s cher Idealzustand, der e m p i r i s c h 

nicht r e a l i s i e r b a r i s t , sondern von dem s i ch die Bealität i m m e r weiter en t 

fernt hat , so daß der Wohlfahrtsmechanismus dieses M o d e l l s nicht vollständig 

funktionieren k a n n . D a m i t entstehen auch durch die Organisat ion des unterneh

m e r i s c h e n Handelns soz ia le P r o b l e m e , die von d e r Gese l lschaft gelöst werden 

müssen« 

Je stärker die Wahrnehmung der realen ökonomischen Verhaltensbedingungen 

der Betr iebswir tschaf ten von den idealen V o r s t e l l u n g e n d e r K l a s s i k e r abwich , 

1) Smith (1974), S« 371, ähnlich F r i e d m a n (1971)« 
2) Vgl« dazu unten S . 74 ff. und 152 ff. 
3) Vgl« z « B . die knappe Dars te l lung bei L i t t m a n n (1974), S« 4 f« und 81 ff« 

4) Vgl« etwa Blaug (1971), S« 121 . 
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desto m e h r begann auch die Theor ie der Unternehmung von dem Idealmodel l 

abzurücken. E i n e r s e i t s verminder te s i c h die Konkurrenz auf v i e l en Märkten . 

E s entstanden o l igopol is t ische und monopolähnliche M a r k t s t r u k t u r e n . D i e s führ

te zu e i n e r V e r m i n d e r u n g des P r e i s - und zu einem Überwiegen des N i c h t 

P r e i s - W e t t b e w e r b s (Produktvar iat ion , Werbung u s w . ) . Zum anderen trennten 

s i c h E igentum und Unternehm ungs füll rung voneinander«, Pro fess i one l l e M a n a g e r 

übernahmen die L e i t u n g nahezu a l l e r großen Unternehmungen m i t m a n c h m a l nur 

begrenzter Verantwortung gegenüber den Eigentümern« B e i Einhaltung b e s t i m m 

t e r Gewir inrestr ikt ionen für die Eigentümer r i chten sie i h r Ents che idungsverha l 

ten stärker an persönlichen Z i e l e n wie S i cherhe i t , P r e s t i g e , M a c h t , Wachstum 

aus* 

D a s M a n a g e m e n t - M o d e l l ist demnach gekennzeichnet durch die M a c h t d e r M a n a -

g e r $ die m i t pro fess ione l l en Methoden die ihnen übertragene Aufgabe d e r R e n 

tabilitätssicherung erfüllen und darüber hinaus ihre persönlichen Bedürfnisse 

be fr ied igen w o l l e n . D e m kommt in Ze i ten eines starken Wachstums d e r N a c h 

frage und d e r Märkte die ve r r inger te Konkurrenzintensität entgegen, die z u 

sätzlich häufig d u r c h vorwiegend persönlich mot iv ier te Konzentrat ionsprozesse 

we i ter geschwächt w i r d . E ine exp l i z i t e und f re iwi l l ige Rücksichtnahme des M a 

nagement auf soz ia le P r o b l e m e is t in d i e s e r Phase und in diesem M o d e l l nicht 

i n größerem Ausmaß notwendig. D i e sozio-ökonomische Umwel t e rwarte t dies 

n i c h t , sondern s ie honor i e r t eher die Steigerung der Güterversorgung. A l l e r 

dings er laubt die gestiegene korporat ive Macht e in soz ia les Engagement d e r 

M i t g l i e d e r d e r Unternehmungsführung z u r Verbesserung ihres persönlichen s o 

z i a l e n Status; die M i t t e l dafür s ind vorhanden, ohne daß der externe D r u c k d a 

für unbedingt gegeben i s t . F o l g l i c h hängt es im wesentlichen von d e r s o z i a l e n , 

k a r i t a t i v e n E i n s t e l l u n g der Entscheidungsträger ab , in welchem Ausmaß R e s s o u r -

1) Vgl« dazu insbesondere Ga lbra i th (1967), S . 46 ff«, 72 ff« und passim« 
G a l b r a i t h s p r i c h t i n d iesem Zusammenhang von der Macht der " t e c h n o -
structure T t « 
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cen für a l t ru i s t i s che Zwecke eingesetzt werden . 

In dem Maße, wie .das Wachstum s i ch aufgrund von Marktsättigung, von R o h 

s to f f - , U m w e l t - und Arbeitskräfteproblemen e r s c h w e r t e , s i c h die Märkte i n t e r 

nat i ona l i s i e r ten und die Öffentlichkeit die soz ia l en und physischen Fo lgen des 
2) 

Wachstums und der korporat iven Machtausübung z u r e a l i s i e r e n begann , muß 

s i c h die Führung der Unternehmungen umste l len und sich verstärkt an i h r e r 

v i e ld imens iona len Umwel t o r i en t i e ren . Obwohl Konzentrat ionsprozesse stattge

funden haben, bewirken die genannten Veränderungen eine Zunahme der e x t e r 

nen Beeinflußbarkeit und des Wettbewerbs. Verstärkt w i r d diese Tendenz z u r 

Wettbewerbs Intensivierung durch Ausweitung des Wettbewerbs innerhalb d e r 

Branchen auf den Wettbewerb zwischen den B r a n c h e n (totale Konkurrenz ) und 

d u r c h die stetige Produkt innovation und D i v e r s i f i k a t i o n sowie den Zwang zu i h r e r 
3) 

m a r k t l i c h e n Durchsetzung* Daneben stößt die Expans ion der Märkte auf w e l t 

wir t s cha f t l i che Gegenkräfte. 

D i e langfr is t igen P r o b l e m e einer Absicherung d e r Gewinnerz ie lung beginnen das 

Gewicht d e r individuellen Z ie le des Management zu verdrängen; die langfr ist ige 

E x i s t e n z s i c h e r u n g , insbesondere die M a r k t e n t w i c k l u n g , die Eigenkap italaus s ta t 

tung und die Fremdf inanz ierung , s ind nicht m e h r so l e i cht m i t den persönl i -

1) Vgl« dazu z.B« die Untersuchung von O . Johnson (1966) über das " p h i l a n 
thropische V e r h a l t e n " (Spendenverhalten) a m e r i k a n i s c h e r Unternehmungen 
von 1936 b is 1981* Das Ausmaß der Spendenfreudigkeit war dabei k e i n e s 
wegs von dem Rentabilitätsniveau abhängig, sondern von der Branche , von 
d e r Größe der Unternehmung und auch von d e r Konkurrenzintensität, wobei 
auf o l igopol is t ischen Märkten signif ikant m e h r gespendet wurde als auf m o 
nopol ist ischen und re lat iv echten Wettbewerbsmärkten« D i e s kann als H i n 
weis auf das V o r h e r r s c h e n des Nichtpreiswettbewerbs im Oligopol und auf 
verfügbare Machtsp i e l räume für Spendenausgaben im Ol igopol gelten« U n t e r 
nehmungen in echten Wettbewerbsbranchen und in monopo l i s i e r ten I n d u s t r i e 
zweigen spendeten etwa in gleichem (geringeren) Ausmaß; die einen können 
es s i c h nicht l e i s t e n , die anderen haben es nicht nötig. Vgl« zu jüngeren 
Spendenziffern auch Watson (1972) und Baumol (1970)« 

2) Vgl« zahlre i che Beisp ie le etwa bei Davis /Blomström (1971), Luthans/Hodgetts 
(1972), (1972a), P e r r o w (1972), Ste iner (1971), (1972), Kangun (1972), D u n -
can (1973), H e i l b r o n e r (1973), Jacoby (1973), Sethi (1974), P i c o t (1974)« 

3) Vgl« dazu v o r a l l em M a r r (1973), S . 17 f f« , M i c h a e l (1973). 
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chen Interessen der Manager v e r e i n b a r . D i e p l u r a l i s t i s c h e n , zum T e i l k o n -

fliktären Anforderungen d e r Interessengruppen an die Unternehmung (Abneh

m e r , L ie f e ranten , Kapita lgeber , A r b e i t n e h m e r , Staat , Bürgerinitiativen) b e 

kommen stärkeres Gewicht be i g le i chze i t iger E r s c h w e r n i s i h r e r B e f r i e d i g u n g s 

möglichkeiten. In die Entscheidungsgremien und in EntScheidungsprozesse w e r 

den die Vorste l lungen d ieser Gruppen i m m e r nachdrücklicher eingebracht ( z . B . 

M i t b e s t i m m u n g , Verhandlung mi t den Betrof fenen) . D i e s g i l t insbesondere für 

staatl iche Drohungen, öffentliche Meinungsströme und die Begrenzung natürli

cher R e s s o u r c e n . 

Im Interesse d e r langfr ist igen Gewinnmaximierung müssen die Unternehmungen 

versuchen , die Erwartungen der Interessengruppen und die Erha l tung der p h y 

s i s chen Umwel t zu ant iz ip ieren , zu beeinflussen und, soweit es nützlich e r 

scheint , zum "e igenen" P r o b l e m zu m a c h e n . D i e notwendige Berücksichtigung 

von vorläufig außermarktlichen Kräften w i r d dann häufig a ls " s o z i a l e V e r a n t w o r 

tung 1 ' in der Öffentlichkeitsarbeit herausgeste l l t , obwohl s ie i n der Regel ego 

i s t i s c h m o t i v i e r t i s t . Neben den k l a s s i s c h e r w e i s e vorherrs chenden m a r k t l i c h e n 

Umwelte lementen müssen in stärkerem Ausmaß a ls zuvor auch k u l t u r e l l - s o z i a 

l e , p o l i t i s c h - r e c h t l i c h e und physische N o r m e n und Nebenbedingungen der s o z i a 

l e n U m w e l t , die die relevanten Gruppen und die Natur m e h r oder weniger s char f 

f o r m u l i e r e n , eingehalten werden. Insofern läßt s i c h auch von der Notwendigkeit 

eines U m w e l t - M o d e l l s des Unteimehmungsverhaltens^ s p r e c h e n . 

32 . E rwe ite rung der betr iebswirtschaft i ichen Umwel tbez iehungen 

D i e zuvor beschriebenen Entwicklungsl in ien können nur durchschnit t l i che T r e n d s 

und damit Schwerpunktverschiebungen umreißen« Sie weisen jedoch auf die w a c h 

sende Bedeutung der Umweltor ient ierung von Unternehmungen h i n . Ansoff sieht 

in d e r zunehmenden Komplexität der Umweltbeziehungen einen Übergang von d e r 

industr ie l l en z u r nachindustrie l len Epoche« M i t H i l f e e iner einfachen, p laus ib len 

1) Jacoby (1973), S« 134 f« nennt diesen Verhal tenstypus " soc ia l environment 
modeI\ Ähnliche Gedanken auch z«B. be i B e l l (1972), A c k e r m a n (1973)« 
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V i e r f e l d e r - T y p o l o g i e versucht e r , die re levanten Bere i che im Verhältnis U n 

ternehmung - Umwel t zu kennzeichnen (vg l . Abbi ldung 5 ) 0 ^ 

^ \ A r t der U m w e l t -
A r t ^ ^ \ d c t i v i t ä t e n 
d e r U m -
weltbeziehungen 

Innovations -
O r i e n t i e r u n g 

K o n k u r r e n z -
O r i e n t i e r u n g 

k l a s s i s c h e e r f o l g s w i r t 
schaft l iche M a r k t b e z i e 
hungen 

I n 

po l i t i s che Beziehungen in IV 

A b b . 5: B e r e i c h e der Unternehmungsumwelt 

D i e Umweltaktivitäten der Unternehmung l a s s e n s i ch nach i h r e r Innovations

und i h r e r Konkurrenzor i ent i e rung unter te i l en , Innovationsorientierte U m w e l t 

aktivitäten s ind darauf gerichtet , neuartige Umweltbeziehungen herzus te l l en und 

bestehende Umweltbeziehungen zu verändern oder aufzugeben. E s handelt s i c h 
2) 

dabei um eine unternehmerische Aufgabe im k l a s s i s c h e n Sinne des B e g r i f f s . 

K o n k u r r e n z o r i e n t i e r t e Aktivitäten haben die er fo lgre i che Abwick lung von T r a n s 

aktionen m i t Hi l f e des jeweil igen Netzes von Umweltbeziehungen und die Behaup

tung gegenüber den Wettbewerbern zum Gegenstand. H i e r b e i handelt es s i ch um 

die k l a s s i s c h e n Tätigkeiten unter den Bedingungen eines gegebenen M a r k t e s . 

D i e Umweltbeziehungen selbst l a s sen s i ch i n k lass i s che er fo lgswir tschaf t l i che 

Marktbez iehungen sowie in pol i t ische Beziehungen g l i e d e r n . D i e ers ten dienen 

d e r unmit te lbaren Trans format ion von m a r k t l i c h vermi t t e l t en Ressourcen i n g e -

1) V g l . Ansof f (1975), S . 16 f f . D i e von Ansoff gewählten Begr i f fe werden in 
Abb i ldung 5 a l l e rd ings nicht v/örtlich übersetzt, sondern für die Zwecke der 
vor l iegenden Themat ik le icht u m i n t e r p r e t i e r t . 

2) Desha lb nennt Ansoff diese Aktivitäten auch " e n t r e p r e n e u r i a l " . 
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winnbringende Marktgüter; ihre Struktur beeinflußt den Unternehmungserfo lg 

in d i r e k t e r W e i s e . D e r zweite T y p von Umweltbeziehungen hat die F u n k t i o n , 

zwischen der Unternehmung und i h r e r Umwelt solche Informationen und E i n 

flüsse auszutauschen, die den F r e i r a u m und die Beschränkungen der U n t e m e h -

rnungsaktivitäten abstecken. Über die pol i t ische Bez iehungsstruktur w i r d der 

Unternehmung also die formel le und die in formel le Legitimität i h r e r H a n d l u n 

gen und Handlungsmöglichkeiten ("rules of the game") v e r m i t t e l t . Sie n immt 

d a m i t m i t t e l b a r auf den Unternehmungserfolg Einfluß. 

Jedes F e l d der V i e r f e l d e r - M a t r i x läßt s i ch a ls T e i l u m w e l t d e r Unternehmung 

in te rpre t i e ren ; zusammen bilden sie die Gesamtheit der potentiel l e r f o l g s r e l e 

vanten Unternehm ungs umweit . Je nach Entwicklungsstufe ste l len einzelne T e i l 

umwelten oder mehrere gemeinsam den unternehmungspol it isch hervorragenden 

Umwel tbere i ch d a r . 

In d e r Phase der industr ie l l en Resolution war die Unternehm ungs um weit in e r 

s t e r L i n i e durch die Kombination in F e l d I gekennzeichnet, d . h . durch den i n 

novativen Aufbau und die sprunghafte Weiterentwicklung von Marktbez iehungen. 

In der indus t r i e l l en , von weitgehend etabl ierten Märkten charakter i s i e r t en E p o 

che , die Ansoff für die erste Hälfte dieses Jahrhunderts ansetzt , h e r r s c h e n 

Unternehm ungs um weiten vom Typ II v o r : re la t iv kont inuier l i che Behauptung und 

Weiterentwicklung von Marktpos i t ionen bei tendenzie l l steigender Gesamtnach 

f r a g e . In der folgenden sogenannten post industr ie l len Epoche , die von u m f a s s e n 

d e r s t rateg ischer Uns icherhe i t geprägt i s t , ve r lager t s i ch die Umwel tpo l i t ik 

d e r Unternehmung wieder in die F e l d e r I und I I . Zusätzlich hat nun aber die 

T e i l tum weit vom Typ in besondere Bedeutung: 

Neben d e r Notwendigkeit verstärkter m a r k t l i c h e r Innovationen und der Behaup

tung im Wettbewerb kommt es v o r a l l em darauf a n , die von der po l i t i schen 

und soz ia len Umwelt abhängenden "Lebensbedingungen"*^ der Unternehm ungs -

tätigkeit, a lso die po l i t i schen Umweltbedingungen zu gestal ten. D a z u v e r a n 

l a s s e n sowohl die wachsenden markt l i chen Zuluinftsunsicherheiten als auch das 

zunehmende Interesse an d e r gesel lschaft l ichen B o l l e d e r Unternehmungen« 

D i e s w i r d a ls Gegenwartssituation angesehen. Ist d e r po l i t i sche Bez i ehungsrah -

1) D e n Begr i f f verwendet in diesem Zusammenhang v o r a l l e m Oett le , d e r auf 
d ie zunehmende betr iebswirtschaft l i che Bedeutung des staatl ichen Bedingungs
rahmens aufmerksam macht; v g l . Oettle (1971). 
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m e n m i t d e r gesel lschaft l ichen Umwelt gestaltet , so w i r d die Unternehmung 

über diese Kanäle kont inu ie r l i ch m i t der Gesel lschaft in te rag ie ren , und es w i r d 

auch auf d iesem Gebiet zu Wettbewerbsverhältnissen k o m m e n . T e i l u m w e l t I V 

t r i t t damit zu den anderen T e i l u m w e l t e n , die Komplexität der Unternehmungs -

umwelt n immt zu , und die Abhängigkeit des m a r k t l i c h e n Unternehmungserfolges 

von m i t t e l b a r e n , po l i t i s chen Erfolgsbedingungen w i r d größer . 

So unbefriedigend eine derart ige iypologische S t ruktur i e rung der Unte r nehm ungs -

umwelt und i h r e r Entwicklungstendenzen auch i m D e t a i l se in m a g —sie v e r m a g 

dennoch wesentl iche Zusammenhänge zu verdeut l i chen: D i e " H i n t e r g r u n d s t r u k 

tur 1 ^ d . h . die mi t te lbaren Bedingungen der Unternelimungstätigkeit, erhält 

stärkeres analyt isches und strategisches Gewicht j die Beobachtung der U n t e r 

nehmung durch Öffentlichkeit und gesel lschaft l iche Institutionen n i m m t z u ; die 

E r w a r t u n g e n , die s i c h auch außerhalb des t rad ier ten Marktgeschehens an die 

Unternehmung r i c h t e n , s te igen. Für die Unternehmung g i l t e s , d ie P r o b l e m e 

und Gestaltungsmöglichkeiten der Teüumwelt in möglichst frühzeitig zu e r k e n 

nen , um hieraus innovative V o r t e i l e sowie Einflußnahme auf zu erwartende K o 

d i f i z i e rungen des unternehmungspolitisehen Verhal tens Spielraums zu gewinnen« 

Zugle i ch verschafft s ie s i ch dadurch eine günstige Ausgangsposit ion für die 

eventuell folgende Phase d e r pol i t ischen Konkurrenz zwischen den U n t e r n e h 

mungen und Branchen auf Gebieten, die gese l l schaf t l i ch a l s soz ia le P r o b l e m e 

angesehen werden (Fe ld IV)« 

D i e besondere Schwier igke i t , die in d i e ser A r b e i t vert ie f t zu ana lys i e ren i s t , 

besteht d a r i n , über die T e i l um weit n i relevante Informationen zu e r a r b e i t e n , 

um die Erfolgsabhängigkeit von diesem Umwel tbere i ch b e s s e r beurte i len und damit 

problembezogene unternehmungspolitisehe Aktivitäten vorbere i t en zu können« 

Während nämlich das k lass i s che Bechnungs- und Informationswesen über die 

T e i l u m w e l t e n I und II in etwa ausreichend ber ichten können, fehlen für F e l d H I 

die theoret ischen und methodischen Informationsgrundlagen« 

B e v o r jedoch dazu nähere Überlegungen angestellt werden , s o l l e i n k u r z e r 

B l i c k in die Struktur des Beziehungszusammenhanges von F e l d III geworfen 

1) V g l . Oettle (1966), S. 395 f f . 
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werden, damit die Probleme der informatorischen Erfassung dieses Bereichs 

später besser diskutiert werden können. 

Angesichts der veränderten Umweltbedingungen besteht für das Verhalten der 

Unternehmung ein doppeltes Dilemma: 

" - The organizational innovations enabling it to manage growing p r o 
duct diversity and to adopt to technological, economic, and competi
tive change may inhibit effective responses to societal concerns. 

- The need or desire to absorb a growing * array 3 of societal de
mands into its operations - affecting product design and marketing 
policy, to name just two - may reduce its effectiveness as a p r o 
ducer of goods and services . t f l ) 

In diesem Spannungsfeld sind die zusätzlichen Determinanten des Unterneh

mungsverhaltens und weitere Gründe für die Entwicklung des Unte rnehm ungs -

erfolges zu suchen. Die Situation der Unternehmung gegenüber ihrer "pol i t i 

schen" Umwelt ist in dem einfachen Beziehungsschema der Abbildung 6 näher 

erläutert. Ausgangspunkt ist ein marktwirtschaftlich-demokratisches System, 

in dem grundsätzlich der Gewinn die wichtigste Steue rungs große darstellt. 

Aufgrund verschiedener "autonomer", d . h . außerhalb des unmittelbaren E i n 

flußbereichs der Unternehmungen liegender Faktoren wie Änderungen der E i n 

kommenssituation, Informationen über gesellschaftliche Zusammenhänge, Werte, 

Probleme und Zulrnnftserwartungen bilden sich in der Öffentlichkeit (0) Über

zeugungen über das, was sein sollte, und darüber, wie die Realität gegenwär

tig tatsächlich bestellt sei (1). Je nach dem Wertsystem der einzelnen oder 

der Gruppen wird die Differenz zwischen Soll und Ist, zwischen Erwartungen 

(E) über den Zustand der Realität und der Wahrnehmung (W) dieser Realität, 

als Problem empfunden. Formal vereinfacht läßt sich sagen, daß jenseits eines 

individuell und intergruppal verschiedenen Schwellenwertes (S) der Abstand zwi

schen E und W als relevantes Problem gelten kann. 

1) Ackerman (1973), S. 69 
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"Autonome" Faktoren 
(Einkommen, neues 
W i s s e n , veränderte 
Werte usw.) 

ö 

Verhal ten der 
Öffentlichkeit 
(Arbei tnehmer, 
Kapita lgeber usw^ 

-SB» 

Verha l ten des 
S t a a t e s 

(P ar lam e nte ,Be -
hörden, Par te ien ) 

8 

Veränderung der soz ia len P r o b l e m e 

Erwartungen über den Zustand der 
Realität (E) 

« / . Wahrnehmung der Realität (W) 
^ S c h w e l l e n w e r t (S) 

-es» Verha l ten der 

Unternehmung 

A b b . 6: D i e Umweltbeziehungen der Unternehmung im Kräftefeld 
der Veränderung soz ia l e r P r o b l e m e 
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Im Rahmen i h r e r pol i t ischen Einwirkungsmöglichkeiten und soweit s ie nicht 

se lbst eine P r o b l e m Verringerung bewirken w i l l oder kann ( l j , versucht die Öf

fent l i chke i t , ihre Problemwahrnehmung dem Staat zu v e r m i t t e l n und auf s t a a t 

l i c h e Lösungen h inzuwirken (2)« D ie staatl ichen Organe de f in ieren aus der S i cht 

i h r e r Repräsentanten und po l i t i s ch relevanten Unterstützungsgruppen die s o z i a 

l en P r o b l e m e und versuchen , zum T e i l d i rekt auf sie e inzuwirken (3). Zugle ich 

w i r d der Staat versuchen , die Unternehmungen, soweit s ie a ls an der E n t s t e 

hung d e r P r o b l e m e betei l igt gelten, zu einem veränderten V e r h a l t e n zu v e r a n 

l a s s e n (4)«*^ D i e s kann durch m o r a l suas ion , durch Drohung sowie durch V e r -

ordnungen und Gesetze er fo lgen 0 In ähnlicher Weise wendet s i c h die Öffentlich

k e i t an die Unternehmungen (5) 0 D u r c h Öffentlichkeits- und P r e s s e a r b e i t , P r o 

tes te , Bürgerinitiativen, Konsumerismusbewegungen, d i rekte V e r t r e t u n g i n den 

Entsche id ungs g r e m i e n , Drohung m i t Kündigung der Te i lnahme u s w . versuchen 

die gesel lschaft l i chen Gruppen, ihre zum T e i l konüiktären Ans i chten über s o 

z i a l e Prob l eme an die Unternehmungen heranzutragen und deren Verha l t en in 

i h r e m Sinne zu beeinf lussen. Staat und Öffentlichkeit versuchen a l s o , ihre Z i e -
2) 

l e für die Unternehmung zu Z ie len d e r Unternehmung zu machen« 

U n t e r diesen beiden Einflüssen muß die Unternehmung r e a g i e r e n . Für ihre 

A k t i o n e n können s i ch die von der Gesel lschaft an sie herangetragenen P r o b l e m e 
3) 4) 

a l s " turbulent f i e lds " b z w . als "changes of the rules of the game" d a r s t e l 
len« Sie bi lden gewichtige, nicht unmittelbar marktlich-monetäre Störfaktoren, 
d ie durch Veränderungen im Wertsystem i h r e r Umwelt für s ie entstehen, d e 
r e n Bedingungen durch ihr eigenes Verhal ten te i lweise und nicht m i m e r b e 
wußt m i t verursacht se in können und m i t denen s ie s i c h auseinandersetzen muß, 

1) Z u den Beeinflussungsmöglichkeiten der Unternehmung durch den Staat v g l . 
W y s o c k i (1966), S . 207 f f . 

2) Vgl« zu d i e s e r Unterscheidung vor a l l em W* K i r s c h (1971), S« 129 ff«} z u r 
ökonomischen Relevanz von Rückzugs-, P r o t e s t - und Loyalitätsverhalten g e 
genüber Organisationen H i r s c h m a n (1970). 

3) Vgl« E m e r y / T r i s t (1965), S« 26« 
4) Vgl« Broden (1975), S . 12 f f . 
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w i l l s ie nicht in die Umwel t fa l l e O'ecological t rap" ) geraten: D i e o f f i z i e l l en 

und ino f f i z i e l l en Erwartungen i h r e r U m w e l t und ihre eigenen umweltbezogenen 

Aktivitäten würden sonst zu s tark auseinanderklaffen; weder hätte s i c h die U n 

ternehmung den veränderten Umweltbedingungen angepaßt, noch hätte s ie v e r 

sucht , die Umwel t ihren Bedürfnissen entsprechend zu gestalten« Beide U n t e r 

lassungen könnten existenzbedrohend s e i n . E s hängt von der , f o r g a n i z a t i o n a l m y o p i a M 

d e r Unternehmung, d«h« von dem " t i m e delay between the external and internal 
2) 

percept i on of an environmental change" und von der Reaktionsweise ab, wie 

w a h r s c h e i n l i c h eine derar t ige Existenzbedrohung w i r d . Die Bedeutung zusätzli

cher erfolgsbezogener Urnwelt informationen w i r d h i e r e inmal m e h r deutlich« 

D i e Unternehmung w i r d nun, so fern es begründbar oder opportun e r s che in t , 

ihre V e r u r s a c h e r r o l l e für die P r o b l e m e i m Wege der Öffentlichkeitsarbeit b e 

s t r e i t e n (7 3 8) oder durch verändertes V e r h a l t e n das Auwmaß d e r P r o b l e m e b e 

e in f lussen (6)« Entscheidend für die Eeakt ionsweise der Unternehmung i s t die 

Einschätzung, ob die Nichtlösung der angesprochenen sozialen P r o b l e m e ihre 

eigenen Existenzvoraussetzungen zu beeinträchtigen v e r m a g , d . h . wie sie se lbst 

i m Sinne Ihres systembedingt dominanten Interesses die Realität w a h r n i m m t 

und Abweichungen von den Erwartungen bewertet . Zugle ich versucht s ie über 

die Intersssenvortre tung (Lobby) beim Staat , den staatl ichen D r u c k und die P r o 

b l e m s i e h t so zu m o d i f i z i e r e n , daß die ökonomischen Interessen der U n t e r n e h 

mung weniger beeinträchtigt werden (7). ^ Außerdem w i r d sie ihre M a r k t p o l i 

t ik sowie ihre Kommunikat ionspo l 1tLk gegenüber der Öffentlichkeit so zu g e s t a l -

1) V g l , V i c k e r s (1970), S* 93 ff 0 

2) Anso f f (1975), S. 19 . 
3) L n 1 spie l3weise w i r d das drohende V e r s i e g e n best immter prodüktlousnotwen-

d l g c r "Rohshoffquellen von den betroffenen Unternehmungen eher a ls soz ia les 
P r o b l e m angesehen und führt eher zu prob lemat is ierenden und prob lemlos 
senden Aktivitäten i m eigenen H a u s , bahn Staat oder in der Öffentlichkeit 
( z ö B 0 Ankurbe lung d e r Forschungspo l i t ik ) a ls etwa die F r a g e der b e s c h l e u 
nigten soz ia len und technischen Produktveralt'^uig» Vgl« dazu und zu den 
Reakt ionsweisen der Unternehmung auch P i c o t (1975), S . 6 und 9 f f . Über
legungen zum Relevanzprob lem unten S« 187 ff« 

4) Z u r Notwendigkeit der Berücksichtigung d i e s e r A r t von Umweltbeziehungen 
d u r c h die Bet r i ebswir t s cha f t s l ehre v g l . W y s o c k i (1966), S« 213 f« 
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ten versuchen , daß diese entweder die bere i t s e r f o l g t e n oder neuen unterneh

m e r i s c h e n Lösungsbeiträge für die soz ia len Problerne v e r m e h r t anerkennt oder 

ihre P r o b l e m W a h r n e h m u n g abschwächt (3) 0 In beiden Fällen (7S 8) w i r d die U n 

ternehmung sowohl die Erwartungen über die als auch die Wahrnehmungen d e r 

Realität be i Staat und Öffentlichkeit so z u beeinflussen und die relevanten S c h w e l 

lenwerte durch Kommunikation so zu v e n u i n d e m versuchen , daß die P r o b l e m e 

weniger d r i n g l i c h oder die Unternehmungsbeiträge z u r Lösung der P r o b l e m e b e 

sonders effektiv erscheinen« 

V o n den Machtbeziehungen innerhalb des Gesamtsystems i s t es abhängig« w e l 

che d e r gesel lschaft l ichen Gruppen 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 und Wandelbarkeit d e r W e r t 

vorste l lungen für und Anforderungen an die Unternehmungen* D a r a u s folgt, daß 

es s i c h b e i e iner umweltorientierten Unternehmungspol i t ik um einen dauernden 

Anpassungsprozeß an gesel lschaft l iche Veränderungen handelt« In v/elcher F o r m 

auch e in P r o b l e m in das s k i z z i e r t e System eingehen mag., es w i r d im Z e i t a b 

lauf schr i t tweise und in Abhängigkeit von der beurtei lenden Gruppe dem Inhalt 

und dem Ausmaß nach verschiedene Dimens ionen und D r i n g l i c h k e i t e n anneh

men*, ehe es schließlich als gelöst, als nicht lösungswiirdig oder als ungelöst 

aus dem aktuellen Bewußtsein rückt. Dnbe i ' sp ie len nicht zuletzt häufig Änderun

gen der "autonomen" Fairtoren eine bedeutende Bolle« Solche Problemeingahen 

und * wer wandl ungen lassen s i ch für alle T y p e n unte rnehm ungs relevante r p o l i t i 

scher P r o b l e m e und für al le Gruppen a ls P r o m c t o r o n des W a n d e l s ^ anhand 

des M o d e l l s durchspielen« 

Die räum -ze i t l i che und soziale Variabilität d e r P r o b l e m e und Forderungen s o 

wie do-t1 Bahmenbedingungen, unter denen sie f o r m u l i e r t werden, machen es 

besonders s chwer , die Dauerhaft igkeit e iner P r o b l e m s t e l l u n g i m sozio-Ökonomi~ 

schon Bore i c h und damit i h r e Bearbe Run gsnotwend igkeit durch die U n t e r n e h -
2) 

mung abzuschätzen - eine Schwierigkeit^ die für wissenschaft l i che P r o b l e m 

1) In begr i f f l i cher Anlehnung an Witte (1973) 0 

2) V g l * z«B« z u r rau in - ze i t l i ehen und erfahrungsabhängigen Wandelbarkeit von 
Einste l lungen zu Umweltproblemen die A r b e i t e n von White (1966), Löwen-
thal (1966), Kates (1970) s o w i e unten S« 191 ff. 
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S t e l l u n g e n häufig genauso g i l t wie im prakt i s chen B e r e i c h * D i e s e s P r o b l e m , 

das die Umweltor ient ierung des Unternelimungsverhaltens und die Einschät

zung der Relevanz soz ia l e r Umweltbeziehungen noch zusätzlich e r s c h w e r t , 

d a r f jedoch keineswegs zu e iner Abkehr von gese l l s chaf t l i chen P r o z e s s e n füh

r e n , sondern stel l t zusätzliche Anforderungen an das Informat ionssystem der 

Unternehmung* Zum einen m u ß die Unternehmung i n t e r n i n d e r Lage s e i n , s i c h 

über veränderte e x t e r n e Anforderungen b z w 0 E i n w i r k u n g e n a u f d i e Umwel t z u i n 

f o r m i e r e n , diese zu interpret ieren und auf ihre Relevanz für das F o r d e r u n g s 

und Unterstützungsverhalten der Umwelt abzuschätzen« D i e unte m e l n n ungs r e l e 

v a n t e Umwel t sollte s i ch z u m anderen über die s i e betreffenden Konsequenzen 

des Unternehmungsverhaltens e i n B i l d machen können« 

4» M e r k m a l e gegenwärtiger Vorschläge für eine umweltorlenfciorto Ergänzung 

des b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n R e d m V i e s e n s 

Faßt m a n das Kräftofeld der Umweltbeziehungen, innerhalb dessen s t r a t e g i 

sche und administrat ive Unternehmungsentschoidungen getroffen w e r d e n und w e l 

ches den Rahmen für den Unternehmungserfolg abgibt , In d e r dargelegten Weise 

auf, so w i r d deut l i ch , daß die Erfo lgsanalyse s i c h nicht a l l e i n auf die B e u r t e i 

l u n g unroittolbarer m a r k t l i c h e r Zahl ungs ströme beschränken k a n n 0 Zu. d e n k l a s 

s i s c h e n Instrumenten der Er fo lgsermi t t lung muß m i t - H i l f e des In format ionssy 

stems eine Analyse derjenigen erfolgsrelevanten Umweltbeziehungen ermöglicht 

W ö r d e n , die üblicherweise im Rahmen m a r k t l i c h e r T r a n s a k t i o n e n n i c h t dokumen

t i e r t v /erden« Diese Informationen dienen d e r Interpretat ion von U r s a c h e n oder 

H i n d e r n i s s e n des markt l i chen Erfolges« Zugle ich unterstützen s i e die B e u r t e i 

lung^ inwieweit aridere, für die Unternehmung wichtige Gruppen dadurch n E r f o l g n 

hat cen , daß ihre Interessen durch die Unte rnehm ungsakt iv i t äten mi t te lbar oder 

unmit te lbar gefördert oder behindert wurden, und welche Konsequenzen s i c h d a r 

aus möglicherweise für die künftige Erfo lgsentwicklung d e r Betr iebswir tschaf t 

e rgeben . E s geht also um eine systematischere E r f a s s u n g d e r Informationen, 

die für die Entwicklung d e r Tei lumwelten III und IV i n Abbi ldung 5 von B e d e u 

tung s i n d * 
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In den vergangenen Jahren ist eine große Z a h l von Vorschlägen für eine d e r 

art ige E r w e i t e r u n g des internen und des externen Inforniationswesens p r i v a t 

w i r t s cha f t l i cher Unternehmungen gemacht worden 0 E i n e ausführliche Dar legung 

d i e s e r Vorschläge kann h i e r unterbleiben, da die m e i s t e n schon an anderer 

Ste l le ausführlich zusammengestel lt und in den Grundzügen d i skut i e r t wurden« 

Z w a r gründen die Entwürfe durchweg nicht e x p l i z i t auf organisat ionstheoret i 

schen Überlegungen zur Unternehmungspol it ik , wie sie zuvor entwickelt wurden« 

Sie dienen jedoch ausnahmslos dem Zweck , die po l i t i s che Bez iehungsstruktur 

im Sinne der Te i lumwel ten III und IV zwischen der Unternehmung und der G e 

se l l schaft aus informationsv/ ir tsc l ia f t l i cher S icht zu gestalten und damit den 

veränderten Ansprüchen hu Verhältnis zwischen d e r Unternehmung und i l n e n 

Interessengruppen besser zu entsprechen 0 Im folgenden so l len e in ige , für den 

wei teren Gang d i e s e r A r b e i t wesentlich erscheinende Aspekte d i e s e r Neuent

wicklungen aufgegriffen werden« Damit so l len die theoret ischen Ansatzpunkte , 

m i t deren Hi l fe eine stärkere Umweltor ient ieruug des betr iebswir tschaf t l i chen 

Informationssystems gelingen s o l l , s i chtbar gemacht und den weiteren U n t e r 

suchungen zur Gewinnung unte rnehm urgsbe z ogene r Umweltin??ormationen z u g r u n 

de gelegt werden« 

41 * F or sc.hungs ^tqre^ser^ j in jde j^ Entwicklung gesel lschaftsb^zogener J3eehorv; 

werke 

2) 
D i e unter Bezeichnungen wie ! ! G es e i l s chaf tsbe zo gene Unternehmensrechnung^ 3 

3̂  4) 
! T Gerneinwirtsehaf t l i c ho Erfolgsrechnung 4 1 ' , nSozialbümv/J 1 , 1 ! Umwel t re chnungs -

1) V g l * vor a l lem die kr i t i s che Analyse von Wysoek i (1975), clor auch eine 
ausführliche Bib l iographie zusammengestel lt hat (S ö 219 f f , ) ; f erner die Z u -
s armn entas s u ngen und Übersichten von A m e r i c a n Account ing A s s o c i a t i o n 
(1973) , (1974), (1975), B a r n e U / C a l d w e l l (1974), B a u e r / F e n n (1972), Betr i ebs 
w i r t s c h a f t l i c h e r Ausschuß (1975), Braun (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 chhorn (1974a), H e i g l (1974), National 
A s s o c i a t i o n of Accountants (1974)« 

2) Vgl« E i c h h o r n (1971a), Hartmann (1974)« 
3) V g l . E i c h h o r n (1974)« 
4) Vgl« D i e r k e s (1974), S T E A G A G (1973), Wysoek i (1975), Z i e h m (1974), 
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legung" 9 "Corpora te Soc ia l Accounting" 3 " C o r p o r a t e S o c i a l Audic" , " T o -
'•1 ) tj ) 

ta l Per f o rmance M e a s u r e m e n t " " , n C o r p o r a t e S o c i a l P e r f o r m a n c e " und ähn

l i chen Begr i f f en entwickelten Konzeptionen b a s i e r e n insgesamt auf den bere i t s 

weiter oben beschriebenen Überlegungen z u r UnVollständigkeit der k lass i s chen 

betr iebswirtschaft l i chen Er fo lgs rechnung« Il ire Entwicklung i s t jedoch eher s o -

zialeöiischj rechnungstechnisch-pragmatisch und wohlfahrts; ökonomisch raoti-

viert« Dementsprechend werden die Forschungs in teressen , die h inter den v e r 

schiedenen Entwürfen zur Vervollständigung des (stets) unvollständigen A b b i l 

dungsinstruments "betr ieb l i ches Rechnungswesen" stehen, untersch ied l i ch a k 

zentuiert« 

E s zeigt s i ch in manchen Vorschlägen eine enge Anlehnung an die P r i n z i p i e n 

der "gese l l schaft l i chen Verantwortung des Management" und d e r " U m o r i e n t i e -

rung der Unternehmungen"« M i t diesen und ähnlichen ethischen M a x i m e n w i r d 

die Grundstruktur des neuen Informationsinstruments begründet,, D i e Tatsache , 

daß M a n a g e r und Verbandsrepräsentanten über soz ia le P r o b l e m e und Aufgaben 

sprechen und Bessernden dafür bere i t s t e l l en , w i r d nicht a l s verändertes 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 Voränderung des unterneh

m e r i s c h e n Z i e l S y s t e m s im Bahmen des gegebenen m a r k t w i r t s chaf f l iehen W i r t -
7) 

Scha f t s S y s t e m s fe.h 1 interpretiert« Aus d ieser Grundhaltung w i r d eine K o n z e p 

t ion entwickelt , der weitreichende Funktionen zukommen s o l l e n : 

" D i e unter dorn Schlagwort 3 Soz ia lb i i anz* vorgeste l l ten Konzepte b i l 
d e n damit die ersten Ansätze v o n m i k r o - i n s t itutionalen Veränderungen 
in Eicht l ing auf eine Fortentwicklung d e r dezentralen m arktwirtschaffc-
l i chen Ordnung, die - nur unvollkommen i n dem Begr i f f ' h u m a n e r K a 
p i t a l i s m u s 3 erfaßt - auf der gesamigese i l s c l ia f t l i chen Ebene versucht , 

1) V g U Heig l (1974), B r a u n (1974)« 
2) V g l , D i e r k e s / B a u e r (1973), 
3) V g U B a u e r / F e n n (1972). 
4) V g U B r u m m e t (1973)« 
5) Vgl« National Assoc ia t i on of Accountants (1974) 

6) Vgl« S« 10 ff. 
7) E x e m p l a r i s c h dafür D i e r k e s (1974), S. 47 ff« 
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die Forderungen nach verstärkter Berücksichtigung nicht-ökonomi
scher Werte , nach m e h r Dezentra l i sat ion der Entscheidung^ nach 
stärkerer Berücksichtigung der zunehmenden Bedürfnisse der I n d i 
v iduen , nach P a r t i z i p a t i o n und Se lbs tve iv / i rk l i chung unter Beachtung 
gesamtgesel lschaft l icher Belange in den Goscantralimen des W i r t 
schaftssystems zu integr ieren* Wie weit es gelingen w i r d a d iesen 
qual i tat iven Sprung in der Entwicklung unseres Gese l l s chaf tssystems 
er fo lgre i ch abzuschließen, hängt im wesentl ichen von d e r Innovations
freudigkeit der Unternehmungen im Hinb l i ck auf diese Konzepte ab*"''*) 

A n d e r e F o r s c h e r und Interpreten betonen weniger s tark die e th isch-normat ive 

Ordnungsfunktion der neuen Eechnungsinstrumente, sondern die aktuelle H i l f e 

s te l lung der Wissenschaft für die P r a x i s , die s i c h angesichts der i m m e r m e h r 

ins Gewicht fallenden Unzulänglichkeiten des k l a s s i s c h e n Rechnungswesens zu 

e i n e r umfassenderen Erfo lgsbeurte i lung gezwungen sieht* D a b e i könne oder 

müsse auf theoretische Fund ie run gen weitgehend verz i ch te t werden , um die 

Implement ierung von prakt ischen Lösungen für die indiv iduel len Fälle v o r a n -

zutreiboiio T y p i s c h für diesen betont pragmatischen. Standpunkt, der für die 

amer ikanische Wissenschaftspraxis auf diesem Gebiet c h a r a k t e r i s t i s c h e r 

scheint und der die V i e l z a h l der vorhandenen ad hoc-Vorschläge und F a l l s a m m -

l i ingon ohne theoretische Fimdierung oder prakt isches " f e l l o w up" erklärt, s ind 

etwa folgende Aussagen: 

" T h e purpose of this research is not to advance abstract academic 
knowledge, but to facilitate the course of the f i r m through its p r e 
sent per iod of s t r e s s , and especial ly to develop the a r t of s o c ia l 
accounting as an instrument of that transit ion* 1 1 2) 

" A t this stage, each company w i l l be pretty much on its own in s t a r 
t ing up an (corporate soc ia l ; A«d*V. ) audit* T h e r e is very l i t t l e 
l i t e ra ture to guide business in many of the choices they w i l l have 
to make and the things they w i l l have to do , F o r some things they 
w i l l have in house expertise and there are a few people around who 
have accumulated some experience* 0 i> 0 The development of a u s e 
ful body of l i t e rature is l ike ly to be di f f icult because of the var ie ty 
of tasks in the audit and the m y r i a d of c i r cumstances that must be 
taken into considerat ion,"3) 

1) D i e r k e s (1974), S d 194» 
2) B a u e r (1973), 3 . 404. 
3) B a u e r (1974), S. 90. 
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" W e m u s t accept rather than avert the r i s k s inherent in movement 
into the new f i e l d s , even at the expense of being considered s o c i a l 
accounting ac t iv i s t s Ä The need for us to develop new ana ly t i ca l tools 
to deal with broader measurement constructs is urgente We m a y 
not even be able to wait the o r d e r l y development of a taxonomy.""*") 

E i n e den genannten Auffassungen entgegenstehende P o s i t i o n w i r d von e iner a n 

d e r e n , e r s t in jüngster Ze i t in tens iv ier ten Richtung eingenommen* D e r M a n g e l 

an v e r a l l g e m e i n e r n d e r theoret i scher Grundlegung und die häufig zu beobachten

de Interesseneinse i t igke i t d e r vorhandenen Ansätze werden beklagt und in Rück

schlüsse für die Entwick lung d e r eigenen Fors chung tun gearbeitet : 

B e i den vorl iegenden Konzepten " r e s u l t i e r t aus dem Streben nach u n -
m i t t e l b a r e r Anwendbarke it e m T h e o r i e v e r z i c h t rn i t dem E r g e b -
nis e i n e r Vernachlässigung wesent l i cher N u t z e n - und Kostenbestand
teile« Schließlich finden auch E i n z e l i n t e r e s s e n Berücksich
t i g u n g " , w e i l eine umfassende D a r s t e l l u n g der soz ia len Kosten b e t r i e b 
l i c h e r Betätigung u n t e r b l e i b t . 2 ) E s läßt s i c h nämlich f e s t s t e l l en , daß 
in den amer ikan i s chen Ansätzen " v o r a l l em dort über g e s e l l s c h a f t l i 
che Kos ten ber ichtet werden s o l l , wo der Unternehmung nicht m i n d e r 
große Belastungen durch Genehmigungspf l ichten, A u l l a g e n , R i c h t w e r t e , 
Abgaben und Stra fen erwachsen»"3) 

Stattdessen so l l ten für eine erwei ter te Erfo lgsrechnung "d ie für U n t e r 
nehmen genere l l gültigen gesel lschaftsbezogenen Erfolgsgrößen u n t e r 
sucht und in F o r m e iner gemeinwirtschaf t l i chen Er fo lgs rechnung g e 
ordnet werden , die an die e rwerbs wtrtschaft l iche G e w i n n - und V e r l u s t 
rechnung anknüpft und sie ergänzt*" "Methodisch w i r d von den w o h l 
fahrtsökonomischen Überlegungen z u r M a x i m i e r i m g des gese l l schaf t l i chen 
Gesamtnutzens ausgegangen und d e r Wohlfahrtsbeitrag von Unternehmun
gen deduktiv z u e r m i t t e l n versucht« 1 1 ^) 

D e n d r e i h i e r vere infacht s k i z z i e r t e n Richtungen d e r F o r s c h ungs inte x^essen 

an e i n e r erwe i ter ten E r f o l g s rechnung i s t eines gemeinsam: Sie versuchen 

m i t zum T o i l unterschiedl i chen Intentionen und Methoden V o r - und N a c h t e i l e , 

die aufgrund der 'Unternehmungstätigkeit der geuellschaftl lohen Umwel t e r w a c h 

sen und die s i c h nicht im k l a s s i s c h e n Rechnungswesen w idersp i ege ln , zu e r -

1) A m e r i c a n Account ing A s s o c i a t i o n (1974), S« 102« 
2) E i c h h o r n (1975), S # 148 f. 
3) E i c h h o r n (1974a), S # 76. 
4) E i c h h o r n (1974), S a 8 9 9. 



fassen and m i t H i l f e eines formalen Informationsinstruments für unterneh

mungsinterne und/oder unternelnnungsexterne Entscheidungsträger verfügbar 

und soweit wie möglich auch rechenbar zu machen» E s geht ihnen also ~ in 

d e r Sprache der ökonomischen Theor ie ausgedrückt - l e t z t l i c h d a r u m , die e x 

ternen Effekte der Unternelm.iungsaktivitäten zu erkennen und i n f o r m a t o r i s c h 

a u f z u b e r e i t e n Wählt m a n eine weite De f in i t i on für den B e g r i f f d e r externen 

Ef fekte , so l a s s e n s i c h nämlich alle von den verschiedenen A u t o r e n v o r g e 

schlageneu einzubeziehenden Bere iche unter diesen Begr i f f f a ssen : 

n A n external economy (diseconomy) is an event which confers an 
appreciable benefit ( infl icts an appreciable damage) on some p e r s o n 
o r pcrsons who were not ful ly consenting part ies in reaching the 
dec is ion or dec i s ions which led d i r e c t l y or indirect ly to the event 
in quost ion« , ! l ) 

M a n kann davon ausgehen, daß s i ch die monetäre Seite d e r m a r k t l i c h e n T r a n s 

aktionen im wesentl ichen i m k lass i schen Rechnungswesen, insbesondere in d e r 

E r f o l g s rechnung, niederschlägt und daß die Höhe der vom M a r k t empfangenen 

bzw« an den M a r k t geleisteten Zahlungen zugleich das Ausmaß des Konsenses 

über Katzen und Kos ten der Transakt ion zwischen den Transakt i onspar tnern ab 

s t o c k t e Demnach b i lden al le darüber hinausgehenden Wahrnehmimgen von V o r -

und Nachtei len durch die an den Transaktionen beteil igten bzw* m i t t e l b a r clavoi 

betroffenen Individuen und Gruppen das Potent ia l der externen Effekte (voraus-

gesetzt , daß diese V o r - oder Nachteile nicht auf andere Weise kompensiert 
2) 

oder von der Unternelnn ungs uiri weit gewünscht wurden)«, 

D i e Theor ie der externen Ef fekte , die exp l i z i t oder i m p l i z i t a l l en Vorschlägen 
3) 

für eine erweiterte E r f o l g s rechnung zugrunde l iegt , e r s t r e c k t s i ch damit auf 

1) M e a J e (1973), S , 15; vgl« zu d ieser weiteren Begr i f f s fassung . die sowohl 
rnarktiiiäßige a ls auch außermarkimäßige externe Effekte umfaßt, f e rner 
V i n e r (1931), Sc i tovsky (1954), Worcester (1969). 

2) V g U zur näheren begr i f f l i chen Erläuterung und zu den Abgrenzungsprob le 
m e n unten S , 71 f f . , 74 f f . , 152 ff, 

3) Das zeigt sich, d a r a n , daß prakt i s ch durchgehend von soz ia l en Kosten und 
Nutzen , von außermarktlichen Beziehungen, von Externalitäten, von N u t z e n 
sa ldo , Nettonutzen, externen V o r - und Nachtei len etc« im Zusammenhang 
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jenen B e r e i c h der Unte rnehm ungs um weit , dessen unternehmungspolit ische B e 

deutung ständig wächst und über den, wie die organisat ionstheoret ische I n t e r 

pretat ion weiter oben ergab, zusätzliche systematische Informationen gewonnen 

werden müssen« E s ist deshalb naheliegend, s i ch m i t den p r i n z i p i e l l e n Mögl ich

kei ten und Prob lemen dieses Ansatzes und der darauf aufbauenden Bechnungs-

entwürfe vert ieft zu befassen, um Schwierigkeiten und Weiterentwicklungsansät

ze für die Bere i ts te l lung unternehmungsbezogener Umwelt in format ionen im D e 

t a i l zu erkennen» Bevor d ieser Aufgabe toi zwei ten und dr i t t en K a p i t e l nachge

gangen w i r d , i s t i n den folgenden Gliederungspunkten noch ein e r s t e r E i n b l i c k 

in die E igenar t der vorl iegenden Entwürfe notwendig, um Uire Ausgangsbasis 

besser zu verstehen* 

42 * B r e i 1 leits g racl e der Gestaltu nj^jge s e i l s chaf tsbe5^%ener_ Bechen werke _ 

D e r weite B e r e i c h möglicher externer Effekte s te l l t das n Ausgangsma. ter ia i ! f 

für die erweiterte Eechnungsführung dar* E r muß so abgegrenzt und geordnet 

werden , daß die Bedeutung der Unternehmuugstätigkeit für die g e s e l l s c h a f t l i 

chen Gruppen dargestel l t und beurte i l t werden k a n n , E s leuchtet e i n , daß s i ch 

für die Struktur iorung der außermarktlichen Verf lechtungen vielfältige formale 

und m a t e r i e l l e Ge staltungsmögiichkeiten zum Zwecke der Ergänzung der E r 

folg»1 s vechnung ! J ioten* 

E i n e L i s t e möglicher Fragestel lungen^ m i t deren Hi l f e die extern relevanten 

Aktivitäten der Unternehmung u m r i s s e n v/erden konnten, hat Wysoek i entwor 

fen; s ie w i r d im folgenden m i t e iner Ergänzung wiedergegeben, wobei p o s i t i 

ve Effekte mi t (-*-•) und negative m i t (-) gekennzeichnet s ind* 

t ? - Gestaltungon s die über das recht l i ch ( tar i fver trag l i ch etc*) v o r g e 
gebene Mindostmaß hinausgehen (-?•) oder es unterstre ichen (-)* 

m i t Vorschlägen zu einer um weite rier.t ierten E r w e i t e r u n g d e r unternehme
r i s c h e n Rechenschaftslegung gesprochen w i r d - a l les Denkkategor ien , die 
s i c h aus der Theor i e der externen Effekte her le i ten* V g U z „ B a A m e r i 
can Accounting Assoc ia t i on (1973), (1974)., (1975), B r u m m e t (1973) 3 D i e r 
kes (1974), E i chhorn (1974), (1974a), (1975), Es tes (1972), L inowes (1973)* 
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- Gestaltungen, die technische N o r m e n übererfüllen (*) oder u n t e r 
erfüllen (-); w i r d das 3 t e chn is ch Mögliche 5 a l s N o r m herangezo 
gen, so wer fen s ich i*d*R* nur negative Beiträge ergeben* 

- Gestaltungen, die entsprechende Gestaltungen v e r g l e i c h b a r e r U n 
ternehmungen über- bzw* unterschre i ten (+/-)• 

- Gestaltungen, die interne oder externe P lanvorhaben über- bzw* 
unterschreiten (+/-)* 

- Gestaltungen, die über das ' g e s e l l s c h a f t l i c h für e r f o r d e r l i c h G e 
haltene 3 hinausgehen (-f.) oder es unterschre i ten (-)* 

- Le is tungen, die ohne spezie l le Gegenleistungen gewährt (+). oder 
durch das Unternehmen i n Anspruch genommen werden (-)„ 

- Maßnahmen, die zur Le is tungserste l lung nicht e r f o r d e r l i c h s ind (*)* 
- Aufnahme a l l es dessen, was zur Ze i t im besonderen öffentlichen 

B l i c k f e l d l iegt*"* ) 

- Pre isgesta l tungen, die die individuelle Zahlungsbereitschaft der 
Abnehmer unterschreiten (+) bzw* Faktorentge l te , die die Z a h 
lungsbereitschaft des Unternehmens unterschre i ten (~)*2) 

D i e s e s Suchprogramm, dessen F r a g e n s i ch gegenseitig ergänzen, i s t a ls eine 

heur i s t i s che Hi l fe zu verstehen, m i t der die V i e l f a l t der möglichen e inzube 

ziehenden Phänomene s ichtbar werden kann* Wie die m i t se iner H i l f e gefun

denen Umweltbeziehungen eingestuft und auf ihre Berücksichtigungsbediuftig-

ke i t beurte i l t werden können, stel l t e in zusätzliches Be iovanzprob lem dar*°^ 

Z u r Konkre t i s i o rung der erweiterten Bechnung bedarf es ferner e iner G l i e 

derung clor U r s a c h e - und Wirkungsbereiche unternahmungsbezogener externer 

£ rCekte, 

A l s betr iebl i che Ursachenbereiche kommen zunächst die b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i 

chen Funkt fönen in Betracht , die s i ch unterschiedl i ch t ief g l iedern lassen* Zum 

B e i s p i e l hat Toan zwölf relevante Funkt ionen untersucht^ Eichhorn*" ' nennt 

acht A11 ivitätsboreiche* D i e bei e iner solchen funktionalen Gl iederung stets ent 

stehenden Zurochnungsprobleme lassen s i ch u * U . auch dadurch bewältigen, daß 

1) W y s c c k i (1975), S* 207* 
2) V g l * E i c h h o r n (1974), S* 19 ff* 
3) Ausfülirlichere Überlegungen zum Relevanzproblem finden s i c h unten S* 187 ff. 
4) V g l . Toan (1973),. zusammenfassend S. 344. 

5) V g l . E i chhorn (1974.b), S . 114. 
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m a n auf die von der Theor ie der Kostenrechnung entwickelten Konzepte d e r 

Bezugsgrößenhierarchien zurückgreift*^ Dadurch könnte die Zurechenbarkei t 

jewei ls auf der Ebene ansetzen, auf der s ie noch gerade möglich i s t* E i n e 

durchgehende Einte i lung der Ursachenkomplexe a l l e i n nach funktionollen Tät ig

k e i t s m e r k m a l e n würde unterbleiben zugunsten e iner dem V e r u r s a c h u n g s - oder 

Identitätsprinzip entsprechenden h ie rarch i s ch - funkt i ona len Boreiehsgliederung» 

E i n e ähnliche Gestaltungsviel falt weist die Ordnung der W i r k u n g s s e i t e , d*h* 

der d u r c h die externen V o r - und Nachtei le betroffenen Gese l l schaf tsbere iche , 

auf* So wie die Abgrenzung der organisator ischen Interessengruppen stets e in 
2) 

zweckabhängig zu lösendes P r o b l e m i s t , so i s t auch in d iesem F a l l e die E i n -
3) 

tei lung nur beispielhaft z u diskutieren« B r a u n g l i eder t die A d r e s s a t e n d e r 

Umwelt informationen i n e igenverpf l ichtete Interessenten (Mi tg l i eder der U n t e r 

nehmung, Kred i tgeber , Markt te i lnehmer ) und gemeinverpf l ichtete In teressen 

ten (staatliche Organe, Wissenschaft , Bevölkerung)„ E i n e Auf te i lung der I n t e r e s 

senten in egoistische und a l t ru i s t i s che Gruppen dürfte jedoch prakt isch kaum 

möglich sein* I le ig l sieht die Schwier igke i ten , die s i c h aus der Bo l l env ie l fa l t 

der A d r e s s a t e n ergeben können* E r führt m i t dem H i n w e i s , n daß In teressen 

ten nebeneinander, mi t te lbar und unmittelbar unter verschiedenen Benennungen 

erscheinen können (z„B 6 e in Gläubiger als Investor und L i e f e r a n t , dabei a ls Out 

s i d e r oder I n s i d e r ) " ^ sechs Interessengruppen für Um^velt in f ormat ieren 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 , Abnehmer und L i e f e r a n t e n , Unternehmens -

le i tung , öffentlichkeit* Toan°^ g l iedert die Wirkungsse i te in M Impacts on Human 

P u b l i c T ? und "Impacts on P h y s i c a l Condit ions" und faßt unter e r s te re die B e l e g 

schaft, Verkäufer, Händler, Endabnehmer, Eigentümer, unmitte lbare N a c h b a r n , 

staat l iche S te l l en , allgemeine Öffentlichkeit, M i n d e r h e i t e n ; unter die zweite K a 

tegorie subsumiert e r die (ökologische) U m w e l t , d ie nichterneuerungsfähigen 

R e s s o u r c e n und die städtische In frastruktur* 

1) V g l * dazu Keinen (1974a), S* 481 ff., sowie v o r a l l em R i o b o l (1972) pass i m * 

2) V g l * z . B . Kappler (1972), S* 144 ff* 
3) V g l * B r a u n ^1974), S 0 25 ff* 
4) H e i g l (1974), S* 2269* 

5) V g l * T o a n (1973), S* 344. 
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D i e s e k u r z e Gegenüberstellung versch iedener Einte i lungsm öglichkeitcn von 

untexT.ehniungsbezogenen Verursachungsbere i chen und v o r a l l e m von W i r k u n g s 

f e ldern macht den großen Sp ie l raum d e u t l i c h , den die formale und damit auch 

die m a t e r i e l l e Ausgestaltung der erwei ter ten Erfo lgsrechnung eröffnet. F e r n e r 

zeigt s i c h , daß die Befürworter e iner gesellschaftsbezogenen E r f o l g s rechnung 

i m p l i z i t von dem koal i t ionstheoret ischen Lvteressengruppenmcdel l der Unterneh

mung ausgehen« E s dürfte - fa l l s keine o f f i z 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 v o r l i e g e n - im wesent l ichen von den Wertvorste l lungen der G e s t a l 

t e r des Informations instruments abhängen, welche Struktur ierung v e r w i r k l i c h t 

w i r d * 

U r s a c h e - und Wirkungsbere iche l a s s e n s i c h i n e iner M a t r i x zusammenfassen^ 

Abb i ldung 7 zeigt die von Toan entwickelte M a t r i x zugleich m i t den S c h w e r 

punkten, auf denen b i s h e r die o f f i z ie l l e umweltor ient ierte Ber ichterstat tung 

von a m e r i k a n i s c h e n Großunternehmen l iegt* 1) 

A r e a o f 
B u s i n e s s P o l i c y 

a n d P r a c t i c e 

C o r p o r a t e M i s s i o n 

P r o < 3 » ! <: lis - Se r v i ce s 

P r o< 1 u c t Do sir- n 

Mr.nu f exc t u r i.ng 

Ai 'ea o f Impact 

On "J n ? u b l i e s 

ri \ < o j:.-o-.-.-j g I - \~ o o 

5 J & I-' - . x 

On P h y s i c a l 
_ f, C o n d i t i o n s 

O JT.| 0 • 

le/ »-•• rr p i f o ^ . ; »1 3 v> 
; O O ' £ C/) tî *'•':!•: rr O O rr 
t ^ " rr -+ , T " 0 " O - r 1 »- -1 -, 0^". M 

:•:;•'...» ; o ~- rr r. « ¡¡3 : y A o 

.Li-J..-„L.A^M|Éik.....iLl 1 _ 
L e s s R e p o r t i n g 

Abb* 7: M a t r i x der be t r i ebswir t s cha f t l i chen Umweltbeziehungen und Schwer
punkte gegenwärtiger externer Berichtstätigkeit 

1) V g l * T o a n (1973), S. 344: eine ähnliche M a t r i x be i E i c h h o r n (1974a), 
8* 108 , L i t t m a n n (1974), S # 37* 



- 60 -

E i n we i terer F r e i h e i t s g r a d der Gestaltung e iner tunwel torent i e r ten E r f o l g s 

analyse l iegt in der Wahl des Meßniveaus für d ie zu erfassenden Umwelte f fek

te« B e i e iner nominalen M e s s u n g w i r d l ed ig l i ch beschr i eben , ob e in b e s t i m m 

t e r Effekt aufgetreten ist oder nicht ( z * B t C O - E m i s s i o n e n : j a / n e i n ) . B e i der 

ord ina len M e s s u n g w i r d e in rangmäßiger V e r g l e i c h g l e i char t iger Größen e r 

möglicht ( z . B . C O - E m i s s i o n e n geringer als i m V o r j a h r ) * D i e kard inale M e s 

sung v e r m a g das Ausmaß der Größen und die Höhe des Abstandes zwischen 

z w e i Vergleichsgrößen anzugeben (z*B* x - k g b z w . x - % Steigerung der C O - E m i s 

sionen)« D i e monetär-kardinale Messung er laubt schließlich die geldmäßige B e 

wertung und die Verrechnung verschiedener ex te rner Effekte (z.B« x - k g C O -

E m i s s i o n e n bedeuten y - D M externe (soziale) K o s t e n , x -Ausb i ldungskurse bedeu

ten y - D M externe (soziale) Leistungen oder Nutzen)* Jede A r t der Messung 

kann durch einen qua l i ta t iv -verba len , interpret ierenden Erläuterungsbericht b e 

gle itet und ergänzt werden . 

In der Begel ist damit zu rechnen, daß die V i e l f a l t d e r externen Effekte nur 

auf verschiedenen Meßniveaus erfaßt werden kann*"^ Aus naheliegenden Grün

den (Integrierbarkeit in das monetäre betr ieb l i che Rechnungswesen; V e r g l e i c h 

b a r k e i t , S a l d i e r barkeit der Effekte; E r l e i c h t e r u n g der Lenkungsentscheidungen) 

w i r d " a l s ideale Gestaltungsform *** die r e chner i s che Er fassung und D a r s t e l 

lung sämtlicher gesel lschaft l i cher und p h y s i s c h e r Umweltbeziehungen eines U n 

ternehmens in F o r m e iner soz ia len Er f o l g s re chnung , gegebenenfalls ei-gänzfc 

um eine dazugehörige Beständebilanz, verstanden* Das Ergebn i s einer solchen 

Rechnung wäre e in 3 S o z i a l s a l d o % der - in Geldeinheiten ausgedrückt - z u r 

K o r r e k t u r des herkömmlichen Jahreserfo lgs benutzt werden könnte, und zwar 

nach cler Bez iehung: Jahreser fo lg des herkömmlichen Abschlusses -?/-Saldo 

der S o z i a l rechnung = in Geldeinheiten ausgedrückter Gesamtbe i t rag des U n t e r 

nehmens zu se iner Umwelt* Um diesem A n s p r u c h zu genügen, müßten Wege 

gefunden werden, auf denen sämtliche von dem Unternehmen ausgehenden ge 

se l l s cha f t l i chen Nutzenstiftungen (Nutzenentgänge) erfaßt, mi t H i l f e kard ina le r 

Meßverfahren gemessen und in Geldgrößen t r a n s f o r m i e r t (bewertet) werden 
2) 

können*" 

1) Z u m M e ß - und Bewertungsproblem vg l* ausführlich unten S* 200 ff . 
2) W y s o c k i (1975), S . 209 f* 
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E i n e r der konsequentesten V e r t r e t e r e iner solchen monetär-kardinalen K o n z e p 

t ion i s t Eichhorn« E r gründet seinen Entwurf e i n e r gemeinwirtschaft l i chen 

E r f o l g s rechnung b z w . e iner gesellschaftsbezogenen Unternehmens rechnung e x 

p l i z i t auf das Konzept der externen Ef fekte . D i e Vorschläge d e r me i s t en ande-
2) 

ren Autoren bauen jedoch ebenfalls auf d i e s e r theoret ischen B a s i s auf« U m 

für Aufbau und Ablauf der weiteren A r b e i t e in möglichst k l a r s t ruktur i e r t es 

D i s k u s s i o n s m o d e l l zugrunde zu legen, w i r d se in V o r s c h l a g a ls prototypischer 

Entwur f für eine umweltor ient ierte Erwe i t e rung d e r Er fo lgsbetrachtung h e r a n 

gezogen. E r beinhaltet im P r i n z i p die Denkelemente der m e i s t e n anderen V o r 

schläge und bietet aufgrund se iner f o rmalen und theoretischen K l a r h e i t und G e 

schlossenheit eine besonders um fassende^ übersichtliche Grundlage z u r H e r a u s 

arbeitung d e r p r i n z i p i e l l e n Möglichkeiten und P r o b l e m e , denen s i ch eine S y s t e 

m a t i s i e r u n g , E r f a s s u n g und Integration der zusätzlichen er fo lgsre levanten U m 

weltbeziehungen gegenübersieht* D i e damit verbundenen theoret ischen und e m 

p i r i s c h e n F r a g e n wurden b is lang ke iner umfassenden k r i t i s c h e n D i s k u s s i o n u n 

terzogen . E r s t wenn festgestellt i s t , welchen B e i t r a g der (weit verstandene) 
3) 

E x t e r n e - E f f e k t e - A n s a t z zur Bewältigung e iner umweltor ient ierten E r f o l g s b e u r 

te i lung zu l e i s ten v e r m a g , läßt s i c h die F r a g e nach den nötigen und möglichen 

A l te rnat iven beantworten. Die Grundgedanken dieses sowohl auf theoretische 

Str ingenz als auch auf empir i s che Umsetzbarke i t z ie lenden Entwurfs l a s sen 

s i c h anhand der Abbildungen 3 und 9 ^ zusammenfassen« 

1) E i c h h o r n hat seine Vorste l lungen in zwei selbständigen Schr i f ten (1974) 
und (1974a) (zugleich als Gutachten für die K o n i m i s s i o n für w i r t s c h a f t l i 
chen und soz ia len Wandel), f e m e r auf der le tz t j i ihr igen Tagung des V e r 
bandes der Hochschul lehrer für Betr iebswir tschaf t (1975) und in einem 
k le ineren B e i t r a g (1974b) z u r D i s k u s s i o n gestellt« 

2) V g l . oben S* 55 Fußnote 3). 

3) Z u r Intension und Extension des Begr i f f s externer Effekte v g l * unten S 0 7 1 ff . 
4) V g l , , E i c h h o r n (1974), S* 16 und (1975), S* 155* In den auf S . 51 Fußnote 1) 

angegebenen Quel len finden s i ch im übrigen noch keine nähere D a r s t e l l u n g 
und D i s k u s s i o n von Eichhorns Vorschlägen. 
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D i e erwerbswir tschaf t l i che Er fo lgsrechnung (Abbildung 8) erfaßt b is auf w e n i 

ge A u s n a h m e n ^ n u r Aufwendungen und Erträge, d*h« Transakt ionen m i t m o n e 

tären marktbezogenen Äquivalenten* " D i e von d e r Unternehmung verursachten 

und von i h r e r Umwelt ohne monetäre Entschädigung zu tragenden Nachte i le b l e i 

ben ebenso unberücksichtigt wie die durch die Unternehmung bewirkten und i h r e r 
2) 

U m w e l t unentgelt l ich zugute kommenden Vortei le«" A u s d iesem Grunde i s t eine 

Ergänzungsrechnung für die nicht erfaßten, die gese l lschaft l i che Bedeutung des 

Unternehmens jedoch stark berührenden soz ia len Kosten und Nutzen a u f z u s t e l 

l e n , die entweder als Nebenrechnung oder als Verlängerung d e r herkömmlichen 

E r f o l g s rechnung durchgeführt werden k a n n c H i e r d u r c h so l l en die b i s lang f o r m a l 

unberücksichtigten erfolgsrelevanten Umweltbeziehungen zwischen Unternehmung 

und Gese l l schaf t abgebildet werden* D i e aus gese l l s cha f t l i cher Sicht zu v e r f o l 

gende Zielgröße des Unternehmens mißt dessen Gesamtnutzen, der s i c h aus 

dem t r a d i t i o n e l l e rmit te l ten erwerbswir tscha f t l i chen Gewinn e inerse i ts und dem 

s o z i a l e n Nettonutzen (Saldo der soz ia len Nutzen und Kosten) a n d e r e r s e i t s z u 

sammensetzt* 

D i e soz ia le Kosten-Nutzen-Rechnung e iner Unternehmung (Abbildung 9) w i r d auf 

beiden Seiten nach den gleichen P r i n z i p i e n gegl iedert : Zunächst w i r d auf das 

ökonomische Konzept der Unternehmer - und Konsumentenrente (hier i n t e r p r e 

t i e r t a l s Beschaf fungs- und Absatzrente) zurückgegriffen. Dadurch so l l en d ie 

s o z i a l e n K o s t e n und die soz ia len Nutzen d e r Beschaffung von P r o d u k t i o n s f a k t o 

ren und des Absatzes von Enderzeugnissen , a lso b i sher nicht erfaßte K o m p o 

nenten der m a r k t l i c h e n Transakt ionen best immt werden (pekuniäre oder m a r k t 

mäßige externe Effekte)* Im vorliegenden F a l l geht es d a r u m , die über d ie j e 

w e i l s bezahlten monetären Entgelte hinausgehenden. Wertschätzungen der e i n g e 

setzten Güter bzw.« der verkauften Erzeugn isse a ls soziale Kosten b z w . s o z i a 

l e Nutzen zu identifizieren« Anschließend werden die von der Produkt ion auf 

andere W i r t s chaf ts Subjekte ("Belegschaft, pr ivate Haushalte , Unternehmen, öffent-

1) Z u diesen zählen üi der internen E r f o l g s rechnung best immte ka lku la tor i s che 
Größen wie der Untemehmerlohn oder ka lkulator i sche Wagniskosten. 

2) E i c h h o r n (1975), S e 142, Hervorhebungen weggelassen* V g l * zu d i e s e r P r o 
b l emat ik auch H e i n e n / P i c o t (1974). 
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l i e h e Haushalte) ausgehenden, be im V e r u r s a c h e r nicht monetär kompensierten 

V o r - und Nachteile , als außerrnarktliche Umweltbeziehungen (technologische 

oder auße.rmarktmäßige externe Effekte) erfaßt und bewertet* A u s d e r S a l d i e 

rung der beiden Seiten r e s u l t i e r t der soz ia le Nettonutzen (-schaden)*"^ 

43* K r i t e r i e n zur Beurte i lung von Ansätzen e i n e r umwel tor ient ier ten E r f o l g s 

rechnung 

2) Ähnlich wie in d e r a l lgemeinen B i l a n z d i s k u s s i o n werden auch in d e r L i t e r a -
«\* 

t u r zum gesellschaftsbezogenen Bechnungswesen Grundsätze erörtert , m i t d e 

r e n Hi l f e die verschiedenen Gestaltungsvorschläge zu beurte i len s ind* D i e w i c h 

t igs ten b i s h e r vorgeschlagenen K r i t e r i e n s y s t e m e s ind in Abbi ldung 10 z u s a m 

mengeste l l t* 

D i e Grundsätze der Bedar fsor ient ierung und d e r Vollständigkeit überschneiden 

s i c h ihrem gemeinten Inhalt nach weitgehend: D i e Rechnung s o l l "den Z i e l en 
3) 

d e r B i lanzadressaten dienen" , " s i e hat s i ch an dem Informationsbedarf des 
4) 

Empfängers zu o r i e n t i e r e n " , sie s o l l auf eine "Berücksichtigung sämtlicher 
5) 

e s s e n t i e l l e r gesellschaftsbozogener Wirkungen" angelegt s e i n . D a s i ch externe 

Ef fekte stets über das V e r h a l t e n der Betroffenen k o n k r e t i s i e r e n und die B e 

troffenen sowohl die externen Adressaten der Rechnungslegung als auch die für 

die internen Informationszwecke relevanten Gruppen s i n d , feilen B e d a r f s o r i e n -

t i erung und Vollständigkeit p rakt i s ch zusammen* E s s o l l deshalb im folgenden 

von umfassender Eedar fsor ient ierung als Gestaltungsgrundsatz gesprochen w e r 

den* D i e Erfüllung eines solchen Grundsatzes i s t f r e i l i c h , wie we i ter oben g e -

1) Entsprechend d ieser hor izonta len Zweite i lung d e r vorgeschlagenen g e s e l l 
schaftsbezogenen Er fo lgs rechnimg w i r d i n den folgenden K a p i t e l n II und in 
die Relevanz dos Ansatzes von marktrnäßigen und von außermarktmäßigon 
externen Effekten für eine E r w e i t e r u n g d e r Erfolgsbeurteüung getrennt a n a 
l y s i e r t * D i e h i e r nur angedeuteten begr i f f l i ch - theoret i schen Grundlagen w e r 
den dann noch ausführlich erläutert und d i skut i e r t* V g l * auch unten S* 74 ff., 152 f: 

2) V g l * dazu He inen (1974), S a 133 ff« 
3) H e i g l (1974), S* 2268* 
4) B r a u n (1974), S* 38* 

5) E i c h h o r n (1974a), S. 19. 
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zeigt wurde , von sehr v i e l e n F r e i h e i t s g r a d e n abhängig und nur im E i n z e l f a l l e 

d e t a i l l i e r t zu beurteilen« A l l e r d i n g s erlaubt auch die Untersuchung e iner entwor 

fenen Konzept ion bereits Aussagen darüber, ob Bedürfnisse, die häufig von e i n 

ze lw i r t s cha f t l i cher Tätigkeit betroffen und für den E r f o l g von Bedeutung s i n d , 

i n i h r Berücksichtigung finden können oder nicht* 

A u c h die Grundsätze der Zuverlässigkeit, Überprüfbarke i t , Nachprüfbarkeit und 

B e u r t e i l b a r k e i t laufen auf einen gemeinsamen Inhalt h inaus , nämlich darauf , ob 

e in sachkundiger D r i t t e r in der Lage i s t , das Zustandekommen d e r bere i tge 

s te l l ten Informationen m i t dem gleichen Ergebnis nachzuvollziehen« B e i A n w e n 

dung d i e s e r K r i t e r i e n sind insbesondere die verwendeten M e ß - und Bewertungs 

methoden der erweiterten Er fo lgsbeurte i lung z u untersuchen« 

Schließlich beinhaltet das K r i t e r i t u n der V e r g l e i c h b a r k e i t b e i we i ter Auslegung 

auch das der Kontinuität« D i e Verg le i chbarke i t kann s i c h nämlich auf z e i t l i c h 

hor izontale und ze i t l i ch ver t ika le Vergle ichsoperat ionen beziehen* Ob die V e r 

g le i chbarke i t s i ch nur auf die Gegenüberstellung von einzelnen Effekten be i v e r 

schiedenen Unternehmungen oder in verschiedenen Zeiträumen bezieht oder auch 

eine unmittelbare V e r g l e i c h b a r k e i t der Effekte untereinander i m p l i z i e r t ^ , m a g 

h i e r noch offen bleiben« D i e zweite Auffassung erscheint zwei fe l los besonders 

wünschenswert,* sie ver langt jedoch stets auch eine monetär-kardinale "Messimg 

a l l e r Ef fekte , und diese Forderung erscheint nicht von vornhere in erfüllbar« 

Nach dem Grundsatz der Wirtschaf t l i chkei t so l l en Informationen " n u r a b v e r 

langt werden, soweit sie zu Folgerungen führen können und Nutzen erwarten 

l a s s e n « 0 * F r e i l i c h ist zu bekennen, daß eine quantitative Nutzenbewertung auch 

in d iesem B o r e i c h der Informationen nicht erwartet werden kann* P l a u s i b l e , 
2) 

komparat ive Aussagen so l l ten jedoch möglich sein«" Diese Einschränkung des 

Grundsatzes weist berei ts auf seine große P r o b l e m a t i k h in* Ob selbst die e i n 

geschränkte Wirtschaft l ichkeitsbetrachtung der Umwel t in fonnat iona i (komparative 

1) V g l * E i c h h o r n (1974a), S . 21 f« 
2) H e i g l (1974), S* 2268* 
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Ii i formationsbowertung) möglich Ist, muß völlig offen b l e i b e n . E s ersche int 

kaum mögl ich, die F e r n w i r k u n g e n , die gewonnene und bere i tgeste l l te u m w e l t 

o r i e n t i e r t e Informationen haben können, ex ante " p l a u s i b e l " abzuschätzen und 

i n eine ordinale Bangreihe zu bringen*"^ D i e grundsätzliche Intention des K r i 

t e r i u m s Wirtschaf t l i chke i t , nur solche Informationen bere i t zus te l l en , deren 

Vorhandense in einen Nettonutzen erzeugt , w i r d wohl eher durch Anwendung des 

K r i t e r i u m s Bedarfsor ient ierung zu erfüllen se in a ls durch das prakt i s ch kaum 

einlösbare K r i t e r i u m der Wirtschaft l i chkei t* D a es zudem i m folgenden um die 

grundsätzlichen theoretischen Möglichkeiten und P r o b l e m e e iner erwei ter ten E r 

fo lgsbeurte i lung gehen s o l l und nicht so sehr um die F r a g e der p r a k t i s c h - f i n a n 

z i e l l e n Bewältigung der Vorschläge, s o l l das K r i t e r i u m d e r Wir ts cha f t l i chke i t 

w e i t e r h i n unberücksichtigt bleiben* 

Neben den K r i t e r i e n ; umfassende Bedarfsor ient ierung* Überprüfbarkeit und 

V e r g l e i c h b a r k e i t so l len im Rahmen der folgenden Untersuchung zwei weitere 

Beurteilungsmaßstäbe d iskut ier t werden, nämlich die Grundsätze der logischen 
21 

( idealtheoretischen) Stringenz und der e m p i r i s c h e n (realtheoretischen) R e l e v a n z . 

D i e ideal theoretische Stringenz fragt danach, inwieweit e i n Aussagensystem 

(Modell ) seinem Anspruch auf logische Schlüssigkeit im Rahmen der jewei ls g e 

setzten Prämissen und Verhaltensannahmen genügt* M i t H i l f e des K r i t e r i u m s der 

real theoret ischen Relevanz s o l l die F r a g e beleuchtet werden, ob e in A u s s a g e n 

sys tem und die aus ihm abgeleiteten Folgerungen m i t den Gegebenheiten d e r 

Realität zu korrespondieren vermögen und p r a k t i s c h r e a l i s i e r b a r e r s che inen . 

D i e Verwendung der beiden K r i t e r i e n i s t nicht i m m e r schar f voneinander zu 

t i e n n e n , we i l die meis ten Mcdellbedingungen auch e m p i r i s c h e Bezüge au fwe i 

sen und we i l die mögliche logische Inkcnsistenz von M o d e l l e n häufig schon P r o 

blome i h r e r empir ischen Übertragbarkeit aufzeigen kann* 

Z u betonen i s t , daß die fünf K r i t e r i e n zum einen mi te inander k o n k u r r i e r e n kön

nen (z*B* Verg le i chbarke i t und Bedar fsor ient ierung ; idealtheoretische Stringeuz 

1) V g l * auch die Hinweise am Schluß der A r b e i t S* 2 93 ff. 

2) Z u den Begr i f fen I d e a l - und Realtheorie vg l* z * B * K e i n e n (1974b), S* 14* 
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und realtheoretische Relevanz) , Zum anderen aber ist zu unters tre i chen , daß 

sie in der Absolutheit üirer Formul i e rungen nicht e r r e i c h b a r e Idealzustände 

um s c h r e i b e n 0 Wenn also e in Ansatz in 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 nicht v o l l zu entsprechen v e r m a g , so bedeutet d ies keineswegs, daß 

e r sofort zu verwerfen is t - wahrschein l i ch wären dann nämlich nahezu a l le 

Systeme des Bechnungs-und Informationswesens abzulehnen« V i e l m e h r bedarf 

es e iner abschließenden kriterienbezogenen Gesamtwürdigung und e iner Abwä

gung m i t verfügbaren A l t e r n a t i v e n , ob die Nichterfüllung von K r i t e r i e n eine A b 

lehnungsentscheidung für einen Entwurf auszulösen v e r m a g oder n i cht . 

5* Zusammenfassung und weiteres Vorgehen 

(1) D ie Notwendigkeit e iner umweltbezogenen E r w e i t e r u n g d e r e i n z e l w i r t s c h a f t 

l i chen Erfo lgsbeurte i lung wurde in 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 bere i ts früh

ze i t i g gesehen. D i e koal it ionstheoretische Betrachtung der Unternehmung 

verdeutl icht dieses P r o b l e m zusätzlich« 

(2) Für das Postulat der " s o z i a l e n Verantwortung 1 1 der Unternehmungsführung, 

verstanden als e in dem Gewinnstreben gleichgeordnetes Unternehmungsz ie l , 

läßt s i c h weder im spieltheoretischen M o d e l l noch im ordnungspol i t ischen 

Bedingungsrahmen eine tragfähige B a s i s f inden . Im Untersch ied dazu b e 

s i tzt " s o z i a l e Verantwortung" als Sammelbegr i f f für oberzielbezogene A k t i 

vitäten der Unternehmung auf Gebieten m i t aktue l l er gese l l s chaf t l i cher B e 

deutung sowohl mocw^l]theoretische a ls auch e m p i r i s c h e Relevanz* Das z u 

nehmende Gewicht dieses Betätigungsfeldes weist zug le i ch auf die A u s w e i 

tung der Umweltabhängigkeit des Unternehmungserfolges h i n . 

(3) D i e erweiterte Umweltor ient ierung des UnternehmungsVerhaltens i s t R e s u l 

tat e iner h is tor i schen Entwick lung , in deren V e r l a u f eine Ausweitung d e r 

unternehmungspolit iseh relevanten Umwelt von den unmitte lbaren M a r k t b e 

ziehungen auf d iverse gesel lschaft l iche urrl po l i t i sche Umweltbeziehungen 

m i t m i t t e l b a r e r M a r k t - und Erfolgsbedeutung statt fand. D i e letztgenannten 

Beziehungen haben für den E r f o l g der Unternehm ungs tat igkeit v/achsende 
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Bedeutung, Deswegen besteht vor al lem unter nehm ungs tntern , aber auch u n 

t e r nehm ungs extern , e in Bedürfnis an systemat ischer Information über d i e s e n , 

vom bisher igen Bechnungs- und Informationswesen nicht erfaßten B e r e i c h , 

(4) Zusammen m i t d i eser Entwicklung t r i t t eine Bewegung auf, die - aus u n 

tersch ied l i chen M o t i v e n - eine gesellschaftsbezcgene E r w e i t e r u n g des b e 

t r i eb l i chen Rechnungswesens anstrebt und dazu zahlre i che konkrete Vorsch lä 

ge entworfen hat . E i n gemeinsames M e r k m a l der Ansätze zur u m w e l t o r i e n 

t ier ten Erwe i t e rung des Informationswesens is t die exp l i z i t e oder i m p l i z i t e 

Fundierung durch das Konzept der externen E f f e k t e . D i e s e s Konzept z i e l t 

auf eine Ergänzung der Analyse wir tschaf t l i chen Verha l tens um diejenigen 

Auswirkungen , die durch die unmittelbaren monetären M a r k t t r a n s a k t i o n e n 

nicht erfaßt werden. E s versucht damit ,den B e r e i c h abzudecken, d e r in 

d e r organisationstheoret ischen Analyse zur Entwick lung des Unternehm ungs -

verhaltens a l s besonders wandlungs intensiv und zunehmend er fo lgsre levant 

eingestuft wurde , 

Anges i chts der aufgezeigten Zusammenhänge l iegt es nahe, den möglichen B e i 

t r a g des ökonomischen Konzepts der externen Effekte für die B e r e i t s t e l l u n g von 

zusätzlichen, betr iebswir tschaf t l i ch er fo lgsrelevanten U m weit informationel l a u s 

führlich zu untersuchen. Dadurch so l l die Hi l f es te l lung eines eingeführten öko 

nomischen Ansatzes für die Bewältigung eines re la t iv neuartigen b e t r i e b s w i r t 

schaft l i chen Informationsproblems geprüft und so weit wie möglich i n A n s p r u c h 

genommen werden . Zugle ich ergibt s i ch daraus eine k r i t i s c h e Grundlagendiskus 

s ion d e r Entwürfe für e in gesellschaftsbezogenes R e c h n u n g s w e s e n . ^ D i e p r o 

blembezogene Auseinandersetzung m i t dem wirtschaf tswissenschaft l i chen K o n 

zept d e r externen Effekte läßt zudem die V e r m e i d u n g von wissenschaft l i chen 

Produktionsumwegen sowie Denkanstöße und P r o b l e m e i n s i c h t e n für e in Gebiet 

erhoffen, für das von d e r reinen be t r i ebswir t s cha f t l i ch -organ isa t i ons theore t i 

schen Betrachtung gegenwärtig keine F o r t s c h r i t t e zu e rwarten sind* Schließlich 

bietet e r s t die eingehende Analyse des Externe -Ef fekte -Konzepts aus e i n z e l w i r t -

1) A u f das Feh len und die Notwendigkeit e iner derar t igen Untersuchimg i s t v e r 
schiedentl ich hingewiesen worden; v g l . dazu oben S* 2 f. 
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s c h a f t l i c h e r Sicht eine ausreichende B a s i s für die Able i tung von methodischen 

Fo lgerungen darüber, wie b e i der Gewinnung von Informationen über b e t r i e b s 

w i r t s cha f t l i che Umw r eltbeziehungen, die z w a r er fo lgsre levant , b i s h e r jedoch 

außerhalb des Bechnungs - und Informationswesens geblieben s i n d , vorgegangen 

v/erden kann* 

U n t e r externen Effekten versteht m a n ganz a l l gemein Handlungsfolgen, die von 

D r i t t e n zu tragen s i n d , ohne daß diese dem Zustandekommen d i e s e r Handlung 

und i h r e n F o l g e n zugest immt haben« D i e F o l g e n können dabei für die D r i t t e n 

p o s i t i v oder negativ s e i n . E s handelt s i c h um Siterdependenzen zwischen den 

V e r h a l t e n s w e i s e n versch iedener Wirtschaf ts Subjekte, die außerhalb d e r k o n v e n 

t i o n e l l e n , zielbezogenen Betrachtung von Entscheidungskonsequenzen und somit 

außerhalb des gängigen Rechnungswesens l i e g e n . 

In d e r L i t e r a t u r werden die externen Effekte häufig in zwe i grundverschiedene 

Untermengen e ingete i l t , nämlich in marktmäßige (pekuniäre, indirekte) und i n 

außermarktmäßige (technologische, d irekte) externe Effekte .."^ Obwohl diese w e i -
2) 

te Begr i f f sauf fassung in der ökonomischen T h e o r i e nicht unumstr i t ten i s t , s o l l 

s ie für d ie Zwecke d e r vor l iegenden F r a g e s t e l l u n g angewandt v /erden. Sie kann 

nämlich p r i n z i p i e l l a l l die von d e r Unternehmung ausgehenden Umwel tbez i ehun

gen ana ly t i s ch e r f a s s e n , die i m betr iebswir tschaf t l i chen Informationswesen nicht 

s y s t e m a t i s c h berücksichtigt, zugle ich aber für die interne und externe E r f o l g s 

beur te i lung von zusätzlicher Bedeutung s i n d . D a s Schema in Abbi ldung 11 s o l l 

den systemat ischen und begr i f f l i chen Rahmen für das weitere Vorgehen abstecken. 

E i n T e i l d e r Konsequenzen b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r 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 f a l l t außerhalb von Marktvorgängen a n . 

Für beide A r t e n von Handlungsfolgen gibt es so l che , die in die Entsche idungs 

rechnung , d . h . in die zielbezogene A l ternat ivenwahl der Entscheidungsträger 

einbezogen werden . Andere Konsequenzen ble iben davon ausgeschlossen, z . B . 

1) V g l * z . B , V i n e r (1931), Sc i tovsky (1954), Worces ter (1969), Meade (1973). 
2) V g l . z 0 B . M i s h a n (1971), S . 6 U 
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B et r ieb sw i r ts chaf t l iche 
Entscheidungskonsequenzen 

m a r k t l i c h v e r m i t t e l t außermarktlich v e r m i t t e l t 

f re chnungs)intern 
( z . B . U m s a t z e r 
löse, Be schaff ungs -
lusgaben) 

r 
(re ehnun g s }exte r n 

\ ( z . B . K o n s u m e n -
! tenrente) 
I 
L . K a p i t e l n 

(rechnungs)extern j 
( z . B . U m w e l t b e - i 
lastungen) [ 

K a p i t e l HI I 

(re chnung s) inte r n 
( z . B . Steuern , 
Gebühren) 

A b b . 11 : E i n t e i l u n g b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r Entscheidungsfolgen 
a ls Grundlage des wei teren Vorgehens 

w e i l (noch) keine Verp f l i ch tung für üire Berücksichtigung besteht. D i e beiden 

A r t e n von externen Entscheidungskonsequenzen decken den B e r e i c h ab, d e r vom 

gese l l schaftsbezogenen Rechnungswesen zu er fassen versucht w i r d . D e r durch 

sie betroffene B e r e i c h der Unternehmung 3 um we i t hat zunehmende Bedeutung. 

E r ist deshalb häufigeren Wandlungen unterworfen ( z . B , Überführung r e c h 

nungsexterner in rechnungsinterne Konsequenzen) , die das Unternehmungsver 

halten bee inf lussen können. D i e A n a l y s e von m a r k t l i c h und außermarktlich v e r 

m i t t e l t e n externen Entscheidungskonsequenzen aus e inze lw i r t s cha f t l i cher Sicht 

ist deshalb Gegenstand der folgenden 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 so l len die A u s w i r k u n 

gen des m a r k t l i c h e n Unternehmungsverhaltens (Kachfrage- und Angebotsverha l 

ten) auf die M a r k t s i t u a t i o n d e r anderen m i t der Unternehmung in d i r e k t e r oder 

i n d i r e k t e r Beziehung stehenden Wirtschaftssubjekte (Abnehmer, L i e f e r a n t e n , 

Konkurrenten) erfaßt werden . D e r Einfluß der marktbezogenen Unternehmungs-

aktivitäten auf die ökonomische Situation anderer am Marktgeschehen bete i l i g ter 
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Gruppen ist Bestandte i l d e r E r f o l g s Situation d i e s e r Gruppen und damit auch 

eine mögliche Quel le von z e i t l i c h verschobenen Erfolgsrückwirkungen b e i d e r 

Unternehmung s e l b s t . D a s folgende K a p i t e l II setzt s i c h m i t den Möglichkeiten 

und Grenzen der theoret ischen und prakt i s chen V e r w i r k l i c h u n g dieses T e i l a n s a t 

zes für Zwecke e iner E r w e i t e r u n g der be tr iebswir tscha f t l i chen Er fo lgsbeur te i lung 

ause inander . D a b e i geht es insbesondere d a r u m , am B e i s p i e l eines T y p s von 

marktmäßigen externen Effekten (Absatzrente) die theoret ische K o n s t r u i e r b a r -

keit und die e m p i r i s c h e Erfaßbarkeit von mikroökonomischen Nachf ragebez ie 

hungen a l s notwendige Vorausse tzung d e r 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 

Entscheidungsfolgen zu d i s k u t i e r e n . 

Außermarktlich vermit te l te Konsequenzen fa l l en d i r e k t b e i D r i t t e n a n . Sie v e r 

ändern die Situat ion der Betrof fenen, ohne daß d iese den auf sie ausgeübten 

Einfluß unmitte lbar k o n t r o l l i e r e n könnten. Unternehmungsbezogene E r f o l g s r e l e 

vanz haben s ie i n s o f e r n , a ls s i c h aus der Beakt ion der Betrof fenen Bückwirkun

gen auf den V e r h a l t e n s sp ie l räum der Unternehmung ergeben können. D i e theore 

t ische und prakt i s che Berücksichtigungsfälligkeit d i e s e r A r t von Umwel tbez i ehun

gen bei d e r B e u r t e i l u n g be t r i ebswi r t s cha f t l i cher E r f o l g e ist Gegenstand des K a 

pi te ls I II . F r a g e n der Abgrenzung und B e s t i m m u n g d e r a r t i g e r Effekte im B a h -

m e n e iner a ls Organisat ion aufgefaßten Betr i ebswir t s cha f t sowie P r o b l e m e d e r 

Messung und Bewertung stehen im V o r d e r g r u n d jenes K a p i t e l s . 

D i e A n a l y s e in den beiden folgenden K a p i t e l n s o l l neben e iner k r i t i s c h e n G r u n d 

lagenbawertung d e r Ansätze zu einem gesellschaftsbezogenen Rechnungswesen 

v o r a l l em eine umfassende Bestandsaufnahme der damit verbundenen P r o b l e m e 

sowie Übe riegungen zu deren t e i l weisen Überwindung h e r v o r b r i n g e n . D a r a u f b a u 

en dann einige ergänzende methodische Gedanken auf, die in K a p i t e l IV entwik-

kelc und d i s k u t i e r t werden s o l l e n . 
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K a p i t e l I I : M a r k t ! I c h vermi t te l t e externe Entscheidimgskonsequenzen 

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

I I . Kennze ichen der d i skut i e r ten Entscheidungsfolgen 

Die i n d i esem K a p i t e l zu behandelnde Kategor ie von be tr i ebswir tscha f t l i chen 

Handlungsfolgen, die nicht i m üblichen e inze lwir t s cha f t l i chen In format ionssy 

stem dokumentiert werden , zeichnet s i c h durch folgende M e r k m a l e aus:"^ 

(1) D u r c h Nebenfolgen des N a c h f r a g e - und Angebots Verhaltens entstehen g r u n d 

sätzlich ungewollte Interdependenzen zwischen der Unternehmung und ande 

ren M a r k t t e i l n e h m e r n . 

(2) D i e Nebenfolgen bee inf lussen über das M a r k t s y s t e m die N a c h f r a g e - und 

Angebots s i tuat ion anderer M a r k t t e i l n e h m e r und verändern insbesondere d e 

r e n Wettbewerbs - und V e r t e i l u n g s p o s i t i o n . 

(3) D i e Betrof fenen waren an den verursachenden Entscheidungen nicht b e t e i 

l ig t und haben keine unmitte lbaren Einwirkungsmöglichkeiten auf diese 

m a r k t l i c h e n Einflüsse. 

Z u (1): D i e Situat ion eines Wirtschaftssubjekts A (Nutzen- oder Kostenfunktion 

F-A) w i r d neben den von A selbstgewählten und beeinflußbaren V a r i a b l e n (x4) 

auch durch das V e r h a l t e n eines anderen M a r k t t e i l n e h m e r s ( V ß ) b e s t i m m t . 

VB) (1) 

D ie Kostens i tuat ion e iner Unternehmung A ^ oder die Nutzen s ituation eines K o n 

sumenten A2 hängen be i sp ie l swe ise auch von dem Nachfrage v e r b a l ten b z w . dem 

Angebots v e r b a l ten der Unternehmung B a b . D a d u r c h , daß z . B . B seine N a c h 

frage nach Beschaffungsgütern sprunghaft erhöht, steigen auch die Beschaf fungs-

1) V g l . etwa Sc i tovsky (1954), B l a u g (1975), S . 157 f . , Heinemann (1966), S . 33 ff . 



k o s t e n d e r Unternehmung A ^ , w e i l A l die g le ichen Güter beschafft . E i n e P r e i s 

s e n k u n g für die Produkte von B verbesser t die Nutzensituation des K o n s u m e n 

t e n A2 . V o n dem Verha l t en des B gehen a lso externe Effekte auf die Situation 

von A i und A 2 a u s . 

Z u (2)? T y p i s c h i s t , daß diese Interdependenzen m a r k t l i c h v e r m i t t e l t w e r d e n . 

N u r wer die Nach f rage - und Angebots S i t u a t i o n des jewei l igen M a r k t e s in seine 

Überlegungen einbezieht , kann von diesen Effekten betroffen werden . Marktmä

ßige externe Effekte verändern die Wettbewerbs - und V e r t e i l u n g s - b z w . W o h l -

fahr tspos i t i on der betroffenen M a r k t t e i l n e h m e r . ^ Sie s ind typische Kennzeichen 

e i n e r dynamischen , s i ch entwickelnden Wir tscha f t ; i n e iner G l e i c h g e w i d i t s w i r t -
2) 

schaft haben s ie keinen P l a t z . 

Z u (3): D ie betroffenen M a r k t t e i l n e h m e r (Aj_, A2) haben keine Möglichkeit, 

die für s ie bedeutsamen Nebenfolgen der Marktentscheidungen des B u n m i t t e l 

b a r z u k o n t r o l l i e r e n . D i e systemkonformen Handlungen des B r i chten s i c h in 

e r s t e r L i n i e auf die E r r e i c h u n g se iner eigenen Z i e l e und nicht auf d ie E r z e u 

g u n g d e r m a r k t l i c h e n externen Ef fekte . A ^ und A2 waren an diesen E n t s c h e i 

d u n g e n nicht betei l igt und können nur indirekt über e in 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 Urnen zugefügten Nachte i l zu kompensieren oder den ange

f a l l e n e n V o r t e i l z u erhal ten versuchen,, 

D i e m i t H i l f e d e r genannten M e r k m a l e umr i ssenen m a r k t l i c h e n Interdependen

z e n , die die Unternehmung durch i h r M a r k t v e r h a l t e n auslöst, werden n o r m a l e r 

weise im Rechnungswesen und in d e r Er fo lgsbeur te i lung von B e t r i e b s w i r t s c h a f -

1) Deswegen hat die ökonomische Wohlfahrtstheorie und die Theor ie d e r K o 
s t e n - N u t z e n - A n a l y s e an d i e s e r A r t von Effekten e in so großes Interesse g e 
funden; v g l . etwa M i s h a n (1966), besonders S . 140 f f . , (1971a) , S„ 31 f f . , 
Winch (1971), S 0 133 f f . , B laug (1975), S . 111 f f . und 166 f f . Unter dem Aspekt 
d e r E f f i z i e n z eines Wir ts cha f t ssys tems haben die Effekte - anders a ls die 
technologischen externen Effekte ( v g l . unten S . 1 5 3 ) - keine Bedeutung; v g l . 
He inemann (1966), S . 35, B l a u g (1975), S 0 168 f . 

2) V g l . Sc i tovsky (1954), S . 146 f f . 3 B l a u g (1975), S . 157 f . 
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ten n icht berücksichtigt und s ind insofern externer Natur» Daß die durch m a r k t 

bezogene Entscheidungen ausgelösten Veränderungen d e r Nach f rage - und A n g e 

botsbedingungen anderer M a r k t t e i l n e h m e r von v o l ks wi r t s ch a f t s p o l i t i s ch e r und 

wohlfahrtsökonornischer Bedeutung s i n d , l i egt auf der Hand« A u s e i n z e l w i r t 

s cha f t l i cher Sicht i s t ihre Be levanz jedoch nicht so selbstverständlich, 

Für externe Informationszwecke mag es s innvo l l e r s che inen , die von der U n 

ternehmung den verschiedenen Gruppen von M a r k t t e i l n e h m e r n zugefügten markt 

l i c h e n V o r - und Nachte i le bekanntzumachen, um dadurch eine Bewertung d e r 

m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n B o l l e d e r Unternehmung zu e r l e i c h t e r n und den m a r k t l i 

chen t ! W o h l f a h r t s b e i t r a g von Unternehmungen 1 ' "^ h e r a u s z u s t e l l e n . Für inteime 

Zwecke könnten Informationen über derart ige U m weitaus Wirkungen v i e l l e i ch t 

P r o g n o s e n über er fo lgsre levante Verhaltensänderungen der m a r k t l i c h e n I n t e r 

essengruppen e r l e i c h t e r n , insbesondere über zunehmende Forderungen und a b 

nehmende Unterstützungen von L i e f e r a n t e n , Kunden und K o n k u r r e n t e n . 

P r o b l e m a t i s c h ist dabei o f fensicht l ich die unternehmungsbezogene Abgrenzung 

d e r Effekte in z e i t l i c h e r H i n s i c h t (Bis zu welchem ze i t l i chen Hor i zont so l l en 

marktmäßige externe Entscheidungskonsequenzen verfolgt werden?) und in s a c h 

l i c h e r H i n s i c h t (Welche M a r k t e i n w i r k u n g e n sind zurechenbar? Welche s ind a u s 

z u g l i e d e r n , v /e i l s ie durch MarId;reaktionen der Betroffenen wieder ausgeglichen 

w e r d e n ? ) . Veränderungen von Mai^ktpositionen anderer M a r k t t e i l n e h m e r aufgrund 

von (mehr oder weniger) autonomen Entscheidungen d e r Unternehmungen gehö

ren zum A l l t a g des Marktgeschehens in e iner dynamischen W i r t s c h a f t . Deshalb 

bere i tet die B e s t i m m u n g und die Beur te i lung pekuniärer externer Effekte große 

S c h w i e r i g k e i t e n . F e r n e r i s t aus e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e r Sicht die F r a g e zu lösen, 

welche d e r von d e r Unternehmung ausgelösten marktmäßigen externen Effekte 

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 i chen Er fo lgsbeur te i lung relevant 

s e i n s o l l e n . 

D i e 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 Entsche idungs -

konsequenzen (Abgrenzungspi*oblem, Belevanzproblem) so l len in d iesem K a p i t e l 

1) E i c h h o r n (1974), S . 9. 
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nicht näher untersucht werden . A m B e i s p i e l der außermarktmäßigen externen 

Effekte werden diese F r a g e n in K a p i t e l III eingehend d i s k u t i e r t . " ^ Stattdessen 

so l len in d iesem K a p i t e l die modellmäßige E r f a s s u n g , . die inhalt l iche I n t e r p r e 

tation und die e m p i r i s c h e V e r w i r k l i c h u n g des Konzepts pekuniärer externer E f 

fekte aus e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e r Sicht k r i t i s c h ana lys ier t werden . E s erscheint 

s i n n v o l l , d iese Aufgabe nicht in a l l gemeiner Weise für a l l e A r t e n von m a r k t 

mäßigen externen Effekten gemeinsam durchzuführen, sondern anhand e i n e r 

Kategor ie eine d e t a i l l i e r t e exemplar i s che Untersuchung vorzunehmen, z u m a l 

die Problerne des E i n z e l f a l l s aufgrund des markt theoret i schen Bezugs des K o n 

zeptes auch für die anderen Kategor ien relevant s i n d . A l s B e i s p i e l f a l l w i r d die 

bere i ts we i te r oben im Zusammenhang m i t den Ansätzen zu e iner gese l l s cha f t s -

bezogenen Er fo lgsrechnung erwähnte Absatzrente gewählt. J B e i i h r e r A n a l y s e 

n immt die Auseinandersetzung m i t F r a g e n d e r mikroökonomischen P r e i s - und 

Nachfragetheor ie , die für die E r m i t t l u n g a l l e r A r t e n von marktmäßigen e x t e r 

nen Effekten eine große B o l l e sp i e l en , einigen Baum e i n . 

Nach der problembezogenen model l theoret ischen D i s k u s s i o n und e m p i r i s c h e n I n 

terpretat ion dieses Konzepts (2.) und nach der Untersuchungsöiner B e a l i s i e r u n g s -

möglichkeiten aus e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e r Sicht (3.) folgt eine Beschäftigung m i t 

der F r a g e , m i t weichen Konsequenzen A b s a t z - und Beschaffuugsrenten G r u n d l a 

ge der Unternehmimgspol i t ik se in können und welche Interpretat ionsproblome für 

A b s a t z - und Beschaffungsrenten in e iner mehrstuf igen V o l k s w i r t s c h a f t auftreten (4. 

1 ̂ • D i e Absatzrente jüs_re levantes Untersuchungsbeispie l 

Für die Auswah l der Absatzrente a ls relevantes Untersuchungsbeispio l des B e 

re i chs d e r n i a r k t l l c h vermi t te l t en externen Entscheidungskonsequenzen, sprechen 

die folgenden Gründe: 

(1) Die Absatzrente a ls unternehmungsbezogene F o r m des k l a s s i s c h e n Konzepts 

1) V g l . unten S . 154- ff . 
2) V g l . oben S . 6 3 f . D i e Begründung d i e s e r Auswah l folgt im nächsten G l i e d e 

rungspunkt . 
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d e r Konsuixientenrente sowie die Beschaffungsrente werden in jüngster Z e i t 

m i t e in igem Nachdruck a ls notwendige Elemente e iner gese l lschaftsbezoge-

nen be t r i ebswir tscha f t l i chen Er fo lgsrechnung v o r g e s c h l a g e n e E s w i r d d a 

m i t für die Einbeziehung e iner konkreten A r t marktmäßiger externer E f f e k -
2) 

te in das betr iebswir tschaf t l i che Bechnungswesen plädiert* E ine vert ie f te 

Begründung oder D i s k u s s i o n d ieses für die Bet r i ebswir t s cha f t s l ehre n e u a r 

tigen Entwurfs l i eg t b i s h e r nicht v o r . D a die Beschaffungsrente - wie w e i 

t e r unten zu zeigen s e i n w i r d - das f o rmale P a r a l l e l k o n z e p t z u r Absatzrente 

i s t , jedoch zusätzliche Interpretat ionsprobleme aüfwirft, s o l l s i ch die g r u n d 

sätzliche A n a l y s e auf die Absatzrente k o n z e n t r i e r e n . 

(2) M i t der Absatzrente w i r d das Beziehungsfe ld zwischen Unternehmung und 

Konsumenten angesprochen, das i n den me i s ten Vorschlägen e i n e r umwelt

or i ent i e r ten E r w e i t e r u n g d e r Er fo lgsbetrachtung einen bedeutenden Bang e i n 

n i m m t und das auch aus ordnungspol i t ischen Gründen für die Beurte i lung der 

Unternehmungsleistungen i m Bahmen e i n e r 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 verdient« 

(3) D i e b e i der A n a l y s e dieses B e i s p i e l s auftretenden P r o b l e m e der mikroöko

nomischen P r e i s - und Nachfragetheor ie , insbesondere d e r P a r t i a l a n a l y s e , 

der Nutzenmessung, der Aggregat ion und der e m p i r i s c h e n Übersetzung, s ind 

zugle ich typ isch für die Beurte i lung d e r anderen A r t e n von m a r k t l i c h v e r 

mi t te l ten externen Entscheidungskonsequenzen ( z . B . Beschaffungsrente, A n 

gebots- und Nachfrageverschiebungen b e i K o n k u r r e n t e n und L i e f e r a n t e n ) . ^ 

1) V g l . E i c h h o r n (1974), (1974a), (1974b), (1975). 
2) Sc i tovsky (1954), S . 147, zählt die Konsumentenrente e x p l i z i t zu den pekuniä

ren externen Effekten« In anderen Entwürfen für e in gesellschaftsbezogenes 
Bechnungsv/esen w i r d die Aufnahme d e r a r t i g e r m a r k t l i c h e r Interdependenzen 
begr i f f l i ch - theore t i s ch nicht so prägnant f o r m u l i e r t wie bei E i c h h o r n , obwohl 
l e t z t l i c h das gleiche gefordert w i r d . So spr i cht B r u m m e t (1973), S9 13 , von der 
Notwendigkeit , die "we l fa re ro le of Service o r product" und die " c u s t o m e r s a t i s -
fact ion" zu e r fassen ; Day (1973), S . 118 f. ver langt , daß in die gese l l schaf tsbe-
zogene Rechenschaftslegung auch d e r " c o n s u m e r we l fare " einzubeziehen s e i . 
Die methodischen Fo lgerungen , die diese und andere Autoren aus derar t igen 
Forderungen z iehen, weichen jedoch te i lweise von E i chhorns P o s i t i o n a b . 

3) D i e s e Aussage g i l t für die Angebotstheor ie , die i n d i e s e r A r b e i t nicht näher 
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(4) T e i l e der Untersuchung können s i ch auf eine i m deutschen Sprachraum 

weniger beachtete D i s k u s s i o n um die Bedeutung d e r Nachfragetheorie und 

der Konsumentenrente stützen. D u r c h den problembezogenen Bückgriff auf 

vorhandene Diskuss ionsgrundlagen kann die betr iebswir tschaf t l i che Relevanz 

dieses Ansatzes b e s s e r überprüft w e r d e n . E s können dann unter Umstän

den Entwicklungen^ die s i c h bere i ts anderweit ig a ls umstr i t t en e r w i e 

sen haben, bei der weiteren betr iebswirtschaft l ichen Behandlung der v o r l i e 

genden Themat ik ant i z ip i e r t w e r d e n . ^ Zudem l a s s e n s i c h m i t Hi l f e der 

Analyse einige log ische und e m p i r i s c h e P r o b l e m e 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 P r e i s t h e o r i e stärker verdeut l i chen , a ls dies i m a l lgemeinen geschieht . 

D i e Grundzüge des Konzepts der A b s a t z - und Beschaffungsrente und se iner I n 

tention i m Rahmen e iner e rwe i ter ten Er fo lgsrechnung werden anschließend g e 

meinsam vorges te l l t , w e i l sie s i c h f o r m a l g le ichen und w e i l später (4.) auf 

das P r o b l e m d e r Beschaffungsrente zurückzukommen se in w i r d . D u r c h die k u r 

ze D a r s t e l l u n g w i r d zugle ich die A n a l y s e des Ansatzes v o r b e r e i t e t . 

D u r c h den Ansatz von A b s a t z - und Beschaffungsrenten so l l en die soz ia len N u t 

z e n - und Kostengrößen, die über die monetären Marktumsätze hinaus b e i den 

M a r k t t e i l n e h m e r n aufgrund e iner T r a n s a k t i o n entstehen^ erfaßt, bewertet und 

d i skut i e r t w i r d , nur m i t gewissen Einschränkungen. Sie sp ie l t in den b i sher igen 
Vorschlägen z u r E r w e i t e r u n g der Er fo lgsbeur te i lung jedoch keine R o l l e , obwohl 
sie Anstoß z u r Entwick lung d e r T h e o r i e externer Effekte w a r ; v g l . B laug (1975)., 
S 0 151 ü.0 

1) D i e ökonomische Theor ie der K o s t e n - N u t z e n - A n a l y s e , die aus verschiedenen 
Gründen in jüngster Ze i t auch in der Be t r i ebswi r t s cha f t s l ehre größere A u f m e r k 
samkeit findet (vgl . K i r s c h et a l . (1973), S* 60(5 f f . 3 Huch (1975), f e rner die 
Vorträge von Dom seh , Schotten und Horsmann auf d e r diesjährigen Tagung des 
Verbandes d e r Hochschu l l ehrer für Betr iebswirtschaft ) , stützt s i ch i n w e s e n t l i 
chen B e r e i c h e n auf die Theor ie d e r Kons um entenrente ( vg l . z w B . M i s h a n (1975), 
S . 22 f f . , (1971a), S . 31 f f« , S a r r a z i n et a l . (1974), S . 60 f f 0 , Schuster (1970), 
S . 129 f f . ) . Auch unter d iesem Aspekt ersche int es s i n n v o l l , die log ischen und 
empi r i s chen G r e n z e n dieses Konzepts zu diskut ieren, , Interessant i s t , daß E i c h 
horn (1972a), S . 12, unter Bezugnahme auf P r o b l e m e d e r K o s t e n - N u t z e n - A n a 
lyse f es ts te l l t : t r D i e Berechnung d e r Konsumenten - und F a k t o r r e n t e n ist theo 
r e t i s c h nicht g e s i c h e r t . " D i e s e theoretische P r o b l e m a t i k w i r d jedoch weder 
näher erläutert noch in seinen Schr i f ten z u r gesellschaftsbezogenen U n t e r n e h 
mungsrechnung wieder erwähnt. 
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a ls gesel lschaft l iche Komponenten d e r e inze lwi r t s cha f t l i chen Markttätigkeit i n 

te rp.retiert werden. Dem l iegen die folgenden Überlegungen z u g r u n d e : ^ 

Auf d e r Absatzseite der Unternehmung b i lden die P r e i s e b z w . die Umsatzerlö- . 

se e in nur unvollkommenes Indiz für die Wertschätzung, die die Abnehmer den 

Produkten entgegenbringen. n D a der Nutzen für den Käufer gewöhnlich höher 

als der M a r k t p r e i s i s t , muß m a n noch die über den bezahlten Rechnungsbetrag 

hinausgehende zusätzliche Zahlungsbereitschaft des Konsumenten z u r Er langung 

der Le is tung (Absatzrente) hinzuzählen. M a n könnte auch sagen, daß d e r Käu

fe r des Produkts einen soz ia len Nutzen insofern e r z i e l t , a ls e r nicht gezwun-
2) 

gen i s t , auf ungünstigere a l ternat ive Angebote auszuwe i chen . " 

Ähnlich werden die Verhältnisse auf der Beschaffungsseite gesehen. Ana log 

zum Gütermarkt (Absatzseite) i s t auch auf dem F a k t o r m a r k t (Beschaffungs

seite) n . . . der Geldbetrag (die Beschaffungsrente) i n Rechnung zu s t e l l e n , den 

das Unternehmen über den M a r k t p r e i s hinaus zu zahlen bere i t wäre, bevor es 

auf den Kauf eines Produkt ions faktors vollständig v e r z i c h t e t . D i e s e rwe is t s i c h 

schon deshalb als zwingend, we i l d e r F a k t o r be i e iner a l ternat iven V e r w e n 

dung einen höheren P r e i s e r z i e l e n könnte und daher e inen entsprechend großen 

N a c h t e i l , ausgedrückt in soz ia l en K o s t e n , e r l e i d e t . " ^ 

Konsument und Unternehmer se ien a lso in d e r Regel b e r e i t , für ihre Käufe 

m e h r Geld auszugeben, a ls s ie aufgrund der j ewei l igen Marlctbedingungen t a t 

sächlich ausgeben müssen. D i e D i f f e renz w i r d im e rs ten F a l l e a ls s o z i a l e r 

Nutzen gedeutet, w e i l der Abnehmer die Güter für weniger Ge ld bekommt, a ls 

e r äußerstenfalls b e r e i t gewesen wäre , dafür zu zahlen; im zweiten F a l l e w e r 

den sie als soziale Kosten i n t e r p r e t i e r t , w e i l d e r Unternehmer m i t weniger 

G e l d seinen Faktorbedar f befr iedigen kann , a l s e r äußerstenfalls bere i t gewe

sen wäre, dafür auszugeben; dem Faktoranb ie te r entgeht e in höheres F a k t o r -

1) V g l . E i c h h o r n (1974), S . 19 f f . ; (1975), S . 149 f . , (1974a), S 0 85 ff . 
2) E l chhorn (1974), S . 19 . 
3) Ebenda . 
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entgalt , das aufgrund d e r Zahlungsbereitschaft der Faktornachfrager möglich 

gewesen wäre . 

A b b 0 12: Graphische E r m i t t l u n g d e r Konsumentenrente und der U n t e r n e h 
m e r r e n t e 

Abb i ldung 12 veranschaul i cht die beschriebenen Zusammenhängen Unters te l l t 

werden monoton fallende indiv iduel le Nachfragekurven nach Gütern f (x) und 

nach F a k t o r e n g (y). Aufgrund der Marktverhältnisse kommen die M a r k t p r e i s e 

p Q und p* m i t den Mengen x Q und y 0 zustande. Das Produkt aus M a r k t p r e i s 

und Menge erg ibt die tatsächlichen Geldzahlungen für die umgesetzten Güter 

und F a i r t o r e n . D i e s chra f f i e r ten Flächen unterhalb d e r Nachfrage kurven reprä 

sent i e ren die Konsumentenrente und die U n t e r n e h m e r r e n t e . 

2) 
D i e Überlegungen gehen ,vor a l l e m i n Anlehnung an M a r s h a l l .davon a u s 3 daß 

1) V g l . zu d i e s e r D a r s t e l l u n g sowie zu weiteren Rententypen (Produzenten- und 
Faktorrente ) Schuster (1970), S . 133 ff.; ähnlich E i c h h o r n (1974), S a 2 1 . 

2) V g l . dazu M a r s h a l l (1919), S . 103 f f . , f e rner die dogmenhistor ische Übersicht 
be i P o r s t m a n n (1971), S , 282 ff . , C u r r i e et a l . (1971), B l a u g (1975), S . 31 ff. 
und 111 ff*, Rothengatter (1974), S . 2 ff. 
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der Nach f rager , würde ihm die Gesamtmenge nacheinander E i n h e i t für E inhe i t 

angeboten, für jede E inhe i t entsprechend se iner Nachfragekurve einen höheren 

P r e i s zu zahlen bere i t s e i a l s für die folgende E i n h e i t . D e r Grenznutzen , den 

üim jedes weitere Gut e r b r i n g t , fällt, und entsprechend s inkt auch seine Z a h - ' 

lungsbereitschaft« D a jedoch der M a r k t m e c h a n i s m u s eine e inheit l i che P r e i s b i l 

dung e rzwingt , muß e r weniger Ge ld für die bezogene Menge ausgeben, a ls e r 

bere i t gewesen wäre . D i e D i f f e renz verb le ib t ihm a l s T T R e n t e ! t , die e r für a n 

dere Zwecke verwenden k a n n . S ie läßt s i c h wie folgt s chre iben : 

j f (x) dx - p 0 x 0 (Konsumentenrente) (2) 
o 

o 
R U ~ ) g (y) dy - p 0 y Q (ünternehmerrente) (3) 

o 

E r s e t z t m a n die indiv iduel len Nachfragekurven durch die Pre isabsatz funkt ion , 

und durch die P r e i s b e z u g s k u r v e der Unternehmung, so erhält man auf die g l e i 

che Weise die Absatzrente und die Beschaffungsrente für einzelne Güter oder 

F a k t o r e n . D i e Pre i sabsatz funkt ion (Preisbezugsfunktion) e iner Unternehmung 

repräsentiert bekanntl ich den T e i l der Marktnachfrage nach Gütern (Faktoren) , 

der auf eine Unternehmung entfällt. D i e gesamte unternehmungsbezogene A b 

satzrente besteht dann aus e iner Summe von Konsumentenrenten für v e r s c h i e 

dene Käufer und P r o d u k t e , die gesamte Beschaffungsrente aus e iner Summe 
1) 

von Unternehmerrenten für verschiedene F a k t o r e n . 

D i e folgende Untersuchung des Konzepts d e r Absatzrente baut nicht i n e r s t e r 

L i n i e auf d e r K r i t i k der subjektiven Wert lehre auf, an die s i c h der Ansatz a n 

lehnt . E i n solches Vorgehen wäre zum einen einfach zu bewerkste l l i gen , w e i l 
2) 

die subjektive Wert l ehre bere i t s häufig K r i t i k e n hinnehmen mußte , zum ande-
3) 

r en aber wäre es - d ieses Argument i s t h i e r nochmals zu betonen - dem v o r -

1) V g l . oben A b b . 9 , S . 63. 

2) V g l . z . B . Wit tmann (1956), S . 86 f f . , Enge ls (1962), S . 3 f f . , Ke inen 
(1974a), S. 319. 

3) V g l . oben S. 6 8 / 
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l iegenden V o r s c h l a g nicht angemessen. D e r Ansatz beansprucht für s i c h neben 

theore t i s cher Schlüssigkeit auch prakt i s che R e a l i s i e r b a r k e i t . " ^ E r s o l l e in (not

wendigerweise unvol lkommenes) prakt i s ches H i l f s m i t t e l für e in ohnehin kaum 

behandeltes und äußerst s chwier iges P r o b l e m s e i n . E s wäre nicht r i c h t i g , ihn 

ausschließlich nach Maßstäben d e r logischen Kons is tenz und d e r unmittelbaren 

Realitätstreue zu beur te i l en . Z u bewerten i s t v i e l m e h r auch die prakt i sche 

R e a l i s i e r b a r k e i t des V o r s c h l a g s . Daß e m p i r i s c h nicht f a l s i f i z i e r b a r e oder u n 

bewährte T h e o r i e n dennoch p r a k t i s c h verwer tbare Ergebn i s se l i e f e r n können, 
2) 

i s t eine wissenschaf ts theoret isch häufig hervorgehobene Möglichkeit. D e m e n t 

sprechend l i egt zunächst der Akzent auf d e r l og i schen Str ingenz und e m p i r i 

schen Interpretat ion (2.) , anschließend auf der prakt i s chen R e a l i s i e r b a r k e i t 

(3.) des V o r s c h l a g s . Wegen der Verf lochtenheit d e r l og i s chen , e m p i r i s c h e n 

und prakt i s chen Diskuss ionsebene und um Wiederholungen zu v e r m e i d e n , e r 

scheint eine durchgehende, gliederungsmäßige Trennung nicht i m m e r mögl i ch . 

2• Eiänx?ssen und InterpretafcIonsprobleme der Theor i e der Absatzrerite 

D i e Ause inandersetzung m i t den Prämissen und Intei 'pretat ionsproblemen des 

theoret ischen Konzepts d e r Absatzrente für eine e inze lwir tschaf t l i che E r f o l g s 

betrachtung erfo lgt in zwe i Stufen. Zunächst werden die grundlegenden E i g e n 

schaften d ieses Ansatzes anhand eines idea l typischen M o d e l l f a l l s (E inprodukt 

unternehmung m i t nur einem Abnehmer) herausgearbeitet (21. ) . Anschließend 

werden die zusätzlichen A s p e k t e , die d e r Übergang zu r e a l i s t i s c h e r e n P r ä m i s 

sen (Mehrproduktbetr ieb a m e h r e r e Abnehmer) h e r v o r b r i n g t , beleuchtet (22 . ) . 

1) V g l . dazu E i c h h o r n (1974), S . 27 u . 35 f f . ; (1974a), S* 109 f f , , (1974b), 
S 0 60 , (1975), S . 153 . 

2) V g l . dazu z . B . Stegmüller (1965), S e 387 f f . , sowie die Anwendungsbeispie 
l e be i R e i c h w a l d (1973), S . 148 f f . , Ste inmann/Matfhes (1972), P i c o t (1975c), 
S . 99 . 
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2 ^ • D t e . A b s a t z r o n t e i m F a l l e eines Einprodi^^ einem 

Abnehmer 

D i e theoret ische B e s t i m m u n g der Absatzrente setzt z w e i e r l e i v o r a u s : die K o n - , 

s t r u k t i o n e i n e r Pre i sabsatz funkt i on und die Kenntnis des oder der v e r s c h i e d e 

nen Absatzpreise«, M i t Hi l f e d i e s e r beiden Angaben läßt s i c h dann die A b s a t z 

rente berechnen und i n t e r p r e t i e r e n . Während der A b s a t z p r e i s in der Rege l u n 

s c h w e r festzuste l len se in dürfte, s te l l t die Kons t rukt i on der P i e i s a b s a t z f M i k 

t i o n e in theoret isch v ie l s ch i cht iges P r o b l e m d a r . " ^ 

211 • D i e Brauchbarke i tsvoraussetzungen der Pre i sabsatz funkt ion 

D i e Pre i sabsatz funkt ion gibt a n , welche Menge x eines Gutes eine U n t e r n e h 

mung zum P r e i s p absetzen kann . S ie repräsentiert den T e i l d e r gesamten 

M a r k t n a c h f r a g e , der auf die betrachtete Unternehmung entfällt . Im v o r l i e g e n 

den F a l l e entspr icht die Pre i sabsatz funkt ion einem T e i l oder der gesamten N a c h 

fragefunktion eines A b n e h m e r s . Nachfragefunktion und Pre i sabsatz funkt ion gehen, 

wie d ieses einfache B e i s p i e l ze igt , von den gle ichen Prämissen aus ; die B e 

dingungen, die den Abnehmer zur Gestaltung se iner Nachfrage nach einem Gut 
2) 

bewegen, prägen auch die Gestalt der Pre i sabsatz funkt i on der Unternehmung. 

1) D ie s chwier igen theoret ischen und e m p i r i s c h e n P r o b l e m e , die h inter d e r 
T h e o r i e der Nachfragekurve stehen, werden in der L e h r b u c h l i t e r a t u r m e i s t 
nicht d a r g e s t e l l t . So g i l t grundsätzlich auch heute noch, auch m i t B l i c k auf 
die Standard l i teratur z u r betr ieb l i chen P r e i s p o l i t i k (vg l . etwa Gutenberg 
(1973), Jacob (1971)* N i e s c h l a g et a l . (1972); re la t iv ierende Hinweise a l l e r 
dings b e i Wittgen (1974) 2 S . 122), wa.s F e l s v o r m e h r a l s zwanzig Jahren 
bere i t s konstat ier te : D i e Publ ikat ionen " e r w e c k e n den E i n d r u c k , die A r t und 
W e i s e , wie m a n s i c h P r e i s e und Güterquantitäten einander zugeordnet denken 
müsse,, wäre se i t 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 . 181 . 

2) V g l . dazu insbesondere D . Schneider (1966), S . 589 ff . Abweichende A n 
s icht etwa b e i F e l s (1953), S . 146 3 E . Schneider (1985), S . 62 f . D e r e n 
Argumentat i on kann jedoch nicht gefolgt werden; denn wenn der Anb ie te r 
(auch der monopol ist ische) " i n seinem Wirtschaf tsp lan verschiedenen a l t e r 
nat iven P r e i s e n die m i t größter Wahrsche in l i chke i t zu erwartenden A b s a t z 
mengen zuordnen" w i r d ( E . Schneider (1965), S . 62), so geschieht nichts 



- 85 -

D a m i t aber die Nachfragekurve für absatzpol i t ische Überlegungen verwendbar 

s e i n k a n n , muß sie zunächst d r e i sogenannte Brauchbarkeitsvoraussetzungen-

erfüllen. 

E r s t e n s muß die Länge d e r Absatzper iode de f in iert s e i n , für die die P r e i s a b -

satzfunktion gelten s o l l . Für die M e s s u n g der Konsumenten - /Absatzrente a ls 

Inforrnationselement i n e iner Er f o l g s re chnung dürfte eine halbjährliche oder 

jährliche Absatzper iode s innvo l l se in* Wegen der Veränderungen i m Bedingungs

rahmen des e inze lwir t s cha f t l i chen Absatzes und damit d e r Pre i sabsatz funkt ion 

könnte jedoch i n v ie len Fällen eine solche Per iodendauer zu lang s e i n , so daß sie 

i n kürzere Unterper i oden aufzutei len wäre, etwa in E inkommensper ioden des 

Nach f ragers ( z . B . Monate ) , 

Zwei tens i s t der zu betrachtende M a r k t zu d e f i n i e r e n . D i e Abgrenzung der Gü

te rgruppe , für die die Pre isabsatz -bzwoNachfragefunlc t ion gelten s o l l , stößt auf 

e rheb l i che theoret ische P r o b l e m e : S o l l nur eine spez ie l le P r o d u k t a r t oder gar 

eine einzelne M a r k e des Anb ie ters den M a r k t de f in ieren? S o l l eine Gruppe funk-

t i o n s - und nachfrageverwandter Produkte einen M a r k t b i lden? Nach welchen 

K r i t e r i e n s o l l die M a r k t d e f i n i t i o n er fo lgen? Auf diese F r a g e n gibt es b i s h e r 

kaum befriedigende Antwor ten . W i r d der M a r k t sehr s tark s p e z i a l i s i e r t gese 

hen und w i r d be i sp ie l swe ise nur für die eine P r o d u k t a r t des Anbie ters die P r e i s 

abs atz funkt ion herge le i te t , so erg ibt s i c h f o r m a l zwangsläufig eine b i la tera le 

Monopolbez iehung, für die be i Unters te l lung bes t immter Prämissen eine e i n 

deutige Pre i sabsatz funkt i on k o n s t r u i e r t werden k a n n . E ine solche Aufsp l i t terung 

anderes a ls die Übertragung der (vermuteten) Nachfragekurven in die u n 
te rnehmer i s che Pre i sabsatz funkt i on unter Berücksichtigung d e r M a c h t v e r 
hältnisse am M a r k t . E i n "völ l ig anderer 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 erkennen: D ie individuel le Nachfragekurve 
besagt , daß der Haushalt j ewei l s b e i einem bestmimten P r e i s eine ganz b e 
s t immte Menge kaufen wird} die P.reisabsatzfunktion besagt , daß die U n t e r 
nehmung (aufgrund i h r e r Kenntnis d e r Nachfrage) jewei ls be i einem b e s t i m m 
ten P r e i s m i t e i n e r best immten Absatzmenge rechnen kann (muß). 

1) V g l . dazu und im folgenden D . Schneider (1966), S* 603 f f . 
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von Angebot und Nachfrage in v ie le Elernentarmärkte e r s chwer t jedoch die 

B e s t i m m u n g d e r Nachfragepräferenzen, w e i l j eder Nachfrager seinen Bedar f 

auch auf konkurr i e renden (substitutiven) Elementarmärkten befr iedigen k a n n , 
2) 

die pos tu l i e r ten Pre i sabsatzbez iehungen also äußerst l a b i l s i n d . D i e s e s P r o 

b l e m w i r d be i e iner weiter angelegten, stärker auf die Gebrauchsfunktionen 

der Produktkategor ie abzielenden M a r k t d e f i n i t i o n , die auch die Angebote ande

r e r Produzenten m i t einschließt, umgangen. A l l e r d i n g s bedarf es nun zusätzl i 

cher Hypothesen, um aus e iner so lchen Nachfrageanalyse die P r e i s a b s a t z f u n k 

tion der eigenen E r z e u g n i s s e d e r Unternehmung zu f o r m u l i e r e n . E ine Lösung 

des P r o b l e m s der M a r k t d e f i n i t i o n ersche int theoret isch kaum möglich, sondern 
3) 

i s t nur von F a l l zu F a l l p r a g m a t i s c h denkbar . 

D r i t t e n s hängt die B r a u c h b a r k e i t der Pre i sabsatz funkt ion von der Kenntnis der 

Reaktionen anderer K o n k u r r e n t e n a b . E s müssen einigermaßen zuverlässige I n 

format ionen und Erwartungen über das absatzpol i t i sche V e r h a l t e n der anderen 

re levanten A n b i e t e r - dies können im G r e n z f a l l a l le anderen s e i n , v/enn m a n t o 

tale K o n k u r r e n z um die Konsumausgaben berücksichtigt - v o r l i e g e n , um die u n 

ternehm ungs bezogene Pre i sabsatz funkt ion bes t immen zu können. D i e s e r Aspekt 

hängt eng m i t dem P r o b l e m der M a r k t d e f i n i t i o n und der Nachfrage Verwandtschaft 

zusammen« D u r c h das Angebotsverhalten d e r Konkurrenten w i r d das Absatzpoten

t i a l d e r Unternehmung beeinflußt. 

212 . P r o b l e m e der Konst rukt i on e iner geeigneten Nachfragefunktion ( P r e i s a b 

satzfunktion) 

S i n d d ie zuvor s k i z z i e r t e n Brauchbarke i tsvoraussetzungen in befriedigender W e i 

se geklärt, so läßt s i ch die Pre i sabsatz funkt ion a ls Nachfragefunktion a n a l y s i e 

r e n , um die Prämissen des Konzepts d e r Absatzrente zu vervollständigen« 

1) V g l . Stacke lberg (1951), S . 221 , 240 f f . 
2) V g l . D . Schneider (1966), S . 604 und 627 f . 
3) Z u r Bewältigung des P r o b l e m s können die Kreuzpreiselastizitäten von T r i f 

f in eine gedankliche Hi l f e s te l lung geben. Ähnlich auch der neueste V o r s c h l a g 
von Samuelson (1974). 
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Im a l lgemeinen w i r d in d e r P r e i s t h e o r i e nicht m e h r von e iner u n s p e z i f i z i e r -

ten ce ter i s p a r i b u s - K l a u s e l , sondern von d r e i Prämissen für die n o r 

m a l e (monoton fallende) indiv iduel le Nachfragekurve ausgegangene 

1. unveränderte Prä ferenz - b z w . Bedürfnis s t ruktur während der 

Absatzper iode 

2 . Konstanz d e r P r e i s e a l l e r anderen Güter 

3. Konstanz d e r Konsumausgaben. 

D i e s e r Prämissensatz , d e r s i c h weitgehend an die Vors te l lungen von A l f r e d 

M a r s h a l l anlehnt, i s t aus verschiedenen Gründen unbefriedigend. 

B e i s t renger Interpretat ion der Prämissen 2 . und 3 . ergibt s i ch auch eine K o n 

stanz der nachgefragten Mengen a l l e r übrigen Güter. Für das betrachtete Gut 

k o m m e n dann nur P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n e n m i t konstantem U m s a t z in F r a 

ge , wenn die Konsuniausgaben konstant bleiben s o l l e n . D a r a u s ergibt s i c h eine 

i soe las t i s che (Elastizität 1) Pre i sabsatz funkt i on i n Gestalt e iner g le ichse i t igen 
U 2) 

H y p e r b e l nach der F o r m e l p o x - U b z w . p = ~~ . B e i Konstanz d e r B e -

1) V g l . dazu D . Schneider (1966), S . 591 f . , Samuelson (1955), S . 97, F e l s 
(1953), S , 26 f f . , A l b e r t (1974), S* 241 f . , Roihengatter (1974), S . 18 , 
P o r s t m a n n (1971), S . 140 f f . , besonders S . 169 f f . und die dort angege
bene L i t e r a t u r . D i e Beantwortung d e r s chwier igen F r a g e , ob e in Individuum 
bere i t s E r f a h r u n g e n m i t e inem Gut gemacht haben muß, bevor es eine N a c h 
fragefunktion dafür angeben kann , s o l l l i i e r offen b l e i b e n . D a die E r w e i t e 
rung der Er fo lgs rechnung zunächst Darstel lungsaufgaben i m Sinne e iner ex 
post -Rechnung erfüllen s o l l und entsprechend ex post r e a l i s i e r t w i r d , kann 
auf die A n a l y s e d i e s e r selten beachteten Pränissenmöglichkeit verz i chte t 
werden , die für die a l lgemeine Nachfragetheorie große Bedeutung hat . V g l . 
dazu F e l s (1953), S . 44 f f . , besonders S . 49 f f . M a n könnte auch sagen, daß 
es für die Mode l lana lyse der Erfo lgskomponente ! T A b s a t z r e n t e ! t auf die F o r m 
der F u n k t i o n i m Augenbl ick d e r Kaufentscheidungen ankommt, nicht dagegen, 
wie es h i s t o r i s c h zu d i e s e r F o r m kommt und welche prognost ische Relevanz 
d iese h a t . 

2) V g l . D . Schneider (1966), S . 592, P o r s t m a n n (1971), S . 172 . 
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dürfnisse sowie der Mengen und d e r P r e i s e anderer Güter muß die für das 

betrachtete Gut auszugebende Ge ldsumme i m m e r g le i ch hoch s e i n 9 wenn die 

K o n s u m s u m m e insgesamt unverändert b le iben s o l l . Zieht m a n we i ter in B e t r a c h t , 

daß es in e inem interdependenten Wir t s cha f t smode l l nicht möglich i s t , die P r o - , 

duktion des betrachteten Gutes i soe las t i s ch zu v a r i i e r e n und zugle ich die P r o 

duktionsmengen a l l e r anderen Güter konstant zu halten (Faktore insatz ) , so läßt 

s i c h unter den gemachten Prämissen die Nachfragefunktion l e t z t l i c h nur noch a ls 

e in P u n k t d e f i n i e r e n d D e r a r t i g strenge F o r m u l i e r u n g e n d e r Nachfragekurve 

s ind a lso für prakt i s che Zwecke (Berechnung der Absatzrente) wenig s i n n v o l l , 

w e i l s ie a l l en fa l l s sehr seltene Spezialfälle d e r Realität zu beschre iben v e r 

mögen« 

H i n z u k o m m t e i n wei teres P r o b l e m : D i e Annahme konstanter sonst iger P r e i s e 

e rs che int kaum h a l t b a r . Zunächst ist es eine Abgrenzungs frage , was unter s o n 

stigen P r e i s e n (allen) sonstigen P r e i s e n zu verstehen ist« " ü b e r 9 a l l e 5 P r e i s e 

kann und w i l l s i ch e in Individuum auch dann nicht i n f o r m i e r e n , wenn jeden M o r -

gen vollständige P r e i s l i s t e n m i t d e r P o s t ins Haus gebracht würden." E s kann 

a lso aus ind iv idue l l e r Sicht nur um die " r e l e v a n t e n " sonstigen P r e i s e gehen, w o 

b e i sofort k l a r w i r d , daß die Auslegung d i e s e r Bes t immung große S c h w i e r i g k e i 

ten b e r e i t e t . 

D i e Schwier igke i t w i r d besonders be i nachfrageverwandten Gütern s i c h t b a r . E ine 

s tarke Änderung etwa 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 substitutive Gut W e i n b l e i b e n . Ähnlich auch i m F a l l e komplementärer 

Güter; eine Veränderung d e r 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 s i ch auch auf 

die P r e i s e für Taucherausrüstungen a u s . " D a p r a k t i s c h Kreuzpreiselastizitäten 

zwis chen den e inzelnen Gütern bestehen, dar f b e i der Def ini t ion d e r P r e i s a b -
3) 

s a t z f M i k t i o n nicht der Einfluß der P r e i s e anderer Güter vernachlässigt werden . " 

D i e s führt z u der schon oben d i skut i e r ten F o r d e r u n g : " D i e Pre i sabsatz funkt ion 

1) 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 Buchanan 
(1971), S . 287 . 

2) F e l s (1953), S. 8 1 . 

3) D . Schneider (1966), S . 595, ähnlich A l b e r t (1974), S . 243 . 
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i s t a l s Nachfragekurve für verbundene Güter zu definieren"« Für eine s o l 

che D e f i n i t i o n fehlen aber b i s l a n g die theoret ischen Voraussetzungen , und es 

würde, abgesehen davon, i m m e r s c h w i e r i g e r , den für die Unternehmung r e l e -
2) 

vanten Ausschn i t t d e r Nachfrage zu b e s t i m m e n . 

Vernachlässigt m a n den Aspekt d e r Nachfrage verwand tschaft und geht m a n d a 

von a u s , daß die P r e i s e der anderen Güter konstant s i n d , daß a lso keine v e r 

wandten Güter e x i s t i e r e n , so w i r d die Pre i sabsatz funkt ion auf zu engen P r ä 

m i s s e n aufgebaut. Be ide Wege ersche inen für eine E r m i t t l u n g der A b s a t z r e n 

te für prakt i s che Zwecke unbefriedigend zu s e i n . 

E s e x i s t i e r t nun eine Fülle von V e r s u c h e n , die h i e r nur angedeuteten i m p l i z i 

ten Schwier igke i t en e iner konsistenten und aussagekräftigen Konstrukt ion d e r 

Nachfragekurve durch die Setzung veränderter Prämissen zu überwinden. W i r d 

der hohe Maßstab l o g i s c h e r Str ingenz i m Sinne e iner " r e i n e n ökonomischen 

T h e o r i e " an diese V e r s u c h e angelegt, so kann ke iner der V e r s u c h e be f r i e c l i -
3) 

gen . Welche H i l f s v a r i a b l e n m a n auch für die im Gesamtsystem notwendigen 
Anpassungsprozesse wählt, um alternat ive 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 d e r 

P r e i s a b s a t z f u n k t i o n l og i s ch zu ermöglichen - eine schlüssige Lösung läßt s i c h 
4) 

nicht f inden . Je m e h r var iab l e Größen man zuläßt, um die P r e i s - M e n g e n - V a -

1) D . Schneider (1966), S„ 596. Daß eine Konstanz der übrigen Güterpreise 
auch deswegen nicht möglich i s t , w e i l die m i t e iner P r e i s v a r i a t i o n des b e 
trachteten Guts einhergehende Mengenveränderung auch die Nachfrage nach 
den für das Gut re levanten Vorprodukten und damit deren P r e i s e verändert, 
ist h i e r d e r Vollständigkeit ha lber nochmals zu erwähnen; vgl« dazu F r i e d 
m a n (1949), S . 471 f f . , Rothengatter (1974), S . 1 9 . 

2) Neuerdings hat Samuelson (1974) eine Meßmethode der Nachfrage V e r w a n d t 
schaft auf kardinal-monetärer Grundlage vorgeschlagen, die die Einwände 
von Do Schneider (1966), S . 601, 617 ff . , zu berücksichtigen scheint . D e r 
von Samuelson angebotene T e s t ersche int jedoch noch so " r e i n t h e o r e t i s c h " , 
daß s i c h seine e m p i r i s c h e Anwendung nicht v o r s t e l l e n läßt. 

3) In d e r obigen De f in i t i on der üblichen Nachfragekurve s ind die Mengen a l l e r 
anderen Güter die regul ierende V a r i a b l e . 

4) V g l . dazu die sehr ausführlichen Untersuchungen b e i P o r s t m a n n (1971), b e 
sonders S . 140 f f . , f e rner den Literaturüberblick b e i F e l s (1953), S . 10 f . 
und die Übersichten von Rothengatter (1974), S . 19 f f . , C u r r i e et a l . (1971), 
S . 747 f f . , D . Schneider (1966), S . 594 und 608 f f . 
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r ia t i onen zu erklären, desto weniger läßt s i c h noch die Nachfrage a ls Funkt ion 

des P r e i s e s d a r s t e l l e n und desto eher muß auf die so beliebte analyt ische D e 

m o n s t r a t i o n des "Nachfragegesetzes " verz i ch te t w e r d e n . D i e Nachfragekurve ist 

e i n Instrument der P a r t i a l a n a l y s e : . " A l l g e m e i n e s Gle i chgewichtssystem und 

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 icht i n t e g r i e r b a r " ^ 

M i n d e r t m a n den theore t i s ch - l og i s chen A n s p r u c h und n i m m t die V a r i a t i o n von 

M e n g e n und P r e i s e n anderer Güter in K a u f , um insbesondere auch prakt i s chen 

B e l a n g e n , wie s ie i n der F r a g e s t e l l u n g dieses Themas zum A u s d r u c k k o m m e n , 

Rechnung zu t ragen , so folgt zunächst, daß eine auf B a s i s d e r Nachfragefunk

t ion (Preisabsatzfunktion) abgeleitete Absatzrente ungenau se in muß, da die N a c h 

f ragekurve als solche theoret isch nicht präzise s e i n kann« D i e Reakt ionsge 

schwindigkei t d e r sonstigen P r e i s e und Mengen sowie das re lat ive Gewicht des 

betreffenden Nachfragesegments beeinf lussen das Ausmaß d e r Ungenauigkeit« Sie 

dürfte jedoch in der Rege l nicht besonders groß s e i n . T r o t z der log ischen I n -

kons is tenzen "braucht der prognost ische F e h l e r , d e r s i c h aus der Vernachläs

sigung a l l e r ausgleichenden und aufhebenden Veränderungen, d . h . aus der b u c h 

stäblichen Verwendung von ce ter i s par ibus erg ib t , nicht groß zu s e i n , wenn w i r 

uns damit zufr ieden geben, das V e r h a l t e n eines Individuums oder e iner Gruppe 

von Individuen zu a n a l y s i e r e n , die M e i n e r als die Gesamtgruppe i s t . D a m i t läßt 

s i c h die wei tverbre i tete Annahme und Verwendung d e r nicht m o d i f i z i e r t e n N a c h -
2) 

f ragekurve te i lweise r e c h t f e r t i g e n . " 

D i e E inhal tung d e r beiden anderen Prämissen , nämlich Konstanz der K o n s u m a u s 

gaben und Konstanz der Präferenzstruktur, e rsche int aus theore t i s cher Sicht nicht 

besonders p r o b l e m a t i s c h . Im Rahmen e iner nicht zu lang bemessenen A h s a t z p e -

1) 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 . 
2) Buchanan (1971), S . 288,- v g l , auch Schuster (1970), S ö 133, ähnlich S t r e i s s -

l e r (1974), S . 56. A n z u m e r k e n ist a l l e r d i n g s , daß durch die veränderten 
Prämissen der Nachfragekurven von F r i e d m a n und H i c k s (konstantes R e a l 
e inkommen , v a r i a b l e s Nominale inkommen) der atypische V e r l a u f der N a c h 
f ragekurve i m F a l l e von i n f e r i o r e n Gütern (Giffen-Effekt) ve rmieden w i r d 
( v g l . A l b e r t (1974), S . 242), was die Berechnung d e r Absatzrente für diese 
Fälle natürlich e r l e i c h t e r t . 
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riocle verändert s i c h die verfügbare Konsum summe im al lgemeinen n i c h t . Und 

auch die Bedürfnisstruktur kann in e inem k u r z f r i s t i g e n Zeitabschnitt a ls k o n 

stant zumindest gedacht w e r d e n , D a r a n ändert auch die v ie l fach belegte T a t s a 

che n i c h t s , daß die Bedürfnisstruktur (Nachfrage) auch von den früheren K o n 

sumausgaben b z w . d e r E inkommensentwick lung des Individuums abhänge.^ D i e s 

i s t eiiiQ Determinante d e r Bedürfnisstruktur, die im übrigen durchaus in der 

Betrachtungsper iode konstant se in kann* Wie bere i t s betont, kommt es h i e r auf 

die Beschre ibung der momentanen Nachfragekurve des Käufers, nicht auf die 

Erklärung d e r Entwi ck lung se iner Präferenzstruktur a n . E m p i r i s c h wir f t aber 

gerade die letzte Vorausse tzung (konstante Bedürfnis s truktur) erhebl iche P r o 

b leme auf, die jedoch e r s t in einem späteren Abschni t t besprochen werden 

s o l l e n . 

2122. D ie P r o b l e m a t i k eines konstanten Grenznutzens des Geldes 

E i n e weitere Prämisse d e r E r m i t t l u n g von Absatzrenten auf d e r B a s i s d e r 

P r e i s a b s a t z f u n k t i o n muß a n a l y s i e r t werden , nämlich die Annahme eines k o n 

stanten Grenznutzens des G e l d e s . M I t should be notecl that, in the c l iscussion 

of c o n s u m e r s 9 s u r p l u s , we assume that the m a r g i n a l ut i l i ty of money to the 
2) 

ind iv idua l p u r c h a s e r is the same throughout . " E i n e solche Unterste l lung i s t 

für das exakte Konzept d e r Konsumentenrente b z w . der Absatzrente unabding

b a r . 0 ^ 

D i e Konstanz des Geldgrenznutzens i s t Vorausse tzung dafür, daß Geld e i n k a r 

d ina les Maß des Konsumentennutzens se in kann . N u r wenn trotz V a r i a t i o n des 

P r e i s e s der Grenznutzen , den eine Geldeinheit e r b r i n g t , g le i ch b le ibt , kann 

das Ge ld a l s Nutzenmaßstab dienen und z . B . die Nützlichkeit versch iedener 

P r e i s l a g e n v e r g l e i c h b a r m a c h e n . Wenn e in Nachfrager 4 statt 2 Geldeinheiten 

für e in Gut zu zahlen hat , so bedeutet dies jedoch be i unveränderten totalen 

Konsumausgaben, daß e r von anderen Gütern weniger kaufen k a n n . D a m i t aber 

1) V g l . dazu z 3 B . F e l s (1953), S . 47, und die dort angegebene L i t e r a t u r . 
2) M a r s h a l l (1949), S . 693-, 
3) V g l . C u r r i e et a l . (1971), S . 743 f f . 
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steigt der Grenznutzen des G e l d e s , w e i l d e r Grenznutzen d e r anderen Güter -

fa l l ender Grenznutzenver lauf vorausgesetzt ~ s te ig t . U m d i e s e r S c h w i e r i g k e i t , 

die von ihm gesehen w u r d e ^ , z u entgehen, forciert M a r s h a l l , daß die " e x p e n -

d i ture on any one th ing , as for instance t e a , is only a s m a l l par t of his total 
2) 

e x p e n d i t u r e " . A u c h dadurch, daß n u r geringe Preisänderungen zugelassen w e r 
d e n , läßt s i c h eine vernachlässigbar geringe Änderung des Geldgrenznutzens 

3) 

e r r e i c h e n . D u r c h diese Beschränkung des Anspruchs auf einen nur ungefähr 

konstanten Geldgrenznutzen so l l te das Ge ld a ls Nutzenmaßstab gerettet werden . 

Ist diese ungefähre Konstanz gegeben, so kann die Fläche unter der N a c h f r a g e 

k u r v e als Maß für den Tota lnutzen , den eine M a r k t s i t u a t i o n dem Konsumenten 

e r b r i n g t , angesehen werden . 

E s dürfte a l l e r d i n g s für die p rakt i s chen Zwecke der Absatzrentenermit t lung 

im. Rahmen d e r gesel lschaftsbezogenen Er fo lgsrechnung eine sehr starke B e 

schränkung bedeuten, nur solche Nachfrager berücksichtigen zu können, die 

nur einen Ideinen T e i l üirer Konsumausgaben auf das betrachtete Produkt v e r 

t e i l e n . Zum einen s ind v ie l e K a u f - und Konsumprozesse nicht d i e s e r A r t ( z . B . 

größere Beschaffungsentscheidungen von pr ivaten und öffentlichen Haushalten 

oder von Unternehmungen) . Zum anderen wäre es wohl nicht s i n n v o l l , eine s o l 

che Beschränkung für die E r s t e l l u n g e iner e rwe i ter ten Rechnungslegung zu f o r 

m u l i e r e n . D i e s e so l l te üirer F o r m und Methodik nach für a l l e E i n z e l w i r t s c h a f 

ten anwendbar s e i n . A u c h is t für die Zwecke d e r Pre i sabsatz funkt ion Schumpe-

t e r s V o r s c h l a g , n d a ß das E r f o r d e r n i s d e r geringen Bedeutung stets durch eine 
ausre i chend enge De f in i t i on der i n Betracht stehenden Güter erfüllt werden 

4) 
kann 1 1 , unbrauchbar . Ganz abgesehen von dem dadurch verschärft auf t re ten-

1) V g l . M a r s h a l l (1949), S . 690 . 
2) M a r s h a l l (1949), S . 693 . V g l . auch den Nachweis der E f f i z i e n z d i e s e r F o r 

derung b e i A l f o r d (1956), S . 27 f f . 
3) V g l . M a r s h a l l (1949), S . 110, ähnlich, wenn auch anders herge le i te t , F e l s 

(1953), besonders S . 49 f f . und 125 f f . 

4) Schumpeter (1985), S . 1207. Schumpeter schre ibt w e i t e r : " W e n n F l e i s c h 
nicht unwicht ig genug i s t , so können w i r die Nachfrage nach H a m m e l k o t e 
letts u n t e r s u c h e n . " 
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den P r o b l e m d e r Nachfrageverwandtschaft läßt s i c h einfach nicht für eine U n 

ternehmung, die z . B * Kühlschränke v e r l a u f t , die Güterdefinition stärker e i n 

grenzen* a ls d ies das tatsächliche Produkt erlaubte D i e re lat ive Budgetbedeu

tung des Kaufs so l cher Güter für den Abnehmer ble ibt a lso von d e r P r o d u k t 

de f in i t ion u n b e n i h r t . " ^ 

D i e Annahme eines konstanten Grenznutzens des Ge ldes , die für die nutzenbe

zogene Interpretat ion der Absatzrente konst i tut iv i s t , e r w e i s t s i c h also aus 

versch iedenen Gründen als theoret i sch unhaltbar« D a m i t i s t dem exakten K o n 

zept d e r Absatzrente eine weitere Grenze gezogen. B e i der prakt i s chen A n w e n 

dung müssen die e r m i t t e l t e n Ergebn i sse von v o r n h e r e i n a ls ungenau gelten; das 

G e l d kann nicht a l s unveränderlicher Nutzenmaßstab d ienen . A l l e r d i n g s dürf

ten die Schwankungen i m l i i e r d i skut i e r ten M o d e l l f a l l für prakt ische Zwecke 

häufig vernachlässigungsfällig s e i n . 

Faßt m a n die b i sher igen Überlegungen zur model l theoret ischen Able i tung von 

Absatz renten aus indiv iduel len Pre i sabsatz funkt ionen b z w . Nachfragekurven z u 

s a m m e n , so läßt s i c h das Ergebn is kaum besser ausdrücken a l s m i t F e l s , d e r 

d ies für die Nachfragetheorie insgesamt f o r m u l i e r t hat : Absatzrenten "beruhen 

auf Existenzbedingungen, die nur für eine A u s w a h l von Warengattungen gel ten, 

b e i denen s i c h die A n b i e t e r und Nachfrager so verha l ten , a ls bestünde v o l l 

kommene Kon.kur.renz, Warengattungen m i t m e h r oder m i n d e r unveränderten 

Qualitäten, die k e i n e r Mode unterworfen s i n d , deren Konsum häufig stattfindet 
2) 

und die im Konsum keinen a l l z u großen A n t e i l a u s m a c h e n . " 

1) Au f w e i t e r e , f o rmale 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 (Irnpblkation e iner i soe las t i s chen Nachfragekurve m i t E l a s t i 
zität 1, Abhängigkeit von s imultanen G e l d w e r t - und Oeldmengenschwankun-
gen, Unmöglichkeit e iner U m f o r m u l i e r u n g der Nachfragekurve) s o l l h i e r 
nur hingewiesen werden; v g l . dazu Samuelson (1942), (1955), S . 191, P o r s t 
mann (1971), S . 171, 176, D . Schneider (1966), S . 616 f . , C u r r i e et a l . 
(1971), S . 745, M o r g e n s t e r n (1963), S . 140. 

2) F e l s (1953), S. 159 f . 

http://Kon.kur.renz
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213o Berechniingsnioclalitäten und In terpre ta t i on der Absatzrente 

2131 . D i e k l a s s i s c h e Derechnungsmethode 

Nachdem die Pre i sabsatz funkt ion a ls ers te umfassende theoretische V o r a u s s e t 

zung für die E r m i t t l u n g von Absatzrenten d i s k u t i e r t i s t , kann die Berechnung 

und Aussagefähigkeit von Absatzrenten für den h i e r unterste l l ten vereinfachten 

F a l l untersucht werden . A u f der Grundlage der Pre i sabsatz funkt ion läßt s i c h 

die Absatzrente nach der oben vorgeste l l ten Methode e r m i t t e l n , wenn i n d e r P e 

r iode nur e i n e inhe i t l i cher M a r k t p r e i s zustande k a m . ^ Sind während der A b 

satzper iode m i t dem einem Abnehmer aufgrund von Nach f rage - und/oder A n g e 

botsveränderungen zu verschiedenen P r e i s e n Umsätze getätigt worden, so ist 
2) 

die Absatzrente für jede P r e i s s t e l l u n g gesondert z u berechnen. D i e T e i l r e n 

ten können zu e iner Rente addiert werden , wenn der Grenznutzen des Geldes 

für den Abnehmer t rotz d e r P r e i s v a r i a t i o n e n a ls (ungefähr) konstant unterste l l t 

werden k a n n . 
Nun i s t a l l e rd ings die beschriebene Rechnungs - und E r m i t t l u n g s a r t d e r K o n s u -

1) V g l . oben S . 81 f. 

2) M o r g e n s t e r n s E i n w a n d , daß die indiv iduel le Nachfragekurve be i aufe inan
derfolgenden Käufen nur unter bes t immten Bedingungen die gleiche bleibe 
- auch wenn 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 
ve j ewei l s i n Abhängigkeit von der P lanung d e r Konsumenten neu und u . U . 
verändert k o n s t r u i e r t werde , ersche int im Anschluß an die K r i t i k von F e l s 
und in Anbetracht d e r Eigenheiten der vor l iegenden P r o b l e m a t i k nicht h a l t 
b a r . V g l . M o r g e n s t e r n (1963), S . 138 f f . , F e l s (1953), S . 59 f f . V o r a l 
l e m besteht für den Nachfrager wie für den Anb ie te r das P r o b l e m , zu e r 
kennen, ob e in U m s a t z auf d e r B a s i s der "ursprünglichen 1 ' Nachfragefunk
t ion oder aufgrund der Reaktionsfunktion zustande kommt* We i te rh in entfällt 
die Notwendigkeit e i n e r Neukonstruktion d e r Pre i sabsatz funkt i on dann, wenn 
die Planungsper iode des Abnehmers nicht kürzer is t a ls die Absatzper iode 
des A n b i e t e r s : D e r Abnehmer v e r t e i l t den Bezug se iner be i gegebenem P r e i s 
geplanten Nachfragemenge auf m e h r e r e Zeitpunkte der P e r i o d e . Ändert s i c h 
- aus welchen Gründen auch i m m e r - der A b s a t z p r e i s , so paßt e r 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 und s e i 
nem Konsumbudget an unter Beibehaltung se iner Nachfragekurve (vg l . auch 
die Einschränkungen b e i M o r g e n s t e r n (1963), S . 141 f „ ) 0 
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mentenrente nicht ohne weiteres e in leuchtend. K o m m t es beim gegebenen M a r k t 

p r e i s zu e inem U m s a t z , so bedeutet d i e s , daß d e r Nachfrager eine für seine 

Nutzenvorste l lungen relevante 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. 

Bez i eht e r dabei stets auch eine Rente? Überraschend für e i n unbefangenes 

Verständnis von Marktvorgängen w i r k t i n d iesem Zusammenhang die s u k z e s s i 

ve Berechnungsform d e r Absatzrente ; es w i r d unters te l l t , daß der A b n e h 

m e r d ie M e n g e , die e r zum herrschenden P r e i s z u kaufen bere i t i s t , g l e i c h 

sam Stück für Stück nacheinander vere innahmt und se iner Nachfragekurve ent 

sprechend bewerte t . 

D i e angesprochenen P r o b l e m e s o l l e n i m folgenden 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 das von M a r s h a l l f o r m u l i e r t e B e i s p i e l (Nach 

frage nach Tee) h e r a n g e z o g e n . ^ Die Untersuchung geht von den folgenden B e -

gri f fskonventionen aus : 

D i e Nutzenvorste l lungen d e r Abnehmer s ind grundsätzlich von ihren P r e i s g e b o 

ten zu untersche iden . D i e in der Nachfragekurve zusammengeste l l ten P r e i s g e 

bote für verschiedene Gütermengen s ind A u s d r u c k d e r P r e i s Willigkeiten, die auf 

der B a s i s der Nutzenvorste l lungen sowie unter Beachtung des E i n k o m m e n s und 

der anderen P r e i s e zustande k o m m e n . D i e P r e i s w i l l i g k e i t e n repräsentieren " d i e 

Fälligkeit, d iesen Nutzensch ätz ungen d u r c h entsprechende Kaufangebote am M a r k t 
2) 

auch tatsächlich Nachdruck zu verleihen"« V o n den Pre i sgeboten der N a c h f r a 

gekurve zu unterscheiden ist d e r tatsächlich zustandegekommene M a r k t p r e i s , 

der in d e r Rege l für den Konsumenten e m Datum d a r s t e l l t , a lso unbeeinfluß

b a r ist« 

M a r s h a l l s Berechnung der Konsumentenrente , wie die v i e l e r anderer T h e o r e 

t i k e r , geht nun davon aus., daß s i ch für den Konsumenten d e r den M a r k t p r e i s 

überschreitende Nutzen gemäß Abbi ldung 13 errechnet« 

1) V g l . M a r s h a l l (1949), S . 104 f 0 D a s B e i s p i e l i s t i n Abbi ldung 13 t a b e l l a 
r i s c h wiedergegeben. V g l . zum folgenden auch P o r s t m a n n (1971), S . 180 f f . 

2) Schuster (1970), S . 1 4 1 . 
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N r , d e r P r e i s - Nachfragekurve G e s a m t - Konsumenten 
M e n g e n - K o m  (Preisabsatzfunktion) U m s a t z nnt'7Pn bzw,, A b s a t z 
b inat ion P r e i s Menge rente 

(= G r e n z 
Menge 

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

1 20 1 20 20 0 

2 14 2 23 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 

A b b . 13: E r r e c h n u n g der Konsumenten rente nach M a r s h a l l 

D e r Konsument würde be im M a r k t p r e i s von 20 G E genau eine M E (Pfund Tee) 

kau fen . " T h e fact that he would just be induced to purchase one pound if the 

p r i c e were 20 s . , proves that the total enjoyment or sat is fact ion which he 

d e r i v e s f o rm that pound is as great as that which he could obtain by spending 

20 s . on other things.""**' Grenznutzen und P r e i s fal len a lso h i e r wie auch be i 

den we i teren Berechnungsschr i t ten z u s a m m e n , E i n e Konsumenten rente entsteht 

im e r s t e n Schr i t t noch n i cht . Sie t r i t t e r s t beim nächsten S c h r i t t auf: "When 

the p r i c e f a l l s to 1 4 s . . . . he buys a second pound of h i s own free choice , 

thus showing that he regards it as worth to h i m at least 14 s . , and that this 

represents the addit ional u t i l i t y for the second pound to h i m . He obtains for 28 s, 

what i s worth to h i m at l east 20 s . + 14 s . ; i . e . 34 s . . . . The total ut i l i ty of 

the two pounds is worth at l eas t 34 s a , h i s c o n s u m e r ' s surp lus is at l east 
2) 

6 s . " In d i e s e r Weise setzt s i c h die Berechnung f o r t , b is m a n be im M a r k t -

1) M a r s h a l l (1949), S« 104, 

2) Ebenda , Hervorhebung weggelassen« 
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p r e i s , im B e i s p i e l Situation 7 m i t dem P r e i s von 2 GE> anlangt, b e i dem eine 

Konsumentenrente von 45 G E aufaddiert i s t . 

D a s G r u n d p r i n z i p d e r Berechnung w i r d h i e r deut l i ch : E s w i r d so getan, a ls ob 

d e r Konsument von Schr i t t zu S c h r i t t überrascht darüber i s t , daß e r m i t s e i 

nen P r e i s - und Mengenvorste l lungen noch über dem herrschenden M a r k t g l e i c h 

gewicht l iegt* E r zeigt s i ch deshalb b e r e i t , nur die jewei ls zum n iedr igeren 

P r e i s g le i chsam "zusätzlich 1 1 gekaufte E i n h e i t zum Grenznutzen (nächstes P r e i s 

gebot; Spalte 2) zu bewerten und d iesem Grenznutzen die höheren Grenznutzen 

der "früheren" Käufe h inzuzuaddieren , um den Gesamtnutzen se iner M a r k t t r a n s 

akt ion zu bes t immen (Spalte 5). " T h e fact that each addit ional purchase reacts 

upon the ut i l i ty of the purchases which he had prev ious ly decided to make has 

a l ready been al lowed f o r i n m a k i n g out the schedule and m u s t not be counted 

a second t i m e . " 1 ^ Zieht e r von d i e s e r Summe den tatsächlich verausgabten 

B e t r a g (Mengen m a l M a r k t p r e i s ; Spalte 4) ab, so kennt e r seine " R e n t e " , die 

ihm die M a r k t s i t u a t i o n eingebracht hat (Spalte 6) . Dem h i e r beispielhaft d a r 

geste l l ten V e r f a h r e n entspr icht die Berechnungsmethode m i t H i l f e der I n t e g r a l 

rechnung 3 wie s ie weiter oben erläutert wurde . 

2132. E i n e a l ternat ive Berechnungsmethode und eine Neuinterpretat ion der 

Absatzrente 

D i e obige V o r s t e l l u n g von der Nützlichkeitsschätzung e iner M a r k t t r a n s a k t i o n 

d u r c h den Konsumenten i s t nicht selbstverständlich. E s ersche int sogar u n r e a 

l i s t i s c h , eine s u k z e s s i v e , am Grenznutzen der jewei ls le tzten M E or ient ier te 

Nutzenberechnung auf der B a s i s d e r Nachfragekurve zu u n t e r s t e l l e n . V i e l m e h r 

dürfte es s innvo l l und naheliegend s e i 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 der 

P r e i s a b s a t z f u n k t i o n a ls a l ternat ive Relat ionen zu interpretieren« D a s I n d i v i 

duum i s t b e r e i t , z u einem P r e i s von 20 G E e ine , be i e inem P r e i s von 2 G E 

dagegen 7 M E zu kaufen« " D i e Punkte auf d e r ind iv idue l len Nachfragekurve s ind 

eine Reihe g l e i chze i t i ger a l t e rnat iver M a x i m a l - G e b o t e für die Quantitäten,, die 

1) M a r s h a l l (1949), S . 104 f . , Hervorhebung weggelassen. 
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m i t jedem P r e i s verknüpft s i n d . " D i e s e Sieht erg ibt s i c h definitionsgemäß 

aus e iner anwendbaren Preisabsatzfunktion« " A u s d iesem Sachverhal t scheint es 

l og ischerweise nur eine Schlußfolgerung zu geben: E i n Ind iv iduum, das, e n t s p r e 

chend se iner Nutzenschätzung b z w 0 s e i n e r P r e i s w i l l i g k e i t , für 7 M E des Gutes i 

noch einen P r e i s von 2 G E (je M E ) zahlen würde und diese Gütermenge t a t -
2) 

sächlich zu d iesem M a r k p r e i s erhält, bekommt nichts ' g e s c h e n k t ' " . Wenn 

dem aber so i s t , bezieht der Abnehmer auch keine " R e n t e " ; es ist ganz e i n 

fach der F a l l e ingetreten, daß eine P r e i s - M e n g e - K o m b i n a t i o n , die ihm a k z e p 

tabel e r s che in t , am M a r k t r e a l i s i e r t werden konnte. D a b e i g i l t n i cht , wie es 

die M a r s h a l l s c h e Nutzenrechnung z u unterste l len scheint , d e r M a r k t p r e i s nur 

für die 7. M E , sondern für a l l e 7 M E u n t e r s c h i e d s l o s . D e r Konsument weiß, 

daß e r i m N o r m a l f a l l jede E inhe i t d e r gewünschten Menge zum gle ichen P r e i s 

beziehen kann , e r macht ja i n der Nachfragefunktion seine Nachfragemenge von 

einem P r e i s ( -Durchschn i t t spre i s ) abhängig. 

Daraus fo lgt , daß zwischen d e r subjektiven Nutzenrechnung und der m a r k t b e 

zogenen P r e i s - M e n g e n - B e t r a c h t u n g des Konsumenten zu unterscheiden ist« Z w a r 

gi l t im B e r e i c h der individuellen Wertschätzung des G e - oder V e r b r a u c h s e i n 

ze lner E inhe i ten aus e iner Menge g l e i char t i ge r Güter, daß s i c h grundsätzlich 

der Nutzen gemäß der Rangfolge v e r m i n d e r t (Gesetz des abnehmenden G r e n z -

nutzens)« A b e r dennoch weiß der Käufer, daß e r die Te i l e inhe i t en eines Güter 

bündels zum gle ichen P r e i s i m Laufe d e r Absatzper iode beziehen kann, und e r 

berücksichtigt dies b e i der "Fes t l egung 1 1 s e iner Nachfragekurve * In die B e s t i m 

mung der a l ternat iven P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n e n se iner Nachfragekurve geht 

die Nutzenschätzung für die jeweil ige Menge insgesamt e i n . Deshalb i s t es 

nicht einleuchtend, auf der B a s i s der Nachfragekurve die Konsumentenrente so 

zu berechnen, als ob es s ich um eine individuel le Nutzenrechnung beim G e -

1) M o r g e n s t e r n (1963), S* 133 f . , Hervorhebung wegge lassen . E r s t a u n l i c h e r 
weise hat P o r s t m a n n (1971), der z u e iner nahezu identischen Auffassung 
über die Nachfragekurve gelangt, d iesen frühen B e i t r a g Morgensterns aus 
dem J a h r e 1948 übersehen. Ähnliches g i l t - in anderen Zusammenhängen -
für die Beiträge von D . Schneider (1966) und F e l s (1953) 0 

2) P o r s t m a n n (1971), S. 182. 
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und V e r b r a u c h der e inzelnen Güter handelt« D i e Nachfragekurve i s t der geo 

metr i s che O r t , der a l ternat ive P r e i s w i l l i g k e i t e n bes t immten Nach f ragemen

gen zuordnet, jedoch keine unmitte lbare Nutzenkurve . 

Wenn eine der in der indiv iduel len Nachfragekurve enthaltenen P r e i s w i l l i g k e i 

ten m i t dem tatsächlich zustandekommenden M a r k t p r e i s zusammenfällt, so kann 

es effektiv keine Konsumenten- oder Absatzrente geben, die unmitte lbar aus 

d e r Nachfragekurve abzulesen wäre© Definitionsgemäß r e a l i s i e r t der Konsument 

dann 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 b e i dem gegebenen M a r k t p r e i s 

durch seine Nachfragekurve 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 

nen , die auf der K u r v e über dem M a r k t p r e i s l i e g e n , läßt s i c h unter Zugrunde 

legung des M a r k t p r e i s e s jewei ls eine Konsumentenrente e r r e c h n e n , die a l l e rd ings 

einen re in f ikt iven C h a r a k t e r hat; d e r Nachfrager muß nämlich aufgrund d e r 

Marktbedingungen und d e r K o n s t r u k t i o n der Nachfragekurve diejenige P r e i s -

Mengen-Kombinat ion r e a l i s i e r e n , die s i c h aus dem Zusammensp ie l von M a r k t 

p r e i s und Nachfragekurve her le i te t* 

Interpret ier t m a n die P r e i s e i n dem M a r s h a l l s e h e n T e e - B e i s p i e l im eben b e 
schriebenen Sinne a l s P r e i s w i l l i g k e i t e n pro E inhe i t der jewei l igen N a c h f r a g e 
menge und geht somit nicht davon aus , daß diese auch den Grenz nutzenverlauf 

2) 

repräsentieren , so erg ibt s i ch die in Abbi ldung 14 wiedergegebene B e r e c h 

nung der Konsumentenrente o 

1) 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 f f . , 
P o r s t m a n n (1971), S . 183 f . 

2) D i e s tut P o r s t m a n n (1971), S . 134 f . und 268 f f . E r kons t ru ier t auf d e r 
Grundlage d ieser Grenznutzengrößen eine K u r v e d e r P r e i s w i l l i g k e i t e n , i n 
dem e r die von M a r s h a l l angegebenen P r e i s e als Grenznutzen i n t e r p r e t i e r t , 
addiert (Spalte 5 i n A b b . 14) und durch die jeweil ige Gütermenge (Spalte 3) 
dividiert« Auf diese Weise erhält e r eine Folg} von Durchschn i t t snutzenwer 
ten , die e r als m a x i m a l e Pre isgebote des Konsumenten auffaßt und d e r N e u 
berechnung der Konsumentenrente zugrunde l e g t . D a r a u s r e s u l t i e r e n ganz a n 
dere Werte für die Konsumentenrente und natürlich auch eine Konsumenten 
rente für Situation 7 3 da das V e r f a h r e n für diese Situat ion e in Pre i sgebot 
e rbr ing t , das um 6 ,5 G E über dem M a r k t p r e i s l i e g t . Wegen d i e s e r V e r f a h 
rensweise muß P o r s t m a n n , um zu den h i e r dargelegten Folgerungen zu g e 
langen, e in eigenes B e i s p i e l k o n s t r u i e r e n (vg l . ebenda, S . 186 f . ) . P o r s t -
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N r . d e r 
P r e i s - M e n 
g e n - K o m b i 

Nachfragekur 
(P r e is ab s atzfunkt 

P r e i s (= P r e i s w i l l i g 

ve 
"on.) 
Menge f i k t i v e r 

U m s a t z 

tatsächlicher 
U m s a t z (zum 
herrschenden 

f ikt ive K o n -
sumenten-
b z w . A b s a t z -

rente nat ion kei t pro E i n h e i t d e r 
jewei l igen Menge) 

f i k t i v e r 
U m s a t z M a r k t p r e i s 

2 GE) 

f ikt ive K o n -
sumenten-
b z w . A b s a t z -

rente 

(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 Berechnungsform der Konsumentenrente 

D i e Abbi ldung ze igt , daß es keine Absatzrente geben kann , wenn der M a r k t 

p r e i s m i t e inem P r e i s d e r Nachfragekurve b z w . d e r Pre i sabsatz funkt ion z u 

sammenfällt . D i e e r r e c h n e t e Konsumentenrenten für die Situationen 1 b i s 6 h a 

ben f ik t iven C h a r a k t e r , da sie tatsächlich nicht r e a l i s i e r t werden können. K a n n 

manns D a r s t e l l u n g w i r d h i e r aus zwei Gründen nicht gefolgt: Zum einen e r 
weis t s ie s i c h als wenig anschaul i ch ; die einfache Uminterpre ta t i on des M a r 
sha l l s che n B e i s p i e l s v e r m a g b e s s e r zu erläutern, wo die I n t e r p r e t a t i o n s -
und Berechnungsprobleme der Konsumentenrente l i e g e n . Zum anderen ist die 
monetäre B e s t i m m u n g von Grenznutzen , deren Umwandlung In D u r c h s c h n i t t s 
nutzen und anschließende Übertragung in Pre isgebote zwar e in f o r m a l e l e g a n 
te r Weg, jedoch rea l theore t i s ch nicht e insehbar . Wie im e inzelnen i n d i v i d u e l 
l e Pre isgebote zustande k o m m e n , ist eine sehr schwier ige F r a g e , die h i e r 
nicht we i ter ver fo lgt werden k a n n . D e r Rückgriff auf e inen monetär f o r m u 
l i e r t e n Grenznutzenver lauf ersche int a l l erd ings v i e l zu vere in facht , w e i l die 
P r e i s w i l l i g k e i t d e r Individuen nicht in jedem F a l l deren Nutzenempfindun
gen ausre ichend widersp iege ln kann (vg l . dazu auch unten S . 108 ff.) 
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es nun aber überhaupt keine Konsumentenrente geben? 

Zunächst i s t darauf h inzuweisen , daß der Konsument entsprechend den v o r g e 

tragenen Überlegungen auch b e i Zusammentre f fen von M a r k t p r e i s und N a c h f r a 

gekurve der r e a l i s i e r t e n Menge einen Nutzen zuordnen kann , der die ( u . a , von 

se iner E inkommenss i tuat ion abhängige) Zahlungsbereitschaft und -fähigkeit über 

s te ig t . D i e s e r Zusatznutzen läßt s i c h jedoch n i cht , wie das d e r h i e r d i s k u t i e r 

te A n s a t z forciert , aus der Nachfragekurve ab le i ten , sondern muß m i t H i l f e a n 

d e r e r Methoden erfaßt werden . "^ Of fens icht l i ch entsteht eine aus der N a c h f r a 

gefunktion ablesbare A b s a t z - b z w . Konsumentenrente , wie s ie d e r gese l l Schafts-

bezogenen Er fo lgsrechnung vorschwebt , nur dann, wenn das Pre i sgebot für die 

höchste M e n g e , die für den Abnehmer während d e r Absatzper iode relevant ist 

(Sättigungsmenge), über dem M a r k t p r e i s l i e g t . Angenommen, im B e i s p i e l der 

Abbi ldung 14 lägen d e r M a r k t p r e i s unverändert b e i 2 G E , die Sättigungsmenge 

des Nachfragers b e i 5 M E und se in Pre i sgebo t für jede E inhe i t der Sättigungs

menge be i 4 G E (Situation 5). In d iesem F a l l e r z i e l t der Konsument einen 

Überschuß von 10 G E , da se iner Zahlungsbereitschaft von 20 G E für die Sät--

tigungsmenge e in tatsächlicher U m s a t z von nur 10 G E gegenübersteht. D i e f i k 

t iven Konsumentenrenten der n iedr igeren P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n e n bleiben 

h i e r ebenfalls unberücksichtigt. G r a p h i s c h gesehen s te l l t nun die Absatzrente 

keine Fläche unter der Nachfragekurve , sondern e in Rechteck zwischen dem 

Endpunkt der Nachfragekurve und dem M a r k t p r e i s d a r , w e i l die Absatzrente 

pro Stück stets g le i ch hoch ist (vg l . Abbi ldung 15) . 

L i e g t der M a r k t p r e i s unter dem P r e i s , den der Abnehmer für jede E i n h e i t 

s e iner Sättigungsmenge zu zahlen bere i t i s t , so r e a l i s i e r t der Abnehmer d e 

finitionsgemäß die Sättigungsmenge, da der M a r k t p r e i s d i e s e r P r e i s - M e n g e n -

V o r s t e l l u n g am nächsten k o m m t . E i n e Bedürfnisverschiebung oder eine P r e i s 

senkung m a g so l ch eine Rente e rzeugen . E s w i r d deut l i ch , daß m a n nun e igent

l i c h nicht m e h r wie b i s h e r die Nachfragekurve insgesamt z u r E r r e c h n u n g d e r 

Absatzrente benötigt, sondern l e d i g l i c h die m a x i m a l e indiv iduel le P r e i s w i l l i g -

1) V g l . unten S . 256 ff. u . 267 ff . 
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Preise 

M a r k t p r e i s 
Absatzrente 

Menge 

S ätt igungsm enge 
des Abnehmers 

A b b . 15: Graphische E r m i t t l u n g e i n e r Konsumentenrente b e i veränderter 
Be re chnungswe ise 

ke i t des Konsumenten pro Stück d e r abgesetzten M e n g e 0 D i e s e s Pre i sgebot 

wäre m i t dem tatsächlich gegebenen M a r k t p r e i s zu v e r g l e i c h e n . 

D i e dargeste l l te Interpretat ion des Phänomens d e r Absatzrente und die M e t h o 

de i h r e r Berechnung scheint der e r s t e n der beiden M a r s h a l l s c h e n Def in i t ionen 

der Kons um entenrente näher zu kommen ( M a r s h a l l i s t nämlich in der B e g r i f f s 

best immung nicht e indeutig) . In den P r i n c i p l e s of E c o n o m i c s zu Beginn von 

K a p i t e l V I über V a l u e and U t i l i t y de f in iert e r wie folgt: " T h e excess of the 

p r i c e which he would be w i l l i n g to pay rather than go without the th ing , over 

that which he actual ly does pay , i s the economic measure of the surplus sat is -
1) 

fact ion* It m a y be ca l l ed c o n s u m e r s s u r p l u s . n A l l e r d i n g s hält s i c h M a r 

s h a l l dann be i der Entwick lung des T e e - B e i s p i e l s nicht an diese D e f i n i t i o n , 

und die Konsum entenrente i m Sinne des T e e - B e i s p i e l s (Fläche unter d e r N a c h 

fragekurve) ist in die L e h r b u c h l i t e r a t u r und auch in den V o r s c h l a g z u r E r w e i 

terung d e r Er fo lgsrechnung eingegangen. E s i s t jedoch zweifelhaft , ob M a r s h a l l 

seine erste De f in i t i on so vers teht , wie es oben s k i z z i e r t wurde; denn die oben 

gemachte Einschränkung, daß nur be i e inem Aus einander fa l len von M a r k t p r e i s 

1) M a r s h a l l (1949), S . 103, Hervorhebung weggelassen« 
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und Pre i sgebo t für die indiv iduel le Sättigungsmenge pro P e r i o d e eine K o n s u 

mentenrente entsteht - eine gewiß nicht häufige m a r k t l i c h e Konste l la t i on - / f i n 

det s i c h bei M a r s h a l l n i c h t . E r sieht in s e iner De f in i t i on d e r Konsumenten 

rente wohl eher die Di f ferenz zwischen aktuel lem M a r k t p r e i s und m o n e t a r i s i e r -

tem ind iv idue l len N u t z e n , wenn e r s chre ib t " . . . that the p r i c e which a person 

pays for a thing can never exceed^ and se ldom comes up to that which he 

would be w i l l i n g to pay rather than go without i t : so that the sat is fact ion which 

he gets f rom its purchase general ly exceeds that which he gives up i n paying 

away i ts p r i c e « " ^ 

Wie i m m e r man die M a r s h a l l s c h e Auf fassung z u r Konsumentenrente auch i n 

t e r p r e t i e r e n m a g , die h i e r vorgetragenen k r i t i s c h e n Aspekte weisen darauf 

h i n , daß es das Phänomen a ls solches zwar geben kann und daß es somit auch 

i n h a l t l i c h e r Bestandtei l e i n e r e rwe i ter ten Er fo lgsbetrachtung se in könnte* S e i 

ne begr i f f l i che E r f a s s u n g und seine Berechnung bere i ten aber große S c h w i e r i g 

k e i t e n . Z u fragen ist nämlich, unter welchen Bedingungen m i t dem rea len A u f 

t re ten e iner Konsumenten- b z w . Absatzrente in der zuvor beschriebenen F o r m 

z u rechnen ist (Pre is W i l l i g k e i t pro E i n h e i t d e r Sättigungsmenge größer a ls 

h e r r s c h e n d e r M a r k t p r e i s ) . 

E s i s t z u vermuten , daß derart ige Konste l la t ionen i m pr iva twi r t s cha f t l i chen 

B e r e i c h r e l a t i v se l ten und nur k u r z f r i s t i g anzutreffen s i n d . D i e Zahlungsbe

re i tschaf t der Abnehmer dürfte s i c h m i t t e l - und l a n g f r i s t i g an den E r f a h r u n 

gen 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 jewei l ige P r e i s s t r u k t u r , das 

E i n k o m m e n und die aktuel len Bedürfnisse des Abnehmers bes t immen i m w e 

sent l i chen dessen N a c h f r a g e - und Sättigungsmenge und die zugehörigen Zah lungs -

bere i t s cha f ten . Nun kann es s e i n , daß die plötzliche Veränderung e iner d i e s e r 

Komponenten zu e inem Auseinanderklaf fen von Zahlungsbereitschaft pro E i n h e i t 

der Sättigungsmenge und M a r k t p r e i s führt. D i e s g i l t insbesondere b e i plötzl i 

chen größeren Pre i ssenkungen oder b e i unerwarteten Steigerungen des k o n s u m 

fälligen E i n k o m m e n s . E s gibt jedoch auch sprunghafte Veränderungen d e r P r ä -

1) M a r s h a l l (1949), S. 103 
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f e r e n z s t r u k t u r , d ie be isp ie l sweise m i t H i l f e von Marketingmaßnahmen für b e 

s t immte Bedürfnisse eine höhere D r i n g l i c h k e i t be im Nachfrager induzieren* 

A u c h kann e in M a n g e l an Informationen über die Höhe d e r P r e i s e auf b e s t i m m - . 

ten Märkten zu e i n e r D i s k r e p a n z zwischen Zahlungsbereitschaft und M a r k t p r e i s 

führen ( z . B . be i e inem Lottogewinner , der e r s t m a l i g einen P e l z m a n t e l l a u 

fen w i l l ) . In d e r Regel dürfte jedoch eine rasche Gewöhnung an die jewei l igen 

M a r k t p r e i s e die ! t A b s a t z r e n t e t ! in d i e s e r spez i e l l en F o r m schne l l d a h i n s c h m e l -

zen l a s s e n . E s i s t wohl kaum damit zu rechnen, daß e in Abnehmer im F a l l e 

e i n e r plötzlichen P r e i s s e n k u n g durch Fes tha l ten an se iner alten P r e i s v o r s t e l 

lung s i c h über längere Zeiträume eine besondere Befr iedigung be im Kauf und 

K o n s u m dieses Gutes zu verschaf fen v e r m a g . D i e s e Aussage g i l t in einem b e 

s t immten Umfang auch für Käufer, die etwa im Rahmen des sogenannten B e 

ziehungshandels regelmäßig zu n iedr igeren a ls zu den o f f i z i e l l en M a r k t p r e i s e n 

k a u f e n . A u c h s ie gewöhnen s i ch an ihre Vorzugss te l lung und empfinden einen 

Abbau ihres P r i v i l e g s m e i s t ke ines fa l l s a ls N o r m a l i s i e r u n g , sondern v e r r i n 

gern häufig i m Anschluß daran ihre Konsunimengen, die s i e 3 wenn s ie zuvor 

i m Bewußtsein e i n e r D i s k r e p a n z zwischen Zahlungsbereitschaft und tatsächli

chem P r e i s pro E inhe i t d e r Sättigungsmenge gehandelt hätten, nicht v e r r i n 

gern würden« 

M i t anderen Worten : D i e dem einzelnen Abnehmer jewei ls am M a r k t tatsäch

l i c h s i c h stel lenden P r e i s e gehen in se in Bewertungssystem höchstens m i t 

k u r z e r z e i t l i c h e r Verzögerung e in und werden sehr bald dazu verwandt , die 

subjekt iven Nutzenvorstel lungen in P r e i s Willigkeiten zu t r a n s f o r m i e r e n . D a m i t 

s ind die tatsächlichen M a r k t p r e i s e aber nahezu i m m e r auch relevante E l e m e n 

te d e r jewei l igen individuel len Nach f ragekurve . Ist dies der F a l l , so ist g e 

mäß d e r obigen De f in i t i on das Entstehen e i n e r Konsumentenrente nicht mög~ 

l i c h . 1 ) 

1) Im B e r e i c h öffentlicher Güter dürfte a l l e rd ings eine solche Konste l la t i on 
häufiger auftreten, w e i l h i e r Güter gegen geringes Entgelt oder p r e i s l o s 
z u r Verfügung gestel l t werden« H i e r dürfte die individuel le Zahlungsbere i t 
schaft für d ie nSättigungsmenge T T i n der Regel über dem aktuel l bezahlten 
P r e i s l i e g e n . Deswegen w i r d sie auch , z . B . i m Rahmen der C o s t - B e n e f i t -
A n a l y s e , häufig a l s B e w e r t u n g s k r i t e r i u m s taat l i cher Leistungen verwandt . 
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2133o Möglichkeiten der Entstehung negativer Absatzrenten 

E i s l a n g wurde davon ausgegangen, daß posit ive Absatzrenten entstehen. In dem 

Rentenkonzept e iner gesellschaftsbezogenen Er fo lgsrechnung i s t jedoch auch die• 

Möglichkeit e iner negativen Absatzrente berücksichtigt«*^ E s is t zu prüfen, ob 

eine negative Ausprägung überhaupt denkbar i s t . Gleichgültig, ob die K o n s u 

mentenrente in d e r e r s ten oder zweiten der beiden zuvor d i skut ier ten F a s s u n 

gen pos tu l i e r t w i r d : das Konzept geht stets jewei ls von d e r V o r s t e l l u n g a u s , 

daß i m Zeitpunkt d e r T r a n s a k t i o n der Überschuß für den Abnehmer entsteht« 

D e n n wenn der Konsument zum Zeitpunkt d e r Nachfrage f es t s te l l t , daß seine 

Zahlungsbereitschaft ger inger i s t als d e r n iedr igste am M a r k t beobachtbare 

P r e i s , 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 se iner Nachfragekurve a lso sämtlich 

unterhalb des M a r k t p r e i s e s l i e g e n , so w i r d e r keine T r a n s a k t i o n vornehmen« 

D a r a u s fo lgt , daß es zum Kaufzeitpunkt keine negativen Absatzrenten geben 

k a n n . 

Bedenkt man a b e r , daß im vorl iegenden Zusammenhang eine erweiterte ex pos t 

Rechnung d i s k u t i e r t w i r d , so läßt s i ch die Möglichkeit negativer Absatzrenten 

nicht m e h r ausschließen. Sieht man von dem unrea l i s t i s chen F a l l e i n e r E r h e 

bung d e r Absatzrente s imul tan m i t dem Kaufakt ab , so w i r d i n per iod ischen 

Abständen v e r s u c h t , m i t Hi l fe d e r Erhebung von Absatzrenten einen Z u f r i e d e n 

heitsmaßstab für die Käufer zu e r m i t t e l n . B e i d i e s e r ex post -Berechnung i s t 

aber nicht auszuschließen, daß s i ch in dem Z e i t r a u m zwischen T r a n s a k t i o n und 

Erhebung eine Veränderung des ursprünglichen Bewertungssystems be im A b n e h 

m e r ergeben hat und nun zwischen Zahlungsbereitschaft und P r e i s eine nega 

t ive D i f f e renz v o r l i e g t . Ohne den m i t d i e s e r Fes t s t e l lung zusammenhängenden 

P r o b l e m e n der e m p i r i s c h e n R e a l i s i e r u n g des Konzepts d e r Absatzrente v o r z u -
2) 

g re i f en , läßt s i c h . e in solches Phänomen a l s eine Fehlentscheidung i n 

t e r p r e t i e r e n , a l s eine Unzufriedenheit m i t dem P r o d u k t , die s i c h in e inem A b -

1) V g l . oben A b b . 9, S . 6 3 ; zum folgenden auch vere inze l te Hinweise b e i 
P o r s t m a n n (1971), S . 139 . 

2) V g l . unten S . 128 ff . 
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sinken der Zahlungsbereitschaft unter den gegebenen M a r k t p r e i s äußert ( B e i 

s p i e l : Nach den gemachten Er fahrungen würde jemand für einen VW-Käfer nur 

noch D M 6 # 0 0 0 , ~ bezahlen wollen)* Wei terh in könnte eine negative A b s a t z r e n 

te auch die spekulative E r w a r t i m g von Pre i s senkungen s i g n a l i s i e r e n . In d iesem 

F a l l e , der für Nutzenmessungen schwer zu in terpre t i e ren i s t , würde die A n t i 

z ipat ion we i t e re r Pre i ssenkungen sich i n e iner unter dem M a r k t p r e i s l i e g e n 

den Zahlungsbereitschaft ausdrücken und zu e iner negativen Absatzrente füh

r e n (Be i sp i e l : E r w a r t u n g eines v/eiteren P r e i s v e r f a l l s für e lektronische B e c h e n 

geräte senkt die Zahlungsbereitschaft unter den herrschenden M a r k t p r e i s ) . Z u 

g le i ch deutet d iese Möglichkeit auch die Entstehung p o s i t i v e r Absatzrenten a ls 
, ! Sche inrenten M a n , wenn erwartete P r e i s s t e i g e r u n g e n i n die Zah lungsbere i t 

schaft einfließen und i m V e r g l e i c h zum aktuel len P r e i s eine höhere Di f f e renz 

erzeugen, a l s s ie zum Zeitpunkt des Produktkaufs gegeben w a r . 

2134. D i e 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 

D i e geschi lderten Interpretat ionsprobleme d e r Absatzrente werden noch d a 

durch v e r m e h r t , daß b i s lang s t i l l schweigend von einem Abnehmer ausgegan

gen wurde , d e r nur ein. Gut be i einem Unternehmen bezieht . In 

d iesem unrea l i s t i s chen S p e z i a l f a l l kann die A b s a t z r e n t e , so fern die anderen 

d i skut ier ten Prämissen keine unüberwindbaren Hindern isse bedeuten, z u r M e s 

sung des " E x t r a - N u t z e n s 1 1 , d e r durch die j ewei l igen Marktverhältnisse für den 

Abnehmer erzeugt w i r d , herangezogen w e r d e n . 

N o r m a l e r w e l s e bezieht jedoch e in Konsument m e h r e r e verschiedene Güter. D i e 

E r m i t t l u n g der A b s a t z r e n t e , die von der Nachfragekurve bzw« von der P r e i s 

absatzfunktion ausgeht, berücksichtigt diese Tatsache durch die P a r t i a l b e t r a c h 

tung m i t d e r ce ter i s p a r i b u s - B e d i n g u n g , d . h . " u n t e r der V o r a u s s e t z u n g , daß 

der Nachfrager a l l e anderen Güter, die aus demselben Budget z u erwerben 

s i n d , bere i ts gekauft h a t " 1 ^ b z w . deren Kauf fest verp lant hat« 

1) S t r e i s s l e r (1974), S . 57 . 
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S o l l jedoch die d i skut i e r te E r w e i t e r u n g der Absatzer fo lgsrechnung für a l l e 

Anbie ter am M a r k t ge l ten , so w i r d jeder i n p a r t i a l a n a l y t i s c h e r Weise seine 

Absatzrente berechnen« D i e s hat die Konsequenz , daß dem e inze lnen A b n e h 

m e r in einem Ausmaß Konsumentenrenten zugeschrieben werden , das m i t s e i 

nen tatsächlichen Zahlungsmöglichkeiten .nicht m e h r in E i n k l a n g steht . S o l l 

nämlich die Absatzrente eine monetäre, an den Zahlungsmöglichkeiten des 

einzelnen ausgerichtete F o r m d e r Nutzenmessung s e i n , so i s t s ie aufgrund 

der ceter is par ibus -Bed ingung nur s i n n v o l l , wenn die cetera tatsächlich - u n 

ter den oben gemachten Einschränkungen - p a r i a bleiben« W i r d jedoch für j e 

des Gut eine solche Rechnung aufgeste l l t , so werden die Nachfragebedingun

gen nach a l len Gütern je e i n m a l zu V a r i a b l e n , obwohl jede einzelne A b s a t z 

rente par t ia lana ly t i s ch e r m i t t e l t w u r d e . Die Konsequenz i s t , daß die e i n z e l 

nen Absatzrenten nicht m e h r aussagefällig se in können, v /e i l die Bedingungen, 

unter denen sie berechnet wurden , nicht zutreffen« D i e Summe d e r p a r t i a l -

analyt isch gewonnenen einzelnen Absatzrenten würde die tatsächliche Z a h l u n g s 

bereitschaft b z w . das Konsumbudget des Konsumenten wohl weit übersteigen« 

D i e s bedeutet, daß "d ie Renten, die eüi e inze lner insgesamt beziehen kann , 

schon als Fo lge s e m e r Budgetbeschränkung v i e l k l e i n e r se in werden a ls die 

Summe der für jedes nachgefragte Gut durch i s o l i e r t e Bewertung e r r e c h n e -
1) 

ten Renten"« 

D e r einzelnen Unternehmung müßte a lso für die F e s t s t e l l u n g i h r e r A b s a t z r e n 

te e in K o r r e k t u r f a k t o r z u r Verfügung stehen, d e r den par t ia lana ly t i s ch gewon

nenen Be i t rag in dem Maße v e r r i n g e r t , in dem die tatsächliche Zahlungskraft 

des Abnehmers durch die Nachfrage nach anderen Gütern und die dort m ö g l i 

cherweise entstehenden Renten i n A n s p r u c h genommen wird« Ansonsten würden 

gesamtwirtschaf t l i ch v i e l zu hohe soz ia le Nutzen ausgewiesen* D i e s ist s i c h e r 

l i c h e in theoret isch wie p r a k t i s c h schwer lösbares P r o b l e m , das jedoch als 

unum gehbar e r s che in t , wenn die Absatzrenten nicht nur ideal typische B e w e r 

tungsgrößen für den E i n z e l f a l l , sondern an d e r w i r k l i c h e n Kaufkra f t d e r A b 

nehmer or ient ier te Nutzenindikatoren s e i n s o l l e n . 

1) S t r e i s s l e r (1974), S . 57 . 
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2135« Wert impl ikat i onen der Absatzrente als Ni i t z l i chket ts ind ikator 

D i e vor igen Gedanken l e i t en zu einem letzten Interpretat ionsproblem der A b 

satzrente über« E s i s t zu f ragen , was eine Absatzrente e igentl ich aussagen 

k a n n , wenn sie annäherungsweise e rmi t te l t w u r d e 0 U m die Absatzrenten z w e i 

e r Unternehmungen unmitte lbar mite inander verg le i chen zu können - dies dürf

te für Zwecke des zwischenbetr ieb l i chen E r f o l g s Vergleichs eine notwendige F o r 

derung se in - , muß von d e r Prämisse ausgegangen werden , daß die i n den 

Zahlungsbereitschaften s i c h ausdrückenden Nutzenschätzungen in terpersone l l 

v e r g l e i c h b a r und insbesondere von der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g unabhängig s i n d . 

M i t anderen Worten : N u r wenn d e r Grenznutzen des Geldes für die Kunden 

a l l e r Unternehmungen g le i ch i s t , s ind die Absatzrenten e in s innvol les Maß für 

den Versorgungsnutzen . D i e s e Prämisse , die bere i t s für die Kons t rukt i on d e r 

ind iv idue l len Nachfrage kurve so v ie le P r o b l e m e bere i tet hat, e rwe is t s i c h auch 

i m i n t e r p e r s o n e l l e n B e r e i c h als p r o b l e m a t i s c h . In gewissen Grenzen ersche int 

s ie vernünftig M o n the supposition that the consumers . . . belonged to the same 

c lass of people""H D i e s e Bedingung dürfte nur i n wenigen Verg le i chss i tuat ionen 

gegeben se in und würde außerdem die Anwendbarkeit des Konzepts nur auf d i e 

se Fälle beschränken. In den meis ten Fällen ist jedoch von d e r selbstverständ

l i chen Überlegung auszugehen " that a pound 's worth of sa t i s fac t i on to an o r d i -

nary poor man is a much greater thing than a pound 's worth of sat is fact ion to 
2) 

an o rd inary r i e h m a n " . D a m i t aber ist die 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 

schaft l i ch ermi t te l ten Absatzrenten stark e r s c h w e r t . 

Hält man an dem monetären Ansatz fest, w e i l keine befriedigende Ersatzmaß-
3) 

große verfügbar ist , so muß k l a r s e i n , daß damit ein W e r t u r t e i l i m p l i z i e r t 

1) M a r s h a l l (1949), S . 108 . 
2) E b e n d a . 
3) Wie e i n B l i c k i n die Wir ts cha f t spo l i t ik ze ig t , i s t die Or ient i e rung am M a ß 

stab des Geldes in d e r 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 inanz ie l le Situation e iner Gruppe m i t der anderen 
Gruppe v e r g l i c h e n und bewertet w i r d . A u c h im Steuerrecht w i r d von b e -
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w i r d : " N u r die s i c h i n monetärer Zahlungsbere i tschaft , verbunden m i t Z a h 

lungsfähigkeit, niederschlagenden Wünsche der Konsumenten gehen in die U b e r -

legungen e i n . " ^ Zahl Imgsbereitschaft .und Zahlungsfälligkeit a ls Surrogate der 

indiv iduel len Wohlfahrt d e r Abnehmer s ind auf jeden F a l l abhängig von den j e 

wei l igen ordnungspol i t ischen Bedingungen, die diese Größen beeinflussen» D a 

zu gehören insbesondere die S t ruktur d e r E i n k o m m e n s - und Vermögens Vertei 

lung« D i e Anwendung des Konzepts bedeutet a l s o , daß die gegebene V e r t e i 

lungss i tuat ion , von der die Ausprägung der Absatzrenten entscheidend abhängt, 

zu e inem i m p l i z i t e n Maßstab d e r Nutzenbewertimg e inze lw i r t s cha f t l i cher A b 

satzaktivität wird« Die Nutzenmessung e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e r Tätigkeit o r i e n 

t i e r t s i c h für d iesen B e r e i c h dann "ausschließlich an der Fähigkeit des e i n 

ze lnen , seüien subjektiven Nutzenvorste l lungen am M a r k t durch entsprechen-
2) 

de Geldofferten auch tatsächlich Nachdruck zu v e r l e i h e n " 0 D i e s e s "pekuniäre 

W e r t u r t e i l " (Schuster) fließt zwangsläufig in diese A r t der Bewertung m a r k t l i c h 

v e r m i t t e l t e r ex terner Entscheidungskonsequenzen ein« E s erg ibt s i c h konsequen

terweise aus den m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Rahmenbedingungen der Unternehmungs -

tätigkeit und i s t inso fern auch eine geeignete Bewertungsgrundlage für deren E r 

folg« Ob es s o z i a l - , Verbraucher- und gese l l schaf tspo l i t i s ch erwünscht se in 

k a n n , i s t eine andere Frage« 

F e r n e r i s t e in weiteres W e r t u r t e i l i n dem Berechnungsmodus enthalten, das 

i n m i t t e l b a r e r Beziehimg zum vor igen steht und das a ls " a s y m m e t r i s c h e K o n 

sumbewertung" bezeichnet werden kann« In der Absatzrente werden nur die 

Wertschätzungen des aktuel len Konsumenten erfaßt, a lso desjenigen, d e r t a t 

sächlich Umsätze m i t d e r Unternehmung tätigt« Seine Nutzenempfindung w i r d 

i n F o r m se iner u 0 a . von der Zahlungsfähigkeit abhängigen Zahlungsbereitschaft 

s t immten Vors te l lungen über die Nützlichkeit des Geldes für v e r s c h i e d e 
ne Einkommensgruppen ausgegangen« Nutzenmäßige Wertur te i l e über E i n 
kommen und damit interpersonel le Nutzenvergle iche s ind demnach also not 
wendiger Bestandte i l e i n e r po l i t i s chen Ökonomie. Vgl« dazu auch D i c k (1973), 
S 0 183 ff« 

1) Schuster (1970), S« 142« 

2) Ebenda« 
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für das P r o d u k t In d e r Er fo lgs rechnung berücksichtigt. D i e F o r m u l i e r u n g , 

"daß die Umsätze e in Indiz für die Wertschätzung der Güter und Dienste durch 

die Käufer b i l d e n " und daß diese e rwerbswir t s cha f t l i che Er fo lgskategor i e um 

die gemeinwirtschaft l i che Eentenbetrachtung zu e r w e i t e r n s e i * \ belegt d iesen 

Sachverhal t und das in um eingehende W e r t u r t e i l noch e i n m a l d e u t l i c h . Nun 

i s t aber nicht ohne Einführung e i n e r weiteren W e r t - oder Beschränkungsprä

m i s s e e inzusehen, warum die Wertschätzungen derjenigen M a r k t p a r t n e r , die 

aufgrund i h r e r Zahlungskraft nicht zum Zuge k o m m e n , aus dem theoretischen 

Konzept für den " W o h l f a h r t s b e i t r a g von Unternehmungen" (Eichhorn) ausge -
2) 

s ch lossen b le iben sollen© Wäre nicht z u überlegen, ob die D i f f e renzen z w i 

schen dem M a r k t p r e i s und der n iedr igeren Zahlungsbereitschaft der jenigen 

Konsumenten , die an dem Gut i n t e r e s s i e r t s i n d , s i c h es jedoch nicht l e i s t e n 

können, ebenfalls in die E r f o l g s rechnung einzubeziehen s ind? Zumindest i n 

theore t i s cher S icht ließen s i c h m i t H i l f e e iner solchen Ergänzung unbe f r i ed ig 

te Bedürfnisse, die auf dem betreffenden M a r k t vorhanden s i n d , i m Sinne von 

mange lnder Zahlungskraft e r fassen und m i t den i n den Absatzrenten ausgedrück

ten Bedürfnis"über nbefriedigungen v e r g l e i c h e n . Au f diese Weise ließe s i c h das 

tatsächliche V e r s o r g u n g s n i v e a u auf e inem M a r k t b e s s e r abschätzen. Außerdem 

könnte d e r Z e l t v e r g l e i c h d i e s e r "negat iven" Größen Anhaltspunkte über das 

Ausmaß der latenten Nachfrageentwicklung und deren eventuelle Beeinf lussung 

d u r c h Market ing ins t rumente liefern« 

So theoret i sch s c h w i e r i g und unausgereift e in so l cher V o r s c h l a g auch se in 

m a g - be i Gültigkeit d e r Hypothese g le i chsam unbegrenzter Wünsche würden 

die latenten Bedürfnisse die aktuel len Absatzrenten i n den m e i s t e n Fällen über 

steigen ~, so kann d e r Gedankengang doch auf jeden F a l l darauf h inwe isen , daß 

die Absatzrente das Versorgungsn iveau eines M a r k t e s und damit den W o h l f a h r t s 

b e i t r a g nicht vollständig, sondern nur e inse i t i g im Sinne der jenigen, deren B e -

1) V g l . E i c h h o r n (1974), S. 19« 
2) A u c h die m a r k t l i c h vermit te l te Nutzenkategorie für Nicht-Käufer, die s i c h 

aus d e r re inen E x i s t e n z eines Produktangebots erg ibt und gese l l s chaf t l i ch 
s i c h e r l i c h von e in iger Bedeutung i s t , bleibt außerhalb des A n s a t z e s ; vgl« 
dazu K a h n (1966), S . 28 f . 
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dürfnisse durch ausreichende Zahlungskraft tatsächlich in Bedar f und in Käufe 

umgewandelt werden , d a r s t e l l e n kann; die unbefriedigte, latente P r o d u k t n a c h 

f rage , e ine für d ie e i n z e l - und gesamtwirtschaf t l i che Er fo lgsbeurte i lung g l e i 

chermaßen interessante In format ion , e rsche int i n der Rechnung ebensowenig 

wie d e r Verfügbarkeitsnutzen für ( p r i n z i p i e l l zahlungskräftige) Nicht-Käufer.*^ 

22* D i e Absatzrente im F a l l e e iner Mehrproduktunternehmung m i t m e h r e r e n 

Abnehmern 

D i e b i sher ige D i s k u s s i o n des M o d e l l s d e r Absatzrente ging von dem v e r e i n 

fachten F a l l e iner Einproduktunternehmung m i t nur einem Abnehmer a u s . Im 

folgenden s ind die P r o b l e m e und Möglichkeiten zu ident i f i z i e ren , die s i c h be im 

Übergang auf das Mehrproduktunternehmen m i t m e h r e r e n Abnehmern ergeben. 

D a b e i handelt es s i c h v o r a l l e m um F r a g e n , die die Aggregat ion d e r A b s a t z 

renten i n d e r E r f o l g s rechnung aufwirft« 

D e r F a l l , daß e in Abnehmer m e h r e r e Produktar ten von der Unternehmung b e 
z ieht , wurde unter einem anderen B l i c k w i n k e l bere i ts im vor igen Abschni t t 

2) 

angesprochen. D i e Absa tz renten , die für den U m s a t z be i jeder e inzelnen P r o -

duktart festzuste l len s i n d , können nicht ohne weiteres addiert werden« B e i f o r 

m a l e r Model lbetrachtung ist zu beachten, daß jede einzelne Rentenberechnung 

auf p a r t i a l a n a l y t i s c h e r B a s i s der jewei l igen Nachfragekurve zustande kam« 

E i n e A d d i t i o n der Produktrenten e i n e r P e r s o n is t deswegen nicht mögl ich, w e i l 

jede Rente unter der Bedingung festgestel l t wurde , daß die anderen Produktkäu

fe bere i t s verp lant s e i e n . E s w i r d jewei ls nur für e in Gut im Rahmen des B e 

dar fs S p e k t r u m s eines Konsumenten die Abhängigkeit der Nachfragemenge vom 

P r e i s unterste l l t (Nachfragekurve) , für die anderen s ind a l l e Entscheidungen 
3) 

bere i t s gefällt, so daß Nachfragekurven nicht e r s t e l l t zu werden brauchen . 

1) V g l . auch K a h n (1966), S . 28 f . 
2) V g l . oben S . 106 f f , 
3) A u f die f o rmal l og i s che Unmöglichkeit e iner A d d i t i o n p a r t i a l a n a l y t i s c h gewonne

ner Rentengrößen weist m i t 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« hin« 
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Zudem setzt das tatsächliche vorhandene Konsümbudget d e r Summation der p a r -

t i a l a n a l y t i s c h e rmi t t e l t en Renten enge G r e n z e n : " D i e für ein Gut errechnete 

Höhe der Konsumentenrente w i r d i r r e a l , sobald die Summe von hypothetischen 

m a x i m a l e n Bewertungen gebildet w i r d und m a n f indet , dá$ diese das i n d i v i d u e l - -

l e Budget übersteigt."*^ 

Neben d iesen m e h r f o rmalen P r o b l e m e n kann das Aggregat ionsproblem über 

die P r o d u k t a r t e n noch besonders deut l ich anhand der Verwandtschaft zwischen 
2) 

den P r o d u k t a r t e n aufgezeigt werden« Häufig w i r d s i c h e in Abnehmer b e i 

e inem A n b i e t e r m i t m e h r e r e n , nachfrageverwandten Gütern v e r s o r g e n . B e i s u b 

st i tut iven Beziehungen zwischen zwei Gütern ( z . B . Tee und Kaffee) , für die 

eine getrennte Berechnung d e r Absatzrente er fo lgt , zeigt s i c h die Abhängig

ke i t der Bewertung im Sinne von Zahlungsbereitschaft für das eine von d e r 

P r e i s s t e l l u n g b z w . Verfügbarkeit des anderen Gutes : Je nachdem.von welchem 

(konstanten) P r e i s m a n für Gut A (Tee) ausgeht, verändert s i c h die N a c h f r a g e 

kurve für Gut B (Kaffee), und umgekehrt . Auf diese Weise e x i s t i e r e n für j e 

des d e r beiden Güter so v i e l e mögliche Nachfragekurven , wie P r e i s s t e l l u n g e n 

für das jewei ls andere Gut denkbar s i n d . E s läßt s i ch dann .aber nicht m e h r 

die Absatzrente für Gut A und Gut B zugle ich e r m i t t e l n . Wenn m a n es aus 

Gründen der Vere infachung trotzdem tut und den P r e i s des betrachteten Gutes 

a l s v a r i a b e l , den des substitutiven als f i x ansieht , so läßt s i c h daraus nicht 

die A d d i e r b a r k e i t der beiden Renten fo lgern , um aus d i e s e r Summe irgendeine 
3) 

A r t von Gesamtnützlichkeit abzule i ten : D a b e i d e r Zahlungsbereitschaft für 

A i m m e r die Verfügbarkeitsverhältnisse des sbust i tut iven GutesB mitgedacht 

werden (und umgekehrt ) , s ind die Absatzrenten nicht unabhängig und auch nicht 

eüifach a d d i e r b a r . M a r s h a l l hat dieses P r o b l e m bere i ts s e h r deut l i ch erkannt , 

wenn e r beispielhaft erläutert: " T h e l o s s that poeple would suffer f r om being 

1) S t r e i s s l e r (1974), S . 57« 
2) D i c h t l (1970), S . 25 f f . spr i cht i n d iesem Zusammenhang auch treffend 

von einem " W i r k u n g s v e r b u n d " . 
3) E i n e d e r a r t i g e , s tark vereinfachende Vorgehens weise pos tu l ier t jedoch M i -

shan (1975), S. 27 f f . , (1971a),S. 41 ff« für die Kosten-Nutzen-Analyse« 
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depr ived both of tea and coffee would be greater than the sum of the i r l o s ses 

f r o m being depr ived of e i ther alone: and therefore the total ut i l i ty of tea and 

coffee is greater than the sum of the total u t i l i ty of tea calculated on the s u p 

pos i t i on that people can have recourse to coffee, and that of coffee calculated 

on a l i k e supposit ion äs to t e a . " " ^ In analoger Weise gelten die beschriebenen 

P r o b l e m e auch für die Aggregat ion von Absatzrenten für komplementäre Gü-

t e r . 2 > 

E i n A u s w e g , den schon M a r s h a l l für die Überwindung dieses P r o b l e m s v o r g e -
3) 

schlagen hat , besteht in der Kons t rukt i on e i n e r gemeinsamen Nachfragekurve 

für verwandte Güter« D i e s e r einleuchtend erscheinende Weg , d e r a u c h für die 

B e s t i m m u n g d e r Absatzrente für verschiedene Güter von Bedeutung s e i n könn

t e , stößt jedoch auf entscheidende H i n d e r n i s s e . Wo l i egen die Grenzen d e r 

Nachfrageverwandtschaft? Müßten nicht auch scheinbar nachfrageunabhängige 

Güter wie Waschmi t te l und Nahrungsmit te l gemeinsam erfaßt werden , da s ie 

um das gleiche Konsumbudget k o n k u r r i e r e n ? Wie läßt s i c h das Maßgrößenpro

b l e m auf d e r Mengense i te , wie die P r e i s z u s a m m e n f a s s u n g auf der P r e i s s e i t e 

für die zusammengefaßten Güter lösen? D i e s e offenen F r a g e n , die b i s lang 
k e i n e r a l l geme in akzept ierten und prakt ikab len Lösung zugeführt werden k o n n -

4) 

ten , v e r h i n d e r n eine Best immung d e r gemeinsamen Absatzrente für n a c h f r a 

geverwandte Güter. Ob s i c h irgendwelche K o r r e k t u r f a k t o r e n finden ließen, die 
1) M a r s h a l l (1949), S . 109. 

2) Z u r neueren nachfrage- und nutzentheoretischen Ana lyse des P r o b l e m s d e r 
Nachfrageverwandtschaft v g l . Samuelson (1974). E r kommt m i t Hi l f e s e i 
n e r neuentwickelten monetär-kardinalen Meßmethode wiederum zu dem a l 
ten M a r s h a l l s c h e n E r g e b n i s , daß das Integral unter d e r Nachfragekurve nur 
i m F a l l e unabhängiger Güter, i m F a l l e nachfrageverwandter Güter das K e t 
tenintegral der m i t den anderen Gütern interdependent f o r m u l i e r t e n N a c h 
f ragefunkt ion die Konsumentenrente für e in Gut anzugeben v e r m a g : " a n irony 
i n v i ew of m y own long-standing lack of enthusiasm for consumer surplus 
i n t e g r a l s " (S. 1264). Vgl« z u r früheren Skepsis gegenüber der Berechnimg von 
Konsumentenrenten Samuelson (1955), S . 195 f f . 

3) V g l . M a r s h a l l (1949), S . 84, 89, 109« 
4) V g l . dazu D« Schneider (1966), S« 599 f f« , 617 f f . und die dort angegebene 

L i t e r a t u r ; f e r n e r C u r r i e et al« (1971), S« 751 f« ? sowie die Überlegungen von 
Samuelson (1.974)« 
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nach Addi t i on der p a r t i a l a n a l y t i s c h gewonnenen Renten die Interdependenz b e 

rücksichtigen könnten, muß beim derze i t i gen Stand der F o r s c h u n g bezweifelt 

w e r d e n . 

D i e Aggregat ion d e r Absatzrenten für m e h r e r e Abnehmer e iner P r o d u k t a r t 

w i r f t die F r a g e auf, unter welchen Bedingungen die Nachfragekurven b z w . die 

Renten der e inzelnen Konsumenten add ierbar s i n d . D i e F r a g e kann in zwei 

T e i l p r o b l e m e aufgespalten werden : D i e V e r g l e i c h b a r k e i t der e inzelnen K o n s u 

menten und die Unabhängigkeit d e r Konsumentenrenten. 

D a s bere i ts oben d i skut ier te P r o b l e m d e r V e r g l e i c h b a r k e i t ^ dreht s i c h l e t z t 

l i c h um die F r a g e , ob der Grenznutzen des Geldes für die e inzelnen K o n s u 

menten (in etwa) g l e i ch i s t und damit das Geld e in additionsfähiger N u t z e n i n 

d ikator s e i n k a n n . K a n n m a n davon ausgehen, daß s i ch die Nach f rager aus 

e iner homogenen soz ia len Schicht m i t ähnlichen Bewertungsmechanismen r e k r u 

t i e ren oder , wie M a r s h a l l es s ieht , " that by far the greater number of the 

events with which economics dea l s , affect i n about equal proport ions a l l the 
2) 

differen.t c l a sses of s o c i e t y n , so könnte die 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 Konsumentenrenten b z w . die durchschnit t l i che Ausgegl ichenheit des A g g r e 

gats von Konsumentenrenten gegeben s e i n . D i e Nachfragekurven b z w . K o n s u -
3) 

mentenrenten ließen s i c h ohne besonderen Informationsver lust add ie ren . Wo 

d ies nicht d e r F a l l ist - und dies g i l t stets für Betr i ebswir t s cha f ten , die m i t 

i h r e n Produkten verschiedene Marktsegmente und Zie lgruppen versorgen - , 

l a s s e n s i c h die Konsumentenrenten einfach nicht addieren , w e i l d e r Nutzen 

des Geldes für die Gruppen verschieden i s t . D i e m i t d e r Addi t i on von Renten 

über unterschiedl i che soz ia le Schichten verbundenen Wert Implikationen und I n 

formationseinschränkungen könnten auch vernachlässigt werden . D i e einfache 

A d d i t i o n d e r in Geldeinheiten ausgedrückten Renten führt dann zu e iner a g g r e 

g ierten Größe, die unter der Annahme be isp ie l sweise eines "Standardge ldgrenz-

nutzens" aussagefähig i s t . 
1) V g l . oben S . 91 ff . 
2) M a r s h a l l (1949), S . 108 . 
3) V g l . auch B e r g s o n (1975), S . 42 f . 
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D i e aufgezeigten Möglichkeiten d e r V e r g l e i c h b a r e i t und Additivität gelten j e 

doch nur unter d e r weiteren Bedingung, daß die indiv iduel len Nachfragekurven 

voneinander unabhängig sind« D i e s e Bedingung is t v o r a l l e m auf Konsumgüter-

m a r k t e n , aber auch auf Faktormärkten längst nicht i m m e r erfüllt« D i e der 

gängigen mikroökonomischen T h e o r i e innewohnende Prämisse , daß s i c h die 

Präferenzstrukturen der e inzelnen Nachfrager unbeeinflußt von der ökonomi

schen Umwel t aus dem e inzelnen Individuum se lbst heraus entwickeln und am 

M a r k t w i r k s a m werden, i s t angesichts der (nicht neuen^) Erkenntn is e iner w e i t 

gehenden soz ia len Bedingtheit des mensch l i chen Handelns in hohem Maße u n 

realistisch« Konsumenten wie auch organisat ionale Käufer s ind vielfältigen U m 

welteinflüssen ausgesetzt und r i c h t e n ihre Kaufakte zumindest te i lweise an den 

subjektiv wahrgenommenen E r w a r t u n g e n und Handlungsweisen der von ihnen a ls 

re levant empfundenen Umgebung aus« Die Kaufentscheidungen hängen also häu

f i g zu einem beträchtlichen T e i l von den Kaufentscheidungen anderer Individuen 

und Gruppen sowie vom Vo lumen d e r Gesamtnachfrage ab« Ist dies der F a l l , 

so l a s s e n s i c h die individuel len Nachfragekurven und deshalb auch a f o r t i o r i 
2) 

die indiv iduel len Konsumentenrenten nicht einfach addieren« 

In der mirkoökonomischen Konsumtheor ie werden in d iesem Zusammenhang 
3) 

der Mitläufer- , d e r Snob- und der Vebleneffekt unterschieden« E s s o l l im 

1) Vgl« z . B . folgende Passage von P a r e t o (1909), S« 101: " C ' e s t une chose 
vaine que de re chercher s i l e s sentiments m o r a u x ont une or ig ine i n d i v i 
duelle ou sociale« L ' h o m m e q u i ne v i t pas en société est un homme e x t r a 
o r d i n a i r e , q u i nous est à peu p r è s , ou plutôt qu i nous est entièrement i n 
connu; et l a société dist incte des Individus est une abstract ion qu i ne 
correspond à r i e n de r é e l . P a r conséquent, tous l e s sentiments que l ' o n 
observe chez l ' h o m m e vivant en société sont individuels d 9 u n ce r ta in point 
de vue , et soc iaux d ' u n a u t r e . " 

2) V g l . dazu insbesondere M o r g e n s t e r n (1963), S« 145 f« 

3) Vgl« v o r a l l e m Le ibenste in (1966) und die dort angeführte L i t e r a t u r . Z u r 
Vert ie fung und K r i t i k d e r Le ibenste irischen A n a l y s e v g l . auch F e l s (1953), 
S . 68 f f . In d e r Verhaltens wissenschaf t l i ch o r i ent i e r ten K o n s u m - und A b 
satztheorie werden derar t ige soz ia le Verhaltensbeeinf lussungen auf s o z i a l -
psycho log ischer Grundlage zu erklären versucht ; v g l . z . B . Ke inen (1973), 
S . 89 f f . , L e i t h e r e r (1974), S . 116 f f« , f e rner Wiswede (1972), S . 143 f f . , 
Hülmann (1971), A l b e r t (1974), S . 247 f . , A l p e r t (1971), S . 108 f f« , F a h n 
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folgenden k u r z gezeigt werden, wie s i c h die Berechnung der Absatzrenten bei 

V o r l i e g e n der genannten Ef fekte , die in der M e h r z a h l der e m p i r i s c h e n Fälle 

a u f t r e t e n ^ , e r s chwert und verändert. D a b e i können die Phänomene nur b e i 

spielhaft für die zahlre i chen Umwelt interdependenzen in Kaufentscheidungen 

s tehen. 

D e r Mitläufereffekt beschreibt "das Ausmaß, in dem die Nachfrage nach einem 

Gut durch die Tatsache gesteigert w i r d , daß auch andere Leute das gleiche 
2) 

Gut k o n s u m i e r e n " . Wenn z . B . zu e rwar ten i s t , daß die Nachbarn keine neue 

Frühjahrsgarderobe kaufen, werden andere , nämlich n i edr igere Nachf ragemen

gen für a l ternat ive P r e i s Stellungen entwickelt a ls wenn eine solche Anschaffung 

i n der Nachbarschaft vorausgesagt w i r d . A u s der Abhängigkeit d e r I n d i v i d u a l -

nachfrage von der Entwick lung der Nachfrage anderer Konsumenten ergibt s i ch 

eine Gesamtnachfragekurve (Preisabsatzfunktion) , die e l a s t i s c h e r i s t , a l s s ie 

b e i Add i t i on d e r e inzelnen Individualnachfragekurven unter Mißachtung des M i t 

läufe reffekts wäre . D i e Berücksichtigung von Mitläuferphänomenen in der A b 

nehmerschaft e i n e r Unternehmung führt dann dazu , daß die aggregierte A b s a t z 

rente einen anderen Wert annimmt a ls be i der Hypothese vollständiger U n a b 

hängigkeit. Ob sie s i c h vergrößert oder v e r k l e i n e r t , hängt von dem Ausmaß 

des Mi t lau fe reff ekts und d e r Steigung der indiv iduel len Nachfragekurven ab und 

läßt s i c h nur im E i n z e l f a l l b e s t i m m e n . 
D e r Snobeffekt beschreibt "das Ausmaß, in dem die Nachfrage nach einem K o n 
sumgut infolge d e r Tatsache abnimmt , daß auch andere das gleiche Gut k o n s u -

3) 

m i e r e n " . E s handelt s i ch um den gleichen Zusammenhang wie zuvor , jedoch 

m i t umgekehrten V o r z e i c h e n : D i e Tatsache , daß andere Konsumenten das g l e i -

(1972). D a i n d iesem K a p i t e l der A r b e i t jedoch e in mikroökonomischer T h e o 
r ieansatz z u r D i s k u s s i o n steht, s o l l auch die Argumentat ion v o r e r s t Im m i 
kroökonomischen B e r e i c h verbleiben« Im letzten K a p i t e l werden Möglichkei
ten e iner Gewinnung verhaltensbezogener Informationen über die B e z i e h u n 
gen zwischen Unternehmung und Konsumenten angesprochen; v g l . unten S . 2 6 7 fi 

1) V g l . M o r g e n s t e r n (1963), S . 146. 
2) L e i b e n s t e i n (1966), S . 236, Hervorhebung weggelassen, V g l . zum fo lgen

den ebenda, S . 237-250 . 
3) Ebenda , S . 236, Hervorhebung weggelassen. 
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che Gut kaufen, veranlaßt den Snob zu e i n e r V e r r i n g e r u n g der Nachfrage« A n a 

l o g den oben dargeste l l ten Zusammenhängen läßt s i c h h e r l e i t e n , daß die G e -

samtnachfragekurve b z w . die Pre i sabsatz funkt i on weniger e l a s t i s c h i s t a ls b e i 

Nichtberücksichtigung des Snobeffekts* Daß dies Auswirkungen auf die gesamte • 

Absatzrente für das betreffende P r o d u k t haben muß, ist o f fensicht l ich; i h r A u s 

maß und ihre Richtung lassen s i c h jedoch wiederum nur im E i n z e l f a l l f es t legen . 

D e r Vebleneffekt beschreibt "das Ausmaß, in dem die Nachfrage nach einem 

Konsumgut z u n i m m t , w e i l es m e h r statt weniger k o s t e t " . " ^ In d iesem F a l l b e 

steht eine Abhängigkeit des e inze lnen Nachfrageverhaltens von d e r re la t iven 

Attraktivität des erwarteten M a r k t p r e i s e s , in dem e in Indikator für Qualität 

und Status gesehen w i r d . Je höher d i e s e r Zusammenhang vom Käufer b e w e r 

tet w i r d , desto wei ter schiebt s i c h jewei ls die indiv iduel le Nachfragekurve nach 

r e c h t s . D i e aggregierte Nachfragekurve zeigt nun zumindest i n T e i l b e r e i c h e n 

e inen atypischen V e r l a u f : D e r Vebleneffekt w i r k t i n umgekehrter Richtung wie 

d e r P r e i s e f f e k t , die Nachfrage Steigerung infolge e iner P r e i s s e n k u n g w i r d durch 

ihn a lso v e r m i n d e r t oder gar überkompensiert. D i e s e r Effekt verändert das R e 

sultat der Absatzrentenberechnung unter Umständen ganz entscheidend« Wäh

rend be i Nichtberücksichtigung des Vebleneffekts für das Zustandekommen der 

e inze lnen Nachfragefunktionen und damit be i Aufrechterhal tung d e r Unabhängig

keitshypothese eine Gesamtnachfragekurve m i t normalem monoton fal lenden 

V e r l a u f entsteht, kann nun die Gesamtnachfrage m i t höheren P r e i s e n s te igen . 

D i e A b s a t z r e n t e , die daraus r e s u l t i e r t , dürfte im al lgemeinen größer se in a ls 

die b e i n o r m a l e r Additivität« 

K r i t i s c h anzumerken bleibt für d iesen F a l l wie auch für die vor igen Fäl le , 

so fern die k o r r e k t e E r m i t t l u n g der unternehmungsbezogenen Gesamtnachfrage 

zu e i n e r Steigerung d e r Absatzrente pro P r o d u k t a r t führt, daß die Aussagekraf t 

d i e s e r Rentengrößen sehr zweifelhaft i s t . D i e Erhöhung d e r Absatzrente s i g n a 

l i s i e r t h i e r das w i r k s a m e Auftreten von Mitläufer- , Snob - oder Vebleneffekten, 

und ob die E x i s t e n z d i e s e r Effekte a l s s o z i a l nützlich im Sinne e iner E r f o l g s 

rechnung angesehen werden kann, ersche int f r a g l i c h und ist ohne ein exp l i z i tes 

1) L e i b e n s t e i n (1966), S . 236. 
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W e r t u r t e i l wohl kaum zu begründen. 

M a n könnte nun d e r Meinung s e i n , daß s i ch die genannten Effekte in d e r W e i 

se gegenseit ig überlagern, daß s ie s i c h gegenseitig p r a k t i s c h aufheben. Für 

besondere Einzelfälle m a g dies zutreffen; i m a l lgemeinen aber läßt s i ch für 

die soz ia le Zusammensetzung d e r Abnehmergruppen von betr ieb l i chen Produkten 

wohl kaum eine solche Kons te l l a t i on p o s t u l i e r e n . D e r n gesel lschaftsbezogene 

E r f o l g s r e c h n e r n steht v o r d e r F r a g e , ob die Di f f e renz zwischen e infacher A d 

d i t i on e inerse i t s und Berücksichtigung von Abhängigkeiten be i d e r Aggregation 

andererse i t s zu groß i s t , um vernachlässigt zu werden, und wie s ie gesel lschafts 

bezogen i n t e r p r e t i e r t werden s o l l . ^ 

Wegen der aufgezeigten Aggregat ionsprobleme könnte m a n die Berechnung der 

Absatzrente für m e h r e r e Nach f rager eines Produktes auf d e r B a s i s e i n e r k o l 

l e k t i v e n Nachfragekurve (Preisabsatzfunktion) vornehmen . D i e F r a g e , ob G e 

samtnachfragekurven , die nicht durch Add i t i on d e r indiv iduel len N a c h f r a g e k u r 

v e n , sondern a l s e m p i r i s c h e Daten bere i t s "gegeben" s i n d , die dargeste l l ten 

P r o b l e m e v e r r i n g e r n können, läßt s i c h h i e r nur vorläufig beantworten. D i e s p e 

z i f i s chen Aggregat ionsschwier igke i ten entfal len be i d iesem V o r g e h e n . Bestehen 

b le iben jedoch die P r o b l e m e , die die K o n s t r u k t i o n der Nachfragekurve i n s g e 

samt au fwir f t . Und h inzu kommen noch einige spez ie l l e Schwier igke i t en , die 
2) 

s i c h aus der e m p i r i s c h - s t a t i s t i s c h e n Her le i tung so l cher K u r v e n ergeben . 

1) Wie die B e i s p i e l e ze igen, i s t eine Aggregat ion i n d i v i d u e l l e r nicht unabhän
g iger Nachfragekurven mode l l theoret i s ch mögl ich, wenn eine genaue V o r 
ste l lung über A r t und V e r l a u f der gegenseitigen Abhängigkeit besteht . D i e 
Behauptung von M o r g e n s t e r n (1963), S« 145 f . , 167, daß gegenseitige A b 
hängigkeit unweiger l i ch Nichtadditivität nach s i c h z iehe , e r w e i s t s i c h a ls 
nicht haltbar« A l l e r d i n g s g i l t dies n u r , wie F e l s (1953), zusammenfassend 
S . 140 f f « , ausführlich nachgewiesen hat , für wohldefinierte indiv iduel le 
Nachfragekurven« D i e obige D i s k u s s i o n (S.86 ff) hat deut l ich gemacht, daß 
es eine vohldefinierte individuel le Nachfragekurve " e x definitione nur für 
eine verhältnismäßig ldeine A u s w a h l aus d e r Güterwelt geben k a n n , nämlich 
für n i c h t - i n f e r i o r e Stapelware und Massenverbrauchsgüter (Fels (1953), S« 
51)« Insofern ergeben s i ch zusätzliche Modellprämissen für eine exakte 
Aggregat ion von Absatzrenten« 

2) Vgl« den folgenden Gliederungspunkt« 
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M i t d i e sem P r o b l e m b e r e i c h s ind die wicht igsten model l immanenten sowie i n -

t e rpre ta t iven F r a g e n k r e i s e des Konzepts " A b s a t z r e n t e " a l s B e i s p i e l für m a r k t -

l i c h ve rmi t t e l t e externe F o l g e n des Unternehmungsverhaltens d i skut i e r t worden . 

D i e D i s k u s s i o n hat neben zah l re i chen Deta i lprob lemen auch eine Reihe von 

grundsätzlichen Schwier igke i ten aufgezeigt, die b e i e iner exakten Def in i t i on und 

befriedigenden Interpretat ion von marktmäßigen externen Ef fekten b e t r i e b s w i r t 

s cha f t l i cher Entscheidungen auf treten . Z u prüfen ist nun die F r a g e der e m p i 

r i s c h e n E r f a s s u n g d e r a r t i g e r E f f e k t e . D i e s s o l l im folgenden wiederum am B e i 

s p i e l der Absatzrente geschehen. 

3. P r o b l e m e d e r empi r i s chen R e a l i s i e r u n g des Konzepts der Absatzrente 

A n d e r s als i m B e r e i c h der unternehmungsbezogenen außermarktlichen E n t s c h e i 

dungskonsequenzen, wo die Bewert imgsprob lemat ik die D i s k u s s i o n des E r f a s 

sungsproblems dominiert*^ , w i r d die monetäre Bewertung h i e r von 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 i s t v o r a l l e m die E r m i t t l u n g d e r Daten 

für die N a c h f r a g e - b z w . P r e i s a b s a t z k u r v e n , damit die Rentenbestimmung g e 

l ingen k a n n . D i e E r m i t t l u n g d e r tatsächlichen M a r k t p r e i s e während d e r A b s a t z 

periode bedeutet nämlich ke in besonderes P r o b l e m , ebensowenig die E r m i t t l u n g 

d e r Abnehmer und d e r Produktkategor ien d e r Unternehmung. 

D a s Vorhaben ist von vornhere in dadurch belastet , daß d a s , was e m p i r i s c h 

e r m i t t e l t werden s o l l , nicht unstr i t t ig theoret isch hergele i tet und def in iert i s t . 

Wie die theoret ische D i s k u s s i o n um die Nachfragekurve gezeigt hat , s ind die 

Prämissen ums t r i t t en und in s i c h nicht ganz schlüssig, wodurch s i ch die C h a n 

cen e iner befr iedigenden e m p i r i s c h e n A r b e i t von Anfang an e r s c h w e r e n . " T h e o 

r i e f r e i eine Nachfrage e r m i t t e l n wo l len heißt den Wer t e iner Funkt i on e r r e c h 

nen w o l l e n , von d e r niemand weiß - und auch e m p i r i s c h nicht festste l len k a n n . . . 

wie v i e l e A r g u m e n t s t e l l e n s ie hat aus d iesem Grunde kann keine s t a t i s t i -

1) V g l . unten S . 216 f f . 
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sehe Messung wett machen, was in der Theorie versäumt wurde.""^ 

Es existiert eine recht umfangreiche wissenschaftliche Erfahrung mit der em

pirischen Schätzung von Nachfragekurven, die sich auf die Ermittlung von 

Preisabsatzfunktionen mit einigen Modifizierungen übertragen läßt. Ausgehen 

muß eine solche Diskussion vor allem von einer geeigneten Marktdefinition. 

Dieses schon mehrfach im theoretischen Tei l angesprochene Problem ist auch 

für die empirische Arbeit von großer Bedeutung. Einerseits ist bekannt, daß 

die Konsumenten häufig bestimmte Gebrauchsfunktionen, nicht jedoch unbedingt 

bestimmte Marken oder funktionale Alternativen nachfragen, daß die isolier

ten Nachfragekurven wohl kaum bei Preiskonstanz der übrigen Güter etm ittelt 

werden können und daß die Addition isoliert berechneter Absatzrenten von nach

frageverwandten Gütern theoretisch nicht möglich ist. Andererseits sind die 

Grenzen der Nachfrageverwandtschaft unbestimmbar und die Voraussetzungen 

zur Zusammenfassung der Produkte zu einer gemeinsamen Nachfragekurve nicht 

gegeben: "There is no obvious way of grouping competitive or eomplemeutary 

commodities together under a common demand schedule unless their prices 
2) 

always move proportionally." Diese Voraussetzung ist in der Praxis wohl 

höchst selten gegeben. Die Schwierigkeiten zwingen in der empirischen Erhe

bung doch wieder zu einem produktweisen Vorgehen. 

Die Definition der Absatzperiode wirft keine besonderen Schwierigkeiten auf. 

Je nach Produktart und Variabilität der Marktverhältnisse würde sie kürzer 

oder länger gewählt. 

Als empirische Erhebungsmethoden für die Preisabsatzfunktion kommen pr in -

1) Fels (1953), S. 10, ähnlich Schultz (1938) passim* Eichhorn (1974), S . 35 
ff*, (1974a), S. 110 f., geht auf die empirische Seite seines Vorschlags 
zwar ein. Seine Ausführungen erschöpfen sich jedoch in der Aufzählung ver
schiedenster Methoden zur Erfassung und Bewertung der gemeinwirtschaft
lichen Erfolgskomponenten. E r spricht von "den Methoden der Marktfor
schung", dem Versuch, "die Zahlungsbereitschaft der Betroffenen in Geld
größen zu messen", erwähnt jedoch die spezifischen Methodenfragen einer 
empirischen Realisierung des Konzepts nicht. 

2) Currie et a l . (1971), S. 752. 
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z i p i e l l sowohl die Methoden der Primärerhebung a l s auch die Methoden d e r 

Sekundärerhebung in Betracht«"^ 

31« Prob lerne e iner sekundär s tat is t i schen Erhebung der Pre i sabsatz funkt i on 

D u r c h s tat is t i sche Auswertung d e r in d e r Absatzper iode angefallenen P r e i s -
2) 

und Mengendaten kann versucht werden , die Pre i sabsa tz funkt i on zu e r m i t t e l n . 

In e inem S t r e u d i a g r a m m werden 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 z u s a m m e n 

ges te l l t , die in d e r betreffenden Absatzper iode entstanden s i n d . U m die Daten 

a ls 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 und v e r 

g le i chen zu können, müssen sie aus jewei ls g le ichen T e i l p e r i o d e n d e r b e t r a c h 

teten Absatzper ioden und/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 

nehmung s t a m m e n . D a b e i werden i n d e r Rege l d ie verkauften M e n g e n , nicht 

die p roduz ie r ten oder die konsumierten E inhe i ten zugrunde gelegt . M i t H i l f e 

s t a t i s t i s c h e r Methoden d e r Regress ionsanalyse w i r d dann - so fern die A n z a h l 

d e r Fälle genügend groß is t - ve rsucht , aus d iesen tatsächlich r e a l i s i e r t e n 

Punkten im Koord inatensystem eine Nachfragekurve zu berechnen. 

E s handelt s i c h be i d iesem V e r f a h r e n um das Bemühen, eine P r e i s a b s a t z f u n k 

t ion en b loc zu gewinnen, also nicht durch Aggregat ion ind iv idue l l e r N a c h f r a 

gekurven , sondern durch E r f a s s u n g d e r Gesamtnachfrage zum Z i e l zu g e l a n 

g e n D a s V e r f a h r e n stützt s i ch dabei auf die we i ter oben besprochene T h e o -
3) 

r i e d e r indiv iduel len Nachfragekurve . • B e v o r die Brauchbarke i t der s k i z z i e r 

ten Method ik für die E r m i t t l u n g e i n e r Pre i sabsatz funkt ion näher beleuchtet 

werden k a n n , i s t zu beur te i l en , inwieweit die ce ter i s par ibus -Bed ingung , i n s 

besondere die Standardprämissen d e r Nachfragekurve , nämlich Konstanz d e r 

Konsumausgaben , d e r sonstigen P r e i s e und d e r Präferenzstruktur d e r Käufer 

von dem V e r f a h r e n erfüllt werden . 
1) V g l . zu d i e s e r Unterscheidung und den jewei ls zuzurechnenden Methoden 

z . B . P i c o t (1975a) und die dor t angegebene L i t e r a t u r . 
2) 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« 
3) Vgl« Schultz (1938), S« 5 f f« , F e l s (1953), S« 4 3 . 
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F a l l s i n d e r Betrachtungsperiode keine Konstanz d e r Konsumausgaben in d e r 

re levanten Abnehmergruppierung und keine Konstanz der Kaufkra f t gegeben 

i s t , läßt s i c h d i e s e r M a n g e l re la t iv e infach durch s tat is t i sche K o r r e k t u r e n b e 

s e i t i g e n . D i e P r e i s e können be isp ie lsweise durch D i v i s i o n m i t e inem P r e i s i n 

dex de f lat ioniert und die Umsätze können d u r c h K o r r e k t u r m i t e iner Trendgrö 

ße ber i cht ig t w e r d e n . Sonderemflüsse, die die eeter is par ibus -Bed ingung i n e r 

heb l i chem Ausmaß v e r l e t z e n , können auch m i t Hi 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 i s o l i e r t und k o n t r o l l i e r t werden . Wenn die Erklärungsvariablen w i r k 

l i c h voneinander unabhängig s i n d , kann eine s tat is t i sche ex p o s t - K o n t r o l l e von 

re levanten Umweltgrößen wie P r e i s der Koukurrenzprodukte , Käufereinkom

m e n , Bevölkerung, Werbung des Unternehmens und d e r Konkurrenten e t c . in 

d e r m u l t i p l e n Regress ionsanalyse möglich s d n , ^ A l l e r d i n g s dürfte in v i e l e n 

Fällen die Prämisse d e r Unabhängigkeit nicht zutreffen ( z . B . P r e i s e d e r b e 

trachteten und P r e i s e der konkurr ierenden P r o d u k t e ) . 

Wegen d i e s e r Unabhängigkeitsproblematik ist die Prämisse konstanter sons t i 

ger P r e i s e b e i e iner solchen Methodik kaum zu erfüllen. D i e P r e i s e a n d e r e r , 

insbesondere verwandter Güter sind eben auch von der P r e i s s t e l l u n g des be 

±i Q) 
CD SZ . u 
> cz 

3 2 

trachteten Gutes abhängig. D i e Urmöglichkeit e i n e r i s o l i e r t e n P r e i s Var ia t i on 
2) 

zeigt s i c h be i der prakt ischen A r b e i t besonders d e u t l i c h . A l l e r d i n g s ließe 

s i c h v o r s t e l l e n , daß je nach M a r k t r e a k t i o n s z e i t e n durch Bemessung d e r A b 

satzper iode in v ie l en Fällen die Konstanz d e r P r e i s e anderer Güter s i c h e r z u 

s te l l en wäre . 

Schwier igke i t en tauchen auch bei der Einhal tung d e r Prämisse konstanter B e 

dürfnisse b z w . Präferenzstrukturen auf . E s gibt p r a k t i s c h keine verläßliche 

Möglichkeit, d iese Bedingung zu k o n t r o l l i e r e n . Außer e inem E x p e r t e n u r t e i l , 

das etwa best immte Punkte i m Streudiagramm a l s auf Bedürfnisänderungen 

b a s i e r e n d i n t e r p r e t i e r t und damit eine E l i m i n i e r u n g oder K o r r e k t u r so l cher 

Punkte veranlaßt, zeigt s i ch ke in Weg, in d e r s tat i s t i schen Ana lyse von h i -

1) V g l . A l p e r t (1971), S . 91 f f . , Gaensslen/Schubö (1973), S . 96 f f . 

2) V g l . dazu auch W o r k i n g (1971), S . 187 f . , Schultz (1938), besonders S. 
633 f f . 
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s tor i schem D a t e n m a t e r i a l den Einfluß d i e s e r Größen auf die G e s t a l t d e r P r e i s 

absatzfunktion zu berücksichtigen. Ob also die Streuung d e r P r e i s - M e n g e n - . 

Kombinat ionen auf Veränderung im Angebotsverhalten b z w . auf sonstige k o n 

t r o l l i e r t e V a r i a b l e zurückzuführen ist oder aber - was in Anbetracht der z e i t 

raumbezogenen Betrachtungsweise wahr s che in l i ch ersche int - auch auf i n d u z i e r 

te oder autonome Veränderungen d e r Präferenzstrukturen d e r Käufer, und i n 

welchem Ausmaß dies der F a l l i s t , läßt s i ch nicht verläßlich f e s t s te l l en . J e 

d e r Nachfrage ver lau f , d e r aus der s tat i s t i schen E r m i t t l u n g r e s u l t i e r t , steht 

deswegen in d e r Ge fahr , nicht T Techt T t zu s e i n , w e i l e r durch Bedürfnisver

schiebungen verfälscht ist« Umgekehrt läßt s i c h die Behauptimg, die Prä ferenz 

s t r u k t u r s e i konstant und deshalb ohne Einfluß auf das Resu l ta t , nicht w i d e r 

l e g e n . 1 ^ A u s d iesem Umstand ergeben s i ch Uns i cherhe i ten für die e m p i r i s c h 

s tat i s t i s che Her l e i tung von Pre isabsatz funkt ionen und ihre Anwendbarkeit für 

d ie Berechnung von Absatz renten . 

Neben d iesen Schwier igke i ten im B e r e i c h der Einhaltung d e r Prämissen b e r e i 

tet die sekundärstatistische B e s t i m m u n g von Pre isabsatz funkt ionen e in b e s o n 

deres P r o b l e m : D i e d e r Analyse zugrundeliegenden Daten repräsentieren t a t 

sächlich r e a l i s i e r t e M a r k t t r a n s a k t i o n e n . S ie s tammen, theoret isch gesprochen, 

aus Si tuat ionen, i n denen s i ch P r e i s a b s a t z - und Angebotskurven geschnitten h a 

b e n . D i e Punkte l i e g e n also sowohl auf d e r Nachfragekurve a ls auch auf d e r 

Angebo t skurve . Wären die Marktverhältnisse während der Absatzper iode konstant, 

so wäre überhaupt nur e i n Punkt e m p i r i s c h auszumachen, nämlich d e r " E i n i 

gungspunkt 1 ! von Angebot und Nach f rage . D a aber stets eine gewisse V a r i a b i 

lität d e r marlctbest immenden Größen anzunehmen i s t , streuen die tatsächlich 

festgeste l l ten Punkte im P r e i s - M e n g e n - R a u m ; "consequently our data are of 

changing conditions and must be considered as the resul t of shi f t ing demand 
2) 

and supply s c h e d u l e s . " Läßt s i c h die Vermutung begründen, daß in der A b 

satzper iode die Veränderungen i m Marlctgeschehen v o r a l l e m auf der Angebots -

1) V g l . dazu insbesondere A l b e r t (1974), S« 243 f« 

2) W o r k i n g (1971), S . 175; vgl« zum folgenden auch ebenda, S . 175 ff« und 
Schultz (1938), S . 72 f f . sowie p a s s i m . 
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seite stattfanden (bei r e l a t i v e r Konstanz der Nachfrageseite) , so läßt s i c h auf 

d e r B a s i s d e r gewonnenen Daten und m i t H i l f e s t a t i s t i s c h e r Methoden e i n k l e i 

ner B e r e i c h d e r Nachfragekurve r e k o n s t r u i e r e n (vg l . Abbi ldung 16). 

x 

A b b . 16: Sekundärstatistische A n a l y s e von Umsatzdaten 

E i n e solche Situat ion w i r d häufig für landwirtschaf t l i che Produkte ( z . B . G e 

treide) a l s r e a l i s t i s c h a n g e s e h e n e Das z i e m l i c h homogene Angebot schwankt 

je nach Saison und E r n t e im Laufe eines J a h r e s r e l a t i v s t a r k , während die 

S t r u k t u r d e r Nachfrage in etwa konstant i s t . Desha lb kommt F e l s zu dem 

Schluß: " W i r k l i c h unbestr i t ten s ind die Ergebn i s se (der s tat i s t i schen N a c h f r a g e -
2) 

messung ; A . d . V « ) a l l e i n b e i landwir tschaf t l i chen E r z e u g n i s s e n . " 

Im entgegengesetzten F a l l e , in dem eine geringe Variabilität d e r Angebotskur 

ve b e i großer Schwankungsbreite d e r Nachfragerse i te v o r l i e g t , läßt s i c h das 

e m p i r i s c h e M a t e r i a l eher im Sinne e i n e r Angebotskurve i n t e r p r e t i e r e n . Solche 

Bedingungen können z . B . be i e iner indust r i e l l en Unternehmung m i t M a s s e n f e r 

tigung v o r l i e g e n , deren Angebotsbedingungen s i c h kaum verändern und die 
3) 

i h r e n P r e i s den nachgefragten Mengen anpaßt. 

1) V g l . A l p e r t (1971), S . 90, Work ing (1971), S . 178 f f . , Schultz (1938). 
2) F e l s (1953), S . 161. 

3) Z u den S c h w i e r i g k e i t e n , s tat is t ische I n d u s t r i e - und Konsum gute r m a r k t u n t e r -
suchungen a ls N a c h f r a g e - b z w . Pre isabsatz funkt ionen zu i n t e r p r e t i e r e n , 
vglo auch d ie b e i F e l s (1953), S . 144 ff« d i s k u t i e r t e n B e i s p i e l e . 
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A l l e r d i n g s kann nicht , wie es die obige Abbi ldung v i e l l e i c h t nahelegt, die L a 

ge der Punkte s char im Koordinatensystem die F r a g e beantworten, ob s i c h eine 

A n g e b o t s - oder eine Nachfragekurve s innvo l l e r m i t t e l n läßt* Würde m a n so 

vorgehen , so wäre die e m p i r i s c h e E r m i t t l u n g atyp ischer Nach f ragekurvenver 

läufe von v o r n h e r e i n ausgesch lossen . V i e l m e h r müssen begründete Hypothesen 

dafür v o r l i e g e n , weshalb das D a t e n m a t e r i a l m e h r i m Sinne e iner N a c h f r a g e 

oder e iner Angebotsentwicklung zu i n t e r p r e t i e r e n i s t . 

Z u betonen i s t , daß i n jedem d e r genannten Fälle nur e i n r e l a t i v k l e i n e r A b 

schnitt d e r N a c h f r a g e - b z w . Angebotskurve hergele i tet werden k a n n . Wie die 

K u r v e jenseits des e m p i r i s c h abgesicherten Abschni t ts oder zwischen weit a u s 

einanderl iegenden Punkten der Punktmenge verläuft, läßt s i c h aufgrund der s t a 

t i s t i s c h e n E i n s i c h t e n v i e l l e i c h t p laus ibe l v e r m u t e n , aber nicht verläßlich b e l e 

g e n . D i e E r m i t t l u n g des Gesamtver laufs d e r Pre i sabsatz funkt i on i s t demnach 

von Hypothesen abhängig, die m i t dem s tat i s t i s chen D a t e n m a t e r i a l nicht über 

prüfbar s ind* D i e s e s P r o b l e m verschärft s i c h noch , wenn das Datenmater ia l 

nur i n e inem sehr lde inen B e r e i c h streut und im E x t r e m f a l l nur e inen Punkt 

l i e fer te " I t i s , there fore , imposs ib le to der ive the demand curve as a whole 

o r any par t of the demand curve (save the s ingle g iven point) i n respect of 

any t ime i n t e r v a l unless we m a r r y to the s t a t i s t i c a l data some hypothesis o r 

hypotheses ex terna l to them and der ived f r o m e l s e w h e r e . " " ^ 

Läßt das D a t e n m a t e r i a l keine geeignete Hypothese darüber z u , ob e in Überwie

gen der Nach f rage - oder Angebotsvariabilität v o r l i e g t , sondern präsentiert s i c h 

die Punktmenge a l s e in " K l u m p e n " ohne besondere A u s f o r m u n g , so läßt s i c h 

keine akzeptable Nachfragekurve e r m i t t e l n . " A l ine of one slope w i l l give s u b -
2) 

s tant ia l ly as good a f i t as w i l l a l ine of any other s l o p e . " ; W e i t e r h i n s c h e i 

t e r t d ie s tat i s t i sche 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 s c h i e 

bung der Angebotskurve m i t e i n e r g le ichgerichteten oder gegenläufigen V e r -

1) P i g o u (1930), S # 386; ähnlich auch S t i g l e r (1939). A u f Sonderfälle, in d e 
nen dennoch eine Abschätzung der Nach f rage - und Angebotskurven möglich 
i s t , we is t Schultz (1938), S. 78 ff . h i n . 

2) W o r k i n g (1971), S. 176. 



- 126 -

Schiebung der Nachfragekurve gekoppelt i s t . In einem solchen F a l l läßt s i c h 

d e r s t a t i s t i s c h e rmi t te l t e Zusammenhang nicht a l s Nachfragekurve i n t e r p r e 

t i e r e n ; die Nachfragekurve kommt nämlich gemäß d e r M a r s h a l l s c h e n Theor i e 

unabhängig von der Lage der Angebotskurve zustande« t T In cases where it is 

imposs ib l e to show that the shifts of the dem and and supply curve are not 

cor r e l a t e d , m u c h confusion wo'uld probably be 'avo ided i f the f itted curves were 

not ca l l ed demand curves (or supply curves ) , but i f , instead, they were ca l led 
2) 

m e r e l y l i n e s of regressionV 

Zusammenfassend gelangt m a n zu folgendem E r g e b n i s : D i e Einhaltung d e r S t a n 

dardprämissen für Pre i sabsatz funkt ionen läßt s i c h m i t H i l f e sekundärstatisti

s cher Methoden n u r unvollständig gewährleisten; dies g i l t insbesondere für die 

Konstanz sonst iger P r e i s e und für die Bedürfnisstruktur der Käufer. A b g e s e 

hen von d i e s e r wenig überraschenden genere l len P r o b l e m a t i k befr iedigt an dem 

V e r f a h r e n n i cht , daß es zwar unter Zugrundelegung b e s t i m m t e r Hypothesen in 

einem begrenzten B e r e i c h die Nachfragekurve im Sinne e iner durchschni t t l i chen 

P r e i s - M e n g e n - B e z i e h u n g genau anzugeben v e r m a g . E s fehlen jedoch zuverläss i 

ge, e m p i r i s c h begründete Angaben über den unteren und v o r a l l e m über den 

oberen Abschni t t d e r K u r v e . D a m i t i s t aber die Kenntnis d e r (potentiellen) Z a h 

lungsbere i tschaf t , die für die E r m i t t l u n g d e r Absatzrente im k l a s s i s c h e n Sinne 

konst i tut iv i s t , auf e inen uns i cheren Boden ges te l l t . D e r obere Kurvenabschni t t 

b le ibt unter d e r Vorausse tzung , daß s i ch die e m p i r i s c h e n Daten nicht ohnehin 

in d e r Nähe d e r P r e i s a c h s e gruppieren , unbest immt. Für eine zu f r i edens te l l en 

de E r m i t t l u n g d e r Absatzrente ist damit wenig geholfen. Das a l lgemeine P r o 

b l e m d e r Induktion, daß ohne Zusatzannahmen uid Hypothesen aus e m p i r i s c h e n 

Daten nichts Vera l l geme inerndes gefolgert werden kann , t r i t t h i e r für den 

wicht igs ten B e r e i c h der prakt i s chen Absatzrentenberechnung, nämlich die E r 

m i t t l u n g des oberen Abschnit ts d e r P r e i s a b s a t z f u n k t i o n , besonders s char f zutage. 

Schließlich is t die Bedingung der Unabhängigkeit d e r Bewegungen der N a c h f r a 

gekurve von denen der Angebotskurve schwer zu überprüfen und in d e r P r a x i s 

1) V g l . Schultz (1938), S . 6 f, 
2) W o r k i n g (1971), S . 183 . 
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s i c h e r l i c h in manchen Fällen nicht gegeben ( z s B . a ls Fo lge von M a r k e t i n g -

naßnahmen). A u c h i s t zu berücksichtigen, daß Unabhängigkeit dann nicht v o r 

l i egen kann , wenn m a n etwa in Anlehnung an Say davon ausgeht, daß d e r 

P r e i s von dem Verhältnis der N a c h f r a g e - und Angebotsmenge abhängig i s t . " ^ • 

D i e wenig pos i t ive Einschätzung des V e r f a h r e n s für Zwecke e i n e r erwe i ter ten 

Er f o l gs re chnung i s t besonders bedauer l i ch , w e i l e inerse i t s die Daten für die 

s tat i s t i s che A n a l y s e in der Unternehmung l e i ch t verfügbar wären. A n d e r e r 

se i t s hat damit der V e r s u c h wenig E r f o l g s a u s s i c h t e n , Pre isabsatz funkt ionen 

für m e h r e r e Abnehmer a l s e m p i r i s c h gegebene Gesamtnachfragekuiwe a u f z u 

fassen und s ta t i s t i s ch z u e r m i t t e l n , um auf diese Weise die zah l re i chen S c h w i e 

r i g k e i t e n d e r Aggregat ion zu umgehen. E s läßt s i c h nicht v o r s t e l l e n , daß die 

Gesamtnachfragekurve en bloc anders a l s sekundärstatistisch zu erheben i s t . 

Desha lb i s t diese theoretische und methodische A l t e r n a t i v e der Berechnimg von 

Absatzrenten für den V e r k a u f e i n e r P r o d u k t a r t an m e h r e r e Abnehmer für p r a k -
2) 

t i sche Zwecke des laufenden Rechnungswesens m i t Skeps is zu b e u r t e i l e n . 

Ausgehend von d iesem Ergebnis fällt es nicht s chwer , eine weitere sekundär

s tat i s t i s che Möglichkeit z u r Bes t immung von Nachfragekurven für den v o r l i e 

genden Zweck zu beur te i l en , nämlich die Verwendung der o f f i z i e l l en h a u s h a l t s -
3) 

bezogenen V e r b r a u c h s s t a t i s t i k . D i e in den laufenden Wirtschaftsrechnungen 

p r i v a t e r Haushalte b z w . in E i n k o m m e n s - und Verbrauchss t i chproben e rhobe 

nen P r e i s - M e n g e n - R e l a t i o n e n können produktw reise ausgewertet und zu N a c h 

f ragekurven zusammengefaßt werden . Neben den Aggregat ionsprob lemen, die 
4) 

d iese Methode naturgemäß aufwirft und neben den Einwendungen, die gegen 

die s tat i s t i sche Nachfragekurvenermit t lung zuvor gemacht wurden und die auch 
1) Vgl« dazu Schultz (1938), S . 5 und 80 f . 
2) D a m i t s o l l die Leistungsfähigkeit d i e s e r Methode für die M a k r o a n a l y s e b e 

s t i m m t e r Rohstof f - und Nahrungsmittelmärkte nicht bes tr i t ten werden . 

3) V g l . dazu v o r a l l e m Schultz (1938), S . 105 f f . sowie L ippe (1973), 
S . 194 f f . 

4) V g l . dazu oben S . 111 ff # und Schultz (1938), S . 162, d e r analog z u den o b i 
gen Überlegungen darauf h inweis t , daß für v ie le Güter üidividuelle N a c h f r a 
gefunktionen 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 . 
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h i e r gültig s i n d , beeinträchtigen noch weitere H i n d e r n i s s e den Wert dieses 

V e r f a h r e n s für die e inze lwir tschaf t l i che Anwendung: E s läßt s i c h nur für b e 

s t immte A r t e n von Konsumgütern anwenden; die Nachfrage nach Z w i s c h e n p r o 

dukten oder Rohstoffen kann nicht erfaßt werden; es geht von generel len P r o 

duktarten aus und d i f f e renz ier t nicht nach M a r k e n oder e inzelnen U n t e r n e h 

mungen zurechenbaren Angeboten. D a m i t ist eine Able i tung der e i n z e l w i r t s c h a f t 

l i c h e n P r e i s a b s a t z f u n k t i o n , auch wenn m a n die Verfügbarkeit d e r Daten v o r 

aussetzt , nicht mögl i ch . D i e analoge Verwendung von unternehmungsinternen 

kundenbezogenen U m s a t z s t a t i s t i k e n kann diese Schwier igke i ten zwar umgehen, 

führt dann aber wieder auf d i rektem Wege zu der P r o b l e m a t i k d e r s t a t i s t i 

schen E r m i t t l u n g d e r Pre i sabsatz funkt ion insgesamt« 

32* P r o b l e m e der E r m i t t l u n g der Pre i sabsatz funkt i on durch Primärerhebung 

E i n anderer Weg z u r e m p i r i s c h e n Bes t immung d e r Pre isabsatz funkt ion besteht 

in d e r Anwendung eines Ver fahrens der Primärerhebung« H i e r b e i w i r d v e r 

sucht , durch d i rektes E i n w i r k e n auf M a r k t t e i l n e h m e r Daten d e r a r t zu gewin 

nen, daß s i c h daraus die Pre i sabsatz funkt i on möglichst verläßlich her l e i t en 

läßt. A l s spez ie l l e Methoden kommen die Befragung und das E x p e r i m e n t i n B e ^ 

trächt« Sie gre i fen auf das Individualverhalten zurück und bedingen anschließend 

eine Aggregat ion der indiv idue l l erhobenen Nachfragekurven b z w . A b s a t z r e n t e n . 

Auf die d a m i t zusammenhängenden F r a g e n w i r d im folgenden nicht m e h r e i n 

gegangen- s ie s ind jedoch a ls zusätzlicher P r o b l e m k o m p l e x während d e r f o l 

genden Erörterung i m Auge zu behalten . "^ 

D a es s i c h in der vor l iegenden A r b e i t um Erweiterungsmöglichkeiten d e r ex 

p o s t - E r f o l g s r e c h n u n g handelt , kommen die zah lre i chen ex a n t e - E r h e b u n g s v e r 

suche für Pre isabsatz funkt ionen und Pre i sbere i t s cha f t en für neue oder alte P r o 

dukte h i e r n icht in Betracht« Das Z i e l ist e s , den Zusatznutzen be im tatsäch

l i c h e n Kauf zu berechnen, nicht aber vage Erwartungshaltungen zu e r m i t t e l n . 

E i n e Erhebung während des Kaufakts se lbst muß aus naheliegenden Gründen 

1) V g l . oben S , I I I ff . 
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ausscheiden: M a n kann nicht e inerse i t s e in Pre isangebot unterbreiten und a n 

d e r e r s e i t s vom Abnehmer w i s s e n wo l l en , welchen Höchstpreis e r für das Gut 

zu zahlen bere i t wäre, wenn ger ingere Mengen bzw . wenn höhere P r e i s e ge 

geben wären; zuverlässige Daten ließen s i c h dadurch bes t immt nicht gewinnen. 

E s b le ibt a l so nur die Erhebung im ze i t l i chen Abstand nach dem K a u f . 

V o r t e i l d e r ex pos t -Erhebung i s t , daß die Daten nicht so sehr im Zeitablauf 

s t reuen , wie dies be i d e r sekundärstatistischen Analyse der F a l l w a r . D e r 

Befragte kann s i c h e r l i c h - soweit dies überhaupt möglich ist - zum Zeitpunkt 

der Erhebung von einem konstanten Präferenzsystem ausgehen. A u c h s ind s e i 

ne Konsumausgaben konstant, und die P r e i s e d e r sonstigen Güter verändern 

s i c h se iner Kenntnis nach nicht während d e r Be f ragung . P r o b l e m a t i s c h e r i s t 

a l l e r d i n g s , ob s i c h diese Randbedingungen auch auf den Zeitpunkt des Kaufs 

übertragen l a s s e n . Hat s i c h die Präferenzstruktur des A b n e h m e r s , haben s i c h 

die sonstigen ökonomischen Bedingungen in d e r Zwischenzei t nicht verändert, 

so daß die möglicherweise e rmi t te l t en Zahlungsbereitschaften b z w . die N a c h 

fragefunktion gemeinsam m i t dem zurückliegenden Kaufpre i s z u r Berechnung 

d e r Absatzrente brauchbar s i n d , oder i s t eine solche Annahme nicht begründbar? 

Läßt s i c h die F r a g e für die ökonomischen Bedingungen (E inkommen, P r e i s e ) 

noch r e l a t i v l e i cht beantworten, so i s t h i e r wie schon zuvor die F r a g e der B e 

dürfniskonstanz im Zeitablauf p r o b l e m a t i s c h . Zu welchen veränderten Überzeugun

gen jemand im Zeitablauf gelangt, welchen Einflüssen e r ausgesetzt ist und wie 

d ies seine Präferenzstruktur berührt, läßt s i c h kaum festste l len ; s ie s ind in 

d e r Rege l nicht e i n m a l dem Betroffenen v o l l bewußt. 

Verändert s i c h das W a h m e h m u n g s - und Bewertungssystem des Abnehmers i n 

der Zwischenze i t und w i r d seine Äußerung von den jüngsten Er fahrungen m i t 

dem P r o d u k t und den darauf aufbauenden Erwar tungen m i t geprägt, so w i r d 

nicht m e h r d u r c h Befragung seine Zahlungsbereitschaft zum Kaufzeitpunkt e r 

hoben, sondern seine Zufr iedenheit m i t dem V e r - und Gebrauch des Gutes und 

der davon abhängigen, eventuel l r e v i d i e r t e n neuen Zahlungsbere i tschaf t . " K o n 

sumenten pflegen ebenso wie P e r s o n e n i n anderen soz ia len R o l l e n auf er lebte 

Situat ionen zu r e a g i e r e n , die nicht einfach m i t d e r objektiven Umwel t zu i d e n -
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t i f i z i e r e n s i n d . D i e Situatiönswahniehmung ste l l t v i e l m e h r eine selekt ive I n 

terpretat ion des jeweil igen Handlungsfeldes d a r , die durch Zufuhr neuer I n 

format ionen verändert werden kann« Das bedeutet unter anderem, daß z . B . 

die Konsumer fahrung , das E x p e r i m e n t i e r e n m i t unter unvo l lkommener t e c h 

n i s c h e r Informat ion erworbenen Gütern, zu e inem Wandel d e r Präferenzstruk

turen führen kann , und zwar sogar dann, wenn m a n gleichbleibende Bedürf

n isse v o r a u s s e t z t , d . h . a l s o : m i t der i m p l i z i t e n Ident i f i z ierung der beiden 

F a k t o r e n Schluß m a c h t . D a s würde z u i r r e v e r s i b l e n Änderungen der N a c h f r a 

ge führen.""^ 

D e r ursprüngliche Sinn der Berechnung von Absatzrenten geht b e i V o r l i e g e n 

so l cher Zusammenhänge, die s i c h i m E i n z e l f a l l nicht genau i d e n t i f i z i e r e n , 

aber auch nicht ausschließen l a s s e n , zumindest te i lwe ise v e r l o r e n . Nicht d e r 

b e i m Kaufakt in überschüssiger Zahlungsbereitschaft zu messende A b n e h m e r 

nutzen , sondern die nach dem Kauf möglicherweise aufgrund 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 , Bedingungsänderungen und Dissonanzbewältigungen h e r 

ausgebildete Zahlungsbereitschaft w i r d erfaßt. D i e s i s t nun keineswegs eine 

uninteressante Information; s ie korrespond ier t n u r nicht m e h r m i t dem u r 

sprünglichen K o n z e p t . E x post -Zufr iedenhei t und T r a n s a k t i o n s v o r t e i l be im K a u f 

vorgang selbst s ind z w e i e r l e i , auch wenn versucht w i r d , beide Größen in m o n e -
2) 

tären E inhe i t en auszudrücken. 

Neben dem P r o b l e m der ze i t l i chen Verzögerung ergibt s i c h eine w reitere 

S c h w i e r i g k e i t : So l len al le tatsächlichen A b n e h m e r , s o l l eine Stichprobe aus 

den Beihen der tatsächlichen Käufer, s o l l eine sozio-ökonomisch repräsenta

tive Stichprobe d e r potentiel len Käuferschaft z u r Primärerhebung herangezo 

gen werden? H i e r entstehen schwier ige prakt ische Fragen. , die nicht we i ter 

ver fo lgt werden s o l l e n . Sie können jedoch die Durchführbarkeit und Verläßl ich

ke i t e i n e r primärempirischen Erhebung d e r Pre i sabsatz funkt ion berühren. 

Zusätzliche H i n d e m i s s e b ieten die bekannten P r o b l e m e d e r e m p i r i s c h e n S o 

z i a l f o r s c h u n g , die s i ch aus dem interpersonel len C h a r a k t e r d e r E r h e b u n g s s i -

1) A l b e r t (1974), S . 246 f . 
2) Gel ingt es dem Konsumenten a l l e r d i n g s , die Unterschiede zwischen se iner d a m a 

l i g e n und se iner gegenwärtigen Präferenzstruktur sowie Zahlungsbereitschaft v e r 
läßlich "nachzuerzählen", so lassen s i ch daraus Bückschlüsse über Z u f r i e d e n -
h e i t s - , D i s s o n a n z - und Beeinf lussungsursachen der Käufereinstellungen z iehen . 
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tuation sowohl he i Befragungen a ls auch be i Exper imenten ergeben, und auf 

die h i e r nur hinzuweisen i s t , da s ie v ie l fach erörtert wurden«"*^ Dabe i s ind 

Erhebungen be i Organisat ionste i lnehmern - und auch Abnehmer s ind als s o l -
2) 

che zu betrachten - noch s c h w i e r i g e r a ls " n o r m a l e " U m f r a g e n , w e i l h i e r d e r 
3) 

" A r g w o h n " d e r Betroffenen besonders s tark durchschlagen kann« D a b e i s e i 

n u r e in P r o b l e m herausgeste l l t : Wäre e in Abnehmer unter normalen Bedingun

gen wohl w i r k l i c h b e r e i t , seine m a x i m a l e Zahlungsbereitschaft b z w . seine V o r 

stel lungen über für ihn relevante a l ternat ive P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n e n dem 

A n b i e t e r m i t z u t e i l e n , selbst wenn e r s ie introspekt iv e r fassen und äußern könnte? 

Müßte e r nicht fürchten, daß seine " e h r l i c h e " Antwort "mißbraucht?*, d . h . zu 

Preiserhöhungen benutzt würde und s i c h dadurch seine Versorgungs lage v e r 

sch lechter te? Methoden, die den Untersuchungszweck zu verbergen versuchen , 

können v i e l l e i c h t be i se l tener Anwendung die genannten P r o b l e m e m i l d e r n ^ s ie 
können jedoch nicht a ls regelmäßiges Meßinstrument des Rechnungswesens e i n -

4) 
gesetzt werden« 

D i e b i s h e r i g e n Überlegungen z u r Primärerhebung von Pre isabsatz funkt ionen 

s ind ohne Betrachtung spez i f i s cher V e r s u c h e der M e s s u n g von P r e i s a b s a t z -
5) 

fuuktionen durch Befragungen oder Exper imente gemacht worden« Anges ichts 

der aufgezeigten Grundlagenprobleme würde die D a r s t e l l u n g der bekanntgewor

denen e m p i r i s c h e n Studien außer I l lus trat ionen keine wei teren Informationen 

b r i n g e n . F e l s zieht aus dem Problembefund den Schluß, daß es s innvo l l e r s e i , 

s i c h m i t der sekundärstatistischen E r m i t t l u n g von Gesamtnachfragekurven zu 

beschäftigen: " D i e E i n s i c h t in die Ausweglos igke i t des Bemühens, indiv iduel len 

att i tudinale i i Funkt ionen ex post nachzuspüren, rechtfert igt e r s t konvent ional i -

1) V g l . dazu z . B . Bungard/Lück (1974), K r e u t z (197 ), M a r r (1974), S e 2 9 9 f f . ? 

P i c o t (1975b), S . 170 ff. u . 192 f f . 

2) V g l . M a r c h / S i m o n (1953), S . 90 und 106 f f . , He inen (1973), S« 86 f . 
3) V g l . zu d iesen spez i f i s chen Methodenfragen M a r r (1974), S . 326 f f« , 

P i c o t (1975b), S . 245 ff . 

4) Vgl« zu so lchen Methoden etwa Bungard/Lück (1974), S« 88 f f . , K r e u t z 
(1972), Webb et a l . (1966), P i c o t (1975b), S . 227 ff. u . 248 ff. 

5) V g l . dazu z . B . den Überblick b e i A l p e r t (1971), S« 83 ff« und 95 f f . 
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s t i sche Aggregate!efinitionen, die a l l e rd ings m i t ke inem anderen A n s p r u c h a ls 

dem auftreten können, brauchbare Indices zu s e i n . " " ^ 

E i n e solche F o l g e r u n g m a g für Zwecke der vo lkswir t s cha f t l i chen Nach f rage 

analyse besonders nahe liegen« E s i s t auch zu betonen, daß sekundärstatistische 

wie primäre Erhebungsmethoden von Nachfrageverläufen und P r e i s Wil l igkei ten 

( z . B . für neue Produkte) in der e inze lwi r t s cha f t l i chen M a r k t f o r s c h u n g sowohl 

ex post a ls auch ex ante von Wer t s ind - kommt es doch dabei häufig v o r a l 

l e m darauf a n , brauchbare Anhaltspunkte für strategische oder admin is t ra t ive 

Entscheidungen verfügbar zu m a c h e n . Für die Zwecke der per iod ischen E r 

fo lgsrechnung, i n d e r e i n monetärer Konsumentennutzen i n F o r m der A b s a t z 

rente angesetzt werden s o l l , e r s che inen beide V e r f a h r e n s a r t e n jedoch sehr u n 

s i c h e r . 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 Konzepts der A b 

satzrente s ind damit aufgezeigt . 

4 . Zusammenhänge zwischen m a r k t l i c h v e r m i t t e l t e n externen und internen 

Entscheidungskonsequenzen am B e i s p i e l von A b s a t z - und Beschaffungsrenten 

D i e zuvor besprochenen P r o b l e m k r e i s e des Absatzrentenkonzepts gelten wegen 
2) 

der f o r m a l e n Parallelität grundsätzlich auch für die Beschaffungsrente a ls 

zusätzliches E le me n t e i n e r gesel lschaftsbezogenen Er fo lgsrechnung* Welche 

besonderen unternel imungspol it ischen Aspekte eine Inst i tut ional i s ierung be ider 

Konzepte aufwerfen würde und wie s i ch A b s a t z - und Beschaffungsrenten i m g e 

samtwir t s cha f t l i chen Zusammenhang i n t e r p r e t i e r e n l a s s e n , s o l l i m folgenden 

model lhaft d i s k u t i e r t w e i d e n . D a m i t s o l l die problembezogene Beurte i lung des 

Ansatzes von m a r k t l i c h v e r m i t t e l t e n externen F o l g e n des UnternehmmigsVerha l 

tens e x e m p l a r i s c h e r w e i t e r t und ver t ie f t w e r d e n . 

1) F e l s (1953), S . 158 . 

2) V g l . oben A b b . 12 S . 81 . 
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41 • Uniernehmungspo l i t i sche Zusammenhänge' zwischen internen und externen 

•marktlichen Entscheidungskonsequenzen auf d e r Grundlage des Bentenkon-

zeptes 

A l s Gesamtnutzen d e r Unternehmungstätigkeit pos tu l i e r t d e r Entwur f die S u m 

me aus e r w e r b s w i r t s c h a f t l i c h e m und gemeinwirtschaf t l i chem (gesel lschaftsbe-

zogenem) E r f o l g , d . h . die Zusammenfassung des Saldos der üblichen internen 

er fo lgsre levanten Zahlungsströme und des Saldos d e r b e w i r k t e n , aber b i s h e r 

n o r m a l e r w e i s e nicht berücksichtigten externen V o r - und Nachtei le d e r U n t e r 

nehmungstätigkeit, Zer l eg t m a n diese Größen in ihre wicht igsten B e s t a n d t e i 

l e , so erg ibt s i c h 

Gesamtnutzen = Erträge - Aufwendungen 

4- soz ia le Nutzen - soz ia le K o s t e n 

Geht m a n von der Prämisse a u s , daß keine außermarktlichen externen Effekte 

entstehen b z w . daß diese s i c h gegenseit ig aufheben, so kann m a n s chre iben : 

Gesamtnutzen - Erträge - Aufwendungen 
(5) 

•fr Absatzrenten - Beschaff ungs renten 

D i e Unternehmungsführung müßte unter den angegebenen Bedingungen bestrebt 

s e i n , die Zielgröße (5) zumindest zu s t a b i l i s i e r e n und wenn möglich z u e r h ö 

hen oder zu maximieren« E s s o l l i m folgenden untersucht werden , welche M ö g 

l i c h k e i t e n dafür bestehen. D a b e i w i r d die aktive Beeinflußbarkeit für jede d e r 

v i e r Komponenten e inze ln d i s k u t i e r t und auf ihre Auswirkungen auf die ande

r e n Komponenten h i n beleuchtet« 

Z w a r geht die re ine mikroökonomische T h e o r i e d e r Konsumentenrente und d e r 

Unternehmerrente im a l lgemeinen von den Bedingungen eines vo l lkommenen 

1) V g l . oben A b b . 8 , S . 62; E i c h h o r n (1974), S . 13 ff« A u c h die m e i s t e n 
übrigen Vorschläge e iner gesel lschaftsbezogenen Er fo lgsrechnung gehen von 
e i n e r addit iv zusammengesetzten Bewertungsgröße aus; vgl« etwa B r u m m e t 
(1973), L i n o w e s (1973). 
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M a r k t e s aus , so daß Angebot und Nachfrage für jeden M a r k t t e i l n e h m e r u n 

beeinflußbare Daten s i n d . D i e Anwendung des Rentenkonzepts w i r d jedoch auch 

und gerade für unvol lkommene M a r k t s t r u k t u r e n d i skut i e r t (etwa in der K o s t e n -
1) 

N u t z e n - A n a l y s e ) . H i n z u k o m m t , daß e i n auf Anwendbarkeit z ie lender E n t w u r f • 

z u r gesellschaftsbezogenen E r f o l g s m e s s u n g von Unternehmungen auch unter den 

r e a l e n Bedingungen e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e r Tätigkeit zu d i skut i e ren ist ) d i e 

se s ind unvo l lkommen, d . h . es e x i s t i e r e n weitgehend inhomogene Güter, p e r 

sönliche Präferenzen, räumliche und ze i t l i che Di f f e renz ierungen sowie M a r k t i n -
2> 

t r a n s p a r e n z e n . 
Abbi ldung 17 gibt für die folgende A n a l y s e den Rahmen a b . In der Randspalte 

stehen die Komponenten des Gesamter fo lgs gemäß (5). In der Kopfze i le s ind 

die möglichen Ansatzpunkte der E r f o l g s p o l i t i k aufgeführt. D i e Auswirkungen 

der T e i l p o l i t i k e n auf die e inzelnen Erfo lgskomponenten s ind in den F e l d e r n d e r 

T a b e l l e s y m b o l i s i e r t . 

E i n e Steigerung des e rwerbswir t s cha f t l i chen E r f o l g s (vg l . I in Abbi ldung 17) 

entspr icht der k l a s s i s c h e n Gewinnmaximierungspo l i t ik und kann 1. durch E r 

t r a g s - b z w . Erlösmaximierung und/oder 2 . durch Aufwands - bzw . K o s t e n m i 

n i m i e r ung angestrebt werden . Beide Komponenten des e rwerbswir t s cha f t l i chen 

E r f o l g s l a s s e n s i c h sowohl d u r c h a) eine m e n g e n - als auch durch b) eine p r e i s 

o r i ent i e r te P o l i t i k beeinflussen«, 

E i n e Erlösmehrung durch Steigerung der Absatzmengen (la) b e i konstanten 

P r e i s e n führt zunächst zu e iner Kosten Steigerung (erhöhter E i n s a t z von V o r 

le i s tungen , eventuelle Kos ten der Intensitätserhöhung, der ze i t l i chen oder quan

t i ta t iven Anpass img) . Ob die Mehrerlöse die M e h r k o s t e n übersteigen und d a 

m i t den e rwerbswir t s cha f t l i chen E r f o l g vergrößen, kann dabei nicht a l l g e m e i n -

1) V g l . z . B . E i c h h o r n (1974), S . 7 f f . ; E i c h h o r n (1974b), S . 60: " A b s a t z -
und Beschaff ungs renten setzen M a r k t - , zumindest Quasimarktvorgänge 
v o r a u s . " 

2) B e i den Betrachtungen w i r d stets eine " n o r m a l e " , monoton fallende 
Pre i sabsa tz funkt i on u n t e r s t e l l t . 
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Abb« 17: Wirkungsweisen a l t e rnat iver E r f o l g s p o l i t i k e n auf die Kompo 
nenten des 1 1 Gesamtnutzens" d e r Unternehmung 
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gültig gesagt werden, i s t jedoch wegen der Intention d i e s e r P o l i t i k anzuneh

m e n . E i n e Steigerimg d e r Absatzmengen zu herrschenden P r e i s e n kann nur 

über eine Ausdehnung des A b n e h m e r k r e i s e s oder eine Beeinf lussung der a k t u e l 

l e n Abnehmer e r r e i c h t werden, so daß diese bere i t s i n d , zum herrschenden 

P r e i s größere Mengen zu kaufen (Verschiebung d e r Pre i sabsatz funkt i on nach 

re chts ) . In beiden Fällen würde s i c h die Absatzrente der Unternehmung e r h ö 

h e n . A n d iesem B e i s p i e l zeigt s i c h , daß s i c h die Absatzrente als Indikator für 

s oz ia l en Nutzen erhöhen kann, wenn d e r Unternehmung durch Bee in f lussungs 

maßnahmen eine Veränderung d e r Käuferpräferenzen gel ingt . Wie s i ch eine S t e i 

gerung d e r Absatzmengen auf die Beschaff ungs rente a u s w i r k t , ist unschwer f e s t 

z u s t e l l e n : Ob die zusätzlich benötigten Beschaffungsmengen zu herrschenden 

P r e i s e n oder zu erhöhten P r e i s e n bezogen werden können ~ i n jedem F a l l steigt 

die Beschaff ungs rente« Je nach d e r absoluten Höhe von A b s a t z - und B e s c h a f 

fungsrentensteigerung bleibt der gemeinwirtschaft l i che E r f o l g unverändert, e r 

höht s i c h oder w i r d gesenkt. D e r Gesamtnutzen verändert s i c h in Abhängigkeit 

d e r Veränderungen der beiden E r f o l g s s a l d e n tendenzie l l p o s i t i v . 

Erlösmehrung durch Preiserhöhung (lb) be i zugle ich konstanten oder s i n k e n 

den Absatzmengen hat keine ste igernden, evtl« sogar vermindernde A u s w i r k u n 

gen auf die Aufwendungen, so daß s i c h der e rwerbswir t s cha f t l i che E r f o l g i n s 

gesamt erhöht« D i e Absatzrente w i r d durch eine solche P o l i t i k nur dann w e 

sent l i ch v e r m i n d e r t , wenn die Nachfrage r e l a t i v unelast isch i s t ; s ie bleibt j e 

doch konstant oder steigt , wenn es gel ingt, die Preiserhöhung über eine S t e i 

gerung der Wertschätzung für die Produkte durchzusetzen , d . h . die P r e i s a b 

satzkurve nach oben zu versch ieben (dies ist sogar die Vorausse tzung e iner 

gewinnor ient ierten Preiserhöhungspolitik)« D a die Beschaffungsrente zumindest 

m i t t e l f r i s t i g unberührt bleibt"^ b z w . l e i cht s inkt , f a l l s die Absatzmengen s i n 

k e n , erhöht s i c h i n der M e h r z a h l der Fälle auch der gemeinwirtschaft l i che 

E r f o l g , so daß s i ch d e r Gesamtnutzen der Unternehmungsaktivität erhöhen wür-

1) V o n d e r Möglichkeit e i n e r Bückwirkung e iner e inze lwir tscha f t l i chen P r e i s 
erhöhung auf die Beschaffungspreise d i e s e r E i n z e l w i r t s c h a f t s o l l h i e r abge
sehen w e r d e n . 
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d e . D i e s e überraschende "gesel lschaftsbezogene" Konsequenz e iner P r e i s e r h ö 

hungspol i t ik dürfte wohl kaum i n E inidang m i t den Intentionen stehen, auf denen 

d e r Entwurf eines gesellschaftsbezögenen Rechnungswesens b a s i e r t . 

W i r d eine Erlös Steigerung durch P r e i s s e n k u n g b e i zugle ich steigenden A b s a t z 

mengen e r r e i c h t , so treten die zuvor unter a) beschr iebenen Konsequenzen e in . 

E i n e V e r m i n d e r u n g der Faktore insatzmengen (2a) durch Rat i ona l i s i e rung und 

technischen F o r t s c h r i t t bewirkt b e i konstanten oder auch sinkenden F a k t o r e i n 

s a t z p r e i s e n eine Erhöhung des e rwerbswir t s cha f t l i chen und des g e m e i n w i r t 

schaft l ichen E r f o l g s und damit auch des Gesamtnutzens : Aufwendungen und B e 

schaffungsrenten gehen zurück, während die Absatzverhältnisse unberührt b l e i 

b e n . 

Ähnliche F o l g e n hat eine P o l i t i k , die über Verhandlungen oder Wahrnehmungen 

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 e iner Senkung der Faktore insa tzpre i se (2b) 

führt: D e r Gesamtnutzen ste igt , w e i l der e rwerbswir tscha f t l i che und der ge 

samtwir tschaf t l i che E r f o l g zunehmen. 

Für die zuvor untersuchte k lass i s che Gewinnmaximier imgspo l i t ik i s t die V e r 

änderung d e r A b s a t z - und Beschaff ungs renten eine unbeabsichtigte Konsequenz 

von ErlösSteigerung und Kostensenkung. A l s t e i l s e r w a r t e t e s , te i ls überra

schendes Ergebn is zeigt s i c h , daß jede F o r m d e r IdassIschen Gewinnpol it ik für 

den h i e r def inierten Gesamtnutzen des Unternehmens funktional i s t , den g e m e i n 

wir t scha f t l i chen E r f o l g a lso in g le i cher Richtung beeinflußt wie den e r w e r b s w i r t 

s cha f t l i chen . Wenn dieses E r g e b n i s zutreffend se in s o l l t e , so ließe s i c h die B e 

hauptung aufs te l l en , daß es des vorgeschlagenen Rentenkonzepts z u r gesel lschafts -

bezogenen Ergänzung der E r f o l g s m e s s u n g e igent l ich gar nicht m e h r bedür fe ; 

denn d e r Gewinn und seine Konsequenzen wären j a , wie von der k l a s s i s c h e n 

T h e o r i e von jeher unters te l l t , e i n brauchbarer Wohls tands - b z w . gese l l s cha f t 

l i c h e r Nutzenindikator« 

Dagegen muß a l l e rd ings eingewandt w e i d e n , daß z . B . d e r g e m e i n w i r t s c h a f t l i 

che E r f o l g sehr wohl den e rwerbswir t s cha f t l i chen übersteigen bzw« einen V e r 

l u s t kompens ieren könnte oder daß trotz hohen erwerbswir tschaf t l i chen Gewinns 
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e in hoher negativer gern ein w i r t s c h a f t l i c h e r Er f o l g ssa ldo (Beschaffungsrenten 

höher a ls Absatzrenten) auftreten könnte, d e r die gesel lschaft l i che Nützlichkeit 

d e r Gewinne i n Zwei fe l z i e h t . Zudem könnten Änderungen in den gese l l s chaf t 

l i c h e n Bedürfnissen, die s i c h auch in den P r e i s a b s a t z - und P r e i s b e z u g s f u n k 

t ionen n iedersch lagen , durch die Rentenbetrachtung s i chtbar gemacht und d a 

m i t die gesellschaftsbezogene Ro l l e d e r Unternehmung beleuchtet werden« 

U n t e r s t e l l t m a n e i n m a l , daß der Gesamtnutzen d e r e inzelnen Unternehmung m i t 

H i l f e von Gleichung (5) i n d e r Öffentlichkeit gemessen würde, so müßte eine 

Unternehmung nicht nur an e iner Steigerung des e rwerbswir t s cha f t l i chen E r f o l 

ges , sondern auch an e i n e r d i rekten Beeinf lussung der gemeinwirtschaf t l i chen 

Erfo lgskomponenten i n t e r e s s i e r t s e i n . Z w a r unterste l l t das k l a s s i s c h e Konzept 

d e r Konsumentenrente und Unternehmerrente eine "souveräne" Herausbi ldung 

d e r Nachfragefunktion« S o l l jedoch e in solches Konzept z u r Beurte i lung r e a l e r 

w i r t s c h a f t l i c h e r Vorgänge herangezogen werden , so i s t es nicht mögl ich, von 

der Beeinflußbarkeit der Nachfrage zu abs t rah ieren und die Filetion e iner s o u 

veränen, "ursprünglichen" Präferenzbildung aufrechtzuerhal ten . "^ Deshalb i s t 

i m folgenden k u r z zu prüfen, wie und m i t welchen Konsequenzen die rechnungs

iegende Unternehmung A b s a t z - und Beschaffungsrenten in Richtung e iner E r h ö 

hung des Gesamtnutzens beeinf lussen könnte (II. in Abbi ldung 17). 

E i n e Ste igerung der Absatzrenten (3) i s t durch Bee inf lussung der subjektiven 

Wahrnehmung der Bedürfnisdringlichkeit auf d e r Abnehmerse i te und/oder über 

Pre i s senkungen mög l i ch . Instrument für eine P o l i t i k d e r Veränderung der N a c h 

fragefunktionen (3a) i s t v o r a l l e m die Werbung a ls M i t t e l d e r Meinungsbee in 

flussung« Gel ingt e s , die aktuel len Abnehmer so zu bee in f lussen , daß ihre Z a h 

lungsbereitschaft (Wertschätzung) für die Produkte der Unternehmung b e i k o n 

stanten P r e i s e n höher w i r d , so kann die betreffende Unternehmung einen Z u 

wachs an Absatzrente verbuchen; die Nachfrage w i r d une las t i s cher , die P r e i s 

absatzfunktion w i r d s t e i l e r und schneidet nun die P r e i s a c h s e i n einem wei ter 

1) V g l . z u r Unmöglichkeit der Konsumentensouveränität und zu den vielfältigen 
F o r m e n d e r Nachfragebeeinflussung z . B . Heinen (1973), (1974c), K r o e b e r -
R i e l (1972), (19 73), (19 74), (1974a), F i s c h e r - W i n k e l m a n n (1973), P i c o t (1974). 
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oben gelegenen P u n k t . E r f o l g r e i c h e Meinungsbeeinf lussung und s o z i a l e r Nutzen 

wären i n d iesem F a l l e also g le ichzusetzen « eine b e s t i m m t nicht u n p r o b l e m a t i 

sche U n t e r s t e l l u n g . E i n e solche P o l i t i k der Absatzrentenerhöhung be i kons tan 

ten A b s a t z p r e i s e n und -mengen würde die anderen Komponenten des G e s a m t 

nutzens unberührt l a s s e n ^ , so daß s i c h per Saldo ei.ne Nutzensteigerung e r g ä 

be* Wenn eine P o l i t i k der Veränderung der Nachfragebereitschaft zusätzlich 

dazu führt, daß höhere P r e i s e durchgesetzt und/oder größere Mengen am M a r k t 

verkauft werden können, so würde dies zu den unter l a und l b beschriebenen 

Konsequenzen führen und die Erhöhung des Gesamtnutzens wei ter fördern. 

E i n e Erhöhung der Absatzrenten durch Preiserhöhungen b e i konstanten N a c h 

fragebedingungen is t a l l e i n im F a l l e von Vebleneffekten denkbar . Ansonsten 

k o m m e n dafür nur Pre i s senkungen in F r a g e . Wenn man voraussetz t , daß die 

P o l i t i k z u r Erhöhung des e rwerbswir t s cha f t l i chen E r f o l g s (vg l . 1) bere i t s m a x i 

m a l e Erlöse e inbrachte , so dürften Senkungen der A b s a t z p r e i s e zum Zwecke 

d e r Ste iger img der Konsumentenrenten kaum noch in Betracht kommen (3b); s ie 

würde nämlich den erwerbs wir t s cha f t l i chen 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 Gewinnminderung übersteigt, den G e s a m t -
2) 

nutzen vergrößern . 

Eigentümlicher a ls die Beeinf lussung d e r Absatzrenten s te l l t s i ch die Senkung 

der Beschaff ungs reuten (4) d a r . So l l en die Beschaffungsrenten durch eine V e r 

änderung d e r Nachfrageverläufe (Zahlungsbereitschaft) am F a k t o r m a r k t v e r 

r i n g e r t werden (4a), so befindet s i c h die Unternehmung i n e iner e igenart igen 

Si tuat ion : S ie muß s i ch selbst prüfen, ob sie v i e l l e i c h t i m Interesse d e r G e 

se l l schaf t bere i t i s t , Uire äußerste Zahlungsbereitschaft für Produkt ions fakto -

1) Unter der Bedingung, daß s i ch i n dem Sort iment d e r Unternehmung keine 
um die Nachfrage der Abnehmer konkurr i e renden Produkte befinden und 
s i c h damit die Erhöhung der Wertschätzung nicht m i t der V e r m i n d e r u n g 
der Wertschätzung b e i e inem anderen P r o d u k t kompensiert« 

2) E i n e solche P o l i t i k wäre z . B . für eine öffentliche Unternehmimg unter s o 
z i a l p o l i t i s c h e n Aspekten durchaus denkbar« Für eine pr ivatwir tscha f t l i che 
Unternehmung dürfte s ie demgegenüber weniger wahrsche in l i ch sein« 
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ren zu v e r m i n d e r n , um dadurch die a l ternat iven Venvertungsmöglichkeiten der 

Produkt ions faktoren einzuschränken« E ine solche Entscheidung dürfte nicht 

s chwer f a l l e n , da s ie den Gesamtnutzen d e r Unternehmung s te igern würde, e x 

t e r n n u r schwer k o n t r o l l i e r b a r wäre und, f a l l s s ie b e i den Anb ie te rn überzeu

gend w i r k t e , eventuell m i t t e l f r i s t i g zu e i n e r P r e i s s t a b i l i s i e r u n g b z w . P r e i s s e n 

kung d e r Faktoreinsatzgüter führen könnte «"^ M i t d e r gesch i lderten K o n s t e l l a 

t ion (Selbstbefragung d e r Unternehmung zum Zwecke d e r Rentenfeststel lung; E r 

höhung des gese l l schaft l i chen Gesamtnutzens durch V e r m i n d e r u n g der F a k t o r 

entlohnungsbereitschaft) w i r d die P r o b l e m a t i k des Ansatzes von Beschaf fungs

renten s i c h t b a r . 

E i n e V e r m i n d e r u n g der Beschaffungsrenten durch Zahlung höherer F a k t o r p r e i 

se (4b) i s t p r i n z i p i e l l denkbar , ersche int jedoch unter r ea l en Bedingungen für 
2) 

Unternehmungen kaum w a h r s c h e i n l i c h . D i e Steigerung des , gerne inwi r t s cha f t 

l i c h e n würde d u r c h eine V e r m i n d e r u n g des e rwerbswir t s cha f t l i chen E r f o l g e s 

erkauft« Je nach dem Verhältnis be ider E r f o l g s Veränderungen zueinander steigt 

oder fällt der Gesamtnutzen« 

Zusammenfassend i s t fes tzuste l len : W i r d auf d e r B a s i s d e r Def in i t ion des g e -

sel lschaftsbezogenen E r f o l ges a l s Summe des erwerbswir t s cha f t l i chen und des 

gemeinwir tschaf t l i chen Er fo lges (Gleichung (5)) eüie gesellschaftsbezogene U n 

ter nehmungspol it ik aufgebaut, so kommt es te i lwe ise z u unerwünschten E r g e b 

n i s s e n : Preiserhöhungen, er fo lgre iche Nachfragebeeinflussungen oder V e r m i n 

derung der Ent lohnungswi l l igkei t für Produkt ions faktoren s te igern den " g e s e l l -

schaftsbezogenen E r f o l g " , 

1) D a a l l erd ings die P r e i s b i l d u n g auf den Faktormärkten wohl weniger von 
der geäußerten Zahlungsbereitschaft e inze lner Nachfrager a ls v i e l m e h r 
durch die tatsächlichen Konkurrenzverhältnisse sowie aktuel les Angebot 
und Bedar f an F a k t o r e n zustande k o m m t , dürfte die zuletzt genannte K o n 
sequenz nur für in hohem Maße unvollkommene Faktor(teil-)märkte denk
b a r s e i n . 

2) A u c h in diesem F a l l i s t a l lerdings an öffentliche Unternehmungen zu d e n 
k e n , die aus gesel lschaft l i chen Erwägungen höhere Faktorentgelte zahlen 
a ls sonst am M a r k t üblich ist ( z . B . die Pensionsverpf l i chtungen d e r B u n 
desbahn) und damit soz iale K o s t e n übernehmen-.-
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Besonders p r o b l e m a t i s c h i s t , daß eine er fo lgre i che Erhöhung d e r Nach f rage 

bere i tschaf t a l s Steigerung des soz ia len Nutzens gewertet wird« Geht eine d e r 

art ige Beeinf lussung d e r Konsumenten zu L a s t e n anderer Unternehmungen, so 

zeigt s i c h , daß m i t dem Ansatz von A b s a t z - und Beschaffungsrenten die m a r k t 

l i c h v e r m i t t e l t e n externen Effekte nicht ausre ichend erfaßt s ind ; die V e r s c h l e c h 

terung d e r M a r k t p o s i t i o n e n von Konkurrenten a ls Konsequenz des m a r k t l i c h e n 

Unternehmungsverhaltens müßte dann ebenfalls in die gesellschaftsbezogene B e 

trachtung eingehen; der G e s e l l Schaftsbezug, ist sonst e inse i t ig und unvollstän

dig« Handelt es s i c h nicht um e i n N u l l s u m m e n s p i e l , schlägt s i c h also die E r 

höhung der unternehmungsbezogenen Konsumentenpräferenzen nicht in e iner U m 

v e r t e i l u n g v o n Konsumsummen n i e d e r , sondern i n e inem höheren Konsumdrang 

m i t erhöhter Konsumneigung (z«B« durch Steigerung der Entsparung) , so e r 

scheint es f r a g l i c h , ob e in d e r a r t i g e r Vorgang ohne e in exp l i z i tes W e r t u r t e i l 

a l s s o z i a l e r Nutzen i n t e r p r e t i e r t werden kann« 

D i e angesprochenen Interpretat ionsprobleme d e r Absatzrente sowie die unge

wöhnliche B o l l e der Beschaffungsrente ver langen noch eine k u r z e ergänzende 

D i s k u s s i o n , wobei von der e inze lwir t s cha f t l i chen auf die gesamtwirtschaft l i che 

Betrachtungsebene übergegangen wird« 

4 2 . D i e P r o b l e m a t i k der Abgrenzung von A b s a t z - und Beschaffungsrenten 

Ste l l t m a n s i c h eine Wir tschaf t v o r , in der es nur Konsumenten und P r o d u z e n 

ten von Konsumgütern gibt und in der die Produkt ions faktoren für die K o n s u m 

güterproduktion nur von den Konsumenten und von der Natur bezogen werden, 

so e rs che int der Entwur f auf den e rs ten B l i c k für a l l e Unternehmungen p l a u 

s i b e l und anwendbar: D i e Konsumenten p r o f i t i e r e n in F o r m der Konsumenten

rente von dem M a r k t m e c h a n i s m u s und d e r K o n k u r r e n z zwischen den P r o d u z e n 

ten"^, die Produzenten wiederum fügen den Faktoranb ie te rn der Gese l lschaft 

inso fern einen "Schaden" z u , a ls s ie die F a k t o r e n zum herrschenden M a r k t -

1) D i e Konsumentenrente v e r r i n g e r t s i c h b e i Monopo l i s i e rung der M a r k t s i t u a 
t i o n . 
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p r e i s und nicht entsprechend i h r e r äußersten "Zahlungsbereitschaft entlohnen« 

A l l e r d i n g s zeigt s i ch h i e r bere i t s e i n Zirkelschluß: D i e Konsumenten können 

nicht m e h r Zahlungsbereitschaft äußern, a ls sie an F a k t o r e i i ikommen bez iehen , 

und die Unternehmungen können die F a k t o r e n nicht höher entlohnen, a ls s ie 

an Umsatzerlösen e innehmen. E s besteht a lso eine Abhängigkeit zwischen den 

beiden Zalüungsbereitschatten; l a s s e n s ie s i c h dann aber unterschied l i ch i n t e r 

p r e t i e r e n ? 

Geht m a n zu dem M o d e l l eines mehrstu f igen v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s 

p r o z e s s e s über und berücksichtigt, daß der Absa tz d e r e inen Produktionsstufe 

als Faktore insa tz d e r folgenden verwandt werden kann , so w i r d das P r o b l e m 

noch deut l i cher : Im Spez ia l fa l l eines b i l a t e r a l e n Monopols auf dem Beschaf fungs

m a r k t w i r d nun e i n und derse lbe Rentenbetrag e i n m a l a l s s o z i a l e r Nutzen b e i m 

Verkäufer verbucht , zum anderen a ls soz ia le K o s t e n b e i m Käufer erfaßt. E s 

handelt s i c h in d iesem F a l l auf dem Beschaf fungsmarkt jewei ls um dieselbe 

Transakt ions funkt ion , m i t d e r e i n m a l die Beschaffungsrente be im Käufer und 

dann i m Sinne der Pre i sabsatz funkt i on die Absatzrente be im Verkäufer e r r e c h 

net w i r d . Ob aber eine gese l lschaft l i che Er fo lgsrechnung einen S inn haben k a n n , 

die e in und dieselbe ökonomische Größe e inmal a ls pos i t i v und dann wieder a l s 

negativ i m gesamtgesel lschaft l i chen Sinne bezeichnet , i s t zu bezweifeln« 

A u c h wenn m a n vom G r e n z f a l l d e r vo l lkommenen b i l a t e r a l e n Monopolbeziehung 

zwischen zwei vo lkswir t s cha f t l i chen Produkt ions stufen absieht und s i c h b e i 

sp ie l swe ise e in (un- )vo l lkommenes P o l y p o l oder Ol igopol v o r s t e l l t , b le ibt das 

s k i z z i e r t e P r o b l e m bestehen« Obwohl i n e inem solchen F a l l die P r e i s b e z u g s 

und die Pre i sabsatz funkt ionen der Unternehmungen, die s i c h am Beschaf fungs

m a r k t gegenüberstehen, nicht m e h r ident isch s i n d , zwischen der Summe der 

Beschaffungsrenten und d e r Summe der Absatzrenten auf beiden Seiten des M a r k 

tes a lso eine D i f f e renz bestehen k a n n , so handelt es s i c h doch we i terh in um das 

Phänomen, daß es eine Schnittmenge an Rentenbeträgen g ibt , die sowohl a l s 

soz ia le K o s t e n a l s auch a l s soz ia le Nutzen in te rpre t i e r t wird« Eine V e r m i n d e 

rung d e r s o z ia l e n K o s t e n a r t , T Beschaf fungsrente n auf dem Investitionsgütermarkt 
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(etwa durch Zahlung eines höheren P r e i s e s durch den Abnehmer) erhöht nicht 

etwa den soz ia len Nutzensaldo der Gese l l s cha f t , sondern läßt ihn unberührt, 

da s i c h in dem gle ichen Ausmaß auch die soz ia le Nutzenart n A b s a t z r e n t e t r v e r 

r inger t (Verk le inerung des "Rentendre i e cks " unter d e r Pre i sabsatz funkt ion des 

Anbie ters ) - eine s i c h e r l i c h nicht gewollte Konsequenz d ieses A n s a t z e s . 

Z w e i immanente Auswege aus d i e ser Situation l a s s e n s i c h d i s k u t i e r e n : Z u m 

einen könnte m a n eine gesellschaftsbezogene Er fo lgs rechnung nur für solche 

Betr iebswir tscha f ten durchführen, die i h r e Produkte dem Endverbrauch z u r V e r 

fügung stellen« 1 ^ D i e Absatzrenten könnten dann a ls s o z i a l e r Nutzen des E n d 

v e r b r a u c h s , die Beschaffungsrenten a ls nicht r e a l i s i e r t e Venvertungsmöglich-

kei t der gesamtwir tschaf t l i ch erarbe i te ten Produkt ions faktoren in terpre t i e r t 

werden . V o r t e i l d i e s e r Lösung wäre, daß d o r t , wo i m a l lgemeinen Sinn und 

Zweck d e r Wirtschaf t e r b l i c k t w i r d , nämlich b e i der Güterversorgung des 

V e r b r a u c h e r s , auch die gese l lschaft l i che E r f o l g s m e s s u n g auf e i n z e l w i r t s c h a f t 

l i c h e r Ebene einsetzte* D i e s e s Vorgehen erschiene jedoch n a c h t e i l i g , w e i l U n 

ternehmungen, die nicht m i t dem E n d v e r b r a u c h e r i n unmitte lbarem m a r k t l i 

chen Kontakt stehen, e inen gese l l schaf t l i chen E r f o l g nicht zu errechnen b r a u c h 

t e n , obwohl s ie doch m i t t e l b a r sehr wohl an dem Zustandekommen der K o n s u m 

güter bete i l igt s i n d . 

Deswegen ließe s i c h zum anderen eine Problemlösung d i s k u t i e r e n , b e i d e r auf 

den A n s a t z von Beschaffungsrenten insgesamt verz i chte t würde und z u r g e s e l l -

schaftsbezogenen Er fo lgsrechnung be i a l l e n Unternehmungen nur die A b s a t z r e n 

ten benutzt v /erden. D a m i t wäre zunächst e i n m a l die unerwünschte K o m p l i k a 

t ion und Widersprüchlichkeit b e i der Interpretat ion von Beschaf fungs- und A b 

satzrenten in L i e f e rke t t en v e r m i e d e n . Außerdem könnte b e i jedem U n t e r n e h 

m e n durch A u s w e i s der Absatzrenten d e r v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e , nichtmonetär 

am M a r k t zum A u s d r u c k kommende " W o h l f a h r t s b e i t r a g " ausgewiesen werden -

in dem Maße« wie das Konzept der Absatzrente aufgrund d e r früheren A n a l y s e n 

1) D ie dabei auftretenden Abgrenzungsschwier igke i ten so l l en h i e r angesichts 
d e r hohen Abstrakt ionsebene d e r gesamten D i s k u s s i o n außer acht b l e i b e n . 
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überhaupt dazu in d e r Lage i s t . D e r Zusammenhang läßt s i c h stark v e r e i n 

facht wie folgt denken (vgl* Abbi ldung 18). 

D i e Zahlungsbereitschaft d e r Kons um gute rproduzenten auf Stufe n für V o r l e i s t u n 

gen (ZB n (V ) ) l e i te t s i c h ganz überwiegend aus üiren P r e i s e r Wartungen ( P E n ) 

auf dem A b s a t z m a r k t für Konsumgüter ab$ die Zahlungsbereitschaft d e r F a k 

toranbieter d e r Vors tu fe ( Z B n - i ( V ) ) le i tet s i c h aus den P r e i s e r w a r t u n g e n auf 

dem F a k t o r m a r k t , auf dem sie die Konsumguterproduzenten be l i e fern ( P E n _ i ) 

ab, u s w . ; die jewei l igen P r e i s e r w a r t u n g e n d e r Verkäufer, durch die ihre Z a h 

lungsbereitschaft im Einkauf d e t e r m i n i e r t w i r d , hängen aber v o r a l l e m von d e r 

Zahlungsbereitschaft b z w . der Nachfrage i h r e r M a r k t p a r t n e r auf dem j e w e i l i 

gen A b s a t z m a r k t und damit letzten Endes von d e r Zahlungsbereitschaft der E n d 

v e r b r a u c h e r (ZB) a b . So ließe s i c h p laus ibe l begründen, daß die be i den U n t e r 

nehmungen der verschiedenen vo lkswir t s cha f t l i chen Produkt ionsstufen entstehen

den Absatzrenten (AB) den soz ia len N u t z e n , d e r durch die Güterversorgung i n s 

gesamt d e r Gese l lschaft zufällt, repräsentieren. 1 ^ 

Daß be i d i e s e r arbeitsteüigen Produkt ionsweise Beschaffungspreise für V o r l e i 

stungen (Sach- und Dienstleistungen) nicht i m m e r der äußersten Zahlungsbere i t 

schaft d e r beschaffenden Unternehmung entsprechen, kann nun nicht m e h r b e 

f remden und zu Negativinterpretat ionen Anlaß geben; denn diese " R e n t e n " t r a 

gen ja letzten Endes z u r Entstehung der Konsumentenrente (Absatzrente beim 

Endverbrauch) be i ; s ie s ind aus d e r Zahlungsbereitschaft des Endverbrauchs 

abgeleitet und dürfen deshalb nicht gesondert a ls soz ia le Kosten angesetzt 

werden . 

S c h w i e r i g e r ist e s , den Ansatz von Beschaffungsrenten für den P r o d u k t i o n s -

faktor A r b e i t zu v e r n e i n e n . F o r m a l l i egt h i e r aus d e r Sicht d e r e inzelnen U n 

ternehmung der gle iche Zusammenhang v o r , wie b e i den soeben behandelten 

sach l i chen Produkt ions faktoren : D i e Zahlungsbereitschaft z u r Entlohnimg d e r 

A r b e i t (ZB(A)) hängt u . a . von d e r Nachfrage (ZB) des Endverbrauchs a b . N u r 

1) Außenwirtschaftliche Beziehungen so l l en h i e r unberücksichtigt b l e iben . 
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w i r d h i e r insbesondere be i gesamtwir tschaf t l i cher Betrachtungsweise deut

l i c h , daß nicht nur die Zahlungsbereitschaft (Nachfrage) der Konsumenten 

die Entlohnungsbereitschaft der Produzenten beeinflußt, sondern daß auch eine 

gegenläufige Beziehung existiert« D a p r a k t i s c h jedes Konsumeinkommen aus 

Faktorentgel ten r e s u l t i e r t , beeinflußt die Höhe der Entlohnung auch die B e r e i t 

schaft zum K o n s u m . Insofern erschiene es auch gerechtfert igt , die Bescha f 

fungsrente be im E i n s a t z von A r b e i t wie auch die Beschaffungsrenten für s o l 

che F a k t o r e n , die s i c h l e t z t l i c h auf den E i n s a t z von A r b e i t zurückführen l a s 

s e n ^ , a ls soz ia le Kosten zu i n t e r p r e t i e r e n , w e i l dadurch n i c h t r e a l i s i e r t e F a k -

torentlohnungsmöglichkeiten zum A u s d r u c k gebracht werden , die s i ch i n K o n 

sumbereitschaft und l e t z t l i c h wieder in Konsumentenrenten (soziale Nutzen) 

hätten t r a n s f o r m i e r e n l a s s e n . 

E i n e solche Argumentat ion i s t jedoch nicht h a l t b a r . U n t e r sonst gleichen B e 

dingungen würden nämlich die eventuel l erhöhten Faktorentge l te , die durch 

eine V e r m i n d e r u n g d e r Beschaffungsrenten entstehen könnten, überwälzt, w o 

durch l e t z t l i c h wiederum die Konsumentenrenten beschnitten würden; das Z u s a m -

nenfallen von V e r m i n d e r u n g d e r soz ia len Kosten und V e r m i n d e r u n g d e r soz ia len 

Nutzen wäre wieder herges te l l t . Wol lte m a n dies v e r m e i d e n , so müßten r e a l i 

s i e r b a r e Möglichkeiten des technischen F o r t s c h r i t t s und der Veränderung der 

V e r t e i l u n g s s t r u k t u r unterste l l t werden, um die Aussagekraft der Beschaf fungs

rente a l s soz ia le Kosten zu retten* Aufgrund d i e s e r Schwier igkei t l i egt die K o n 

sequenz nahe, auf die Beschaffungsrente a ls negativen soz ia l en Nutzenindikator 

zu verz i ch ten ; stattdessen könnten die Absatzrenten d e r einzelnen Stufen a ls 

gese l l s cha f t l i cher B e i t r a g z u r Entstehung der Konsumenten rente in terpre t i e r t 

werden . D i e Konsumentenrente wiederum i n d i z i e r t dabei - unter Beachtung a l l 

1) D i e s s ind p r a k t i s c h a l l e Produkt ions faktoren , für die E igentumst i te l e x i s t i e 
r e n und deren Nutzung b z w . V e r b r a u c h demnach entgelt l i ch i s t . D e r unent
gelt l iche E i n s a t z von eigentumslosen Produktionsfaktoren ("free gifts of n a -
t u r e " wie z . B . L u f t , W a s s e r , U m w e l t ) , für den m a n s i c h ebenfalls eine B e 
schaffungsrente v o r s t e l l e n kann, w e i l die Unternehmen s i c h üiren E i n s a t z 
im Z w e i f e l s f a l l "etwas kosten l ießen" , müßte a l l e rd ings aus der folgenden 
Argumentat ion h e r a u s f a l l e n . V g l . zu d e r P r o b l e m a t i k insbesondere B o r -
chardt (1965), f e r n e r unten S . 152 ff. u . 216 f f . 
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d e r wei ter oben aufgeworfenen P r o b l e m e - eine A r t des subjektiv empfun

denen ökonomischen V o r t e i l s b z w . eine F o r m d e r Zufr iedenheit des E n d v e r 

b r a u c h e r s . 

M a n könnte auch folgendermaßen a r g u m e n t i e r e n : ^ D i e D i f f e renz zwischen d e r 

Zahlungsbereitschaft d e r Nachfrager und dem tatsächlichen M a r k t p r e i s r e 

präsentiert den nichtkompensierten Nutzen , den e in Gut oder e in F a k t o r aus 

d e r Sicht des Nachfragers hat , und g i l t damit a ls s o z i a l e r N u t z e n , D i e s e D i f 

ferenz kann aber nicht zugle ich auch a l s eine A r t "Unterbezahlung" der P r o 

duktionsfaktoren und damit a ls soz ia le Kosten interp:® t i e r t w e r d e n . D i e F r a g e , 

ob d e r P r e i s den tatsächlichen W e r t v e r z e h r der Produkt ions faktoren übersteigt, 

unterschre i tet oder ihm genau entspr i cht , läßt s i c h aus d e r Nachfragekurve 

nicht ablesen, sondern is t eine F r a g e , die n u r in Verb indung m i t der P r o d u k 

t ionstheorie und d e r Marktmachtver te i lung beurte i l t werden k a n n . D i e soz ia len 

Nutzen bestehen demnach aus den außermarktmäßigen pos i t iven externen V o r -
2) 

t e i l e n , die die Unternehmung v e r u r s a c h t , zuzüglich der Konsumentenrente; 

die soz ia len K o s t e n bestünden in d i e s e r Sicht aus den außermarktmäßigen n e 

gativen externen W e r t v e r z e h r e n , die von der Unternehmung verursacht w e r 

den , zuzüglich der Unterbezahlung("explo i tat ion" ) und abzüglich der Überbe

zahlung ("rent") von Produktionsfaktoren« Nicht die U n t e r n e h m e r - b z w . B e 

schaffungsrente bedeuten also soz ia le K o s t e n , sondern die eventuell "unexakte" 
3) 

Kompensat ion der F a k t o r v e r z e h r e . 

Zug le i ch weisen diese Bemerkungen wie auch die zuvor angestellten B e t r a c h 

tungen über die B o l l e von A b s a t z - und Beschaffungsrenten be i der Ver fo lgung 

e r w e r b s - und gerne unwirtschaft l icher Z i e l e auf das große P r o b l e m der T r e n n 

b a r k e i t zwischen internen und externen sowie zwischen m a r k t l i c h e n und außer-
4) 

m a r k t l i c h e n Effekten h i n , auf das in K a p i t e l IV noch zurückzukommen i s t . 

1) In Anlehnung an P e a r c e / S t u r m e y (1966), S . 155 f f . 
2) D i e s entspr icht der rechten Seite der gesellschaftsbezogenen E r f o l g s rech -

nung in A b b . 9, oben S . 63. 

3) D i e s e läßt s i c h grundsätzlich a ls eine A r t außermarktlicher externer E f 
fekte auffassen; v g l . dazu unten S # 156 f. u . 204. 

4) V g l . unten S . 247 ff . 
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5 • D i e Bedeutung m a r k t l i c h v e r m i t t e l t e r ex terner Entscheidungskonsequenzen 

für eine E r w e i t e r u n g der betr iebswir tschaf t l i chen Er fo lgsbeur te i lung 

E i n e zusammenfassende Beurte i lung der untersuchten möglichen Komponenten 

e i n e r erwei ter ten Er fo lgsrechnung muß von den oben f o r m u l i e r t e n K r i t e r i e n 

ausgehen. 

Was die umfassende Bedar fsor ient ierung der angebotenen Informationen b e 

t r i f f t , so ist zwischen d e r Intention und den Möglichkeiten des Konzepts zu u n 

te r s che iden . D e r Intention nach z ie l t die Absatzrente auf e inen Informat ionsbe

dar f , dessen Notwendigkeit m a n intuit iv anerkennen muß . Ob die Abnehmer 

das erworbene P r o d u k t in g l e i chem, höherem oder ger ingerem Maße schätzen 

a l s den dafür hingegebenen Geldbetrag , i s t e in P r o b l e m , das sowohl für die 

interne Unternehmungsinformation a l s auch für die Information externer G r u p 

pen und Instanzen große Bedeutung h a t . D i e B o l l e , die die Produktverwertung 

e i n e r Unternehmung im Rahmen der m a r k t l i c h v e r m i t t e l t e n Bedürfnisbefriedi

gung smöglichkeiten e inn immt , ließe s i c h h i e r d u r c h besser einschätzen. E i n e 

Ergänzung der Erfo lgs inforrnat ion t T Absatzmenge T T b z w . " U m s a t z " durch In fo r 

mat ionen , die die von den Käufern subjektiv wahrgenommene Qualität der ge 

tätigten Transakt ionen aufzeigt , ist demnach wünschenswert und im Sinne e iner 

"vollständigen" Prob lemer fassung notwendig. D i e Fälligkeit d e r A b s a t z r e n t e , 

d iesen vorhandenen Informationsbedarf zu befr iedigen, muß a l lerd ings i n s g e 

samt verne int werden . Selbst wenn die theoretische Her le i tung und e m p i r i s c h e 

R e a l i s i e r u n g e iner solchen Erfolgskomponente befriedigend gelängen, so wäre 

ihre Aussagekraf t a ls unter nehm ungs- und gese l l s chaf tspo l i t i s cher N u t z e n i n d i 

kator s tark zu bezwei fe ln , wie vor a l l em die D i s k u s s i o n zur empir i s chen I n t e r 

pretationsmöglichkeit und unternehmungspolit ischen Relevanz der Absatzrente 

gezeigt hat . Das Konzept kann s e m e r pos i t iv zu wertenden Informationsabsicht 

inha l t l i ch nicht genügen. D i e Beschaff ungs rente kann demgegenüber auch keine 

überzeugende Informationsabsicht ausdrücken. 

1) V g l , oben S # 65 ff. 
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M i t dem untersuchten Entwurf e iner gesellschaftsbezogenen Er fo lgsrechnung 

w i r d nur eine Te i lmenge der möglichen A r t e n m a r k t l i c h e r externer Effekte e r 

faßt. D i e s schmälert die Aussagefähigkeit, w e i l andere Verhaltensfo lgen ( z . B . 

Veränderung der Konkurrenzs i tuat ion ) , an deren Kenntnis ebenfalls Interesse 

bestehen kann , nicht einbezogen werden . D i e Abgrenzung m a r k t l i c h e r externer 

Effekte und ihre unternehmungsbezogene A u s w a h l ist somit e in offenes P r o b l e m . 

B e i e iner entsprechenden Standardis ierung und Dokumentation d e r E r h e b u n g s 

ver fahren ersche int d e r empir i s che Ermittlungsprozeß e i n e r Absatzrente - d e r 

auch für die m e i s t e n anderen marktmäßigen externen Effekte typ isch is t -

durchaus in dem Rahmen überprüfbar, in dem Messungen im soz io -ökonomi-

schen B e r e i c h nachvol lz iehbar se in können."^ Unabhängig von d i e s e r f o rmalen 

K o n t r o l l e ist die F r a g e zu sehen, ob d a s , was e r m i t t e l t und überprüft wurde , 

auch inhal t l i ch s innvo l l i s t . D i e Überprüfung d e r theoret ischen und b e g r i f f l i 

chen Voraussetzungen d e r E r m i t t l u n g fällt jedoch unter das vor ige sowie u n 

t e r spätere K r i t e r i e n . 

Sieht m a n von der Verg l e i chsprob lemat ik für p a r t i a l a n a l y t i s c h gewonnene G r ö 

ßen ab, so ist eine intertemporale und interorganisator i sche unmittelbare V e r -

g le i chbarke i t d e r Absatzrenten (wie auch der anderen m a r k t l i c h vermi t te l t en 

externen Entscheidungsfolgen) gegeben, w e i l diese begrif fsnotwendig a ls m o n e -

täre Größen ausgewiesen werden . D i e s g i l t jedoch nur unter der wertge lade 

nen Prämisse , daß das Ge ld a ls e i n h e i t l i c h e r , g le ich gewichteter Maßstab des 

m a r k t l i c h e n Konsumentennutzens anerkannt ist und daß auf e inen unmitte lbaren , 

interpretat iven V e r g l e i c h d e r h inter d iesen Geldgrößen verborgenen E i n s t e l l u n 

gen und P r o b l e m e ke in Wer t gelegt w i r d (diese F r a g e wäre vorab durch das 

K r i t e r i u m der Bedar f sor ient ierung z u beantworten) . W i l l m a n z . B . b e i e inem 

V e r g l e i c h w i s s e n , warum s i ch die Zahlungsbereitschaft für eine P r o d u k t a r t 

i m V e r g l e i c h zu anderen Unternehmungen oder Zeiträumen verändert hat , so 

bedarf es der Gegenüberstellung etwa von E ins te l lungsska len oder Indikatoren 

d e r Produkte igenschaf ten . D e r a r t i g e V e r g l e i c h e läßt jedoch das a l l e i n auf d e r 

Pre i sabsa tz funkt i on basierende Konzept d e r Absatzrente nicht z u . 

1) Z u den Grenzen v g l . z . B . P i c o t (1975b), S . 263 f f . 
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Dem K r i t e r i u m der ideal theoretischen S i r in gen z v e r m a g der V o r s c h l a g in m e h 

r e r e n zentralen Punkten nicht zu entsprechen. D i e deduktive, d . h . aus b e s t i m m 

ten A x i o m e n und Prämissen log isch resul t ierende E r m i t t l u n g des Wohl fahr t sbe i 

trags von Unternehmungen^ gelingt in d iesem B e r e i c h nicht schlüssig. D i e I n 

terpretat ion der Beschaffungsrente a l s soz ia le Kosten läßt s i c h in dem System 

nicht begründen. D i e l og i s ch konsistente Konst rukt i on e iner wohldef inierten 

Pre i sabsatz funkt i on a ls Grundlage der Absatzrentenermit t lung ist nicht m ö g 

l i c h . Das beliebte part ia lanalyt ische Instrument "Pre i sabsatz funkt ion 1 1 i s t e i n 

K u n s t g r i f f für didaktische Zwecke und eine Vers tehensh i l f e , aber keine aus M o 

dellprämissen exakt ableitbare Größe, w e i l s i c h ökonomische Interdependenz 

und P a r t i a l a n a l y s e ausschließen. D i e Konstanz des Geldgrenznutzens a l s not

wendige Modellprämisse des Ansatzes i s t zudem nicht zu gewährleisten. G e 

wicht iger a l s diese P r o b l e m e , die den Exakthe i t sgrad d e r mode l l theoret i sch 

e rmi t t e l t en Absatzrente beeinf lussen, s ind die F r a g e n d e r Aggregat i on . V o r a l 

l e m wegen ihres part ia lanalyt i schen C h a r a k t e r s i s t e s , auch be i fehlender N a c h 

frageverwandtschaft , l og i s ch nicht möglich, verschiedene produktbezogene Renten 

eines Käufers zusammenzufassen . E i n e Zusammenfassung d e r Renten m e h r e r e r 

Abnehmer für eine Produktar t gelingt n u r , wenn inter indiv idue l le V e r g l e i c h b a r 

ke i t des Geldes als Nutzenindikator und Unabhängigkeit zwischen den N a c h f r a 

gefunktionen unterste l l t werden können. E i n e l og i s ch überzeugende K o n s t r u k -
2) 

t ion der "über dem M a r k t p r e i s l iegenden Wertschätzung d e r Käufer" läßt s i c h 

a lso nicht konstat ieren . 

D i e empi r i s che Relevanz des Konzepts beschränkt s i c h aufgrund se iner P r ä 

m i s s e n streng genommen auf Unternehmungen, deren Abnehmer nur jewei ls 

eine P r o d u k t a r t b e i der Unternehmung kaufen, nur einen k le inen T e i l i h r e r 

Konsumausgaben für Produkte d e r Unternehmung ausgeben, e iner homogenen 

soz ia l en Schicht angehören und deren Nachfrageverhal ten nicht von d e r U n t e r 

nehmung m a n i p u l i e r t w i r d . D a m i t kann d i e s e r T e i l des Entwurfs nicht bean -

1) V g l . E i c h h o r n (1974), S 0 9« 
2) Ebenda* 
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spruchen , "d ie für e in Unternehmen genere l l gültigen Erfolgsgrößen" z u f o r 

m u l i e r e n . D i e e m p i r i s c h e R e a l i s i e r b a r k e i t des Konzepts w i r d durch eine R e i 

he von grundlegenden P r o b l e m e n der e m p i r i s c h e n Erhebung von Nach f ragekur 

ven begrenzt . 

T r o t z der Unzulänglichkeiten kommt dem untersuchten Te i lkonzept eine w i c h 

tige Anregungsfunktion z u : Im Unterschied zu v i e l e n anderen Vorschlägen, die 

s i c h auf eine Einbeziehung außermarktmäßiger ex terner Effekte (insbesondere 

d e r Umweltbelastungen) beschränken, r i ch te t es zusätzlich die A u f m e r k s a m k e i t 

darauf , daß m i t der kaufmännischen Erfo lgskomponente "Umsatzer löse" die 

m a r k t l i c h e Seite des unternehmerischen und. - wie i m m e r def inierten - g e 

se l l s chaf t l i chen E r f o l g e s unvollständig erfaßt und deshalb um weitere p r o d u k t -

und marktbezogene Informationen zu ergänzen i s t . Anges ichts d e r g e s a m t w i r t 

schaft l i chen Aufgabe p r i v a t e r Unternehmungen, nämlich der dezentra l ges teuer 

ten Erzeugung und Verwer tung von Gütern, e rsche int eine so l che , v o r a l l e m 

konsumentenorient ierte E r w e i t e r u n g der Er fo lgsbetrachtung von Bedeutung. Z u 

g le i ch zeigt s i c h , daß d e r von der k l a s s i s c h e n H a u s h a l t s - und P r e i s t h e o r i e 

ausgehende Weg der A b s a t z - und Beschaf fungsrentenermitt lung dafür n i c h t - e r 

fo lgversprechend se in kann , sondern daß z u r Bewältigung dieses Inform a t i o n s -
2) 

P r o b l e m s andere Wege z u r D i s k u s s i o n geste l l t werden müssen. 

1) E i c h h o r n (1974), S . 8 . 

2) V g l . dazu die Überlegungen i n K a p i t e l I V , S . 258 ff. u . 267 ff . 
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K a p i t e l III: Außermarktlich vermi t t e l t e externe Entscheidungskonsequenzen 

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

I I . Kennze i chen der d i skut ier ten Entscheidungsfolgen 

M i t den außermarktlich vermi t te l t en Fo lgen des Unternehmungsverhältens, 

die be i d e r Entscheidungsfindung sowie im betr ieb l i chen In fo rmat i ons - und 

Rechnungswesen üblicherweise nicht berücksichtigt werden , w i r d die T e i l m e n 

ge externer Effekte angesprochen, die i n d e r ökonomischen T h e o r i e die m e i 

ste A u f m e r k s a m k e i t gefunden hat . "^ Für sie l a s s e n s i c h , analog zu den m a r k t -
2) 

l i e h vermi t te l t en externen Entscheidungsfolgen , unter dem B l i c k w i n k e l d i e s e r 

Untersuchung d r e i typische Kennze ichen nennen: 

(1) D u r c h Nebenfolgen d e r Unternehmungstätigkeit w i r d e i n Einfluß auf die 

Situat ion anderer Wirtschaftssubjekte ausgeübt. 

(2) D i e F o l g e n f a l l e n ohne Zwischenschaltung eines M a r k t e s d i r ek t b e i den 

Betrof fenen a n . 

(3) D i e Betrof fenen haben keine Möglichkeit, die auf s ie e inwirkenden außer-

m a r k t l i c h e n Einflüsse zu kontrollieren« 

Z u (1): D a s M e r l a n a l d e r Interdependenz zwischen den Entscheidungen z w e i e r 

(oder m e h r e r e r ) Wir tschaf ts Subjekte läßt s i c h f o r m a l in g l e i c h e r Weise s y m b o 

l i s i e r e n wie im F a l l e d e r m a r k t l i c h v e r m i t t e l t e n externen E f f ek te . D i e Situat ion 

(Nutzen- , P r o d u k t i o n s - oder Kostenfunktion F ) eines Wirtschaf ts Subjekts A hängt 
A 

neben den selbstgewählten und k o n t r o l l i e r t e n V a r i a b l e n (x^ ) auch von dem V e r 

ha l ten d e r Unternehmung B (V^) a b . 
F A = F A ( x £ , # # # , x f , . . . , x £ ; V B ) (6) 

1) V g l . z * B . M i s h a n (1971), S taa f /Tannian (1974), Meade (1973), S . 27 f f . , G . 
K i r s c h (1974), S . 48 f f . , L i t t m a n n (1974), S . 5 f f . und 85 f f . , M i c h a l s k i 
(1965), K a p . I , H , Heinemann (1966), Henderson/Quandt (1973), S . 247 f f # 

2) V g l . oben S« 74. 
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Das die Nebenfolgen verursachende V e r h a l t e n d e r Unternehmung muß i n d i e 

sem F a l l nicht unmitte lbar marktbezogen s e i n (kann es aber) ; häufig lösen v o r 

a l l e m Produktionsaktivitäten derart ige Effekte aus* F e r n e r kommt es nicht d a r 

auf a n , ob die von den Nebenfolgen Betroffenen T e i l n e h m e r d e r Märkte s i n d , 

auf denen die Unternehmung a g i e r t . D u r c h den Produktionslärm der U n t e r n e h 

mung B w i r d be isp ie lsweise der pr ivate Haushalt i n seinem Wohlbefinden 

beeinträchtigt; die P r o d u k t i o n s - und Kostenfunktion d e r Unternehmung A2 w i r d 

von der Qualität des von Unternehmung B eingeleiteten A b w a s s e r s beeinflußt; 

d e r Angeste l l te A3 p r o f i t i e r t auf dem A r b e i t s m a r k t von Spez ia lkenntnissen , 

die e r während se iner Beschäftigung be i Unternehmung B erworben hat . "^ 

Z u (2): D i e Nebenfolgen d e r Unternehmungstätigkeit v e r m i t t e l n s i ch den B e 

troffenen ohne Zwischenschaltung eines M a r k t e s . A n d e r s als die marktmäßi-
2) 

gen externen Effekte fa l len sie d i r e k t , außermarktlich a n . D i e Betroffenen 

müssen also nicht e r s t T e i l n e h m e r b e s t i m m t e r M a r k t p r o z e s s e werden , um die 

Effekte zu spüren. D a m i t i s t jedoch nichts über den ze i t l i chen Abstand z w i 

schen verursachender Entscheidung und W i r k s a m w e r d e n der außermarktlichen 

Konsequenzen gesagt; auch ohne m a r k t l i c h e V e r m i t t l u n g können s i ch derart ige 

Konsequenzen sowohl sehr schnel l a ls auch e r s t nach längerer z e i t l i c h e r V e r 

zögerung b e m e r k b a r m a c h e n . 

L i e g e n außermarktliche externe Entscheidungskonsequenzen v o r , so i s t der 

m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e P r e i s m e c h a n i s m u s nicht m e h r in d e r L a g e , für eine 

pareto -opt imale A l l o k a t i o n zu sorgen; die außermarktlichen Einwirkungen des 

Verha l t ens von Unternehmung B auf die Situation von A ^ , A 2 , A3 gehen näm

l i c h nicht in die P r o d u k t i o n s - und Pre isentsche idungen der Unternehmung B 
3) 

e i n , so daß s ie vom M a r k t nicht r e g u l i e r t werden können. 

1) D i e B e i s p i e l e l a s s e n s i ch l e i cht v e r m e h r e n . V g l . auch die i n A b b . 25 
und 26 ;S.203f£aufgeführten E f f e k t e . 

2) Deshalb werden sie auch häufig als non-traded oder technologische oder 
außermarktmäßige externe Effekte bezeichnet« 

3) H i e r a u s erg ibt s i c h das große vo lkswir t s cha f t l i che Interesse an d i e s e r A r t 
von externen E f f e k t e n . Auf eine f o rmale D a r s t e l l u n g der Wirkungsweise von 
externen Effekten und i h r e n Regul ierungs instrumenten i n e inem M a r k t m o d e l l 
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Z u (3): T y p i s c h i s t f e m e r , daß die außermarktlichen Effekte Nebenfolgen 

von Entscheidungen s i n d , die einem ganz anderen Zweck dienen« D e r U n t e r 

nehmung k o m m t es b e i i h r e n Aktivitäten nicht auf die Erzeugung der außer

m a r k t l i c h e n externen Konsequenzen, sondern auf die V e r w i r k l i c h u n g m a r k t l i 

c h e r , in terner Z i e l e ( z . B . Umsatzer fo lg ) a n . " T h e effect produced is not a 

del iberate c reat i on but an unintended o r incidental by -product of some o t h e r -

wise l eg i t imate a c t i v i t y . " 1 ^ D i e K e h r s e i t e d e r l e g i t i m e n Handlungsweise d e r 

Unternehmung i s t für die außermarktlich Betrof fenen, daß sie im F a l l e von 

negativen Effekten keine o f f i z ie l le Handhabe bes i t zen , die E i n w i r k u n g z u v e r 

h indern oder s i c h dafür entschädigen zu l a s s e n ; i m F a l l e von pos i t iven E f f e k 

ten gibt es ke inen o f f i z i e l l en Weg , ihnen den erlangten V o r t e i l vorzuenthalten 

oder ihnen dafür e in Entgel t abzuverlangen« D i e Betroffenen können a lso die 

E i n w i r k u n g auf ihre Lage nicht k o n t r o l l i e r e n : D e r verursachenden Entscheidung 

haben sie nicht z u s t i m m e n können, das m a r k t l i c h e Ausschlußprinzip g i l t für 

diese Konsequenzenmenge n i ch t , und es e x i s t i e r t keine Rechtsgrundlage , m i t d e 

r e n Hi l f e s i c h eine V e r h i n d e r u n g oder Entschädigung d i e s e r A r t von B e e i n f l u s -

2) 
sung rege ln l i eße . 

Wegen der unerwünschten Konsequenzen, die die Entstehung von außermarkt

l i c h e n externen Effekten für die E f f i z i enz eines M a r k t s y s t e m s hat , und wegen 

des gese l lschaft l i chen Konflüvtpotentials, das insbesondere von negativen e x t e r 

nen EUtscheidungsfolgen geschaffen werden kann , werden i h r e Interna l i s i e rung 

in die Rechenwerke und Entscheidungsprozesse d e r V e r u r s a c h e r sowie ihre 

V e r m e i d u n g und Besei t igung theoret isch d i s k u t i e r t und durch prakt i sche s taat 

l i che Maßnahmen durchzusetzen b z w . zu fördern v e r s u c h t . H i e r z u dienen s t e u 

erpo l i t i s che Instrumente , Einräumung von E igentumsrechten , G e - und Verbote 

kann h i e r verz i ch te t w e r d e n . V g l . dazu z . B . M i s h a n (1971), H e n d e r s o n / 
Quanclt (1973), S . 251 f f« , L i t t m a n n (1974), S . 81 f f . 

1) M i s h a n (1971), S . 2« 
2) Z u den Gründen für die Entstehung außermarktlicher ex terner Effekte vgl« 

insbesondere Borchardt (1965), F r e y (1972), S . 37 f f « , G . K i r s c h (1974), 
S . 52 f f . und 267 f f « , Meade (1973), S« 27 ff« und 45 f f« , S iebert (1973), 
S« 55 ff« 
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b e 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 Handlungen und E i n g r i f f e i n die f o r 

m a l e V e r f a s s u n g von Entsche idungsprozessen 0 D i e Leistungsfähigkeit d i e s e r 

Maßnahmen i s t i n d e r wir tschaf tswissenschaf t l i chen L i t e r a t u r ausgiebig d i s k u 

t i e r t worden«"^ In dem Maße, wie durch derar t ige Maßnahmen externe E n t 

scheidungskonsequenzen von v o r n h e r e i n verh inder t oder nachträglich k o m p e n 

s i e r t w e r d e n , verwandeln s i c h externe in interne Entscheidungsfo lgen. 

12« D i e Anwendung in d e r gesel lschaftsbezogenen E r f o l g s e r m i t t l u n g 

A u s d e r Sicht d e r e inzelnen Unternehmung n i m m t s i c h auch die b e t r i e b s w i r t -
2) 

schaft l iche F o r s c h u n g d i e s e r P r o b l e m e in jüngster Ze i t stärker an« B e s o n 

dere A u f m e r k s a m k e i t haben die außermarktlichen externen Entsche idungskonse 

quenzen in den Ansätzen für e in gesellschaftsbezogenes Rechnungswesen gefun-

3) 

d e n . D i e i n n e r - und außerbetriebliche Information über die externen außer

m a r k t l i c h e n Konsequenzen der Unternehmungsald:ivitäten w i r d a l s M i t t e l z u r 

Bee inf lussung i h r e r Entstehung und a ls notwendige Vorausse tzung e i n e r u m f a s 

senden E r f o l g s b e u r t e i l u n g angesehen. E r s t dadurch würden a l l e Grundlagen 

des Unternehmungserfo lges wie auch die Situation der von d e r Unternehmungs 

tätigkeit betroffenen Gruppen ausreichend s i c h t b a r . M i t H i l f e d e r a r t i g e r I n f o r 

mat ionen könnten interne und externe A d r e s s a t e n eher e i n Problembewußtsein 

und dami t V e r h a l t e n s w e i s e n entwicke ln , die auf den Abbau der unerwünschten 

externen Effekte h i n w i r k e n : 
n W a s die Bechenwerke darüber hinaus a u s k l a m m e r n , s ind die nicht über 

den M a r k t s i c h vo l lz iehenden externen E f f e k t e . Sie vermögen das e r 
werbswir tscha f t l i che E r g e b n i s geradezu ins Gegentei l u m z u k e h r e n . Je 

1) V g l . z . B . B u l l i n g e r e t a l . (1974), F r e y (1972), S . 104 f f . , Lepperd inger 
(1974), S . 100 ff« , L i t t m a n n (1974), S . 51 f f . und 88 f f . , Meade (1973), M i 
shan (1971), Rehbinder (1973), S iebert (1973), S . 140 f f « , S taa f /Tannian (1974), 
T e i l e I V , V ; f e r n e r a ls B e i s p i e l aus d e r Gesetzgebung das B u n d e s - I m m i s s i o n s -
s chutz -Gese tz (BImSchG) vom 15.3.1974« Vgl« we i te rh in die unten i n Abb« 28 
S . 221 zusammengeste l l ten Maßnahmen« 

2) V g l . z . B . E i c h h o r n (1972), Müller-Merbach (1973), Schmidt (1974), S i e 
ben (1974), Zwehl (1973), H e i n e n / P i c o t (1974), P i c o t (1975)« 

3) Vgl« die oben S« 51 f f . u . 55 Fußnote 3) angegebenen Q u e l l e n , 
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grav ierender die zu berücksichtigenden negativen externen Effekte wie 
Abfälle, L ä r m , Schmutz , Unfälle, Z e i t v e r l u s t e , Bi ldungsnachtei le in 
E r s c h e i n u n g t re ten , desto weniger läßt s i ch aus der unternehmerischen 
Er fo lgsrechnung auf den Gesamter fo lg der Unternehmung schließen. E n t 
sprechend ger ing w i r d die Neigung seitens der Unternehmen s e i n , von 
s i c h aus die ' e x t e r n a l d i seconomies ' zuzurechnen, zu m e s s e n , zu b e 
werten und zu dokumentieren. Anges ichts der Umweltschäden und der 
sonstigen betr i eb l i ch bedingten Beeinträchtigungen d e r Lebensqualität 
haben auf der anderen Seite die G e s e l l s c h a f t s - und W i r t s c h a f t s p o l i t i k e r 
zu prüfen, ob die prob lemat ischen Inves t i t i ons - und Konsumgüter w i r k 
l i c h ihre Kosten wert s i n d . Solange Unternehmen s i c h ausnahmslos an 
den betr iebswir tschaf t l i chen Kosten i h r e r Produkte o r i e n t i e r e n und über 
die vo lkswir tschaf t l i chen K o s t e n nicht Rechnung legen müssen, e x i s t i e r t 
die Gefahr der Kapi ta l feh l le i tung , Überproduktion und W o h l f a h r t s m i n -
d e r u n g . " ! ) 

Je größer das Ausmaß recht l i cher Regelung für negative außermarktliche E n t 

scheidungsfolgen i s t , je m e h r also unerwünschte Effekte durch staat l i chen 

Zwang i n interne umgewandelt werden, a ls desto weniger d r i n g l i c h wird v e r 

e inze l t die Notwendigkeit der unternehmerischen Rechenschaft angesehen: " W o 

etwa der Abbau der Umweltbelastung möglich und aufgrund gewerberecht l i cher 

V o r s o r g e n e r w i r k t w i r d , w i r d die Ber i chters tat tung von abnehmender B e d e u -
2) 

t u n g . " Ob a l l e rd ings e i n so lcher T r e n d für die Unternehmungstätigkeit i n s 
gesamt r e a l i s t i s c h e r w e i s e erwartet werden d a r f , i s t aus grundsätzlichen Über-

3) 
legungen f r a g l i c h . 

A u s der Sicht e i n e r Unternehmung l a s s e n s i ch die außermarktlichen Handlungs 

folgen auch a ls e in produktionswirtschaft l i ches P r o b l e m beschre iben . Im F a l l e 

eines pos i t iven außermarktlichen Effekts fällt zusammen m i t d e r Hauptaktivität 

e in für unbeteiligte D r i t t e i m m a t e r i e l l e s oder m a t e r i e l l e s , vortei lhaftes K u p p e l 

produkt a n , das ohne Zwischenschaltung des M a r k t e s a l s unentgelt l icher Input 

die N u t z e n - oder Produkt ions Situation der Betroffenen v e r b e s s e r e Umgekehrt 

ve r s ch l e ch te r t eine negative außermarktliche Entscheidungsfolge die Situation 

d e r Betrof fenen: D i e verursachende Unternehmung n i m m t i n d iesem F a l l R e p e -

1) E i c h h o r n (1974), S . 22 f. 
2) H e i g l (1974), S . 2269. 
3) V g l . unten S . 188 u . 190 f f . 
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t i e r - oder Potent ia l faktoren unentgelt l ich in A n s p r u c h ( z . B . natürliche U m w e l t 

a ls AbfallbeseitigungsfaMor)«^ 

W i l l m a n die k l a s s i s c h e monetäre Er fo lgs rechnung um diese Effekte v e r v o l l 

ständigen, so müssen zunächst die von den Unternehmungsaktivitäten ausgehen

den externen außermarktlichen Konsequenzen ident i f i z i e r t w e r d e n . D a r a n a n 

schließend s ind s ie zu bewerten . D u r c h die monetäre Bewertung werden s ie 

zu soz ia l e n Le i s tungen (Nutzen) b z w . zu s o z i a l e n K o s t e n . E r s t nach Lösung 

d i e s e r beiden T e i l p r o b l e m e l a s s e n s ie s i c h in eine monetäre E r f o l g s rechnung 
2) 

i n t e g r i e r e n . L inowes hat für eine derar t ige E r w e i t e r u n g d e r internen E r f o l g s 
rechnung e in f o rmales Schema entwickelt und m i t beispielhaften Zahlen a u s g e -

3) 

füllt« A l s zusätzliche I l l u s t r i e r u n g des in d iesem K a p i t e l zu d iskut ierenden 

Mode l lansatzes i s t das B e i s p i e l i n Abbi ldung 19 wiedergegeben. 

B e r e i t s eine kurze D u r c h s i c h t d ieses V o r s c h l a g s läßt verschiedene konkrete 

P r o b l e m e der Bes t immung von externen Effekten sowie i h r e r M e s s u n g und B e 

wertung erkennen: Nach welchen K r i t e r i e n i s t die Zusammenste l lung d e r berück

s icht igten Konsequenzentypen a ls "vollständig" einzustufen? Ist die R e k u l t i v i e 

rung e iner zuvor durch die P r o d u k t i o n veränderten Landschaft (Pos i t ion I I . A . 1 . 

i n Abbi ldung 19) w i r k l i c h eine posit ive außermarktliche Entsche idungskonse -
quenz oder handelt es s i c h dabei l e d i g l i c h um die Interna l i s i e rung e iner früher 

4) 
e x t e r n a l i s i e r t e n Belastung? Sind die unterbliebenen Aufwendungen für S i c h e r 

he i tsvorr i chtungen am A r b e i t s p l a t z (Pos i t i on I . B . ) e in adäquater Wertansatz 

für die dadurch erhöhte Gefahr von Arbeitsunfällen? 

1) 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 f f . , Jöhr (1972), S . 72, R i c h t e r (1960), S . 218 f . 

2) Vgl« z .B« die untere Hälfte d e r A b b . 9, S . 63« Inhalt l iche Be i sp i e l e z u r 
monetären Ausfüllung des E i chhornschen Entwurfs be i E i c h h o r n (1974), S . 
35 f f . , (1974a), S . 96 f f . 

3) V g l . L inowes (1973), S . 3 8 . 

4) Eventue l l wurden dafür auch bere i ts i n früheren P e r i o d e n Rückstellungen 
gebi ldet , 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 war« 
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Sozio-ökonomische Erfolgs rechnung zum 31.12.1972 

Soziale soziale 
T ^ . , Tv /r „ , Leistungen Kosten Saide 
I. Beziehungen zu den Menschen ö 

A« Verbesserungen 
1« Ausbildungsprogramm für behinderte Arbeitnehmer 10 000 
2 0 Spende für ein Negercollege 4 000 
3. Fluktuationskosten aufgrund eines Anstellungspro

gramms für Mitglieder von Minoritäten 5 000 
4. Freiwilliger Kindergarten für Mitarbeiter 11 000 30 000 

B« Abzüglich Verschlechterungen 

Zurückgestellte Sicherheitsmaßnahmen an Schneidema
schinen 14 000 

C «Nettoverbesserung für die Menschen im laufenden Jahr 16 0C 

II. Beziehungen mit der Umwelt 

A« Verbesserungen 
1« Kosten der Rekultivierung einer Abfallhalde der U n 

ternehmung 70 000 
2. Kosten der Einrichtung eines Luftreinigungsfilters 4 000 
3« Kosten der Entgiftung von Produktionsabfällen 9 000 83 000 

B« Abzüglich Verschlechterungen 
1« Unterlassene Rekultivierung von abgeschlossenen 

Tagebaugebieten 80 000 
2. Unterlassene Aufwendungen für Beseitigung der V e r 

schmutzung von Flußwasser 100 000 180 000 

C« Netto-Defizit an Um weit Schutzmaßnahmen (97.0( 

m « Beziehungen zum Produkt 
A . V erbesserungen 

1. Gehalt des Vizepräsidenten während seiner ehrenamt
lichen Mitarbeit in einer Regierungskommission für 
Produktsicherheit 25 000 

2. Mehrkosten für Verwendung bleifreier Farben 9 000 34 000 

B . Abzüglich Verschlechterungen 

Unterlassene Aufwendungen für eine vom Sicherheitsaus
schuß vorgeschlagene Sicherheitsvorkehrung 22 000 

C« Nettoverbesserungen für das Produkt 12 0( 

Sozio-ökonomisches Defizit für das Jahr 1972 JJ&JÜL 

Zuzüglich Saldovortrag aus dem vergangenen Jahr 249 0( 

Sozio-ökonomischer Uberschuß zum 31«12«1972 180 0( 

Abb. 19: Beispiel einer sozio-ökonomischen Erfolgs rechnung nach Linowes 
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Offens icht l i ch setzt die Beantwortung d i e s e r und ähnlicher F r a g e n eine ausführ

l i c h e r e Auseinandersetzung m i t den Grundproblemen des Konzepts der außer

m a r k t l i c h e n externen Entscheidungskonsequenzen aus e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e r Sicht 

v o r a u s . T r o t z der umfangreichen vo lkswir t s cha f t l i chen Forschungsarbe i ten zu . 

d i esem Gebiet und der z a h l r e i c h e n Entwürfe für gesellschaftsbezogene R e c h e n 

werke mangelt es noch weitgehend an Beschreibungen und - e r s t recht - an 

Lösungen d e r T e i l p r o b l e m e , die b e i d e r e inze lwi r t s cha f t l i chen Anwendung des 

Ansatzes auftauchen. 

V o r a l l e m die F r a g e der Abgrenzung und problembezogenen Auswahl von außer

m a r k t l i c h e n Interdependenzen für eine Unternehmung w i r d kaum gesehen. Außer

m a r k t l i c h e externe Entscheidungsfolgen s ind jedoch nicht einfach "vorhanden" , 

so daß sie nur m i t gutem W i l l e n rechenbar gemacht zu werden brauchten . Ihre 

E r k e n n t n i s , ihre Abgrenzung und Interpretat ion hängen v i e l m e h r von v e r s c h i e 

denen, zum T e i l v a r i a b l e n Bedingungen ab , die n u r dann i gnor i e r t werden könn

t e n , wenn m a n be i der model l theoret i schen Behandlung des P r o b l e m s stehen 

b le iben -wollte. D i e s w i l l jedoch ke iner d e r Ini t iatoren e iner erwei ter ten E r 

fo lgsbeurte i lung . Dementsprechend w i r d in d iesem K a p i t e l die F r a g e der unter 

nehm ungsbezogenen B e s t i m m u n g von außermarktlichen externen Entsche idungs 

konsequenzen gründlich zu behandeln versucht ( 2 . ) . ^ Neben d e r grundsätzli

chen Ident i f iz ierung außermarktlicher externer Effekte s te l l t s i ch das m i t dem 

v o r i g e n verwandte P r o b l e m i h r e r konkreten E r f a s s u n g (Messung und B e w e r 

tung). In d iesem B e r e i c h hat z w a r die ökonomische D i s k u s s i o n zum U m w e l t 

schutz in den vergangenen Jahren einige Klärungen gebracht . Dennoch b e s t e 

hen auch h i e r aus be t r i ebswi r t s cha f t l i cher Sicht ungeklärte A s p e k t e . Neben dem 

Bes t immungsprob lem ist deshalb das Er fassungsprob lem zu erörtern (3 .) . 

D i e k u r z e P r o b l e m s k i z z e ze ig t , daß im B e r e i c h d e r außermarktmäßigen e x 

t e rnen Entscheidungskonsequenzen verschiedene betr iebswirtschaf t l i che G r u n d 

satz fragen zu d i skut ieren s i n d . Wegen der Heterogenität der außermarktlichen 

1) D i e Aussagen l a s s e n s i c h auch m i t k l e ineren Mod i f i z i e rungen auf die B e 
s t immung d e r i n K a p i t e l II behandelten m a r k t l i c h e n externen Konsequenzen 
übertragen. 
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externen Effekte - s ie re i chen von psychischen Veränderungen über A u s b i l -

dungsvor - oder -nachte i le und vorze i t igen Ressourcenverbrauch b is hin zu 

d e t a i l l i e r t e n m e d i z i n i s c h e n , ökologischen und technischen E inwirkungen - l a s 

sen s i c h d iese P r o b l e m e nicht , wie i m vor igen K a p i t e l , an einem nahezu r e 

präsentativen B e i s p i e l a n a l y s i e r e n . D i e Untersuchung muß deshalb a l l geme iner 

angelegt werden , um für möglichst v i e l e A r t e n von außermarktlichen Handlungs 

folgen gültig zu s e i n . U m den Argumentationsgang dennoch zu straf fen - sov/ie 

aus w e i t e r e n , im folgenden Gliederungspunkt s k i z z i e r t e n Überlegungen - , s o l l 

s i c h die D a r s t e l l u n g auf negative außermarktliche F o l g e n des Unternehmungs -

verhaltens k o n z e n t r i e r e n . 

1 3 . D i e negativen außermarktlich vermit te l ten externen Entscheidungskonsequen

zen a ls re levanter Untersuchungsbere ich 

B e i realitätsbezogener Betrachtung ersche int die Annahme begründet, daß p r i 

vatwir tschaf t l i che Unternehmungen diejenigen außermarktlichen Fo lgen i h r e r 

Aktivitäten, die D r i t t e n eventuell einen unentgelt l ichen V o r t e i l e r b r i n g e n , soweit 

wie möglich von Anfang an zu i n t e r n a l i s i e r e n v e r s u c h e n . Wo dies nicht möglich 

i s t ( z . B . be i unte i lbaren Gütern wie etwa Renovierung und Erhal tung von h i s t o 

r i s c h e n B a u s t r u k t u r e n be i der Standorterrichtung) oder nicht durchgesetzt w e r 

den kann ( z . B . keine Rückerstattung von Ausbi ldungskosten durch A r b e i t n e h 

m e r , d ie nach k u r z e r Beschäftigungsdauer die Unternehmung ver lassen) , w e r 

den sie diese Effekte so gut wie möglich für ihre Se lbstdarste l lung i n der Öf

fent l i chkei t e inse tzen . E s besteht eine "natürliche" Tendenz z u r Entdeckung 

und Geltendmachung derjenigen Leistungen der Unternehmung, die von D r i t t e n 

möglicherweise pos i t iv eingeschätzt werden . Deswegen ist die Menge d e r v / i r k 

l i c h e n externen pos i t iven außermarktlichen Effekte be t r i ebswir t s cha f t l i cher E n t 

scheidungen wahrsche in l i ch nicht nur r e l a t i v g e r i n g , sondern auch d e r stetigen 

A u f m e r k s a m k e i t und Beobachtung durch die Unternehmung unterwor fen . 

Au f d e r anderen Seite dürfte eine ebenso "natürliche" Tendenz be i den U n t e r 

nehmungen bestehen, diejenigen außermarktlichen Entscheidungsfo lgen, durch die 



- 161 -

sich Dritte möglicherweise beeinträchtigt fühlen, weil sie ihnen Nachteile e r 

bringen, nicht als solche wahrzunehmen, sondern als " n o r m a l " , "systemkon

form" oder "unbeeinflußbar" einzustufen. Werden der Unternehmung die nega

tiven Auswirkungen derartiger Handlungsfolgen auf die davon Betroffenen be

kannt, so dürfte sie bemüht sein, die Existenz der Effekte zu verschweigen 

oder herunterzuspielen, weil sonst ihr Ansehen leiden könnte. Außerdem würde 

Ihr dann eventuell eine Entschädigung für den extern verursachten Wertverzehr 

oder eine sonstige ausgabenwirksame Auflage abverlangt. Da also weder ein 

besonderes Interesse an der Entdeckung derartiger Effekte besteht noch eine 

Verpflichtung zur Suche nach ihnen - die Beweislast liegt in der Eegel bei den 

möglicherweise Betroffenen^ - , i s t die Menge der negativen außermarktlich 

anfallenden externen Folgen der Unternehmungstätigkeit wahrscheinlich re la 

tiv groß und in der Unternehmung nicht so präsent wie die der positiven. 

Die einzelne Unternehmung besitzt demnach wahrscheinlich nur wenige und 

ungenaue Informationen über die negativen externen Folgen ihrer Entscheidun

gen und deren Bedeutung für ihren eigenen ökonomischen Erfolg. So nachvoll

ziehbar das vereinfacht skizzierte "Verhaltensmuster" aus Gründen des Eigen

interesses und der Öffentlichkeitsarbeit auch sein mag, als so kurzsichtig kann 

es sich gerade in Zeiten eines raschen Umweltwandels erweisen, den Bereich 

der negativen externen EntscheidungskonseqUenzen zu vernachlässigen. Hierzu 
2) 

einige ergänzende Hinweise: 

Die Hypothese scheint erlaubt, daß die negativen externen Effekte die positi

ven auch gesamtwirtschaftlich - zumindest in ihrer subjektiv wahrgenommenen 
3) 

Bedeutung - überwiegen. Damit besteht aber ein wirtschafts- und gesellschafts 

1) Zur Frage der Regelung der Beweislast und ihres Einflusses auf die Ent
stehung negativer externer Effekte vgl . auch Littmann (1974), S. 52, Picot 
(1975), S. 4. 

2) V g l . auch oben S. 41 ff. 
3) Dies bedeutet, daß die einzelnen Wirtschaftssubjekte mehr Kosten als L e i 

stungen exte rnalis leren. Ohne hierfür einen analytischen Nachweis anzutre
ten, sprechen für diese Vermutung die zahlreichen Probleme der sozialen 
Kosten (Umweltbelastung, Gesundheitswesen usw.) und ihr theoretischer so-
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politisches Konfliktpotential, welches die Unternehmung nicht unberücksichtigt 

lassen kann, weil es auf ihren Verhaltensrahmen zurückzuwirken vermag; die 

Betroffenen werden nämlich bei einem hohen Maß der Beeinträchtigung vex*su-

chen, sich zu wehren und bei Unternehmungen und Staat ihre Ansprüche an

melden. 

Die unternehmungspolitisch, für die Erfolgsbeurteilung dominante Bolle der ne

gativen externen Effekte gegenüber den positiven läßt sich durch das Konzept 

der konkurrierenden Verwendung erklären."^ Im Falle der von einer Unterneh

mung ausgehenden Umweltverschmutzung (negative externe Entscheidungskonse

quenz) beispielsweise können mehrere Wiii;schaftssubjekte um dieselbe V e r 

wendungsart des öffentlichen Gutes "natürliche Umwelt" konkurrieren (Umwelt 

als Medium der unternehmungs- und haushaltswirtschaftlichen Abfallbeseitigung). 

Gelangt man an die Kapazitätsgrenzen dieser unentgeltlichen Nutzungsart des 

Gutes, so verliert es seinen Charakter als öffentliches Gut; aus der Nutzungs

konkurrenz entstehen dann für jeden Probleme, die auf freiwilliger, meist je

doch auf staatlicher Basis geregelt werden müssen. 

Zusätzlich konkurrieren verschiedene Verwendungsarten um das öffentliche Gut 

"Umwelt" , und diese Auseinandersetzung birgt meist noch mehr Zündstoff: Ne

ben seiner Funktion als Medium der Abfallablagerung hat die natürliche Umwelt 

auch Ernährungs- und Erholungsfunktionen für die Bevölkerung. Ferner dient 

sie als Input (z .B . sauberes Wasser, saubere Luft) für verschiedene Produk

tionsprozesse. Sie kann jedoch nicht alle Verwendungsarten zugleich erfüllen: 

Grundwasser, das als Trinkwasser und als Input der Getränkeindustrie benutzt 

wird, kann nicht zugleich der Abwasseraufnahme dienen, verschmutzte Luft 

wie wirtschaftspolitischer Niederschlag; das "natürliche" Eigeninteresse der 
Wirtschaftssübjekte führt eher zu einer Kostenexternalisierung und zu einer 
Leistungsintemalisierung als umgekehrt. V g l . insbesondere auch Kapp (1958) 
und die sich daran anschließenden Diskussionen bei Evers (1957), Lausch
mann (1959), Rohde (1959), Richter (1960), Beckerath/Giersch (1963), B o r -
chardt (1965), Michalski (1965),J.Werner (1967); ferner zur jüngeren umwelt
ökonomischen Diskussion etwa Frey (1972), Glagow (1972), Siebert (1973). 

1) V g l . Siebert (1973), S. 65 ff. 



- 163 -

eignet sich nicht für Erholungszwecke. Negative externe Entscheidungsfolgen 

deuten demnach auf eine nicht bewältigte Verwendungskonkurrenz von "freien" 

Gütern für unterschiedliche Nutzungen hin und beinhalten damit ein Konfliktpo

tential« Sie sind auch betriebswirtschaftlich von besonderer Bedeutung, weil 

die verursachende Unternehmung an diesem Konflikt zwangsläufig beteiligt ist. 

Zwischen "So l l " und "Ist" wird von der Öffentlichkeit eine Diskrepanz wahr

genommen, die zu überwinden ist. "^ 

Anders sieht es im Falle der positiven außermarktlichen Entscheidungskonse

quenzen aus. Hier begünstigt die Aktivität der Unternehmung die Verwendung 

eines Gutes durch ein anderes Wirtschaftssubjekt. Ausbildungsmaßnahmen be

günstigen die Verwendung der Arbeitskraft des Ausgebildeten am Arbeitsmarkt; 

sie können die Verwendung der Bessourcen bei einer anderen Unternehmung 

wirtschaftlicher machen. Freiwillige Um weltpflege begünstigt die Verwendung 

der Umwelt für andere Zwecke. Hier wird also keine Konfliktmögllchkeit ge

schaffen, sondern es wird durch komplementär wirkende Verhaltensfolgen zu

sätzlicher Konsens zwischen der Unternehmung und ihrer Umwelt erzeugt. 

Positive externe Verhaltensfolgen sind für die Selbstdarstellung einer Unterneh

mung und als Argumente in Auseinandersetzungen mit anderen Gruppen wichtig 

und werden in der gängigen Public Relations-Arbeit bereits hinreichend berück

sichtigt. Für eine vollständige Analyse unternehmungspolitischer Risiken und 

für eine Aufdeckung unerkannter Erfolgsdeterminanten kommt es jedoch vor 

allem auf eine möglichst umfassende Kenntnis der negativen außermarktlichen 

Entscheidungskonsequenzen der Unternehmungsaktivitäten an, und hierfür fehlen 
2) 

die Voraussetzungen stärker als auf der Seite der positiven Effekte« 

Aus den genannten Gründen und um die Ausführungen zu straffen, sollen die 

einzelnen Probleme im folgenden vorwiegend am Beispiel der negativen exter-

1) V g l . oben Abb- 6 S . 4 6 . 

2) Im Einzelfall müßten dann natürlich die analysierten negativen den positi
ven externen Effekten abschließend zur Gesamtbeurteilung rechnerisch und/ 
oder interpretierend gegenübergestellt werden. 
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nen Entscheidungsfolgen untersucht werden. Die Beschäftigung mit den Grund

lagen der Verursachung, Zurechnung, Beteiligung, Belevanzbeurteüung, M e s 

sung und Bewertung gilt prinzipiell in analoger Weise auch für die positiven 

außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen. 

2. Probleme der Bestimmung von außermarktlich vermittelten externen 

Entscheidungskonsequenzen 

Externe außermarktliche Entscheidungsfolgen können als jene große Teilmenge 

von Entscheidungsinterdependenzen interpretiert werden, die bislaig weder 

marktlich koordiniert noch in vollem Umfang rechtlich normiert ist. Die von 

derartigen Konsequenzen Betroffenen haben keine institutionelle (marktliche 

oder rechtliche) Möglichkeit, die sie treffenden Einflüsse zu kontrollieren, und a 

der verursachenden Entscheidung waren sie nicht beteiligt« Will man diese T e i l 

menge genauer definieren und inhaltlich charakterisieren, so sind zum einen 

Kriterien zur Abgrenzung dieser Menge gegenüber anderen Konsequenzen bzw. 

gegenüber "Nichtkonsequenzen" zu erarbeiten, zum anderen Möglichkeiten der 

Ordnung der so bestimmten Menge in weitere unternehmungspolitisch interes

sierende Mengen zu beleuchten« 

Die Bestimmung dieser Konsequenzenmenge für Zwecke der Erfolgsbeurteilung 

verlangt zunächst eine Erörterung der Möglichkeiten, betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungen außermarktliche externe Konsequenzen zuzuordnen (21«). Danach 

ist die Frage der Nichtbeteiligung der Betroffenen an den ursächlichen Entschei

dungen zu diskutieren (22.)« Schließlich ist zu untersuchen, ob alle bestimmba

ren außermarktlichen Konsequenzen für die unternehmungspolitische Erfolgs

analyse von Bedeutung sind (23«)« 

21« Die Frage der Zuordnung auf Entscheidungen der Unternehmung 

211« Das Verursachungsproblem 

Die Interpretation von zeitlich aufeinanderfolgenden Ereignissen als Ursache 

und Wirkung ist Voraussetzung der Bestimmung von unternehmungsbezogenen 
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Entscheidungskonsequenzen. Soll der kausale Zusammenhang zwischen mehre

ren Ereignissen begründbar sein, so bedarf es zunächst eines intersubjektiv 

akzeptierbaren Begriffs von Kausalität. Es ist zu fragen, nach welchen Krite 

rien festzustellen ist, ob eine Unternehmungsentscheidung für em außermarkt-

liches Ereignis als Ursache anzusehen ist, ob also der Entscheider einer A k 

tion, die später externe Folgen zeitigt, selbst auch als der eigentliche Urhe

ber dieser Konsequenzen gelten kann. Nur für diesen Fal l wäre es richtig, ex

terne außermarktliche Effekte der Unternehmung kausal zuzuordnen. 

Die Operationalisierung des Kausalitätsbegriffs bereitet von jeher in den Wirt

schafts- und Sozial Wissenschaften (aber auch in anderen Disziplinen) große 

Schwier igkei ten .Dies liegt vor allem an der Unmöglichkeit, Kausalität in 

einem ontologischen Sinne verläßlich festzustellen. Wird eine Ursache-Wir-

kungs-Beziehung zwischen zwei Ereignissen angenommen, so läßt sich einer

seits logisch nicht ausschließen, daß ein exogener dritter (vorgelagerter) Fak

tor existiert, der die Veränderung bewirkt. Andererseits sind stets intermediär 

re Variable denkbar, die zwischen den beiden Ereignissen liegen und prinzi 

piell als kausale Erklärung in Frage kommen. Kausalitätsvermutungen and 

zudem stets durch die jeweilige Perspektive subjektiv geformt« Die Aussage 

von jemandem ( z . B . von einem Wissenschaftler), daß UnternehmungAden Effekt 

E verursacht/ 1 is an expression of some reüection in his mind of the material 

objective world, and not an expression about the material world directly"; die 

Wahrnehmungs- und Denkabhängigkeit von Kausalitätsbehauptungen macht diese 

zu subjektiven Aussagen, wobei " 'subjective' simply irnplies that the pairing 

is a result of people's perceptions, and many people can share a common 
2) 

perception, or at least they say they do . M 

Im vollen Bewußtsein dieser Grundlagenproblematik, die hier nicht weiter zu 

1) Vg l . z . B . Blalock (1971), Bescher (1970), H« Simon (1957), S. 10 ff«, 
J«L« Simon (1970), Stegmüller (1969); zur betriebswirtschaftlichen, vor 
wiegend kostentheoretischen Diskussion um die Kausalitätsproblematik vgl« 
Heinen (1958), D . Schneider (1961), Vodrazka (1964), Ehrt (1967), Schnu
tenhaus (1967), Biebel (1969), Menrad (1972)« 

2) J . L . Simon (1970), S. 228, Hervorhebungen weggelassen. 
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erörtern i s t , s ind O p e r a t i o n a l i s i e r L i n g s v e r s u o h e des Kausalitätsbegriffs s o 

wie U r t e i l e zu betrachten , die über die V e r u r s a c h u n g von außermarkfclichen 

externen Effekten getroffen werden . 

J . L . S i m o n hat v i e r K r i t e r i e n vorgesch lagen , m i t deren Hi l f e die S u b j e k t i v i 

tät kausa ler Vermutungen zer legt und Aussagen m i t kausa lem Anspruch von 

Aussagen anderer A r t In den Wirtschaftswissenschaften l e i c h t e r unterschieden 

werden können. Auf der B a s i s d i e s e r K r i t e r i e n s o l l im folgenden die V e r u r 

sacherfrage für externe Effekte k u r z beleuchtet werden , deren Beantwortung 

sowohl für die unternehmungspolit ische Er fo lgsbeurte i lung a ls auch z . B . für 

die al lgemeine Um.weltschutzpol it ik von großer Bedeutung i s t . 

2) 
E i n e Aussage kann als kausa l ge l ten, wenn sie die folgenden M e r l a n a l e erfüllt: 

(1) D e r vorgeste l l te Zusammenhang muß so überzeugend s e i n , daß e in B e 

obachter von d e r dahinter vermuteten prognost ischen b z w . e x p l a n a t o r i -

schen K r a f t glaubt, sie s e i s tark genug, um eine wissenschaf t l i ch nützli

che und interessante Aussage zu m a c h e n . 

(2) Die Randbedingungen d e r Aussage dürfen nicht zu z a h l r e i c h und müssen 

für Außenstehende ausreichend beobachtungsfähig s e i n , so daß der Z u s a m 

menhang für eine möglichst große Zahl von Fällen a ls nützlich oder i n t e r 

essant gelten k a n n . 

(3) E s müssen gute Gründe dafür e x i s t i e r e n , daß die vermutete Ursache nicht 

unecht ist b z w . daß eine möglicherweise auftretende bessere Erklärungs

var iab l e m i t d e r vermuteten Ursache i n g l e i cher Richtung v a r i i e r t (also 

nicht in den Randbedingungen festgeschrieben i s t ) . 

1) E s handelt s i c h dabei l e t z t l i c h um die philosophische F r a g e , inwieweit die 
a l lgemein anerkannte Überzeugung, daß a l l e s , was geschieht , etwas v o r a u s 
setzt , warum es geschieht, objektiv erkennbar i s t , oder - wohin die jüngere 
D i s k u s s i o n neigt - nur durch sprachl iche Ausdrücke für jewei ls subjektiv 
Wahrgenommenes i n t e r p r e t i e r t , in terpersone l l d i s k u t i e r t und ze i twe i l ig k o n 
sensfällig gemacht werden k a n n . 

2) V g l . J . L . S imon (1970), S . 239 f f . 



- 1G7 -

(4) E ine Aussage , die m i t dem W i s s e n s - und Theoriegebäude d e r W i r t s cha f t s -

wissen schalten verknüpft i s t , w i r d aufgrund der früheren Leiofcungsfähig-

keit d i e ser Wissenschaft eher a ls k a u s a l angesehen als eine i s o l i e r t e A u s 

sage ohne Verbindungen zu dem überlieferten Wissen« 

E s ist unschwer zu v e r m u t e n , daß das E r g e b n i s der Anwendung eines jeden 

der v i e r K r i t e r i e n sehr stark von dem W i s s e n s - und E r f a h r u n g s h i n t e r g m n d 

des Betrachters abhängen w i r d ; " each p e r s o n must render h i s own judgement 

ab out whether or not to c a l l a given sc ient i f i c S t a t e m e n t Q causal* o " " ^ A n d e r e r 

seits gewährleistet eine gründliche Anwendung der K r i t e r i e n auch die Mögl i ch 

ke i t der Standpunktldärung und eine R a t i o n a l i s i e r u n g d e r D i s k u s s i o n . Im f o lgen 

den so l l en die d r e i häufig angeführten V e r u r s a c h e r - B e h a u p t u n g e n i m B e r e i c h 

der außermarlctlichen externen Effekte (vor a l l e m der ökologischen U m w e l t g e 

fährdung) auf die Qualität ihres Kausalitätsanspruchs m i t Hi l fe der vorgenann

ten K r i t e r i e n k u r z untersucht werden» D i e s e (sich zum T e i l überschneidenden) 

Behauptungen lauten vere infacht : 

(a) Die e igentl ichen V e r u r s a c h e r s ind i n e i n e r M a r k t w i r t s c h a f t die K o n s u m e n 

ten , w e i l sie durch ihre Kaufentscheidungen die steigenden Angobotsmen-

gen, den stetigen Produktwechse l und die zugehörigen P r o d u k t i o n s v e r f a h -
2) 

ren m i t a l l e n Nebeneffekten a k z e p t i e r e n . 

1) J . L . S imon (1970), S . 242, Hervorhebung im O r i g i n a l . 

2) D i e s ist e i n e 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 d e r Konsumentensouve
ränität ("Der V e r b r a u c h ist Z i e l und Zweck e iner jeden P r o d u k t i o n " ; Smi th 
(1974), S 0 553); vgl« z u diesem Standpunkt auch das folgende Zitat aus 
Newsweek, 25* J a n . 1970: " D e r Schurke i n d iesem S p i e l i s t nicht der p r o 
fithungrige U n t e r n e h m e r , den m a n bestra fen könnte, noch der nachlässige 
Beamte , den m a n ersetzen k a n n 0 D i e Schurken s ind die V e r b r a u c h e r , die 
i m m e r n e u e r e , i m m e r m e h r , i m m e r größex-e und b i l l i g e r e Spielzeuge n a c h 
fragen (oder s i ch zumindest dazu v e r l e i t e n l a s s e n , das zu tun), ohne s i c h 
die Kosten e iner i m m e r schmutz igeren , zunehmend stinkenden und vei^gif-
teten Umwel t v o r z u r e c h n e n . " ; z i t i e r t nach Kade (1971), S . 263; f e rner D e u t 
sches Industr ie inst i tut (1972), S . 10 f B ; " J e d e r einzelne von uns schafft e in 
kleines P r o b l e m , das m i t demjenigen d e r anderen z u r großen Lawine a n 
wächst. D i e wichtigsten Aufgaben i m Umwel tschutz fa l l en nicht dem Staat, 
nicht der Industr ie , sondern den Bürgern z u . E r f o l g oder Mißerfolg jeder 
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(b) Das m a rk twi r t s ehn etliche, auf P r i v a t e igen t u m , E igen interesse und Gewinn 

als Sicueringsgröße beruhende WirtschaffcsSystem bewirkt die ungezügelte 

Entstehung externer Effekte und damit auch eine folgenreiche "doppelte 

F o r m der Natun r ere innahmung : eine aktive (freie Güter) und eine pass ive 

( A b f a l l ) " . 1 * 

(c) D i e Uranöglichkeit vo l lkommener Präferenzabstimmung und V o r a u s s c h a u 

be i der Gestaltung von Wi l lensb i ldung und Wi l lensdurchsetzung i s t sowohl 

in zentra l i s t i s chon als auch in dezentra len Wirtschaftsordnungen U r s a c h e 

für die Entstehung negativer externer Effekte« D i e s e U r s a c h e n ' k o n l ^ r e t i -

s i e r e n s i ch vor a l l e m in e iner unvollständigen Rechnungsführung und K o -
2) 

stenbelastung der Entscheid l ingse inhei ten , 

Umwel tpo l i t ik w i r d davon abhängen, wie s ie s i ch in i h r e r Umwel t v e r h a l 
ten, ob sie bere i t s i n d , Opfer zu br ingen und Einschränkungen auf s i c h zu 
nehmen*" 

1) Kade (197.1a), S„ 44 . " W e r den Entstehungsort (die Unternehmungen, A . d . 
V . ) m i t der V e r u r s a c h u n g verwechse l t , hat nicht nur m i s e r a b l e s Sprachge
fühl, sondern muß s i c h den V o r w u r f eines bewußten Sprachmißbrauchs zum 
Zwecke d e r Interessenversch l c i orung gefal len l a s s e n . " " D i e U m w e l t k a t a -
stropho ist eine - v i e l l e i ch t sogar l a n g f r i s t i g die gefährlichste - E r s c h e i 
nungsform des Grundwiderspruchs der kap i ta l i s t i s chen Produkt i onswe i se , 
des Widerspruchs zwischen dem gese l l schaf t l i chen C h a r a k t e r der P r o d u k 
tion und der pr ivaten Aneignung der P r o d u k t l o n s e r g e b n i s s e . " Kade (1971), 
S . 265, 263, ähnlich Ronge (1972). 

2) Beisp ie lhaf t für diese Auffassung Dahmen (1972), Goldman (1972), S , 80 f f . , 
Möl ler (1973), S ieber t (1973), S . 55 f f . " D i e entscheidende inst itut ionel le 
Ursache für das Ausmaß der Umweltschäden i s t a lso die durch einen * O r 
ganisat ions feh ler 3 gegebene Möglichkeit der Kostenabwälzung zu L a s t e n D r i t 
t e r , und nicht etwa das Gewinnstreben des e inzelnen U n t e r n e h m e r s , In j e 
der Wirtschaf tsordnung , die auf selbständiger Rechnungsführung e inze lner 
Wirtschaftse inhei ten beruht , verhält s i c h nämlich jede Wirtschaftse inhei t 
durchaus systemgerecht , wenn sie a l le gese l l s cha f t l i ch akzept ierten Mögl ich
keiten der Kostensenkung nutzt . Das P r i n z i p der selbständigen Rechnungsfüh
rung se inerse i t s scheint e in organisator i s ches P r i n z i p zu s e i n , ohne das 
keine hochgradig arbe i ts te i l ige Wirtschaf t a u s k o m m t . E s findet s i c h sowohl 
in den * kap i ta l i s t i s chen* a ls auch in den ' s o z i a l i s t i s c h e n * Ländern. M a n mag 
die daraus resul t ierende M a x i m e des *was nicht verboten i s t , i s t e r laubt 9 

nicht schätzen. Sie entspricht aber dem Organ i sa t i onspr inz ip und auch d e r 
T a t s a c h e , daß die e inzelnen vom Gesamt interesse abweichende w i r t s c h a f t 
l i che Indiv idual interessen haben . " (Kars ten (1972), S . 38J>. 



Betrachtet m a n diese d r e i konkurr ierenden Kausa laussagen i m L i c h t e der v i e r 

zuvor genannten, s i c h zum T e i l übersehneidenden Kausalität s k r i t e r i en , so e r 

gibt s i ch das folgende B i l d : 

Z u (1): We l cher der d r e i Aussagen h i e r kausale Relevanz zuzusprechen i s t , 

läßt s i ch nur in Abhängigkeit von den jewei l igen Forschungs in teressen des B e 

t rachters beurte i len* Tendenz i e l l dürfte Aussage (a) h i e r am schlechtesten a b 

schneiden, während (b) und (c) deshalb einiges Interesse auf s i c h ziehen könn

ten , wei l sie eher Problembewältigungskonsequenzen e rwar ten l a s s e n als (a)„ 

Außerdem ist die prognost ische K r a f t von (a) n i e d r i g zu bewerten, w e i l die 

Untemehmungstätigkoit a ls wicht ige , berücksichtigungspfiichtige intermediäre 

V a r i a b l e übergangen w i r d . 

Z u (2): H i e r schneidet (c) am besten a.b., w e i l diese Behauptung das W i r t 

schaftssystem nicht a ls Nebenbedingung enthält. 

Z u (3): A u c h h i e r bewährt s i c h der "enfcscheidungsfösoretische" Erklärungsver

such (c) am besten , w e i l s i ch zahlre i che V e r s u c h e , w i r t s c h a f t s s y s t e m o r i e n t i e r 

te U r s a c h e n a ls dominant h e r a u s z u s t e l l e n , nicht aufrechterhalten l ießen. 1 * E s 

läßt s i c h ze igen , daß m i t e iner - in beiden Systemtypen möglichen - V a r i a 

t ion d e r Entsche ldungs - und Kostenzurechnungsstrukturen das Ausmaß der e x 

ternen Effekte v a r i i e r t , daß aber die V a r i a t i o n des Wir tschaf tssystems nicht 

notwendigerweise eine V a r i a t i o n der Kostenaiüastung bzw . des außermarktli-

chen Entscheidungsverhaltens zur Fo lge ha t . 

1) V g l , die B e i s p i e l e etwa b e i Go ldman (1972), S . 80 ff*, Siebert (1973), 
SQ 53 ff*, die Hinweise be i Möl ler (1973), f e r n e r a ls Indiz auch die T e n 
denz z u r Nichtauseinandersetzung m i t der Ursachenprob lemat ik für U m w e l t 
schäden in n i c h t - m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Systemen be i Ronge (1972), S . 110: 
"Für Umweltschäden in anderen Systemen gibt es dann selbstverständlich 
auch Erklärungen, aber eben andere a ls für solche i n kap i ta l i s t i s chen S y 
s t e m e n . " und b e i Kade (1971), S . 259: " G l e i c h a r t i g k e i t der Oberflächen
erscheinungen is t keine Garant ie für die Gle i chhei t d e r U r s a c h e n . M a n muß 
anläßlich d e r U m w e l t d i s k u s s i o n . ö # darauf au fmerksam machen , daß s i ch 
h in ter den sogenannten Systemverg le i chen nichts anderes a ls eine b i l l i g e , 
wissenschaf t l i ch aufgeputzte A b s c h i r m u n g s t a k t i k v e r b i r g t . " 
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Z u (4): D ie Anwendung d i e s e s K r i t e r i u m s w i r d wesentl ich von dem w i s s e n 

schaft l ichen Standort d e s e inzelnen abhängen. W e r i m re inen L i b e r a l i s m u s 

bzw., i n d e r M a r x s c h e n Ana lyse d e n wicht igsten und leistungsfähigsten w i r t -

schaftswissenschaft l ichen T h e o r i e b e r e i c h s ieht , w i r d den Aussagen (a) bzw* 

(b) m e h r k a u s a l e K r a f t z u m e s s e n . D i e j e n i g e n , die in den verschiedenen w i r t 

schaftswissenschaft l i chen Entwic ldungsr ichtun gen, se ien sie entscheiclungs- , 

V e r h a l t e n s - oder ver fassungstheoret i scher A r t , eine wichtige Ergänzung s e 

hen, werden eher e iner Aussage vom T y p (c) kausale Relevanz zusprechen* 

Z u oft is t für s ie die e m p i r i s c h e Relevanz d e r Konsumentensouveränität e r 

fo lgre i ch angezweifelt und die Bedeutimg von s o z i a l e n Konf l ikten und I n t e r e s 

s e n , die über d e n " k a p i t a l i s t i s c h e n G r u n d w i d e r s p r u c h " hinausgehen, unter 

Beweis geste l l t worden . 

D i e kurze vorangegangene Ana lyse ist zwangsläufig vereinfacht und vergröbernd. 

Selbstverständlich gibt es auch in d iesem B e r e i c h Multikausalität, so daß jede 

d e r genannten U r s a c h e n in T e i l e n Bedeutung b e s i t z t : D i e sch lag l i chtart ige A r 

gumentation "läßt nicht d e n Schluß z u , daß das W i r t s c h a f t s - und G e s e l l s c h a f t s 

system und d i e m i t ihm verknüpften Regeln z u r Nutzung der Umwel t nicht das 

Ausmaß der Umweltbelastung b e e i n f l u s s e n " . 1 * A u c h hat e in steigendes U m w e l t -

bewußtsein clor Konsumenten durchaus steuernde K r a f t ; es v e r m a g die Durchse t 

zung e iner Umwel tschutzpo l i t ik auf Unternehmungs - und Gesel lschaftsebene zu 

2) 

beschleunigen . Das Hauptproblern dürfte jedoch b e i m gegenwärtigen D i s k u s 

sionsstand in der A r t der Organisat ion von I n f o r m a t i o n s - und Entsche idungs 

s t rukturen b e i den öffentlichen und pr ivaten Produzenten liegen« Das Interesse 

an e iner Veränderung d i e s e r S t rukturen kann von jeder gese l l schaf t l i chen G r u p 

pe getragen werden und z u r Durchsetzung v o n in f o rme l l en oder f o r m e l l e n M o 

di f i z ierungen des Entscheidungsverhaltens führen« 

A u s den Überlegungen ergibt s i c h , "daß eine eindeutige und objektive I d e n t i 

f i z i e r u n g eines V e r u r s a c h e r s von U m weite in Wirkungen nicht möglich e r s c h e i n t " . 

1) S iebert (1973), S . 61 , Hervorhebung i m O r i g i n a l . 

2) V g l . oben S . 4 5 f f . sowie F r e y (1972), S . 110 . 
3) W.Schne ider (1973), S . 4 6 1 . 
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D a b e i s ind die P r o b l e m e , die s i c h aus Kausalket ten für die B e s t i m m u n g des 

V e r u r s a c h e r s ergeben« noch gar nicht d i s k u t i e r t ( z . B . vom Rohstof ferzeuger 

b i s zum Händler oder V e r b r a u c h e r des verarbei teten Endprodukts ; Ernährungs

ketten)* Dennoch zeigt s i ch sowohl in d e r theoretischen umweltökonomischen 

als auch in der wir tschaf tspo l i t i s chen D i s k u s s i o n , daß die Rechenwerke der 

Unternehmungen besonders wichtige Ansatzpunkte für die D i s k u s s i o n und die 

eventuelle o f f i z ie l le Bese i t igung der negativen externen Effekte s i n d . E s scheint 

deshalb s i n n v o l l , daß s i ch die Unternehmungen selbst auch für Zwecke e iner 

erwe i ter ten Er fo lgsana lyse a ls " U r s a c h e " betrachten und die von ümen ausge 

henden ident i f i z i e rbaren Effekte in ihre Politüx e inbez iehen. Dies g i l t i n s b e 

sondere für industr ie l l e Produkt ionsbetr i ebe , die wegen d e r angewandten P r o 

dukt ionsver fahren und der produz ier ten Produkte a ls besonders "echte" V e r u r 

sacher angesehen werden: Nach Auffassung des B u n d e s m i n i s t e r i u m s des Innern 

w i r d es " a m zweckmäßigsten s e i n , an e iner Ste l le der P r o d u k t i o n anzuknüpfen, 

w e i l damit auch A n r e i z e gegeben werden , durch neue V e r f a h r e n oder P r o d u k 

te die Umweltbelastung zu v e r m e i d e n " . 1 * Industr ie l le Unternehmungen können 

s i c h demnach nicht darauf v e r l a s s e n , daß auf absehbare Ze i t andere U r s a c h e n 

die wissenschaft l i che und öffentliche D i s k u s s i o n beherrschen und daß sie s i ch 

deshalb negative außermarktliche Effekte gar nicht oder nur in begrenztem U r n 

fang zuzurechnen brauchten , Sie können p r i n z i p i e l l - aus f re ien Stücken oder 

durch Verordnung - i n die Lage verse tz t werden , die externen Effekte zu b e 

e i n f l u s s e n , und gölten deshalb aus p o l i t i s c h - p r a g m a t i s c h e r Sicht als " U r s a c h e " * 

" T h e d e c l s i o n - m a k e r w i l l c a l l a relationship ' c a u s a l * i f he expects to be able 
2) 

to manipulate it s u c c e s s f u l l y " . 

3) 
212a Das Zurechnungsproblem 

T r o t z d i e s e r ansatzweisen Klärung der Verursachungsprob lemat ik i s t es nicht 

1) Das V e r u r s a c h e r p r i n z i p (1973), S . 7. 
2) J . L . S imon (1970), S . 242. 

3) D ie m i t d iesem T e i l p r o b l e m eng zusammenhängende F r a g e d e r Q u a n t i f i 
z i e r b a r k e it w i r d e rs t in Abschnit t 3 . behandelt . 
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l e i c h t , ein. r e a l auftretendes E r e i g n i s eindeutig (ja/nein) a ls außcrmarktliche 

Konsequenz d e r Entscheidung e iner Unternehmung zu kennzeichnen* Unabhän

gig vom Informationsstand l a s s e n s i c h verschiedene V e r l aufs typen von E r e i g 

n issen denken, die d u r c h eine Entscheidung ausgelöst werden und die gemäß 

dem G r a d der Eindeut igkei t des Zusammenhangs zwischen Entscheidung und 

e intretender Konsequenz eingetei l t werden können. Je eindeutiger der Z u s a m 

menhang zwischen der Entscheidung und e inem E r e i g n i s i s t , desto s i c h e r e r 

läßt s i c h diese Konsequenz dem Entscheidungsträger im nachhinein zurechnen . 

In Anlehnung an die Begr i f f s sys temat ik von Gäfgen s o l l e in Überblick über die 

Möglichkeiten d e r unternehmungsbezogenen Zurechnung von außermarktlichen 

Entscheidungskonsequenzen gewonnen w e r d e n d 

Wenn i m m e r gültige, de termin i s t i s che Gesetze dazu führen, daß bestmimte 

Handlungskonsequenzen e intre ten , so spr i ch t m a n von S icherhe i t b e i der B e 

st immung der Entscheidungsfo lgen, Im B e r e i c h d e r ex pos t -Ana lyse von außer

m a r k t l i c h e n externen Effekten findet s i c h d i e ser Typus v o r a l l e m im B e r e i c h 

der naturwissenschaf t l i ch - technisch beschre ibbaren Konsequenzen e inze lner E n t 

scheidungen. H i e r z u zählen etwa produktionsverfahrensabhängige A b f a l l e n t s t e 

hung sowie Schadstof femissionen i n die L u f t , in das W a s s e r oder in den Boden, 

Abnutzung des Straßenbelags durch Schwert ranspor te , Arbeitsunfälle an P r o d u k 

t i onsmasch inen , Veränderungen d e r Atemluft durch Staubentwicklung in F a b r i 

kat ionshal len u . a . 

D e t e r m i n i s t i s c h zurechenbare außermarktliche Entscheidungskonsequenzen s ind 

aber in d e r Bege i (Ausnahme etwa: Arbeitsunfälle) nur die notwendige, nicht 

aber d ie hinreichende Bedingung für die Entstehung externer Ef fekte . Ob s i c h 

nämlich dadurch die P r o d u k t i o n s - und Nutzensituation anderer Wir t s cha f t s sub 

jekte ebenfalls m i t S i cherhe i t ändert, hängt oft von wei teren Bedingungen ab, 
2) 

die i n d e r B e g e l nicht a l s konstant gelten können. Zum B e i s p i e l kann eine 

dr i t te Unternehmung, deren Produktionsbedingungen s i c h durch die d e t e r m i n i -

1) V g l . Gäfgen (1974), S . 106 f f . 
2) V g l . auch unten S . 190 ff# 
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st ische Schadstof femission der verursachenden Unternehmung verändern könn

ten, durch F a k t o r Substitut Ion den Ef fekt für s i c h n e u t r a l i s i e r e n . Ob etwa eine 

de termin is t i s che Schadstof femission zu spürbaren oder schädlichen Beeinträch

tigungen der W a s s e r - oder Luftqualität führt, hängt entscheidend von der Schad 

stoffkonzentration und damit von dem E m i s s i o n s v e r h a l t e n anderer Produzenten 

ab . Kann i m genannten F a l l das Niveau der sonstigen E m i s s i o n e n als konstant 

unterste l l t werden und ist die betreffende Umweltqualität durch e in t e c h n i s c h 

phys ika l i s ches Maß def iniert und a l l gemein a k z e p t i e r t , so läßt s i ch die F r a g e 

nach der Entstehung e iner externen Entscheidungskonsequenz aufgrund e iner d e 

t e r m i n i s t i s c h auftretenden Schadstof femission m i t S i cherhe i t sowohl ex post a ls 

auch ex ante beantworten. D i e Unternehmung betrachtet s i ch dann sozusagen 

a ls "Proportionalitätsfaktor* im H i n b l i c k auf die Entwick lung d e r Schadstoff 

konzentrat ion . E ine de termin is t i s che Zurechnung ist mögl ich, w e i l "das A u f t r e 

ten w e i t e r e r V e r u r s a c h e r e r f e r n e r Nachte i le a l l e i n die technische Quantität des 

Schadens vergrößert . Dies i s t genere l l aber n u r b e i c h e m i s c h - p h y s i k a l i s c h e r 

Unters ch ieds l o s igks i t d e r externen Effekte versch iedener V e r u r s a c h e r zu u n t e r 

s t e l l e n . A d d i e r e n s i c h die Te i lw i rkungen zu ar i thmet i s chen B e l h e n , so muß der 

Gesamteffekt dann entsprechend der Mengengewichtmig dem einzelnen V e r u r s a c h e 

angelastet w e r d e n . " ^ 

D a die technologischen wie auch die Verhaltensbedingungen für eine Z u r e c h 

nung unter S i cherhe i t nur selten v o r l i e g e n und manche emissionsbedingte e x 

terne Effekte nicht eindeutig und a l l g e m e i n akzept ier t de f in iert sind ( z . B . 

Lärmbelästigimg, Gesundhcltsbeeinträchtigung von Be legschaf tsmitg l i edern oder 
2) 

Nachbarn durch produktionsbedingte E m i s s i o n e n , Grundwasserverunreinigung) , 

w i r d eine solche Zurechnung von externen E r e i g n i s s e n häufig nicht ge l ingen. 

B e i mehrdeutigen Konsequenzen e i n e r Entsche id img , die m i t b e s t i m m t e r W a h r 

sche in l i chke i t e intreten , unterscheidet Gäfgen zwischen solchen Ents che idun -

1) L i t t m a n n (1974), S . 2 6 . 
2) Öffentliche Normierungen b e s t i m m t e r a ls unzumutbar geltender Veränderun

gen der natürlichen Umwel t können a l l e rd ings h i e r b e i eine O r i e n t i e r u n g s 
hi l fe se in ; v g l . z „ B . die aufgrund der Gewerbeordnung und des B u n d e s -
Immiss ionsschutzgesetzes e r lassenen V e r o r d n u n g e n . 
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gen, die i m m e r wieder getroffen werden , und so l chen , die gelegentl ich g e 

fällt werden« Im F a l l e von häufig zu fällenden Entscheidungen m i t m e h r d e u 

t igen stochas t ischen Entscheidungskonsequenzen l a s s e n s i ch die Fo lgeere ign i s se 

m i t Quas i s i cherhe i t ex post zurechnen, w e i l stets das gleiche stochas t ische 

Gesetz w i r k s a m w i r d und demnach, gemäß dem Gesetz der großen Z a h l , e in 

b e s t i m m t e r Prozentsa tz der Fälle eine best immte Konsequenz nach s i ch z i eht . 

Bezogen auf externe Effekte bedeutet dies z . B . : Wenn die Wahrsche in l i chke i t 

d e r Belästigung durch einen best immten Lärmpegel 50 % beträgt, dann fühlt 

s i c h auf die Dauer jeder zweite A n l i e g e r e iner Produktionsanlage durch die Lärm 

emiss ionen belästigt. Wenn 40 % d e r Belegschaft Monotoniearbeiten ausführen 

und wenn solche A r b e i t e n m i t 15 % Wahrsche in l i chke i t zu Monotonieschäden m i t 

Absent ismusfo lge fuhren , so s ind im Durchschn i t t 6 % der Gesamtbelegschaft 

monotoniebedingt abwesend. V o r a l l e m i m F a l l e von gesundheit l ichen, aber auch 

schadstofflvonzentrationsabhängigen externen Effekten läßt s i c h auf diese W e i s e , 

fa l l s stochast ische Gesetzmäßigkeiten bekannt s ind und häufig ausgelöst werden , 

eine quas i s i chere Zuordnung von außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen 

ermögl ichen. 

B e i se l ten oder e i n m a l i g zu fällenden Entscheidungen i s t die nachträgliche Z u 

rechnung externer Effekte trotz der Kenntnis von stochastischen Gesetzmäßig

keiten nur m i t e iner Chance mögl i ch . Das Gesetz der großen Z a h l kann h i e r 

die S i cherhe i t nicht erhöhen, weshalb m a n auch von s tochast ischer Uns i cherhe i t 

s p r i c h t . B e i s p i e l e für diese A r t uns i cherer externer Entscheidungskonsequen

zen s ind v o r a l l em solche Ef fekte , die s i c h durch eine gelegentliche E n t s c h e i 

dung v i e l l e i c h t verstärken, aber nicht m i t S icherhe i t davon hervorgerufen w e r 

den , wie etwa das Abs inken des Grundwassersp i ege l s , die Veränderung der V e 

getation und des K l i m a s , Verstärkung der Ba l lungsprob leme , Förderung des 

Widerstands gegen Industrieansiedlungen aufgrund e m e r Standor t - , Inves t i t i ons 

oder Ver fahrensentsche idung . Z w a r bestehen b e i der Entscheidungsfindung V o r 

stel lungen über die Wahrsche in l i chke i t der Erzeugung d i e s e r Konsequenzen« E s 

läßt s i c h jedoch ex post nicht k l a r heraus f inden , ob und i n welchem Ausmaß 

1) V g l . Gäfgen (1974), S . 108. 
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die Konsequenzen, fa l l s sie auftreten, auch der gelegentliehen oder e i n m a l i 

gen Unternehmungseut s cheidung zugerechnet werden können. Prognoseunsich e r 

be it und Zurechnungsunsicherheit t re ten h i e r gemeinsam auf . 

In engem Zusammenhang m i t dem zuvor genannten F a l l , de r s i c h v o r a l l e m 

auf naturwissenschaft l iche F o lg e n bezog , i s t der letzte Zurechnungstypus von 

Entscheidungskonsequenzen zu sehen, nämlich d e r F a l l d e r rat ionalen Indeter -

^ ' ^ ^ ^ l i l f L ^ SiQ l i egt v o r , wenn die "Konsequenzen nicht nur von d e r Wahl der 

A l t e rnat ive durch den A k t o r , sondern auch von den Wahlhandlungen anderer A k 

to ren , die Ihrerse i t s die Konsequenzen i h r e r A l t e r n a t i v e n vorauszuscliätzen 

v e r s u c h e n " , abhängen. M a n "kann h i e r die Zusammenhänge nicht nur als W a h l 

umgebung eines^ A k t o r s betrachten, sondern muß - um nur e inem A k t o r raten 

zu können - s i ch i n die I^age j edes der bete i l igten A k t o r e n v e r s e t z e n " . 

Konste l la t ionen , in denen das Handlungsergebnis von der ant iz ip ierenden E r 

wartung d e r Handlungsweise der soz ia len Umwelt abhängt, in denen die K o n 

sequenzen also gemeinsames P r o d u k t m e h r e r e r erwartungsmäßig verbundener 

Handelnder s i n d , finden s i ch im B e r e i c h der externen Effekte ausgesprochen 

häufig. Das B e i s p i e l der regionalen Schadstoffkonzentration, die durch m e h r e 

re Produzenten verursacht w i r d , wurde bereits erwähnt. Besonders deut l i ch 

w i r d das P r o b l e m , wenn jeder der an e iner Schadstoffkonzentration bete i l igten 

Produzenten seine Emiss ionsentsche idung m i t d e r E r w a r t u n g gefällt hat , daß 

die anderen s i c h jewei ls weniger expansiv oder emiss ions intens iv v e r h a l t e n . 

Wem und wie i s t die ex post eintretende Beeinträchtigung der Betroffenen z u 

zurechnen? D i e Zurechnungsproblematik dieses B e i s p i e l s erhöht s ich , wenn 

das Zusammentref fen untersch ied l i cher E m i s s i o n e n versch iedener Proven ienz 

einen neuen, schädlichen Ef fekt erzeugt (etwa, gesundheitl iche Schäden in E r 

nährungsketten). E i n e solche unlösbare Zurechnungsproblematik " t r i t t immer 

dann in E r s c h e i n u n g , wenn die c h e m i s c h - p h y s i k a l i s c h e n Eigenschaften externer 

N a c h t e i l e , die ein Wirtschafts Subjekt v e r u r s a c h t , durch das Hinzutreten eines 

oder m e h r e r e r anderer Wirtschaftssubjekte nicht nur quantitat ive , sondern auch 

1) Gäfgen (1974), S 0 106 f., Hervorhebungen im O r i g i n a l . 
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qual i tat ive Änderungen erfährt"* D i e Zurechnung auf eine Unternehmung i s t 
2) 

nun kaum noch m i t t e l s Ersatzgrüßen, z . B . Emiss ions mengen, mögl i ch . 

A b e r nicht nur auf der V e r u r s a c h e r s e i t e und nicht nur be i den Erwartungen 

über naturwissenschaft l i che Entscheidungskonsequenzen zeigt s i c h das P r o b l e m 

der rat ionalen Indeterminierthe i t b z w . NichtZurechenbarkei t von externen E n t 

scheidungskonsequenzen, Auch die Wahrnehmungen und Einste l lungen der B e 

troffenen werden durch das Entscheidungsverhalten, der Unternehmungen i n u n 

t e r s c h i e d l i c h e r Weise beeinflußt, und s ie beeinf lussen s i c h gegenseit ig . D u r c h 

ein von Unternehmung A verursachtes F i s c h s t e r b e n in e inem anderen L a n d e s 

t e i l kann das Umweltbewußtsein d e r Bevölkerung b z w . der P o l i t i k e r b e i s p i e l s 

weise so a l a r m i e r t werden, daß gegen die b i s lang geduldeten (und v i e l l e i c h t 

auch ökologisch nicht besonders schädlichen) E m i s s i o n e n e iner Unternehmung B 

plötzlich Forderungen erhoben werden . Wessen Entscheidungen ist die S te ige 

rung der wahrgenommenen Beeinträchtigung zurechenbar? Ähnlich ist es be i 

P r o t e s t e n gegen Industrieansiedlungen oder be i der F o r d e r u n g nach Landschafts -

p f lege . In diesen und ähnlichen B e i s p i e l e n zeigt s i c h , daß das Auftreten außer-

m a r k t l i c h e r externer Effekte v o r a l l e m e in Bewußtseinsphänomen i s t , das durch 

die E x t e r n a l i s i e r u n g versch iedener Belastungen seitens e inze lner Unternehmun

gen m i t t e l b a r m i t beeinflußt w i r d , das s i c h der e inzelnen Unternehmung jedoch 

in v i e l e n Fällen nicht m e h r rat ional zuordnen läßt. 

Zusammenfassend ist f es tzuste l l en , daß s i ch die F r a g e der Zurechenbarkeit 

außermarktlicher E r e i g n i s s e auf die Unternehmung in ähnlicher Weise s te l l t 

wie die Zurechnungsproblematik der Invest i t ionsrechnung, der A b s a t z e r f o l g s 

rechnung oder der Kostenrechnung bei Kuppelprodukt ion : Neben verschiedenen 

Entscheidungsfo lgen, die s i c h m i t S i cherhe i t oder m i t Quas is i cherhe i t z u o r d 

nen l a s s e n , s ind v o r a l l em Fernwirkungen und Verbundeffekte, die durch die 

1) L i t t m a n n (1974), S . 2 6 . 
2) A u c h eine Zurechnung gemäß der ze i t l i chen Reihenfolge d e r 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 
ternehmungen e r s t die Vorausse tzung dafür b i l d e n , daß die Aktivität d e r 
jüngeren P r o b l e m e erzeugt . 
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Verha l tenswe isen anderer Wirtschaftssubjekte m i t erzeugt werden 2 t yp i s ch für 

das W i r k s a m werden externer E f f ek te . Solehe Verbundeffekte z e i g e n s i c h s o 

wohl z e l t l i c h hor i zonta l ( z . B . Erzeugung eines externen P r o b l e m s durch m e h 

r e r e s i m u l t a n tätige Emittenten) a ls auch z e i t l i c h v e r t i k a l ( z . B 0 P r o b l e m v e r 

stärkung durch Verkettungen aufeinander, bezogener Wahrnehmungen und V e r 

ha l tensweisen) . 

Anges i chts d i e s e r Grundlagenprobleme i s t m a n häufig gezwungen, anstatt d e r 

d u r c h die Entscheidung bewirkten tatsächlichen außeraiarktliehen Beeinträchti

gung eines D r i t t e n Ersatzgrößen anzusetzen, von denen vermutet w i r d , daß 

s ie i n e inem ursächlichen Zusammenhang m i t best immten externen W e r t v e r 

zehren und subjektiven Beeinträchtigungen stehen, die aber nicht die externen 

Konsequenzen selbst d a r s t e l l e n , " ^ Schadstof femissionsmengen e iner e inzelnen 

Unternehmung oder die Beschre ibung b e s t i m m t e r Handlungsweisen ( z . B . B e 

bauung von innerstädtischen Grünflächen) s ind Be i sp ie l e für e in solches V o r 

gehen«, Dabe i " s i n d die 9 F o l g e n * e i n e r A l t e rnat ive a lso nicht e m p i r i s c h e F o l 

gen d e r Wahl d i e s e r A l t e rnat ive (echte Konsequenzen) , sondern Begr i f fe z u r 
2) 

Beschre ibung d e r A l t e r n a t i v e ( P s e u d o - K o n S e q u e n z e n V 1 . 

D i e F r a g e der Nichtbete i l igung an der Entscheidung 

Externe Effekte entstehen d u r c h außermarktliche E i n w i r k u n g auf jemanden, 

d e r am Zustandekommen d e r verursachenden Entscheidung nicht betei l igt w a r . 

E s bedarf a lso zusätzlich z u r obigen Untersuchung , wer als V e r u r s a c h e r g i l t 

und in welcher F o r m ihm Entscheidungskonsequenzen zugerechnet werden kön

nen , auch e iner Präzisierung, was unter Bete i l igung b z w . Nichtbetei l igung an 

e iner verursachenden Entscheidung zu verstehen i s t . Daraus ergeben s i ch K o n 

sequenzen für die Abgrenzung des K r e i s e s d e r betroffenen Individuen und G r u p 

pen , die i m Rahmen e iner e rwe i ter ten Er fo lgsbeur te i lung zusätzlich zu berück

s i cht igen s i n d . 

1) V g l . dazu auch unten S . 208 ff. 
2) Gäfgen (1974), 3 . 110, Hervorhebung vom V e r f a s s e r . 
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Abbi ldung 20 zeigt vereinfacht die v i e r Kombinationsmöglichkeiten, i n denen 

Betroffenheit durch externe Effekte und Betei l igung an den verursachenden 

Entscheidungen, auftreten können:^ 

am Entscheidungsprozeß betei l igt 

von außermarkt -

l i ehen E n t s c h e i 

dungskonsequen

zen betroffen 

ja nein 

ja 
1 

betroffene 
Bete i l ig te 

2 
betroffene N i c h t 
betei l igte 

nein 
3 

unbetroffene 
Bete i l igte 

4 
unbetroffene 
Nichtbetei l igte 

Abb* 20: Zusammenhänge zwischen Betroffenheit und Bete i l igung 

Demnach g i l t es, die in F e l d 2 der M a t r i x abgegrenzten Betroffenen zu be

s t i m m e n , w e i l s ie die eigentl ichen Träger der außermarktlich vermi t te l t en 

externen Entscheidungsfolgen s i n d . A l l e r d i n g s ist ihre e m p i r i s c h e Bes t immung 

für Entscheidungen von Organisat ionen keineswegs problemlos« Entsche idungs 

betei l igung t r i t t h i e r nämlich in verschiedenen F o r m e n und Intensitäten auf. 

Besonders die Trennungs l in ie zwischen den F e l d e r n 1 und 2 i s t nicht so s char f , 

wie es möglicherweise auf den ersten B l i c k scheint . 

221 . Zustimmung, , Ablehnung und Beteiligung 

Zunächst kann jemand, der e x p l i z i t und f o r m a l eine Entscheidung zust immend 

mitträgt, nicht zugle ich von den Konsequenzen d ieser Entscheidung extern be

troffen se in ; er konnte seine Mitgestaltungsmöglichkeiten i m Entsche idungspro -

zeß so wahrnehmen, daß er die Entscheidung unterstützt, a lso nicht von i h r e n 

Fo lgen wehrlos überrascht w i r d . E i n e andere Frage i s t , ob M i t g l i e d e r des 

1) Inhalt l i ch ähnlich b e i G . K i i s c h (1974), S . 77 ff . 
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Ents che iduagsgremiums , die nicht zugest immt haben, Träger von externen 

Effekten se in können,, E i n e r s e i t s waren sie ja am Willensbildungsprozeß be 

t e i l i g t , andererse i ts werden ihre Interessen of fensicht l ich negativ durch die 

Entscheidungsfolgen berührte E s ist nun nicht n u r , wie G . K i r s c h m e i n t , 
, T e ine F r a g e der zweckmäßigen T e r m i n o l o g i e , ob m a n in dem F a l l , wo die 

F o l g e n e iner im K o l l e k t i v getroffenen Entscheidung die Bedürfnisbefriedigung 

jemandes , der an d e r Entscheidung m i t g e w i r k t hat , negativ berühren, von n e 

gativen Effekten reden s o l l " . " ^ Faßt m a n den externe E f f e k t e - B e g r i f f a ls außer-

m a r k t l i c h e s Abweichen vom P a r e t o - O p t i m u m auf, so ergibt s i c h zwingend, daß 

auch die Beeinträchtigung der Interessen von B e t e i l i g t e n , die nicht z u s t i m m e n , 

a ls externe Effekte einzustufen s i n d : D i e M e h r h e i t der Zust immenden hat s i ch 

b e s s e r s te l len können, ohne daß die M i n d e r h e i t der Ne insager dadurch unbe

einträchtigt b l i ebe . Sobald Entscheidungsbetei l igte M not fully consenting p a r 

t ies in reaching the décision o r décisions which led d i r e c t l y or ind irec t ly to 
2) 

the event in question H s i n d , l iegen die theoret ischen Bedingungen für externe 

Ef fekte v o r . 

Das A b g r e n z u n g s k r i t e r i u m "Entscheidungsbete i l igung" ist a lso ke in einfacher 

Ja/Nein-Maßstab, sondern e in g r a d u e l l e r , in se iner Intensität v a r i i e r e n d e r 

Sachverha l t , D i e Fo lge i s t , daß es anders a ls in d e r E i n - M a n n - U n t e r n e h m u n g 

" i m F a l l e k o l l e k t i v e r Entscheidungen nicht nur externe und interne Effekte 

g ibt , sondern daß e in Zwischenbere i ch e x i s t i e r t , i n welchen Entscheidungs-

konsequenzen einzuordnen s ind je nach ihrem m e h r oder weniger ausgepräg-
3) 

ten Externalitätscharakter". D i e möglichen Ausprägungen der Betei l igung 

haben demnach Bedeutung für die Berücksichtigung von externen Effekten 

b e i der E r f o l g s a n a l y s e . 

D i e d i r ek t an Unternehmungsentscheidungen bete i l igten Individuen ( z . B . M i t 

g l i eder des V o r s t a n d e s , des A u f s i c h t s r a t s , leitende Angeste l l te usw.) k o m 

m e n als Betroffene von außermarktlichen externen Ef fekten nur in F r a g e , 

1) G . K i r s c h (1974), S . 168 . 
2) Meade (1973), S . 1 5 . 

3) G . K i r s c h (1974), S . 169. 



- ISO -

wenn sie überstimmt w e r d e n . } D i e Beeinträchtigung, die diese (meist nicht 

sehr zahlre ichen) P e r s o n e n dadurch e r f a h r e n , Ist jedoch wahrsche in l i ch nicht 

so bedeutend, daß sie i n der e rwe i te r ten Er fo lgsbeur te i lung zu ersche inen 

hätte. Betroffene Satel l i tengruppen wie A n l i e g e r , Konsumenten , A r b e i t n e h -
2) 

m e r s ind eher zum K r e i s d e r potent ie l l zu Berücksichtigenden zu zählen. 

Im Grundsatz handelt es s i c h b e i Überstimmungen in Entsche idungsgremien 

für die Überstimmten um echte außermarktliche und externe Beeinträchtigun

gen, deren Gesamtumfang m i t zunehmender Z a h l d e r J a - S t i m m e n tendenzie l l 
3) 

abnimmt (vgl« Abbi ldung 21) . 

A 

externe 
Beeinträch
tigungen 

100 
% d e r J a - S t i m m e n 
b e i der Entscheidung 

A b b . 21 : Abhängigkeit der externen Beeinträchtigung vom Ausmaß des 
Konsens im Entscheidungskol leg ium 

222. Indirekte Bete i l igung 

D i e M i t g l i e d e r d e r Entsche idungsgremien so l l en v ie l fach nicht ihre eigenen 

Interessen im Entscheidungsprozeß v e r t r e t e n , sondern a ls Repräsentanten von 

1) Besonders für v e r t r a g l i c h verpf l i chtete M i t g l i e d e r der Kerngruppe wäre zu 
f ragen , ob das R i s i k o , überstimmt zu werden, nicht durch den eingegangenen 
V e r t r a g mitentgolten i s t , es s i c h also um einen internen Effekt handelt . 

2) D i e A u s w a h l läßt s i c h n u r i m E i n z e l f a l l ausd iskut ieren und hängt zudem 
von R e l e v a n z k r i t e r i e n ab, die we i ter unten (23.) u m r i s s e n w e r d e n . 

3) A n a l o g zu Buchanan /Tu l l o ck (1962), S . 63 ff .j das Bewertungsproblem 
w i r d h i e r a ls gelöst u n t e r s t e l l t . 
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Interessengruppen agieren ( z . B . V e r t r e t e r von 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 , Kunden, Kap i ta lgebern , öffentlicher Hand usw. im A u f s i c h t s r a t ) , 

Sofern die G r e m i e n m i t Entscheidungen befaßt s i n d , die Auswirkungen auf die 

von einzelnen M i t g l i e d e r n vertretenen Gruppen haben, ist zu prüfen, ob die 

Entscheidungsfolgen für diese Gruppen als externe Konsequenzen im Sinne 

d e r h i e r verwandten Begr i f f s sys temat ik einzustufen s ind oder nicht« Gel ingt 

es den Gruppenrepräsentanten, die Interessen d e r V e r t r e t e n e n be i der E n t 

scheidungsfindung v o l l durchzusetzen , so entstehen ex definitione für die j e 

wei l ige Gruppe keine externen Fo lgen ; f a l l s die "Repräsentierten nämlich n a c h 

h e r außermarktliche Entscheidungsfolgen zu tragen haben, geschieht dies nicht 

gegen ihren W i l l e n , sondern unter i h r e r ausdrücklichen Zust immung zu dem 

gesamten "Entsche idungspaket " . 

E i n e derar t ige Konste l la t i on dürfte a l l e rd ings nicht d e r Rege l fa l l s e i n . V i e l 

m e h r kommt es in den m e i s t e n Fällen zu e iner m e h r oder weniger unvo l lkomme

nen Interessenrepräsentanz. Abbildung 22 gibt einen typologischen Überblick 

über die Realisierungsmöglichkeiten d e r indirekten Interessenvertretung. Geht 

m a n davon aus , daß e in Gruppenrepräsentant im Entscheidungsgremiuni eine 

Entscheidung unterstützt, die für die von ihm Repräsentierten fo lgenreich i s t , 

so entstehen nur im F a l l 2 m i t S icherhei t keine externen Effekte; der Reprä

sentant hat nämlich die Bedürfnisse d e r Betroffenen im Entscheidungsprozeß 

adäquat z u r Geltung gebracht , so daß die Betroffenen a ls zust immend b e t e i 

l i g t gelten können. B e i d e r Konste l la t i on 1 hängt es vom "guten W i l l e n " bzw. 

von 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 indirekte zust immende Entscheidungsbetei l igung zu 

externen Effekten führt oder nicht« In den Fällen 3 und 4 ist es weitgehend 

a ls Z u f a l l anzusehen, ob eine Kongruenz zwischen den im Entsche idungspro -

zeß vom Repräsentanten vertretenen und den be i den Repräsentierten v o r h a n 

denen Bedürfnissen und Interessen e r r e i c h t w i r d ; die Repräsentierten können 

1) V g l . zu den p r i n z i p i e l l e n P r o b l e m e n der A m a l g a m i e r u n g von Wertordnun
gen v o r a l l em A r r o w (1963); zu den spez ie l l en F r a g e n d e r indirekten B e 
te i l igung und zum folgenden z . B . G . K i r s c h (1974), S . 225 ff. 



D i e Repräsentanten haben die Möglichkeit., ohne B e 
rücksichtigung der oder gegen die a r t i k u l i e r t e n Wün- 1 
sehe der Repräsentierten zu entscheiden: 

ja nein 

D i e M i t g l i e d e r d e r I n t e r e s 
sengruppe s ind bere i t und 
in der L a g e , den Repräsen
tanten i n den Entsche idungs -
g r e m i e n ihren W i l l e n (Bedürf
n i s s e , Interessen) verständ
l i c h z u m a c h e n : 

j a 

1 
Verselbständigung der I n 
teressenvertretung; die R e 
präsentanten können s i c h 
b e i ih ren Entscheidungen 
nach d e m W i l l e n der Reprä
sentierten r i c h t e n , müssen 
es aber nicht 

2 
Ungestörte In te ressenver 
tretung; die Repräsentan
ten können und müssen 
s i ch be i i h r e n E n t s c h e i 
dungen nach d e m W i l l e n 
der Repräsentierten r i chten 

D i e M i t g l i e d e r d e r I n t e r e s 
sengruppe s ind bere i t und 
in der L a g e , den Repräsen
tanten i n den Entsche idungs -
g r e m i e n ihren W i l l e n (Bedürf
n i s s e , Interessen) verständ
l i c h z u m a c h e n : 

nein 

3 
Iso l ier te In teressenver 
tretung; die Repräsen
tanten können und müssen 
s i ch nicht b e i ihren E n t -
S c h e i d u n g e n nach d e m W i l 
l en der Repräsentierten 
r i chten 

4 
Gestörte In te ressenver 
tretung; die Repräsentan
ten können s i ch be i ihren 
Entscheidungen nicht nach 
d e m W i l l e n d e r Repräsen- i 
t i e r ten r i c h t e n 3 müßten es 
aber 

Abb«, 22: Wirkungsweisen ind i rekter Entscheidungsbetei l igung 
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oder wollen s i ch nicht verständlich machen , so daß der Repräsentant, auch 

wenn e r s i ch den Interessen der Gruppe verpf l ichtet fühlt, seinen Auf t rag nicht 

völlig erkennen, k a n n . 

B e i der Ablehnung e iner m i t M e h r h e i t durchgesetzten Entscheidung kann m a n 

a l l e rd ings sofort von externen Effekten sprechen , wenn spätere außercnarkill-

che Entscheidungsfolgen Bedürfnissen d e r Repräsentierten zuwiderlaufen; 

se lbst ein f o r m a l e r Zust immungsakt der Repräsentanten hat nicht stattge

funden a 

D i e Uns i cherhe i t en e iner ungestörten, g le i chsam vol lkommenen Interessenver 

tretung s ind demnach beträchtlich» Ihr Ausmaß hängt u 0 a 0 von der H o m o g e n i 

tät und d e r Größe der zu repräsentierenden Gruppe sowie von der Gestaltung 

der A n r e i z e und K o n t r o l l e d e r Repräsentanten durch die Repräsentierten a b . 

A u s d iesen Gründen ist es kaum möglich, aus der Tatsache e iner E n t s c h e i -

dungsunterstützung durch Interessenver tre ter im Entscheidungsgremium ohne 

wei teres auf das Einverständnis der Repräsentierten und damit auf die N i c h t -

entstehung externer Effekte zu schließen. Z w a r dient die P l u r a l ität der E n t 

scheidungsgremien v o r a l l em dem Zweck , die unerwünschten Nebenfolgen d e r 

unternehmerischen Entscheidungen zu v e r r i n g e r n , und dies dürfte durch die 

Repräsentation d e r verschiedenen Interessen eher gelingen a ls ohne sie« A u f 

grund der Unvol lkommenheit d e r repräsentativen Interessenvertretung und w e 

gen der Notwendigkeit , be i d iverg ierenden Interessen K o m p r o m i s s e zu s c h l i e 

ßen, b le ibt aber stets eine Menge unberücksichtigter Bedürfnisse bestehen, 

deren entscheidungsbedingte Beeinträchtigung dann zu außermarktlichen e x t e r 

nen Effekten führt. 

Für die Gestaltung e iner umweltor ient ier ten Erfo lgsbetrachtung läßt s i ch d e m 

nach nicht ohne weiteres das Abst immungsverha l ten der Repräsentanten a ls 

Indikator dafür benutzen, ob die außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen 

für die repräsentierte Gruppe als extern oder intern einzustufen s i n d . Wegen 

d e r großen Schwier igke i t en , die e iner Effektivitätsanalyse d e r jeweil igen i n 

d i rekten Beteiligungsverhältnisse entgegenstehen, und unter Beachtung des K r i t e 

r i u m s d e r umfassenden Bedürfnisorientierung ersche int es s i n n v o l l , außermarkt 
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l iehe Entscheidungskonsequenzen, die von repräsentierten Gruppen zu tragen 

s i n d , im Z w e i f e l s f a l l a ls externe Ef fekte e inzustufen, auch wenn die Z u s t i m 

mung der Betrof fenen nicht m i t S i cherhe i t festgestel l t werden kann . E i n e s o l 

che Betrachtungsweise ließe s i ch auch wie folgt begründen: D i e v e r s c h i e d e 

nen in den Entsche id l ingsprozessen der Unternehmung f o r m a l oder in f o r m a l 

repräsentierten Interessengruppen führen tendenziel l zu e iner unter den j e 

wei l igen K o m m u n i k a t i o n s - , und Machtverhältnissen bestmöglichen Mitgesta l tung 

d e r zur Debatte stehenden Alternative« Außermarktliche F o l g e n , die dennoch 

von den Bepräsentierten als Beeinträchtigung empfunden werden, verwe isen 

auf das Ausmaß an n i c h t r e a l i s i e r t e r Interessendurchsetzung und s ind be i der 

Er f o lgsana lyse p r i n z i p i e l l zu berücksicht igen.^ 

D i e vorstehenden Überlegungen gingen von der Prämisse aus , daß zum E n t 

scheidungszeitpunkt die Informationen über die internen und externen K o n s e 

quenzen d e r A l t e r n a t i v e sowohl den Repräsentanten a ls auch den Repräsen

t i e r t en z u r Verfügung stehen. Tauchen nach der Entscheidung ers t I n f o r m a 

tionen über negative externe Konsequenzen auf oder kommt es zu unbekann

ten außermarktlichen F o l g e n , so s ind d iese , sofern sie von den Gruppen als 

Beeinträchtigung angesehen werden , a ls externe Konsequenzen einzustufen. 

223. Symbei i sche Bete11 igung 

Wei terh in i s t zu f ragen , ob nicht durch Akzept ierung und Te i lnahme an den 

Sp ie l rege ln der Unternehm ungs - und Wir tscha f tsver fass ung sowie der p o l i 

t i s chen Ordnung insgesamt eine A r t Grundkonsens für die damit auch au f t re 

tenden negativen Nebenfolgen verbunden i s t . E ine solche a l s symbo l i s ch zu 

bezeichnende Bete i l igung besteht i n e iner h a b i t u e l l - f o r m a l e n , ver fahrensgebun

denen Zus t immung der potent ie l l Betroffenen zu Grundsatzentscheidungen, ge 

n e r e l l e n V e r h a l t e n s w e i s e n oder f o r m a l e n W a h l - und Entscheidungsprozeduren d 

1) Deswegen i s t es konsequent, neben anderen Gruppen auch die Belegschaft 
in die Betrachtungen einzubeziehen, obwohl s ie im V e r g l e i c h zu anderen 
Gruppen über e in höheres Ausmaß an Entscheidungsbetei l igung verfügt. 
V g l . auch unten S . 2 77 ff. 
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L e i t u n g s g r e m i e n . ' D u r c h die symbol i sche Bete i l igung könnte zum A u s d r u c k 

gebracht werden , daß m a n m i t den Strukturen des Ordnungssystems einschließ

l i c h se iner eventuellen Nebeneffekte einverstanden i s t . A l s unternehmungsre

levante B e i s p i e l e s ind denkbairdie f o rme l l e Zust immung d e r B e t r i e b s v e r s a m m 

lung oder der Hauptversammlung zu größeren Unternehmungsentscheidungen, 

die innerbetr ieb l i che Meinungsbefragung, die Befragung der von e iner Inve 

st i t ion betroffenen Bevölkerung e iner Reg ion , die w iderspruchs lose öffentli

che Bekanntmachung von Entscheidungen, die f o rme l l e T e i l n a h m e e n t s c h e i 

dung d e r Organ isa t i onsmi tg l i eder oder auch die rückhaltlose Bejahung d e r ge 

gebenen Wirtschaf tsordnung . In einem wei teren Sinnq könnte auch die T e i l n a h 

m e an der par lamentar i s chen Wahl und die demokrat ische L e g i t i m a t i o n der 

daraus hervorgehenden po l i t i s chen Wi l lensakte a ls symbol i sche Bete i l igung d e r 

potent ie l l Betroffenen an der öffentlichen K o n t r o l l e des Unternehmungsverha l 

tens gewertet werden , so daß a l l e s , was von öffentlichen Instanzen nicht v e r 

boten würde, a l s akzept iert gelten könnte. 

So wicht ig solche und ähnliche M e c h a n i s m e n 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 

und Loyalitätssicherung für bestehende formale Strukturen in soz ia len S y s t e 

m e n sowie zur Akzentuierung der globalen gese l lschaft l i chen und e i n z e l w i r t 

schaft l ichen Wi l lensb i ldung sein mögen, sie l a s s e n s i ch nicht so auslegen, 

daß dadurch den externen Effekten die de f in i tor ische Möglichkeit der E n t s t e 

hung entzogen würde. Das vere inze l t anzutreffende d i rekte Z u s t i m m u n g s r i t u a l 

der potent ie l l betroffenen Gruppen zu größeren Unternehmungsentscheidungen 

vo l l z i eh t s i ch für die Abst immungsberecht igten m e i s t unter recht eingeschränk

ten Informationsbedingungen und kann nicht als Einverständnis m i t a l l e n D e 

ta i l f ragen späterer Entscheidungen gewertet werden , durch die s i ch ihre P r o 

dukt i ons - oder Nutzensituation fakt isch vers ch l e ch tern k a n n . Z w a r s i g n a l i s i e 

ren e r f o l g r e i c h verlaufene symbol ische Zust immungsver fahren Legitimität für 

die zur Debatte geste l l ten Rahmenentscheidungen i n dem Sinne , daß "e ine ge 

n e r a l i s i e r t e Bere i t s cha f t , inha l t l i ch noch unbestimmte Entscheidungen i n n e r -

1) V g l . v o r a l l e m Luhmann (1969), f e rner G . K i r s c h (1974), S . 270 ff, 
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halb gewisser To l e ranzgrenzen hin zunehmen 1 1 besteht; sie " v e r k l e i n e r n und 

entschärfen das Moment der 'Überraschung, das m i t der Entscheidung v e r -
2) 

bunden i s t " und w i r k e n damit am Rande auch i n t e r n a l i s i e r e n d . In i h r e r A l l 

gemeinheit vermögen sie jedoch nicht konkrete , a ls e rheb l i ch empfundene 

produkt ions - oder nutzenbeeinträchtigende Entscheidungsfolgen zu l e g i t i m i e 

r e n . Solche Entscheidungskonsequenzen, denen die Betroffenen trotz global 

e r t e i l t e r (symbol ischer) Unterstützung ausgel ie fert s i n d , l a ssen s i ch auch 

als Enttäuschungen i n t e r p r e t i e r e n , d . h . a ls Wahrnehmung e i n e r "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 i c h e 
3) 

Handlungspotential der M e n s c h e n " . D e r Regul ierung so l cher Enttäuschungs-

er l ebn i s se und i h r e r eventuel l dysfunktionalen Fo l g e n dient dann z . B . die 

staat l iche Umwel tschutzpo l i t ik b z w . die umweltor ient ier te Er fo lgsbeurte i lung 

auf Unternehm ungsebene. 

Für eine theoret isch exakte Abgrenzung und Operat i ona l i s i e rung des Begr i f f s 

außermarktlich v e r m i t t e l t e r externer Entscheidungsfolgen hat die D i s k u s s i o n 

d e r De f in i t i on von "Ni chtbe te i l i gung" d e r Betroffenen eine Reüie von p r i n z i 

p i e l l e n F r a g e n aufgeworfen. D i e fließenden Grenzen zwischen Bete i l igung und 

Nichtbete i l igung e rs chweren natürlich das Auffinden von operationalen G r u n d 

sätzen für die Ausgestal tung d e r erwei ter ten Er fo lgsbe t rachtung . A l s R i c h t 

schnur ließe s i ch anführen, daß i m m e r dann, wrenn die von Nebenfolgen B e 

troffenen nicht an dem verursachenden Entscheidimgsprozeß ( z . B . Inves t i t i ons 

entscheidung) unmitte lbar te i lgenommen und der Entscheidung dabei nicht a u s 

drücklich zugest immt haben, außermarktliche externe Effekte v o r l i e g e n . Im 

F a l l e von ind i rek ter Bete i l igung ist j ewei ls die Qualität d e r Repräsentanz zu 

b e u r t e i l e n , bevor die Externalität e iner Entscheidungsfolge bes t immt werden 

k a n n . 

1) L u h m a n n (1S69), S . 2 8 . 
2) Ebenda , S . 232 . 

3) Ebenda , S . 233 f . 
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2 3 0 D i e F r a g e der Relevanz 

2 3 t 0 Grundlegende P r o b l e m e 

Neben den zuvor d i skut i e r ten F r a g e n der Bes t immung von externen E f f e k 

ten s te l l t s i ch zusätzlich das P r o b l e m i h r e r Beurte i lung i m H i n b l i c k auf die 

Notwendigkeit , s ie in die Er fo lgsbeur te i lung einzübeziehen« D i e zunächst e i n 

leuchtend erscheinende F o r d e r u n g , jüle_ irgendwie bes t immbaren externen 

Effekte zu berücksichtigen, ersche int nicht einlösbar. D a s i c h der B e g r i f f 

d e r externen Effekte auf a l le außennarktlichen, be i Unbetei l igten a n f a l l e n 

den Entscheidungskonsequenzen bez ieht , i s t seine Extens ion überaus groß . 

A l l e nur denkbaren, von D r i t t e n wahrgenommenen und nicht m a r k t l i c h oder 

anderweit ig saukt ionierbaren entscheidungsbedingten P r o d u k t i o n s - und N u t 

zenbeeinflussungen fa l l en unter d iesen Begriff« D i e Beeinträchtigung des ästhe

t ischen Empfindens eines Passanten durch eine F a b r i k m a u e r , die unentge l t l i 

che Nutzung e iner geringen Grundwasse imenge , die Erzeugung von G e s u n d 

heitsbelastungen durch Umwel tverschmutzung oder die Auslösung von A r b e i t s 

unfällen durch, unsichere F a b r i k a t i o n s a n l a g e n erzeugen a l le in sehr u n t e r 

sch ied l i chem Ausmaß direkte Veränderungen der N u t z e n - oder Produkt ionsfunk

tionen anderer Wirtschaftssubjekte und erfüllen damit j ewei ls die M e r l a n a l e des 

B e g r i f f s 9 Ganz of fensicht l ich wäre es jedoch nicht s i n n v o l l , s ie a l le in die 

Er fo lgsbetrachtung e inzubez iehen. 

Wegen d i e s e r Begri f fsdehnung, durch die p r i n z i p i e l l a l le möglichen (psych i 

schen«, phys i s chen , soz ia len oder technischen) Entscheidungsinterdependenzen, 

die nicht innerhalb des gegebenen Ordnungsrahmens geregelt s i n d , i n die neo 

k l a s s i s c h e Gle ichgewichtsanalyse einbezogen werden können, w i r d manchmal 

K r i t i k an dem Konzept der externen Effekte geübt* Kapp spr i cht wegen der 

r e i n f o r m a l e n , ohne e m p i r i s c h e Korrespondenzrege ln versehenen E igenscha f 

ten des B e g r i f f s vom u * e m p t y box 3 c h a r a c t e r T t , u c o v e r - a l l concept t T und " t e r m s 

with no e m p i r i c a l c o n t e n t " D i e s e grundsätzlich auf jede F o r m a l t h e o r i e 

1) V g l a Kapp (1972), S. 97, 9S, ähnlich auch Kapp (1969), besonders S a 345 f f * 
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zutreffende K r i t i k ersche int insofern verständlich, w e i l die T h e o r i e keine 

inhal t l i chen K r i t e r i e n zur Bes t immung der re levanten externen Effekte a n z u 

geben v e r m a g und d a r i n auch nicht Hire Aufgabe sieht* Die Theor i e der e x 

ternen Effekte l i e f e r t l e d i g l i c h den f o r m a l e n Rahmen zur systemat ischen A b 

b i ldung und zum p r i n z i p i e l l e n Verständnis d e r Wirkungsweise außermarktli-

eher Interdependenzen. D i e e m p i r i s c h e Interpretat ion des f o rmalen Schemas 

überläßt sie den Wertungen und Zwecken des jewei l igen Anwenders 

E i n e derar t ige Ausgangss i tuat ion v e r u r s a c h t Schwier igke i ten für die Gestaltung 

d e r E r f o l g s b e u r t e i l u n g : A l l e externen Effekte l a s s e n s i c h zum einen nicht d e 

f i n i e r e n , 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 fehl t , zum anderen wäre e in 

solches Vorgehen aufgrund der zu erwartenden großen Menge von Entscheidung^ 

interdependenzen auch u n p r a k t i k a b e l . Außerdem wandelt s i c h die Menge a l l e r 

externen Effekte ständig i n Abhängigkeit vom technischen F o r t s c h r i t t , von den 
2) 

s o z i a l e n V e r h a l t e n s w e i s e n und vom ökonomischen Aktivitätsniveau, E i n e p r o 

blembezogene A u s w a h l muß deshalb auf Wertungen fußen, die p r i n z i p i e l l a n 

gre i fbar s ind und intersubjekt iv untersch ied l i ch 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 e inen gesamtgesel lschaft l i chen Standpunkt e i n , so dürften diese 

Wertungen anders ausfa l len a l s b e i einem unternehmungsbezogenen Standpunkt. 
3) 

Ausgehend von den Überlegungen im e r s t e n K a p i t e l d i e s e r A r b e i t werden 

im folgenden einige Anhaltspunkte zu e iner unternehm ungspol it iseh (nicht p r i 

m ä r gese l lschaftspol i t i sch) o r ient ier ten A u s w a h l von re levanten aus der M e n 

ge a l l e r externen Effekte d i skut i e r t (wobei s i c h die P e r s p e k t i v e n natürlich 

überschneiden): D i e f r e i w i l l i g e n Komponenten e i n e r umweltor ient ier ten E r f o l g s 

analyse so l l ten demnach dazu d ienen, die P r o b l e m e , die d u r c h Rückwirkungen 

1) V g l . auch insbesondere T h i e m e y e r (1968), S . 193 f f . , der die Abhängig
ke i t der E x t e n s i o n des Kostenbegri f fs von gese l l schaf t l i chen W e r t v o r s t e l 
lungen betont. 

2) A u s den genannten Gründen is t auch n icht , wie H e i g l m e i n t (vg l . oben 
S . 156 ) , zu e r w a r t e n , daß m i t zunehmender r e c h t l i c h e r N o r m i e r u n g das 
P r o b l e m d e r Umweltrechnungslegung zu e i n e r vernachlässigungsfällig k l e i 
nen D i m e n s i o n zusammenschrumpfen w i r d . 

3) V g l . oben S . 41 f f . 
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von externen Effekten möglicherweise auf die Unternehmung zukommen, früh

z e i t i g zu erkennen, um sie gegebenenfalls zu ant i z ip i e ren oder um vorbere i te t 

darauf zu reagieren» Externe Ef fekte , die solche unternehmungsbezogenen 

Konsequenzen nicht vermuten l a s s e n , können in anderen Zusammenhängen 

gle ichwohl sehr bedeutsam s e i n ; s ie mögen auch durch staat l i chen Zwang i n -

t e r n a l i s i e r t werden ; aber Uir Auftreten beeinflußt v e r m u t l i c h Unternehmungs

p o l i t i k und Unternehmungserfo lg i n keinem bemerkenswerten Ausmaß. 

E i n e solche unternehmungszentrierte A u s w a h l v e r m a g v i e l l e i ch t wohlfahrtsöko

nomisch oder idealtheoret isch nicht zu be f r i ed igen . Solange jedoch den U n t e r 

nehmungen k e i n vollständiger, v e r b i n d l i c h e r und dauerhafter Kata log m i t ope -

r a t i o n a l i s i e r t e n A u s w a h l k r i t e r i e n v o r l i e g t , läßt s i ch b e i Zugrundelegung der 

r e a l i s t i s c h erscheinenden " s o z i a l e n M o t i v a t i o n " der Unternehm ungsführung*"^ 

keine andere Ver fahrenswe ise diskutieren« A l l e r d m g s s o l l die .unter nehm ungs -

po l i t i s che Betrachtungsweise des P r o b l e m s im Sinne des K r i t e r i u m s " u m f a s 

sende Bedar f so r i en t i e rung" weit angelegt s e i n 0 E s handelt s i c h dabei - kos ten 

theoret i sch gesprochen - um eine Prüfung der F r a g e , ob die durch außermarkt 

l i ehe externe Entscheidungsfolgen beeinträchtigten Werte "Güter" i m Sinne des 

wertmäßigen Kostenbegr i f fs d a r s t e l l e n , deren V e r z e h r auch für die U n t e r n e h -
2 ) 

mung e in P r o b l e m bedeuten k a n n . 

A l s unternel imungspol i t isch relevant müssen solche außermarktlichen e x t e r 

nen F o l g e n der Unternehmungstätigkeit gelten, deren verhaltensbezogene, 

ökonomische oder po l i t i sche F o l g e Wirkungen i m U m f e l d der Unternehmung 
3) 

die Z i e l e r r e i c h u n g d e r Unternehmung«, die Stabilität des po l i t i s chen Systems 

1 ) V g l a oben S # 2 7 f f . 

2 ) V g l . H e i n e n / P i c o t ( 1 9 7 4 ) , S . 356 f f d , wo das P r o b l e m aus dem B l i c k w i n 
k e l der T h e o r i e des betr iebswir tschaf t l i chen Kostenbegri f fs erörtert wird«, 
Im folgenden steht die organisat ionstheoret isch-soz ia lwissenschaf t l i che B e 
trachtungsweise d i e s e r F r a g e im V o r d e r g r u n d . D ie D a r s t e l l u n g versucht 
dabei die grundlegenden Zusammenhänge und P r o b l e m e s i chtbar zu m a c h e n . 
D i e s i c h daran anschließenden bzw« s i c h damit überschneidenden F r a g e n 
d e r konkreten M e s s u n g und Bewertung von relevanten Effekten werden i n 
Abschni t t 3. behandelt* 

3) V g l . insbesondere W . K i r s c h ( 1 9 7 1 ) , S . 1 2 1 f f . 
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d e r Unternehmung oder die Ex i s tenz d e r Organisat ion "Unternehmung" i n s 

gesamt e rheb l i ch beeinträchtigen können. D i e s zeigt s i c h dadurch , daß die 

externen Konsequenzen be i den Betroffenen zu Verha l t enswe i sen führen, durch 

die s i c h das Unterstützungspotential des po l i t i s chen Systems der U n t e r n e h 

mung v e r r i n g e r t oder die hohe Forderungen an das System nach s i ch z i e h e n . 

Häufig dürfte s i c h die unternehmungspol it ische Relevanz e r s t auf dem Umweg 

d e r staatspol i t ischen Relevanz der Effekte ze igen , über die dann auf die U n 

ternehmung e ingewirkt w i r d . Demnach s ind in die Relevanzüberlegungen auch 

die möglichen A r t e n und d e r Umfang des staat l ichen Tätigwerdens m i t e i n z u -

bez i ehen . Zum Zeitpunkt der Unternehmungsentscheidung selbst w i r d v e r s u c h t , 

die möglichen externen Effekte zu prognos t i z i e ren und auf ihi^e Relevanz zu 

u n t e r s u c h e n . ^ Für Zwecke der ex p o s t - E r f o l g s b e u r t e i l u n g s te l l t s i ch das P r o 

b l em in anderer Weises E s ist zu überprüfen, ob a l l e bekanntgewordenen E f 

fekte re levant und ob a l le relevanten Effekte bekannt geworden s i n d . 

232 . Relevanzbedingungen 

Kann m a n davon ausgehen, daß durch eine entsprechende Ausgestaltung und 
2) 

Anwendung d e r externen und internen Informationsgewinnungsinstrumente 

die außermarktlidhen Effekte insgesamt bekannt geworden s i n d , so s te l l t s i ch 

noch a l l e i n die F r a g e nach d e r Re levanzbeurte i lung : V o n welchen Bed ingun

gen hängt es ab, ob aufgetretene externe Effekte unternehmungs- und e r f o l g s -

po l i c i s ch gegenwärtig bere i ts relevant s ind bzw. i n Zukunft relevant werden? 

D e r po l i t i sche Gesetzgeber beantwortet diese F r a g e unter Hinweis auf die k o 

stenmäßigen Konsequenzen eines Effekts für die Gese l l s cha f t , d . h . durch m o n e 

täre Bewertung der durch die Effekte bewirkten Veränderungen: Für üm " i s t 

für die Anwendung des V e r u r s a c h e r p r i n z i p s nur diejenige ökologische Verän-

1) V g l . die Überlegungen bei P i c o t (1975), S . 3 f f . 
2) Für die unternehmungsexterne Suche nach außermarktlichen Entsche idungs-

folgen stehen be isp ie l sweise die Instrumente der M a r k t - und M e i n u n g s f o r 
schung, die o f f i z ie l len Stat ist iken der Umweltbehörden sowie unternehmungs-
bezogene ökologische Untersuchungen, fürdie unternehmungsinterne I n f o r m a -
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derung. re levant , die zu externen K o s t e n führt oder führen kann!1« Nach 

welchen Gesichtspunkten eine solche Relevanzbeurte i lung vorgenommen w i r d , 

ist nicht näher erläutert« E s i s t jedoch anzunehmen, daß der erwartete 

D r u c k der Betroffenen in E icht l ing auf eine staatl iche und/oder v e r u r s a c h e r -

bezogene Regul ierung d e r entstandenen .Nachtei le dabei e in wicht iger A n h a l t s 

punkt i s t . Auf die Erwartungen der soz ia len U m w e l t w i r d auch die U n t e r n e h -

mungsführung ihre Relevanzbeurte i lung a b s t e l l e n , L inowes beschreibt dies 

tre f fend, wenn auch wenig operat ional ; für Um s ind solche Effekte zu berück

s i cht igen , " w h i c h have been brought to the attention of management - i tems 

that would improve the wel fare of people , safety of the product a n d / o r c o n d i 

tions of the environment and that a reasonably prudent, m o d e r n , s o c ia l l y 

conscious management would be expected to undertake - but which this m a -
2) 

nagement chooses to i g n o r e " . Für eine systematische Er fo lgsana lyse m ü ß 

te jedoch versucht werden, diese globalen Relevanzbegri f fe weiter zu v e r 

f e i n e r n . 

Zunächst beeinf lussen die sMH^l^^^^lîriïLlËËÊj a ü ^ die die verursachte e x 

terne Entscheidungskonsequenz gegenwärtig oder in Zukunft be i den B e t r o f f e 

nen t r i f f t , das Ausmaß der D e n k - und Handlungsrelevanz des E f f e k t s . Je 

stärker eine außemiarktliclie Entscheidungsfolge aktuelle Bedürfnisse und 

zentrale E inste l lungen berührt (fördert b z w . beeinträchtigt), desto eher sind 
3) 

von den Betroffenen Verha l tensreakt ionen zu e r w a r t e n . ' " W i r d der B e t r o f f e 

ne von den externen Nachte i len in so einem Ausmaß geschädigt, daß e r 

wünscht, auf den V e r u r s a c h e r in Richtung e iner Einschränkung se iner A k t i v i 

täten e i n z u w i r k e n , so handelt es s i c h um relevante externe Nachte i l e , l i egen 

tionssuche die Beauftragten für A r b e i t s Sicherheit und I m m i s s i o n s schütz, 
der B e t r i e b s r a t , die B e t r i e b s s t a t i s t i k sowie innerbetr ieb l i che M e i n u n g s b e -
fragungen z u r Verfügung. V g l . auch die konzeptionel len Vorschläge i n K a 
p i t e l W * 

1) Das V e r u r s a c h e l p r i n z i p (1973), S . 6« 
2) L inowes (1973), S . 3 8 . 

3) V g l . z u r R o l l e und Wandelbarkeit von Einste l lungen in der Umwel tpo l i t ik 
sowie zu den P r o b l e m e n i h r e r Interpretat ion und E r f a s s u n g besonders 
White (1966), Lowenthal (1966), Kates (1970); f e r n e r Campbe l l (1972), 
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die Auswirkungen unter d iesem Schwel l enwert , so handelt es s i ch um i r r e l e 

vante externe N a c h t e i l e 0
? r ^ D i e empfundene Beeinträchtigung übersteigt a lso 

im F a l l e re levanter Effekte die erwarteten K o s t e n für die Anstrengungen z u r 

V e r m i n d e r u n g der Beeinträchtigung« D i e Trennungs l in ie zwischen Relevanz 

und I r re l evanz i s t dabei fließend und wandelt s i c h im Ze i tab lauf . Z u betonen 

i s t , daß es dabei auf die wahrgenommene Bedürfnisbeeinträchtigung ankommt, 

nicht auf eine naturwissenschaftlich-ökologisch ob jekt iv ierbare Veränderung. 

Einste l lungen und aktuelle M o t i v a t i o n s ind wandelbar und je nach E r f a h r u n g , 

Informat ionsstand, ind iv idue l l e r Selbstwahrnehmung und Situat ionsmerkrnalen 

unte r s ch iedl ich aus gep rägt. 

E s kann durchaus s e i n , daß s i ch die Öffentlichkeit aufgrund früherer E r f a h 

rungen über s ichtbare E m i s s i o n e n ( z . B . r e l a t i v harmlose dunkle R a u c h w o l 

ken) m e h r e r r e g t , die jedoch weniger gesundheitsgefährdend s ind a ls z . B . 

unsichtbare G a s e m i s s i o n e n . D i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß die Information 

über die tatsächlich schädliche E m i s s i o n bekannt w i r d und ebenfalls R e a k t i o 

nen h e r v o r r u f t , ist a l l erd ings groß . Wegen des E i n f l u s s e s der j ewei l igen s o -

zio-ökonomischen Situation ist es auch s c h w i e r i g , die Relevanz eines aufge

tretenen externen Effekts v o r a u s z u b e s t i m m e n . Das subjektive Bedürfnis nach 

e iner sauberen Umwelt ist be i sp ie l swe ise für M i t g l i e d e r e inkommensschwa

cher oder schlecht i n f o r m i e r t e r Schichten sowie i n Ze i t en w i r t s cha f t l i cher D e 

p r e s s i o n weniger d r i n g l i c h . Für m a t e r i e l l b e s s e r gestel lte oder wohlüifor-

m i c r t e Bürger sowie i n wir tschaf t l i chen Blütezeiten gewinnt es dagegen an 

Bedeutung,, Externe Ef fekte , die die Produkt ionsgrundlagen d e r Industr ie w e 

sent l i ch zu beeinträchtigen drohen ( z . B . produktionsrelevante V e r s c h l e c h t e 

rung der Wasserversorgung durch räumliche Konzentrat i on d e r Investitionen), 

tref fen gesamtwirtschaft l i che Bedürfnisse fundamentaler und lösen eher p o l i t i 

sche Verha l tensreakt ionen aus a ls z . B . die ästhetische Veränderung der L a n d 

schaft durch eine F a b r i k a n l a g e . S ind aber zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

z<,B„ des zuletzt genannten Effekts kaum andere , dr ingender erscheinende öf -

1) Knappe (1974), S. 20 , 
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f entliehe P r o b l e m e zu bewältigen, so kann auch die F r a g e der Ästhetik 

eines Industriebaus zu einem re levanten, d . h . Unternehmung und öffentli

che Institutionen beschäftigenden P r o b l e m werden , 

W e i t e r h i n l a ssen s i c h Interdependenzen zwischen d e r m a r k t l i c h e n B e f r i e d i 

gung von Bedürfnissen und der wahrgenommenen Relevanz von externen E f 

fekten der zugehörigen M a r k t p r o z e s s e aufzeigen: E r s t z . B 3 durch die in ten 

s ive m a r k t l i c h e Befr ied igung des Bedürfnisses nach Individualtransport v e r 

stärkt s i c h die öffentliche Auseinandersetzung m i t den negativen Nebeneffek

ten der Nutzung von Automobi l en , w e i l e r s t danach höhere Bedürfnisschich

ten erkannt und relevant werden können. In d iesem Zusammenhang müssen 

auch die Möglichkeiten der Beeinf lussung re levanter E inste l lungen durch öf

fentliche oder pr ivate in fo imat ionspo l i t i s che Instrumente erwähnt werden . 

Außerdem haben die £ < ^ I L c l ^ J ^ der außermarktlichen Konsequen

zen und die erwartete ze i t l i che V e r t e i l u n g des Auftretens der potentiel l b e 

troffenen Bedürfnisse Einfluß auf die Relevanz 0 ^ Ist die Wirkungsdauer des 

externen Effekts nur sehr k u r z und punktue l l , so i s t eine schnelle V e r h a l 

tensreakt ion wenig wahrscheinl icho Werden für die Wirkungsdauer des Effekts 

( z . B . Z e i t zum ökologischen Abbau gesundheitsbeeinträchtigender Schadstoff

emiss ionen oder Produktbestandtei le) eine V e r b r e i t u n g der relevanten In fo r 

mat ionen und eine Verstärkung des Umweltbewußtseins prognos t i z i e r t , so i s t 

seine Relevanz höher e inzustufen. 

P r o b l e m a t i s c h für die Gewinnung von Prognoseaussagen über die künftige 

Relevanz i s t die Def in i t ion des A u s g a n g s - oder Normalzustandes b z w . - in 

d e r Sprache der Entscheidungslogik - des " r e l a t i v e n N u l l p u n k t s " , der be i d e r 

1) P r o b l e m e des ze i t l i chen Hor izonts der Betroffenen und des ze i t l i chen A u f 
tretens der Effekte haben a l lerd ings i n der P lanung weitaus größeres G e 
wicht , w e i l dort die F r a g e der Prognose und ex ante - Internal i s ierung von 
eventuell e r s t in späteren Generationen anfallenden Effekten z u r Debatte 
steht, wählend h i e r die tatsächlich aufgetretenen externen Effekte zu b e 
ur te i l en s i n d , die aus zurückliegenden Entscheidungen d e r Unternehmung 
s t a m m e n . 
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Bemessung eines externen Effekts zugrunde gelegt w i r d * D i e Betroffenen durch

laufen L e r n p r o z e s s e , welche zu e iner Gewöhnung, verbunden m i t e iner Senkung 

ihres Anspruchsn iveaus , oder zu e i n e r Intensiv ierung der wahrgenommenen 

(" faktisch unverminderten" ) Beeinträchtigung, verbunden m i t e iner Erhöhung 

d e r Ansprüche, führen* Außermarktliche Beeinträchtigungen, die heute kaum 

r e g i s t r i e r t werden , können morgen erhebl iche P r o b l e m e aufwerfen (z^B« B e 

seit igung von Baumbeständen i m Innenstadtbereich durch pr ivate oder öffent

l i c he B a u h e r r e n ) , und so l che , die heute v i e l Ärger v e r u r s a c h e n , könnten s i c h 

morgen a ls p r a k t i s c h gegenstandslos e r w e i s e n , w e i l die damit verbundenen 

Schädigungen nicht e intreten b z w . a l s erträglich gelten ( z . B . Erwärmung eines 

Flußlaufs um 2° C e l s i u s durch Kühlwasser) <> D i e F r a g e i s t , welche B e z u g s b a 

s i s der urtei lenden betroffenen Individuen a ls " n o r m a l " zu betrachten i s t . D a 

s i ch die Wertsysteme d e r M e n s c h e n , soweit s ie z0B9 die De f in i t i on und B e 

wertung d e r N a t u r , der Gesundheit und der R o l l e der eigenen Interessen im 

Verhältnis zu irgendwelchen Gerne ins chaft s in teressen angehen, wandeln, " k ö n 

nen o o o negative Folgeerscheinungen 0 9 0 nicht absolut und auch nicht abstrakt 

gesehen und beurte i l t werden, sondern nur in Beziehung m i t dem jewei l igen 

Anspruchsn iveau d e r Betrof fenen"«^ Dies g i l t für primär psych isch bedingte 

Effekte ( z « B 0 "Normalfreude** an e iner Landschaft) ebenso wie für primär 

naturwissenschaf t l i ch bedingte Nebeneffekte ( z . B . " N o r m a l z u s t a n d " des W a s -

x 2 ) 
s e r s ) . 

Für die Relevanz von externen Effekten ist we i terh in von Bedeutung, in w e i 

chem Maße die Betroffenen in der Lage s i n d , s i c h im U m f e l d der U n t e r n e h 

mung b z w . der staat l ichen Wi l lensb i ldung Gehör zu verschaf fen . D i e s ist l e t z t 

l i c h eine F r a g e der M a c h t , d . h . der Einwirkungsmöglichkeit eines I n d i v i -

1) Heinemann (1974), S« 97, ähnlich Campbe l l (1972); v g J 0 auch unten S. 258 ff . 
2) V g l . auch L i t t m a n n (1974), S . 23 f . : " E i n e ' N u l l - M a r k e * auf d e r Skala 

d e r Gewäss e r v e r schmutzung, die den natürlichen Zustand eines b e s t i m m 
ten F l u s s e s ohne Auftreten externer Effekte kennzeichnen s o l l , kann i . d . 
R . nicht genau e rmi t t e l t werden; s ie s te l l t eine F i k t i o n d a r , die bes ten 
fa l l s durch grobe Schätzung der Eigenschaften unbelasteter natürlicher 
Gewässer festzulegen i s t . " 
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duums oder e i n e r Gruppe auf das spätere V e r h a l t e n der Unternehmung. O r g a 

n i s i e r t e n und ins t i tu t i ona l i s i e r ten Interessengruppen w i r d es eher gel ingen, 

s ieh zu a r t i k u l i e r e n und durchzusetzen , als den nicht o rgan is i e r ten v e r s t r e u 

ten Interessen von Individuen und i n f o r m e l l e n Gruppen» Organ is i e r te I n t e r e s 

senvertretungen zeichnen s i ch außerdem aufgrund i h r e r besseren I n f o r m a 

t ionsgrundlagen durch eine größere Zukunftsor ient ierung a u s » ^ D i e s g i l t g l e i 

chermaßen für die Bückwirkungen externer Entscheidungsfolgen auf die U n t e r 

nehmung wie auf staatl iche Instanzen. Demnach wäre zu fragen, ob aktuelle 

Bedürfnisse, die durch externe Effekte betroffen werden , über eine wirksa« 
2) 

me organisator i sche Repräsentanz in der Öffentlichkeit verfügen. 

D i e Belevanzeinstufung externer Effekte ist a lso zusammenfassend sowohl aus 

der Sicht der V e r u r s a c h e r und P o l i t i k e r a ls auch besonders aus der P e r s p e k 

t ive der Betroffenen werturteilsabhängig sowie von nicht zu unterschätzender 

D y n a m i k . Beide Aspekte können von d e r " r e i n e n " T h e o r i e nicht erkannt w e r 

den , sondern l a s s e n s i c h ers t durch eine s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h - r e a l t h e o r e -

t ische Betrachtungsweise erschließen. D a s F a k t u m der D y n a m i k b e i der E i n 

schätzung außermarktlicher Beziehungen macht ihre systematische E i n b e z i e 

hung in unternehmungspolit ische Entscheidungen zu einem P r o b l e m besonde

r e r A r t . T r o t z der Unbest immtheit und A l lgemeinhe i t der angeführten R e l e 

v a n z k r i t e r i e n i s t eine d e r a r t i g e , vom Erfolgsstandpunkt e iner Unternehmung 

ausgehende Bedeutungsanalyse e iner vordergründigen Einbeziehung " a l l e s d e s -
3) 

s en , was z . Z . im besonderen öffentlichen B l i c k f e l d l i e g t " , v o r z u z i e h e n . 

Sie er laubt eine Eingrenzung der verursachten außermarktlichen E n t s c h e i 

dung sinterdependenzen auf diejenigen Fäl le , die k u r z - o d e r m i t t e l f r i s t i g e r 

f o l g s w i r k s a m se in können. 

1) V g l . z . B . Scharpf (1971), S . 8 f . 
2) V g l . einige Bedingungen dafür oben S . 180 ff . 

3) W y s o c k i (1975), S . 207, weist damit auf den zeitgeistabhängigen C h a r a k 
t e r d e r Ausgestal tung von Soz ia lb i lanzen h i n . 



- 196 -

233 . ReJ^vanzhypoÜiesen und Zurechenbarkei t 

In welchem Ausmaß e i n auftretendes außermarktliches E r e i g n i s tatsächlich 

unternehmungspol i t isch re levant w i r d , läßt s i c h n u r m i t Uns i cherhe i t b e s t i m 

m e n ; das Wissen über das gegenwärtige oder künftige E i n t r e t e n der notwen

digen Bedingungen (aktuelle M o t i v a t i o n , ze i t l i che V e r t e i l u n g , Macht) i s t stets 

ungenau, und die Betroffenen reag ieren in v i e l e n Fällen e r s t m i t schwer p r o -

g n o s t i z i e r b a r e r z e i t l i c h e r Verzögerung. D i e Entscheidung über die Einstufung 

eines externen Effekts a ls unternehmungspol i t isch relevant oder i r re l evant 

muß also auf uns i cheren , häufig wenig spez i f i schen Hypothesen aufbauen. Für 

jeden Ef fekt s ind Vermutungen über die Wirkungsweise be i den verschiedenen 

Gruppen von möglicherweise Betroffenen und über deren Reakt ionsformen zu 

b i l d e n . Je nach Beirrte i lung d i e s e r Hypothesen best immt s i ch d e r I n f o r m a -
1) 

t i onsgrad der Unternehmung über die Relevanz der von ihr verursachten e x 

ternen Ef f ekte . 

D e r Informationsgrad bemißt s i c h nach d e r (mit H i l f e von W a h r s c h e i n l i c h 

ke i ten gemessenen) Plausibilität der Hypothesen b e i gegebenen In format ions 

tatsachen« V o l l e Information darüber, daß e in externer Effekt unternehm ungs 

p o l i t i s c h relevant i s t , s o l l bestehen, wenn nur die Hypothese über das E i n 

t reten der Relevanzbedingungen p laus ibe l i s t . Starke Information über die R e 

levanz l i egt v o r , wenn die Hypothesen über den E i n t r i t t der Re levanzbedin 

gungen wahrsche in l i cher s ind a ls die über das Nichteintreten« Schwache I n 

f o rmat ion zeichnet s i c h durch die g le iche Plausibilität d e r verschiedenen H y 

pothesen a u s . Starke Information über die I r re l evanz besteht bei einem Über

wiegen p l a u s i b l e r Hypothesen zum Nichte in t r i t t der Relevanzbedingungen ge 

genüber den Re levanz -Hypothesen . B e i v o l l e r Information über die I r re l evanz 

is t schließlich nur die Hypothese des Nichte in t r i t t s der Relevanzbedingungen 

plausibel« 

K o m b i n i e r t m a n die verschiedenen Informationsgrade über die Relevanz von 

1) Vgl« zu dem Begr i f f und s e i n e r Verwendung i m folgenden Gäfgen (1974), 
S« 131 ff« 
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externen Ef fekten m i t den wei ter oben beschriebenen Typen d e r unterneh-

mungs lndiv idue l len Zurechenbarkei t externer Ef fekte , so entsteht das im A b 

b i ldung 23 wiedergegebene Tableau* D a r i n w i r d a ls zusätzliche D e t e r m i n a n 

te der unternehmungsbezogenen Relevanz externer Entscheidungsfolgen d e r 

G r a d d e r E indeut igke i t , m i t d e r s ie einem V e r u r s a c h e r zugerechnet wordeu 

können, hinzugezogen. E s ersche int p l a u s i b e l , daß außermarktliche K o n s e 

quenzen, die i n der Öffentlichkeit die Bere i t s cha f t zu Verha l tens reaktionen 

erzeugen , um so eher auf eine Unternehmung zurückwirken, je e infacher s ie 

i h r zugerechnet werden können. B e i nicht exakt zurechenbaren Effekten ( B a l l 

d e r rat ionalen Indeterminiertheit ) werden die Unternehmungen dagegen von 

d e r Öffentlichkeit möglicherweise in eine A r t K o l l e k t i v s c h u l d genommen. D a r 

aus können s i c h zwar auch unternehmungsbezogene Reaktionen ( z . B . von s e i 

fen des Gesetzgebers) ergeben; doch s ind diese m i t größerer z e i t l i c h e r V e r 

zögerung zu e rwar ten a l s i m F a l l e s i c h e r e r Zurechenbarke i t , der u n m i t t e l 

b a r zu einem r e a k t i v e n , ökonomisch relevanten V e r h o l t e n der betroffenen 

Gruppe ( z . B . d e r Kunden , der Belegschaft usw. ) führen k a n n . 

A u s Abbi ldung 23 w i r d e inmal m e h r die Schwier igke i t deut l i ch , aus der M e n 

ge a l l e r möglichen externen Entscheidungsfolgen diejenigen m i t Hi l f e von n a c h 

prüfbaren K r i t e r i e n auszug l i edern , die wicht ig e r s c h e i n e n . Zu der Z u r e c h 

nungsproblematik und der stets unsicheren Hypothesenbildung über das A u s 

maß der Verha l tensre l evanz t r i t t nun noch die R i s ikoe ins te l lung des unterneh

m e r i s c h e n Entscheidungsträgers.^ B e i hoher R is ikobere i t s cha f t w i r d die M e n 

ge der a ls unternehmungs- und er f o lgspo l i t i s ch relevant geltenden Effekte r e 

l a t i v ger ing se in ( z . B . schräg schraf f ier te Flächen in Abbi ldung 23). Sie v e r 

größert s i c h jewei ls b e i m i t t l e r e r (senkrecht schraf f ier te Fläche) und be i ge 

r i n g e r Bisücobe r e i t schaff (waagerecht schraf f ier te Fläche) . 

D i e vorangegangenen Ausführungen z u r Unternehmungspol i t ik haben für die 

1) V g l . z u r entscheidungslogischen und zur verhaltenswissenschaft l i chen 
Bedeutung des R i s i k o s im Entscheidungsprozeß v o r a l l em Kupsch (1973). 
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A b b # 23: Möglichkeiten d e r Abgrenzung unternehmungsrelevanter externer Entscheidungsfolgen in Abhängigkeit 
von i h r e r Zurechenbarkeit und vom Informationsgrad über ihre V e r h a l t e n s w i r k s a m k e i t (Beispiele) 
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staatl iche P o l i t i k in analoger Weise Gültigkeit,, Sie unterstre ichen den p o 

l i t i s c h e n , wertgeladenen C h a r a k t e r des P r o b l e m s d e r Handhabung außer-

m a r k t l i c h e r externer Ef fekte . D i e idealtheoretische oder naturwissenschaf t 

l i c h e Ana lyse b z w . Demonstra t i on des Nachweises von E Utscheid im gs inte r d e -

pendenzen i s t dafür eine notwendige Vorausse tzung ; s ie v e r m a g jedoch keine 

Auskunft über die D r i n g l i c h k e i t der Auseinandersetzung m i t externen E f f e k 

ten zu geben. Hierüber entscheiden v i e l m e h r die stets ungenauen E r w a r t u n 

gen b z w . die Er fahrungen über die V e r h a l t e n s w i r k s a m k e i t der externen E f 

fekte im sozio-ökonomischen Kräftefeld. 

A l s Ergebnis der Relevanzbeurte i lung läßt s i c h eine E i n w i r k u n g s m a t r i x d e n 

k e n , die über die A r t und die Relevanz d e r außermarktlichen Entsche idungs -

konsequenzen e iner Betrachtungsperlode unter Berücksichtigung der v e r s c h i e 

denen Gruppen von Betroffenen Auskunft g ibt . In Abbi ldung 24 ist das f o r m a 

le Schema e iner solchen M a t r i x wiedergegeben."^ 

>v Betroffene 
e x ~ \ . 
terne 
E n t s c h e i ^ V 
dungsfolge n 

a b c d Odo« m 

1 + © ./. -

2 - - + 

3 9/0 - -

4 
9 
O 

- © - •/. © 
4» 
• 

n - - - © -

+ = p o s i t i v e r Effekt . / « = negat iver Ef fekt - = Indifferenz r e l e v a n t e 
Effekt 

A b b . 24: E i n w i r k u n g s m a t r i x für außermarktlich vermi t te l t e externe 
Entscheidungskonsequenzen 

1) V g l . P i c o t (1975), S . 9 f . 
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M i t d iesem Schr i t t s ind die Vorüberlegungen abgeschlossen, die anzustel len 

s i n d , bevor m a n s i c h m i t den Möglichkeiten der konkreten E r f a s s u n g außer-

m a r k t l i c h e r externer Entscheidungskonsequenzen für eine quantitativ o r i e n t i e r 

te be t r i ebswir tscha f t l i che Er fo lgsbeur te i lung auseinandersetzen kann . D i e b i s 

her igen Ausführungen bezogen s i c h g le i chsam auf die unternehmungspol i t i 

sche Grundsatzanalyse der Berücksichtigung außermarktl i cher Entsche idung^-

konsequenzen i n der E r f o l g s a n a l y s e . D e r folgende Abschnit t widmet s i c h den 

wicht igsten D e t a i l p r o b l e m e n , die b e i e iner k o n k r e t - r e c h n e r i s c h e n E r w e i t e r u n g 

d e r Er f o lgsana lyse zu bewältigen sind., Selbstverständlich bestehen zwischen 

den beiden Abschnit ten Zusammenhänge. So dürfte be i sp ie l swe ise die A n w e n 

dung b e s t i m m t e r Bewertungsmethoden in manchen Fällen e in gewichtiges I n 

strument d e r globalen Belevanzbeurte i lung s e i n . 

3 * P r o b l e m e d e r E r f a s s u n g von relevanten außermarktl ich vermi t te l t en e x 

ternen Entsche idungskonsequenzen 

A n d e r s a l s die zuvor behandelten P r o b l e m k r e i s e , die in d e r L i t e r a t u r über 

außermarktliche Entscheklungsinterdependenzen kaum beachtet werden, hat 

die M e s s u n g und Bewertung d e r " n o r m a l e n " Entscheidungskonsequenzen, i n s 

besondere d e r be t r i ebswir tscha f t l i chen Kosten und Le i s tungen^\ aber auch 
2) 

der externen Effekte ß gi^oße A u f m e r k s a m k e i t gefunden, Im folgenden i s t d e s 

halb vorwiegend auf die für die Themenste l lung spez i f i schen sowie auf die 

nicht so häufig erörterten Prob lemaspekte einzugehen. 

In naheliegender Analogie z u r Vorgehensweise d e r be tr iebswir tschaf t l i chen 
3) 

Kostentheor ie (bei Zugrundelegung des wertmäßigen Kostenbegri f fs ) w i r d im 

1) V g l . insbesondere Adam (1970), Enge ls (1962), Gäfgen (1974), 7. K a p i t e l , 
Hasenack (1970), K e i n e n (1974a), S . 48 f f . und 309 f f . , K l o i d t (1964), M a t t e s 
s i ch (1970), S z y p e r s k i (1962). 

2) V g l . z . B . B o h m / K n e e s e (1971), T e i l III , Conn (1972), F r e e m a n e t a l . (1973), 
H e i n e n / P i c o t (1974), S . 356 f f . , Jäger (1974), S . 164 f f . , K n e t s c h / D a v i s (1966), 
L i t t m a n n (1974), S . 21 f f . , E e i c h a r d t (1970a), S iebert (1973), S . 102 f f . , M a 
ter ia l i enband (1971). 

3) V g l . besonders Heinen (1974a). 
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folgenden zunächst k u r z die Meßproblematik der Mengenkomponente, d «h . der 

außermarktlichen externen Effekte im eigent l ichen Sinne, diskutiert» A n 

schließend v/erden F r a g e n der Bewertung der zuvor mengenmäßig e r m i t t e l 

ten Effekte (Überführung i n soz ia le Kosten) erörtert« Beide Te i lp rob l eme 

beeinf lussen die Gestaltungsmöglichkeiten e iner e rwe i ter ten E r f o l g s b e t r a c h 

tung . 

M e s s u n g und Bewertung s ind nicht so deut l ich voneinander zu trennen, wie 

dies die folgende Gl iederung unterste l l t und die T h e o r i e nahelegsnP Meßsub

jekt , Meßmethode, Meßprozeß sowie die V o r a u s w a h l d e r Meßobjekte i m p l i 

z i e r e n häufig Wertungen, die auch den eigentl ichen A k t der Bewertung m i t -

2) 

beeinflussen«, ' D i e Trennung er fo lgt , um die prakt i s chen Te i lp rob l eme der 

E r f a s s u n g deut l i ch zu m a c h e n . Außerdem so l l en die Möglichkeiten und A l t e r 

nativen e iner monetären Bewertung außennarktlicher Entscheidungskonsequen

zen zusammenhängend d i s k u t i e r t werden . 

31© Meßmöglichkeiten d e r IMengenkomponente 

D i e Untersuchung des Re levanzprob lems hat die be t r i ebswir t s cha f t l i ch w i c h 

tige F r a g e bere i t s beleuchtet, ob es s i ch bei externen Beeinträchtigungen 

überhaupt um eine Mengenkomponente im Sinne des betr iebswir tschaf t l i chen 

Kostenbegr i f fs handelt (GutsCharakter., V e r z e h r s k r i t e r i u m , Le is tungsbezogen-
3) 

he i t ) . E s wurden die Bedingungen aufgezeigt, unter denen die Unternehmung 

als " e i g e n t l i c h e r " V e r u r s a c h e r von Belastungen g i l t und unter denen die E r 

zeugung negativer externer Entscheidungsfolgen das Potent ia l an p o s i t i v - u n 

terstützender oder indi f ferent-duldender E i n s t e l l u n g gegenüber der U n t e r n e h 

mung v e r m i n d e r n oder völlig verbrauchen kann« Das von den verschiedenen 

Gruppen in der Unternehmungsumwelt z u r Verfügung gestel lte Unterstützung^-

1) Vgl« K l o i d t (1964), S . 302« 
2) V g l . zu d iesen P r o b l e m e n z .B« S z y p e r s k i (1962), S . 116 f f« , M a r r (1974), 

S . 247 f f . , P i c o t (1975b), S« 219 ff. u . 245 ff . 
3) Vgl« auch Heinen (1974a), S . 58 f f« , H e i n e n / P i c o t (1974), S . 356 ff« 
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Potential i s t eine notwendige Voraussetzung für den er fo lgre i chen F o r t b e 

stand d e r U nie m e l i m Imgsorganisat ion. D i e Re levanz e iner außernrarktlichen 

externen Entscheidungskonsequenz zeigt demnach den leistungsbedingten V e r -
1) 

zehr eines knappen, d . h . nicht be l ieb ig verfügbaren Gutes an« , ! Ohne die 

Fälligkeit, die relevante Unterstützung zu s i c h e r n , kann ke in po l i t i sches S y 

stem funktionsfähig b l e i b e n , " Das po l i t i s che System der Unternehmung muß 

deshalb bestrebt s e i n , " se ine Entscheidungen auf einen Konsens m i t den je -
2) 

nigen zu gründen, von deren Unterstützung das System abhängt". D a r e l e 

vante außermarktl iche Entscheidungskonsequenzen sowohl die U n ter Stützungs-

bereitschaft a l s auch die Konsensfähigkeit der Organisat ion beeinträchtigen 

und der notwendige Konsens m i t d e r Umwel t nicht be l ieb ig durch die U n t e r 

nehmung erzwungen werden k a n n ^ , werden durch solche Nebeneffekte m e h r 

oder weniger gewichtige leistungsbezogene V e r z e h r s Vorgänge von knappen 

Gütern eingele itet , über die die Entscheidungsträger möglichst konkret zu 

in f o rmieren s i n d . E ine solche Information setzt die M e s s u n g des V e r z e h r s 

v o r a u s . 
" U n t e r M e s s e n s o l l die Zuordnung von Zah len zu Objekten oder E r e i g n i s -

4) 
sen gemäß Regeln verstanden w e r d e n . " Im vorl iegenden Zusammenhang 

s ind als Meßobjekte die unternehmungspol i t isch relevanten Beeinträchtigun

gen d e r P r o d u k t i o n s - oder Nutzensituation von Unternehmungen, pr ivaten 

und öffentlichen Haushalten anzusehen, die durch außermarktliche Konsequen

zen der Entscheidungen e iner Unternehmung entstehen. E s ist sehr s c h w i e 

r i g , d ieses weite F e l d möglicher Beeinträchtigungen zu sys temat i s i e ren und 

die e inzelnen Schadenskategorien so zu de f in ieren , daß jewei ls Aussagen über 

ihre Meßmöglichkeiten gemacht werden können. D i e s e r Aspekt wurde b e i d e r 

Behandlung d e r Best immungsprobleme ausgek lammert . 

1) Z u r F r a g e des Guts Charakters von Verhaltenspotent ia len aus e inze l w i r t 
s chaf t l i cher Sicht v g l . besonders M a r r (1974), S . 16 f f . 

2) W o K i r s c h (1973), S . 27, 2 8 . 
3) "Konsens und Zwang s ind beides 8 knappe Ressourcen* des po l i t i schen S y 

s t e m s . " Luhmann (1969), S . 28 . 

4) S z y p e r s k i (1962), S . 56 . 
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A n d i e s e r Ste l le eine konkrete Systemat is iorung und jewei l ige inhaltl iehe B e 

s t immung a l l e r Beeinträchtigungskategorien zu entwerfen, i s t nicht mögl ich. 

Ganz abgesehen davon, daß s i ch z , B , selbst i n der kaum noch überschauba

ren F l u t von L i t e r a t u r zu P r o b l e m e n der Umweltbelastung Ansätze zu e iner 

umfassenden, im H i n b l i c k auf systematische Messungen und Entsche idungs -

re levanz spez i f i z i e r t en Gl iederung nicht finden (höchstens in Ansätzen für 

T e i l b e r e i c h e ) , überstiege e in solches interdisziplinäres P r o b l e m auch b e i 

weitem die Möglichkeiten eines E i n z e l w i s s e n s c h a f t l e r s . " ^ Außerdem hängt 

eine unternehmungsbezogene Gestaltung sehr s tark vom jewei l igen E i n z e l f a l l 

ab . D i e Abbildungen 25 und 23 geben einen beispie lhaften, aber keineswegs 

vollständigen Überblick über die V i e l z a h l möglicher Kategor ien negativer 

außermarktlich v e r m i t t e l t e r externer Entscheidungsfolgen. Für jeden d i e s e r 

Effekte wären, soweit e r a ls re levant angesehen w i r d , die Meßmöglichkeiten 

zu erörtern und Meßregeln festzulegen. 

2) 
D i e Gl i ederung der Abbi ldung 25 zählt in den Kategor ien 1. bis 3. d i r e k t e , 

von der Unternehmung auf andere Wirtschaftssubjekte ausgehende außermarkt-

l i c h e Beeinträchtigungen auf. In der 4. Kategor ie s ind die wichtigsten B e l a 

stungen der natürlichen Umwel t g rupp ier t , die wiederum auf die Situation 

e iner oder m e h r e r e r der zuvor genannten Gruppen negativ e inwirken können. 

D a s i ch die Belastungen der natürlichen Umwel t m e i s t v e r m i t t e l t und auf m e h 

r e r e Gruppen von Wirtschaftssubjekten zugle ich auswirken und heute eine so 

große Bedeutung haben, s ind s ie g le i chsam a ls Beeinträchtigungen e iner b e 

sonderen Interessengruppe ausgewiesen. D a b e i muß man s i c h jedoch darüber 

k l a r s e i n , daß s ie nicht für s i c h se lbs t , sondern stets nur über die von W i r t 

schaftssubjekten wahrgenommene Beeinträchtigung zu negativen externen E n t 

scheidungsfolgen und p o l i t i s c h relevant werden können* D i e Trennschärfe z w i -

1) V g l . zu den damit zusammenhängenden P r o b l e m e n z . B . die D i s k u s s i o n 
um das Umwel t in format ionssys tem U M P L I S : D a s Informationssystem (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); f e rner D e i n i n 
ger (1974) sowie die Hinweise be i L i t t m a n n (1974), S . 26 f f . 

2) T e i l w e i s e i n Anlehnung an L a n g h a m m e r (1974), f e r n e r an die im M a t e 
r ia l i enband (1971) angeführten Schädigungen. 



V O L I i i . L l i ^ i v , ^ w \ i / A b b . 25; Überblick u'oer neganve uuiDerniuri^iujii 
Unternehmung a u s g e h e n und als Meßobjekte auftreten können 

1. auf pr ivate Haushalte 

I I . i nnerbe t r i eb 
l i c h ( A r b e i t s -
kräfte) a ) 

I I I . physische 
Belastungen 

- Berufskrankhe i ten 
- Arbeitsunfälle 
- Arbeitslärm 
- A r b e i t s t e m p e r a t u r 
- Luftverunre in igung 
- Bewegungsarmut 
- S c h i c h t - und 

Nachtarbeit 

112.psychische 
Belastungen 

- Monotonie 
- M a s c h i n e n a b 

hängigkeit 
- S p e z i a l i s i e 

rungsfolgen 
- Streß 

121 » p rodukt ion s -
bedingt 

22, 
- Lärm 
- Erschütterung 
- Verunsta l tung 

der Landschaft 
- Umwel tbe las tun 

gen (vgl . 4.) 

122, produktbedingt b ̂  
(Ge- , Verbrauch) 

- Gesundhei ts -
schäden 

- Beeinf lussung 
durch Werbung 

- Umwel tbe las tun 
gen (vg l . 4.) 

a i : L.aî^? s re U n -
ter nehm unsen 

1 2 . außerbetrieb- 21« 
l i eh 

n2£nrung_ 
nmuis 

durch ümwel t -
be l as tunken 
(vgl. 

da Nutzung; von 
. . . I-> 

knappen (er -
schöpfoaren) 
Gratisgütern 

3. auf den Staat c) 4. auf die natürliche Umwelt 

31 . V e r b r a u c h von 4 1 . a ls Gebrauchs fak-
tor (Gebrauch r e offend ichen 

Leistungen 

Straßennutzung 
B i l d u n g s l e i s t u n -

generat iver R e s 
sourcen für die A b 
fallbeseitigung) 

411 . L u f tve r s chm utz ung 

42. a ls V e r b r a u c h s -
f a k t o r a ' 
(Verbrauch nicht 
regenerat iver 
Ressourcen für 
die Produktion) 

1) 

- S icherhei t 
- Kommunikat ion 
- Gesundheitswesen 

u . a , 

32. I ^ r e i f e j ^ l l m i ^ 
öffentlicher 
Leistungen auf 
grund i n d u s t r i e l 
l e r 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 

- Gesundheitswesen 
- W a s s e r - u . E n e r -

421. Beelen verb rauch 
k l imat i s che Veränder. 
Vegetationsveränder. 
Ge s undhe it s s ch äden 

- Sachschäden . 

412. Wa s s e r ve r s chm ut -
zung 

- Vers ch le chterung d . 
Wasserqualität von 
Binnengewässern u . 
M e e r e n 

- F i s c h s t e r b e n 
- Aufheizung von G e 

wässern 
413. Bodenverschmutzung _ 

- Ballungseffekte 
- Landscha f t sver -

än der un g 
- Vegeta t i onsver 

änderung 
- V e r m i n d e r u n g 

d e r T i e r w e l t 

422 0 Abbau von B o -
den schätzen 
E r z e 
foss i le Stoffe 
Gesteine 
Bergschäden 
Bodenbedarf 
(vg l , 421) 

u . a . 

a) Soweit nicht "entgolten" b z w . entschädigungspflichtig 

b) Soweit aufgrund von verschiedenen, aber p r i n z i p i e l l m ö g 
l i chen Qualitätskontrollen S icherhe i tsvorkehrungen , Produkt 
änderungen, Produkt in format ionen usw. entstanden. 

c) Soweit nicht durch Gebühren oder sonstige Abgaben entgolten und nur sov/eit s ie a l s 
Konsequenzen e inze lw i r t s cha f t l i cher Entscheidungen anzusehen s ind.2) 

d) Soweit eine akzept ierbare De f in i t i on von "Raubbau" g e l i n g t . 3 ) 

- Geruchsbelästigung 
I ^ P d s c h a f t s v e r ^ 

- Senkung des V e ge tat ion s s tö rung 
durch Mülldeponien G r u n d w a s s e r 

spiegels 
424. Sauersto f fverbr . 

(falls V e r b r a u c h 
global größer a l s 
Regeneration) 
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sehen den v i e r Kategor ien und innerhalb derselben ist nicht durchgehend; 

so s ind z * B . innerbetr ieb l i che Luftverunreinigungen oder Lärmentfaltungen 

zugle ich Verschmutzungen b z w . Inanspruchnahmen der natürlichen U m w e l t . 

D i e M a t r i x der Abbi ldung 2 6 ^ ste l l t die Umweltbelastung in e iner anderen 

K l a s s i f i k a t i o n den hauptverursachenden Industriezweigen gegenüber und nennt 

einige e m p i r i s c h e Mengendaten. 

D i e beiden Tabe l len verdeutl ichen die Komplexität des P r o b l e m s der G l i e d e 

rung und Def in i t i on der zah lre i chen heterogenen Meßobjekte. D i e vollständi

ge Deta i lanalyse d i e ser und ähnlicher Effekte unter dem Gesichtspunkt d e r 

M e s s u n g müßte Möglichkeiten und Rahmen d ieser A r b e i t sprengen. Stattdes 

sen s o l l beispielhaft auf einige Grundprobleme aufmerksam gemacht werden , 

die für die mengenmäßige E r f a s s u n g außermarktlicher Entscheidungskonse

quenzen für Erfolgsüberlegungen typ isch zu se in scheinen. Hierfür w i r d der 

wissenschaft l iche Vorgang der Gewinnung e m p i r i s c h e r Informationen in i n s -

Fußnoten zu Abbi ldung 25 , S . 204: 

1) Vgl» dazu Va lent in et a l . (1971), besonders S . 173 f f . ; z u r F r a g e , ob a r 
beitsbedingte Gesundheitsbelastungen bereits im L o h n vergütet s ind z . B . 
J * W e r n e r (1967), 3 , 108 f 0 (bejahend), Gülden (1972), S # 128 f f . ( v e r n e i 
nend) sowie Va lent in et a l . (1971), S . 12 ff, Ohne diese F r a g e , die nur i m 
E i n z e l f a l l zu beantworten i s t und zu den grundsätzlichen P r o b l e m e n d e r 
Lohngerechtigkeit überleitet, h i e r weiter zu ver fo lgen , i s t jedoch die B e 
deutung gesundheit l icher Schädigungen für die Unterstützungsbereitschaft 
der Belegschaft offenbar. Zum generel len P r o b l e m d e r Trennbarke i t i n 
t e r n e r und externer Konsequenzen v g l . unten S . 247 ff . 

2) D i e s e s P r o b l e m i s t besonders schwer zu lösen, w e i l s i c h h i e r die V e r u r 
s a c h e r - und die Zurechnungsproblematik i n v ie l en Fällen nicht für e i n z e l 
ne Unternehmungen bewältigen l a s s e n . Deshalb w i r d i h r C h a r a k t e r a l s n e 
gat iver externer Effekt häufig verne int , v g l . z .B„ M i c h a l s k i (1965), S a 

122 f 0 , J . Werner (1967), S . I I I f ö , anderer Me inung z c B . Lauschmann 
(1959), S . 213, Borchardt (1965), S . 77. 

3) V g l 0 zu dem P r o b l e m der B e s t i m m u n g eines " s i n n v o l l e n " Z u k u n f t s h o r i 
zonts , e iner soz ia len Zeitpräferenz sowie der möglichen Ro l l e des M a r k 
tes v o r a l l e m OetÜe (1972), S . 201 , Solow (1974), Frey/Schwödiauer (1971), 
Hote i l ing (1931), B a s l e r (1972). 

1) Mater ia l i enband (1971), S. 607. 
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menge ?) 

in M . i ' ' o n c n 
t / r r , 3 

\. ' S c h a d e n s -
v e r u r s a c h o r 

B e l a s t u n g \ 
d e r U m weit \ ^ 

A ¡ 8 C D e F G H 1 J K L M 

Gesamt
menge ?) 

in M . i ' ' o n c n 
t / r r , 3 

1. i n d e r Luft I 
I 

1.1 C O X 90 
10t 
12t 

n m I , 
1 

35 50 X 
2t 
3t 

1.3 S 0 2 5 45 V 1-).- ^ ti ^ >• 20 
4t 

. 5t 
1.3 S 0 2 5 45 ^ 

\ r 20 
4t 

. 5t 

1.4 NO„ 
45 

;rvd1/v/J 
10 45 

.ncl 1.4/3 
2t 
3t 

1.4 NO„ 
45 

;rvd1/v/J 
10 45 

.ncl 1.4/3 
2t 
3t 

1.5 S t a u b e X X X X X X 
4t 
3t 

1.6 S o n s t i g e S t o f f e 
X 

( F W ) 

X 
(HUCK) 

X 
(Ruof) 

X X ! 
i 

X 
(O-ky) 

2. i n B i n n e n g e w ä s s e r n 

2.1 H a u s h a m s -
a b w a c s e r 

X 90 X 3.940 m 3 

4.430 m 3 

2.2 I n d u s i r ' . o a b w . 
(a K u h i v / a s s c r ) 

26 ¡ 

I 

7 42 25 3.0C0 m 3 

3.400 m 3 

2.3 m i n e r a l ö i h a ' - i g o 
R u c x c . : ä r r i o 

4 3 2 1 54 3 4 9 14 2 2,4 t 
3,0 t 

24 A b w ä r m e - X X? 

3. d u r c h d i r e k t i. M e e r 
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1 

X 90 X 
0,30 t 
0.33 t 

4.5 S o n d c f . ' r . ü ; i 1 X X x4* i X 

! 

2,0 t 5 ) 

2,5 t 6 ) 

'•.o in er* m a t e n al 
X 

(Abraum) 

X 
(Schul 1) 

25 t 

5. d u r c h 8 o.-.'de u n d 
U rr, v / e ! c h c rr. i k a ! i e n 

X X 7.0:01 
X 

1 M.o t 
X 

•Strcv.vv; 

6. d u x h L ä r m X X X X X X X X X X X 

7. d u r c h r a d i o a k t i v e 
S t o f f e 

X 

8. d u r c h L a n d s c h a ft s • 
v e r a n d c r u n d e n 

X X X 

') D i e Z a h l e n i m i n n e r e n T e i l d<:r T a b e l l e s i n d P r o z e n t a n c j a b e n z u d e n Z e i l c n s u m m e n . 
2) D i e o b e r e Z a h l rjül für 1970, d i e u n t e r e für 1975 
3j T i o r k t i d a v e r (1970: 100 G00 t) 
4) S u i l a c h l a b f ä i l c (1970: 900 000 t) 

*) o h n e T i e r k a d a v e r u n d S c h l o d i t a b f ä l l o 

A b b . 26: Umweltbelastung nach Hauptverursachern 
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gesamt sechs Komponenten zer l eg t , m i t deren H i l f e die Besonderheiten 

der Erhebung von externen Effekten gekennzeichnet werden können (vg l . 

Abbi ldung 2 7 ) #
1 ) 

i 

i 
CO 
^ 0) 

T h e o r e t i s c h e r 
Begr i f f (Art der 
auße rm arküichen 
Bee intr acht igung) 

— 

2 
Indikatoren 
(Operat iona
l i s ie rung des 
Begr i f f s ) 

M e s s u n g 
m i t H i l f e 
von Ska len 

Daten 

6 
s t a t i s t i 
sche 
Maßzah
l en 

M o d e l 
bi ldun 

A b b . 27: Komponenten des Erhebungsprozesses 

S c h r i t t 1 , die globale theoretische Kennzeichnung der interess ierenden Phä

nomene, Wirde bere i ts m i t der A u s w a h l und d e r Systemat i s ierung der r e l e 

vanten außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen ausführlich d i s k u t i e r t . 

Neue P r o b l e m e wi r f t Schr i t t 2 auf. D ie Operat i ona l i s i e rung durch B i ldung 

von Indikatoren ist notwendig, w e i l d e r theoret ische Begr i f f ( z . B . L ä r m b e 

lästigung, Landschaftsveränderung, Bessourcenverbrauch) in der Bege l keine 

unmitte lbaren e m p i r i s c h e n Entsprechungen aufweist . D ie A r t der Lösimg des 

Operat iona l i s ierungsprob lems bes t immt l e t z t l i c h die Gültigkeit (Validität) des 

gesamten Erhebungsprozesses . 

In den Anmerkungen zu Abbi ldung 25 s ind einige besonders ins Auge f a l l e n 

de Operat ional i s ierungsprob leme b e s t i m m t e r A r t e n von externen Effekten e r 

läutert. D a b e i geht es hauptsächlich um die Abgrenzung von internen und e x 

ternen Ef fekten: Was kann a ls nicht entgoltene Inanspruchnahme von P r o d u k -

1) V g l . dazu etwa M a y n t z et a l . (1971), S . 18 f f . und 33 f f . , R . W e r n e r 
(1974), S . 192 ff . 
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t ionsfaktoren und damit a ls E x t e r n a l i s i e r u n g von Belastungen gelten? Ähn

l i che F r a g e n ergeben s i c h für die Operat i ona l i s i e rung von Schädigungen d e r 

natürlichen Umwelt durch Abfallbeseitigung,für die De f in i t i on von G e s u n d h e i t s -
2) 

Schädigung usw 0 D u r c h die wertabhängige Operat i ona l i s i e rung e ines " N o r 

malzustandes" a ls Vergleichsmaßstab werden i n v i e l en Fällen zug le i ch die 

Meßvorschriften (Schritt 3) für die entsprechende Beeinträchtigungsart f e s t 

gelegt» Dies g i l t insbesondere für technisch - p h y s i k a l i s c h ope r a t i o n a l i s i e r t e 

3) 
Be las tungs formen. 
Für andere Belastungstypen ist der Übergang z u r M e s s i m g (Schritt 3) noch 

gesondert zu v o l l z i e h e n . D i e A r t d e r Übersetzung von O p e r a t i o n a l i s i e r a n g s -

Indikatoren i n Meßkonzepte bes t immt l e t z t l i c h eile Zuverlässigkeit ( R e l i a b i l i -

tät) des gesamten Erhebungspro ze s s e s 0 W i r d durch die O p e r a t i o n a l i s i e r u n g 

z . B . , festgelegt, daß der V e r b r a u c h e i n e r nicht r egener i e rbaren R e s s o u r c e 

als Verhältniszahl zwischen den bekannten R e s e r v e n und dem b i s h e r i g e n V e r 

brauch aufgefaßt w i r d , so müssen für die M e s s u n g Methoden der R e s e r v e n 

best immung und der Erhebimg des V e r b r a u c h s gefunden werden , um die O p e -

ra t i ona l i s i e rungsvorschr i f t zu erfüllen. Ähnlich wäre es im F a l l e d e r B e e i n 

flussung des Konsumenten durch die Kommiui ikat i onspo l i t ik der U n t e r n e h m u n g . 

Ope r a t i o n a l i s i e r t m a n z . B * den externen Effekt "Bee in f lussung des K o n s t u n e n 

ten" a ls Di f ferenz zwischen wahrgenommenem Inhalt d e r versch iedenen p r o 

duktbezogenen Werbebotschaften und den tatsächlichen Produkte igenschaf ten , 

1) V g l . auch die Hinweise auf S . 149f.und S . 249 f. 
2) V g l . auch oben S . 167 ff. 
3) V g l . z . B . die auf der B a s i s von § 16 Gewerbeordnung e r lassenen V e r o r d 

nungen, etwa die Technische Anle i tung zur Reinhaltung der L u f t , f e r n e r 
die bere i ts verfügten b z w . noch zu er lassenden Belastungsbegr i f fe , O p e 
rat ional i s ierungen und Meß Vorschr i f ten ün Gefolge des BImSchG v o m 1 5 . 3 . 
1974. Zu beachten i s t , daß diese Operat ional is ierungen in der R e g e l e ine 
a l lgemein anerkannte Meßvorschrift s imul tan m i t l i e f e r n (es besteht unter 
Naturwissenschaf t lern k e i n besonderer D i s s e n s etwa über das F e s t s t e l l u n g s 
ver fahren des Kohlenmonoxydgehalts der Luft ) ; Meinungsversch iedenhe i ten 
können s i ch jedoch be i der Bes t immung der Operat iona l i s i e rung se lbs t ( K a 
talog notwendigerweise zu messender Eigenschaften) ergeben . V g l . auch 
die Hinweise b e i L i t tmann (1974), S . 26 f f . 
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so müssen zur e m p i r i s c h e n F e s t s t e l l u n g zunächst Erhebungsver fahren , z . B . 

inhaltsanalyt ische Methoden der common-sense-Erschließung des Werbe inhal ts , 

und Prüfverfahren z u r Bes t immung d e r Produkte lgenschaften, z . B . t e c h n i 

sche Warenprüfungen in Tes t ins t i tu ten , gefunden werden* 

D i e Be i sp ie l e weisen bere i ts auf die Interdependenzen zwischen den e i n z e l 

nen Schr i t ten des Erhebungsprozesses und auf die verfügbaren F r e i h e i t s g r a 

de h in* D i e Operat i ona l i s i e rung kann die Meßvorschrift m i t l i e f e r n , umgekehrt 

kann aber auch die Wahl des Meßverfahrens und Meßniveaus die A u s s a g e 

fähigkeit der Operat ional is ierung e r h e b l i c h beeinflussen« 

Für Zwecke d e r Er fo lgsbeurte i lung besteht e in Interesse an e iner möglichst 

kard ina len E r f a s s u n g der Mengenkomponenten; denn nur dadurch l a s s e n s i c h 

z e i t l i c h hor izonta le und z e i t l i c h v e r t i k a l e Verg le i chsoperat i onen für einen E f 

fekt auf mengenmäßiger B a s i s befr iedigend durchführen« Für zahlre iche n a 

tu rvvis senschaftl ich - technis ch definie rte außermarktliche Entscheidungsfolgen 

erscheint eine solche M e s s u n g möglich«, Wegen des stets subjekt iven, w a h r -

nohmungsabhängigen Charakters außermarktlicher E r e i g n i s s e beruht jedoch 

eine A u s r i c h t u n g der Erhebung an g le i chsam objekt iven, naturwissenschaf t 

l i c h - t e c h n i s c h e n , indirekten Meßgrößen, die i n d e r fachl i chen und öffentli

chen D i s k u s s i o n eine bedeutende Ro l l e spielen"**\ auf verschiedenen P r ä m i s 

sen: 

(1) E s muß e in e m p i r i s c h e r Zusammenhang zwischen den Ausprägungen d e r 

naturwissenschaft l i ch- technischen Operat ior ia l i s ierungsdimensionen ( z . B . 

Schadstoffemissionsmengen) und d e r wahrgenommenen Beeinträchtigung d e r 

Betrof fenen bestehen (Problem d e r Gültigkeit) ö D i e s w i r d m a n aufgrund 

z a h l r e i c h e r Fors chungsergebn i s se , etwa zu den gesundheitl ichen F o l g e n 

1) V g l . z . B . Müller-Wenk (1.974), S . 276 f f . , Z i e h m (1974), S . 1490 f . , 
f e rner die be i H e i g l (1974), S . 2265, vorgestel l ten Vorschläge sowie die 
öffentliche U m w e l t d i s k u s s i o n , die s i c h fast ausschließlich auf n a t u r w i s 
senschaft l i ch-technische Daten stützt. 
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der Umweltbelastungen in v i e l e n Bere i chen bejahen können."^ A l l e r d i n g s 

is t die K o n k r e t i s i e r u n g eines solchen Zusammenhangs, etwa i n F o r m 

e iner Schadensfunktion, die d ie Abhängigkeit zwischen der Abgabe e iner 

Schadstoffmenge und der Entstehung eines gesundheit l ichen, ökologischen, 

ökonomischen und psychischen Schadens quantitativ aufzeigt , nur se lten 

mögl ich , da die Bandbedingungen für die P o s t u l i e r u n g eines strengen 

funktionalen Zusammenhangs n u r schwer zu f o r m u l i e r e n und e m p i r i s c h 
2) 

nicht i m m e r zu ident i f i z ieren s ind* 

Läßt s i c h e i n d e r a r t i g e r Zusammenhang nicht in p l a u s i b l e r Weise p o 

s t u l i e r e n , so w i r d eine noch so zalüenfreudige kard ina le E r f a s s u n g a l 

l e r möglichen "objektiver! 1 Entscheidungskonsequenzen keine Aussagekraft 

3) 

bes i tzeno Unvol lkommenes W i s s e n , unterschiedliche ze i t l i che und s a c h 

l i che Präferenzstrukturen sowie die Wandelbarkeit von Umwel twahrneh-

mungen h i n s i c h t l i c h der oft k o m p l i z i e r t e n , von e inzelnen kaum n a c h 

vo l l z i ehbaren Wirkungsweisen von Veränderungen im B e r e i c h der Natur 

auf die gegenwärtige und künftige gesundheitl iche, psychische und öko 

nomische Situation der Menschen ( z . B . Nahrungsmitte lketten, R e s s o u r 

cen reserven) bewi rken , daß e in solches "ob jekt ives" Vorgehen auch S c h e i n 

zusammenhänge b z w . die Nichtbeachtung re levanter Zusammenhänge im 

Bewußtsein der Betroffenen hervorbr ingen kann. D i e Bedeutung und V e r a n t w 

1) V g l * Z f l B « die Zusammenstel lungen bei M o l l (1973), Mater ia l i enband 
(1971), Deutsche Forschungsgemeinschaft (1971). 

2) 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 von Schadensfunktionen im ökologi 
schen B e r e i c h besonders Busse l l /Spo f f o rd (1972), S . 151 f f . , S iebert 
(1973), S . 51 f f . 

3) W e i l z . B 0 Schadstoffemissionsmengen nicht die außermarktliche K o n s e 
quenz (im Sinne eines externen Effelds) e iner Entscheidung s i n d , sondern 
a ls Eigenschaften e iner A l te rnat ive nur e in möglicher Indikator b e s t i m m 
ter Konsequenzen, wurde oben S . in diesem Zusammenhang von " P s e u -
dokonsequenzen" gesprochen. 

4) Zum P r o b l e m von Einste l lungen und Wahrnehmungen a l s intermediärenVa-
riablen zwischen ökologischer Veränderung und ihrem Nieders ch lag im i n 
d iv idue l l en Bewußtsein und V e r h a l t e n v g l . v o r a l l e m Kates (1970), White 
(1966), Lowenthal (1966), E e i c h a r d t (1970a), S # 664 f . 
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tung wissenschaf t l i cher Informationen w i r d h i e r offenbar« D e r B e t r i e b s 

w i r t muß s i ch auf die Ergebn isse anderer D i s z i p l i n e n b e i d e r e r f o lgsbe 

zogenen E r f a s s u n g der außemiarktlichen Entscheidungskonsequenzen v e r 

l a s s e n können« 

(2) D i e verfügbaren Meßverfahren müssen die D imens ionen auch tatsächlich 

er fassen können (Problem d e r Zuverlässigkeit) . Das ersche int für v e r 

schiedene V e r f a h r e n d e r Erhebung von E m i s s i o n e n i n Luf t und W a s s e r , 

für Abfal lablagerungen und Lärmentwicklung gewährleistet. Für andere P r o 

b lemste l lungen, z . B . Reservenschätzungen, B e s t i m m u n g von V e r b r a u c h s 

r a t e n , Streßermittlung u . ä . ^ s ind Zuverlässigkeit und intersubjektive A k 

zeptanz der V e r f a h r e n keineswegs so hoch , wie das spätere kard inale M e ß -

ergebnis es manchmal ersche inen läßt. 

(3) E s müssen gute Gründe dafür e x i s t i e r e n , daß die objektiven n a t u r w i s s e n 

schaft l i ch- technischen Ersatzmaßstäbe b e s s e r und zuverlässiger s ind als 

die Operat iona l i s i erung und Erhebung e iner Beeinträchtigungsart durch u n 

m i t t e l b a r e E r f a s s u n g d e r subjektiven Wahrnehmung be i dem Betroffenen selbst« 

A l s solche Gründe können in v i e l en Fällen gelten: 

- D i e Betrof fenen b z w . deren Repräsentanten haben s i c h , z . B . im R a h 

m e n eines Gesetzgebungs- oder V e r o r d n u n g s v e r f a h r e n s , auf einen 

g le ichsam objektiven, naturwissenschaft l i chen Maßstab für ihre I n t e r 

essen geeinigt . 

- E s kann s i c h um langfr ist ige Effekte handeln , die von der s i tuat ions 

abhängigen, k u r z f r i s t i g o r i ent i e r ten Beur te i lung der Betroffenen nicht 

v o l l erfaßt werden können. 

- D i e Betroffenen sind nicht wi l l ens oder in der L a g e , z . B . die öko lo 

gischen 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 zu 

1) V g l . z . B . W a l l a c e / H o m a n (1965), Staudt (1974), B a s l e r (1972), V a l e n 
t i n et a l . (1971), Re l chardt (1970a). 
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erkennen b z w . zwischen luiternelmiungsabhängigen externen Ef fekten 

und sonstigen Einflüssen zu untersche iden . 

- D i e Methoden der Erhebung und Aggreg ie rung von ind iv idue l l en W a h r 

nehmungen zu einem exteimen Ef fekt werden a ls weniger va l ide und 

r e l i a b e l angesehen a ls die i n d i r e k t e n "ob jekt iven" V e r f a h r e n . 

Können solche Gründe nicht angeführt w e r d e n ^ , so dürfte d e r u n m i t t e l b a 

re Zugang b e i den Betroffeneu die b e s s e r e , theorienähere Meßstrategie 

b i l d e n . D i e s e s Vorgehen zeigt auch die enge Verbindung zwischen M e n g e n -

und Wertkomponente: Erhoben w i r d ( z . B . durch Befragimg) die subjekt ive 
2) 

Bewertung e iner wahrgenommenen Beeinträchtigung , die s i c h m e i n e r 

(Un-)Zufr iedenheitsaussage, gemessen m i t Hi 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. D i e s e subjektive Bewertung des Betrof fenen muß a l 

lerd ings m i t der späteren unternehmungspol i t ischen Bewertung nicht über 

e i n s t i m m e n . 

In welchem Ausmaß z . B . die A r t d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n zu Beeinträch

tigungen der Belegschaf tsmitg l ieder führt, läßt s i c h durch F o r m u l i e r u n g und 
Erhebung subjektiver Indikatoren (Einstellungen) wahrsche in l i ch frühzeiti -

3) 
g e r , gültiger, zuverlässiger und i n f o r m a t i v e r bes t immen als etwa d u r c h 

objektive Ersatzmaßstäbe (wie Ausschuß, F l u k t u a t i o n . Ähnliches g i l t für d ie 

F r a g e n d e r Produktqualität, kommunikat iven Bee in f lussung , p s y c h o s o m a t i 

schen Gesundheitsfolgen usw. D i e Verwendung d e r a r t i g e r Meßansätze und 

i h r e verfahrenstechnische Umsetzung er lauben a l l e rd ings nicht i m m e r k a r 

dinale Messungen mi t absolutem Nul lpunkt , häufig auch kaum i n t e r v a l l s k a 

l i e r t e Maße, sondern i n v ie len Fällen ordinale oder nominale M e s s u n g e n . 

D u r c h diese " V e r r i n g e r u n g " des Meßniveaus treten die bekannten P r o b l e 

me d e r V e r g l e i c h b a r k e i t und rechentechnischen V e r w e r t b a r k e i t d e r M e s ~ 

1) B e i d e r Abwägung, ob die Gründe v o r l i e g e n , müssen zwangsläufig w i e d e r 
Werturte i l e einfließen. 

2) V g l . auch unten S . 258 ff. 

3) V g l . dazu die umfassenden theoret ischen und methodischen Überlegungen 
bei M a r r (1974). 
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sungen für einzelne Effekte sowie d e r Kons i s tenz der Meßskalen ( z . B . 

F r a g e d e r Transitivität) auf . Außerdem gehenbei d i e s e r A r t d e r M e s s u n g 

die Trennung zwischen internen und externen Entscheidungskonsequenzen 

und deren separate Bewertung v i e l fa ch wieder u n t e r . 1 ̂  

M i t der D i s k u s s i o n der d r e i ersten Schr i t te des Erhebungsprozesses s ind die 
2) 

s chwier igs ten P r o b l e m e einer M e s s i m g d e r Mengenkomponente aufgezeigt . 

Aus der Lösung d i e s e r P r o b l e m e entstehen die Daten (Schritt 4 in A b b i l 

dung 27), die für die Zwecke der Er f o l g sana lyse s ta t i s t i s ch aufbereitet w e r 

d e n . D ie Möglichkeiten dazu werden wiederum vom gewählten Meßniveau m i t 

b e s t i m m t . Stat is t ische Meßzahlen wie kumul i e r t e W e r t e , Durchschnittsgrößen, 

Streuungsmaße u s w . werden berechnet , um die S t r u k t u r des Datenmater ia l s 

s i chtbar zu machen (Schritt 5). D i e s g i l t besonders für einen i m B e t r a c h 

tungszeitraum häufig oder kont inu ie r l i ch auftretenden Effeiet. D i e Kenngrößen 

können dann i n einem letzten S c h r i t t i n e in M o d e l l e ingehen, m i t dessen H i l 

fe die e m p i r i s c h e M e s s u n g zu dem theoret ischen Begr i f f (Schritt 1), z u f rü 

heren Messungen oder zu andersart igen Daten i n Beziehung gebracht und z u 

g le ich in terpre t i e r t w i r d (Schritt 6) . Für derar t ige mengenorient ierte M o d e l l e 

l a s s e n s i ch einige Be i sp ie l e anführen. 

So hat z . B . C o m m o n e r durch E r w e i t e r u n g e i n e r Identitätsgleichung e in e i n f a 

ches M o d e l l z u r Umweltbelastung entwicke l t , das a ls mengenorient ierte A n r e 

gungsinformation dienen kann . D i e aktuel le Umweltbelastung (UB) , die der 

Produktverbrauch in e iner Per i ode auslöst, läßt s i c h beschre iben a l s Produkt 

aus P r o K o p f - V e r b r a u c h des Produkts (Produktmenge P d i v i d i e r t durch B e 

völkerungszahl B) und der Umweltbelastung pro Produkte inhe i t (Belastungs

menge Q d i v i d i e r t durch Produktmenge P ) m u l t i p l i z i e r t m i t der Bevölkerungs

zahl B : 3 ) 

1) Z u r Notwendigkeit eines derar t igen Vorgehens und zu e rs ten konzept ione l 
l en Grundlagen v g l . Kap i te l I V . 

2) D ie wir tschaf t l i chen P r o b l e m e , die die eine oder andere Meßmethode auf 
werfen kann , s ind dabei nicht m i t d i s k u t i e r t . 

3) V g l . C o m m o n e r (1971), S . 125 f f . , F ischer /Mül ler (1974), S . 723. 
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U B = 
P 

p B (7) 

Setzt m a n statt der absoluten Werte die Wachstumsraten von P r o d u k t i o n , 

Bevölkerung und Umweltbelastung p r o J a h r e i n , so s te l l t die F o r m e l eine 

Maßzahl für die von einem Produkt ausgehende Zunahme d e r U m w e l t b e l a 

stung z u r Verfügung« 

E ine andere mengenorientierte Kennzahl läßt s i c h für Abfal lkonsequenzen des 

Produktabsatzes aufs te l l en . Bezeichnet w die Müllmenge pro Produkte inhei t j 

P die A n z a h l der Produkteinheiten und L die durchschni t t l i che Nutzungszeit 

der Produkte i n J a h r e n , so läßt s i c h die Abfal lentstehungsrate S wie folgt 

e r m i t t e l n d 

S - = f t (8) 

E i n e solche (zu verfeinernde) Mengeninformation kann sowohl Hinweise zum 

B e c y c l i n g a ls auch Anhaltspunkte z u r Produktgestal tung geben, wenn s ie im 

i n n e r - und zwischenbetr iebl ichen V e r g l e i c h sowie m i t H i l f e von Prognosen 

zur Umweltschutzpo l i t ik analys iert w i r d . 

B a s l e r hat einen Knappheitsindex für nicht regener ierbare Ressourcen (bzw. 

für ökologische Belastungsgrenzen) entwicke l t . E r gibt a n , wieviele G e n e r a 

tionen g(eine Generation = 25,6 Jahre) vergehen, b i s be i e iner konstanten 

Wachstumsrate p , e iner Reserve Q j c (bzw. e iner k r i t i s c h e n Höchstbelastung 

qk) und b e i einem b isher igen V e r b r a u c h von Q 0 (bzw. e iner Gegenwartsbe la 

stung von q Q ) die Ressourcen verbraucht s ind (bzw. die Höchstbelastung e r 

re icht i s t ) . Aufgrund von Überlegungen zum exponentiel len Wachstum von 
2) 

Re ihen le i tet e r folgende F o r m e l ab: 

9 . Qk ' 9 . q k 
g - l o g (1 + 3 — ) b z w . g - — • l og (1 + — ) (9) 

1) V g l . E a n d e r s / M e a d o w s (1973), S . 132 f. 

2) V g l . B a s l e r (1972), besonders S . 16 ff . 
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D i e s e F o r m e l wurde für a l ternat ive Wertkombinat ionen von p und ~ - b z w . 
a 1) 
j J L t a b e l l i e r t , so daß s i ch der Indexwert l e i cht ablesen läßt. D u r c h Inbe-
% 
ziehungsetzen des Unternehmungsverbrauchs b z w . d e r untemehmungsbezoge-

nen Belastung zur Entwick lung des Index läßt s i c h der Unternehmungsbeitrag 

zur Erschöpfung von E e s s o u r c e n b z w . . z u r E r r e i c h u n g von Belastungsgrenzen 

ausdrücken. 
In ähnlicher Weise l a s s e n s i ch auch mengenmäßige Kennzahlen für andere e x -

2) 
terne Ef fekte , z . B . subjektive Umweltqualitätsindikatoren , f e rner Zufr ieden -

3) 4) h e i t s l n d i z e s d e r A r b e i t n e h m e r oder d e r Konsumenten (soweit sie a l s außer-

m a r k t l l c h e Effekte gelten können) sowie aggreg ier te , bewertungsabhängig g e 

wichtete Indizes für m e h r e r e verwandte außermarktliche Konsequenzenarten 

denken. 

Zusammenfassend ist f es tzuste l l en : U n t e r Beachtung der verschiedenen U n 

s i cherhe i ten , die bei d e r Opera t i ona l i s l e rung und der M e s s u n g von außer-

m a r k t l i c h e n Entscheidungskonsequenzen zu gewärtigen s i n d , l a s s e n s i ch s o 

wohl objektive als auch subjektive Maße und Kennz i f f ern für die E r f a s s u n g 

der Mengenseite außermarktlicher Entscheidungskonsequenzen f inden. Sieht 

m a n e i n m a l von den vorgelagerten P r o b l e m e n d e r Zurechenbarkei t auf eine 
5) 

Unternehmung ab , so i s t die B e s t i m m u n g d e r Mengenkomponente h i e r im 

Grundsatz nicht s c h w i e r i g e r als im F a l l e der E r f a s s u n g der V e r z e h r s m e n g e n 

von Prod i ikt ions faktoren i m Rahmen d e r Kostentheor ie und Kostenrechnung. 

1) Z 0 B „ w i r d der b i sher ige Erdöl v e r b r a u c h auf 33 • 1 0 J Tonnen geschätzt, 
die weltweiten Ressourcen werden auf 1000 • 10^ Tonnen veransch lagt . 
B e i e iner m i t t l e r e n Wachstumsrate von 7 % (6,9 % im M i t t e l der v e r g a n 
genen 90 Jahre) ergibt s i ch e in Indexwert von g = 1,9 Generationen; v g l . 
B a s l e r (1972), S . 1 5 . 

2) V g l . den Überblick be i W a l l e r (1970), S . 179 f . 
3) V g l . z « B . M a r r (1974), Neubörger (1974), Bunz et a l . (1974). 
4) V g l . z . B . D i c h t l (1975). Müller-Heumann .(1975), Pfaf f (1974). 
5) D i e i m übrigen i n i h r e r f o rmalen S t r u k t u r v i e l f a c h d e r Zurechnungspro 

b lemat ik von f ixen K o s t e n auf e inzelne Kostenträger b z w . von v a r i a b l e n 
Gemeinkosten auf einzelne Kuppelprodukte ähneln« 

6) Z . B . für so problemat ische Verzehrsvorgänge wie Abnutzung von P o t e n t i a l 
faktoren oder A r b e i t s v e r b r a u c h , v g l * He inen (1974a), S . 250 f f . , Re i chwaid 
(1973). 
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32 . Das Bewertungsproblem 

B e v o r auf die Bewertungsfrage im e inze lnen einzugehen i s t 5 m u ß k u r z die 

P e r s p e k t i v e , aus der h i e r über Bewertungsmöglichkeiten gesprochen w i r d , 

gestrei f t werden . In der Theor i e d e r S o z i a l - und U m w e l t p o l i t i k wie auch in 

der wohlfahrtstheoret ischen K o s t e n - N u t z e n - A n a l y s e w i r d a ls Bewertungsstand

punkt ("underlying value""^) m e i s t eine theoret ische gesamtgesel lschaft l i che 

Zie l funkt ion ( z . B . P a r e t o - O p t i m u m ) u n t e r s t e l l t . E i n so l cher Bewer tungs 

standpunkt kann natürlich nach den vorangegangenen Überlegungen zur M o t i v a 

t ion der unternehmungspolit ischen Beschäftigung m i t außermarktlichen E n t 

scheidungskonsequenzen und zu den K r i t e r i e n i h r e r Relevanz nicht m e h r e i n 

genommen werden . Zugrundeliegende W e r t v o r s t e l l u n g , aus d e r s i c h B e w e r 

tungsansätze ableiten können, ist das Interesse d e r Unternehmung an der S i 

cherung ihres möglichst störungsfreien und rentablen Weiterbe S t a n d s . D e r V e r 

wi rk l i chung d i e s e r globalen W e r t v o r s t e l l u n g , die i n d e r Sprache d e r M o d e l l 

theorie m i t l a n g f r i s t i g e r Gewinnmaximierung beschr ieben w i r d , dient gemäß 

den vorgetragenen Argumenten auch die aktive interne und externe Suche nach 

Informationen über relevante außermarktliche Entscheidungskonsequenzen und -

daran anschließend - Uire eventuelle Bese i t igung oder künftige Vermeidung« 

D i e Unterscheidung zwischen gesamt - und e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e r Zie l funktion 

bedeutet aber n i ch t , daß beide Betrachtungsweisen s i c h gegenseit ig völlig a u s 

schließen. So wie s i c h die öffentliche P o l i t i k be i Abwägung k u r z - und l a n g f r i 

s t iger Interessen ( z . B . in Ze i ten d e r Rezess ion) veranlaßt sehen kann, stärker 

Elemente d e r pr ivatwir t s cha f t l i chen Z i e l s y s t e m e i n i h r e Entscheidungen e i n z u -

beziehen und die Bese i t igung von negativen Di f f e renzen zwischen pr ivatem und 
2) 

soz ia lem Nettoprodukt zurückzustellen, so können s i c h auch Unternehmungen 

aufgrund veränderter Umweltbedingungen veranlaßt sehen, Elemente der " ü b e r 

geordneten" gese l lschaft l i chen Z i e l V o r s t e l l u n g e n stärker zu berücksichtigen, 

s i c h a lso m i t d e r Tatsache der P igouschen Di f f erenz auseinanderzusetzen und 

1) V g l . Rescher (1969), S . 8. 
2) V g l . P i g o u (1932), S . 131 ff. und 172 ff, 
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zu i h r e r V e r m i n d e r u n g eventuell b e i z u t r a g e n . D i e Wertsysteme überlappen 

s i c h also und beeinf lussen s i ch gegense i t ig . D i e s bedeutet für die Bewertung 

von außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen durch die verursachenden 

Unternehmungen ( "ascr ipt ion of v a l u e s " " M , daß s ie auch (sozusagen a ls R o l l e n 

sp ie ler ) den BewertungsStandpunkt d e r fordernden Umwelt einnehmen können, 

aber m i t e i n e r anderen Mot ivat ion a l s d i e s e . 

D i e Bewertung der Verzehrsmengen kann grundsätzlich e i n m a l durch Z u o r d 

nung von Geldeinheiten zu best immten Verzehrstatbeständen, zum anderen 

durch Zuordnung von nichtmonetären Größen, die Wer tur te i l e repräsentieren, 

vorgenommen werden . 

321. Möglichkeiten monetärer Bewertung 

3211. Z u r betr iebswirtschaf t l i chen Sicht des P r o b l e m s 

W i l l m a n die außermaifctlichen externen Entscheidungskonsequenzen a ls i n t e 

g ra l en Bestandte i l der k lass i s chen Er fo lgs rechnung i n s t i t u t i o n a l i s i e r e n , so setzt 
2) 

dies eine M o n e t a r i s i e r u n g der außermarktlichen V e r z e h r s m e n g e n voraus , um 

Idassische erwerbswirtschaf t l i che und neue gesellschaftsbezogene Er fo lgsbestand

tei le unmitte lbar verg le i chen zu können. " N u r so können monetärer E r f o l g und 
E r f o l g der Soz ia lb i lanz zu dem Unternehmungser fo lg zusammengefaßt und b e -

3) 

wertet w e r d e n . " D i e Zuordnung von Geldeinheiten auf extern bewirkte V e r 

zehrsmengen stößt aber aus be t r i ebswi r t s cha f t l i cher Sicht auf beträchtliche 

S ch wie r igke i t e n . 

D i e betr iebswir tschaf t l i che Kostenwerttheor ie ze igt , daß Produkt ions faktoren , 

für die das Entscheidungsfeld offen i s t , m i t i h r e n (pagatorischen) Anschaffung^-

1) V g l . Rescher (1969), S . 7. 
2) V g l . oben S . 60 sowie A b b . 9 und 19 S . 63 u . 160. 

3) Sieben (1974), S . 700, Hervorhebung i m O r i g i n a l . V g l . zuden Funktionen 
der monetären Faktorverzehrsbewer tung insbesondere Heinen (1974a), 
S . 73 f f . 
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ausgaben bewertet werden . Da aktuel le Unentge l t l i chkei t und aktuelle f r e i e 

Verfügbarkeit Wesensmerkmale von außermarkt l i e h bewirkten V e r z e h r s v o r 

gängen s ind - das P r o b l e m besteht j a gerade d a r i n 3 daß das Entscheidungsfeld 

ZoB* h i n s i c h t l i c h der Umwelt a ls Abfa l lbese i t igungs faktor für die einzelne U n 

ternehmung gegenwärtig offen ist und d ie Inanspruchnahme keine pagatorischen 

Konsequenzen hat -^müßte ein monetärer Wertansatz von N u l l e r fo lgen . A n d e 

r e r s e i t s haben aber die obigen Überlegungen z u r be t r i ebswir tscha f t l i chen R e l e 

vanz der v e r u r s a c h t e n externen E i n w i r k u n g e n ergeben, daß es s i c h be i den 

extern v e r z e h r t e n F a k t o r e n unternehm imgspo l i t i s ch keineswegs stets um f r e i e , 

ubiquitäre Güter handelt , die be l i eb ig v e r m e h r b a r e r s c h e i n e n , sondern auch 
2) 

um knappe oder knapper werdende R e s s o u r c e n , die a l l e rd ings noch keine a l l 

gemeine m a r k t l i c h e oder recht l iche monetäre Bewertung gefunden haben. D e m 

gemäß w i r d solchen V e r z e h r s a r t e n auch unternehmungspol i t isch e in Wert b e i 

gelegt, und es wäre nicht schlüssig, s ie p r i n z i p i e l l aus d e r monetären B e w e r 

tung im Rechnungswesen auszuschließen. Für die entscheidungstheoretische B e 

handlung des Bewertungsproblems bedeutet d i e s : D i e s ta t i s che , gegenwartsbe

zogene Bes t immung des Entscheidl ingsfeldes muß i n eine dynamische , zukunf ts -
3) 

or ient ier te Betrachtung übergehen. Das offene Entscheidungsfe ld ist unter Z u 

grundelegung r e a l i s t i s c h e r Annahmen in e in (teilweise) geschlossenes zu über

führen,, das dann Bewertungsbasis s e i n k a n n . Of fens icht l i ch bietet h i e r z u die 
4) 

Anwendung e iner A l s - o b - B e t r a c h t u n g eine H i l f e s t e l l u n g : 
D i e untersuchten außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen werden vor a l 

l e m deshalb a ls relevant angesehen, w e i l i h r kumul i e r tes und intensives A u f -

1) V g l . He inen (1974a), S . 343 f # , A d a m (1970), S. 38 f . 

2) Z u r Unterscheidung zwischen f re i en und knappen Gütern aus gesamt - und e i n 
ze lw i r t s cha f t l i cher Sicht v g l . V a r g a (19G0), H e i n e n / P i c o t (1974), S a 357 f f . 

3) V g l . die grundsätzlichen Hinweise dazu b e i He inen (1974a), S . 354 f f . 
4) V g l . z u r Bedeutung von F i k t i o n e n für die Bewertung sowie für das Z u 

standekommen von Wertkonventionen besonders Enge ls (1962), S. 213 f f . 
D i e h i e r untersuchte A l s - o b - B e w e r t u n g von be t r i ebswir t s cha f t l i chen U m 
weltinanspruchnahmen w i r d a l l e rd ings weder i n d e r Bewertungs l i t e ra tur 
noch in der L i t e r a t u r z imi gesel lschaftsbezogenen Rechnungswesen erör ter t . 
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treten Reaktionen d e r soz ia len U m w e l t e r w a r t e n läßt, die s i c h auf die Z i e l 

e r re i chung der Unternehmung a u s w i r k e n . W i l l m a n nun aus e i n z e l w i r t s c h a f t 

l i c h e r Sicht die erzeugten EntscheidungskonseqUenzen unter E r f o l g s g e s i c h t s 

punkten bewerten , so ist d e r B e i t r a g z u e r m i t t e l n , den die F r e i h e i t der E r 

zeugung externer Entschetdungsfolgen zur gegenwärtigen Z i e l e r r e i c h u n g e r 

b r i n g t , Bewertung heißt nämlich stets : E r m i t t l u n g der Bedeutung e iner R e s s o u r 

ce für den W e r t der eigenen Z i e l funkt i on , h i e r a lso insbesondere der G e w i n n 

funktion. ^ Im vorl iegenden F a l l e läßt s i c h d e r Z i e l b e i t r a g nur durch einen 

V e r g l e i c h der Z i e l e r r e i c h u n g i m gegenwärtigen (offenen) Entscheidungsfeld m i t 

einem A l s - o b - Z u s t a n d der Entscheidungsumgebung e r m i t t e l n * Dafür müssen 

die Bewertung und das Verha l ten d e r sozio-ökonomischen Umwel t h ins i ch t l i ch 

d e r relevanten außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen prognost i z ier t w e r 

d e n . E s w i r d dann anschließend so getan, a l s ob bestünmte Maßnahmen oder 

Erwartungen von d e r Umwelt durchgesetzt worden se i en , um unter d i e s e r F i k 

t ion einen V e r g l e i c h der Zie l funkt ion b e i , ! U m w e l t f r e i h e i t , r und be i U m w e l t r e 

s t r ik t i onen zu ermöglichen. E i n e solche monetäre Information gibt eine A r t 

Opportunitätsgewinn a n , nämlich den gegenwärtigen E r f o l g s b e i t r a g e iner f r e i e n , 

aber von Knappheit bedrohten U m w e l t r e s s o u r c e . D i e s e r Wert ist für die B e u r 

tei lung der eigenen E r f o l g s - und Produkt i onss i tuat i on , die von den potentiel len 

Veränderungen betroffen wäre, s i c h e r l i c h nützlich. 

D i e theoretische und praktische Durchführung e iner derar t igen BewertungsStra

tegie wir f t schwier ige F r a g e n auf: Welche A r t realitätsnaher neuer Nebenbe

dingung s o l l m a n unterstel len? Wie können Hypothesen über die R e a k t i o n s 

weise der Unternehmung auf die Veränderung des Entscheidungsfeldes begrün

det werden? Welche Annahmen müssen über das V e r h a l t e n d e r anderen U n t e r 

nehmungen gemacht werden, und wie w i r k t s i c h dies auf die betrachtete U n t e r 

nehmung aus ( z . B . Überwälzung)? S ind d ie e m p i r i s c h e n Daten zur E r m i t t l u n g 

der hypothetischen Auswirkungen der f ing ie r ten neuen Nebenbedingungen v e r 

fügbar? E s l i egt auf der Hand , daß ohne Vorhandensein eines "totalen 1 1 S i m u 

lat ionsmodel l s der Unternehmung und i h r e r sozio-ökonomischen Umwelt höch-

1) V g l . K e i n e n (1974a), S. 331 f f . , A d a m (1970), Enge ls (1962). 
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stens approximat ive Indikationen für die entscheidungsorientierte monetäre 

Bewertung von Umwelt inanspruchnahmen möglich s i n d . ^ 

U n t e r Berücksichtigung d e r genannten Möglichkeiten und Grenzen können e i n i 

ge grundsätzliche Überlegungen zur monetären Bewertung angestellt w e r d e n . 

3212. A l s - o b - W e r t e be i Ant iz ipat ion konkre ter Maßnahmen 

E s w i r d i m folgenden davon ausgegangen, die sozio-ökonomische Umwel t h a 

be bere i ts die außerinarktlichen. Entscheidungskonsequenzen durch Wülensbil -

dungsprozesse bewertet und konkrete Maßnahmen zu i h r e r V e r m i n d e r u n g v o r 

geschlagen. D e r Zielbildungsprozeß im gese l l schaf t l i chen Umfe ld d e r U n t e r 

nehmung s e i a lso abgeschlossen und führe über k u r z oder lang zu der Einfüh

rung neuer Nebenbedingungen für die Unternehmungstätigkeit, von deren E i n -

lultung eine Verminderung unerwünschter außermarktlicher Entscheidungskonse

quenzen erwarte t w i r d . B e i der Bewertung w i r d nun so getan, a ls ob diese 

öffentlichen Maßnahmen (oder auch bevorstehende Verhal tens änderungen von 

Interessengruppen) bere i ts durchgesetzt worden wären. D e r Wert drückt dann 

aus , w iev ie l an k u r z f r i s t i g e r unternehmer ischer Zieleinbuße die Durchsetzung 

bedeutet. D a die Erfo lgsbetrachtung für die kurze o d e r ' m i t t l e r e P e r i o d e , z . B . 

e in J a h r , angestel lt w i r d und m i t t e l - oder l a n g f r i s t i g kaum prognost iz ierbare 

strategische sowie technisch-organisator i sche Anpassungsmaßnahmen der U n 

ternehmung zu erwarten s i n d , kann die Bewertung s i ch nur auf die k u r z f r i 

stigen Veränderungen der Zie l funktion bez iehen . 

1) Auf die Notwendigkeit eines approx imat iven Vorgehens b e i der E r m i t t l u n g 
von Kostenwerten weist insbesondere He inen (1974a), S . 358 f f . , in se iner 
organisat ionstheoret ischen Neuinterpretat ion der Kostenwerttheorie h i n . B e i 
Berücksichtigung von i n n e r - und außerorganisatorischen Z ie lkonkurrenzen 
l a s s e n s i c h in der Realität h ins i ch t l i ch des dominanten Oberz ie l s nur ' ' be 
friedigende Kostenwerte" f o r m u l i e r e n . S ie "können i n d e r Regel durch G l o 
balentscheidungen oder im Wege d e r Schätzung e r m i t t e l t werden . . . . V i e l 
fach können Aussagen über die anzusetzenden Kostenwerte bere i ts aufgrund 
e iner globalen Analyse des gegebenen Entscheidungsfeldes und eines V e r 
g le ichs des Entscheidungsfeldes m i t ähnlichen Situationen d e r Vergangen
heit gemacht w e r d e n . " (S. 360). 
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D i e h i e r konstru ier te Konste l la t i on hat deshalb e m p i r i s c h e R e l e v a n z , w e i l ö f 

fentl iche Gesetze und Verordnungen i m B e r e i c h des U m w e l t s c h u t z e s , der V e r 

b r a u c h e r - und S o z i a l p o l i t i k e t c . "häufig b e r e i t s lange Ze i t v o r i h r e m I n k r a f t 

treten bekannt und ausführlich d i s k u t i e r t w e r d e n " . " ^ U m zu tendenzmäßigen 

Bewertungsaussagen über die Umwelt inanspruchnahme zu gelangen, muß z u 

nächst eine vereinfachte Systemat i s i erung d e r be t r i ebswi r t s cha f t l i ch r e l e v a n -
2) 

ten Maßnahmen gefunden werden (vg l , Abbi ldung 28) . 

\ . p r o d u k t i o n s w i r t -
^ j s °h ^ f t l iche r 
1 i , E i n g r i f f s -te l des \ . ° . , 

i i -̂ \ be r e i c h Produkt ions- \ 
w i r t s c h a f t l i -
chen E i n g r i f f s 

Input Output 

nichtmonetär 

1 
Verordnungen zum quan
t itat iven und qual i ta t iven 
E i n s a t z von Produkt i ons -
faktoren und - v e r f a h r e n 

3 
Verordnungen z u r 
quantitativen und q u a 
l i t a t i v e n Z u s a m m e n 
setzung des P r o 
dukt ionsprogram m s 

monetär 

2 
Belastungen von P r o 
duktionsfaktoren und 
- v e r f a h r e n 

4 
Belastung von 
Produkten 

Abb« 28: Überblick über b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h relevante öffentliche 
Maßnahmen z u r Beeinf lussung des Umweltverhal tens 

1) Zwehl (1973), S . 729 a 

2) Ähnlich b e i E i c h h o r n (1972), S . 638 f f . , (1975), S« 145, Zwehl (1973), 
S . 731. In die Systemat is ierung und folgende Untersuchung nicht aufge
nommen wurden Maßnahmen der öffentlichen In format ionspo l i t ik , die e b e n 
fa l l s verhaltenssteuernd se in können, die für eine A l s - o b - B e t r a c h t u n g j e 
doch wenig operat ional s i n d . Hire e m p i r i s c h e Relevanz s o l l dami t aber 
nicht bestr i t ten w e r d e n . 
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A u s der Menge d i e s e r "Maßnahmen werden einige aus dem B e r e i c h des U m 

weltschutzes beispielhaft d i s k u t i e r t . D a b e i werden die i n der P r o d u k t i o n s - und 

Kostentheor ie üblichen model l theoret i schen Abs t rakt i onen sowie die (vorläufige) 

Prämisse der Nichtüberwälzbarkeit von Kostenerhöhungen unterstellt .""^ D i e B e 

schränkung d e r Betrachtung auf die k u r z f r i s t i g e n Reaktionsmöglichkeiten b e 

deutet insbesondere , daß als a l ternat ive V e r f a h r e n n u r solche z u r Verfügung 

stehen, die be i der gegenwärtigen Beschäftigung und Kostenanlastung t e u r e r 

s i n d . Unter diesen Voraussetzungen l a s s e n s i c h die folgenden A l s - o b - E r f o l g s -

w rirkungen aufzeigen: 

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 - und Absatzbedingungen ge 

winnmax imal gewirtschaftet w i r d , so erg ibt jede A l s - o b - B e t r a c h t u n g e iner U m 

weltschutzmaßnahme einen pos i t iven Kostenwert : D i e staat l i chen Maßnahmen 

führen zu veränderten F a k t o r e i n s a t z - oder Faktorentlohnungsverhältnissen b z w . 

zu veränderten Outputbedingungen und dami t j ewei ls zu e iner Gewinnminderung. 

D i e A l s - o b - D i f f e r e n z zwischen den beiden Ausprägungen d e r Zie l funktion s te l l t 

den Kostenwert für die Umwelt inanspruchnahme d a r . Je nach unterste l l ten U m 

weltschutzmaßnahmen und betr ieb l i chen Modellbedingungen fällt jedoch die D i f 

ferenz unterschied l i ch hoch aus , was im folgenden beispielhaft für die v e r -
2) 

schiedenen Maßnahmearten (vgl , Abbi ldung 28) s k i z z i e r t w i r d . 

Z u 1: B e i einem kategor ischen E insa tzverbo t für einen (umweltschädlichen) 

Produkt ions faktor wäre auf e in anderes V e r f a h r e n m i t höherem Kostenniveau 

umzuste igen . K a n n damit der gleiche Output e r z i e l t werden , so wären die 

Ver fa l i r ensmehrkos ten be i gegebener Aus las tung anzusetzen . Steht nur e in V e r 

fahren m i t ger ingerer Kapazität zur Verfügung, so wären die Erlöseinbußen 

1) Würde darauf verz i chte t , so ließen s i c h an d i e s e r Stel le Aussagen über 
die Wirkungsweise der staatl ichen Instrumente und dami t über mögliche 
be tr i ebswir tscha i t l i che Wertansätze d e r unternehmerischen U m w e l t i n a n 
spruchnahme nicht m e h r entwickelnj es müßte auf E i n z e l f a l l s t u d i e n v e r 
wiesen werden . Außerdem veranschaul i cht die A b s t r a k t i o n i m v o r l i e g e n 
den Zusammenhang die A r g u m e n t a t i o n . 

2) Zum T e i l unter Berücksichtigung von Zwehl (1973), S . 731 f f . , Bea (1973), 
S . 455 f . , P r o s i (1973), S . 71 f f . ; v g l . f e rner Betr i ebswir t s cha f t l i che K o s t e n 
von Umweltschutzmaßnahmen (1972). 
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zusätzlich zu berücksichtigen© E x i s t i e r t k u r z f r i s t i g keine V e r f a h r e n s a l t e r n a t i 

v e , so i s t d e r Gewinnbeitrag des betreffenden Produlct ionsbereichs abzüglich 

eventuel ler Bestwerterlöse der nicht m e h r verwendbaren P r o d u k t i o n s m i t t e l 

a ls Wertansatz re levant . 

B e i Begrenzung der Einsatzmenge eines Produkt ions faktors ( z * B . b e s t i m m 

t e r Rohstoffe oder Umweltbelastungen) und l i m i t a t i o n a l e r Produkt ionsfunkt ion 

müßte das Produkt ionsniveau gesenkt und die entsprechende Gewinneinbuße 

als Wert 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 Begrenzung eine 

substitutionale Produlctionsfunlrtion, so läßt s i ch d e r gegenwärtige Output nicht 

m e h r m i t d e r Min imalkostenkombinat ion p r o d u z i e r e n , so fern das L i m i t u n t e r 

halb der zugehörigen Menge l i e g t . D e r Input des n i chtreg lement ier ten F a k t o r s 

s te igt , so daß s i ch auch die Produkt ionskosten des ursprünglichen P r o d u k 

tionsniveaus erhöhen. 

Ähnliche Konsequenzen und Bewertungsfolgen zieht die V o r s c h r i f t eines nicht 

zu überschreitenden Mengenverhältnisses zwe ier F a k t o r e n ( z . B . Z u s a m m e n 

setzung von Kunststoffen) nach s i c h : D i e Betr iebsausdehnungskurve verbindet 

nun nicht m e h r die Punkte der Min imalkos tenkombinat i onen , sondern s c h n e i 

det die Isoquanten in einem anderen B e r e i c h , so daß das alte P r o d u k t i o n s 

niveau m e h r Input und damit höhere K o s t e n erfordert« 

W i r d e in zusätzlicher ( z . B . umweltschützender) Produkt ions faktor v o r g e s c h r i e 

ben , so erhöht dies die f ixen und/oder v a r i a b l e n Produkt ionskosten und v e r 

m i n d e r t um d iesen 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 . 

Z u 2: W i r d der Kauf von Verschmutzungsrechten für eine best immte E m i s 

sionsmenge pro Per i ode verordnet , so erhöht s i c h um den Kaufbetrag d e r F i x 

kostenblock, f a l l s nun ke in 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 . Ist 

die Kostensumme der Unternehmung l i m i t i e r t , so führt dies zugleich zu einem 

Produktionsrückgang. Beide Wirkungen v e r m i n d e r n den Gewinn gegenüber der 

Ausgangs Situation. Analoges g i l t für die Be lastung ganzer Produkt ionsver fahren 

m i t e inem P a u s c h a l b e t r a g . 
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W i r d e in Produkt ions faktor m i t e iner Stückabgabe belastet (Paktorpreiserhöhung), 

so bedeutet dies b e i l i m i t a t i o n a l e r Produkt ions funkt ion einen Produktionsrückgang, 

wenn die Gesamtkostensumme konstant b le iben soll« S o l l d e r Output nicht v e r 

ändert werden, so erhöhen s i c h die K o s t e n . 

W i r d die Belastung eines umweltschädigenden V e r f a h r e n s so b e s t m i m t , daß 

sie s i c h m i t zunehmender Ausbr ingung erhöht, so erhöht s i ch die Steigung 

d e r Gesamtkostenkurve dieses V e r f a h r e n s . 

Z u 3: B e i vollständigem Produkt ionsverbot für eine externe Beeinträchtigun

gen erzeugende P r o d u k t a r t hängt es i m Einproduktbetr ieb von d e r qual i tat iven 

Kapazität der Ausstattung ab , ob m i t d e r entstandenen Leerkapazität auf eine 

andere , weniger gewinnbringende P r o d u k t a r t übergegangen werden k a n n . Ist 

eine solche Flexibilität nicht gegeben, so muß k u r z f r i s t i g der betroffene B e 

t r i e b s b e r e i c h st i l lge legt werden . D e r Bewertungsunterschied für den die f i k t i 

ve Maßnahme verursachenden externen Ef fekt i s t beträchtlich. 

Ist i m Mehrproduktbetr ieb das von der Maßnahme betroffene Produkt weder 

nachfrage- noch produktionsmäßig m i t anderen Produkten verbunden, so e r 

gibt s i c h eine analoge Konsequenz. L i e g t e in Nachfrage verbünd v o r , so s ind 

die Gewinneinbußen durch Absatzrückgang be i den anderen Produktar ten m i t z u 

berücksichtigen. Besteht e in Herste l lungsverbund (Kuppelproduktion), so muß 

der gesamte Prozeß , a lso auch die H e r s t e l l u n g der Kuppelprodukte , k u r z f r i 

s t ig e ingeste l l t werden . D u r c h den A u s f a l l des verbotenen Produktes kommt 

es im Mehrproduktbetr ieb je nach dem Deckungsbeitragsverhältnis und 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 l a 

gerungen, die ebenfalls be i der Bewertung zu berücksichtigen wären. 

B e i W i r k s a m werden von Outputmengenbeschränkungen entstehen Leerkapazitä

ten und Erlöseinbußen, die durch anderweitige Verwendung der f re ien K a p a z i 

täten nur zum T e i l kompens ier t werden können. 

D i e V o r s c h r i f t eines nicht zu überschreitenden Absatzmengenverhältnisses v e r 

schiedener Produkte ( z . B . S i e h e r h e i t s - , Wartungsleistungen be i Absatz b e -
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s t i m m t e r Produkte) führt zu Kosteuerhöhungen für die notwendigen zusätz

l i c h e n Produkttypen b z w . zu E r l ö s - und Gewinnminderungen für die nicht m e h r 

absetzbaren (weil Komplementärprodukte nicht verfügbar) Produktsorten» 

W i r d schließlich die Verwendung (nicht die Produkt ion) umweltschädlicher P r o 

dukte eingeschränkt oder verboten, hängt die betr iebswir tschaf t l i che Bewertung 

von den Möglichkeiten ab , die überzählige Produktmenge auf n i chtregul ier ten 

und noch aufnahmefähigen ( z . B . ausländischen) Märkten abzusetzen . 

Z u 4: B e i e iner Abgabenbelastung d e r Outputeinheiten m i t e inem festen Stück

betrag senkt s i c h die Erlöskurve p a r a l l e l um die Höhe dieses B e t r a g e s , d e r 

Gewinn s inkt und der Kostendeckungspunkt l i egt b e i e i n e r höheren Ausbringung . 

W i r d die Stückabgabe m i t zunehmender Ausbringungsmenge geste igert , so senkt 

s i c h die Steigung der Erlöskurve m i t tendenz ie l l g le ichen Konsequenzen wie 

z u v o r . Im Mehrproduktbetr ieb kann wegen der dami t erfolgenden Veränderung 

der Deckungsbe i t ragsstruktur eine Veränderung des deckungsbe i t ragsmax ima-

len Produkt i onsprogramms er fo lgen . 

Hebt m a n für a l l die genannten konkreten Als-ob-Maßnahmen die Bedingung 

der Nichtüberwälzbarkeit von Kostenerhöhungen auf, so v e r m i n d e r n s i c h für 

einige Maßnahmen auch be i k u r z f r i s t i g e r Betrachtungsweise die anzusetzenden 

Kostenwerte ; s ie können - bei hoher k u r z f r i s t i g e r Überwälzungsmacht - nahe 

an N u l l heranreichen«, D i e s e r G r e n z f a l l d e r Bewertung ist durchaus konsistent 

m i t den früheren Überlegungen: D i e Unternehmung hat i n d iesem F a l l auch 

k u r z f r i s t i g die Möglichkeit, Maßnahmen d e r Unternehm ungs um weit ohne n e n 

nenswerte Zieleinbuße zu e r t r a g e n . A l l e r d i n g s würde s ie unter d iesen B e d i n 

gungen den externen Effekt auch nicht a l s unternehmungspol i t isch besonders 

re levant e instufen. 

D i e e m p i r i s c h e E r m i t t l u n g von Kostenwerten für Umwelt inanspruchnahme b e i 

A n t i z i p a t i o n konkreter Maßnahmen setzt genaue Kenntnisse über Kostenverläu

fe , Hers te l lungsver fahren und Produktionsbedingungen, Absatzverhältnisse u s w . 

v o r a u s . E i n gut ausgebautes Rechnungs- und Informationswesen i s t dafür B e -
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dingung a A l s p rob lemat i s ch ist we i terh in die Nachprüfbarkeit so l cher W e r i b e -

st immungen anzusehen, wenn sie von den Unternehmungen selbst ausgeführt 

w e r d e n . 

A n d e r e r s e i t s kann eine Kostenwertbest immung d i e s e r A r t wichtige A n r e g u n 

gen darüber l i e f e r n , inwieweit d e r gegenwärtige Per i odener f o l g auf E x t e r n a 

l i s i e r u n g e n von Belastungen beruht , die von konkreten Inkr imin ierungen b e 

droht s i n d . D a m i t v e r m a g eine solche Ana lyse zugle ich Anstöße für die m i t 

t e l - und langfr i s t ige F o r s c h u n g s - und Entwick lungspo l i t ik , die Inves t i t i ons 

und die P r o d u k t p o l i t i k zu geben und damit eine ant i z ipat ive , die Wettbewerbs

pos i t i on tendenzie l l stärkende Unternehmungspol i t ik zu unterstützen.^ 

3213. A l s - o b - W e r t e b e i Ant i z ipat ion gese l l s cha f t l i cher Bewertungsprozesse 

D i e monetäre Bewertung 'wurde im vorangegangenen Abschni t t dadurch e r l e i c h 

t e r t , daß die Unternehmung die A r t der auf s ie zukommenden Anforderung sehr 

konkret d e r öffentlichen und inst i tut ionel len D i s k u s s i o n entnehmen konnte. E ine 

solche Situation mag für eine Reihe von relevanten außermarktlichen E n t s c h e i 

dungskonsequenzen zu finden se in ( z . B . laufende Gesetzgebung^- und V e r o r d 

nungsverfahren über U m w e l t - , A r b e i t s siehe r h e i t s - , V e r b r a u c h e r schütz u . a . ) . 

B e i zah l re i chen anderen dagegen ist d e r gese l lschaft l i che W i l l e n s b i l d u n g s p r o 

zeß h i n s i c h t l i c h der Regul ierung unerwünschter Nebeneffekte noch nicht abge

schlossen} seine Resultate sied höchstens vage absteckbar , und dennoch oder 

gerade deshalb müssen die Effekte a ls e r f o l g s - und unternehmungspol it isch 

re levant gelten ( z . B . Forderungen und D i s k u s s i o n e n der Verbände und P a r t e i 

en über Re formen und Einzelmaßnahmen i m V o r f e l d p a r l a m e n t a r i s c h e r A r b e i t ) . 

D i e monetäre Bewertung w i r d in d iesem F a l l natürlich e r s c h w e r t . M a n weiß 

z w a r , daß m i t hoher .Wahrschein l i chkei t Forderungen b z w . Unterstützungsmin

derungen auf die Unternehmung zukommen , aber m a n hat noch keine ver läßl i 

chen Informationen über den konkreten Gehalt d i e s e r Rückwirkungen. W i l l m a n 

relevante externe Effekte d ieser A r t monetär bewerten , so i s t von vornhere in 

1) Schmidt (1974), S . 170 f., (1974a), S . 132, s p r i c h t i n d iesem Zusammen
hang von d e r Notwendigkeit e iner "o f fensiven S t r a t e g i e " . 
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e i n s e h r hoher Ungenauigkeitsgrad 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 . 

D i e Bewertung muß nämlich, um zu p laus ib len Aussagen zu gelangen, das R e 

sultat des gese l l schaft l i chen Bewertungsprozesses a n t i z i p i e r e n und dann a n a 

log zum v o r i g e n die Z ie lauswirkungen e r r e c h n e n . 

D e r po l i t i s che P r o z e ß , i n dessen V e r l a u f Entscheidungen z u r Regul ierung des 

außermarktlichen Verha l t ens von Unternehmungen zustande k o m m e n , i s t zu k o m 

p lex und vom E i n z e l f a l l abhängig, a ls daß e r h i e r für emze lwir tschaf t l i che 

Bewertungszwecke vera l lgemeinernd nachgezeichnet werden könnte. E i n g l o -
1) 

ba les S t r u k t u r m o d e l l wurde weiter oben bes chr i eben . U m das monetäre B e 

wertungsproblem auch für d iesen F a l l möglichst anschaul ich und auf das W e 

sentl iche begrenzt z u untersuchen, w i r d wiederum anhand mode l l theoret i s cher 

( idealtypischer) Vereinfachungen vorgegangen. 

D i e po l i t i s chen Auseinandersetzungen über A r t und Ausmaß der V e r m i n d e r u n g 

ex terner Effekte der indus t r i e l l en Produktton können a ls vorläufig abgesch los 

sen ge l ten , wenn über das Verhältnis von notwendiger V e r m e i d u n g oder B e s e i 

tigung d e r wahrgenommenen Beeinträchtigungen und von K o s t e n , die für diese 

Reduktion aufzubringen s i n d , Verständigung e r z i e l t w u r d e . D i e durch das A u s - , 

maß der Exte m a l i s i e r u n g erfolgende Entlastung d e r Unternehm ung(en) w i r d zu 
2) 

d e r dadurch erzeugten Belastung des (der) Betroffenen in Beziehung gesetzt . 
A l s akzeptable Problemlösung w i r d dann im M o d e l l die Reduktion gewählt, 

be i der die K o s t e n für die Vermeidung oder Besei t igung zusätzlicher e x t e r -
3) 

ner Effekte den von den zusätzlichen Effekten ausgehenden bewerteten S c h a -

1) V g l . A b b . 6, S . 46 ; v g l . zum umweltpol i t i schen Entscheidungsprozeß f e r 
n e r F r e y (1972), S . 132 f f . , Re ichardt (1970). 

2) V g l . zu d i e s e r Vorgehensweise auch die von Wysock i (1961), S . 204 f f . , 
entwickelten Wir tschaf t l i chke i t s faktoren für öffentliche F i n a n z i e r u n g s h i l f e n , 
die im P r i n z i p die gleiche F r a g e für eine d e r Unternehmung zugute k o m 
mende Subvention(auße.rmarktlicher V o r t e i l ) be leuchten. D o r t ist e in W i r t 
schaf t l i chkei ts faktor wie folgt def iniert (S. 205): 

stichtagsbezogene Nettoentlastung der Unternehmung 
stichtagsbezogene Nettobelastung d e r öffentlichen Hand 

3) Im folgenden w i r d aus Veremfachungsgründen hauptsächlich auf V e r m e i d u n g s 
kosten eingegangen; z u r Unterscheidung von V e r m e i d u n g s - und Bese i t i gungs -
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den zu übersteigen beginnen (Grenzkosten d e r V e r m e i d u n g ~ soz ia le G r e n z k o 

sten der Be lastung) . D a m i t ist das gese l l s chaf t l i ch optimale Niveau der E r 

zeugung e iner A r t von außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen festgelegt, 

von dem al le wei teren Maßnahmendiskussionen ausgehen können. Z u beachten 

i s t , daß es s i c h h i e r b e i um eine aggregierte Betrachtung für a l l e V e r u r s a 

cher von e iner A r t negativer externer Effekte ( z . B . innerhalb e iner Region) 

h a n d e l t . Abbi ldung 29 zeigt vere infacht die S t r u k t u r des P r o b l e m s . ^ 

D M k 
Grenzkosten 
der V e r m e i 

dung 

^ Menge der externen 
Beeinträchtigung 

A b b . 29: Optimale Reduktion eines externen Effekts 

Gegenwärtig entsteht i n einem Gebiet eine Menge OA an externer außermarkt -

l i c h e r Beeinträchtigung. D i e soz ia len Grenzkosten d e r le tzten ex terna l i s i e r ten 

Belastungseinheit betragen A D , die soz ia le Gesamtkostenbelastung beläuft s i c h 

auf die Fläche O A D . Of fensicht l i ch würde b e i dem gegebenen V e r l a u f der m a r 

g inalen Vermeidungskosten eine Reduktion der externen Effekte um A C zu 

e iner gese l l schaf t l i ch opt imalen Lösung führen. D i e von den V e r u r s a c h e r n zu 

tragenden Grenzkosten der V e r m e i d u n g und die soz ia len Grenzkosten d e r B e -

kosten im B e r e i c h des Umweltschutzes v g l . z . B . Jäger (1974), S . 186 f f . ; 
zu weiteren Kostenarten v g l . K u r z f a s s u n g des Umweltgutachtens (1974), 
S . 41 f . 

1) V g l . z . B . Meade (1973), S . 57 f f . , P r o s i (1973), S . 73 f . , Siebert (1973), 
S . 155 f . ; ähnlich bere i ts P i g o u (1932), S . 192 f f . und 223 f f . 
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lastung gleichen s i c h in B aus» Vere in facht besteht nun für die Gese l l s chaf t 

die Möglichkeit, die V e r u r s a c h e r entweder durch Verordnung d e r Höchstmen

ge OC zu d e r Reduktion zu zwingen oder durch Erhebung e iner festen Abgabe 

auf jede Belastungseinheit in Höhe von C B (bzw.einer m i t den soz ia len G r e n z k o 

sten var i i e renden Abgabe)die V e r m i n d e r u n g zu induzieren respekt ive e inen 

Kompensationsfond für die Betroffenen aufzufüllen. 

U m die monetäre Bewertung d e r gegenwärtigen Belastung durch eine e i n z e l 

ne Unternehmung vorzunehmen, müßten das obige idealtheoretische D i a g r a m m 

e m p i r i s c h i n t e r p r e t i e r t und die s i ch daraus für die Unternehmung ergebende 

Bückwirkung abgeschätzt werden . E s überrascht n icht , daß e in solches V o r h a 

ben äußerst s c h w i e r i g durchzuführen i s t . Dabe i können v i e r P r o b l e m schichten 

unterschieden werden: 

1 . E r m i t t l u n g d e r Vermeidungskosten 

2 . E r m i t t l u n g der soz ia len Kosten 

3. Bes t immung d e r gese l l schaft l i ch erwünschten Höchstmenge und 

d e r Maßnahmen zu i h r e r Durchsetzung 

4. E r m i t t l u n g d e r Konsequenzen für die Unternehmung 

Angesichts d e r Fülle von umweltökonomischer L i t e r a t u r s o l l , ohne in d ie D e 

t a i l s zu gehen, im folgenden nur k u r z auf die wicht igsten Aspekte d e r B e 

wältigung d i e s e r v i e r Problemebenen eingegangen werden: 

Z u 1 . : D i e E r m i t t l u n g der K o s t e n , die die Verme idung e iner bes t immten U m 

weltbelastungsmenge auslöst, g i l t gemeinhin als e in r e la t i v l e i cht z u lösendes 

P r o b l e m , so daß s i c h eine " f a i r l y def init cost curve" "^ e r g i b t . Sie kann auf 

d e r B a s i s ökonomisch-technischen Wissens geschätzt w e r d e n . So l a s s e n s i ch 
2) 

aus Erhebungen über b i sher ige Vermeidungsaufwendungen , aus unternehmungs-

1) Meade (1973), S . 58. 
2) V g l . etwa Institut für gewerbliche Wasserwir tscha f t und Luf tre inhal tung 

(1972), I fo-Institut für Wirtschafts forschung (1974) sowie die dort S . 14 f f . 
ana lys i e r ten Untersuchungen. 
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internen Vergangenheitsanalysen and aus ökonomisch-technischen Gutachten über 

die Zukunftsaufwendungen im U m w e l t s c h u t z ^ r e l a t i v zuverlässige Zah lenre ihen 

über die K o s t e n a l t e rnat iver Vermeidungsintensitäten h e r l e i t e n . E i n K o s t e n a r -
2) 

tenschema kann den Erhebungsprozeß e r l e i c h t e r n . D ie Abgrenzung z w i s c h e n 

a l lgemeinen F o r s c h u n g s - und Entwicldungsaufwenduugen und s p e z i e l l e n S i c h e r -

h e i t s - und Umweltschutzaufwendungen w i r d dabei häufig s c h w i e r i g s e i n . Für 

die B e s t i m m u n g d e r VeiTne idungskostenkurve des einzelnen B e t r e i b e r s k o m m t 

e in wei teres P r o b l e m h i n z u : Vermeidungsaktivitäten werden häufig aus Grün

den der Größendegression gemeinschaft l i ch m i t anderen V e r u r s a c h e r n ( z . B . i m 

Rahmen e iner Genossenschaft) b z w . von e iner Kommune kostengünstiger d u r c h -
3) 

geführt als von d e r einzelnen Unternehmung . ' B e i e i n e r Gemeinschaftslösung 
tauchen dann schwier ige Zurechnungspróbleme der Vermeidungskosten auf e i n 
zelne V e r u r s a c h e r auf, die vollständig nur durch Konvention gelöst werden 

4) 

können. E s wäre demnach für die Entwick lung e iner V e r m e i d u n g s k o s t e n k u r 

ve eine Annahme darüber notwendig, i n welcher Organisat ions form die V e r 

meidungsmaßnahmen durchzuführen s i n d . D i e s e Annahme hängt wiederum von 

d e r geforderten Vermeidungsmenge a b . Da diese Information aber e r s t nach 

V e r g l e i c h der gese l l schaft l i chen K o s t e n der Belastung m i t den V e r m e i d u n g s 

kosten verfügbar i s t , i s t die Vermeidungskostenkurve in v i e l en Fällen a l s K u r 

ve a l t e rnat ive r Vermeic lungsverfahren und Anlagengrößen zu e n t w i c k e l n . W e i 

t e r h i n ist darauf h inzuweisen , daß die Vermeidungskosten für nicht t e chn is ch 

def inierte Mengen von externen Beeinträchtigungen ( z . B . " H u m a n i s i e r u n g " von 
1) V g l . z . B . Be t r i ebswir t s cha f t l i che K o s t e n von Umweltschutzmaßnahmen 

(1972), M a t e r i a l i e n b a n d (1971), S . 593 f f . 

2) V g l . z . 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 e rner die b e i I f o - I n 
stitut für Wirtschafts forschung (1974), S . 24 f f . und Anlage H , I H er läuter 
ten E r f a s s u n g s Schemata. 

3) E i n O R - M o d e l l z u r vermeidungskostenopt imalen Zusammenfassung v e r s c h i e 
dener E m i s s i o n s q u e l l e n s te l l t üi den Grundzügen Müller-Merbach (1973), 
S . 26 f f . v o r . 

4) V g l . dazu das interessante Gutachten von Brockhof f (1973) z u r b e t r i e b s 
wir tscha f t l i chen Interpretat ion und Operat i ona l i s i e rung des Begr i f f s " I n a n 
spruchnahme" ün Kommunalabgabengesetz für das L a n d N o r d r h e i n - W e s t f a 
len von 1969. 
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A r b e i t s s t rukturen oder d e r Konsumentenzufriedenheit) weitaus s c h w i e r i g e r 

geschätzt werden können. 

Zu 2 . ; L a s s e n s i c h die Vermeidungskosten noch r e l a t i v genau und nachprüf

b a r 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 d e r soz ia len K o s t e n , die durch 

die Entstehung d e r externen Effekte ausgelöst v /erden, nur m i t großen E i n 

schränkungen. D i e vo lkswir tschaf t l i che K o s t e n - N u t z e n - A n a l y s e " ^ sowie die u m -
2) 

weltökonomische L i t e r a t u r d i skut i e ren a ls monetäre Bewertungsmethode für 

außermarktliehe Beeinträchtigungen v o r a l l e m den A n s a t z von Schattenpreisen 

( s imul ier te M a r k t p r e i s e ) . D u r c h sie s o l l die Kompensat ionsforderung seitens 

d e r Betroffenen monetär ausgedrückt werden . " U m die Höhe d i e s e r K o m p e n 

sat ionsforderung zu e r m i t t e l n , i s t zu f ragen , w i e v i e l die Wirtschafts Sub jekte 
für eine Si tuat ion b e r e i t wären zu zah len , die die externen Nachtei le nicht 

3) 
m e h r aufweist . 1 1 

Beste Vorausse tzung dafür wäre die Kenntnis d e r (mengenmäßigen, etwa öko 

logischen) Schadensfunktion., die dann vom Betroffenen zu bewerten wäre . D a 
4) 

darüber in a l l e r Rege l nur sehr vage Vors te l lungen bestehen ,. i s t d e r B e w e r 

tungsakt nur sehr schwer nachvol lz iehbar und nur anhand von dr i t ten E r s a t z -

1) V g l . z * B . M a r g o l i s (1970), M i s h a n (1975), Sm 58 f f . 
2) V g l . z . 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 (1935), S . 84 . 

3) L i t t m a n n (1974), S . 3 9 . 
4) V g l . a l s Ausnahme z . B . die von H . W . Stree ter und E . B . Phe lps entwik -

kelte Funkt ion z u r Entwick lung d e r Wasserqualität, die von R u s s e l l / S p o f -
ford (1972), S . 148 f f . zu e iner reg ionalen Schadensfunktion der Gewässer 
verunre in igung weiterentwickelt -wurde. Den Ausnahmecharakter der K e n n t 
nis d i e s e r naturwissenschaft l i chen Zusammenhänge betonen Russe l l /Spo f ford 
(1972), S . 152 ausdrücklich: n I t is worth s t r e s s i n g that we a r e , in fact , 
operat ing i n a w o r l d in which very l i t t l e i s known about any actual damage 
funct ions . . . . We do have some knowledge for both water -based re c rea t i on 
benefits and water supply treatment cost in r e la t i on to r a w water q u a l i t y . 
. . . the damages associated with a i r po l lut ion are s t i l l not fu l ly understood 
i n a qual itat ive sense , at least with respect to human h e a l t h . . . . Studies 
on a i r - p o l l u t i o n damage have general ly r e l i e d on aggregated indices of 
presumed damages such as those thought to be prov ided by property value 
d i f f e r e n t i a l s . " 
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großen überhaupt mögl i ch . F e r n e r i s t auf die Schwier igke i t h i n z u w e i s e n , 

daß häufig verschiedene Individuen und Gruppen von außermarlctlichen B e e i n 

trächtigungen betroffen sind und i n die E r m i t t l u n g d e r soz ia len K o s t e n e i n b e 

zogen werden müssen . 

In Fällen, wo die ex terna ! i s i e r ten Belastungen bere i t s durch unter nehm u n g s -

externe öffentliche oder pr ivate Aktivitäten in pagator isch erfaßbarer Weise 

kompens ier t wurden und nun den V e r u r s a c h e r n angelastet werden s o l l e n , fällt 

die E r m i t t l u n g d e r verursachten Soz ia lkosten noch r e l a t i v leicht« M a n kann 

annehmen, daß die Wirtschafts Subjekte auch in etwa i n Höhe d i e s e r A u f w e n 

dungen zahlungsbereit wären, d 0 h . daß die Aufwendungen e in ungefähres m o 

netäres Nutzenäquivalent d a r s t e l l e n . D i e s g i l t z . B . für den e i n z e l w i r t s c h a f t 

l i c h nicht kompensierten A n t e i l d e r Fo lgekosten von Beru f skrankhe i ten und 

Arbeitsunfällen. D u r c h die keineswegs einfache E r f a s s u n g und Zurechnung 

d i e s e r gesel lschaft l i chen Aufwendungen lassen s i c h v ie le der e x t e r n a l i s i e r -
2) 

ten Schäden quant i f iz ieren , jedoch n icht , bzw. nur unvollständig, die I m 

m a t e r i e l l e n ( z . B . psychischen) Schäden. 

D i e monetäre Bewertung von außermarktlichen Beeinträchtigungen, deren F o l 

gen s i c h nur sehr v e r m i t t e l t oder gar nicht m e r k b a r in gese l l schaf t l i chen A u f 

wendungen niederschlagen ( z . B . Gesundheitsschäden durch synerg i s t i s ch w i r 

kende Zusätze i n Nahrungsmit te ln , Veränderungen des E r h o l u n g s - oder E r l e b 

n iswertes von Landschaft , F l o r a , F a u n a usw. ) w i r f t unüberwindlich e r s c h e i 

nende P r o b l e m e auf . D i e für solche und ähnliche Bewertungsobjekte oft v o r g e 

schlagene E r f r a g u n g d e r individuel len Zahlungsbereitschaft muß als V e r f a h r e n s 

alternat ive weitgehend v e r s a g e n . D i e theoret i schen , e m p i r i s c h e n und w e r t o r i e n 

t i e r t e n P r o b l e m e , die die indiv iduel le und aggregierte Anwendung d e r Z a h l ungs -

bere i tschaft a l s Bewertungsver fahren aufwir f t , s ind bere i ts be i der A n a l y s e des 

Konzeptes der Absatzrente in K a p i t e l II ausführlich d i skut i e r t worden . Ähnli

ches g i l t auch für M a r k t p r e i s Veränderungen von Gütern, für deren W e r t e n t w i c k -

1) V g l . dazu auch oben S . 209 ff. 
2) V g l . z . B . Vo ig t (1974), Voigt et a l . (1973). 
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lung eine Abhängigkeit von den außermarktlichen Effelcten vermutet w i r d und 

die deshalb a l s monetärer Ersatzmaßstab für die Bewertung s o z i a l e r Schäden 

herangezogen werden . "^ 

Demnach i s t die soz ia le Grenzkostenkurve nur in s e h r groben Annäherungen 

und unter Prämissen , die die Aussagekraf t der gewonnenen Werte s t a r k e i n -
2) 

schränken ( z 0 B . P r o b l e m d e r Konstanz des Geldgrenznutzens) , zu e r m i t t e l n . 

3) 
Z l L U L « ! Aufgrund 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 be ider K u r v e n k o m m t a l s 

gese l l s chaf t l i ch erwünschtes Ausmaß der Belastungsreduktion be i d e r A l s - o b -

Überlegung e i n nur vage abgrenzbarer B e r e i c h in B e t r a c h t . D i e s erhöht das 

P r o b l e m d e r Prognose von konkreten Maßnahmen. A l s a l lgemeine R i c h t s c h n u r 

kann gelten, daß die gese l l schaf t l i ch am wenigsten aufwendige Lösung gewählt 

w i r d , d . h . : Haben die V e r u r s a c h e r t ro tz e iner durch Abgabenzahlung g e l e i s t e 

ten Kompensat ion der vermuteten soz ia l en Kosten noch einen V o r t e i l von i h r e r 

Aktivität, so werden sie diese beibehalten können. D e r Staat übernimmt dann 

die Entschädigung der Betroffenen oder die Besei t igung der externen E i n w i r 

kung m i t H i l f e der geleisteten Zahlungen. S ind jedoch die V e r m e i d u n g s k o s t e n 

be im V e r u r s a c h e r der schädlichen Aktivität ger inger , so w i r d die V e r m e i 

dungsaktivität angeordnet. 

Zu^jUj: D i e unternehmungsbezogene Bewertung der so e rmi t t e l t en A l s - o b - A n -

nähme über die mutmaßliche Reaktionsweise d e r soz ia len U m w e l t auf r e l e v a n 

te außermark fliehe Entscheidungskonsequenzen der Unternehmung er fo lgt a n a 

l o g zum vor igen A b s c h n i t t , Wegen der ungelösten P r o b l e m e be i d e r H e r l e i t u n g 

1) V g l . z . B * die Studie von R i d k e r (1967). 

2) Wegen der überaus großen E r m i t t l u n g s p r o b l e m e der soz ia len G r e n z k o s t e n 
schlägt be i sp ie l swe ise Baumol (1972), S . 318 f f . # a ls zweitbeste Lösung 
v o r , die Umweltabgaben nicht an den soz ia len Grenzkosten zu o r i e n t i e r e n , 
sondern nach versch iedenen , durch E x p e r t e n u r t e i l festgelegten mengenmä
ßigen Umweltqualitätsindikatoren ( z . B . dem b i o chemica l oxygen demand 
(BOD) des A b w a s s e r s ) zu bemessen; v g l . auch B a u m o l / O a t e s (1971). 

3) Das schwier ige P r o b l e m der ze i t l i chen V e r t e i l u n g d e r s o z i a l e n K o s t e n wie 
d e r Vermeidungskosten und i h r e r D i skont i e rung auf den GegenwartsZeitpunkt 
wurde dabei noch gar nicht angesprochen. 
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d e r A l s~ob -Bed ingung dürfte in v i e l e n Fällen e in Wertansatz zu V e r m e i d u n g s 

kosten eine geeignete und b e s s e r überprüfbare Ersatzgröße s e i n . 

Zusammenfassend i s t eine monetäre A ls~ob~Bewertung , für die eine A n t i z i 

pat ion des gese l lschaft l i chen Entscheidungsprozesses über die externe B e e i n 

trächtigung notwendig i s t , a ls kaum p r a k t i k a b e l z u kennzeichnen. Sie kann nur 

tendenziel le monetäre Anhaltspunkte und grobe A l t e r n a t i w o r s t e l l u n g e n l i e f e r n , 

die wegen i h r e r Unbest immthei t jedoch für eine formale Integration i n die 

k l a s s i s c h e Er fo lgsrechnung zu vage s i n d . D e r Z i e l b e i t r a g von relevanten 

außermarktliehen Belastungen d i e s e r A r t läßt s i c h monetär nicht verläßlich 

genug u m s c h r e i b e n . D i e s e F e s t s t e l l u n g ändert nichts an der Relevanz d e r z u r 

Bewertung anstehenden Ef fekte . Unternehmungspol i t i sch relevant s ind die E f 

fekte , w reil s ie i n der öffentlichen D i s k u s s i o n s ind und Gegenstand eines öffent

l i c h - p o l i t i s c h e n Entscheidungsprozesses s ind b z w . werden können. Insofern w e i 

sen sie auf Erfolgsbeiträge h i n , die zu L a s t e n d e r Z i e l e von externen I n d i v i 

duen oder Gruppen gehen. A l l e r d i n g s läßt d e r Stand der D i s k u s s i o n um die 

Bekämpfung der außermarktliehen Entscheidungskonsequenzen noch keine p r ä 

z i s e oder befriedigende monetäre Bes t immung i h r e r Erfolgsbeiträge z u . 

322. Möglichkeiten nichtmonetärer Bewertung 

D i e Notwendigkeit , von e iner ausschließlich monetären Bewertung abzurücken 

und andere Bewertungsmethoden für außermarktliche Entscheidungskonsequen

zen zu d i s k u t i e r e n , kann s i c h aus m e h r e r e n mi te inander zusammenhängenden 

Gründen ergeben: D i e zuvor besprochene faktische Unmöglichkeit e iner ver läß 

l i c h e n E r m i t t l u n g a l l e r soz ia len K o s t e n ^ , das Nichtakzept ieren der dabei e i n -

1) V g l . insbesondere A m e r i c a n Account ing A s s o c i a t i o n (1973), S . 79: " T h e 
committee was unable to d i s c o v e r reasonably acurate techniques for 
m e a s u r i n g environmental s o c ia l costs caused by indiv idual f i r m s . " Ähn
l i c h H e i g l (1974), S . 2269, S iebert (1973), S . 113 . 
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fließenden Wertprämissen , ethische Vorbehal te sowie die durch die e i n d i -
3) 

mensional -monetäre Bewertung eintretenden Informat ionsver luste b i l d e n d a 

b e i die Schwerpunkte d e r Argumentation«, A u s unternehmungspol i t ischer S i c h t 

s ind v o r a l l e m die an e r s t e r und an l e t z t e r Stel le genannten Argumente von 

großer Wichtigkeit» In befr iedigender Weise e r m i t t e l n l a s s e n s i c h n u r A l s -

ob -Werte für außermärktliche Beziehungen, die durch konki-et f o r m u l i e r t e und 

m i t hoher Wahrsche in l i chke i t r e a l i s i e r t e Maßnahmen d e r U n t e r n e h m u n g s u m 

welt reduz ier t werden sollen«, S ind diese Bedingungen nicht gegeben, so l a s 

sen s i c h in einigermaßen nachprüfbarer Qualität höchstens noch die V e r m e i 

dungskosten für einige A r t e n von gese l l s cha f t l i ch a l s reduktionsnotwendig v e r -

muteteMengen, ex terner Effekte ansetzen» In beiden Fällen können n u r k u r z f r i 

s t i g erwartete Veränderungen der Z ie l funkt ion i n die Bewertung eingehen, v / e i l 

d e r durch die (drohenden) Maßnahmen induzierte m i t t e l - und lang f r i s t ige t e c h 

no log i s ch -organ isator i s che Wandel und dessen Z i e l aus W i r k u n g e n nicht m o n e t a -

r i s i e r t werden können. 

Für a l le we i teren außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen sche i ter t d e r 

V e r s u c h e iner monetären Bewertung . D a m i t s ind der Integration außermarkt-

l i c h e r Effekte in die k lass i s che Er fo lgsrechnung r e l a t i v enge Grenzen gezogen . 

Und selbst die e r m i t t e l b a r e n monetären Werte hoben für s i c h genommen n u r 

beschränkten Aussagewert : Sie sind für interne und externe Entscheidungsträ

ger nur im Zusammensp ie l m i t den zugehörigen Mengen Informationen, V e r 

gle ichsdaten und Hypothesen interpretierbar« 

W e i l s i c h nicht a l l e untemelmiungspol i t i sch relevanten externen Effekte m o n e -

t a r i s i e r e n l a s s e n , eine Begrenzung d e r Betrachtung auf die m o n e t a r i s i e r b a r e n 

Effekte aber unter Umständen dem Z i e l , nämlich die unternehmungspol i t isch 

1) V g U besonders Kapp (1972), S . 100 f . , (1972a), S . 47, Conn (1972), S» 
37 f f» , M a a s s (1970), Schuster (1970), S . 142 . 

2) V g l . etwa B a u e r / F e n n (1973), S . 43 : " W e fee l that the attempt to reduce 
s o c i a l per formance to d o l l a r t e rms is p e r v e r s e . " F e r n e r Oettle (1970), 
S . 9 sowie die Hinweise b e i Schönfeld (1974), S . 2 . 

3) V g l . z . B . W y s o c k i (1975), S . 213 , G . K i r s c h (1974), S» 64 f f . , U l r i c h 
(1970), S . 164 . 
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re levanten Effekte zu erkennen und i m H i n b l i c k auf ihre E r f o l g s Wirksamkeit 

zu b e u r t e i l e n , entgegenstünde, ersche int es naheliegend, das Ideal d e r d u r c h 

gehend monetäxen Einbeziehung a l l e r außermarktliehen Entscheidungsfolgen i n 

die Er f o lgsana lyse aufzugeben und andere Wertungsmöglichkeiten zu d i s k u t i e 

r e n . Bewertung ist ja keineswegs nur in F o r m von Geldeinheiten oder s o n -
1) 2) 

st igen k a r d i n a l verrechenbaren Maßstäben möglich« Selbst wenn das d e r 

Bewertung zugrundeliegende O b e r z i e l monetär f o r m u l i e r t i s t , so kann und muß 

über Vorgänge oder E r e i g n i s s e i m H i n b l i c k auf d ieses Z i e l auch nichtmonetär 

geurte i l t werden , wenn eine befriedigende E r f a s s u n g und zielbezogene Z u o r d 

nung monetärer Konsequenzen d e r Bewertungstatbestände v e r s a g t . 

A l s Nachte i l eines solchen Vorgehens ist die Mehrdeut igke i t der Beziehungen 

zwischen den nominal oder ord ina l bewerteten außermarktliehen E n t s c h e i d u n g s -

konsequenzen und dem monetär f o r m u l i e r t e n Bewertungsz ie l anzuführen. F e r 

ner w i r d häufig vermutet , daß M a n a g e r i n e r s t e r L i n i e an quantitativ-monetä

ren (weil d i r e k t zielbezogenen) Bew r ertungsinformationen i n t e r e s s i e r t s i n d , so 

daß nichtmonetäre Maße weniger Entscheidungsrelevanz haben könnten. V o r 

tei lhaft ist die Interpretationsoffenlieit d e r ausgewieseneu nichtmönetär b e w e r 

teten Informationen für d i e internen und externen Adressa ten e inzustufen, die 

p r a k t i s c h eine Ausweitung des Informationsangebots bedeutet. F e r n e r e r l a u b t 

eine nichtmonetäre BewertungsStrategie auch die getrennte oder in tegr ier te 

Einbez iehung von längerfristigen Entwicklungen (technischer F o r t s c h r i t t ) i n 

die nominal oder o rd ina l gefaßte Bewertungsaussage, was be i d e r monetären 
3) 

Methode nicht möglich w a r . 

1) V g l . z . B . den V o r s c h l a g von Müller-Wenk (1974), S . 279 f f . , die e x t e r 
nen V e r z e h r s m e n g e n über Äquivalenzziffern in Rechnungseinheiten zu über 
führen. 

2) V g l . zu den nichtmonetären Bewertungsformen v o r a l l em Gäfgen (1974), 
S . 144 f f . , R e s c h e r (1969), S . 61 f f . , A m e r i c a n Account ing A s s o c i a t i o n 
(1971). 

3) D i e Grundzüge e iner nichtmönetär ausgerichteten Informationskonzeption 
zur erwe i ter ten Er fo lgsbeurte i lung werden im folgenden K a p i t e l IV d i s k u 
t i e r t , so daß an d i e s e r Stel le nur einige Aspekte beispielhaft a n g e s p r o 
chen zu werden brauchen, die in den Rahmen dieses Kap i te l s gehören. 
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D i e Schwier igke i t e i n e r nichtmonetären Bewertung l i eg t selbstverständlich in 

dem Auffinden und der Begründung operat ionaler Bewertungsnormen. Für den 

Sektor d e r Belastung d e r natürlichen U m w e l t durch außermarktliche Fo lgen 

b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r Entscheidungen l iegt es nahe, zwe i kombin ier t zu 

verwendende Typen von nichtmonetären Bewertungshi l fen zu berücksichtigen."^ 

Zum einen können die seitens s taat l i cher Verordnungen, Behörden oder von 

Verbänden vorgeschr iebenen b z w . empfohlenen Schwellenwerte für E m i s s i o 

nen und Immiss i onen a ls 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 - und Schad-
2) 

Stoffproduktion d ienen. Je stärker die eigenen Werte die empfohlenen oder 

vorgeschr iebenen Werte unterschre i ten , desto vollständiger i s t d e r U n t e r n e h 

mungser fo lg durch kompensierten Ressourceneinsatz zustande gekommen und 

desto weniger muß s i c h die Unternehmungspol i t ik in d iesem B e r e i c h auf e x 

terne Forderungen e inste l len ; s ie hat - bewußt oder unbewußt - künftige R e 

aktionen der Umwel t ant i z ip i e ren können. Je näher die Werte d e r U n t e r n e h 

mung an diese Schwel lenwerte heranrücken oder s ie überschreiten, desto 

wahrsche in l i cher i s t e s , daß die unentgeltliche Umwelt inanspruchnahme zu 

e iner entgelt l ichen w i r d (weil z . B . die N o r m e n verschärft werden b z w . S t r a 

fen oder Abgaben zu leisten s ind) . Das heißt: T e i l e des gegenwärtigen E r f o l g s 

werden zu L a s t e n von externen Betroffenen e r z i e l t . D u r c h Se lbst formul ierung 

von noch strengeren Anspruchsniveaus kann die Abs i cherung des ökonomischen 
3) 

E r f o l g s gegenüber e iner externen Anspruchserhöhung noch verbesser t werden . 
Weniger operat iona l , aber a ls Ergänzung der vor igen Bewertungsmethode ge 

eignet ist die zweite nichtmonetäre Bewertungsweise des Umweltbe lastungsver -

1) V g l . zum folgenden auch M a r l i n (1973). 
2) V g l . z . B . die aufgrund der Gewerbeordnung b z w . des B u n d e s - I m m i s s i o n s -

schutz -Gesetzes e r lassenen Verordnungen über Immiss i onskonzentra t i ons -
grenzwer te , f e rner die R i ch t l in i en des Verbandes Deutscher Ingenieure z u r 
U m wel tbel as tung . 

3) In e i n e r e m p i r i s c h e n Untersuchung zum Umweltschutzverhal ten in einigen 
süddeutschen K e r n k r a f t w e r k e n konnte eine derart ige nichtmonetär bewer ten 
de ant iz ipat ive P o l i t i k festgestel lt werden; v g l . Weingart (1974). 



- 238 -

h a l t e n s . D a s h i e r 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 werden« "One is to see i f s igni f i cant ly better e q u i p 

ment to control po l lut ion is a v a i l a b l e . If so , then the present equipment m u s t 

be ca l l ed inadequate. The def init ion of 5 s i g n i f i c a n t l y better* i s open to d i s 

pute . The prob lem could be tackled by committees of pro fess iona l a s s o c i a t i o n s . " * 
2 

D i e technologischen Möglichkeiten zum Umweltschutz wandeln s i c h zunehmend. 

Gel ingt e s , p e r i o d i s c h eine Bestandsaufnahme und Qua l i f i z i e rung d e r t e chno lo 

gischen Umweltschutzmöglichkeiten z . B . in Zusammenarbe i t m i t Behörden oder 
3) 

Verbänden zu e r s t e l l e n 3 so können diese Möglichkeiten als B e w e r t u n g s n o r 

m e n der aktuel l angewandten Umweltschutztechnologie in d e r Unternehmung g e 

genübergestellt werden . Je näher die gegenwärtig angewandte Technologie an 

die potentiel le h e r a n r e i c h t , desto unwahrsche in l i cher ist e s , daß neue t e c h n o 

logische Auf lagen , Standards oder Abgaben auf die Unternehmung z u k o m m e n . 

Je stärker potentiel le und aktuelle Technologie auseinanderklaf fen, desto w a h r 

s c h e i n l i c h e r ist eine künftige externe F o r d e r u n g und desto eher s ind die zuge 

hörigen außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen als e r f o l g s w i r k s a m e B e 

standteile der Unternehmungsaktivitäten e inzustufen. 

Analog zu den vorgeschlagenen nichtmonetären Bewertungsstandards ün U m w e l t 

schutz lassen s i c h auch Standards für die Bere i che Unfa l l schutz und P r o d u k t 

s i cherhe i t f o r m u l i e r e n (Berufskraniche i t s - , U n f a l l - und Abwesenhe its raten sowie 
4) 

Sicherheitstechnologien) . S c h w i e r i g e r , wenn nicht unmöglich, ist e in so lches 

1) M a r l i n (1973), S . 42 f. 

2) N i ch t zuletzt auch, we i l s i ch im Zuge verstärkter Umweltschutzaktivitäten 
e in aufnahmefälliger, expandierender Investitionsgütermarkt entwickel t hat« 

3) D i e s i s t in solchen Fällen s c h w i e r i g , wo der qual i tat ive technische F o r t 
s c h r i t t zu e iner Integration von P r o d u k t i o n s - und Unwel t s chutzbe langen 
führt und eine eigene Umweltschutztechnologie nicht m e h r separat zu d e 
f in ieren i s t . 

4) A l s Anhaltspunkt für die F o r m u l i e r u n g nichtmonetärer Bewertungsnormen 
l a s s e n s i ch h i e r z . B . arbe i t smediz in i s che Aussagen , v g l . etwa 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 Arbeitsstätten-
verordnung genannten Standards anführen; f e rner auch S i c h e r h e i t s v o r s c h r i f 
ten für Produkte i n anderen Ländern ( z . B . Automob i l vors chr i f t en i n den 
U S A ) . 
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Vorgehen für weniger ob jekt iv ierbare Maße von externen Ef fekten , wie z . B . 

für Beeinträchtigungen der Konsumenten - oder Arbe i t szu f r i edenhe i t durch 

außermarktiiche Entscheidungskonsequenzen. H i e r l a s s e n s i c h weder g e n e r e l 

le Schwel lenwerte noch k l a r e "Schütztechnologien n i m Sinne von Bewer tungs 

normen d e f i n i e r e n . 

Dennoch s ind p r i n z i p i e l l auch h i e r qua l i ta t ive , v a r i a b l e "Standards" (jedoch 

nicht im Sinne eines e th ischen , öffentlichkeitswirksamen Verhaltenskodex) b e 

s t i m m b a r , die aus d e r öffentlichen oder wissenschaft l i chen D i s k u s s i o n a b g e l e i 

tet und den außermarktlichen externen Effekten des Unternehmungsverhaltens 

gegenübergestellt werden könnten. Zu denken wäre an best immte a l s u n e r 

wünscht geltende F o r m e n des Konsums und der Werbung, an A r b e i t s s t r u k t u 

ren» die a ls " o p t i m a l " gelten u s w . Je größer die D i s k r e p a n z zu d iesen und 

ähnlichen qual i tat iven Wertvors te l lungen , desto wahrsche in l i cher i s t e s , daß 

das Unternehmungsverhalten a ls "unangemessene Inanspruchnahme D r i t t e r " i n 

t e r p r e t i e r t w i r d und desto eher müssen T e i l e des gegenwärtigen Er fo lges auf 

außermarktiiche F a k t o r e n zurückgeführt w e i d e n . D i e erwei ter te E r f o l g s b e u r 

te i lung 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 spekulative Komment ierung 

d e r Rahmenbedingungen des Unternehmungsverhaltens über . 

D i e Strategie d e r nichtmonetären Bewertung außermarktiiche r Konsequenzen 

b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r Entscheidungen macht z w e i e r l e i deut l i ch : Zum einen 

zeigt s ie die Schwier igke i ten und die Dynamik d e r F o r m u l i e r u n g von n i chtmark i 

l i ehen Bewertungsnormen auf und unterstre i cht damit die P r o b l e m e e iner ( z . B . 

monetären) Objekt iv ierung von externen Beeinträchtigungen. Zum anderen e n t 

stehen aus d iesem S p i e l r a u m Bewertungsvorteile» D u r c h die Gegenüberstellung 

von gewählter N o r m und gegenwärtigem Is t -Zus tand eröffnen s ich den M i t g l i e 

d e r n d e r organisator i s chen Kerngruppe und, fa l l s gewünscht, auch anderen 

Gruppen transparentere inhalt l iche Grundlagen zur k u r z - und langfr is t igen I n 

terpre tat i on und U r t e i l s b i l d u n g über außermarktiiche V e r h a l t e n s w e i s e n . 
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4* D i e Bedeutung außermarküich v e r m i t t e l t e r ex terner Entsche idungskonsequen-

zen für eine E r w e i t e r u n g d e r betr lebs wtrtschaft l ichen Er f o lgsbeur te Ik ing 

D i e zusammenfassende Betrachtung des Konzepts der außermarktlichen E n t 

scheidungskonsequenzen für eine erwei terte betr iebswir tschaf t l i che E r f o l g s b e 

urte i lung geht wiederum von den wei ter oben f o r m u l i e r t e n K r i t e r i e n a u s . " ^ 

Dem K r i t e r i u m der umfassenden Bedar f sor i ent i e rung v e r m a g der A n s a t z f o r 

m a l weitgehend zu entsprechen. A n den von be t r i ebswir t s cha f t l i chen E n t s c h e i 

dungen ausgehenden außermarküich vermi t te l t en externen Konsequenzen besteht 

sowohl für interne a ls auch für externe Entscheidungsträger und Gruppen e i n 

großes I n t e r e s s e . E s gründet s i c h auf die zunehmende Bedeutung, die d e r a r 

tige Entscheidungsfolgen für die Lebensgrundlagen externer Gruppen haben 

(Stichwort: Umweltveränderungen), und auf die po l i t i s chen Entscheidungen und 

F o r d e r u n g e n , die s i c h aufgrund der "zunehmenden Betroffenheit ex te rner G r u p 

pen durch außermarktliche Interdependenzen an die Unternehmungen r i c h t e n . 

Beide Aspekte berühren sowohl die k u r z f r i s t i g e n a l s auch die m i t t e l - und l a n g 

f r i s t i gen Bedingungen des Unternehmungser fo lges . Somit trägt d i e s e r A n s a t z 

dazu b e i , die betr iebswirtschaf t l i che Erfo lgsbetrachtung um wesent l iche B e r e i 

che zu vervollständigen. P r o b l e m a t i s c h i s t dabei a l l e rd ings der f o rmale 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 . E s gibt se lbst keine Anhaltspunkte dafür, 

wie die außermarktllchen Interdependenzen für Zv/ecke d e r E r f o l g s a n a l y s e z u 

de f in ieren und abzugrenzen s i n d . Deshalb wurden verschiedene P r o b l e m e d e r 

e m p i r i s c h e n Best immung d i s k u t i e r t und e in K r i t e r i e n s y s t e m d e r e r f o l g s p o l i t i 

schen Relevanz so l cher Effekte entwickel t , dessen Anwendung je nach s o z i o -

ökonomischen Randbedingungen zu unterschiedl ichen Resultaten führt. D i e s e r 

Umstand kann v i e l l e i ch t nicht v o l l be fr ied igen ; es Ist jedoch zu bedenken, daß 

auch e in anderes a ls das vorgeschlagene Re levanzpr inz ip ( z . B . eine s t a r r e 

Abgrenzungskonvention) kaum m i t den grundlegenden Intentionen e i n e r d e r a r t i 

gen E r w e i t e r u n g d e r Er fo lgsbeurte i lung vere inbar i s t . Schließlich müßte s i c h 

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 innvo l l e rsche inen kann, wegen d e r aufgezeigten Wandelbarke i t d e r 

1) V g l . oben S . 65 ff . 
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gese l l schaf t l i chen Relevanz außermarktlicher E r e i g n i s s e per iod ischen Ände

rungen unterz iehen, um 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 genügen. 

H i n s i c h t l i c h des K r i t e r i u m s d e r Überprüfbarkelt s ind die unternehmungsbe

zogene begr i f f l i che Abgrenzung , die V o r a u s w a h l d e r relevanten A r t e n sowie 

die monetäre Bewertung von außermarktlichen Entscheidungsfolgen a l s k r i t i 

sche B e r e i c h e e inzustufen. Hypothesen über die Plausibilität des E i n t r i t t s d e r 

Relevanzbedingungen sowie über die Abgrenzung und Zurechenbarkei t außer -

m a r k t l i c h e r E r e i g n i s s e auf die Unternehmung dürften s i c h in v i e l e n Fällen 

e iner strengen Nachprüfbarkeit entz iehen. Gle i chwohl s ind solche Annahmen 

notwendig, um die inhalt l iche Gestaltung der Erfo lgsbetrachtung zu begründen. 

Desha lb so l l ten im Z w e i f e l s f a l l eher m e h r a ls weniger außermarktliche E f f e k 

te in die A n a l y s e einbezogen werden , damit nicht durch schwer überprüfbare 

Hypothesenbildung eventuell w i cht ige 'Er fo lgsde terminanten ausgeschlossen w e r 

d e n . A u c h die Zuordnung monetärer Werte zu den ident i f i z ier ten re levanten 

außermarktlichen Entscheidungskonsequenzen muß s i c h häufig auf e i n e r i n t e r 

subjektiv kaum überprüfbaren B a s i s v o l l z i e h e n . In solchen Fällen e r s c h e i n t 

e in V e r z i c h t auf monetäre Bewertung unter dem K r i t e r i u m der Überprüfbar

ke i t empfehlenswert . D i e anderen Gebiete d e r E r f a s s u n g außermarktlicher 

Entscheidungskonsequenzen sind demgegenüber h i n s i c h t l i c h i h r e r Nachprüfbar

ke i t nicht außergewöhnlich p r o b l e m a t i s c h . 

D i e intertemporale und interorganisator ische V e r g l e i c h b a r k e i t e i n e r e inze lnen 

Kategor i e von außermarktlichen Beziehungen e rs chemt mögl ich, wenn g le i che 

M e ß - und Bewertungsmethoden angewandt wurden . 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 ^ ist die V e r g l e i c h b a r k e i t zwischen verschiedenen E f f e k 

ten p r o b l e m a t i s c h e r . Gel ingt eine e inheit l i che Bewertung in monetären Größen 

nicht , was v ie l fach zu e r w a r t e n se in dürfte, so kann e in V e r g l e i c h n u r je i n -

1) E i n e monetäre Bewertung würde zudem die bekannten, auch für die V e r 
g le i chbarke i t bedeutsamen Wertprämissen impl i z i eren , - v g l . oben S . 108 ff # 
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d iv idueU über e in M Meta~Bewertungskonzept u e r f o l gen . Wei terh in kann s i c h 

die intertemporale V e r g l e i c h b a r k e i t a l l e r außermarktlicher externer E n t s c h e i 

dungskonsequenzen (im Sinne e iner Kontinuität) wegen der Dynamik d e r R e l e 

vanz von externen Effekten erschweren ; die Gesamtheit der re levanten außer-

m a r k t l i c h e n Interdependenzen dürfte s i c h nämlich im Zeitablauf qual i tat iv und 

quantitativ verändern. 

D i e ökonomische T h e o r i e der außermarktrnäßigen externen Effekte kann a ls 

ideal theoret isch stringent bezeichnet v /erden. Sie i s t eine l og i sch schlüssige 

Ergänzung für marktwir t s cha f t l i che Gle i chgewichtsmode l le , in denen wegen auße 

m a r k t l i c h e r Beeinflussungen ke in pare to - op t imaler Zustand e r r e i c h t w i r d und 

für die f o r m a l gezeigt werden s o l l , wie b e i V o r l i e g e n so l cher Interdependen

zen dennoch e in op t imaler Zustand gefunden werden k a n n . " ^ 

D i e e m p i r i s c h e Relevanz i s t demgegenüber nicht so unmitte lbar e i n s i c h t i g , 

da es s i c h zunächst um einen formal log ischen Ansatz handelt . E s bedarf d e s 

halb zusätzlicher K o r r e s p o n d e n z - und Interpretat ionsrege ln , um für das F o r 

malkonzept i n der Realität Entsprechungen zu finden; die F o r m a l t h e o r i e selbst 

s te l l t solche H i l f e n nicht zur Verfügung. Be i sp ie l e außermarlctlicher E n t s c h e i 

dungsbeeinflussungen zwischen Wirtschafts S u b j e k t e n l a s s e n s i c h l e i cht aufzäh

l e n . Eine schlüssige Abgrenzung zwischen externen und internen, außermarkt-

l i chen und m a r k t l i c h e n Elementen der Konsequenzenmenge sowie h i n s i c h t l i c h 

i h r e r Zurechenbarkei t und Verursachung fällt dabei häufig s chwer . M i t Hi l f e 

d e r angestel lten organisat ionstheoret isch or ient ier ten Überlegungen kann ein 

dynamischer e m p i r i s c h e r Bedingungsrahmen z u r Abgrenzung von unternehmungs 

p o l i t i s c h relevanten gegenüber sonstigen außermarktlichen externen Effekten 

s k i z z i e r t werden . Andere Bedingungsrahmen für andere ( z . B . gesamtwirtschaft 

l i e h or ient ierte ) Relevanzgesichtspunkte s ind denkbar . M i t Hi l f e des verfügba

r e n sozio-ökonomischen Methodeninstrumentar iums i s t es grundsätzlich möglich 

1) Auf diese P r o b l e m a t i k wurde nicht eingegangen, v g l . dazu etwa den m o d e l l 
theoret ischen Überblick bei Henderson/Quandt (1973), S . 247 f f . , L i t t m a n n 
(1974), S . 81 f f . , M i s h a n (1971). 
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die e i n m a l ident i f i z i e r ten relevanten außermarktlichen Entsche idungskonse 

quenzen e m p i r i s c h zu e r f a s s e n und zu bewerten; die dabei auftretenden R e a 

l i s i e rungsprob leme sind s c h w i e r i g , übersteigen die anderer w i r t s c h a f t s w i s s e n 

schaf t l i cher Frageste l lungen aber nicht grundsätzlich. 

Zusammenfassend gelingt e s , durch das M o d e l l d e r außermarktlichen e x t e r 

nen Entscheidimgskonsequenzen einen wichtigen e m p i r i s c h e n , b i s l a n g jedoch 

kaum systemat isch beachteten B e r e i c h der m i t t e l b a r e n Erfo lgsbedingungen von 

be t r i ebswir t s cha f t l i chen Organisat ionen zu betonen. D i e begr i f f l i che O p e r a t i o -

n a l i s i e r u n g und nachvol lz iehbare Anwendung des Konzepts bereitet jedoch aus 

e inze lw i r t s cha f t l i cher Sicht einige S c h w i e r i g k e i t e n . 
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K a p i t e l I V : Z u r weiteren Entwick lung e iner umweltor ient ier ten E r f o l g s -

/ fo lg^oeurte i lu i ig von Unternehmungen <-p 

D i e A n a l y s e der m a r k t l i c h e n und der außermarktlichen externen K o n s e q u e n 

zen von Untemehmungsentscheiclungen als mögliche Ergänzungselemente der 

k l a s s i s c h e n betr iebswir tscha f t l i chen Erfo lgsbetrachtung hat eine Reihe von 

konkreten Möglichkeiten, aber auch von grundsätzlichen und spez i e l l en S c h w i e 

r igke i ten eines derar t igen Vorgehens deut l i ch machen können. Nachdem z u 

nächst die M o t i v a t i o n der Unternehmungsführung für eine erwei terte E r f o l g s 

or ient ierung auf eine realitätsnahe Grundlage gestel l t wurde , konnte die F r a 

ge d e r problembezogenen e m p i r i s c h e n Interpretat ion und Anwendung des f o r 

mal theoret i schen Ansatzes der m a r k t l i c h e n und außermarktlichen externen 

Effekte eingehend untersucht w e r d e n . 

Nach e i n e r Bestandsaufnahme der erarbe i te ten Untersuchungsergebnisse (1.) 

s o l l en i n d iesem T e i l methodische L e i t l i n i e n für die Weiterentwicklung e i n e r 

umweltor ient ier ten betr iebswir tscha f t l i chen Er fo lgsbeur te i lung erörtert und 

e x e m p l a r i s c h erläutert werden (2 . ) . Abschließend s ind V e r w i r k l i c h u n g s c h a n 

cen und -problerne e iner derart igen Ergänzung d e r E r f o l g s Würdigung zu u m 

reißen (3 . ) . 

I . D i e Ausgangs Situation 

I I . Ergänzungsbedürftigkeit d e r Er fo lgsbeur te i lung 

D i e Ergänzungsbedürftigkeit d e r betr iebswir tschaf t l i chen Erfo lgsbetrachtung 

zeichnet s i ch auf d r e i verschiedenen Ebenen ab: 

(a) D i e organisat ionstheoret ische Ana lyse d e r be tr i ebswir tscha f t l i chen U m w e l t 

beziehungen (Kapitel I) hat die Notwendigkeit aufgezeigt, b e t r i e b s w i r t s c h a f t 

l i c h e Handlungen auch unter dem Aspekt i h r e r Kompatibilität m i t a k t u e l 

l en oder erwarteten " s o z i a l e n P r o b l e m e n " zu b e u r t e i l e n . D i e U n t e r n e h -
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mungsumwelt bewertet nämlich das Unternehmungsgeschehen auch h i n 

s i c h t l i c h se iner soz ia len Konsequanzen und steuert Unterstützungen und 

Forderungen gegenüber der Unternehmungsorganisat ion auch auf d e r G r u n d 

lage des wahrgenommenen Unternehmungsverhaltens zu " s o z i a l e n P r o b l e 

m e n " . Demnach s ind Konsequenzen des Unternehmungsgeschehens, die g e 

wol l t oder ungewollt gesel lschaft l iche P r o b l e m e berühren, auch e r f o l g s r e 

levant im Sinne eines wohlverstandenen Eigeninteresses der Kerngruppe 

b e i der Erfüllung des dominanten Z i e l e s d e r langfr is t igen G e w i n n e r z i e l u n g . 

Auf d i e s e r Mot ivat ionsbas is haben die verschiedenen Ansätze zu e i n e r g e -

sellschaftsbezogenen Unternehmungsrechnung ihre Bedeutung, S ie l i e f e r n 

theoretische und methodische Ansatzpunkte z u r Entwick lung von internen 

und/oder externen Informationsinstrumenten für den vom k l a s s i s c h e n R e c h 

nungswesen nicht erfaßten B e r e i c h gese l l s cha f t l i cher , nicht unmit te lbar 

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 

gen . D e r in den meis ten Vorschlägen zu findende gedankliche R a h m e n läßt 

s i c h auf die T h e o r i e der externen Effekte zurückführen. V o n d e r a u s g i e b i 

gen Analyse d ieses theoretischen Instruments kann eine t iefere E i n s i c h t 

in diejenigen B e r e i c h e , die von der herkömmlichen Er fo lgsrechnung nicht 

berücksichtigt werden , sowie eine Einschätzung der damit verbundenen 

Methodenprobleme erwartet w r erden. 

(b) D i e Theor ie der marktmäßigen externen Effekte versucht , die m a r k t l i c h e n 

V o r - und Nachtei le zu e r f a s s e n , die durch das V e r h a l t e n der U n t e r n e h 

mung den unmitte lbaren oder m i t t e l b a r e n Transakt ionspar tnern entstehen 

und die im üblichen Einnahmen/Ausgaben-Rechenwerk d e r Unternehmung 

nicht dokumentiert werden. D a s ausgiebig analys ierte B e i s p i e l d e r A b s a t z 

rente (Kapitel II) verdeutl icht e inerse i t s erhebl iche theoretische und m e t h o 

dische 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 darauf a u f 

m e r k s a m , daß d e r P r e i s den Wert oder Nutzen eines Gutes für den A b 

nehmer nicht vollständig zu repräsentieren v e r m a g . E s sind weitere A s 

pekte zu berücksichtigen, die die D r i n g l i c h k e i t des B e d a r f s , d ie Z u f r i e 

denheit m i t d e r gewählten A l t e rnat ive und damit die gesel lschaft l iche B e -
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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 Aspekte s ind auch e r f o l g s r e l e 

vant . Sie gehen in die Vorschläge e i n , die in d iesem K a p i t e l z u d i s k u 

t i e r e n s i n d . 

(c) D i e Theor i e d e r außermarktlichen externen Effekte s te l l t e in f o r m a l e s 

Instrument z u r Behandlung a l l d e r Entscheidungskonsequenzen d a r , die 

s i c h außermarktlich d i r e k t b e i D r i t t e n n iedersch lagen . Im b i s h e r i g e n 

Rechnungswesen werden sie nicht berücksichtigt. Unter bes t immten B e 

dingungen s ind derart ige Entscheklungsfolgen auch für die Einschätzung 

der Unternehmung durch ihre U m w e l t und damit auch für den U n t e r n e h 

mungser fo lg von Bedeutung (Kapi te l III) . D i e unternehmungspol i t ische R e 

levanz gerade der negativen Entscheidungsnebenfolgen ist dabei besonders 

hervorzuheben ( z . B . Belastungen d e r natürlichen U m w e l t ) . D i e D i s k u s s i o n 

d e r Schwier igke i ten e iner prakt i s chen Anwendung d ieses Konzepts hat v e r 

schiedene Methodenfragen aufgeworfen, die auch für die Überlegungen i n 

d iesem K a p i t e l f ruchtbar s i n d . 

D i e problembezogene Untersuchung d e r verschiedenen theoret ischen Konzepte 

hat demnach in z w e i e r l e i H ins i cht eine Klärung e rbracht : Zum einen wurde 

die Notwendigkeit begründet, die betr iebswir tschaf t l i che E r f o l g s a n a l y s e um B e 

re iche zu e r w e i t e r n , die außerhalb des B l i ck f e lds d e r konventionel len E r f o l g s 

rechnung l i e g e n . Zum anderen wurden diese Bere i che näher gekennzeichnet und 

zahlre i che methodische P r o b l e m e i h r e r Abgrenzung und E r f a s s u n g s i c h t b a r g e 

m a c h t . 

1 2 . H indern i sse e iner integr ierten Rechnung m i t externen Entscheldungäkon-

sequenzen 

T r o t z d e r genannten posi t iven E r g e b n i s s e kann s i ch eine E r w a r t u n g , d ie häu

f ig 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 aufbauenden gese l l s cha f t sbezo -

genen Er fo lgsrechnung verbunden i s t "^ , nicht erfüllen, nämlich daß d ie e r 

kannten Lücken der Er fo lgsana lyse durch eine integr ier te Rechnungskonzeption 

1) V g l . auch oben S . 60 ff. 
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zu schließen s e i e n . B e i d e r empi r i s chen Interpretat ion der Ansätze wurde 

eine Reihe von methodischen Möglichkeiten und P r o b l e m e n d e r E r f a s s u n g , des 

V e r g l e i c h s und d e r Aggregat ion unternehmungsabhängiger externer Ef fekte 

d i s k u t i e r t . Weswegen eine integr ierte Rechnung m i t externen E n t s c h e i d u n g s -

konsequenzen le tz tendl i ch nicht möglich e r s che in t , s o l l anhand von d r e i P r o 

b l e m k r e i s e n zusammenfassend erläutert werden , die für die p r i n z i p i e l l e n G r e n 

zen d i e s e r Neuor ient ierung der Erfo lgsbetrachtung typ isch e r s c h e i n e n . 

1 2 1 . Das P r o b l e m der operationalen Unterscheidung d e r Konsequenzenarten 

E i n e integr ierte E r f o l g s r e c h n u n g würde u . a . vorausse tzen , daß eine b e f r i e d i 

gende Trennung zwischen internen und externen Entscheidungskonsequenzen g e 

l i n g t . Davon ausgehend würde m a n die gesel lschaftsbezogenen E r f o l g s k o m p o 

nenten zusammenfassen , s a l d i e r e n und z u dem e r w e r b s w i r t s c h a f t l i c h e n E r f o l g 

addieren können. Au f welche theoret ischen und prakt i s chen S c h w i e r i g k e i t e n die 

Einhal tung d i e s e r Prämisse stößt, zeigen einige beispielhafte Zusammenhänge: 

Geht m a n davon a u s , daß der Nach f rage - b z w . Zalüungsbereitschaftsansatz 

für die Messung des zusätzlichen Konsumentennutzens, den e i n Käufer über 

den Kaufpre i s hinaus 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 z i eht , aus t h e o r e t i 

schen und methodischen Gründen nicht geeignet i s i * ^ , so müßten für d i e s e n 

Typus e i n e r m a r k t l i c h e n externen Entscheidungskonsequenz andere O p e r a t i o 

na l i s i e rungen gefunden w e r d e n . Ähnlich wie bei den i n K a p i t e l III 3 . u n t e r s u c h 

ten Meßobjekten müßte zunächst eine mengenmäßige E r f a s s u n g der Tatbestände 

des Zusatznutzens er fo lgen , die dann monetär zu bewerten wären. Nun i s t 

aber k e i n K r i t e r i u m bekannt, m i t dessen Hi l f e solche Tatbestände, die d u r c h 

E n t r i c h t u n g des Kaufpre i ses entgolten s i n d , von denjenigen, die n icht v o n dem 

P r e i s abgedeckt werden, operational zu trennen s i n d . Interner und e x t e r n e r 

Ef fekt s ind a lso i n d iesem F a l l e nicht befr iedigend zu untersche iden . G l e i c h 

wohl besteht z . B . aus er fo lgspo l i t i s chen Gründen e in Interesse d a r a n , d i e s u b 

jekt iven Wertschätzungskategorien für e in Produkt kennenzulernen, auch wenn 

1) V g l . K a p i t e l n . 
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nicht genau angegeben werden kann, ob s ie sämtlich a ls durch den Kaufpre i s 

entgolten einzustufen s i n d . Läßt s i ch aber eine schlüssige Trennung von i n t e r 

nen und externen Ef fekten in d iesem F a l l nicht begründen, so muß für d iesen 

B e r e i c h eine additive Aufspaltung d e r Er fo lgsrechnung versagen» 

Ähnlich l i egen die Verhältnisse für v ie le außermarktliche externe E n t s c h e i -

dungsfolgen. Ganz a l l gemein t r i t t h i e r (wie auch be i e inigen m a r k t l i c h e n e x 

ternen Effekten) die Abgrenzungsproblematik zwischen Bete i l igung und N i c h t b e -

te i l igung an organisator i schen Entscheidungsprozessen auf."^ Diese, für die B e 

s t immung von externen Effekten unumgängliche F r a g e läßt s i ch nicht i m m e r 

eindeutig lösen» 

Besonders deut l i ch w i r d das Unterscheidungsproblem für den F a l l von b e t r i e b 

l i c h e n Aufwendungen, denen die unentgelt l iche, gese l l schaf t l i ch nützliche B e 

re i t s te l lung von Leistungen zugesprochen werden s o l l (positive außermarktli

che externe Entscheidungskonsequenzen wie Soz ia l l e i s tungen , A u s b i l d u n g s l e i -
2) 

stungen, F o r s c h u n g und Entwick lung , Umweltschutz usw»)» E i n e r s e i t s w i r d 

häufig m i t solchen Aktivitäten nicht eine unentgeltliche Bere i cherung der U n 

ternehmungsumwelt b e w i r k t , sondern l e d i g l i c h eine Internal i s ierung von früher 

e x t e r n a l i s i e r t e n Belastungen (Be i sp ie l : Umweltschutzaufwendungen)* Zum ande

r e n s te l len s ie oft eine besondere, m a r k t l i c h notwendige Entgelt form für die 

Inanspruchnahme von Le is tungen , etwa von A r b e i t s l e i s t u n g e n , d a r ( B e i s p i e l : 

die sogenannten betr ieb l i chen Soz ia l le i s tungen, die eine Ergänzung der e r 

werbswir tscha f t l i chen WertschöpfungsVerteilung an die O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e 

d e r bedeuten), oder s ie s ind Aufwendungen für die qual i tat ive Anpassung des 

Produkt ionspotent ia ls (Be i sp i e l : Ausbildungsmaßnahmen, F o r s c h u n g und E n t w i c k 

lung) . D i e genannten Aufwandsposten s ind also z u großen T e i l e n negative i n t e r -

1) V g l . oben S» 177 ff . 
2) V g l . dazu die Be i sp i e l e in der soz ia l en E r f o l g s rechnung von L inowes , 

oben A b b . 19 S . 158 ; f e rner die B e i s p i e l e be i Z i e h m (1974), S . 1491, 
E i c h h o r n (1974), S . 28 f . , sowie besonders ausgeprägt 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 (1975), S . 167 f f » , S T E A G A G (1973), Schlüte (1974), S . 279, 
weist a l l e rd ings auf einige Problemaspekte h i n . 
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ne Effekte und können n icht , scheinbar losgelöst vom wir tscha f t l i chen U n t e r 

nehmungsgeschehen, a ls außermarktliche unentgeltliche Leistungen u m i n t e r 

p r e t i e r t werden m i t dem " Z i e l , die Wahrnehmung der soz ia len Verantwor tung 

durch das Management s i chtbar zu machen" ."^ Unbestr i t ten gehen von e i n i g e n 

d e r genannten Aufwendungen auch posit ive außermarktliche externe Effekte a u s , 

so z . B . von manchen Ausbildungsmaßnahmen oder von F o r s c h u n g s l e i s t u n g e n . 

D i e s e können jedoch nicht durch den Ansatz der Aufwendungen, die internen 

Zwecken dienen, s innvo l l erfaßt w e r d e n . Auch h i e r wäre e in A b g r e n z u n g s k r i t e 

r i u m z u suchen, das die mengenmäßig extern angefallenen Le i s tungen , d ie a l s 

Nebenfolgen aus den Aufwendungen r e s u l t i e r e n , erfaßbar und bewertbar m a c h t . 

E i n e Methode , die dieses P r o b l e m trennschar f löst , i s t auch h i e r n icht b e -
2) 

kannt . Gle i chwohl besteht e i n Interesse an Informationen über mögliche p o 

s i t ive externe Konsequenzen e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e r P r o d u k t i o n , die aber nicht 

g le i chsam addi t iv , d . h . überschneidungsfrei m i t d e r internen E r f o l g s r e c h n u n g , 

gemessen werden können. 

A u c h für einige Gruppen der negative n außermarktlichen externen Effekte fällt 

die Abgrenzung zwischen internen und externen Konsequenzen s c h w e r . I n w i e 

f e r n z . B . psychische und physische Belastungen d e r Arbeitskräfte durch die 

verschiedenen Entge l t formen bere i ts kompens ier t s ind oder in welchem A u s 

maß die Inanspruchnahme der In f ras t ruktur durch öffentliche Abgaben gedeckt 

i s t , läßt s i c h z w a r t endenz ie l l , nicht aber exakt bestimmen« Abgesehen d a 

von ist die E x t e r n a l i s i e r u n g von Belastungen in v i e l en Fällen m i t dem k l a s 

s i schen Rechnungswesen nicht so unmitte lbar verquickt und deshalb l e i c h t e r 

1) Z i e h m (1974), S . 1493. 
2) In Einzelfällen erscheint eine getrennte E r f a s s u n g der pos i t iven außermarkt

l i c h e n externen Effekte denkbar , so z . B . be im B a u e iner K a n t i n e , d i e z u 
Kosteneinsparungen für die benutzenden Organisat ionsmitg l i eder führt ( vg l . 
E i c h h o r n (1974), S . 38); a l l e rd ings ist auch dann noch offen, ob die K a n 
tinenleistungen eine andere F o r m e i n e r (marktl ichen) Lohnerhöhung d a r 
s t e l l e n , so daß die Kosteneinsparungen der Lohnerhöhung entsprechen , 
ober ob es s i c h um anderwei t ig m o t i v i e r t e Grat is le i s tungen d e r U n t e r n e h 
mung handel t . 

3) V g l . auch die Anmerkungen zu A b b . 25, S . 204 f. 
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erkennbar a ls eine eventuelle Exte m a l i s i e rung von Le i s tungen , die in d e r 

Rege l auf betr ieb l i chen Aufwendungen fußt. A l l e r d i n g s w i r d die U n t e r s c h e i 

dung dann s c h w i e r i g , wenn m a n " i n d i r e k t e Entschädigungen" m i t in die B e 

trachtung aufnimmt: E i n extern negativ Betro f fener ( z . B . A r b e i t n e h m e r oder 

An l i eger ) kann s i c h etwa dadurch entschädigen w o l l e n , daß e r durch Ände

rung seines auf interne Größen einwirkenden V e r h a l t e n eine Kompensat ion 

sucht ( z . B . V e r r i n g e r u n g d e r Le is tungsbere i tschaf t des A r b e i t n e h m e r s , B o y 

kott des Produktangebots durch den A n l i e g e r ) . Ließe m a n derart ige K o m p e n 

sat ionsmechanismen begr i f f l i ch z u - für die Er fo lgsentwick lung s ind s ie von 

e rheb l i cher Bedeutung so würde die Untersche idbarke i t zwischen i n t e r n e n 

und externen Effekten zusätzlich s tark v e r r i n g e r t . 

A l s Zwischenergebnis läßt s i ch festhalten: D i e im b i sher igen Bechnungswesen 

nicht erfaßten (gesellschaftsbezogenen) Erfolgskomponenten l a s s e n s i c h n i cht 

eindeutig von den erwerbswir t s cha f t l i chen Er fo lgspos i t i onen t rennen . E i n e 

durchgehende Add i t i on von e rwerbswir t s cha f t l i chem und gese l l s chaf t l i chem 

Nutzen i s t p r a k t i s c h unmöglich; d ie Auswirkungen der Unternehmungstätigkeit 

können nicht sämtlich durch e m p i r i s c h anwendbare K r i t e r i e n in zwe i s i c h a u s 

schließende Te i lmengen von internen und externen Effekten geteilt w e r d e n . U n 

t e r d iesem B l i c k w i n k e l kann die E r w e i t e r u n g der Erfo lgsbetrachtung nicht in 

e iner schl ichten Verlängerung der üblichen E r f o l g s rechnung bestehen. 

122 . D a s P r o b l e m der e inheit l i chen M e s s u n g und Bewertung 

E ine weitere Voraussetzung d e r integr ierten E r f o l g s rechnung wäre eine e i n 

h e i t l i c h e , monetäre Bewertung a l l e r Erfo lgskomponenten, um unmitte lbare 

V e r g l e i c h b a r k e i t , Aggregat ion und Sald ierung s i c h e r z u s t e l l e n . 

Sowohl im F a l l e d e r Absatzrente a l s auch für zahlre i che außermarktliche 

Entscheidungskonsequenzen w i r d deut l i ch , daß eine durchgehende monetäre B e 

wertung wie auch eine M e s s u n g der Mengenkomponenten auf e inem e i n h e i t l i 

chen Niveau nicht ohne ganz erhebl iche Zugeständnisse an Umfang , Inhalt und 

Aussagekraf t d e r einzubeziehenden Tatbestände möglich e r s c h e i n t . D e r K o n s u -
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mentennutzen,bzw. die Zufriedenheit der Konsumenten^läßt s i c h nicht d u r c h 

e m p i r i s c h e Erhebung der monetären Nachfragebeziehungen e r f a s s e n und a g g r e 

g i e r e n . H i e r z u bedarf es anderer "mengenmäßiger" Erhebungsmethoden, w o 

b e i die Überführung der Mengenkomponente in monetäre Werte kaum mögl i ch 

e r s c h e i n t . Ähnliches gi l t für Arbe i taehmerzu f r i eden l i e i t , für negative außer -

m a r k t l i c h e Entscheidungskonsequenzen wie Umweltbelastungen, für d ie keine 

konkreten BewertungsVorstellungen seitens d e r Gesel lschaft bestehen, sowie 

für pos i t ive externe Ef fekte , die von best immten be tr i eb l i chen Aktivitäten a u s 

gehen können. Und auch die g le i chsam mengenorientierte E r f a s s u n g gel ingt 

nicht auf e inem einheit l ichen ( z . B . kardinalen) N i v e a u , sondern e r s t r e c k t s i c h 

über die gesamte B r e i t e e m p i r i s c h e r Meßmethoden. D i e s e r kaum r e d u z i e r b a 

re Problembefund hat verschiedene Konsequenzen: 

E s zeigt s i c h d a r i n e in weiteres Hindern i s für eine integr ier te E r w e i t e r u n g 

d e r Er fo lgsbetrachtung . Je nach Meßniveau l a s s e n s i c h zwar e inzelne N u t z e n 

oder Schadenskategorien in s i ch mengenmäßig aggregieren ( z . B . E m i s s i o n s 

mengen )j eine unmittelbare rechner ische Zusammenfassung oder Aufrechnung 

untersch ied l i cher A r t e n von externen Effekten ist jedoch nicht mög l i ch . 

In d e r k l a s s i s c h e n Geschäftsbuchhaltung können die Zahlen des Rechnungswe

sens e r s t nach Aggregation und Sa ld ierung ihre ökonomische Relevanz für das 

dominante Gewinnz ie l ausweisen . Demgegenüber ist für den E r w e i t e r u n g s b e 

r e i c h zu f ragen , ob eine gesellschaftsbezogene Er fo lgsbeur te i lung überhaupt 

e in Interesse an Aggregation und Sald ierung haben kann; die b i s lang nicht e r 

faßten externen Er fo lgsdeterminanten sind nämlich so heterogen und u n v e r -

bunden, daß eine Zusammenfassung und Aufrechnung die Information schmälern 

und eventuell auf "Scheiner fo lge" schließen l a s s e n könnte. Zum B e i s p i e l e r 

scheint es nicht s i n n v o l l , die aus Arbeitsunfällen oder Umweltbelastungen r e 

sult ierenden negativen externen Konsequenzen gegen posi t ive externe F o l g e n 

von F o r s c h i m g s - und Entwicklungsaktivitäten oder Ausbildungsmaßnahmen für 

leitende Angeste l l te aufzurechnen, w e i l die e inzelnen gesel lschaftsbezogenen 

Komponenten in sehr unterschied l i cher Weise das Unterstützungspotential und 

den E r f o l g d e r Unternehmung bee in f lussen . E i n e Aufrechnung würde jedoch 
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unter Umständen e in "Gle i chgewicht " zwischen pos i t iven und negativen E r - , 

fo lgsdetermlnanten vorsp iege ln und e in unzutreffendes B i l d des E r f o l g s h i n 

tergrunds abgeben« 

F e r n e r zeigt s i c h , daß die mengenmäßige E r f a s s i m g von externen K o n s e q u e n 

zen i n v ie l en Fällen auf i n d i r e k t e , d . h . die Betroffenen nicht einbeziehende^ 

Meßoperationen angewiesen i s t . 1 ^ E s dürfte deshalb häufig s innvo l l s e i n , n e 

ben den indirekten Ersatzmaßstäben für Bedürfnisbeeinträchtigungen auch die 

subjektive Wahrnehmung der Beeinträchtigung be i den Betroffenen se lbs t z u 

erheben , um durch eine Gegenüberstellung d e r beiden Meßmethoden a u s s a g e 

fähigere Grundlagen über die Intensität emes Effekts zu gewinnen. 

Somit ergibt s i c h zum einen die faktische Unausweich l i chke i t eines M e t h o d e n 

p l u r a l i s m u s in M e s s u n g uod Bewertung d e r zusätzlichen E r f o l g s aspekte . Z u m 

anderen aber i s t die daraus notwendigerweise resul t ierende m e h r d i m e n s i o n a 

l e , desaggregierte Betrachtungsweise auch e in wünschenswertes E r f o r d e r n i s 

für die entscheidungsbezog3ne Verwendung der gewonnenen In format ionen . D e n 

Benutzern d e r Daten bietet s ie offene I n i e r p r e t a t i o n s - und Bewertungsmöglich

ke i t en , die s i c h den jewei l igen Informationsbedürfnissen ( k u r z - oder l a n g f r i 

stige 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 d e r R e l e 

vanzhypothesen usw. ) b e s s e r anzupassen vermögen* V e r u r s a c h e r , Betrof fene 

und Nichtbetroffene dürften häufig die Konsequenzen von Unternehmungsent 

scheidungen untersch ied l i ch bewerten . Gerade auch aus diesen B e w e r t u n g s u n 

tersch ieden r e s u l t i e r e n wahrsche in l i ch "Uberraschende" er fo lgsre levante V e r 

haltensweisen externer Gruppen gegenüber d e r Unternehmung. D u r c h e in i n 

terpretationsoffenes Informationswesen können derart ige Bewertungsdi f ferenzen 

von den Entscheidungsträgern le i chter erkannt und mögliche "Überraschungen" 

eher ant i z ip i e r t werden, a ls durch eine e indimensionale , auf die E r m i t t l u n g 

eines Saldos abgestellte Rechnung. 

1) V g l . oben S . 209 ff. 
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123* D a s P r o b l e m der Selekt ion und Kontinuität 

A l s d r i t t e Voraussetzung e iner in tegr ier ten Rechnung ist die Notwendigkeit 

z u nennen, daß die A r t e n der zusätzlich einzubeziehenden E r f o l g s k o m p o n e n 

ten ähnlich zuverlässig und dauerhaft de f in iert werden können wie i m F a l l e 

d e r k l a s s i s c h e n erwerbswir t s cha f t l i chen E r f o l g s rechnung. N u r dann wäre s i c h e r 

geste l l t , daß d e r gesellschaftsbezogene T e i l e r f o l g nicht be l ieb ig i m Sinne e ines 

günstigen Gesamtnutzens m a n i p u l i e r t werden könnte. 

D e m steht jedoch entgegen, daß technologischer , s o z i a l e r und ökonomischer 

Wandel sowohl i m m e r wieder Veränderungen d e r tatsächlich vor f indbaren A r 

ten von externen Unternehmungseffekten als auch Umstruktur i e rungen d e r u n 

ternehm imgspol i t i sch relevanten Interdependenzen h e r v o r r u f e n . D i e T h e o r i e 

d e r externen Effekte bietet für die e m p i r i s c h e Bes t immung von externen E n t 

scheidungskonsequenzen und damit auch für die Ident i f iz ierung von W a n d l u n g s 

p r o z e s s e n innerhalb d e r Menge externer Effekte keine Grund lage . D e r m a r k t 

l i che Ordnungsrahmen, aus dem die k l a s s i s c h e n Komponenten des R e c h n u n g s 

wesens üire D e f i n i t i o n , ihre Berücksichtigungsbedürftigkeit und i h r e i n t e r s u b 

jektive Nachvo l l z i ehbarke i t bez iehen , entfällt a ls K r i t e r i u m der inha l t l i chen 

B e s t i m m u n g externer E f fekte . F o l g l i c h muß e in notwendigerweise subjekt ives 

tnd 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 

Effekte und deren Relevanz best immt und dem ze i t l i chen Wandel angepaßt w e r 

den können .^ D i e aufgrund von gewachsenen Konventionen und Institutionen 

(relat iv) e indeutig best immbaren Tatbestände, die von der k l a s s i s c h e n E r f o l g s 

rechnung zu berücksichtigen s i n d , gewährleisten d i e ' i n t e r t e m p o r a l e Kontinuität 

d ieses Rechnungs instruments . Eine gesellschaftsbezogene Ergänzung d i e s e r 

Er fo lgsrechnung kann s i c h nicht auf ähnlich wohldefinierte und dauerhafte G r u n d 

p f e i l e r stützen. Sie i s t wegen ihres vom Wechsel sozio-ökonomischer P r o b l e 

me abhängigen C h a r a k t e r s in weiten Bere i chen unbest immt und Veränderungen 

ausgesetzt . Belastungen und Le i s tungen , die eine Unternehmung über die 

1) V g l . besonders K a p i t e l III 2. 
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in der Rechnungsführung dokumentierten Bere i che hinaus auf die Gesel lschaft 

überträgt, bestehen weder in ihren f o rmalen Kategor i en noch in ihren k o n k r e 

ten Ausprägungen dauerhaft und ob jekt iv , sondern s ind Wahrnehmungs- und 

Bewußtseinsphänomene d e r am sozio-ökonomischen Prozeß betei l igten W i r t 

schaftssubjekte und damit wandelbar . D i e s e r Wandel ver langt auch von der 

umweltor ient ier ten Ergänzung der Er fo lgsana lyse eine f lexib le Gestaltung, 

wenn sie ihre Aufgabe, die unternehmerische "Außenpolitik" zu unterstützen, 

erfüllen und nicht an den Bedürfnissen d e r internen und externen Adressaten 

v o r b e i i n f o r m i e r e n s o l l . 

A u c h wegen dieses Mange l s an Kontinuität und S icherhe i t be i der B e s t i m 

mung externer Effekte ersche int es nicht mögl ich, die gesel lschaftsbezoge-

nen Ergänzungskomponenten m i t d e r " e igent l i chen" E r f o l g s rechnung zu v e r 

s c h m e l z e n . D i e s würde einen s t a r r e n B a h m e n vorsp i ege ln , der de facto nicht 

vorhanden i s t . V i e l m e h r sol lte das damit zusammenhängende P r o b l e m d e r 

Auswahl re levanter Umweltbeziehungen durch getrennten und di f ferenzierten 

A u s w e i s d e r berücksichtigten Interessenfe lder offengelegt werden und damit 

für D iskuss ionen zugänglich s e i n . 

2 . Methodische Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung 

In d e r vorangegangenen Bestandsaufnahme wie auch in den frühei^en K a p i t e l n 

i s t versch iedent l i ch auf Möglichkeiten verwiesen worden, m i t deren Hi l f e 

v i e l l e i ch t einzelne P r o b l e m e umgangen oder te i lweise bewältigt werden könn

ten , um dem Z i e l e iner erwei terten Er fo lgsbeur te i lung näher zu kommen . 

D i e s e Ansatzpunkte so l len nun ausgebaut und d i skut i e r t werden . 

Nach den b isher igen Ausführungen läßt s i c h zusammenfassend fo lgern, daß 

eine umweltor ient ierte Er fo lgsbeur te i lung 

- ergänzend neben der erwerbs wir tscha f t l i chen E r f o l g s rechnung stehen 

muß, 

- nicht ohne Überschneidungen m i t d e r e rwerbs wirtschaft l i chen E r f o l g s 

rechnung e r s t e l l t werden kann, 
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- s i c h m e h r e r e r , qual i tat iv unterschied ! i cher M e ß - und Bewertungsme

thoden bedienen muß, 

- einen desaggreg ierten Aufbau ver langt , a lso nicht auf Zusammenfas 

sung und Aufrechnung angelegt se in kann, und 

- anpassungsfällig gegenüber Veränderungen in d e r Unternehmungsum-

welt se in muß. 

D e r Kata log s t i m m t weitgehend m i t den Konsequenzen überein, die W y s o c k i 

aus der Untersuchung versch iedener Gestaltungsmöglichkeiten für S o z i a l b i 

lanzen z ieht : 

"Wenn die E r m i t t l u n g von totalen ' Soz ia l sa lden 3 n icht möglich und 
darüber hinaus auch nicht zweckmäßig ersche int und wenn dennoch 
quantitative Aussagen über die gese l l schaf t l i chen und physischen 
Umweltbezüge von Unternehmen erwünscht s i n d , die über den in 
den herkömmlichen Bechnungszweigen erfaßten Rechnungsstoff h i n 
ausgehen, dann ble ibt m . E . nur d e r Ausweg , Te i l rechnungen - ggf. 
m i t nicht-monetären Maßgrößen - überall dort aufzuste l len , wo s o l 
chen Sonderrechnungen keine technischen und v o r a l l em keine s c h w e r 
wiegenden methodischen P r o b l e m e entgegenstehen. E i n e Bindung s o l 
cher Einze l rechnungen an das V o r b i l d der Finanzbuchhaltung wäre 
nicht e r f o r d e r l i c h , v /ahrscheinl i ch nicht e i n m a l zweckmäßig. D i e E r 
gebnisse so l cher Bechnungen könnten aber ggf. Aufnahme in eine 
*gesellschaftsbezogene Ber i ch ters ta t tung ' f i n d e n . " ! ) 

E i n i g e Grundelemente für den methodischen Aufbau d e r a r t i g e r T e i l r e c h n u n 

gen so l l en im folgenden entwickelt w r erden. Außer den in den vorangegange

nen K a p i t e l n gewonnenen Prob leme ins i ch ten wurden die Überlegungen dazu 

auch von einigen E r g e b n i s s e n der D i s k u s s i o n über soz ia le Indikatoren ange

r e g t . 2 ^ 

1) W y s o c k i (1975), S 0 2 1 5 . 

2) V g l . dazu z . B . Bauer (1966), L e i p e r t (1973), (1975), Zapf (1972), (1974), 
(1974a), W i l c o x et a l . (1972). 



- 256 -

2 1 . Indlkatorenansatz a l s methodischer Rahmen zur Abbi ldung e r f o l g s r e l e v a n 

te r U m weltbe Ziehungen 

211« Indikatorensystem versus Kennzahlensystem 

E i n System von Indikatoren, d . h . e i n methodenplural is t isches System von M a ß 

größen für er fo lgsrelevante Tatbestände f scheint zunächst nichts anderes z u 

se in a l s das Pendant z u r üblichen, an k l a s s i s c h e n erwerbswir tschaf t l i chen 

Begr i f f en ausgerichteten betr iebswir tschaf t l i chen Keimzahienrechnung. ' '^ D a z u 

b ieten s i c h manche methodische P a r a l l e l e n a n , und die v o l k s w i r t s c h a f t l i c h - s o 

z io log ische D i s k u s s i o n um soz ia le Indikatoren a ls Ergänzung des unzulängli

chen sozio-ökonomischen Zielmaßes " B r u t t o s o z i a l p r o d u k t " scheint diese Q u e r 

verbindungen b i s lang kaum beachtet zu haben. Dennoch bestehen aber auch 

wichtige U n t e r s c h i e d e . 

B e t r i e b l i c h e Kennzahlensysteme l e i t en s i c h m e i s t log isch-dedukt iv aus dem 

Z ie lbegr i f f d e r k l a s s i s c h e n Er fo lgsrechnung ab . Sie s te l l en a lso eine b e g r i f f s 

log ische Zer legung des rechnungsmäßig eindeutig def inierten Oberz i e l s (Ge

winn) in operationale Te i l e inhe i ten d a r , die dann als T e i l k r i t e r i e n zur Steue-
2) 

rung des Gesamterfo lgs (Gewinn) dienen s o l l e n . D i e Entwick lung von S y s t e 

m e n s o z i a l e r Indikatoren - seien s i e , wie b i s h e r v o r h e r r s c h e n d , g e s a m t w i r t 

schaft l i ch oder , wie b i sher kaum entwickel t , e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h ausgerichtet 

- h a t jedoch einen anderen V e r l a u f genommen: M i t Hi l f e der soz ia len I n d i k a 

toren so l l en globale , begr i f f l i ch wenig präzisierte Z ie l inhal te wie L e b e n s - , 

U m w e l t - , A r b e i t s - , Konsumqualität überhaupt e r s t ope r a t i o n a l i s i e r t werden . 
D i e s e Z i e l f e l d e r weisen natürlich auch , wie in d ieser A r b e i t mehrfach b e -

3) 

tont , Interdependenzen zur E r r e i c h u n g des k l a s s i s c h e n Gewinnzie ls b z w . 

zum Soz ia lprodukt auf. D i e Sozial indikatorenentwicklung aber " intendier t eine 

1) V g l . B e r t h e l (1973), Keinen (1970), (1972), Staehle (1969), (1975), 
Wissenbach (1967). 

2) T y p i s c h dafür ist das DuPont -Kennzah lensys tem, v g l . z . B . Stachle (1975). 

3) V g l . z . B . S . 2 7 ff . u . 41 ff. 
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Objekt iv ierung von al lgemeinen Z i e l f o r m e l n durch die Konstrukt ion von M a ß 

z a h l e n , die intersubjekt iv überprüfbar s i n d . " ^ 

Neben d iesem zielbezogenen Untersch ied i s t noch eine zweite A k z e n t v e r s c h i e 

bung der Indikatorensysteme gegenüber der Kennzahlenrechnung anzuführen« 

Während die Kennzahlensysteme m e i s t b e i d e r begr i f fs log ischen Zer legung des 

Z i e l s y s t e m s v e r h a r r e n , w i r d m i t den Systemen s o z i a l e r Indikatoren zusätz

l i c h z u r Operat iona l i s i e rung von Globa lz i e l en vere inze l t auch eine prozeßorien

t i e r te Beschre ibung und Bewertung d e r rea len e m p i r i s c h e n Zusammenhänge 
2) 

zwischen M i t t e l e i n s a t z und Z i e l e r r e i c h u n g v e r s u c h t . E i n e so lche , auf Erklä

rung d e r soz ia len Z ie l e r re i chungsprozesse ger i chtete Indikatorenentwicklung 

muß unvollständig b le iben , we i l der Stand des e m p i r i s c h e n Wissens keinen 

umfassenden und zwei fe ls f re ien Nachvo l l zug r e a l e r P r o z e s s e anhand von i n 

tersubjekt iv anerkannten Kenngrößen e r l a u b t . Im e inze lwir tschaf t l i chen B e r e i c h 

ermöglicht e in solches Vorgehen aber eher eine analytische Er fo lgsbeurte i lung 

i m Sinne eines Nachvol lzugs von Ursache -Wirkungsvermutungen als die a l l e i n 

begr i f f s l og i sch or i ent i e r ten betr ieb l i chen Kennzahlensys teme . 

D e r Übergang von der begr i f fs log ischen zur r e a l theoretischen Konstrukt ion 

von Maßgrößensystemen erscheint zudem unausweichl i ch : We i l es für die h i e r 

d i skut i e r t en Erfo lgsdeterminanten an rechentechnisch-analyt ischen Verknüpfungs

rege ln m i t dem k l a s s i s c h e n Erfo lgskonzept fehlt , müssen empir i s che Z u s a m m e n 

hangshypothesen den Rahmen abgeben - es s e i denn, m a n verz i chtet auf den 

V e r s u c h , Zusammenhänge aufzuzeigen, und beschränkt s i c h von vornhere in auf 

die Aufzählung verschiedenster gesel lschaftsbezogener Tatbestände. D e r l e t z t -
3) 

genannte Weg w i r d anscheinend i n d e r P r a x i s f a v o r i s i e r t . D e r In format ions -

1) L e i p e r t (1973), S-. 207. M i t Hi l f e von Indikatoren f ormul ier te gese l l s chaf t 
l i che Z i e l sys teme s ind z . B . be i Zapf (1972) zusammengestellt« 

2) V g l . z * B . G r o s s (1966), S . 179 f f . , L a n d (1971); zum unbefriedigenden 
Stand der gegenwärtigen realtheoret ischen Fundierung für soz iale I n d i k a 
toren v g l . Schmicl (1974), S . 249 f f . 

3) D e r a r t i g e Vorschläge beherrschen derze i t die D i s k u s s i o n , v g l . z . B . S T E A G 
A G (1973), 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 (1975), D i e r k e s (1974). 
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wert von prozeßorientierten IncUkatorenansätzen dürfte jedoch s i c h e r l i c h über 

dem d e r Konzeptionen m i t AufzählungsCharakter l i e g e n 0 D i e unternehmungs-

po l i t i s che V e r h a l t e n s - und Entscheidungsre levanz von Kennzah len , deren U r 

sache -Wirkungsverbund dem Informationsempfänger verständlich w i r d , i s t v e r 

m u t l i c h wesent l i ch höher a ls diejenige von i s o l i e r t e n , nach f o rmalen K r i t e r i e n 

sys temat i s i e r t en Größen. 

212 . Entwick lung eines a l lgemeinen Indikatorenmodel ls 

Für die Kons t rukt i on von unternehmungsbezogenen Indikatoren S y s t e m e n , die 

die vom bisher igen Rechnungswesen nicht erfaßten er fo lgsre levanten T a t b e 

stände sys temat i s ch abbilden und e iner Beurte i lung zuführen so l l en , is t eine 

Modellbüdung unter zwe i Aspekten e r f o r d e r l i c h : 

- D i e Umschre ibung eines Z ie l fe ldes in der Unternehmungsumwelt , von 

dem vermutet w i r d , daß es auf die E r r e i c h u n g des ordnungspol i t isch 

dominanten organisat ionalen Oberz i e l s ( l i ier a lso Gewinn oder R e n t a b i 

lität) e i n w i r k t , 

- die Beschre ibung von E r e i g n i s s e n und P r o z e s s e n , die von d e r U n t e r 

nehmung k o n t r o l l i e r t werden können und von denen vermutet w i r d , daß 

s ie auf den Zustand dieses Zie l fe ldes in d e r Unternehmungsumwelt E i n 

fluß nehmen. 

W i r d als e r fo lgsre levantes , jedoch b i s h e r nicht sys temat isch oder unvollstän

d i g berücksichtigtes Z i e l f e l d i m Sinne d e r vor l iegenden Themenste l lung die 

Zufr iedenheit d e r jewei l igen Interessengruppe in bezug auf das für sie r e l e v a n 

te V e r h a l t e n der Unternehmung u m r i s s e n - die koal i t ionstheoret ische Sicht d e r 

Unternehmungsorganisat ion legt dies nahe - , so bi ldet die M e s s u n g d e r Z u f r i e 

denheit e iner Gruppe und i h r e Veränderung i m Zeitablauf den Z i e l i n d i k a t o r , 

d e r für die ergänzende umweltbezogene Er fo lgsbeur te i lung von Bedeutung i s t . 

E i n e Steigerung d e r Zufriedenheit muß dabei nicht stets eine Steigerung des 

Unternehmungserfolges bedeuten^ Wicht iger ist h i e r d e r umgekehrte Z u s a m -

1) Z u r P r o b l e m a t i k eines pos i t iven Zusammenhangs zwischen Zufriedenheit 
und Le i s tung v g l . Neuberger (1974), S . 168 f f . 
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mehhang , daß nämlich eine unternehmungsbedingte V e r r i n g e r u n g der Z u f r i e d e n 

he i t zu Bückzugs- , P r o t e s t - oder Forderungsverha l t en führen k a n n . ^ E s k o m m t 
2) 

also i n d iesem B e r e i c h der Umweltbeziehungen, wie bere i ts früher erläutert , 

auf eine 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 er fo lgspo l i t i s chen Aktivitäten, n i cht aber 

auf eine Substitut ion d e r Marktbez iehungen a n . 

D i e Betrachtungsweise s t i m m t m i t den Überlegungen anläßlich d e r externen 

Konsequenzen von Unternelmiungsentscheidungen überein: D i e wahrgenommene 

Beeinträchtigung oder Förderung der N u t z e n - oder Kostens i tuat ion e ines W i r t 

schaft sSubjekts durch k l a s s i s c h e r w e i s e nichtberücksichtigte Nebenfolgen von 

Entscheldungaa bes t immt das Ausmaß des externen Effekts und damit auch 

die möglichen unmitte lbaren oder m i t t e l b a r e n verhaltensbezogenen Rückwirkun

gen auf die Unternehmung . D a b e i w i r d die durch die externen E n t s c h e i d u n g s -

konsequenzen bewirkte SituationsVeränderung d e r Betroffenen pauschal a l s Z u 

friedenheitsveränderung aufgefaßt. D ie von der j ewei l igen Si tuat ionsdef in i t ion 

abhängige Wahrnehmung d e r Umweltbedingungen durch die Betroffenen g i l t h i e r , 
3) 

wie auch in e inem großen T e i l d e r Sozial indfeatorenforschung , a ls l e g i t i m e 
Bewertungsinstanz der " ob j ek t iv " geschaffenen Tatbestände und zug le i ch a l s 

pragmat i sches H i l f s m i t t e l für die s i c h daraus ergebenden jewei l igen V e r h a l -
4) 

tenskonsequenzen. Deshalb werden solche Indikatortypen auch als subjekt ive 

Indikatoren bezeichnet . 
5) 

Wegen d e r Unzulänglichkei ten d e r Zufr iedenheitsmessung und wegen d e r 

Notwendigkeit von Interpretat ions - und Bewertungshi l fen für Außenstehende g e 

nügt die M e s s u n g von Zufr iedenheitswerten a l l e i n n i c h t . Zusätzlich zu den 

1) V g l . H i r s c h m a n (1970). 

2) V g l . oben S . 43 ff. 
3) V g l . z . B . C a m p b e l l (1972), Zapf (1972), S . 365 f . , Hondr i ch (1974), 

R . W e r n e r (1974a) und die dort angegebene L i t e r a t u r . 

4) A u f Fäl le , in denen eine derart ige Wertung nicht begründbar e r s che in t 
( z . B . mangelnder Informationsstand der Betroffenen), wurde oben S . 2 1 1 f . 
h ingewiesen . 

5) V g l . z . B . Neuberger (1974), S . 11 f f . 
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subjektiven Indikatoren s ind "ursächliche" objektive Indikatoren abzugrenzen, 

die den problembezogenen Bedingungsrahmen d e r jewei l igen Zufr iedenhei tspc -

tentiale abstecken und wichtige vermutete U r s a c h e n d e r Zu f r i edenhe i t s in tens i 

täten darstellen« Objektive Indikatoren z i e l e n "au f die M e s s u n g von T a t b e 

ständen, die unabhängig von d e r subjektiven Wahrnehmung der davon B e t r o f 

fenen erhoben werden können"."^ Im F a l l e d e r unternehmungsbezogenen E r 

folgsanalyse handelt es s i ch dabei um solche Tatbestände, die durch die U n 

ternehmungsaktivitäten selbst verändert oder geschaffen werden und die auf 

den Zufr iedenl ie i tszustand e iner Interessengruppe e i n w i r k e n können. D a dies 

sowohl rechnungsweseninterne als auch b is lang externe Sachverhalte s e m kön

nen , e rsche int es - ganz abgesehen von dem oben s k i z z i e r t e n P r o b l e m d e r 

Trennschärfe - nicht s i n n v o l l , h i e r nur interne oder externe Effekte anzufüh

r e n , sondern einen prob lemspez i f i s ch aufgefächerten Gesamtüberblick zu e r 

mögl ichen. 

D i e h i e r vertretene komplementäre Beziehung zwischen objektiven und subjek

t iven Indikatoren i s t keine generel l akzeptierte P o s i t i o n In der Ind ikatoren

d i s k u s s i o n . Im vo lkswir tscha f t l i chen B e r e i c h h e r r s c h t b i s lang die Verwendung 
2) 

ob jekt iver Indikatoren v o r , w e i l die komplementäre Beziehung v i e l l e i ch t k o m 

p l e x e r i s t und w e i l m a n zu den Erhebuugsmethoden (Einstellungsmessungen) 

wenig Zutrauen h a t . Ste l l t m a n s i ch jedoch auf den Standpunkt, daß es zur 

Beurte i lung der unternehmungsbezogenen sozio-ökonomischen Situation in e r 

s t e r L i n i e darauf ankommt, wie die Betroffenen selbst ihre Lage beurte i l en , 

so müssen subjektive Indikatoren die Z i e l f o r m u l i e r u n g und Bewertung über 

nehme nj die objektiven haben l e d i g l i c h eine Informationsergänzungsfunlrtion. 

M e i n t m a n dagegen, daß die Institutionen (Verbände, Behörden, Repräsentan

ten) eher zu e iner Beurte i lung l e g i t i m i e r t und i n der Lage s i n d , so dürften 

s i c h ihre K r i t e r i e n wohl eher in objekt iven, w e i l l e i c h t e r k o n t r o l l i e r b a r e n 

Indikatoren n iedersch lagen ; die subjektiven hätten nun die Ergänzungsfunktion. 

1) L e i p e r t (1975), S . 243 . 
2) Vgl« L e i p e r t (1973), (1975). N u r vere inze l t beginnt m a n i n der P r a x i s m i t 

der Ergänzung durch subjektive Indikatoren; v g l . z . B . Gesel lschaft l i che 
Daten (1973), S . 228 f f . , Bunz et a l . (1974). 
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H i n t e r d iesen beiden Perspekt iven steckt eine K e r n f r a g e : L a s s e n s i ch die 

Umweltbeziehungen besser durch die Summe bzw« den Durchschni t t d e r s u b 

jekt iven E i n z e l u r t e i l e d e r davon Betrof fenen abbilden und einschätzen oder 

führt d i e s , wie m a n c h m a l hervorgehoben w l r d ^ , nur zu e iner Beurte i lung d e r 

Qualität von Bedingungen, die unter dem Zwang d i e s e r Bedingungen selbst z u 

stande k o m m t ? U n t e r welchen Bedingungen ist es aber akzeptabel , daß E x p e r 

t e n , Bepräsentanten oder formale Instanzen objektive Indikatoren m i t n o r m a 

t ivem Gehalt f o r m u l i e r e n ? Sieht m a n e inmal von den dahinter auftauchenden 

F r a g e n der Unternehmungsverfassung ab (weil d iese s i c h dem P r o b l e m d e r 

erwe i ter ten Ber i chters tat tung noch nicht zugewandt hat ) , so erscheint es g e 

genwärtig unumgänglich, neben anderen auch subjektive Meßansätze in die G e 

staltung d e r erwe i ter ten Er fo lgsanalyse einzuhez Lehen. N u r damit kann l e t z t 

l i c h die Verb indung zwischen den Handlungen d e r Kerngruppe e inerse i ts und 

den unternehm ungsbezogenen Verhaltens relevanten Einste i lungen und A k t i -
2) 

vitätender betroffenen Gruppen andererse i ts umfassend aufgezeigt werden . 

D i e objektiven Indikatoren lassen s i c h grundsätzlich noch nach üirem Input-

b z w . i h r e m Output -Charakter unterscheiden. D i e Trennung gelingt f r e i l i c h 

nicht i m m e r e indeut ig , w e i l Input und Output standpuhktabhängig definiert w e r 

d e n . Dennoch v e r m a g die Unterscheidung Schwerpunkte anzuzeigen: Outputin-« 

dikjitoren^ bezeichnen objektive, von der Unternehmung geschaffene und die I n 

teressengruppen v e r m u t l i c h unmitte lbar interess ierende Tatbestände, Input in -

d ikatoren kennzeichnen dagegen insbesondere den M i t t e l e i n s a t z , der zu d e r 
3) 

Schaffung d i e s e r Bedingungen geführt hat b z w . führen s o l l t e . 

Zusammenfassend läßt s i ch e in f o rmales Grundschema s k i z z i e r e n , auf dem 

eine E r f o l g s Würdigung aufbauen könnte, die die Unterstützungs- und F o r d e -

1) V g l . etwa R . W e r n e r (1974a), S . 270 f f . 
2) V g l . a l l e rd ings die oben, S.211 f. ,genannten Möglichkeiten, in denen s u b 

jektive Indikatoren weniger Aussagekraf t b e s i t z e n . 

3) P r o b l e m a t i s c h i s t diese D i f f e renz ie rung z . B . für die Belange der I n t e r 
essengruppe Belegschaft:" S ind die Bedingungen an den Arbeitsplätzen O u t 
put des Inputs von f inanzie l len Ressourcen oder s ind s ie Input für die 
Gestaltung etwa d e r Absent i smus rate? 



- 262 -

rungserwartungen d e r soz ia len Unternehmungsuniwelt m i t in die B e t r a c h 

tung des Unternehmungserfolgs aufnimmt (vgl . Abbi ldung 30). 

objektive Indikatoren subjektive 
Indikatoren 

subjektive 
Indikatoren 

Symbolebene Inputind.i -
katoren 

1 
Output indi 

katoren 
Zufr iedenhe i ts -
indikatoren 

1 
j 

M i t t e l e in satz 

1 
objektive Tatbestän-

.,„ „ ̂  d a 1̂ s vft r m 11 tfi t.f\ . . 

! 
Z u f r i e d e n -

th he itszustand Realitätsebene Realitätsebene d e r U n t e r n e h 
mung t 

l 
• 

w Bedingungen der Z u 
friedenheit der I n 
te res seng ruppen 

A 
i 
i 
i 

^ der I n t e r e s 
sengruppen h i n -
s i c h t l . d . Untern . 

k 
i 
i 

^> U r s a c h e - W i r k u n g s - **> Meßbeziehung »»Einflüsse s o n -
Vermutung s t iger F a k t o r e n 

A±>b. 30: Indikatore i imodel l z u r Abbi ldung er fo lgsre levanter U m w e l t 
beziehungen 

Daß die Grundst ruktur d i e ser Informa.tionskonzeption m i t den im ers ten K a p i 

te l d i skut i e r ten organisat ionstheoret ischen Grundlagen k o r r e s p o n d i e r t ^ , i s t 

l e i cht z u erkennen: D i e von der Unternehmung d i r e k t oder ind irekt beeinfluß

ten E ins te l lungen (Zufriedenheit) der Interessengruppen s ind eine B a s i s für d e 

r e n unternehmungsbezogenes V e r h a l t e n und somit Hintergrunddeterminante des 
2) 

Unternehmungser fo lges . U m das M o d e l l anzuwenden, müssen die für d ie e i n -

1) V g l . oben 3.12 f. u . 45 ff. 

2) Staehle (1969a) ver langt in d iesem Zusammenhang eine aktive Werbung um 
die K o a l i t i o i i s tei lnehm e r , die auf subjektiven Daten a l s Zielgrößen a u f z u 
bauen hat : n D i e Kenntnis sowohl d e r gegenwärtigen Bedürfnis- und M o t i v a -
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ze lnen Bere i che d e r Bealität relevant erscheinenden Tatbestände i n h a l t l i c h 

bes t immt und zueinander in Beziehung gesetzt werden - d ies ist das P r o b l e m 

d e r A u s w a h l re levanter Kategor ien aus d e r V i e l z a h l mögl icher Zusammenhän

ge . Anschließend s ind für die ausgewählten Tatbestände Indikatoren , Meßansät

ze und, soweit möglich und erwünscht, Be\vertungsmethoden zu e n t w i c k e l n . ^ 

D a b e i e rsche int es angeraten, zwei Grundsätze zu beachten; 

Zum einen so l l te die jew reils betroffene Interessengruppe d i rek t oder i n d i r e k t 

an d e r inhalt l i chen und meßmethodischen Ausgestaltung sowie d e r p e r i o d i s c h e n 

E e v i s i o n des B e r i c h t s s y s t e m s betei l igt werden . Ist dies nicht mögl i ch , so 

müßte das methodische Zustandekommen p r i n z i p i e l l für D r i t t e n a c h v o l l z i e h 

b a r s e i n . D a d u r c h w i r d vermieden , daß an den Bedürfnissen und Interessen 

d e r Gruppen v o r b e i i n f o r m i e r t w 7ird - e i n für interne Information s zwecke 

wichtiges. P r o b l e m - , und daß die Gruppen die Informationen a ls i r r e l e v a n t 

ansehen können - eine für externe Informationszw T ecke bedeutende F r a g e . 

Zum anderen is t zu f o r d e r n , daß e i n Indikator so spez i f i s ch zu f o r m u l i e r e n 

i s t , daß e r d e r konkreten U r s a c h e - W i r k u n g s - B e z i e h u n g , deren Abbi ldung e r 

innerhalb des Ber i chts Sys tems unterstützen s o l l , inha l t l i ch möglichst nahe s teht . 

(Man sol l te a lso z . B . nicht von der Durchschni t tszufr iedenhei t der Belegschaf t 

auf die Zufr iedenheit der Fließbandarbeiter oder von d e r Entwick lung des g e 

samten Umweltschutzaufwands auf die Veränderung e inze lner E m i s s i o n s m e n 

gen schließen müssen . ) D i e prob lemor ient ier te K o n k r e t i s i e r u n g der Ind ikato 

ren erhöht d e r e n Informat ion s wert , e r l e i c h t e r t die Ana lyse und hebt das ohne 

h i n nur schwer s t r u k t u r i e r b a r e Informationsinstrument am besten von r e i n e n 

Zahlensammlungen a b . Zugle i ch gibt diese F o r d e r u n g eine Hi l f e s t e l lung be i 

t i onss t ruktur a l l e r Koa l i t i ons te i lnehmer als auch deren Entwick lung in den 
letzten. J a h r e n i s t Voraussetzung für eine e r f o l g re i che , we i l a d r e s s a t e n 
adäquate Werbung, die l e t z t l i c h zum Überleben j eg l i cher K o a l i t i o n v o r a l 
l e m aber e i n e r dem fre ien Wettbewerb unterworfenen Unternehmung u n e n t 
b e h r l i c h I s t . " (S. 390, Hervorhebung i m O r i g i n a l ) . 

1) V g l . die Analog ie zu den in K a p . i n 2 . und 3. behandelten F r a g e n , w e s 
wegen h i e r darauf nicht we i ter eingegangen w i r d . 
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d e r B e s t i m m u n g des Aggregat i ons - b z w . Deta i l l i e rungsgrades d e r e i n z e l 

nen Ind ikatoren . 

Beide Forderungen legen es nahe, b e i dem Aufbau eines derar t igen H i l f s m i t 

te ls d e r E r f o l g s analyse nach Interessengruppen getrennt vorzugehen. A u c h die 

Wirkungen d e r m e i s t e n Unternehmungsaktivitäten können nach den von ihnen 

betroffenen Gruppen d e r inneren und äußeren Unternehmungsumwelt getrennt 

ana lys i e r t w e i d e n . 

213 . Zusammenhänge m i t d e r k l a s s i s c h e n Er fo lgsrechnung 

D a s f o r m a l beschriebene umweltor ient ierte Indikatorenmodel l steht ergänzend 

neben der k l a s s i s c h e n E r f o l g s rechnung. D e r mögliche Inte rpre tat ions zus am -

menliang zwischen den Informationen über die Beziehungen Unternehmung -

Interessengruppen auf d e r einen und dem geschäftsbuchhalterisch e r m i t t e l t e n 

E r f o l g auf d e r anderen Seite i s t in Abbi ldung 31 s y m b o l i s i e r t . 

i i t 

v i I I 

to ib(ti) tofei) ti WW 

A b b . 31: Zusammenhänge zwischen Indikatorensystem und k l a s s i s c h e m 
E r f o l g be i e r w e i t e r t e r Er fo lgsbeur te i lung 

Für die P e r i o d e t 0 w i r d e in Indikatorensystem (IS) m i t verschiedenen ob jek 

t iven und subjektiven Indikatoren erhoben und bewertet (monetär und n i c h t m o 

netär) . Für den gleichen Ze i t raum w i r d e in geschäftsbuchhalterischer E r f o l g s 

saldo (ES) e r m i t t e l t . D e r Informationsempfänger muß nun Hypothesen (a) d a r 

über b i l d e n , wie s i ch die von den Indikator werten b z w . ihren Veränderungen 

repräsentierten Einflüsse d e r Unternehmung auf die Situat ion der U m w e l t g r u p -
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pen für den E r f o l g in t Q ausgewirkt haben (reine ex pos t -Analyse ) oder (mit 

z e i t l i c h e r Verzögerung) für einen künftigen Ze i t raum t^ auswirken werden 

(Analyse m i t prognostischen Elementen)."*^ E i n e Veränderung der k l a s s i s c h e n 

Erfolgsgrößen kann dabei nur über deren Komponenten Aufwand und E r t r a g 

(AE) e r f o lgen . D i e Komponenten wirken dabei a l s intermediäre V a r i a b l e z w i 

schen dem V e r h a l t e n der Interessengruppen und dem E r f o l g . Die E i n w i r k u n g 

auf d iese V a r i a b l e n kann unmittelbar s e i n ( z . B . Zurückhaltung be im K a u f , 

Erhöhung d e r f r e i w i l l i g e n Fluktuat ion) ; s ie kann aber auch m i t t e l b a r e r f o l 

gen ( z . B . über staat l iche Organe und Verbände, die von den In teressengrup -
2) 

pen aufmerksam gemacht werden) . Je nach d e r für t 0 b z w . t^ vermuteten 

Wirkungsweise (b) der veränderten Erfolgskomponenten auf den E r f o l g s s a l d o 

(ES) fällt die Beurte i lung des Er fo lges h i n s i c h t l i c h se iner Abhängigkeit von 

nicht i m Rechnungswesen dokumentierten Umweltbeziehungen der U n t e r n e h 

mung a u s . 

D i e s bedeutet: D i e objektiven und subjektiven Indikatoren der UrnWeitbericht

erstattung bieten wicht ige , zum T e i l unmitte lbar zurechenbare Anhaltspunkte 

für eine erweiterte E r f o l g s Würdigung, und s ie s ind die notwendige I n f o r m a 

t ionsbas is für eine stärkere Umwel tor ient ierung der Er fo lgsana lyse ; h i n r e i 

chend dafür sind s ie jedoch n i cht . W e i l eine in tegr ie r te , d e r doppelten B u c h 

haltung entsprechende Einbeziehung der b i s h e r nicht berücksichtigten U m w e l t 

beziehungen nicht möglich i s t , muß s i c h die erweiterte Er fo lgsana lyse auf 

Zusammenhangshypothesen zwischen dem Indikatorensystem und den K o m p o 

nenten der o f f i z i e l l en Erfolgsgröße stützen. D a diese Zusammenhänge häufig 

v e r m i t t e l t , z e i t l i c h verzögert und durch zahlre i che andere Einflüsse ( g e s t r i 

chelte P f e i l e in Abbi ldung 31) überlagert auftreten, ist die Er fo lgsana lyse 

m i t Uns i cherhe i ten belastet und ste l l t trotz der verbesserten rea l theoret i s ch 

fundierten Ausgangs Informationen an die Unternehmungspol i t ik hohe kognit ive 

Anforderungen . Das Indikatorensystem kann h i e r z u besonders in Ze i ten r a -

1) V g l . d ie Analogie zur hypothesenabhängigen A l s - o b - B e t r a c h t u u g b e i d e r 
Bewertung externer Effekte in K a p i t e l III 321 . 

2) V g l . auch oben A b b . 6 S . 46 . 
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sehen sozio-ökonomischen Wandels wichtige Anregungsinformat ionen für d ie 

unternehmungspolit isehe Wi l lensbi ldung l i e f e r n . 

A l s Fo lge der erwei ter ten unternehmungspol it ischen E r f o l g s b e u r t e i l u n g kann 

dann z . B . e in verändertes Verha l ten (c) gegenüber bes t immten I n t e r e s s e n g r u p 

pen beschlossen werden . D i e E i n w i r k u n g auf das Verha l t en d e r I n t e r e s s e n g r u p 

pen w i r d hauptsächlich über pagator isch dars te l l bare Maßnahmen, d . h . d u r c h 

Aufwand für Interessengruppen ( A I ) , e r f o l g e n . D i e s e r s o l l a ls intermediäre 

V a r i a b l e ( z . B . V \veltschutzinvestition a P u b l i c R e l a t i o n s - A k t i o n , V e r ä n d e 

rungen d e r Arbeii^oedingungen) i n den folgenden P e r i o d e n ( t j , t£) das V e r 

halten d e r Interessengruppen bee in f lussen . Ob und wann die T r a n s f o r m a t i o n 

des Inputs i n die gewünschten objektiven Größen und v o r a l l e m i n b e s t i m m 

te Zufriedenheitsveränderungen der Interessengruppen gelingt ( I S ^ ^ g ) )s is t 

wiederum uns i cher , hängt auch von d r i t t e n F a k t o r e n ab und kann n u r über 

Hypothesenformulierungen (d) beschrieben w e r d e n . 

2 2 • Beispie lhafte Anwendung für zwei Beziehungsfe lder 

D i e vorangegangenen al lgemeinen Überlegungen z u r Entwick lung eines um w e l t 

o r i ent i e r ten Indikatorensystems für pr ivate Unternehmungen so l l en nun k o n k r e 

t i s i e r t werden . Für zwe i bedeutende "Bez iehungs fe lder " der U n t e r n e h m u n g s -

aktivitäten"^ w i r d die Grundstruktur eines In format ionsprogramms entwicke l t 

und beispielhaft erläutert. Zum einen handelt es s i ch um die Konsumenten 

a l s m a r k t w i r t s c h a f t l i c h besonders bedeutende Gruppe d e r externen U n t e r n e h 

mungsumwel t , zum anderen um die Belegschaft (Arbeitnehmer) a ls wicht igste 

1) D e r Begr i f f "Bez i ehungs fe ld " w i r d in der D i s k u s s i o n um die R o l l e d e r 
Unternehmung i n der Gesel lschaft häufig verwandt . D i e S T E A G A G (1973) 
te i l t ihre (die negativen Effekte ausschließende) Soz ia lb i lanz i n e in inneres 
und äußeres Bez iehungs fe ld . D e r methodisch ähnlich untermauerte V o r 
sch lag der Chemischen Industrie (Betr i ebswir t s cha f t l i cher Ausschuß (1975), 
S . 167) unterscheidet sechs Beziehungsfe lder , nämlich m i t M i t a r b e i t e r n , 
Öffentlichkeit, natürlicher U m w e l t , Wissenschaft und F o r s c h u n g , K u n d e n , 
V e r b r a u c h e r n und L i e f e r a n t e n , Kap i ta lgebern . V g l . auch die Überlegun
gen zu den F r e i h e i t s g r a d e n der erwei ter ten Er fo lgsrechnung oben S . 56 ff. 
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Gruppe d e r internen Unternehmungsumwelt . Beide Strukturierungsvorschlä-

ge b a s i e r e n auf den verangegangenen Überlegungen, s ind aber u n t e r s c h i e d 

l i c h k o n z i p i e r t . Dadurch s o l l sowohl die Prob lemversch iedenhe i t be i d e r G e 

staltung von Indikatorensystemen für die e inzelnen Gruppen a ls auch die . V a 

riationsmöglichkeit i h r e r f o rma len Erläuterung und Präsentation zum A u s 

d r u c k gebracht werden . 

2 2 1 . E i n Indikatorensystem ztmi Beziehungsfe ld Unternehmung - K o n s u m e n t e n 

Ausgangspunkt der Mode l lb i ldung ist die im vor igen Abschni t t erläuterte Über 

legung, daß die Zufriedenheitswahrnehmung eines M i t g l i e d s d e r Organ isa t i ons -

umweit von d e r Gesamtheit der v/ahrgenommenen Tatbestände, die a l s von 

d e r Unternehmung geschaffen ge l ten, beeinflußt w i r d . Demnach muß das M o 

d e l l sowohl die internen , von der gängigen Absatzer fo lgsrechnung erfaßten, 

a l s auch besonders die externen, b i s lang nicht berücksichtigten B e z i e h u n g s 

zusammenhänge s y s t e m a t i s i e r e n . Entsprechend den methodischen V o r ü b e r l e 

gungen bietet s i ch auch h i e r eine verha l t ensor i ent i e r te , genauer eine i n f o r -

mat ionsverha l tensor ient ier te Mode l lb i ldung an : "Be t rachte t m a n das M a r k t 

verha l ten der Anb ie te r unter dem Aspekt d i e s e r Informationspx^ozesse, so läßt 

es s i ch a l s z ie lgerechte Meinungsbi ldung c h a r a k t e r i s i e r e n . D a das N a c h f r a g e 

verhal ten nicht durch die objektiven Eigenschaften e iner Ware oder L e i s t u n g 

bestmimt w i r d , sondern von den subjektiven Vors te l lungen d e r N a c h f r a g e r 

von diesen Eigenschaften , l iegt es auf der Hand , daß die Anb ie te r i h r M a r k t 

verhal ten an den Möglichkeiten o r i e n t i e r e n , die B i ldung von Werten und E i n 

stellungen der Nachfrager zu bee in f lussen . " "^ 

D i e Grundelemente eines M o d e l l s , auf dem e in Indikatorensystem für das B e 

ziehungsfeld Unternehmung - Konsumenten aufgebaut werden kann, s ind i n 

Abbi ldung 32 d a r g e s t e l l t . 

1) He inen (1974cl), S p . 1445. Z u r verha l tensor ient ier ten Betrachtung d e r B e 
ziehungen zwischen Unternehmung und Konsumenten v g l . insbesondere 
K r o e b e r - R i e l (1972a), Heinen (1974c), (1973), M e f f e r t (1971), Specht (1974), 
S . 40 f f . , M a r r / P i c o t (1975), S . 436 ff. 
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Umwel ts i tuat ion 
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des M a r k t v e r 
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d e r Konsumenten 

Kaufent 
s che idun
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Abb« 32: Bezugsrahmen für e i n Ind&atorensystem Unternehmung - Konsumenten 

D e r M i t t e l e i n s a t z d e r Unternehmung für Zwecke d e r Marktges ta l tung (absa tz 

po l i t i s che Instrumente) führt z u r Schaffung von objektiven Tatbeständen wie 

P r e i s , technische Produkte igenschaften, anbietende Institutionen für das P r o 

dukt , Verhältnis des Produkts zu konkurr ie renden E r z e u g n i s s e n (Einfluß d e r 

Umwel t s i tuat i on ) , Werbeaussagen u s w 0 D i e s e werden von den Konsumenten 

in Abhängigkeit von d e r jewei l igen Umwel ts i tuat i on wahrgenommen. A u f d e r 

B a s i s i h r e r bewußten oder unbewußten B e w e r t u n g s k r i t e r i e n entsteht eine k o 

gnitive und affektive Beziehung zu dem Angebot , die s i c h in E i n s t e l l u n g e n v e r 

f e s t ig t . Auf d i e s e r Grundlage f a l l e n dann Kaufentscheidungen'' '^, von d e r e n A u s 

prägungen es u . a . abhängt, i n welchem Ausmaß die o f f i z i e l l en Z i e l e d e r O r 

ganisat ion e r r e i c h t werden . Je nach Interpretat ion d ieses Zusammenhangs 

und den Veränderungen d e r o f f i z i e l l en Zielgrößen gestaltet s i c h d e r künfti

ge M i t t e l e i n s a t z d e r Unternehmimg für das Beziehungsfe ld (gestr i che l ter P f e i l 

in Abbi ldung 32). 

1) A u c h das aktive Informations verhal ten ("Flüsterpropaganda") r i chtet s i c h 
nach d i e s e r kognit iven B a s i s und beeinflußt ebenfalls den Unternehmungs 
e r f o l g . 
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Für die d r e i zuerst genannten Var iab lengruppen müßten nun Indikatoren g e 

bi ldet werden , und z w a r für die e r s t e n beiden objektive (Instrumente a ls I n -

put Indikatoren, Angebotstatbestände a ls Output Indikatoren), für die dr i t te s u b 

jekt ive Ind ikatoren . D i e s e d r e i Var iab lenkategor i en sind b i s lang nur u n v o l l 

ständig oder gar nicht durch das Rechnungswesen abgedeckt, beeinflussen j e 

doch den k l a s s i s c h e n Unternehmungserfo lg wie auch die Interessen der K o n 

sumenten«, S ie umfassen interne wie externe F o l g e n der Unteme hm ungs tätig -

k e i t 0 D ie Kaufentscheidungen s ind dann intermediäre V a r i a b l e im Sinne von 

Abbi ldung 31 , durch die die k l a s s i s c h e n Erfolgsgrößen verändert werden 

können. 

E i n e D a r s t e l l u n g möglicher Indikatoren könnte nun an die Elemente des e i n f a 

chen Bezugsrahmens anknüpfen. U m jedoch die Zusammenhänge d e t a i l l i e r t e r 

und übersichtlicher zu präsentieren, w i r d für dieses Beziehungsfeld eine D a r 

ste l lung i n M a t r i x f o r m entwicke l t . D i e Ana lyse von umweltrelevanten B e z i e 

hungen auf d e r B a s i s e iner Zuordnungsmatr ix i s t nichts grundsätzlich N e u e s ^ j 

i n den b i sher igen B e i s p i e l e n ist s ie jedoch nicht so d e t a i l l i e r t und auch nicht 

m i t objektiven und subjektiven Indikatoren zugle ich verknüpft, wie das h i e r 

versucht werden s o l l . 

D e r Aufbau e i n e r derar t i gen M a t r i x läßt s i ch so v o r s t e l l e n , daß in der R a n d 

spalte die Aktivitäten d e r Unternehmung und in d e r Kopfze i le die Z ie l f e lder 

d e r Interessengruppen stehen, die durch die Unternehmungsaktivitäten b e e i n 

flußt w e r d e n . Dabe i s ind die Spalten möglichst so anzuordnen, daß sie s i c h 

von den am einfachsten erfaßbaren, unmitte lbarsten Auswirkungen der U n t e r 

nehmungsaktivitäten (etwa den monetären Konsequenzen) über die mi t te lbaren 

( z .Bo Konkurrenzs i tuat ion) b i s h i n zu den kognit iven Fo lgen (Zufriedenheit) 

von l i n k s nach rechts g r u p p i e r e n . 

Abbi ldung 33 zeigt den Entwurf e iner d e r a r t i g e n M a t r i x für das Bez iehungs 

fe ld Unternehmung - Konsumenten . In d e r Randspalte s ind die u n t e r n e h m e r i -

1) V g l . z . B . oben A b b . 7 und 24 , S . 59 und 1 9 9 ; f e rner Charnes et a l . 
(1973), S . 1176 f. , sowie die Gedanken be i Wysock i (1975), S . 214. 
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A b b . 33: Indikatoren - M a t r i x für das Beziehungsfeld Unternehmung - Konsumenten 
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sehen Instrainente d e r Marktgesta l tung in v i e r Gruppen eingeteilt worden : 

T r a n s a k t i o n s p o l i t i k (Festsetzung von P r e i s e n und Kondit ionen) , P r o d u k t p o l i 

t ik (Sort iments - und Produktgestaltung)"^, D i s t r i b u t i o n s p o l i t i k (Absatzwege, 

T r a n s p o r t , Lagerhaltung) und Kommunikatlonspolitüc (Verkaufsförderung, W e r 

bung., Öffentlichkeitsarbeit). D i e s e A k t i o n s v a r i a b l e n b i lden den potent ie l len u n -

ternehmungsbezogenen V e r u r s a c h u n g s r a u m für E inste l lungen und V e r h a l t e n s 

weisen der Interessengruppe der Konsumenten . 

In der Kopfze i l e s ind mögliche inhalt l iche Komponenten des K o n s u m e n t e n i n t e r -

esses aufgeführt, die durch Indikatoren zu er fassen s i n d . Unter F e l d 4 d e r 

Kopfze i l e stehen subjektive Indikatoren über die unternehmungsbezogene E i n 

schätzung der Angebots - und Konsum S i t u a t i o n , wobei diese subjektiven U r t e i l e 

so weit wie möglich nach unternehmerischen A k t i o n s p a r a m e t e r n getrennt au f -
2) 

geführt werden . In den F e l d e r n 1 b is 3 der Kopfze i l e s ind den subjekt iven 

Indikatoren verschiedene Global indikatoren gegenübergestellt, die g l e i c h s a m 

objektiv über die Ausprägung verschiedener konsumrelevanter Z i e l f e l d e r i n 

f o r m i e r e n sollen» Sie werden nicht , wie die subjekt iven, bei den Betro f fenen 

se lbst erhoben, sondern als vom Bewußtsein der Betroffenen unabhängige D a 

ten von den Anb ie tarn selbst o d e r von dr i t ten marktnahem Institutionen e r 

s t e l l t . A l s globale Z i e l f e l d e r des Konsumenten sind der P r o d u k t p r e i s (1), d ie 

Produkteigenschaften (2) und M a r k t s i t u a t i o n (3) angeführt. E s w i r d v e r m u t e t , 

daß m i t d e r Beschre ibung d i e s e r d r e i Tatbestandsgruppen die wesentl ichen 

von der Unternehmung beeinflußbaren Bedingungen des M e i n u n g s - und W i l l e n s 

b i ldungsprozesses d e r Konsumenten erfaßt s i n d . 

U n t e r Spalte 1 werden Kenngrößen, nach absatzpol i t ischen Instrumenten g r u p 

p i e r t , zusammengeste l l t , die a ls vorwiegend inputorientierte Indikatoren über 

kons um relevante Aspekte der Höhe und Zusammensetzung des P r o d u k t p r e i s e s 

1) Im folgenden w i r d der Übersichtlichkeit wegen von der Er fo lgsana lyse für 
den Anb ie te r eines Produktes b z w . e iner Gruppe von r e l a t i v homogenen 
Produkten ausgegangen. 

2) V g l . zur Notwendigkeit der Einbeziehung subjekt iver Daten in die k o n s u 
mentenor ient ierte Rechnungslegung auch Day (1973), S . 120 f f . , M y e r s (1973), 
B i e r v e r t (1974), S . 335 ff .«sowie die methodischen Ansätze be i Pfaf f (1974). 
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und der Umsätzerlöse in f o rmieren und marktbezogene monetäre Inputs d e r 

P e r i o d e kompakt zusammenfassen s o l l e n . H i e r handelt es s i ch um K e n n z a h 

l e n , die durch das k l a s s i s c h e Rechnungswesen le i cht ge l ie fert werden können. 

Spalte 2 beschäftigt s i c h m i t den Konsequenzen der Unternehmungsaktivitäten 

für die Produkte igenschaften . Neben d e r e igentl ichen Produktpo l i t ik be fassen 

s i c h ja auch die anderen T e i l p o l i t i k e n m i t den Produkte igenschaften . A u f d i e 

se Weise läßt s i ch die aktuel le faktische und o f f i z i e l l ver lautbarte E i g e n s c h a f t s 

s t ruktur der Produkte m i t Hi l f e von verschiedenen Indikatoren auffächern. 

Spalte 3 behandelt die M a r k t s i t u a t i o n , d«h . die relevante ökonomische U m 

wel t , in der das Produkt angeboten w i r d . D i e h i e r aufgeführten Indikatoren 

s o l l e n dazu dienen, das Angebot der Unternehmung i m V e r g l e i c h zu k o n k u r r i e 

renden Angeboten und unter Berücksichtigung der sonstigen an dem T r a n s a k -

tionsprozeß betei l igten Institutionen (Verkaufsstätten, Beratungsdienste) zu 

kennzeichnen. 

D i e Gegenüberstellung der gesamten objektiven und d e r subjektiven Ind ikato 

r e n s o l l eine bessere Aufklärung über die M a r k t l a g e und eine di f fer e n z i e r t e -

re Bewertung d e r subjektiven Indikatorwerte erlauben* Außerdem kann sie A n 

regungen sowohl für die Unternehnumgspol i t ik a ls auch für die P o l i t i k e v e n 

t u e l l e r externer Adressa ten (Konsumenten, Staat usw. ) l ie fern, . D i e in d e n F e l 

dern der M a t r i x beispielhaft und verba l benannten Indikatoren können aus d e r 

Sicht d e r zugehörigen Interessenbereiche über mögliche interne und externe 

Auswirkungen des unternehmerischen M a r k t v e r h a l t e n s auf die Situation der 

Konsumenten i n f o r m i e r e n . H i e r z u können monetäre und nichtmonetäre B e 

wertungshil fen sowie Ze i tverg le i che herangezogen v/erden. 

P r o b l e m a t i s c h sind in e iner 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 eindeutigen Zusammenhänge zwischen Z e i l e n und Spalten . S e l b s t 

verständlich s ind die meis ten Werte in den F e l d e r n durch das Z u s a m m e n w i r 

ken versch iedener Absatz instrumente sowie durch Umwelteinflüsse zustande 

gekommen. D i e Dars te l lungs f o rm stützt s i ch jedoch auf die Vermutung von 
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schworpunlctartigeu, p laus ib len Zusammenhängen und auf die F o r d e r u n g nach 

möglichst problemnaher Zuordnung von Indikatoren* Sie v e r m a g darüber h i n 

aus einen systemat ischen Kähmen für die Ana lyse von Interdcpendenzen und 

für die D i s k u s s i o n be i der Er fo lgsbeur te i lung abzugeben» 

Z u r Anwendungserläuterung des Schemas s e i beispielhaft Ze i l e 2 h e r a u s g e g r i f 

f en : F e l d 21 i n f o r m i e r t über den Einfluß der zukutiftsbezogenen P r o d u k t p o l i t i k 

auf die gegenwärtige Pre i sges ta l tung ; F o r s c h u n g s - und Entwic ldungs inves t i t t o 

nen für zukünftige Produktinnovat ionen müssen in d e r Regel durch die gegen

wärtigen Umsatze innalmien m i t f i n a n z i e r t werden . Für den Konsunienten i s t es 

interessant , ob und in welchem Ausmaß e r künftige qualitative Programmän-

dcrungen i n d e r Gegenwart bezahl t P F e l d 22 gibt über die tatsächlichen, o b 

jektiv meßbaren Eigenschaften der P r o d u k t e . a l s Konsequenz d e r P r o d u k t p o l i 

t ik Auskunft» H i e r l a s s e n s i c h Kennzahlen wie technische Lebensdauer , W i r 

kungsgrad des E n e r g i e v e r b r a u c h s , Umweltbelastungsindizes usw. denken, die 

be isp ie l sweise von Warentestinstttuten gel ie fert werden . "^ In F e l d 23 v/erden 

A r t und A n z a h l der Konkurrenzprodukte sowie M e r k m a l e eventuel ler funkt i o 

n a l e r A l t e r n at iv e n beschr ieben . Schließlich zeigt F e l d 24 Meßergebnisse für 

Einste l lungen der Konsumenten zu den Gebrauchseigenschaften und zu dem 

symbol ischen Wert der P r o d u k t e , eventuell aufgefächert nach s o z i a l s t a t i s t i -
2) 

sehen M e r k m a l e n . 

Sind be isp ie lsweise die gemessenen Einste l lungswerte sehr posit iv und haben 

auf d e r anderen Seite die Konkurrenzprodukte in F e l d 23 be i verg le i chbaren 

P r e i s e n (Feld 13) bessere ob jekt iv ierbare Eigenschaften als das betrachtete 

P r o d u k t , so ist es der unternehmerischen Absatzpo l i t ik gelungen, durch P r o 

duktgestaltung und Kommunikat ion die Konsumenteneinstel lungen zugunsten des 

eigenen Produkts zu verändern, obwohl die gebrauchsfunktionalen P r o d u k t e i g e n -

1) V g l , zu den möglichen K r i t e r i e n e i n e r Umweltbeurte i lung von Produkten 
be isp ie lsweise F i s k (1974), S 0 23 ff*, H e r t z (1973), V a r b l e (1972), Otto 
(1973). 

2) V g l , z u r Messung des subjektiven Produkt image v o r a l l em T r o m m s d o r f f 
(1975), f e rner D i c h t l (1975), Müller-Heumann (1975). 
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Schäften dies n i c h t e rwarten ließen» Demnach wäre h i e r eine eventuel l l a b i 

le Er fo lgsque l l e aufgedeckt. Käme noch h i n z u , daß s i ch aus F e l d 44 z u s a m 

m e n m i t F e l d 42 eine glaubwürdige Di f f e renz zwischen veröffentlichten und 

wahrgenommenen guten Eigenschaften e inerse i t s und den tatsächlichen, n icht 

so guten Produkteigenschaften andererse i t s erg ibt , so wäre d i e s e r E r f o l g s a n 

t e i l a ls noch l a b i l e r e inzustufen, w e i l Gegen Informationen h i e r schnel l E i n 

stellungen und V e r h a l t e n der Konsumenten verändern und damit den E r f o l g 

beeinf lussen könnten. 

Für d i e schr i t tweise theoretische Ver f e inerung und prakt i sche Erprobung des 

vorgeschlagenen Konzepts kommen zwei Strategien in Betracht : M a n könnte 

zunächst spaltenweise vorgehen und ein Interessenfeld der Kopfze i le über a l l e 

Absatz instrumente hinweg zu ana lys i e ren suchen. A l s Informatiovisproduzen-

ten dienen dabei für Spalte 1 vorwiegend die Unternehmung, für die Spalten 

2 und 3 neben d e r Unternehmung auch externe Information s in stanzen und F a c h 

inst i tut ionen, für Spalte 4 die Konsumenten selbst* D i e zweite Strategie b e 

stellt in e iner ze l lenweisen E n t w i c k l u n g . E s werden die Auswirkungen von e i n 

zelnen absatzpol i t ischen Instrumenten auf d i e Interessen der Konsumenten und 

damit mi t te lbar auch auf d e n E r f o l g d e r Unternehmung m i t Hi l f e der j e w e i l i 

g e n Informationsquel len untersucht . 

Anhand des d i skut ier ten Indikatcrenschemas für das Beziehungsfeld U n t e r n e h 

mung - Konsumenten läßt s i ch auch anschaul ich z e i g e n ^ wie die in den K a p i 

te ln I( und i n untersuchten externen Konsequenzen d e r Unternehmungstätigkeit 

einbezogen werden . Dabei w i r d die enge Verbindung von externen und internen 

F o l g e n e inmal m e h r d e u t l i c h . 

D i e von der Absatzrente gemeinten Inhalte f inden s i c h - be i theoret ischer^ 

enger Interpretat ion - nur i n F e l d 14: P r e i s b e r e i t s c h a f t . Durch Gegenüber

ste l lung des tatsächlichen P r e i s e s (Fe ld 11) ließe s i ch dann eine n R e n t e ! T b e -
1) 2) 

rechnen, die der oben vorgeschlagenen Def in i t ion nahekäme. B e i e iner 

1) V g l . oben S . 97 ff. 
2) Dabe i würden die gleichen Erhebungsprobleme auftreten, die oben S.128 ff. im 

Zusammenhang m i t der 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 Konzepts der A b s a t z 
rente d i skut i e r t wurden. 



weiten Interpretat ion (Absatzrente a ls A u s d r u c k e iner a l lgemeinen, tatsäch

l i c h e n oder erwarteten subjektiven Kauf Zufriedenheit , d . h . eines subjektiven 

Konsumentennutzens) umfaßt sie die gesamte Spalte 4, a lso a l le subjektiven 

Ind ikatoren . D a m i t w i r d wiederum k l a r , daß s i c h die Absatzrente e m p i r i s c h 

kaum a ls e in Effekt dars te l l en läßt, der eindeutig von m a r k t internen Z u s a m -

menhängen abgrenzbar i s t . A l s subjekt iver Ausdruck der n überm a r k t l i c h e n " 

P r o d u k t - und Preisschätzimg geht s ie in den al lgemeinen Indikatoren d e r K o n 

sumentenzufriedenheit auf. D i e Gegenüberstellung von objektiven Indikatoren 

d e r Spalten 1 b i s 3 e r l e i c h t e r t a l l e rd ings unternehmungsbezogene I n t e r p r e t a -

t i o n s - und Erklärungsversuche i h r e r Entstehung. 

Außerdem l a s s e n s i ch aus dem Tab leau auch solche gesel lschaftsbezogenen, 

m a r k t l i c h vermi t te l t en Erfo lgskomponenten ab lesen , die von dem Konzept d e r 

Absatzrente nicht erfaßt werden konnten,, Aus den F e l d e r n 13, 23 und 33 kön

nen z . B . m a r k t l i c h vermi t te l t e externe Verhaltenskonsequenzen, die von K o n 

kurrenten zu tragen s i n d , m i t Hi l f e von Ze i t verg le i chen erfaßt werden . "^ 

D u r c h Aufnahme von zahlungsunfähigen und zahlungsfähigen Nicht-Käufern in 

die Erhebung der subjektiven Indikatoren lassen s i c h Anhaltspunkte für das 

Ausmaß der M a r k t v o r s o r g u n g , für die latente Nachfrage und für den Verfüg-
2) 

barkei tsnutzen des Angebots gewinnen. 

D i e außermarkfclichen externen Entscheidungskonsequenzen werden vor a l l e m 

durch die objektiven Indikatoren s ignal i s ier t , , In F e l d 22 werden z . B * die U m 

welt-^ Gesundhei ts - und Sicherheitskonsequenzen des P r o d u k t g e - und - V e r 

brauchs m i t Hi l f e von mengenor ient ierten Maßgrößen erfaßt und eventuell auch 

m i t A l s - o b - K o s t e n bewertet (was würde es z . B . k u r z f r i s t i g kosten b z w . an 

Gewinneinbuße bedeuten, wenn e in Rostschutz mi tge l i e f e r t würde?)* D e r a r t i g e 
3) 

Gegenrechnungen und A l s - o b - B e t r a c h t u n g e n für mögliche öffentliche Auf lagen 

wären, wenn sie verläßlich durchgeführt werden , in der L a g e , die A u s s a g e -

1) V g l . auch oben S . 141. 

2) V g l . oben S . 109 ff. 
3) V g l . oben S . 220 ff . 
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kra f t de3 Fe ldes 22 wesent l ich zu erhöhen. In F e l d 12 könnten z . B . die P r e i s 

konsequenzen, d . h . die F r a g e d e r k u r z f r i s t i g e n Überwälzungswirkungen zusätz

l i c h e r Produkteigenschaften b z w . Auf lagen ;beschr ieben und bezi f fert werden 

(sofern sie s i c h in etwa überprüfbar er fassen l a s s e n ) . Auch F e l d 33 kann außer-

m a r k t l i c h e externe Effekte be inhal ten . W i r d be isp ie lsweise durch eine D i s t r i 

butionsentscheidung die E r r e i c h b a r k e i t der Verkaufsstätten versch lechter t und 

kann der Konsument nicht auf andere , näher gelegene Verkaufsor te a u s w e i 

chen, so werden b i s lang interne Transpor tkos ten exte m a l i s i e r t , was s i c h in 

der Veränderung eines entsprechenden Indikators ausdrücken könnte. 

D i e genannten objektiven 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 

ne Entscheidungskonsequenzen' l a s sen s i ch den entsprechenden subjektiven D a 

ten der F e l d e r 24 und 34 gegenüberstellen. Auf diese Weise w i r d die subjek

tive Relevanz d e r objektiven Ersatzgrößen k o n t r o l l i e r t . " ^ 

Schließlich ist auch die außermarktliche Konsequenz "Beeinf lussung durch W e r 

bung" erfaßbar: F e l d 42 zeigt die Di f ferenzen zwischen ver lantbarten und t a t 

sächlichen, getesten Produkts igenschaften, F e l d 44 die Glaubwürdigkeit der 

Werbeaussagen. A u s der Zusammenschau der beiden F e l d e r ergeben s i c h H i n 

weise über eine mögliche " m a n i p u l a t i v e " Konsumentenbeeinflussung. Für p o 

s i t ive externe Effekte können Be isp ie le in ähnlicher Weise beschr i e ten werden . 

Insgesamt verwe i sen diese Erläuterungen wiederum darauf , daß nur durch 

methodische V i e l f a l t sowie eine problembezogene Kombinat ion der I n f o r m a 

tionen über interne und externe Fo lgenarten e in adäquates B i l d der K o n s u m e n 

tensituation und damit der ökonomisch relevanten Verhaltensgrundlagen und 

Verha l t enswe i sen d i e s e r Gruppe gewonnen werden k a n n . D ies g i l t sowohl für 

interne Informationszwecke (Beurtei lung der "Hintergrundstru lc tur" des U n t e r 

nehmung serfolges) als auch für externe Informationsbedürfnisse (Aufklärung 

d e r Konsumenten und anderer Gruppen über das Beziehungsfeld A b s a t z m a r k t ) . 

1) V g l . oben S. 209 ff. 
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2 2 2 ô 15 l u Indika torens y stem zum Be z ï eh u rs 5 sfelcl Uute niehmun g _~ _Bele gsch af t 

N a c h dem Systemat i s i erungsversuch für Indikatoren zum Beziehungsfe ld U n 

ternehmung - Konsumenten so l len i m folgenden noch Elemente eines Indika -

to-renansatzes für das Beziehungsfeld Unternehmung - Belegschaft erörtert 

w e r d e n . ^ Grundlage dafür ist e in M o d e l l , das die wichtigsten Zusammenhän

ge zwischen den von d e r Unternehmung geschaffenen Arbeitsbedingungen e i n e r 

seits und den o f f i z i e l l en Z i e l v a r i a b l e n der Organisat ion andererse i ts zum G e 

genstand hat . D a b e i müssen neben den durch das Rechnungswesen bere i t s 

verarbe i te ten und le i cht verfügbaren Informationen v o r a l l e m solche Z u s a m 

menhänge m i t einbezogen werden , die b i s lang rechnungswesenextern b l ieben 

und die sowohl für die Situation s Wahrnehmung der Organisat i onsmitg l i eder a l s 

auch für die E r r e i c h u n g der o f f i z i e l l en Untemehn\ungsziele von Bedeutung s i n d . 

Abbi ldung 34- zeigt auf der B a s i s organisat ionspsycholog ischcr F o r s c h u n g s e r -
2) 

gebnisse eine einfache Gruppierungsmöglichkeit der Indikatoren für das B e 

ziehungsfeld Unternehmung - Be legschaf t . 

Das A n r e i z s y s t e m der Unternehmung, v o r a l l em der personalbezogene A u f 

wand (1) s te l l t den Input der Unternehmung für die R e k r u t i e r u n g , Q u a l i f i z i e 

rung und Entlohnung der Stel leninhaber (2) sowie der Gestaltung der S t e l l e n 

eigenschaften (Aufgabenstrukturierung, Arbeitsplatzbedingungen) (3) d a r . D u r c h 

Zuordnung von 'Ste l leninhabern und S t e l l e n , durch Bewältigung des P e r s o n a l 

an Weisungsproblems a l s o , werden die arbeitsbezogenen Wahrnehmungen und 

Mot ivat ionen der Organisat ionsmitg l i eder und damit deren Einste l lungen ( A r 

beitszufriedenheit ) (4) geprägt. D i e affektive und kogni t ive , von den unbewuß

ten und bewußten Z i e l e n abhängige Bewertung der A r b e i t s Inhalte und d e r A r -

1) D i e Bemühungen um einen erwe i ter ten Ausbau des Soz ia lber i chts der U n 
ternehmung verfo lgen z . T . ähnliche Intentionen, gründen s i ch jedoch n i cht , 
wie es h i e r versucht w i r d , auf e in verhal tensor ient ier tes Prozeßmodel l . 
V g l . besonders Haberkorn (1973), S . 162 f f . , f e rner das recht ausführ
l i che F r a g e n p r o g r a m m be i Humble (1973), S . 38 f f . 

2) Vgl« insbesondere L i k e r t / B o w e r s (1938), L a w l e r (1974), (1973), f e r n e r 
Hoyos (1974), Neuberger (1974), (1974a), Rüttinger et a l . (1974), S . 81 f f . , 
K u p s c h / M a r r (1975). 
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beitsUmgebung durch die Orgau isa t i onsmi tg l i eder führt zu d i r e k t beobachtba

ren Verha l tensreakt ionen wie F l u k t u a t i o n , Beschwerde ra te , Absent ismus u s w . 

(5). In engem, aber nicht unbedingt funktionalen Zusammenhang m i t d i e sen 

beobachtbaren Verha l tensweisen steht die Arbeitsproduktivität."^ Sowolü auf 

die E ins te l lungen als auch auf die Verhaltensäußerangen und die P r o d u k t i v i 

tät w i r k e n Umwelt faktoren wie Arbei tsmarktbedingungen und soz io - technische 

Organisat ion der Betr i ebswir t s cha f t e in ; eine unzufriedene E ins te l lung z u r A r 

beit verändert die Fliüctuationsrate be isp ie l sweise nur be i n o r m a l e r oder a n 

gespannter A r b e i t s m a r k t l a g e 3 be i hoher Arbe i ts losenzahl tdagegen wen iger . 

D i e fünf Var iab lengruppen w i r k e n s i c h auf die Erfüllung der o f f i z ie l l en M a ß 

größen der Unternelmiungseffektivität wie Gewinn oder Wachstum aus . D i e B e 

ziehung zwischen den Verha l tenswe isen der Belegschaft und dem o r g a n i s a t o 

r i s chen O b e r z i e l i s t jedoch nicht d i r e k t und auch nicht i m m e r zwingend. Sie 

w i r d von d e r Beziehungs s t ruktur zwischen den Organisat ionsmitg l i edern und 

wei teren Umwel t faktoren mi tge t ragen . So i s t i n manchen Betr iebstypen hohe 

Fluktuat ion aus kosten w i r t s cha f t l i cher Sicht ke in N a c h t e i l ; in anderen B e t r i e 

ben m i t e iner q u a l i f i z i e r t e n Anforder iu igss t ruktur kann sie dagegen sehr e r 

f o lgswirksam s e i n . A lml i ches g i l t für die Fest legung s t a r r e r gleichmäßiger 

Tätigkeitsabläufe. In e iner stabi len Umwel t kann eine solche St ruktur ie rung 

funktional i m Sinne w i r t s cha f t l i cher Produktivität se in ; in e iner schne l l v e r 

änderlichen U m w e l t i s t eine solche Struktur dagegen dys funktional , w e i l s ie 

die notwendigen Anpassungsprozesse h e m m t . Gle i ches Individualverhalten kann 

also je nach sonstigen Umweltbedingungen sehr unterschiedl iche Ausweisungen 

auf die o f f i z i e l l en E f f i z i e n z k r i t e r i e n e iner Organisat ion haben. H i e r ze igt s i c h 

e i n m a l m e h r der hypothesenabhängige C h a r a k t e r des Zusammenhangs zwischen 

k l a s s i s c h e r Exfo lgsrechnung und e r w e i t e r t e r Ana lyse d e r Erfolgsbedingungen« 

Von d i e s e r Beurte i lung hängt auch die A r t des künftigen Mit te l e insatzes für 

das Beziehungsfe ld ab (gestr ichel ter P f e i l in Abbi ldung 34) . 

1) V g l . dazu Neuberger (1974), S . 168 f f . , Kupsch (1975). 
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Die Erhebung von Meßgrößen für die Kästen 1 b is 5 könnte die analyt ische 

B a s i s d e r E r f o l g s Würdigung h i n s i c h t l i c h d e r für die Belegschaft geschaffenen 

und der von ihr wahrgenommenen Bedingungen verbessern« Dabei s ind die für 

die Var iab lengruppen 1 b i s 4 zu entwickelnden Meßgrößen a ls objektive und s u b 

jektive Indikatoren e inzustufen ; die des Kastens 5 haben sowohl den C h a r a k 

ter von Outputindikatoren a ls auch von intermediären er fo lgsre levanten V a 

r i a b l e n , die von d iesem Beziehungsfeld beeinflußt w e r d e n 0 E i n k u r z e r b e i 

spie lhafter Überblick über mögliche Indikator a r t e n , die für die fünf V a r i a b l e n 

gruppen denkbar s i n d , s o l l die Zusammenhänge verdeutlichen«, 

Inputorientierte Kennzahlen über die S t ruktur des Personalaufwands (Kasten 1) 

s ind unschwer zu e r m i t t e l n b z w 0 in der Kennzahlenrechnung m e i s t bere i ts v o r 

handen,, E i n e Vert ie fung d e r betr ieb l i chen \VertschöpfungsverteÜimgsrechi\ung^^ 
2) 

und der Gl iederung des betr ieb l i chen Sozialaufwandes sowie der sonstigen 

arbeitsbazogenen Aufwendungen bietet s i c h für d ieses Indikatorenfeld an* A l 

l erd ings kann die arbeitsbezogene Zuordnung von Kosten der M a s c h i n e n - und 

Anlagenausstattung Abgrenzungsprobleme aufwerfen,, Kennzahlen über die S t e l 

leninhaber (Kasten 2) s ind ebenfalls verfügbar ( A l t e r s - , Q u a l i f i k a t i o n - 3 S o 

z i a l s t r u k t u r der Belegschaft)« Das in den Stel leninhabern verkörperte P o t e n 

t i a l an Fähigkelten, Persönlichkeitsmerkmalen und Leistungsberei tschaft i s t 

demgegenüber s c h w i e r i g e r zu dokumentieren; Gültigkeit und Zuverlässigkeit 

d e r dafür p r i n z i p i e l l denkbaren psychologischen Tes tver fahren sind u m s t r i t -
3) 

ten und wohl kaum zu relevanten Indikatoren zu v e r a r b e i t e n . 
Auch in diesem Zusammenhang kommt den V a r i a b l e n zu den S t e l l e n m e r k m a 

len (Kasten 3) giroße Bedeutung z u . D i e Gestaltung des Arbe i t sp la tzes und die 

Struktur der Anforderungen n i m m t auf die kognitive und affektive Situation d e r 

1) V g l , dazu P o h m e r / K r o e n l e i n (1970), Rehkugler (1973), S . 9 f f . , fe imer die 
Vorschläge von 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 (1975), S . 163 f f . , B r i e f s 
et a l . (1974), S . 101 ff 0 

2) V g l * insbesondere H a b e r k o r n (1973). 

3) Zum P r o b l e m der M e s s u n g dieses Potent ia ls m i t Hi l f e ökonomischer M e 
thoden v g l . den E x k u r s unten S« 285 ff . 



Belegschaf tsmitg l i eder und damit auf deren Unterstützungspotential großen 

Einfluß. A u s der Sicht des T a y l o r s c h e n Sc ient i f i c Management und den d a r 

auf aufbauenden t rad i t ione l len Arbo i t s w i s s e n s chatten wurde d i e s e r Z u s a m m e n 

hang vorwiegend bewegungsphysiologisch gesehen. Heute dürften v o r a l l e m 

die verschiedenen arbe i t smed iz in i s chen Kenngrößen als relevante k l a s s i s c h e 

arbe i ts wissenschaft l iche Indikator arten in Betracht k o m m e n d Daneben hat 

die soz ia lpsychologische Seite der A r b e i t s s t r u k t u r e n gegenwärtig eine b e s o n 

dere Bedeutung er langt , und es bestehen erste Ansätze, dafür Indikatoren z u 

entwicke ln . Dabe i w i r d die folgende, heute weitgehend akzeptierte Hypothese 

über den tendenziel len Zusammenhang von A r b e i t s m o t i v a t i o n , S t e l l c n m e r l c m a -
2) 

l e n und Le i s tung zugrunde gelegt: 

Je höher die D r i n g l i c h k e i t d e r Befr iedigung von Bedürfnissen höherer Ordnung 

ist und je stärker die v i e r Ste l l enmerkmale Anforderungsv ie l fa l t , Selbständig

k e i t , Geschlossenheit d e r Aufgabe und Ergebniskontro l l e im Bewußtsem d e r 

Betroffenen be i i h r e r A r b e i t ausgeprägt s i n d , desto höher ist die A r b e i t s m o 

t ivat ion und die Le i s tung d e r Ste l l en inhaber . 

Läßt s i ch nun die Tendenz des aktuel len Bedürfnisspektrums e iner Belegschafts 

gcuppe fes ts te l l en , so können z „ B . durch Messung der v i e r genannten S t e l l e n 

eigenschaften Indikatoren dafür gefunden werden, inwieweit in e iner Organisat ion 

eine Erfüllung der individuel len aktuel len Bedürfnisse und damit auch ind i rekt 

der o f f i z i e l l en Organisat ionsle istungen durch die A r t d e r A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g 

unterstützt w i r d . E r s t e Ansätze z u r Erhebung der genannten Ste l leneigenschaf -
3) 

ten l iegen bere i ts v o r . Sie bedienen s i c h vor a l l em Befragungs - und B e o b 

achtungsmethoden, die zu K o n t r o l l - und Val id ierungszwecken zum T e i l p a r a l l e l 

und sp iege lb i ld l i ch verwandt werden . Solche Indikatoren wären nicht nur z u r 

Beurte i lung d e r heute v i e ld i skut i e r t en A r b e i t s s t r u k t u r e n in d e r industr ie l l en 

1) V g l . etwa die in der Arbeitsstättenverordnung def inierten M i n d e s t n o r m e n . 
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); f e rner Hel lber

ger (1974a), S d 53 f f . 

3) V g l . etwa Jenkins 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). 
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Fort igLing s sondern auch für die Beur te i lung der Arbeitsbedingungen i m V e r 

waltungsbereich von Bedeutimg« Sie vermögen anzuzeigen, inwieweit i m I s t 

zustand die Möglichkeiten e i n e r soz ia lpsycholog ischen V e r b e s s e r u n g d e r A r 

b e i t s s t r u k t u r e n ausgeschöpft s i n d . 

D i e Wahrnehmungen der Stelleneigenschaften schlagen s i ch i m Bewußtsein d e r 

e inzelnen A r b e i t n e h m e r sowie im Zeitablauf untersch ied l i ch n i e d e r . Sie w e r 

den untersch ied l i ch bewertet und w i r k e n auf Einste l lungen und Mot ivat i on d e r 

Betrof fenen e i n . D i e s e affektiven und kognit iven Wirkungen beeinf lussen die 

Zufr iedenheit d i e s e r Interessengruppe, f e rner das A r b e i t s verha l ten , die T e i l -

nalimeentscheidung und das Ausmaß ro l lenkonformen V e r h a l t e n s . D u r c h M e s s u n g 

etwa von Arbe i t s rnot ivat ion und Arbe i t szu fr iedenhe i t (Kasten 4) l a ssen s i c h s u b 

jektive Indikatoren für die subjektive Situationsdef init ion der Belegschaft e r 

m i t t e l n . Method i s ch steht hierfür das gerade in jüngster Ze i t für den A r b e i t s 

b e r e i c h recht weit entwickelte Instrumentar ium der Einste l lungsmessung z u r 

Verfügung, .das im Kähmen e iner innerbetr ieb l i chen Meinungsforschung a n z u -
1) 

wenden wäre . A l l e r d i n g s s ind die O p e r a t i o n a l i s i e r u n g s - und E r h e b u n g s p r o 

bleme h i e r b e i nicht zu unterschätzen. Sowohl die Def in i t i on von A r b e i t s z u f r i e 

denheit z . B . a ls auch die be i e iner innerbetr ieb l i chen Befragung auftretenden 

spez i f i schen Ängste und 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 und die 
2) 

Gültigkeit d ieser subjektiven Ind ikatoren . 

D i e methodische P r o b l e m a t i k der Erhebung subjekt iver Daten und die U n s i c h e r 

heit über deren Verha l tensre levanz w i r d be i d e r M e s s u n g objektiver V e r h a l t e n s 

kategorien umgangen (Kasten 5). M i t d e r M e s s u n g tatsächlicher V e r h a l t e n s w e i 

sen wie F l u k t u a t i o n , A b s e n t i s m u s , Besch werde rate und, soweit sie a ls a r b e i t s 

abhängig gelten kann , Produktivität, w i r d das r e a l beobachtbare Verha l t en zum 

Maßstab für das v e r w i r k l i c h t e personale Potent ia l e iner Organ isa t i on . Z u v e r 

lässigkeit und Gültigkeit d e r dabei angewandten Meßverfahren sind höher a l s 

1) V g l . insbesondere M a r r (1974), Neuberger (1974), Büttinger et a l . (1974), 
S . 70 f f . , Bruggemann et a l . VL975), Bunz et a l . (1974). 

2) V g l . auch die P a r a l l e l e n z u r Erhebungsproblemat ik von P r e i s b e r e i t s c h a f t 
oben S . 130 f. 



im F a l l e der Einstellungsmessung« Außerdem l a s s e n s i c h die gemessenen W e r 

te l e i c h t e r zu Gesamtwerten aggregieren b z w 0 i n Durchschni t tswerte u m r e c h n e n . 

Schließlich können die Veränderungen in der F l u k t u a t i o n s - , Abwesenhe i t s - und 

Produktivitätsstatistik eher m i t den Zahlen der Kostenrechnung und besonders 

auch des kostenor ient ierten Human Resource Account ing verbunden werden; es 

werden zunehmend Methoden entwicke l t , m i t deren Hi l f e die kostenmäßigen 

Konsequenzen von F l u k t u a t i o n s - und Abwesenheitserscheinungen ermi t te l t und 

den K o s t e n für mögliche Gegenmaßnahmen gegenübergestellt werden.*^ E i n 

Übergang zur A l s - o b - B e w e r t u n g ersche int für diesen B e r e i c h (ebenso wie für 

die V a r i a b l e n des Kastens 1) l e i c h t e r mögl ich . Quant i f i z i e rbarko i t , A n s c h a u 

l i c h k e i t und Nachprüfbarkeit d i e s e r objektiven Daten s ind häufig höher 3 so daß 

sie eventuel l einen größeren Einfluß auf das Prob lemerkennen und das E n t 

scheidungsverhalten der Informationsadressaten ausüben als die eher q u a l i t a 

t iven subjektiven Zufr iedenhe i ts ind ikatoren . 

P r o b l e m a t i s c h i s t jedoch be i den objektiven Verha l t ens ind ikatoren , daß E r e i g 

n isse e r s t dann s i g n a l i s i e r t werden , nachdem sie eingetreten s i n d . Sie e r 

lauben deswegen nur eine reine ex p o s t - A n a l y s e . E i n Zweck der Indikatoren 

sol lte es jedoch s e i n , frühzeitig und d i f f e renz ier t P r o b l e m e des P e r s o n a l b e -

re i chs und damit potentiel le Erfolgsveränderungen zu erkennen« Diesem progno

st ischen Z i e l d e r Er fo lgsbeurte i lung können die subjekt iven, a ls V e r h a l t e n s d i s 

posit ionen in terpre t i e rbaren Indikatoren b e s s e r d ienen, wenn m a n von den f r ü 

h e r erwähnten Ausnahmen dafür absieht« Auch sagt die Erhebung objekt iver 

Verhaltensgrößen a l l e i n nichts über deren U r s a c h e n a u s , die innerhalb und 

außerhalb der Organisat ion l iegen können« E ine gegenseitige Ergänzung d e r 

verschiedenen Indikatortypen is t demnach unerläßlich. Den soz ia lpsycho l og i 

schen Indikatoren über A r b e i t s s t r u k t u r e n und Einste l lungen kommt in d iesem 

Zusammenhang die Funkt ion d e r Frühdiagnose z u . Ob z . B 0 eine V e r s c h l e c h 

terung der A r b e i t s Zufriedenheit tatsächlich zu e iner Fluktuationserhöhung und 

1) V g l . z . B . Gustafson (1974), H e r r i c k (1974), M a r r ( l975) , zur M e s s i m g 
d e r Arbeitsproduktivität v g l . Kupsch (1975) und die dort angegebene L i 
t e r a t u r . Zum Human Resource Account ing v g l . unten S . 285 ff. 
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Erfolgsveränderung führt, hängt dann a) von d e r Zentralität und der R e i c h 

weite d i e s e r Attitüde im Wer t sys tem d e r Betroffenen ab, was nur schwer 

f es t s te l lbar i s t , b) von den daraufhin eingeleiteten a r b e i t s - und p e r s o n a l p o l i 

t ischen Maßnahmen und c) von d e r zwischenze i t l i chen Umweltentwicklung ( A r -

b e i t s m a r k t , Wertvors te l lungen) . D i e laufende M e s s u n g der objektiven I n d i k a 

toren dient dann auch der Überprüfung der kausalen Verha l tensre levanz von 

vermuteten kognit iven U r s a c h e n und getroffenen Maßnahmen. 

E s zeigt s i c h , daß für a l l e d e r fünf persona lor i ent ier ten Var iab lengruppen 

unter verschiedenen Interessengesichtspunkten Indikatoren gebildet werden 

können, die sowohl einen bre i ten inhal t l i chen B e r e i c h abdecken als auch d u r c h 

ihre meßmethodische Auffächerung und weitgehend, desaggregierte Gegenüber

ste l lung den Interpretationen und Argumenten der verschiedenen Adressa ten 

offenstehen. D u r c h Ze i tverg le i che sowie durch monetäre und nichtmonetäre 

Bewertungshi l fen kann die Aussagekra f t d i e ser Kenngrößen erhöht und, je nach 

Betrachtungsstandpunkt, z ielbezogen gestaltet werden . 

Das Indikatorensystem erfaßt, wie l e i cht zu erkennen i s t , neben v e r s c h i e d e 

nen internen Entscheidimgskonsequenzen auch zahlre i che häufig als externe 

Entscheidungsfolgen bezeichnete , aber nicht exakt abtrennbare Beziehungen 

( z . B . "unentgoltene" V e r s c h l e c h t e r a n g d e r Arbe i t szu f r i edenhe i t , objektive I n 

d ikatoren über Arbei tsplatzbedingungen, Ausbi ldungsle is tungen, Gesundhe i ts 

belastungen, F luktuat ion und A b s e n t i s m u s , die je nach Ausprägung und E n t g e l t 

situation als externe Effekte gelten können.) H i n z u kommt das P r o b l e m , i n w i e 

weit durch Entscheidungsbetei l igung der Arbe i tnehmer gerade in F r a g e n der 

Arbeitsbedingungen überhaupt von externen Entscheidungsfolgen gesprochen w e r 

den k a n n . " ^ D i e Schwier igke i t , externe (gesellschaftsbezogene) und interne ( e r 

werbswirtschaf t l i che) Konsequenzen des Unternehmungsverhaltens operat ional 

aufzufächern und für Zwecke der internen und externen Er fo lgsbeurte i lung h e r 

anzuziehen, zeigt s i ch h i e r e inmal m e h r . ^ 

1) V g l , oben S . 180 ff. 

2) Notwendigkeit und Möglichkeit, vo lkswir tscha f t l i che Globa l Untersuchungen 
z . B . über die s oz i a l en Kos ten von Arbeitsunfällen durchzuführen, b le iben von 
d i e s e r Aussage natürlich unberührt. 



- 285 -

223 . E x k u r s : Z u r Bedeutung des Human Besource Account ing im R a h -

meri e i n e r Weiterentwicklung d e r Er fo lgsana lyse 

Während s i c h Überlegungen zu Indikatorensystemen für das B e z i e h u n g s 

feld Unternehmimg - Belegschaft in der W e i s e , wie s ie zuvor s k i z z i e r t w u r 

den, b i s lang kaum f inden, hat in den vergangenen J a h r e n eine Bewegung b r e i 

ten Baum eingenommen, die eine quantitativ-monetäre E r f a s s u n g und B e w e r 

tung des e inze lwir t s cha f t i i chen Personalpotent ia ls i n F o r m e iner Humankapi

talrechnung anstrebt .*^ D ie aus den USA stammende Idee des Human B e s o u r c e 

Account ing z i e l t darauf ab, den betr iebswir tschaf t l i chen Entscheidungsträgern, 

die häufig eher auf monetär f o r m u l i e r t e Informationen reag ieren a ls auf n i c h t -

monetäre, die ökonomische Bedeutung des durch die M i t a r b e i t e r verkörper 

ten Potent ia ls bewußter zu machen , um dadurch ungewollte und unerwünsch

te ökonomische Nebenfolgen von Managemententscheidungen für den P e r s o n a l 

bere ich zu v e r m i n d e r n . D a m i t fällt die Intention des Ansatzes in das P r o 

b lemfe ld d i e s e r A r b e i t . Ob a l l e rd ings die " . re ine" F o r m des Human Besource 

2) 

Account ing dieses Z i e l erfüllen kann , ersche int sehr f rag l i ch und s o l l k u r z 

d i skut i e r t werden . 

Zunächst beschäftigen s i ch die Vorschläge der Hum ankapitalrechnung nahezu 

ausschließlich m i t P r o b l e m e n , die in die Kästen 1 und 2 der Abbi ldung 34 

f a l l e n . Sie s ind damit sehr s tark inputor ient ier t , so daß der Zusammenhang 

sowohl m i t den subjektiven Zufriedenheitsgrößen als auch m i t den o f f i z i e l l en 

K r i t e r i e n des Organisat ionser fo lgs nicht befriedigend nachgezeichnet weiden k a n n . 

1) V g l . etwa den Überblick be i Schönfeld (1974) und die dort z u s a m m e n g e s t e l l 
te L i t e r a t u r , f e rner A m e r i c a n A s s o c i a t i o n (1973a) und die Z u s a m m e n f a s 
sung b e i M a r r (1974), S . 75 f f . D i e folgenden k r i t i s c h e n Anmerkungen w u r 
den z . T . angeregt durch L a w l e r (1974). 

2) Unter " r e i n e r " F o r m werden h i e r die verschiedenen ökonomisch-monetä
r e n V a r i a n t e n vers tanden , die einen in Geldeinheiten ausgedrückten Wert 
des humanen Potent ia ls der Unternehmung anstreben und die a ls e i g e n t l i 
che Ansätze des Human Besource Account ing gelten können. Unter dem 
Begr i f f werden heute jedoch z . T . auch solche Vorschläge geführt, die 
eher i n die Richtung von Indikatorensystemen d e r zuvor d i skut ier ten A r t 
gehen. 
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D a s Human Resource Account ing versucht , das in den Eigenschaften der 

Stel leninhaber verkörperte Potent ia l und seine Veränderungen in G e l d e i n h e i 

ten zu m e s s e n . Analog zum b i lanz ie r ten Vermögen so l len dadurch die m e n s c 

l i ehen Ressourcen e iner Organisat ion und die in sie getätigten Investit ionen 

s i chtbar gemacht werden . Entsprechend der Geschäftsbuchhaltung bzw. d e r 

Kostenrechnung w i r d die geldmäßige E r f a s s u n g , Bewertung und Verrechnung 

d e r arbeitsbezogenen Potent ia le und Aufwendungen angestrebt . Ohne in die 

E i n z e l h e i t e n zu gehen, so l len im folgenden die beiden wichtigsten im H u m a n 

Besource Account ing vorgeschlagenen E r f a s s u n g s - und Bewertungsmethoden 

k u r z d i skut i e r t werden: D e r K o s t e n - und der Wertansatz . 

B e i m Kostenansatz"^, der b is lang am weitesten verbre i t e ten , we i l p r a k t i k a 

belsten V e r f a h r e n s w e i s e , werden a l le für e in Organisat ionsmitg l ied aufgewen 

de ten T tQualitätskostenM , etwa für Anwerbung, E inarbe i tung und Ausb i ldung , a l 

Investitionen akt iv i e r t und gemäß d e r erwarteten Beschäftigungsdauer abge

s c h r i e b e n . D a s so errechnete Humankapita l d e r Unternehmung w i r d sowohl 

für externe Ber i ch tszwecke wie zur internen Entscheidungsvorbereitung im 

P e r s o n a l s e k t o r verwandt . 

D e r Ansatz von h i s t o r i s c h angefallenen Anwerbungs - und Ausbi ldungskosten 

als Surrogat für den Wert eines Stel leninhabers ist aus mindestens d r e i Grün-
2) 

den abzulehnen: 

1. Z w e i P e r s o n e n können von den gleichen AusbildungsInvestit ionen völlig 

untersch ied l i ch für ihre A r b e i t p r o f i t i e r e n . 

2 e E i n Organisat ionsmitg l i ed kann seine Fähigkeiten und damit auch seinen 

Wert für die Organisat ion während der laufenden A r b e i t oder während de 

F r e i z e i t v e r b e s s e r n , ohne daß dafür irgendein be t r i eb l i cher P e r s o n a l a u f 

wand betrieben w i r d . Die frühern und außerbetrieblichen Kosten und A n -

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 c m s k i (1974). 

2) V g l . z u r K r i t i k auch L a w l e r (1974), S . 11 f f . , B a n n e r / B a k e r (1973), 
S . 49 f. 
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strengungen des Organisat ionsmitg l i eds b z w . der Gesel lschaft bleiben außer 

A n s a t z , D i e be t r i eb l i chen Kosten s ind dann aber ke in geeigneter Ersatzmaß

stab ( z . B . w i r d j emand , der schon v ie le Fälligkeiten m i t b r i n g t , g e r i n g e r 

bewertet als jemand, d e r im Betr i eb ausgebildet werden mußte), 

3 0 Aus den genannten Gründen repräsentieren Abschreibungen auf die h i s t o r i 

schen Persona lkos ten auch nicht annäherungsweise den Po tent ia lverbrauch 

während e iner P e r i o d e . Das Denken i n Abschre ibungskategor ien w i r d vom 

Ansatz her dem Gegenstand nicht gerecht . D ie physische und p s y c h i s c h 

inte l lektuel le Leistungsfähigkeit und -bere i tschaft entwickeln s i ch häufig i n 

Wellenbewegungen und ind iv idue l l unters ch ied l i ch , so daß die A b s c h r e i b u n 

gen auch nicht eine z e i t l i c h begrenzte Wirkung der Ausgaben verläßlich 

anzeigen können. A u c h die V e r w e i l d a u e r des einzelnen i s t schwer zu p r o 

g n o s t i z i e r e n . D i e Entwick lung e iner Abschreibungsmethode ste l l t dami t den 

falschen gedanklichen Ansatzpunkt und ein unlösbares P r o b l e m d a r . 

Wegen d i e s e r Schwier igke i ten des Kostenansatzes w i r d beim sogenannten W e r t 

ansatz - ohne V e r z i c h t auf das Abschreibungsdenken - versucht , einen u m f a s 

senderen Wertmaßstab zu f inden. V i e r Bewertungsalternat iven werden h i e r 

d i s k u t i e r t : 

1 . D e r Ansatz von Wiederbeschaffungskosten' '"\ d . h . der gesamte Aufwand , 

der anf ie le , wenn man g le ichwert igen E r s a t z für ein Organisationsrn.itgl ied 

beschaffen müßte. So einleuchtend dieses Vorgehen auch ersche int , so b e 

dingt es doch, daß m a n d a s , was e r s t zu e r m i t t e l n wäre, bere i ts kennt , 

nämlich den zukünftigen f o rmalen und in formalen Wert eines A r b e i t n e h 

m e r s , der zu erse tzen i s t , und die dafür notwendigen f inanzie l len A n s t r e n 

gungen. 

2 . D e r Gegenwartswert der erwarteten E i n k o m m e n eines O r g a n i s a t i o n s m i t -
2) 

g l i e d s . Dabe i w i r d ein Zusammenhang von E i n k o m m e n und künftigem G e -

1) V g l . z . 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 
2) V g l . L e v / S c h w a r t z (1971). 
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winnbeitrag des Betreffenden unterstellt«, Wie le i cht einzusehen i s t , i s t 

der Zusammenhang zwischen dem E i n k o m m e n und dem E r f o l g s b e i t r a g e i n e r 

P e r s o n kaum zu p o s t u l i e r e n . Dies würde eine völlig le istungsgerechte E n t 

geltpol i t ik voraussetzen , die schon a l l e i n wegen der Zurechnungsprobleme 

unmöglich i s t . Außerdem hängt d e r E r f o l g von Organisat ionen häufig s t a r k 

von P e r s o n e n (Gruppen) ab, die nicht an d e r Spitze der E i n k o m m e n s h i e r 

archie stehen. Schließlich t r i t t be i d ieser Methode das P r o b l e m d e r K a r 

r iereprognose auf, das s i ch z w a r f o r m a l abbi lden, aber nicht , wie k ü r z 

l i c h v o r g e s c h l a g e n ^ , m i t Hi l f e M a r k o v s c h e r Ket ten e m p i r i s c h bewältigen 

läßt. 

2) 

3. D i e E r m i t t l u n g von Opportunitätskosten. E s ward vorgeschlagen, in d e 

z e n t r a l i s i e r t e n Organisat ionen eine A r t Bietungssystem für q u a l i f i z i e r t e 

Arbe i tnehmer zu veransta l ten , um so ihren Wert zu ermitteln« In d e r R e a 

lität sind jedoch weder die Bedingungen für e in solches Vorgehen gegeben, 

noch kann d e r so ermitte l te P r e i s , der von d e r Zahlungsfähigkeit des B i e 

tenden abhängt, e in Äquivalent für den w i r k l i c h e n E r f o l g s b e i t r a g eures O r 

gan i sat ionsmitg l iecls se i n . 

4 . D e r Erwartungswert der künftigen E r f o l g s - b z w . Leistungsbeiträge eines 

M i t a r b e i t e r s in Abhängigkeit von d e r h i e r a r c h i s c h e n Ste l lung , dem L e i s t u n g s 

niveau und der Rcstbeschäftigungsdauer.^ Neben dem auch h i e r a u f t r e t e n 

den P r o b l e m der K a r r i e r e p r o g n o s e sind v o r a l l em die unlösbaren Z u r e c h 

nungsprobleme für die Ablehnung d ieses V e r f a h r e n s ausschlaggebend. 

Neben den genannten Prob lemen berücksichtigt keines der V e r f a h r e n infolge 

der i so l ierenden Betrachtungsweise die Fälligkeit des e inze lnen, in s e i n e r s o 

z ia len Umgebung (Team, Gruppe) f ruchtbar arbei ten zu können. In dem B e 

streben , e indimensionale , kardinal-monetäre Maßgrößen für das personale P o -

1) V g l . J a g g i / L a u (1974). 
2) V g l . H e k i m i a i / J o n e s (1987). 
3) V g l . F l a m h o l t z (1971), (1972), (1974). 
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tentiai zu entwicke ln , gehen also qual i tat ive Aspekte des personalen S y 

stems wie M o t i v a t i o n , soz ia les V e r h a l t e n oder Zufriedenheit unter . 

Wie uns icher t ro tz d e r sehr umfangreichen theoret ischen und e m p i r i s c h e n 

Bemühungen die monetären Bewertungsvorschläge s i n d , zeigt e in bee indruk -

kendes B e i s p i e l : L i k e r t und Bowers schlagen als F a u s t r e g e l v o r , den Wert 

m e n s c h l i c h e r Ressourcen in e iner Organisat ion m i t dem Fünfzehnfachen des 
1) 2) jährlichen Nettogewinns anzusetzen . D i e R . G . B a r r y - C o r p o r a t i o n , Ohio , 

hatte im Jahre 1970 (1973) einen Nettogewinn von 0,8 (1,6) M i l l i o n e n D o l 

l a r , was nach d e r genannten F a u s t r e g e l einen Wert der mensch l i chen R e s 

sourcen von c a . 12 (24) M i l l i o n e n D o l l a r ergäbe« D i e gleiche B a r r y - C o r p o r a 

t ion führt jedoch e in Human Resource Account ing zu h i s t o r i s chen Kosten 

durch und kommt auf einen Wert ihres Hmnankapitals von nur 1,0 (4,8) M i l 

l ionen D o l l a r , weniger a ls 1/5 bzw. 1/10 gegenüber der F a u s t r e g e l - S u m m e * 

D i s k o n t i e r t m a n die geschätzten Gehälter von 5 (9) M i l l i o n e n D o l l a r m i t e inem 

Z i n s s a t z von 8 % b e i e iner durchschni t t l i chen V e r w e i l d a u e r von 5 J a h r e n , so 

kommt m a n auf einen gegenwartsbezogenen Potent ia l wert von c a . 20 (36) M i l 

l i onen D o l l a r , be i e iner d u r c h s c h n i t t l i c h e n V e r w e i l d a u e r von 10 Jahren auf 

Werte von 33 ,5 (80) M i l l i o n e n D o l l a r . B e i a l l diesen Berechnungen is t i m m e r 

s t i l l schwelgend Unabhängigkeit und damit A d d i e r b a r k e i t der Einzelgrößen u n t e r 

s t e l l t , was in v i e l e n Fällen ohne Zwei fe l unzulässig i s t . 

B e n monetär-kardinalen Meßmethoden des k l a s s i s c h e n ökonomischen Rechnungs 

wesens s ind damit o f fensicht l ich In d iesem Beziehungsfeld enge Grenzen g e 

zogen. Dabe i s ind noch gar nicht die Folgewirkungen e iner solchen e i n z e l w i r t 

schaft l ichen HimiankapIMreebnung m i t d i s k u t i e r t , etwa die F r a g e , wie der e i n -

1) V g 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 ber ichten, daß 
amer ikanische Topmanager das D r e i - bis Fünffache der jährlichen L o h n -
und Gehaltssumme be i e iner Befragung als Wert angegeben haben. 

2) D i e folgenden Zahlen wurden berechnet b z w . geschätzt nach dem von Wood
ruff (1974), Anhang 3, vorgelegten M a t e r i a l (Woodruff ist Vizepräsident 
d e r B a r r y - C o r p o r a t i o n ) sowie nach den be i M a r r (1974), S . 89 w i e d e r g e 
gebenen Zahlen des J a h r e s b e r i c h t s 1939/70 der B a r r y - C o r p o r a t i o n . 
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zelne auf die K a p i t a l i s i e r u n g seines Wertes r e a g i e r t , wie die Entsche idungs -

träger m i t Human Resources -Budgets umgehen, welche A r t von ungewollter 

Entsche idungs - und Verhaltensbeeinf lussung durch e in solches System i n 
, 1) 

Gang gesetzt w i r d . 

Das Human Resource Accounting kann demnach weder für eine erweiterte E r 

folgsanalyse noch für die künftige Entwick lung e iner umfassenderen externen 

Soz ia lber ichterstattung eine s innvol le B a s i s b i e ten . Seine ökonomistischen K o n 

zepte s te l len keine adäquaten Surregate für den ökonomischen oder soz ia l en 
n W e r t n der Orgauisat ionsmitg l i eder d a r , w e i l sie die E i n n a h m e n - A u s g a b e n -

Ströme überinterpretieren und die kogni t ive , verhal tensor ient ier te D i m e n s i o n 

des Belegschaftsbereichs vernachlässigen. D i e s e D i m e n s i o n i s t jedoch, wie 

die methodischen Überlegungen in d iesem K a p i t e l ergeben, für die Ana lyse von 

Zusammenhängen zwischen belegschaftsrelevanten Entscheidungskonsequenzen 

und i h r e n ökonomischen E r f o l g s W i r k u n g e n kons t i tu t iv . D i e vorl iegenden Ansätze 

für eine d i f ferenz iertere A n a l y s e , V e r r e c h n u n g und indikatorenbezogene A u f b e 

reitung des Personalaufwands verd ienen demgegenüber weiterentwickelt zu w e r -

2) 

d e n . Sie s ind notwendige, m e i s t inputbezogene Bestandteile eines p r o z e ß 

or ient ier ten Indikatoren Systems für das Beziehungsfeld Unternehmung ~ B e l e g 

schaft . 

3* Real 1sierungsChancen und prakt ische^Folgeprobleme e iner erwei terten 

E r fo lgsbeurtei lung von bstr iebsw. l r tschaf t l i chen Organ!sationen 

In den e r s t e n d r e i Kap i te ln d i e s e r A r b e i t wunden verschiedene theoretische 

Grundlagen d i skut ier t und bewertet , m i t deren Hi l fe die Notwendigkeit e i n e r 

erwei terten Er fo lgsbeurte i lung von Unternehmungen erklärt werden kann und 

auf denen Ansätze für entsprechende Informationskonzeptionen aufbauen kön

nen . D i e s hat E i n b l i c k e i n zah lre i che G r u n d s a t z - und Deta i lprob leme d e r v o r -

1) V g l . dazu etwa die Spekulationen be i L a w l e r (1974), S . 15 ff . 
2) V g l . z . 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 

schaft l i cher Ausschuß (1975), B r i e f s et a l . (1974), S . 95 f f . 
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l iegenden Themat ik sowie Anregungen für weitere Entwieklungen ermöglicht« 

Im v i e r t e n K a p i t e l erfolgte eine Bestandsaufnahme der gewonnenen E r g e b n i s 

se , um daran anknüpfend einige weiterführende Möglichkeiten d e r Abb i ldung 

und Auswertung von er fo lgsre levanten Umweltbeziehungen z u r D i s k u s s i o n z u 

s t e l l e n . 

D i e vorgeschlagene Methodik se lbst weist wiederum problemat ische Aspekte 

auf, die bere i ts vere inze l t erwähnt wurden* Sie s o l l m i t den gle ichen K r i t e 

r i en gemessen werden, die i m zweiten und dr i t t en K a p i t e l angelegt w u r d e n . 

D a r a n anschließend werden - zugle ich als Abschluß - fünf Fragen erör ter t , 

die die Möglichkeiten e iner Verwendung der d iskut ier ten b e t r i e b s w i r t s c h a f t 

l i ch - theore t i s chen Forschungsergebnisse in der P r a x i s beleuchten s o l l e n . 

D e m K r i t e r i u m der um fasse ncle n B ed a r f s o r le n tie run g scheint der v o r g e s t e l l 

te Indikatoi*enansatz sehr weit entgegenzukommen. Sowohl unternehmungsintern 

a ls auch unternehmungsextern besteht e in Bedarf an Informationen über d i e j e 

nigen Entscheidungskonsequenzen, die die Verhal tensweisen d e r versch iedenen 

Interessengruppen bee in f lussen . Solche Entscheidungskonsequenzen s ind sowohl 

m a r k t l i c h e r als auch außermarktlicher N a t u r . D u r c h die problem bezogene, 

methodenplural is t ische F o r m u l i e r u n g von subjektiven und von objektiven I n d i 

katoren läßt s i c h d i e ser Informationsbedarf , der für eine umweltor ient ier te 

Er f o lgs analyse notwendig i s t , weitgehend be fr ied igen . Dieses Vorgehen e r f o r 

dert eine problemfeldbezogene, prozeßorientierte Ausgestaltung des I n f o r m a 

t i ons ins t rumentar iums , die je nach vermutetem Informationsbedarf d e r A d r e s 

saten abgestuft werden k a n n . D ie A u s w a h l , Def in i t ion und Ope rat ional is ie rung 

der zu berücksichtigenden Indikatormenge w i r d durch e m p i r i s c h fundierte M o 

del le sowie durch die früheren "Überlegungen z u r Belevanzbeurteüung e r l e i c h 

t e r t . Zugle ich kann s i ch der Ansatz durch inhalt l iche Ergänzung oder V e r ä n 

derung se iner Elemente ohne größere Schwierigkeiten an veränderte U m w e l t 

bedingungen anpassen. 

D i e empir i s che E r m i t t l u n g der jewei l igen Indikatoren is t i n dem Ausmaß ü b e r 

prüfbar, i n dem empir i s che Messungen i m sozio-ökonomischen B e r e i c h m e t h o -
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d i s c h und inhal t l i ch nachvo l l z iehbar s i n d . " ^ D a t e i s ind objektive Indikatoren 

wohl l e i c h t e r k o n t r o l l i e r b a r als subjekt ive , w e i l l e tz tere zum einen unter 
2) 

meßmethodischen Gesichtspunkten s t r i t t i g e r s ind , zum anderen le i cht w a n 

delbare und schwer dokumentierbare Tatbestände (Zufriedenheit) zum Objekt 

haben« Unvollständig kann die Nachvo l l z iehbarke i t auch b e i der Begründung 

des jewei l igen Verha l t ensmode l l s d e r Beziehungen Unternehmung - I n t e r e s 

sengruppe und be i der A u s w a h l der dem M o d e l l zugeordneten Indikatoren s e i n . 

Aufgrund d e r notwendigen methodenplura l i s t i schen Auffächerung ist die u n m i t 

te lbare V e r g l e i c h b a r k e i t und damit auch die Aggregat i ons - und Saldierungsfä-

higkei t der verschiedenen Indikatoren nicht gewährleistet. E inze lne I n d i k a t o 

r e n können jedoch sowohl z e i t l i c h hor i zonta l a ls auch z e i t l i c h v e r t i k a l m i t e i n 

ander d i r e k t verg l i chen werden . E ine vollständige intertemporale V e r g l e i c h 

barke i t des gesamten Indikatorensystems (Kontinuität) i s t vollständig nicht m ö g 

l i c h , w e i l durch veränderte Relevanzbedingungen von Per i ode zu P e r i o d e q u a 

l i t a t i v unterschiedl iche Indikatormengen auftreten können. 

Das K r i t e r i u m d e r idealtheoretischen Str ingenz braucht h i e r nicht untersucht 

zu werden 3 w e i l der Ansatz einen derar t igen Anspruch nicht erhebt . 

Demgegenüber sieht s i ch der V o r s c h l a g dem K r i t e r i u m rea l theoret ischer R e 

levanz geradezu verp f l i ch te t . D i e Indikatorenmodelle wurden auf einfach s t r u k 

t u r i e r t e , e m p i r i s c h relevante Beziehungsmcdel le gegründet. Aufgrund d e r K o n 

k u r r e n z zwischen verschiedenen e m p i r i s c h e n Theor i en könnten h i e r s p o r a d i s c h 

Veränderungen d e r zugrundeliegenden M o d e l l e notwendig werden . Was die R e a 

l i s i e r b a r k e i t betr i f f t , so gibt es keinen Indikator , dessen E r m i t t l u n g a ls p r i n 

z i p i e l l unmöglich eingestuft werden müßte; die Grenzen l iegen h ie r in dem 

Ins t rumentar ium d e r e m p i r i s c h e n sozio-ökonomischen F o r s c h u n g $ sie s ind j e 

doch nicht durch den Ansatz selbst gesteckt . 

1) V g l . dazu die Anmerkungen oben S . 149. 
2) V g l . dazu etwa die be i M a r r (1974), Neuberger (1974), G e r l (1975) d a r 

ges te l l ten , zum T e i l offenen P r o b l e m e d e r Zufr i edenhe i t s - und E i n s t e l 
lungs forschung . 
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T r o t z d i e s e r Gesamtbeurtei lung der vorgeste l l ten Methodik wir f t ihre m ö g l i 

che Verwendung in der P r a x i s insbesondere die folgenden zusätzlichen F r a -

gen auf: 

(1) Wie wahrsche in l i ch ist e s , daß eine derar t ige Er fo lgsana lyse von 

Unternehmungen durchgeführt w i r d ? 

(2) Wie häufig w i r d eine erwei terte Er fo lgsbeurte i lung durchgeführt? 

(3) Wie könnte eine umweltor ient ierte Er fo lgsbeurte i lung k o n t r o l l i e r t 

werden? 

(4) Wie s o l l s i ch der A d r e s s a t e n k r e i s zusammensetzen? 

(5) Welche zusätzlichen unternehmungspolit ischen Aktivitäten s i n d auf 

der B a s i s e iner derar t igen Analyse zu erwarten? 

Z u (1): Anl iegen d i e s e r A r b e i t war e s , das p r i n z i p i e l l e Interesse , das die 

verantwort l i chen Entscheidungsträger e iner pr ivaten Unternehmung am e i n e r 

umwcl tor ient ier ten E r w e i t e r u n g und Vert ie fung der Er fo lgsanalyse haben kön

nen, und die methodischen Möglichkeiten, die zu e iner Befr iedigung d ieses 

Interesses vorgeschlagen worden, kr i t i s ch -konstru l c t iv zu untersuchen und w e i 

terzuentwickeln» E s fragt s i c h nun, in welchem Verhältnis Nutzen und Kos ten 

der d i skut ier ten Möglichkeiten stehen und ob s i c h h ieraus Prognosen über die 

Real i s ierungschancen ableiten l a s s e n . D a eine solche F r a g e l e t z t l i c h den W e r t 

der zusätzlich gewonnenen Informationen betr i f f t , läßt sie s i c h kaum b e f r i e -
2) 

digend beantworten. Dabe i können die Kosten der zusätzlichen I n f o r m a t i o u s -

gewinnung und -aufbereitung noch einigermaßen verläßlich abgeschätzt werden 

(vor a l lem P e r s o n a l - , B e r a t u n g s - und al lgemeine Verwaltungskosten des S y 

stementwurfs und se iner empi r i s chen Ausfüllung). 

1) Sie betreffen auch die prakt ische Anwendung d e r in den vor igen K a p i t e l n 
d i skut ier ten Ansätze, so l len jedoch h i e r vorwiegend anhand des zuletzt b e 
sprochenen M o d e l l s erörtert werden . 

2) Zum P r o b l e m des Informationswertes v g l . insbesondere A lbach (1969), 
K a p p l e r (1975), W i l d (1971). 



Z u r Bewertung des Nutzens aber müßte die durch die Zusatz i n Formation b e 

wirkte V e r h a l t e n s - und Entscheidungsan.derung der Kerngruppenmitg l i eder 

b z w . d e r Interessengruppen abgeschätzt und h ins i ch t l i ch i h r e r Bedeutung für 

die E r r e i c h u n g des O b e r z i e l s bewertet werden . Ist dies schon bei d e r n a c h 

träglichen Analyse von Entscheidungsprämissen aufgrund der vielfältigen V e r 

bundeffekte höchstens als Tendenzaussage möglich, so muß eine derar t ige 

Nutzenbewertung von entscheidungsrelevanten Informationen ex ante völl ig i m 

Spekulativen verb le iben . Z w a r ist zu vermuten , daß die V e r h a l t e n s - und E n t -

scheidungsielevanz der vorgeschlagenen Indikatorinformationen aufgrund i h r e r , 

wenn auch nur in groben Zügen möglichen, r e a l theoretischen Fundierung h ö 

h e r und damit i h r Informationswert auch größer i s t a ls be i herkömmlichen 

Z a h l e n - und Ber i chtsg l i ederungen . Doch setzt eine solche Prognose be i den 

Informationsverwendern eine P r o b l e m s i c h t voraus , die d e r des R e a l t h e o r e t i 

k e r s entspr i cht . D i e s i s t jedoch keineswegs durchgängig d e r F a l l , dürfte aber 

aufgrund der Einfachheit d e r M o d e l l s t r u k t u r le icht zu e r r e i c h e n s e i n . " ^ N i c h t 

zuletzt beeinflußt auch der ze i t l i che Hor izont des Unternehmungspo l i t ikers die 

F r a g e der Nutzenbewertung des M o d e l l s in der P r a x i s . Solange die M i t g l i e 

der der Untcrnehmungsführung für r e la t i v k u r z f r i s t i g e Zeiträume E r f o l g e n a c h 

weisen und Handlungen l e g i t i m i e r e n müssen, ist die posit ive Einschätzung 

eines auf l ang f r i s t in f o imat i onen angelegten Mode l l s ger inger a ls be i stärker 
2) 

ausgeweiteten Handlungshorizonten. 

Zieht man angesichts d i e s e r Schwier igkei ten notgedrungen die l e i c h t e r e r m i t 

te lbaren und früher anfallenden Informationskosten als Ersatzmaßstab des I n 

formationswerts h e r a n , so dürfte s i ch zeigen, daß die empi r i s che R e a l i s i e 

rung des d iskut ierten Informat ionssystems ähnlich aufwendig se in w i r d wie die 

Datensammlung i m k l a s s i s c h e n Rechnungswesen sowie die M a r k t - und P e r s o n a l -

1) Gemessen an den sechs Anforderungen, die L i t t l e (1970), S . B -470 f . , a n die 
Entscheidungsrelevanz von Mode l l en für die P r a x i s s t e l l t , scheint d e r E n t w u r f 
eine gewisse Relevanz beanspruchen zu können. D i e K r i t e r i e n s i n d : S t r u k t u 
r e l l e E in fachhe i t , Robustheit , le ichte Handhabbarkeit , Anpassungsfähigkeit, 
Vollständigkeit für wichtige Zusammenhänge, einfache S p r a c h e , 

2) V g l . zu d i e s e r P r o b l e m a t i k auch Oettle (1972), S . 201 , Solow (1974), P i c o t 
(1975), S c 5 . 

http://Entscheidungsan.de


- 295 -

forschungo D i e s l iegt vor a l l e m an den stets recht kosten intensiven E r h e b u n 

gen subjekt iver D a t e n . D i e objektiven s ind in v i e l en Fällen einfacher zu e r 

m i t t e l n (technische D a t e n , Aufbereitung von Informationen des Rechnungswe

sens und der S t a t i s t i k ) . In manchen Fällen kann aber auch die Beschaffung 

objektiver Daten Kostenprobleme aufwerfen (z«B. Meßeinrichtungen für U m 

weltbelastungen). D i e Verwandtschaft d e r Erhebungsprobleme zu den Aufgaben 

von eventuell bestehenden InformationsbeschaffungsInstanzen kann kostenmindernd 

s e i n , wenn dadurch die vorhandenen Instanzen besser ausgelastet b z w . S y n e r 

gieeffekte e r z i e l t werden können.*^ 

D i e Neuart igke i t , die Kostenintensität und die Erläuterungsbedürftigkeit d e r 

d iskut ier ten Methoden legen zunächst eine probeweise , par t i e l l e Einführung 

und Ergänzung der Er fo lgsana lyse nahe« D u r c h eine " P o l i t i k d e r k le inen 
2) 

S c h r i t t e " , die be im "turbulentesten Beziehungsfe ld" der Organisat ion a n 

setzt , l a s s e n s i c h Er fahrungen gewinnen und spätere E r w e i t e r u n g s s c h r i t t e 

abwägen. 

Anders als die Bealisierungserwägungen auf f r e i w i l l i g e r B a s i s s ind E r w e i t e 

rungen der internen und externen Bechenschaft zu beur te i l en , zu denen die 

Unternehmungen analog den h i e r d i skut ier ten Möglichkeiten vorn Gesetzgeber 

verpf l i chtet würde. Ob es zu e iner solchen Verpf l i chtung kommt und i n w e l 

chem Ausmaß, ist schwer abzusehen. D i e s hängt i m wesentl ichen von dem 
Eint re ten und der Dauerhaft igkeit d e r öffentlichen Relevanzbedingungen und 

3) 
damit auch von der gesamtwirtschaf t l i chen Lage ab' , f e rner von der W e i t e r 

entwicklung und Ver fe inerung der verfügbaren Informationsmethoden. Grundsätz

l i c h ist zu e r w a r t e n , daß der Gesetzgeber eher die Erhebung ob jekt iver I n d i 

katoren vors chre iben w i r d , die a ls s te l lvertretend (gültig) für die subjekt iven 

Interessen d e r Betroffenen angesehen werden; sie s ind besser nachprüfbar 

1) Au f die organisator ischen P r o b l e m e d e r Gewinnung von wichtigen u n t e r 
nehmungspolit ischen Daten durch interne und/oder externe Instanzen s o l l h i e r 
nicht eingegangen w e r d e n . V g l . dazu z . B . die Überlegungen von M a r r (1974), 
S . 365 ff . zur Inst i tut ional is ierung e i n e r innerbetr ieb l i chen Meinungs forschung . 

2) V g l . E m e r y / T r i s t (1965). 
3) V g l . dazu die Überlegungen oben S« 190 ff. 
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und weniger l e i cht m a n i p u l i e r b a r als subjektive Daten anforde rangen. 

Z u (2): Angesichts der Kostens i tuat ion und der offenen methodischen P r o b l e 

me i s t der aus Gründen der V e r g l e i c h b a r k e i t wünschenswerte, s treng p e r i o 

dische V o l l z u g der ergänzenden Erhebungen für a l le Beziehungsfelder nicht 

sehr w a h r s c h e i n l i c h . W a h r s c h e i n l i c h e r i s t eine gelegentliche Ergänzung (z«B . 

a l le 2 bis 5 Jahre ) , um z . B . strategische Unternehmungsentscheidungen m i t 

Hi l fe e iner umfassenden Er fo lgsbeurte i lung besser zu fundieren« E i n e s t reng 

per l od i s i e r te E r w e i t e r u n g der Er fo lgsanalyse ersche int eher für e i n z e l n e , a k 

tue l l wichtige Te i lbere i che ( z c B« Umweltbelastungen, Belegschaft) denkbar , 

wobei eine Erhöhung des F o r m a l i s i e r u n g s g r a d e s d e r s k i z z i e r t e n Vorschläge 

notwendig würde« V o r z u s t e l l e n i s t auch , daß der weniger aufwendige, ob jek 

tive T e i l des Indikatorensystems streng per i od i s ch r e a l i s i e r t w i r d , seine V e r 

vollständigung durch subjektive Größen jedoch nur sporadisch zur K o n t r o l l e 

der Relevanz der objektiven Indikatoren vorgenommen wird« E i n derar t i ges 

Vorgehen setzt r e la t iv stabile kognit ive Strukturen be i den Interessengruppen 

voraus« F e r n e r läßt s i ch be i gelegentl icher Verwendung das aufgezeigte theo 

ret ische und methodische Instrumentar ium auch auf die Pro jekter fo lgsana lyse 

und - p r o g n o s e ( z . B . be i Investitionen) übertragen, womit s i c h die B e t r a c h t u n g s 

weise e iner stärker verhal tensor ient ier ten Nutzen -Kos ten -Ana lyse angleichen 
.. , 1) 

wurde . 

Z u (3): Das P r o b l e m der K o n t r o l l e i s t v o r a l l e m für die f r e iw i l l i ge E r s t e l -
2) 

lung v o n Bedeutung« Wegen des beträchtlichen methodischen und inhal t l i chen 

Gestal tung«Spie lraums anläßlich des f o rmalen Aufbaus eines Indikatorensystems 

besteht p r i n z i p i e l l die Möglichkeit, recht unterschiedl iche Resultate m i t ähnli-

1) Diese wäre nicht a l l e m ökonomisch-theoretisch auszurichten (dafür typ i s ch 
M i s h a n (1975)), sondern um organ i sa t i ons - und verhaltenstheoret ische A s 
pekte zu ergänzen; v g l . etwa die Vorschläge von S p i e r (1971) z u r v e r h a l 
tenswissenschaft l ichen Fundierung der N u t z e n - K o s t e n - A n a l y s e ; f e r n e r z u r 
Beurte i lung von Investitionen P i c o t (1975). 

2) D i e Kontro l le der öffentlich verordneten erwei ter ten Rechenschaft w i r f t n a 
türlich auch erhebl iche Problerne auf (vg l . z . B . H e i g l (1974), S . 2270), 
i s t jedoch aufgrund d e r von v o r n h e r e i n ger ingeren inhalt l ichen und m e ß m e 
thodischen Gestaltung^ sp ie l räume d e r vorgeschriebenen Rechenschaf tsp f l i ch 
ten weniger komplex als i m F a l l e d e r f r e i w i l l i g e n Anwendung. 



eher Plausibilität zu v e r t r e t e n . D i e Anwendung er f o rder t demnach Erläute

rungen b z w . K o n t r o l l e n in z w e i e r l e i H i n s i c h t : ^ 

Zum einen s ind die inhalt l iche A u s w a h l , die kausale Zuordnung und die m e ß 

methodische Operat iona l i s ierung der Kenngrößen zu begründen und regelmäßig 

zu überprüfen, um eine v e r z e r r t e oder veraltete Abbi ldung der B e z i e h u n g s 

fe lder möglichst weitgehend zu v e n u I n d e r n . D ieses Begründungs- b z w . Relevanz« 

Prob lem läßt s i c h allgemeingültig nicht lösen, da es in hohem Maße w a h r n e h -

m u n g s - und erfahrungsabhängig i s t . D u r c h D i s k u s s i o n und Ausarbe i tung von 

al lgemeinen R i c h t l i n i e n läßt s i ch die Nachvo l l z iehbarke i t der inhalt l i chen A u s 

gestaltung jedoch erhöhen. A l s Be i sp ie l e ciafür l a ssen s i c h v o r s t e l l e n : B e f r a 

gungen von repräsentativen Betroffenen oder Behörden z u r E r f a s s u n g gegen

wärtiger und künftiger P r o b l e m f e l d e r ; Bi ldung von innerorganisator i s chen 

und/oder außerorganisatorischen Expertengruppen, in denen best immte K o n 

sensquoten über die Prognose der Verha l tensre levanz eines P r o b l e m s und über 
2) 

die Einbeziehung eines Indikators e r r e i c h t werden müssen; E r s t e l l u n g von 

qual i tat iven "Sensitivitätsanalysen" z 0 B . durch externe B e r a t e r oder Innenre 

v i s o r e n , um fes tzuste l l en , inwieweit s i c h das B i l d d e r Er fo lgsbeurte i lung v e r 

ändert, wenn bestmimte Größen oder Meßmethoden nicht einbezogen w e r d e n . 

Zum anderen ist die verfahrenstechnische Anwendung der Erhebungsmetho

den, die z u r e m p i r i s c h e n Ausfüllung eines entworfenen Indikatorensystems 

benutzt werden, zu überprüfen. D ie h i e r b e i anfallenden Aufgaben betreffen 

das k lass i s che Gebiet der Innenrevis ion und können von d ieser oder e iner 

ähnlichen K o n t r o l l ins tanz erfiült werden . 

Z u (4): Gemäß dem bisher igen Gang der A r b e i t i s t die erweiterte E r f o l g s -

1) D e r a r t i g e P r o b l e m e tauchen im übrigen bei der prakt i s chen Anwendung 
von nahezu a l len nicht s treng f o r m a l i s i e r t e n betr iebswirtschaf t l i chen I n 
fo rm at ions v e r a r b e i t u n g s - und Entscheidungssystemen auf ( z . B . i n d e r 
Markt f o r s chung oder in d e r Investit ionsplanung). 

2) V g l . die Analogie zum wei ter oben, S . 164 f f d i s k u t i e r t e n P r o b l e m d e r 
Ope rat ional i s i e rung des Kausalitätsbegriffs. Zu den inexakten P r o g n o s e 
methoden z . B . K i r s c h et a l . (1973), S . 593 f f . 
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würdigling i n e r s t e r L i n i e e in H i l f s m i t t e l für clr: Entscheidungen von o r g a n i 

sat ions internen Adressa ten über die m i t t e l - und langfr ist ige Unternehmungs 

p o l i t i k , d . h . a lso v o r a l l em für die M i t g l i e d e r der Kerngruppe« Aue deren 

Informationsbedarf s ind deshalb Mode l lb i ldung und D e t a i l l i e r u n g s g r a d der I n 

formationen zugeschnitten, und aus d i e s e r internen A d r e s s i e r u n g ^ begründet 

s i c h auch die Einbeziehung von weit i n t e r p r e t i e r b a r e n Meßansätzen sowie von 

zum T e i l spekulat iven Kausa lre lat ionen* W i r d in der unternehmungspol it ischen 

Erfo lgsbewertung und in der anschließenden Entscheidungsfindung den Aussagen 

d e r h i e r d i skut ier ten Erwei terungen Gewicht be igemessen , so ist eine v o l l 

ständige oder te i lweise bzw« m i t zusätzlichen Erläuterungen versehene W e i t e r 

gabe d e r Analyseergebnisse sowohl an interne Instanzen a ls auch an externe 

Gruppen denkbar . Intern könnten solche Zusatz informationen problem an r e g e n 

de und verhaltenssteuernde Wirkungen im Sinne von zusätzlichen indikat iven 

oder i m p e r a t i v e n Entscheidungsprämissen haben ( z . B . die Weitergabe von I n 

d ikatorwerten m i t Auf forderung^- und Vorgabecharakter an m i t t l e r e und unte 

re Instanzen). E x t e r n könnten sie zu e iner Unterstützungssicherung bei den 

Interessengruppen führen ( z . B . Bekanntmachung von verg le i chsweise günsti

gen Umweltbelastungszahlen oder Erhebungen z u r Konsumentenzufr iedenl ie i t ) . 

Wegen des R i s i k o s , daß die Pub l ika t i on von ungünstigen Werten noch p r o b l e m 

verstärkend w i r k t , i s t eine f r e i w i l l i g e regelmäßige und umfassende U n t e r r i c h 

tung der externen Interessengruppen nicht zu e r w a r t e n . W i l l man d i e s e s , aus 

der Sicht der Koal i t i onstheor ie wünschenswerte, In format ionsz ie l e r 

r e i c h e n , so ersche int eine gesetzl iche N o r m i e r u n g unumgänglich. Sofern die 

öffentliche N o r m i e r u n g die relevanten P r o b l e m b e r e i c h e d e r d iversen B e z i e 

hungsfelder zwischen Unternehmung und Umwel t adäquat erfaßt, ginge davon 

auch e in Anstoß z u r V e r m i n d e r u n g unerwünschter externer Effekte aus; die 

Publizitätskonkurrenz würde der Inkaufnahme b z w . der i n f o r m a t i o n s p o l i t i 

schen M i n d e r u n g von extern verursachten Belastungen entgegenwirken. 

1) Einschließlich der damit verbundenen In format ions - und M i t w i r k u n g s p f l i c h 
ten und - r e c h t e , die s i c h aus der U n t e r n e h m u n g s V e r f a s s u n g h e r l e i t e n . 
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Z u (5): D i e Ausführungen in d i e s e r A r b e i t bezogen s i c h hauptsächlich auf d ie 

E r w e i t e r u n g der nachträglichen E r f o l g s a n a l y s e , Sollte s i c h die Methodik im 

Grundsatz bewähren, so stünde e iner Erwe i te rung zu e i n e r p e r i o d e n - und /oder 

projektbezogenen Erfo lgsplanung und -kontro l le für die betrachteten H i n t e r 

grundgebiete der E r f o l g s p o l i t i k nichts Im Wege. T r o t z d e r dabei verstärkt 

auftretenden P r o g n o s e - , Zurechnungs- und Bewertungsprobleme könnte eine 

derart ige Entwick lung zu e iner akt iveren Gestaltung und zu e iner S t a b i l i s i e 

rung der vielfältigen Beziehungen zwischen Unternel imung und Umwel t b e i t r a 

gen. A l l e r d i n g s sollte ein so l cher Schr i t t nicht unternommen v/erden, ehe 

die P r o b l e m e d e r ex pos t -Analyse ausgiebiger d i skut i e r t und bewältigt w o r 

den s i n d . 

Daneben läßt die Analyse Anregungen für die Se lbstdarste l lung und das V e r 

halten der Organisat ion gegenüber den verschiedenen Gruppen in der U n t e r 

nehmungsumwelt e r w a r t e n . D o r t , wo posit ive Einste l lungen und Erfolgsbeiträ

ge d iagnost iz ier t werden, w i r d deren Stab i l i s i erung versucht, ' dort , wo s i c h 

Konf l ikte abzeichnen, w i r d eine V e r m i n d e r u n g der Konf l ik tursachen in d e r 

Unternehmung oder eine informationspol i t ische Veränderung der kognit iven 

Struktur auf selten der Interessengruppen angestrebt. Neben dem i n f o r m a t i o n s 

pol i t i schen Instrumentarium der Öffentlichkeitsarbeit stehen d e r Unternehmung 

z u r Abschwächung von Konf l iktbere ichen vor a l lem noch die Sanierung und 
1) 

die P a r t i z i p a t i o n der Betroffenen zur Verfügung. 

D i e Öffentlichkeitsarbelt z ie l t auf eine Abschwächung, Bese i t igung oder U m 

wandlung der Einste l lungen , die die Relevanz z . B . eines negativen externen 

Effekts ausmachen. D u r c h E i n w i r k u n g auf den Informationsstand versucht h i e r 

die Unternehmung, die kognitive B a s i s der Betroffenen z u verändern ( z . B . 

Aufklärung über Umweltschutzaufwand, V e r h a r m l o s u n g von U m w e l t b e l a s t u n 

gen). Inwiefern eine derart ige P o l i t i k der Einstellungsänderung gel ingt , hängt 

von der Offenkundigkeit der A b s i c h t , von der Glaubwürdigkeit des Informations 

senders , von der Gestaltung des Informationsinhalts , vom Med ium und von 

1) V g l , zu d i e s e r Systemat is ierung P i c o t (1975), S . 9 f f . 
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der T e n n i n i e r u n g der Informationen sowie von der Situation des Empfängers 

a b 0 ^ 

D i e Aktivität " S a n i e r u n g " s o l l eine Wiedergutmachung b z w 0 künftige V e r m e i 

dung der v e r u r s a c h t e n Beeinträchtigungen und damit eine Besei t igung des K o n 

f l iktherds herbeiführen* D i e Unternehmung macht s i c h h i e r stärker z u r B e 

troffenen i h r e r Entscheidungskonsequenzen, indem sie die Konf l iktursache 

von s i ch aus beseit igt ( z . B . nachträglicher Ausbau der U n f a l l - und U m w e l t 

schutzeinrichtungen, In tens iv ierung der Forschung) oder die Schäden trägt 

( z , B f l Gewährung von Nachlässen an enttäuschte Käufer, Zahlung von U n f a l l -

renten, indirekte Kompensat ion von mi t te lbaren Gesundhei ts - oder U m w e l t b e 

lastungen durch Spenden) 9 

D u r c h P a r t i z i p a t i o n schließlich so l l en die Betroffenen selbst i n einen D i s k u s 

sionsprozeß m i t d e r Unternehmung geführt werden, damit s ie auf diese W e i 

se ihre Einste l lungen überprüfen und 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 mi t t ragen können ( L o y a 

litätssicherung). D i e s kann fa l lwe ise und in formal ( z . B . Verhandlungen m i t 

Anl iegern) oder regelmäßig und ins t i tut i ona l i s i e r t zusätzlich zu den g e s e t z l i -
2) 

chen P a r t i z i p a t i o n s p f l i c h t e n erfolgen ( z . B . Bi ldung von Verbraucherbeiräten, 

R e s e r v i e r u n g von Aufs i chtsratsmandaten für betroffene G r u p p e n ) . ^ D a s " o p t i 

m a l e " Partizipationsausmaß i s t aus Unternehmungssieht dann e r r e i c h t , wenn 

die Summe aus den zusätzlichen Kosten d e r Konsensfindung (Zeitaufwand, A u s 

gleichszahlungen) und den erwar te ten , extern verbleibenden Kosten der w a h r -
4) 

genommenen Beeinträchtigung e in M i n i m u m e r r e i c h t . 

1) V g l . den Überblick be i K l i s (1970), S 0 91 f f . 

2) V g l . dazu etwa M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z , Betr iebsver fassungsgesetz , b e s o n 
ders §§ 90, 91, 106 sowie Bundes - Immiss ionsschutzgese tz , §§ 53-58 z u r 
Funktion des Immiss ionsschutzbeauf tragten . 

3) Zu den verschiedenen F o r m e n und Intensitäten der P a r t i z i p a t i o n v g l . 
oben S . 177 ff. 

4) V g l . dazu auch B u c h a n a n / T u l l o c k (1962), S . 63 f f . , G . K i r s c h (1974), 
S . 165 f f . 



n -

Für den E i n s a t z eines jeden der d r e i genannten Instrumenttypen g i l t , daß 

die dadurch jewei ls entstandenen zusätzlichen internen Belastungen den W e r t 

der erwarteten V e r r i n g e r u n g eines Konf l ik tbere i chs m i t der Unternehmungs -

urnwelt nicht übersteigen. D a die Nützlichkeit von derart igen V e r h a l t e n s w e i 

sen nur schwer abzuschätzen i s t , dürfte häufig auf die am wenigsten aufwen

dige Beakt i onsar t zurückgegriffen werden , und das i s t wohl die der i n f o r m a 

t ionspo l i t i schen Öffentlichkeitsarbeit. E r s t wenn der aktuelle externe D r u c k 

auf die Unternehmung durch zusätzliche Forderungen oder UnterstützungsVer

minderungen der Interessengruppen sehr s t a r k , das Konf l iktpotent ia l a lso zum 

aktuel len K o n f l i k t zu werden droht , w i r d die Unternehmung aufwendigere I n 

strumente wie Sanierung oder P a r t i z i p a t i o n e inse tzen . 

D a m i t eine derart ige P o l i t i k nicht nur r e a k t i v , sondern auch ant iz ipat iv a n 

gelegt se in kann , müssen erwei ter te Informationsgrundlagen zur Verfügung 

stehen. D i e h i e r d i skut i e r ten Möglichkeiten e iner erwei terten E r f o l g s b e u r t e i 

lung von Unternehmungen könnten dazu einen B e i t r a g l i e f e r n . 
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