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Eine Wissenschaft, die eng mit der wirtschaftlichen Praxis zusammenhangt, muB nicht 

nur die Weiterentwicklung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens beachten und 

ihr folgen, sondern sie muB auBerdem rechtzeitig solche kommenden Entwicklungstendenzen 

erkennen und ihre Gesetzm~Bigkeiten erklaren. Dies trifft in dem gezeigten Sinne besonders 

ftr die Betriebswirtschaftslehre zu, die nicht nur im deutschsprachigen Raume Deutschlands, 
Osterreichs und der Schweiz vorhanden ist, sondern in gleicher Weise auch in Japan, in 

Jugoslawien, in Skandinavien usw. Da sich infolge dieser engen Verbindung Wirtschafts-

praxis und Betriebswirtschaftslehre dauernd weiterentwickeln und gegenseitig beeinfussen, 

so ist es notwendig, immer erneut diese ver~nderten Zusammenhange aufzuzeigen und zu 
erklaren. 

Im folgenden sei dargestellt, wie sich dieses Verhaltnis in der deutschen Betriebswirt-

schaftslehre im Laufe der letzten 50 Jahre ausgewirkt hat. Dabei seien insbesondere drei 

bedeutsame Erscheinungen dieser Entwicklung der deutschen Betriebswirtschaftslehre auf-

gezeigt : 

1 Der Inh It der emzelnen Teilgebiete der Betnebswrrtschaftslehre muB sich der 
st~ndigen Entwicklung der Btiroorganisation und den erweiterten Aufgabenstellungen 

der Betriebe in der neuzeitlichen Wirtschaft anpassen ; 

9-. die deutsche Betriebswirtschaftslehre bildet klare Begriffe und unterteilt diese, wenn 

notwendig, in deutlich voneinander abgrenzbare Teilbegriffe, um auf solche Weise 

mit einem bestimmten Ausdruck einen scharf umrissenen Begriffsinhalt festzulegen ; 

3. die deutsche Betriebswirtschaftslehre entwickelt eine besondere Theorie der Betriebs-

wirtschaftslehre, die im folgenden in ihren wesentlichen Gesichtspunkten in der 

von mir selbst entwickelten Theorie dargestellt werden soll. Die Theorie der 

Betriebswirtschaftslehre soll die wissenschaftliche Grundhaltung und Systematik der 

Betriebswirtschaftslehre aufzeigen. 

I
 

Die inhaltliche Weiterentwicklung von Teilgebieten der Betriebswirtschaftslehre im engen 

Zusammenhang mit den technischen und wirtschaftlichen Fortschritten der betrieblichen 

Praxis sei im folgenden nur an zwei Beispielen aufgezeigt : Buchhaltung [bzw. betriebliches 

Rechnungswesen und Markrforschung. 
Die Buchhaltung ist das alteste Kernsttick des heute Betriebswirtschaftslehre genannten 

Fachgebietes ; in den Erstanf~ngen war unser heutiges Fach eine Buchhaltungslehre. Bereits vor 

mehr als 300 Jahren wurden in dieser Buchhaltungslehre die verschiedenen Buchhaltungsformen 

aufgezeigt; es hat sich damals um eine ausschlieBliche Kunstlehre oder Technik gehandelt. 
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Um unterrichtsm~Big diese verschiedenen Buchhaltungsformen erklaren zu konnen, bilden 
sich dann im Laufe der Zeit, also noch im vergangenen Jahrhundert, die verschiedenen 
Buchhaltungstheorien heraus; erinnert sei an die Ein-und Zweikontentheorie, an die Personi-

fizierungstheorie usw. Etwa zur gleichen Zeit wird es notwendig, die AbschluBtechnik der 

Bilanz zu erklaren. wodurch sich bald die bisherige Buchhaltungslehre zu einer Bilanzlehre 

weiterentwickelt. Bei ihr liegt der Schwerpunkt wissenschaftlicher Darstellung nicht mehr 

bei den Verfahrensweisen der Buchhaltung; diese sind vielmehr nur noch die Voraussetzun-

gen ftir die Erstellung des Jahresabschlusses mit Bilanz und Gewinn-und Verlustrechnung. 

Dabei wird es notwendig, darzustellen, ob diese beiden AbschluBkonten der Buchhaltung 

gleichrangig nebeneinander stehen oder ob das eine eindeutige Vorrangstellung vor dem 

zweiten haben soll. Damit ergibt sich aber auBerdem die Notwendigkeit, den Sinn des 

Jahresabschlusses zu erklaren, ob der Gewinn der abgelaufenen Abrechnungsperiode oder die 

Gr6Be des zuletzt erreichten Eigenkapitals aufgezeigt werden soll . Auf diese beiden Absch-

luBgr6Ben hat aber nicht nur der am Markt erreichte Erfolg einen EinfluB, sondern auch 

die Bewertung der verschiedenen Aktiva und Passiva, was zun~chst allein beachtet wird. 

Heute hat man auBerdem auch eine quantitative und qualitative Kostenbewertung erkannt. 
die ebenfalls auf das Jahresergebnis, aber auch auf die betriebliche Leistungsgestaltung von 

wesentlichem EinfluB ist. Durch diese Untersuchungen und grundsatzlichen Erklarungen 
def verschiedenen Mdglichkeiten der Bilanz-und der Gewinnbewertung entstehen dann die 
auch heute noch in der Betriebswirtschaftslehre vorhandenen Bilanztheorien, wobei besonders 

an die statische, dynamische und organische Bilanztheorie erinnert sei. Aus Buchhaltung 

und Buchhaltungslehre sind somit bis in die zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts die Bilanz-

lehre und Bilanztheorie entstanden. Diese Entwicklung der Buchhaltungslehre zur Bilanziehre 

vollzog sich ausschlieBlich im Rahmen der wissenschaftlichen Betrachtung und Darstellung. 

Dabei 1~i~urden selbstverst~ndlich die Einstellung und Verhaltensweise der Praxis mit bertick-

sichtigt, so beispielsweise die ausgenutzte M6glichkeit, mittels der Verm~gensbewertung, also 

mittels Abschreibungen, Inventurbewertung und Rechnungsabgrenzungsposten noch nach-

tr~glich den bereits abgeschlossenen Betriebs-und Markterfolg ver~ndern zu k~nnen. Aus 

einer solchen Darstellung und Erklarung praktischen Vorgehens wurde dann wissenschaftlich 

die dynamische Bilanztheorie entwickelt. 
Seit den zwanziger Jahren dieses Jahrh~nderts beginnt dann in starkerem AusmaBe als 

vorher sich der EinfluB technischer Bdroorganisation auszuwirken. Die jahrhundertelang 
vorhandene Form des festgebundenen Buches in der Buchhaltung weicht um diese Zeit 'der 

beweglicheren Form der Loseblattbuchhaltung, der Karteibuchhaltung, die zunachst in Hand-

durchschrift, bald aber mittels der verschiedenen Kombinationen von Schreib- und Rechen* 

maschinen (=Buchungsm:aschinen und Buchungsautomaten) durchgefuhrt wird, um schlieBlich 

in die vollmaschinisierten Formen der Lochkartenbuchhaltung und der elektronischen Daten-

verarbeitung einzumtinden. Jetzt beginnt die neue Btiroorganisation und deren maschinisierte 

Technik neue Verfahrensweisen und organisatorische M6glichkeiten zu entwickeln ; die Initia-

tive dieser Neugestaltung liegt bei der Praxis. Die Betriebswirtschaftslehre hat nunmehr die 

Aufgabe, diese neuen technischen Mdglichkeiten nach ihren Grundsatzen zu erklaren und 

dabei zugleich neue Erkenntnisse 'fur weitere Hilfsmittel und Verfahren zu bieten. Diese 

umgekehrte Richtung mit der Weiterentwicklung der Praxis und ihrer Einwirkung auf die 

wissenschaftliche Erklarung und Darstellung zeigt sich beispielsweise in den seitens der 

Betriebswirtschaftslehre aufgestellten Grundsatzen eines Kontenrahmens und den daraus ab-
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zuleitenden betrieblichen Kontenplanen. Es wird damit eine Systematik geschaffen, die es 

erlaubt, auch bei der durch die Durchschreibebuchhaltung geschaffenen M~glichkeit, mit einer 

Vieizahl von Konten zu arbeiten, Ordnung und Uberblick zu besitzen. Ftir die noch gr6Bere 

Zahl der Lochkarten und schlieBlich bei der unendlichen Zahl der elektronischen Speicher-

mbglichkeiten gilt das gleiche. Damit in diesem Kontenplan aber die gewollte Ordnung 
allgemein gtiltig bleibt, muB daftir im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre 

auch ein festes Ordnungssystem entwickelt werden, was in der Dezimalklassifikation gefunden 

wird. Diese zweite, somit anders geartete Epoche in der Betriebswirtschaftslehre bzw. in der 

Lehre vom betrieblichen Rechnungswesen wird also bestimmt durch technische und organi-

satonsche Fortschntte der Praxrs d e dann wrssenschaftlich begrundet und systematisiert 

werden . 

An dem gewahlten Beispiel der Buchhaltung und des betrieblichen Rechnungswesens im 
Rahmen der Betriebswirtschaftslehre kann aber noch eine dritte Erkenntnis abgeleitet werden. 

Mit der Buchhaltung, oder wie man heute im Gegensatz zur Kostenrechnung, der Betriebs-

buchhaltung sagt, mit der Finanzbuchhaltung, werden nur die finanziellen Erscheinungen 

des Betriebes festgehalten : Der Kapitaleinsatz und die Kapitalmehrung stehen hier im 

Mittelpunkt dieses Zweiges des betrieblichen Rechnungswesens. In der Industrie zun~chst, 

spater auch im Handel und im Bankwesen, wird es aber notwendig, auch den eigentlichen 

Fertigungsvorgang, die Leistungserstellung zu kontrollieren und die einzelnen Leistungs-

abschnitte rechnerisch gesondert festzuhalten. Diese neuartigen Erfordernisse versucht 

zunachst die Praxis im Rahmen des bisherigen Systems der Buchhaltung zu erftillen; neben 

den Aufwandarten in der Buchhaltung treten gesonderte Konten ftr die verschiedenartigen 

Auftrage, Fertigungsserien usw, und ftr die getrennt abzurechnenden Betriebsteile. Fur diese 

neuen Aufgaben des betneblichen Rechnungswesens erwerst srch aber bald die Systematik 

der doppelten Buchhaltung als zu starr und unbeweglich. Daher lost sich im Laufe der 
dreiBiger Jahre die besondere Kostenrechnung aus dieser bisherigen Buchhaltung heraus: die 

Finanzbuchhaltung und die Betriebsbuchhaltung oder Kalkulation werden zwei selbstandige 

Teilbereiche innerhalb des betrieblichen Rechnungswesens. Die neuen Ftihrungsaufgaben 

eines modernen Betriebes haben ein neues Teilgebiet des Rechnungswesens und somit auch 
ein neues Teilgebiet der Betrie~swirtschaftslehre geschaffen. Auch bei dieser dritten Etappe 

der Entwicklung von Praxis und Betriebswirtschaftslehre geht der AnstoB zunachst von der 

Praxis aus. 

In diesem Falle sind jedoch der Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft weitere Aufgaben 

gestellt. Die starke Beschaftigung mit den Kosten verlangt von der Betriebswirtschaftslehre, 

eine besondere Kostenlehre zu entwickeln; es entstehen die Begriffe der Kostenarten, der 

Kostenstellen und der Kostentrager, sowie die der fixen und variablen Kosten. Die Betriebs-

wirtschaftslehre zeigt weiterhin die Mdglichkeiten auf, zu Verrechnungswerten, also zu 

Standardkosten der verschiedensten Formen zu gelangen. Damit werden durch die Betriebs-

wirtschaftslehre neue Erkenntnisse und neue Mdglichkeiten weiterer praktischer Entwicklun-

gen geschaffen. Die Lehre von den Standardkosten gibt die Mdglichkeit, die in Zukunft 

gerichtete Standard-und Prognosekostenrechnung, beides Formen der Plankostenrechnung, 

zu entwickeln. Ferner verlangt die Verselbstandigung der Kostenrechnung im Rahmen des 
betrieblichen Rechnungswesens eine systematische Querverbindung zur doppelten Buchhaltung 

bzw. zur Finanzbuchhaltung. Wiederum entwickelt hier die Wissenschaft neue Erkenntnisse 

und organisatorische Mdglichkeiten: es entsteht der Betriebsabrechnungsbogen, der nicht nur 
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eine Abrechnungsform der Nachkalkulation ist, sondern der auch den belegmaBigen Zusam-

menhang mit der Finanzbuchhaltung aufzeigt. Dieses Beispiel laBt erkennen, wie hier neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre die Wirtschaftspraxis befruchten. 

Eine vierte und letzte Erkenntnis in dieser Entwicklung des betrieblichen Rechnungswesens. 

die in diesem Aufsatz gezeigt werden soll, ist schlieBlich eine inzwischen eingetretene 

Richtungsanderung. Die Buchhaltung mit ihrem JahresabschluB ist zunachst ausschlieBlich 

eine Abrechnung vergangener Ereignisse. Wenn der JahresabschluB zu lange auf sich 
warten laBt, dann wird zu Monatsabschlussen tibergegangen: es entwickeln sich daraus die 

verschiedenen Formen der kurzfristigen Erfolgsrechnung. Aber auch ein solcher Monatsab-

schluB verweist immer noch in die Vergangenheit zurtck, obwohl diese jetzt aus einer 
Jahresperiode zu einer Monatsperiode verkilrzt worden ist. Auch diese Entwicklung wird in 

der deutschen Betriebswirtschaftslehre sorgfaltig beobachtet und in Anlehnung an die 
bisherigen bilanztheoretischen Uberlegungen organisatorisch zu losen versucht. Es entstehen 

Formen wie die kurzfristige Erfolgsrechnung, die kurzfristige Bilanzerstellung (Monatsbilanz), 

die Verfahren der permanenten Inventur usw. Doch in diesem Beispiel folgt jetzt die Praxis 

den wi-~senschaftlichen Vorschlagen nicht mehr unbedingt. Die aus der Bilanzlehre entwic-

1-*elten Vorschlage der Betriebswirtschaftslehre erscheinen der Praxis zu umstandlich, sie 

ilbernimmt daher in ihre Monatsabrechnungen nur einzelne der von der Betriebswirtschafts-

lehre entwickelten neuen Grundsatze ; doch ubernimmt sie nicht die aus der dynamischen 
Bilanzlehre stammenden Uberlegungen der monatlichen Rechnungsabgrenzung. Damit zeigt 

sich ein neuer Zusammenhang zwischen Betriebswirtschaftslehre und Praxis, der ftir erstere 

besonders kennzeichnend ist. Wissenschaftliche Erkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre 

k6nnen als theoretisches Fundament nur so lange aufrechterhalten werden, wie die Praxis 

bereit ist, danach zu handeln. Hat sich dagegen die Betriebswirtschaftslehre in ihren Theo-

rien irgendwo von diesen praktischen Erfordernissen zu weit entfernt, dann ist es Aufgabe 
der Betriebswirtschaftslehre, auf ubersteigerte theoretische Uberlegungen zu verzichten. Dies 

trifft ftir die gezeigten Versuche einer kurzfristigen Erfolgsrechnung genau so zu wie ftir die 

kurze Zeit vertretene Uberspitzung der dynamischen Bilanztheorie, nach der es keine Aktiva 

und Passiva gegeben hatte, sondern nur Gegenwerte der Rechnungsabgrenzungsposten des 

Aufwands und Ertrags (z.B. Maschinen=vorausgenommene, erst spater zu verrechnende 
Jahresabschreibungen) . 

In der gezeigten Verkurzung der Abrechnungsperioden liegt aber eine weitere Entwick-

lung eingeschlossen. Die Buchhaltung und Bilanz ist auf die ErLassung der Vergangenheit 

abgestellt. Die neuzeitliche Ftihrung eines Betriebes macht aber die Vorausschau in die 

kommende Entwicklung notwendig. Dafur gentigen jedoch die bisher gezeigten Formen des 

betrieblichen Rechnungswesens, also Buchhaltung und Kalkulation nicht mehr. Beide mtissen 

zukunftsorientiert werden. Somit werden neue Zweige des betrieblichen Rechnungswesens 

not¥vendig, die zunachst ebenfalls in der Praxis, jetzt aber von betriebswirtschaftlich ge-

schulten Praktikern, besonders von den verschiedenen Betriebsberatern auf dem Gebiete des 

Rechnungswesens und der Organisation, entwickelt werden. Nicht der technische Fortschritt 

der Btiromaschinisierung, sondern neue Fuhrungsaufgaben erzwingen diese Weiterentwicklung 

eines in die Zukunft gerichteten betrieblichen Rechnungswesens. Diese betriebswirtschaftlich 

geschulten Betriebsberater nehmen dabei der Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft viele 

technische Einzelarbeiten ab, die beispielsweise von der Betriebswirtschaftslehre bei der 

Ent~vicklung der Kostenrechnung noch selbst gelost werden muBten . Bei dieser letzten, hier 
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in diesem Aufsatz geschilderten Periode braucht die Betriebswirtschaftslehre daher nicht 

technische Verfahrensweisen entwickeln zu helfen, sie kann sich mit der theoretischen 

Darstellung von Ursache und Wirkung begntigen. In dieser Periode wachst aus der Bilanz-

lehre zun~chst die Bilanzanalyse heraus. Dann wird es aber notwendig, nicht nur die 
finanziellen Zusammenhange mit solchen Kennzahlen darzustellen, sondern auch alle ilbrigen 

Erscheinungen des Betriebslebens, um diese tiberwachen und steuern zu konnen. Damit 
entwickelt sich die Bilanzanalyse zur Betriebsanalyse. Daraus ergibt sich beim innerbetrieb-

lichen und ilberbetrieblichen Zeitvergleich die Notwendigkeit, nach den gleichen Grundsatzen 

stets erneut solche Kennzahlen aufzustellen, um einen Bilanz-und dann auch einen Betriebs-

vergleich zu ermdglichen. Das stete Einhalten der gleichen, einmal gew~hlten Grunds~tze 

der Kennzahlenbildung laBt schliefilich die Kennzahlenrechnung entstehen. Bereits die Aus-

weitung zur Betriebsanalyse laBt beispielsweise zu, nicht nur Lohnkosten zu erfassen, sondern 

auch weitere auBerhalb der Buchhaltung in der Betriebsstatistik gewonnene Zahlengruppen 

zu verfolgen, beispielsweise personalstatistische Daten, ihren Zusammenhang mit der Arbeits-

leistung usw. Nicht nur die Finanzbuchhaltung und die Betriebsbuchhaltung, sondern viele 

neue Aufgabengebiete des betrieblichen Rechnungswesens werden somit notwendig, deren 
Ergebnisse schlieBlich in einer monatlichen oder noch kurzeren Ftihrungs-oder Chefstatistik 

nach wissenschaftlich erkannten Grundsatzen zusammengefaBt werden, um so ein heute 

unentbehrlich gewordenes Filhrungsinstrument zu schaffen. All diese Verfahren werden 
zunachst von den wissenschaftlich geschulten Praktikern entwickelt ; die Betriebswirtschafts-

lehre muB diese neuen Verfahren und Erkenntnisse in ihr System mit aufnehmen und fur 

die notwendige Klarung der dabei neu auftauchenden Begriffe sorgen, so beispielsweise den 

Unterschied zwischen Kennzahl und Richtzahl. Erstere ist die gewonnene Erkenntnis aus 

absoluten oder relativen Daten des betrieblichen Lebens; Ietztere ist dagegen bereits eine 

verbindliche Vorgabe fur die kommende Leistungskontrolle und erlaubt damit, die Sollvor-

gabe ( = Modell) mit der tatsachlichen Istgestaltung zu vergleichen. 

Diese kurzen Ausftihrungen sollen zeigen, wie aus der ehemaligen Buchhaltungslehre 

neue Zweige des betrieblichen Rechnungswesens und damit neue Teilgebiete der Betriebs-

wirtschaftslehre entstanden sind und welche Aufgaben dabei die Betriebswirtschaftslehre als 

Wissenschaft zu losen hatte. Das bereits einleitend genannte zweite Beispiel einer solchen 

Entwicklung, die Markrforschung, wird nicht mehr in ahnlich ausfuhrlicher Form dargestellt. 

Vielmehr sei an diesem zweiten, wesentlich kdrzer gebrachten Beispiel vor allem gezeigt, wie 

in die Betriebswirtschaftslehre Erkenntnisse von Nachbarwissenschaften mit aufgenommen 

werden mussen, sobald das eng begrenzte Gebiet des betrieblichen Rechnungswesens, einsch-

lieBlich des Gebietes der reinen Betriebsstatistik verlassen wird. 

In den letzten 10-15 Jahren hat der Markt ftir den Betrieb und haben damit auch die 

dabei notwendigen betriebspolitischen Entscheidungen eine solche Bedeutung erlangt, daB die 

frilher ausschlieBlich staatliche Konjunkturforschung ftir die betrieblichen Filhrungsaufgaben 

nicht mehr ausreichen kann. Daher wird neben der branchenm~Bigen Markrforschung von 

grdBeren Betrieben bald auch eine eigene betriebliche Markrforschung entwickelt. Neben 

den ftr diese Aufgabe gebildeten betriebseigenen Stabsstellen ftir Markrforschung werden im 

Einzel- oder Dauerauftrag auch besondere Markrforschungsinstitute herangezogen. Zu einer 

einmaligen, oft sehr in die Tiefe gehenden Marktanalyse gesellt sich die regelmaBige wieder-

holte Marktbeobachtung. Bei dieser Marktanalyse und Marktbeobachtung, diesen beiden 
Hauprformen der Markrforschung, werden aber im wesentlichen ebenfalls nur die statistischen 



6
 

HITOTSUBASHI JOURNAL OF COMMERCE & MANAGEMENT [November 

Daten verarbeitet, die in den verschiedenen Teilbereichen des betrieblichen Rechnungswesens 

und der Betriebsorganisation bzw. in den verschiedenen staatlichen und gemeindlichen 

statistischen Verdffentlichungen und Sondererhebungen gefunden werden. In dieser Form 
der Marktforschung konnen also die verschiedenen Umsatzverhaltmsse mit Lieferanten und 

Kunden ermittelt und in ihrer laufenden Entwrcklung beobachtet werden, ebenso die eigene 

oder branchenm~Bige Import-und Exportentwicklung usw. Bei all diesen Untersuchungen 

einer Marktforschung handelt es sich aber wieder um eine Zusammenstellung vergangener 
Daten. Am Beispiel der Entwicklung des betrieblichen Rechnungswesens wurde aber bereits 

gezeigt, daB es ftir eine neuzeitliche Betriebsfuhrung unbedingt notwendig ist, bereits etwas 

von der kommenden Zukunftsentwicklung zu ahnen oder sogar zu wrssen. Daher muB die 
zunachst vergangenheitsorientierte Markrforschung durch erganzende Verfahren auf die 

Zukunft ausgerichtet werden. Dies wird durch die Ausweitung zur Meinungs- und Motiv-

forschung ermdglicht. Zu den statistischen Marktdaten der Vergangenheit wrrd in der 

Meinungsforschung zun~chst die Meinung der verschiedenen Marktpersonen, also die der 

Lieferanten und Kunden, aber auch die der Konkurrenten mittels Fragebogen und anderer 

Befragungsmethoden festgestellt. Aus den ermittelten Meinungen laBt sich bereits eine 

Vorstellung vom kommenden Markt ableiten. Wird die Meinungsforschung noch durch 
eine Motivforschung erganzt, dann wird auch die Begrtindung fiir Meinungen gesucht. 

Diese Begrundung von Meinungen reicht noch weiter in die Zukunft hinein als die Meinung 

selbst. Die Notwendigkeit, bereits von der kommenden Marktentwicklung etwas zu wissen, 
zwingt somit zu einer Erganzung der Markrforschung durch die Meinungs-und Motivfor-
schung. Tats~chlich findet sich in der betrieblichen Praxrs nur noch selten diese frtihere 

Form einer ausschlieBlichen Markrforschung, sle ist durchwegs durch die Meinungs-und 

Motivlorschung erweitert. 

Diese Meinungs- und Motivfcrschung beschaftigt sich somit mit den Marktpersonen und 

deren Verhalten. Zu den rein wirtschaftlichen Vorstellungen mtissen ftir die Meinungs-und 

Motivforschung weitere wlssenschaftliche Erkenntnisse hinzukommen, die sich mit diesen 

Marktpersonen und deren Verhalten beschaftigen . Die allgemeine Psychologie und Sozlologie 

muB sich ftir diese Zwecke in eine Betriebspsychologie und Betriebssozlologie spezialisieren, 

so wle dies auch notwendig ist, wenn innerhalb der Betriebswirtschaftslehre Fragen und 

Erkenntnisse der menschlichen Arbeit und besonders des arbeitenden Menschen im Betrieb 

untersucht und erklart werden sollen. Das gleiche trifft fur die Ausweitung der Marktfor-

schung zur Meinungs- und Motivforschung zu. Daraus ist fur die Betriebswirtschaftslehre als 

Wissenschaftsbereich eine erste Folgerung zu ziehen : Sobald es sich um den Menschen im 

Betrieb und am Markte handelt, muB das ursprungliche Gebiet der Betriebswrrtschaftslehre 

durch Erkenntnisse aus Betriebssoziologie und Betriebspsychologie erweitert werden. Bei der 

Lehre von der menschlichen Arbeit kommen die erganzenden Gebiete der Arbeitspsycho-

technik und der Arbeitspsychologie oder die Erkenntnisse der Gruppensoziologie zur Erkla-

rung des individuellen und gruppenmaBigen Verhaltens von Arbeitern und Angestellten und 

zwischen Vorgesetzten und Untergebenen im Betrieb hinzu. Im Bereich der Meinungs-und 

Motivfcrschung wird das Einzel-, Gruppen-und Massenverhalten ermittelt. Zu dieser ersten 

Erg~nzung des ursprtinglichen Umfanges der Betriebswirtschaftslehre durch Randgebiete der 

Betriebssozlologie und Betriebspsychologie bei der Markt-, Meinungs-und Motivforschung 

kommt in jtingster Zeit eine weitere hinzu : die Anwendung mathematischer Erkenntnisse 

ftir das Aufstellen von Modellwerten verschiedenster Art. In dem bisher gezeigten Bereich 
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der Meinungs-und Motivforschung muB das Verhalten der Marktpersonen berticksichtigt 
werden. Diese Formen einer Verhaltensforschung werden ftir Zwecke der modernen Betriebs-

ftihrung erg~nzt durch weitere Formen der Verfahrensforschung (operations research). Ftr 

die Anwendungsbereiche der Markt-, Meinungs-und Motivforschung ist es vielfach notwendig, 

Modellwerte ftir das Marktverhalten und Marktgeschehen zu entwickeln. Nicht nur fur die 

verschiedenen Marktformen, wie Kaufer-und Verkaufermarkt, vollkommener und unvollkom-

mener IVlarkt oder verschiedenen Mischtormen zwischen oligopolistischen und monopdlistischen 

Angebots-und Nachfrageverhaltnissen mtissen hierbei beachtet werden. Diese verschiedenen 

Marktauswirkungen treten vielmehr in zahlreichen _~bwandlungen auf, je nach den Krafte-

verschiebungen zwischen diesen verschiedenen Marktwirkungen. Diese zahlreichen ~'loglich-

keiten verlangen daher nicht nur ein einziges Marktmodell, sondern eine entsprechende 

Vielzahl von Modellen. Diese Variationsnotwendigkeiten kdnnen auf gr6Berer Basis nur im 

mathematischen Sinne gefunden und gel6st werden. Daher ist im Rahmen der Betriebs-
wirtschaftslehre die mathematische Anwendung im Bereich aller Gebiete der Betriebsstatistik, 

somit auch der Markt-, Meinungs-und Motivforschung notwendig geworden. Wahrscheinlich-

keitsberechnungen, arithmetische und geometrische Reihen usw. erweitern in diesem zweiten 

Erganzungsbereich das ursprungliche Gebiet der Betriebswirtschaftslehre. Damit v'-ird es 

auch mdglich, diese verschiedenen Erwartungen von Marktverhalten und Marktgeschehen in 

den elektronischen Speicheranlagen der neuen GroBrechenanlagen zu sammeln, so daB ftr 
die jeweiligen Mdglichkeiten die mathematisch beste Ldsung mit diesen Datenverarbeitungs-

anlagen in Sekundenschnelligkeit berechnet werden kann. Darin liegt eine wesentliche Hilfe 

ftir die richtigen betriebspolitischen Entscheidungen, wie sie besonders bei den rasch 

veranderlichen Marktverhaltnissen erforderlich werden. Dabei ist ftir die deutsche Betriebs-

wirtschaftslehre in ihrem tiberwiegenden AusmaB jedoch ein gewisser Unterschied zur 
amerikanischen Auffassung festzustellen. Wahrend vielfach in den USA geglaubt wird, mit 

der jeweils mathematisch besten L6sung die betreffende betriebspolitische Entscheidung 

gefunden zu haben, ist nach deutscher Auffas~ung auBerdem die Rilcksichtnahme auf 
zusatzliche menschliche Verhaltnisse, wie sie im eigenen Betrieb und bei den jeweiligen 

Marktpersonen beachtet werden mtissen, notwendig. Dadurch muB vor jeder betriebs-
politischen Entscheidung noch zwischen diesem mathematisch besten Resultat und der in 

jeder Lage m6glichen Abweichung von einer zweckm~Bigen Ldsung unterschieden werden. 
Diese beiden Beispiele von der Entwicklung der Buchhaltung zu den vielfaltigen neuen 

Formen des betrieblichen Rechnungswesens und von der Weiterentwicklung der Markrfor-

schung zur Meinungs-und Motivforschung zeigen, wie eng die Wechselwirkungen zwischen 
neuen praktischen Erfordernissen der Wirtschaft mit ihren Betrieben und den wissenschaft-

lichen Erkenntnissen der Betriebswirtschaftslehre sind und wie sich diese beiden immer 

erneut beeinflussen und befruchten. Diese beiden Beispiele, die jedoch nicht die einzigen im 

Bereich der Betriebswirtschaftslehre sind, Iassen auBerdem erkennen, daB die deutsche Bet-

riebswirtschaftslehre nicht in erstarrten Grenzen festliegt, sondern daB sie sich in ihrer nun 

mehr als 50-jahrigen Entwicklung jederzeit lebendig und geschmeidig den Weiterentwick-

lungen der Wirtschaftspraxis anpassen und diese mit ihren grundsatzlichen Erkenntnissen 

und Feststellungen grundlegend und richtungsweisend fordern konnte. 
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Die zweite groBe Aufgabe, welche die deutsche Betriebswirtschaftslehre zu losen hat, 

liegt darini ftir klare Begriffe und Teilbegriffe zu sorgen, damit eine zweifelsfreie Verstandi-

gung nicht nur innerhalb der Wissenschaft, sondern auch mit der Wirtschaftspraxis m6glich 

ist. 

Im folgenden wird nur an einigen Beispielen diese Begriffsklarung gezeigt ; es ist im 

Rahmen dieses Aufsatzes nicht mdglich, das gesamte und weite Gebiet der Betriebswirt-

schaftslehre unter diesem Gesichtspunkt darzulegen. Folgende Beispiele seien gewahlt : 

Arbeit und Kapital 

Wert und Kosten 
Leistung und Umsatz 

Die ,,Arbeit des Menschen" im Betrieb ist ftir die Erstellung der betrieblichen Leistung 

so wesentlich, daB sich die Betriebswirtschaftslehre mit diesem Begriff der menschlichen 

Arbeit ausgiebig beschaftigen muB. Dabei ist bereits begrifflich scharf zu unterscheiden 

zwischen der Maschinenarbeit und der Menschenarbeit. In den zwanziger Jahren ist dies 

noch nicht gentigend beachtet worden, wenn beispielsweise zunachst die Unterteilung der 

Maschinenarbeit in Haupt-, Neben- und Verlustzeiten auch auf die menschliche Arbeit 
ilbernommen werden sollte. Erst spater erkennt man, daB die menschliche Arbeit daruber 

hinaus von physiologischen, psychologischen, kulturellen und soziologischen Gesichtspunkten 

her untersucht werden muB, wenn der wirtschaftliche Vorgang der menschlichen Arbeit im 

Betrieb vollstandig geklart und dargestellt werden soll. Daher reicht es auch nicht aus, nur 

zwischen korperlicher und geistiger Arbeit zu unterscheiden. da die moderne Winschaftsent-

wicklung keineswegs mehr diese fruher mdgliche Begriffstrennung zulasst. Auch die Werk-

stattarbeit verlangt bei der Uberwachung und Steuerung neuzeitlicher Maschinenanlagen bereits 

mehr geistige als korperliche Anstrengung, oder die Maschinisierung der Btiroarbeit hat 

dort Arbeitsvorgange geschaffen, die nur noch wenig geistige Merkmale erkennen lassen ; 

erinnert sei an die Locherinnen einer Lochkartenbuchhaltung. Diese Ursachen lassen auch 

erklaren, warum die frtiher iibliche und auch heute noch oft verwendete Unterteilung der 

Mitarbeiter eines Betriebes in Arbeiter und Angestellte immer mehr schwindet. 

Die Gegenwart verlangt daher von der Betriebswirtschaftslehre, eine neue, zutreffende 

Einteilung des Begriffes der menschlichen Arbeit zu schaffen. Merkmal ftir diese Begriffs-

findung muB dabei die Art der betreffenden Arbeitsleistung sein. Bereits fruher unterschied 

man bei der menschlichen Arbeit zwischen leitender und ausfuhrender Arbeit. Hier muB 

nun die Betriebswirtschaftslehre einsetzen, um diese beiden Arbeitsbegriffe noch weiter zu 

unterteilen, damit die heute geltenden Arbeitsmerkmale zutreffend bezeichnet werden konnen. 

Infolge der vorausgehend gezeigten Veranderungen in der Werkstatt-und Buroarbeit ist somit 

heute eine vierfache Unterteilung der menschlichen Arbeit notwendig : eine tiberwiegend 

leitende, eine anleitende oder disponierende, eine ausftihrende und eine mechanische Tatigkeit. 

Die tiberwiegend leitende Tatigkeit ist innerhalb der betrieblichen Hauprfunktion Leitung zu 

finden, aber auch in der Spitze aller tibrigen Hauprfunktionen. Die anleitende oder dispo-
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nierende Tatigkeit ist das Merkmal aller Vorgesetzten im Betrieb, also das Merkmal der 

Betriebsftihrung. Die ausftihrende Arbeit findet sich bei den Facharbeitern der Werkstatt 

genau so wie bei den Sachbearbeitern der Buros, w~hrend die mechanische Tatigkeit in 

Werkstatt und Btro durch stets gleichbleibende Arbeiten gegeben ist, so zum Beispiel 

gewisse Arbeiten am FlieBband oder die bereits erwahnten Locherinnen der Lochkartenabtei-

lung. Durch diese vierfache Unterteilung des Begriffes menschliche Arbeit oder Arbeitsleis-

tung besitzt jeder dieser vier Unterbegriffe einen genau abgegrenzten Inhalt. 

Dieses Beispiel von der menschlichen Arbeit laBt erkennen, daB eine neue Arbeitsweise 

in Werkstatt und Buro entstanden ist, ohne daB diese schon begrifflich in der Betriebs-

wirtschaftslehre klargelegt war. Diese hatte daher die Aufgabe. die geschilderten Vorgange 

rechtzeitig zu erkennen und durch die geschilderte Begriffsunterteilung daftir zu sorgen, da~ 

in Wissenschaft und Praxis filr die notwendig gewordenen Unterscheidungsmerkmale auch 
die zutreffenden Teilbegriffe und Bezeichnungen zur Verfiigung stehen. Ahnliches gilt ftr 

den zweiten Begriff, der hier als Beispiel angeftihrt werden soll: das ,,Kapital". In der 

Betriebswirtschaftslehre gilt als Kapital alles, was auf der. Habenseite einer SchluBbilanz 

verzeichnet ist, wenn von den Wertberichtigungsposten abgesehen wird. Kapital ist 
somit die GrbBe der Verpflichtungen, die ein Betrieb gegentiber seinen Eigentumern und 

gegenuber Dritten besitzt als Gegenleistung ftr deren Hergabe von Geld-oder Sachwerten. 

DemgemaB muB zwischen Eigen-und Fremdkapital unterschieden werden. Eigenkapital 
wird vom Inhaber zur Verfugung gestellt, Fremdkapital von Dritten. Wahrend bei der 

engen ¥rerbindung zwischen Betrieb und Inhaber das Eigenkapital des letzteren auch zum 

Eigenkapital des Betriebes wird, ist das Fremdkapital des Betriebes gegentiber Dritten stets 

eine Schuldverpflichtung. Ftir den Betrieb entsteht aus den beiden Teilen Eigen-und 
Fremdkapital der Begriff des Gesamtkapitals. Diese Begriffsbildung fur den Kapitaleinsatz 

im Betrieb ist seit dem Entstehen der Betriebswirtschaftslehre im allgemeinen iiblich. 

Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat sich in der deutschen Wirtschaftspraxis jedoch eine 

Entwicklung angebahnt, die mit diesen Kapitalbegriffen Eigen-und Fremdkapital, wie sie aus 

der Eigentums-und Rechtsvorstellung entstanden sind, nicht mehr erfaBt werden kann. 
Auch in diesem Falle muB sich die Betriebswirtschaftslehre rechtzeitig mit diesen Neuerungen 

befassen, damit sie der Praxis einen neuen Begriff zur Verftigung stellen kann, der nicht 

mehr aus dem Rechts-und Eigentumsdenken, sondern aus der Kapitaldisposition heraus-
1~~achsen muB . Dieser zusatzliche Kapitalbegriff heiBt Sozialkapital und steht zwischen Eigen-

und Fremdkapital. Mit dieser Begriffsneuschopfung hat somit die Betriebswirtschaftslehre 

erneut diese Aufgabe gelost, wovon im folgenden berichtet wird. 

In der deutschen Wirtschaft wurden irn Laufe der letzten Jahrzehnte, besonders umfang-

reich im Laufe des letzten Jahrzehnts, durch die betriebliche Sozialpolitik finanzielle Mittel in 

erheblichem AusmaBe zugunsten der Mitarbeiter bereitgestellt. Begunstigt wurden diese 
Bemuhungen im letzten Jahrzehnt besonders durch die deutsche Steuerpolitik, die fur solche 

Sozialmittel Steuerfreiheit gewahrte, wenn diese Sozialmittel nicht in der ausschlieBlichen 

Verfugungsmacht des Unternehmers liegen, sondern wenn dafur, beispielsweise ftir eine 
betriebliche Altersversorgungskasse, ein besonderer Rechtstrager, also ein Verein oder eine 

Stiftung gewahlt werden. Damit sind solche Sozialmittel, die diesem besonderen Rechtstrager 

zugewiesen werden, aus dem Eigentum des Betriebes herausgenommen. Werden sie jedoch 
von diesem Rechtstrager im Betrieb stehen gelassen, was durchwegs in der deutschen Praxis 

geschieht, dann bedeuten diese Sozialmittel Fremdkapital filr den Betrieb. Doch findet sich 
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meistens die Rechtskonstruktion, daB die Leitung einer solchen Pensionskasse in Form des 

Vereins oder der Stiftung in den Handen der leitenden Manner des Betriebes liegt, der diese 

finanziellen Mittel dafilr zur Verftigung stellt. Also sind diese Sozialmittel eine be->0ndere 

Form des Fremdkapitals, da sie im Gegensatz zum Bank-oder Lieferantenkredit in der 
Dispositionsgewalt der Betriebsleitung verbleiben. Diese Mittelstellung zwischen Fremd-und 

Eigenkapital, die damit geschaflen ist, verlangt einen kennzeichnenden Begriff: Sozialkapital. 

Andererseits kennt die deutsche Sozialpraxis der Betriebe langst auch Sozialmittel, die 

zur freien Verftigung der Leitung des Betriebes stehen, um besondere Sozialfalle befriedigen 

zu kdnnen, so bei l~ngerer Krankheit des Mitarbeiters oder sogar auch seiner Familienange-

horigen, oder Geldgeschenke ftir Geburt, Todesfall, Kommunion und Konfirmation usw. Ftir 

solche Zwecke sind Sozialrucklagen im Betrieb angesammelt worden, die rechtlich Eigen-
kapital darstellen. Uber derartige Sozialmittel verftigt haufig aber nicht der Unternehmer 

allein, er hat vielmehr dafur einen AusschuB gebildet, dem er selbst, aber auch Vertreter des 

Betriebsrates oder der Belegschaft angehoren. Das juristische Merkmal des Eigenkapitals ist 

somit eingeengt. AuBerdem ist･ es bei der Einschatzung eines Betriebes durch die Offent-
lichkeit und insbesondere durch die Belegschaft kaum mdglich, den einmal gewahlten Sozial-

zweck sp~ter in einen andersgearteten Wirtschaftszweck umzuwandeln, wozu bei Eigenkapital 

jedoch jederzeit rechtlich die Mdglichkeit bestehen wurde. Das Ansehen des Betriebes in 
der bffentlichkeit Tlvtirde jedoch durch ein solches Vorgehen schwer geschadigt werden, so 

daB wohl heute niemand mehr an eine solche M6glichkeit denkt. Trotz der rechtlichen 
Eigenschaft des Eigenkapitals lastet auf solchen Sozialmitteln daher eine soziale Verpfiich-

tung. Auch dieses Beispiel zeigt, daB es sich hier wiederum um eine Mittelstellung zvrischen 

Eigenkapital und Fremdkapital handelt ; daher ist auch hier der Begriff Sozialkapital ange-

bracht. Beide Beispiele eines Sozialkapitals zeigen, daB die Weiterentwicklung der Praxis die 

Betriebswirtschaftslehre veranlaBt hat, die Tatsachen und Erscheinungen dieser Weiterentwick-

lung zu klaren und somit der Praxis einen neuen Kapitalbegriff zu geben. So kann die 
bisher noch haufig anzutreffende Unsicherheit und Unklarheit in der finanziellen Sozialpolitik 

des Betriebes mit diesem neuen Begriff vom Sozialkapital beseitigt werden. 

Anders liegen die Voraussetzungen und Verhaltnisse, wenn der Begriff ,,Wert'= in der 

Betriebswirtschaftslehre naher erlautert wird. Hierftir sind ausschlieBlich fachliche Grunde 

zustandig, da es erforderlich ist, diesen Sammelbegriff Wert durch eine Vielzahl von Teilbe-

griffen weiter klaren zu helfen. Dabei ist es ftr die Betriebswirtschaftslehre notwendig, die 

oftmals auch seitens der Praxis oder seitens des Gesetzgebers gepr~gten Teilbegriffe zu 

ordnen und zu systematisieren. Es handelt sich also hier um eine eindeutige wissenschaft-

liche Aufgabe, die aber auch fdr die Praxis der Wirtschaft und ihrer Betriebe von Bedeutung 

wird. Denn die gr6Bere wissenschaftliche Klarheit fur Forschung und Lehre kommt letztlich 

auch der Praxis zu gute. 

In dem von mir ge¥~1'ahlten System der Betriebswirtschaftslehre beschreibe ich den Wert 

als Gebrauchswert, der stets ein subjektiver Wert ist. Dies ist heute auch durchwegs die 

Ansicht der meisten Vertreter der deutschen Betriebswirtschaftslehre, wahrend in der alteren 

betriebswirtschaftlichen Literatur teilweise neben diesem Gebrauchswert ein objektiver Kosten-

wert zu finden ist. Nach meiner Darstellung ist dieser Gebrauchswert eines Gutes der 

betriebswirtschaftliche Hauptwert. In ihm treffen sich die verschiedenen Einschatzungs-

faktoren, wodurch eine Vielzahl von Sonder-und Hilfswerten entstehen. Zu beachten ist 

aber, daB diese allein nicht bestehen konnen, sondern stets nur Begleiterscheinimg des 
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Gebrauchswerts sind. Eine Erklarung dieser verschiedenen Hilfs- und Sonderwerte ertibrigt 

sich; denn diese zahlreichen Wertbegriffe sind bereits seit langem in der deutschen Betriebs-

wirtschaftslehre bekannt. 

Aus den GrundLunktionen des Betriebes (=Beschaffung, Fertigung, Absatz) Iassen sich 

folgende Hilfswerte ableiten : Ausgabenwert (als Kaufpreis ein obiektiver Wert, bei Sonder-

leistungen z.B. Lizenz ein subiektiver Wert) - Kostenwert ( = Anschaffung+Herstellung+Vert-

rieb), auch Herstellungswert (HGB) genannt; - VerauBerungs-oder Realisationswert (=Ver-

kaufspreis, bei Markenartikel meist ein objektiver Wert, z.B. bei gebrauchten Kraftwagen ein 

subjektiver Wert). 

Die Marktstellung des Betriebes und der damit bedingte MarkteinfluB auf den Betrieb 

lassen folgende Hilfswerte entstehen: Schatzwert, wird er durch Sachverstandige ermittelt, 

dann heiBt er auch Tax-oder Taxatlonswert - Marktwert (=wie er durch die Einschatzung 

eines grdBeren Kauferkreises bzw. Verkauferkreises entsteht), mit den beiden Spielarten des 

freien Marktwertes und des Monopolwertes - Zeitwert (=Gegenwartswert am Markte) -
Wiederbeschaffungswert oder Ersatzwert. Reproduktionswert (=Kosten der Wiederbeschaffung 

bzw. Neuanschaffung verkaufter Gegenstande zur Ausschaltung von Geldwert~nderungen 
und zur Substanzerhaltung - Tageswert (=Wiederbeschaffungswert in der Gegenwart) - Ge-

schaft<_-oder Firmenwert ( = Summe aus materiellen und immateriellen Vermdgenswerten) -

Immaterieller Wert, Faponwert (=immaterieller Vermdgenswerte) - Ertragswert (=durch. 
schnittlicher Ertrag multipliziert mit den branchen-oder landestiblichen ZinsfuB). 

Innerbetriebliche Uberlegungen lassen weiterhin folgende Hilfswerte entstehen : Konstruk-

tiver Wert (=gewonnen aus betrieblichen Leistungseinheiten, wie Arbeitsgeschwindigkeit, 

Arbeitsgenauigkeit, Grad der Mechanisierung usw.)-Betriebswert (=nur innerbetriebliche 

Abrechnungsvorgange ohne MarkteinfluB, z.B. Verrechnung von Halbfabrikaten, Vorgabe 

von Fertigungs-oder Verkaufslimits usw.) - Verrechnungswert ( =Normalwerte anstelle 
effektiver Preise oder Kosten, z.B. ftir Lagerbuchhaltung, Kostenvorgabe als Standardkosten). 

Aus dem deutschen Steuerrecht stammen dann noch folgende Hilfswerte : Gemeiner 
Wert (=keine auBergewohnlichen oder persdnlichen Einschatzungsfaktoren, nur allgemeine 

Markteinschatzung) - Teilwert ( = Zeitwert, der h6her oder niedriger als der augenblickliche 

Buchwert sein kann) - Einheitswert ( = bei der Steuerveranlagung ftir Grundstticke und ftir 

sonstiges gewerbliches Vermdgen meist fur 3 Jahre durch Steuerbehorden festgelegt) -
Betriebsbestehungswert ( = steuerrechtlich gleich dem Geschafts-oder Firmenwert) - Einzel-

wert (=~~rert eines Betriebsteiles im Verhaltnis zum Gesamtwert des Betriebes, also steuerli-

cher Teilwert). 

Alle diese verschiedenen Hilfswerte sind dem Gebrauchswert unterzuordnen und sind 

daher nur eine erlauternde Darstellung zum betriebswirtschaftlichen Hauptwert, dem Geb-

rauchswert. Diese Vielzahl der aufgefuhrten Hilfswerte macht es fur die Betriebswirtschafts-

lehre erforderlich, zunachst feste Begriffsinhalte ftir diese zu schaffen und auBerdem diese 

selbst nach betrieblichen oder marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu systematisieren. Es 

handelt sich hier also vor allem um eine wissenschaftliche Aufgabe der Betriebswirtschafts-

lehre. 

Als viertes Beispiel fur die notwendige Begriffsklarung seitens der Betriebswirtschaftslehre 

selen die ,,Kosten" erwahnt. Zun~chst war es nur notwendig, zwischen Aufwand und 
Kosten zu unterscheiden. Erstere finden sich in der Buchhaltung mit ihrer Periodenabrech-

nung, Ietztere bei der Kostenrechnung mit der Kostenstellen-und Kostentragerrechnung-
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Im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte ist es dann notwendig geworden, zu einer qualltativen 

und quantitativen Kostenbewertung zu kommen, da nicht mehr die volle Summe der 
verrechneten Aufwendungen Kosten sein konnten, andererseits Kosten verrechnet werden, 

die in der Buchhaltung zunachst nicht als Aufwand verrechnet sind. Diese Tatsache zwang 

von Anfang an, entsprechende Begriffe zu schaffen, um diesen BewertungseinfiuB auf die 

Kosten sichtbar machen zu k6nnen. Gleichzeitig mit dieser sich aus der praktischen Wei-

terentwicklung ergebenden Notwendigkeit muBten daher neue betriebswirtschaftliche Begriffe 

entstehen. Da diese Entwicklung damals wesentlich durch einen in der behordlichen Preis-

bildung tatigen Hochschullehrer der Betriebswirtschaftslehre beeinfluBt wurde, konnte sich 

~auf diesem Gebiet die Entwicklung gleichzeitig in der Praxis der Kostenrechnung und 

Kostenprtifung und in der Wissenschaft der Betriebswirtschaftslehre durchsetzen. 

Diese Kostenbewertung zwang zun~chst, innerhalb des Aufwandes zwischen neutralen 
und betrieblichen Aufwand zu unterscheiden. Denn nur letzterer leitet zum Kostenbegriff 

iiber. Neben diesen Kosten, die aus dem Aufwand abgeleitet werden, werden weiterhin 
Zusatzkosten verrechnet, wie sie besonders als kalkulatorische Kosten ftr Untemehmerlohn, 

kalkulatorische Zinsen und Wagnisse und filr kalkulatorische Abschreibungen ilblich gewor-

den sind. Bei beiden Kostengruppen unterscheidet sodann die Kostenbewertung zwischen 
tiberhohten und leistungsbedingten Kosten. Letztere wurden, bevor der Leistung-:~begriff in 

der Betriebswirtschaftslehre deutlicher herausgearbeitet wurde. auch fertigungs-bzlv. betriebs-

notwendige Kosten genannt. Die tiberhohten Kosten konnen nicht im Preis untergebracht 

werden, sondern nur die leistungsbedingten Kosten. Die quantitative und qualitative Kosten-

bewertung muB daher ftir jede Kostenart und innerhalb derselben Abgrenzung finden. Die 

Kostenbewertung hat somit neue Begriffe entstehen lassen: neutraler Aufwand, Betriebs-

aufwand, Kosten und Zusatzkosten, iiberhohte und leistungsbedingte Kosten. Diese neue 

Begriffsbildung seitens der Betriebswirtschaftslehre hat nichts zu tun mit den tibrigen 

Begriffen innerhalb der Kostenlehre, wie fixe, variable, proportionale, progressive und degre-

Issive Kosten, oder mit Grundkosten. Differentialkosten, oder mit Normalkosten. Standard-

kosten usw. 

Diese Ausfuhrungen zum Kostenbegriff und seiner notwendigen Begriffsunterteilung 

zeigen, daB die betriebliche Leistung immer mehr in den Vordergrund der betriebswirt-
~chaftlichen Uberlegungen und Erklarungen gertickt ist. Diese betriebliche Leistung setzt 

sich dabei aus der Arbeitsergiebigkeit und Kapitalergiebigkeit zusammen, was am besten durch 

folgende Formel ausgedrtickt werden kann : 

Wertsch~ pf ung 

(
=
 
)
 

Arbeitsergiebigkeit menschlicher Arbeitseinsatz 

+ Kapitalergiebigkeit Wertschopfung) 
(
=
 

Ka pitaleinsatz 

Betriebliche Leistung 

Die Bedeutung der betrieblichen Leistung macht es erforderlich, sie mittels neuer Formen 

des betrieblichen Rechnungswesens errechnen und uberprufen zu konnen, wovon bereits im 

ersten Teil dieses Aufsatzes berichtet worden ist. Fiir die Leistungsrechnung mti:'-sen dabei 

durch die Betriebswirtschaftslehre einheitliche Grunds~tze der Leistungsmessung aufgestellt 

Imd von der Praxis eingehalten werden. Dabei ist zu beachten: 

1. ftir jede Leistungsart ist auBer der Menge auch der je~veilige Leistungswert zu 
ermitteln ; 
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2. der Leistungswert muB sich als gemeinsamer Nennerl ftir alle Leistungsarten verwen-

den lassen, die in einem Betriebe in Frage kommen konnen ; 

3. die Leistungsmessung darf nicht ftir einen ganzen Wirtschaftszweig oder fur einen 

ganzen Betrieb durchgefuhrt werden, sondern ist ftir die einzelnen, in ihrer Kosten-

und Leistungsstruktur jeweils verschiedenen Betriebsteile ( = Kostenstellen) gesondert 

vorzunehmen. 
Diese Anforderungen, die an die Errechnung der betrieblichen Leistung gestellt werden. 

machen es nun notwendig diesen Leistungsbegriff klar fe tz I e nd dabei zu unterteilen 

Der Sprachgebrauch der deutschen Wirtschaftspraxis verwendet zur Zeit noch oftmals recht 

unklare Begriffe, womit die Abgrenzung auBerst erschwert oder sogar unm~glich gemacht 
wird. Daher muBte die deutsche Betriebswirtschaftslehre hier rechtzeitig durch diese Begriffs-

unterteilung helfend eingreifen, um zu der wtinschenswerten Beg~iffsklarheit zu gelangen. 

Daher halte ich es pers6nlich filr notwendig und zweckm~Big, die betriebswirtschaftliche 

Leistung folgendermaBen zu unterscheiden : 
1. Die Leistungsfahigkeit oder das Leistungsverm~gen eines Betriebes oder eines Bet-

riebsteiles bzw. einer der Betriebselemente Arbeit oder Kapital. Die jeweils erreichte 

Ausnutzung dieser Leistungsfahigkeit ergibt den Leistungsgrad. 

2. Das Leistungsergebnis, also die Ausbringung oder der AusstoB des Arbeitsprozesses, 

das am Markte absetzbare Erzeugnis der industriellen Fertigung oder der Erl~s der 

Verkauf shandlung. 
3. Die Leistungsgestaltung durch den Betrieb; in welchem AusmaBe es diesem gelingt, 

wirtschaftlich durch die Ausnutzung der Leistungsfahigkeit das Leistungsergebnis zu 

erzielen. Die Leistungsgestaltung hat also die Leistungsergiebigkeit zu erstreben. 

Die betriebliche Leistung wirtschaftlich werden zu lassen, ist eine der wichtigsten 

Fiihrungsaufgaben in einem modernen Betrieb. Dies geschieht mittels der verschiedenen 

neuen Formen des betrieblichen Rechnungswesens, worauf bereits hingewiesen worden ist. 

Anwendungsbereich dieser laufenden Bemtihungen der Betriebsftihrung ist aber nicht die 

betriebliche Leistung schlechthin, sondern derjenige Leistungsteil, der als Leistungsgestaltung 

bezeichnet wurde. Diese rtickt daher unter den drei genannten Leistungsbegriffen in den 

Vordergrund und muB dauernd in ihrer Wirtschaftlichkeit tiberpruft werden konnen, Nicht 

das Leistungsergebnis oder die vorhandene Leistungsfahigkeit, sondern die Leistungsgestal-

tung ist fur die Betriebsfuhrung am wichtigsten. Diese Begriffsunterteilung der Betriebs-

wirtschaftslehre ermdglicht daher ein zielbewuBtes Ansprechen der einschlagigen Fuhrungs-

auf gabe. 

Bevor dieser betriebswirtschaftliche Leistungsbegriff so bedeutsam wurde, war bereits der 

Begriff .,Umsatz" in Praxis und Betriebswirtschaftslehre bekannt. Auch dieser Umsatzbegriff 

wurde im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre ftir die verschiedenen Formen der Umsatzer-

rechnung verschiedentlich unterteilt. So unterscheidet die deutsche Betriebswirtschaftslehre 

zwischen einem weiteren und engeren Umsatzbegriff. Letzterer urnfaBt die betriebliche 

Betatigung bei Beschaffung, Fertigung ~nd Absatz, erstere fugt bei Einkauf und Verkauf 

auch noch die KreditauLnahme bzw. Kredirfrist bis zum Zahlungseingang hinzu. Diese Form 

der Umsatzdarstellung wird auch Kostenumsatz genannt, dem der Fakturenumsatz gegen-
ubersteht. Letzterer ergibt sich aus den Verkaufserlosen bzw. aus den fakturierten Summen, 

womit im ersteren Falle ein Istumsatz, im letzteren Falle ein Sollumsatz vorhanden ist. 

Dieser Fakturenumsatz unterscheidet sich vom Kostenumsatz durch die wahrend der Abrech-
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nungsperiode eingetretenen Lagerbestandsanderungen und durch aktivierte eigene Leistungen. 

Die betriebswirtschaftliche Umsatzlehre hat dann zur Darstellung der Umsatzwirkung noch 

weitere Umsatzbegriffe geschaffen, auf die im Rahmen dieses Aufsatzes jedoch nicht weiter 

eingegangen wird. Erinnert sei nur an die Begriffe Umsatzschnelligkeit, Umsatzlange und 

Umsatzdichte, oder an die Umsatzstreuung und Umsatzschwankung, an den Mindestumsatz, 
Maximal-oder Hdchstumsatz und Optimalumsatz an betrieblichen und neutralen Umsatz, an 

Brutto-und Netto-Umsatz. Diese vielen Teilbegriffe des Umsatzes sind ebenLalls von der 

Betriebs~virtschaftslehre geschaffen worden, um die Errechnung des Umsatzes klar und damit 

sichtbar werden zu lassen. 

Doch sei bei diesem letzten Begriffsbeispiel Umsatz noch auf eine weitere Aufgabe der 

Betriebswirtschaftslehre hingelviesen. Neben dieser Begriffsklarung mittels der geschilder_ ten 

Begriffsunterteilung wird es notwendig, eine Begriffsabgrenzung zwischen dem alteren 

Umsatzbegriff und dem neueren Leistungsbegriff zu finden. Diese Aufgabe wurde seitens 

der deutschen Betriebswirtschaftslehre erst in den letzten Jahren gelost. Dabei muBte 
festgestellt werden, daB die betriebliche Leistung in einer doppelten Weise weitergreift als der 

betriebliche Umsatz. Der Umsatz kann nur mit dem Leistungsergebnis und der Leistungs-

gestaltung verglichen werden, nicht jedoch mit der Leistungsfahigkeit. Dies zeigt sich 

bereits im Sprachgebrauch, wenn zwar von einer Absatzkapazitat gesprochen wird, dies aber 

nicht _ fur eine Wortbildung wie Umsatzkapazitat m~glich ist. Dagegen kann statt Leistungs-

ergebnis auch Umsatzergebnis und statt Leistungsgestaltung auch Umsatzgestaltung gesagt 

~verden. Nachdem der Umsatzbegriff bei dem Kostenumsatz eindeutig auf die Fertigungs-
verhaltnisse ausgeweitet ist, decken sich in diesem Falle Kostenumsatz und Leistungsgestal-

tung. Das gleiche gilt ftir Leistungsergebnis und Fakturenumsatz. 

Die zweite Unterscheidung zwischen Leistung und Umsatz bedeutet ebenfalls eine 
Ausweitung des Leistungsbegriffes gegenuber dem Umsatzbegriff. Dies ergibt sich aus dem 

EinfluBbereich der betrieblichen Hauptfunktionen. Zu den Grund-oder Umsatzfunktionen 
zahlen Beschaffung, Fertigung bzw. Lagerhaltung und Absatz. Dies entspricht in gleicher 

¥~Teise dem Umsatzumfang, sowohl im engeren als auch im weiteren Begriff. Auf die 
betriebliche Leistung wirken dartiber hinaus aber auch die beiden anderen Hauprfunktionen 

Leitung und Verwaltung entscheidend ein. Beide konnen die Umsatzwirkung vervielfachen 

oder abschwachen. Letzteres geschieht beispielsweise, wenn gute Umsatzerlbse vielleicht 

durch eine zu umfangreiche Verwaltungsorganisation kostenm~Big aufgezogen werden, oder 

~venn vorhandene Umsatzmdglichkeiten durch eine schlechte Leitung oder Verwaltung 
ungenutzt bleiben. Umgekehrt vermag eine gute Leitung und Verwaltung solche Umsatz-
lvirkungen bedeutend zu intensivieren und zu vervielfachen. Auch aus diesen Zusammen-
hangen ist ersichtlich, daB die betriebliche Leistung weiter reicht als der betriebliche Umsatz. 

Die beiden letztgebrachten Begriffsbeispiele Leistung und Umsatz zeigen, daB die 
deutsche Betriebswirtschaftslehre nicht nur bemtiht ist. klare Begriffe und Begriffsuntertei-

lungen zu schaffen, sondern daB sie auBerdem bemiiht ist, diese verschiedenen Begriffe in ein 

festes Ordnungsgefuge zu bringen und damit zugleich auch untereinander begrifflich klar 

abzugrenzen. 
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III 

Die dritte und zeitlich zuletzt aufgegriffene Aufgabe der deutschen Beiriebswirtschafts-

lehre, die in diesem Aufsatz gezeigt werden soll, ist die theoretische Begrtindung ihrer 

Systematik, also die Theorie der Betriebswirtschaftslehre. In Anlehnung und Weiterfuhrung 

vorausgehender Ausffihrungen m6chte ich als Beispiele dieser theoretischen Einstellung der 

Betriebswirtschaftslehre die betriebliche Funktionslehre und die Erklarung der betrieblichen 

Leistung w~hlen, wobei ich meine eigenen theoretischen Darlegungen und Schaubilder 
bringe, wie sie sich in meinem Lehrbuch ,,Allgemeine Betriebswirtschaftslehre" finden . 

Der Betrieb ist ein Organismus der menschlichen Gesellschaft, mit dem die wirtschaft-

lichen Aufgaben der Fertigung (=1ndustrie, Handwerk) oder der Dienstleistung (=Banken, 

Versicherungen, Verkehrsbetriebe usw.) oder der Verteilung, (=Handelsbetriebe) im Interesse 

der Verbraucher erreicht und erftillt werden sollen. Aufgabe aller am Betrieb Beteiligten, 

der Betriebsfuhrung und der Mitarbeiter, ist es, in allem ,,wrrtschaftlich" zu handeln, also 

mit dem geringsten Aufwand die beste Leistung sowohl innerbetrieblich als auch marktwirt-

schaftlich zu erreichen. Ist der Betrieb in diesem Sinn ein Organismus der menschlichen 

Gesellschaft, dann haben nicht nur die in ihm arbeitenden Menschen ihre pers6nliche 
Aufgabe innerhalb des Betriebes und auch auBerhalb desselbp_n im Rahmen des wirtschaft-

lichen und des ganzen ubrigen gesellschaftlichen Bereiches des menschlichen Zusammenlebens 

zu erftillen. Auch der Betrieb als Gemeinschaft dieser Menschen, also als Organismus, hat 

daruber hinaus seine eigene Aufgabenstellung im Rahmen der Gesellschaftsordnung wahrzu-

nehmen . 

Diese Aufgaben des Betriebes im Rahmen der menschlichen Gesellschaft und des 
Wirtschaftens der Menschen werden als Funktionen bezeichnet. Voraussetzung dafiir ist der 

Einsatz menschlicher Arbeit und 

Betrieb 
menschliche 

Arbeit 
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Ftir diese Zusammenhange zwischen Betrieb und seinen 

des Kapitals. Daher gibt es zu-

n~chst die Funktion der mensch-

lichen Arbeitsleistung und die 

Funktion des Kapitals, das im 

Betrieb zum Verm6gen umge-
wandelt wird. Auf diese Funk-

tionen der menschlichen Arbeit 

und des Kapitals soll jedoch im 

folgenden nicht weiter einge-

gangen werden. Im wirtschaft-
lichen Bereich des Betriebes 
finden sich dann funf Haupt-
f unktionen : Leitung, Verwal-

tung, Beschaffung, Fertigung 
und Absatz. Den Betrieb mit 
seinen Funktionen kann man in 
folgendem Schaubild darstellen : 

Funktionen im Rahmen der 
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menschlichen Gesellschaft und in der Wirtschaft hat die betriebswirtschaftliche Theorie die 

betriebliche Funktionslehre entwickelt. Nach dieser betrieblichen Funktionslehre muB zwi-

schen Hauprfunktionen, Teilfunktionen, Nebenfunktionen und Hilfsfunktionen unterschieden 

werden. In jedem Betrieb sind zunachst die bereits genannten und im Schaubild dargestell-

ten 5 Hauprfunktionen festzustellen : 

1. Beschaffung von Personal, Geld, Sachwerten; 
2. Fertigung der Industrie, Lagerhaltung des Handels, Geld-und Kapitaldispositionen 

der Banken, Dienstleistungen der Verkehrsbetriebe, Versicherungsgesellschaften usw. ; 

3. Absatz der betrieblichen Leistung am Markte an die Abnehmer; 
4. Verwaltung, z.B. Personalverwaltung, Sachverwaltung, Immobilienverwaltung, Betriebs-

organisation, Rechnungswesen usw. ; 
5. Leitung, z.B. Wirtschaftsbeobachtung, Initiative, Planung, Entscheidung, Anordnung, 

Kontrolle usw. 
Die drei erstgenannten Hauprfunktionen Beschaffung, Fertigung und Absatz heiBen 

Grund-oder Umsatzfunktionen ; sie stellen die eigentliche wirtschaftliche Tatigkeit des 

Betriebes dar. Die Bezeichnung Umsatzfunktion drtickt aus, daB der betriebliche Umsatz 

von der Beschaffung uber die Fertigung zum Absatz reicht. 
Bei den einzelnen Betrieben werden diese 5 Hauprfunktionen verschieden stark auftreten, 

worin sich die Eigenart eines bestimmten Betriebes auspragt. Verschiebt sich das Gewicht 

zwischen diesen Hauprfunktionen sehr bemerkenswert, dann unterscheidet man Hauprfunk-

tionen und Nebenfunktionen. Eine oder mehrere der Hauprfunktionen schrumpfen zu 
Nebenfunktionen zusammen. Wenn beispielsweise ein Industriebetrieb gleichzeitig seinen 
gesamten Absatz selbst durchtilhrt, dann sind Fertigung und Absatz in diesem Falle gleich-

wertig, also beide Hauprfunktionen. Wenn der Industriebetrieb dagegen als seine Hauptab-

nehmer nur wenige Kunden besitzt, vielleicht an einen Warenhauskonzern oder an eine 
Werkhandelsgesellschaft liefert, dann braucht die notwendige Verkaufsorganisation nicht 

besonders groB zu sein. In diesem Falle steht neben der Hauprfunktion Fertigung die 

Nebenfunktion Absatz. Oder ein gemeindliches Gaswerk erhalt seine gesamten Verwaltungs-

aufgaben durch die allgemeine Gemeindeverwaltung mit erledigt, so daB nur eine ganz 
geringftigige eigene Verwaltungsarbeit bei dem Gaswerk verbleibt. In diesem Falle sch-

rumpft die Verwaltung zu einer Nebenfunktion zusammen. 
Von Hilfsfunktionen spricht man, wenn eine Funktion oder ein Teil derselben die 

Voraussetzung ftir das Wirksamwerden einer anderen Funktion ist, z.B, das Beschaffen von 

Geld oder Kredit (=Finanzierung) zum anschlieBenden Kauf der Rohstoffe, oder die Markt-

forschung filr Einsatz und Durchttihrung der folgenden WerbemaBnahmen. Das Wesen der 
Hilfsfunktion zeigt sich auch bei den Hauprfunktionen. So ist die Verwaltung als_ Hilfsfunk-

tion Voraussetzung ftr die drei Grundfunktionen. Oder ftir den Absatz sind Beschaffung 

und Fertigung Hilfsfunktionen, wenn man das Endziel des wirtschaftlichen Arbeitens eines 

Betriebes im Absatz sieht. 
Jede Hauprfunktion kann in verschiedene Teilfunktionen unterteilt werden. Art und 

Zahl dieser Teilfunktionen sind in den einzelnen Betrieben verschieden, was von der jeweili-

gen Aufgaben-und Marktstellung des Betriebes abhangt. Auch die Teilfunktionen einer 
Hauprfunktion konnen untereinander verschiedenartig gewichtet werden. Daher muB auch 

ftr die Teilfunktionen genau so wie bei Hauprfunktionen zwischen Neben- und Hilfsfunk-

tionen unterschieden werden. So sind beispielsweise Markrforschung und Werbung Teilfunk-
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tionen des Absatzes. Es wurde bereits gezeigt, daB die Markrforschung jedoch Vorauss~t-

zung fdr die Werbung sein kann, also filr letztere dann eine Hilfsfunktion ist. In einem 

anderen Betrieb kann die Markrforschung gegenilber der Werbung und den anderen 
Teilfunktionen des Absatzes derart zurticktreten, daB man in diesem Falle die Marktfor-

schung zu einer Nebenfunktion bei den Teilfunktionen des Absatzes wird. 

Die Aufgliederung von Hauprfunktionen in Teilfunktionen sei am Beispiel der Verwal-

tung und der Leitung gezeigt. Ftir die Hauprfunktion Verwaltung kdnnen folgende Teilfunk-

tionen in Frage kommen: ~ 
l. Betriebliches Rechnungswesen, 

2. Korrespondenz und Registratur, 

3. Betriebsorganisation und Betriebsrevision, 

4. Sozial-und Personalabteilung, 

5. Rechts-und Steuerangelegenheiten, 

6. Volks-und betriebswirtschaftliche Fragen und ihre Bearbeitung, 
7. t)berwachung und Regelung des Zahlungs-und Kreditverkehrs, 

8. Anlagen-und Vermdgensverwaltung, 
9. Kapital-und Zinsendienst. 

Teilfunktionen der Leitung konnen sein: 

1. Disposition und Kontrolle der tibrigen Hauprfunktionen, 

2. Planung aller Aufgaben der Betriebsftihrung, 

3. Entscheidungen uber betriebspolitische Fern-und Nahziele, 

4. Finanzierungsfragen, 

5. Auftragsbeschaffung und Kontakt mit den Auftraggebern, 

6. Vertretung des Betriebes nach auBen gegenuber Behorden, Wirtschaftsverbanden' 
Teilnahme an Kongressen, Konferenzen, Tagungen, 

7. Kontakt mit den Aufsichtsbehorden bei Kapitalgesellschaften (Aufsichtsrat), Abhalten 

von Hauptversammlungen und Rechenschaft gegenuber den Aktion~ren, 
8. Kontakt mit dem Betriebsrat und Sorge filr die Mitarbeiter, 

9. Durchttihrung der Besprechungen mit Prokuristen, Abteilungsleitern usw. (Konferen-

zen der Betriebsftihrung). 

SchlieBlich muB man zwischen Funktionen und Funktionstragern unterscheiden. In 
einem kleineren Betrieb wird beispielsweise sehr oft ein einziger Funktionstrager mehrere 

Hauprfunktionen ubernehmen ; , der kleinere Einzelhandler vereinigt Beschaffung, Absatz, 

Verwaltung und Leitung in seiner Hand. Andererseits ist ein grdBerer Betrieb gezwungen, 

ftr eine Haupt- oder Teilfunktion mehrere Funktionstrager gleichaeitig einzusetzen. Bei-

spielsweise beschaftigt ein Warenhaus viele Verkauferinnen gleichaeitig im Rahmen der 

Teilfunktion Verkauf, die zur Hauprfunktion Absatz z~hlt. Diese Betrachtung von Funktion 

und Funktionstr~ger zeigt, daB 'nicht nur die Menschen, die in einem Betriebe t~tig sind, 

sondern auch der Betrieb selbst Aufgaben in der Wirtschaft und in der menschlichen 
Gesellschaft zu ilbernehmen und zu losen hat. War frtiher der Betrieb ausschlieBlich nach 

der Rechtsordnung, also nach dem Eigentum, beurteilt worden, was heute im Rahmen der 

deutschen Betriebswirtschaftslehre mit der Bezeichnung Unternehmung geschieht, so ist mit 

der betrieblichen Funktionslehre der Betrieb eine eigene Institution (=0rganismus) der 

Wirtschaft und der menschlichen Gesellschaft geworden. Ftir die Theorie der deutschen 

Betriebswirtschaftslehre ist damit eine grunds~tzliche Erkenntnis und Feststellung gewonnen. 
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Die Lehre vom Betrieb wird damit systematisch innerhalb der Betriebswirtschaftslehre und 

im Rahmen der mer}schlichen Gesellschaftsordnung theoretisch fundiert. 

Das zweite Beispiel, das ftir die Bedeutung der Theorie der Betriebswirtschaftslehre 
gebracht werden soll, erklart das Entstehen und die Wirksamkeit der betrieblichen Leistun~-

Die Notwendigkeit, die betriebliche Leistung zu erklaren und ihr einen festen Platz im 

Rahmen des Systems der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre einzuraumen, wurde bereits 

oben aufgezeigt, als von der Notwendigkeit, im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre feste 

und eindeutige Begriffe zu schaffen, berichtet worden ist. Ftir die Theorie der Betriebswirt-

schaftslehre gentigt dies aber nicht, vielmehr muB dartiber hinaus das Entstehen der betrieb-

lichen Leistung erklart werden. Dabei zeigt sich die jeweilige Grundeinstellung eines Autors 

zum Betrieb und zur Betriebswirtschaftslehre. Wer nur den KapitaleinfluB allein anerkennt, 

zeigt dies auch bei der betrieblichen Leistung auf. Aus den vorausgehenden Ausfuhrungen 

ist bereits erkennbar geworden, daB meine pers6nliche theoretische Grundeinstellung anders 

ist, daB ftr mich der EinfluB der menschlichen Arbeit und der EinfluB des Kapitaleinsatzes 

gleichrangig nebeneinander stehen. Demnach wirken Arbeit und Kapital gemeinsam auf das 

Entstehen der betrieblichen Leistung ein. Dies laBt sich in folgendem Schaubild aufzeigen: 

Diese Darstellung laBt zunachst erkennen, 

daB die bisherige Bilanzgleichung Verm~gen 
=Kapital nicht ausreicht, um alle Einwirkungen 

I¥~apital und Zusammenhange theoretisch vollstandig Arbeitl 
aufzuzeigen. Das Kapital, das einem Unter-

nehmer oder einem Betrieb zur Verfugung 
steht, muB erst durch den Einsatz menschlicher 

Arbeit in Verm6gen umgewandelt werden, von 

selbst ist dies nicht m6glich, wie es die 
Vermdgen * uberlieferte Bilanzgleichung glaubhaft machen Arbeit 

m6chte. Es handelt sich dabei uberwiegend 
um planende und disponierende Arbeit des 
Unternehmers oder der Betriebsleitung und 

betrieb- ihrer Mitarbeiter, weniger dagegen um ausfilh-
liche rende und mechanische Arbeit, die bei dieser 

Leistung Umwandlung des Kapitals in Vermdgen in 
Erscheinung treten. 

Infolge dieses Einfiusses der menschlichen Arbeit bei d~r Umwandlung von Kapital in 

Verm6gen sind Wert und Wirkung des Vermdgens gegentiber dem Kapitaleinsatz grdBer 

geworden. Dle bilanzmaBige Darstellung von Vermdgen und Kapital im Rahmen des 
betrieblichen Rechnungswesens oder der Bilanzlehre erklart dies nicht in gleicher Weise. 

Erst wenn dieser Zusammenhang von Verm6gen und Kapital auBerhalb der Bilanzrechnung 

erkannt wird, kann im Rahmen der A1lgemeinen Betriebswirtschaftslehre , dieser EinfluB der 

menschlichen Arbeit richtig gewurdigt werden. Auf solclle Weise. wird es mdglich, das 

immaterielle Verm6gen, das in jedem Betrieb wirksam ist, in seiner Entstehung theoretisch 

aufzuzeigen. Daruber hinaus ist dieser zusatzliche EinfluB bei allen bilanzierten materiellen 

Verm6genswerten festzustellen. Selbst wenn damit das immaterielle Verm6gen noch nicht 
berechnet werden kann, so zwingt doch diese theoretische Darstellung des Zusammenwirkens 

von Arbeit und Kapital beim Entstehen des betrieblichen Verm6gens dazu, nach solchen 
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Erirechnun'g~irl6glichkeiten zu suchen. 

Die~es betri~tliche Vermdgen ben6tigt beim Verm6genskreislauf ein zweites Mal den 

Ein~atz menschlicher Arbeit. Daraus ergibt sich die betriebliche Leistting. Diesmal handelt 

es sich um s~mtliche 4 Arten menschlicher Arbeit im Betrieb, also um leitende, disponie-

rehde, ausftihrende und mechanische Arbeit, die in unterschiedlicher Wirksamkeit und in 

emem verschieden groBen AusmaBe be dem Entstehen der betneblichen Leistung mitwirken. 
Dieser zweimalige Einsatz menschlicher Arbeit bei dem Entstehen der betrieblichen Leistung 

laBt erkennen, daB die Wirksamkeit dieses Einsatzes der menschlichen Arbeit viel bedeut-

samer ist, als oft geglaubt wird, und daB vor allem die frtihere Bilan2:gleichung weder zur 

Erklarung des Verhaltnisses zwischen Verm6gen und Kapital noch vor allem zur Erklarung 

des Entstehens der betrieblichen Leistung herangezogen werden kann. 

Dieses Beispiel weist nach, daB die Theorie der Betriebswirtschaftslehre nicht nur 

Zusammenhange aufzeigen muB, die frtiher in di~ser Art nicht erkannt werden konnten, 

sondern daB sie auBerdem zur Klarlegung der grundlegenden geistigen Einstellung zu den 

Vorkommnissen und Wirkungen des betrieblichen Geschehens zwingt. Die vorausgehenden 
Ausfuhrungen lassen erkennen, daB gem~B der von mir entwickelten Theorie der Betriebs-

wirtschaftslehre die menschliche Arbeit und das Kapital gleichrangig nebeneinanderstehen und 

daher auch im System der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre entsprechend gleich gewertet 

werden mtissen Die Theorie der Betr'eb ' t haftslehre legt also nicht nur das Fundament . I swrr sc ftir die Systematik der Betriebswirtschaftslehre, sondern sie gibt auch die geistige Grund-

haltung des jeweiligen Systems einer The ' d r Betriebswirtschaftslehre zu erkennen. Eine 
one e 

solche theoretische Begrtindung betriebswirtschaftlicher Erkenntnisse und Vorgange kann 

im Rahmen einer empirisch-realistischen Wissenschaft oder im Rahmen einer zusatzlich norma-

tiven Wissenschaft erfolgen. Diese zweifache wissenschaftliche Grundhaltung findet sich in 

samtlichen Wissenschaften, ist also nicht eine besondere Erscheinungsweise der Betriebswirt-

schaftslehre. 

Die empirisch-realistische Theorie in der Betriebswirtschaftslehre stellt fest, was und wie 

die vielfachen Erscheinungsformen innerhalb des einzelnen Betriebes und zwischen diesen am 

Markte sind, Ieitet daraus Regelm~Bigkeiten ab und gibt m~gliche L6sungen ftir die prakti-

sche Betriebsorganisation. Damit wird die Betriebswirtschaftslehre zu einer pragmatischen 

Wissenschaft. Meiner Meinung nach muB die Betriebswirtschaftslehre daruber hinaus auch 

noch zu einer normativen Wissenschaft werden; erst damit ist ftir mich eine Theorie der 

Betriebswirtschaftslehre erreicht. Die Theorie einer normativen Betriebswirtschaftslehre muB 

Forderungen aufstellen, nach denen die im Betrieb tatigen Menschen und damit auch der 
Betrieb als Institution oder Organismus zu handeln ha~en, nicht nur Forderul~gen hinsichtlich 

eines wirtschaftswissenschaftlichen K6nnens und richtigen Arbeitens im Betrieb und am 
Markte, sondern auch ethische Sollregeln im Verhalten gegenuber allen Mitnrenschen im 

Betrieb und am Markte, den Mitarbeitern, den Geld- und Kapitalgebern, den Kunden, 
Lieferanten und Konkurrenten gegentiber. Auf diese Weise muB die normative Betriebswirt-

schaftslehre die bisherige Wirtschaftspraxis der Betriebe durch ein neues, soziales Wirtschafts-

ethos, das den bisherigen Gegensatz zwischen Arbeit, und Kapital und die machtpolitischen 

Spannungen am Markte ausgleichen hilft, zu einer Sozialpraxis der Betriebe werden lassen. 

Diese ethische Sollforderungen nach einer richtigen Einstellung des wirtschaftenden und 

arbeitenden Menschen zu seinen Mitmenschen im Betrieb und am Markte wird die norma-

tive Betriebswirtschaftslehre in einer zweifachen Weise aufzustellen haben : Der Betrieb muB 
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durch eine echte Leistungsgemeinschaft aller daftir sorgen, daB die betriebliche Leistung 

wirtschaftlich erreicht wird und daB Unternehmer, Arbeit und Kapital gleichberechtigt am 

Erfolg dieser wirtschaftlichen Leistungen beteiligt sind. Der Betrieb darf aber ftir Unter-

nehmer, Geld- und Kapitalgeber, Arbeiter und Angestellte kein einseitiges Ausbeutungsobjekt 

sein, sondern die Betriebsgemeinschaft ist gegentiber dem Verbraucher, ftr den jeder Betrieb 

letztlich zu arbeiten hat, daftir verantwortlich, daB entsprechende Teile des erzielten Gewin-

nes dazu verwendet werden, durch Verbesserungen der betrieblichen Einrichtungen und 
Organisation die Gestaltung der betieblichen Leistung weiterhin zu erleichtern und zu ver-

einfachen und damit den Verbraucher mit besseren und billigeren Gutern zu versorgen. Fur 

mich ist somit eine nur beschreibende Allgemeine Betriebswirtschaftslehre ohne eine Fundie-

rung durch die Theorie einer norm t' Betriebswirtschaftslehre nicht denkbar. Erst durch a rven 
eine solche theoretische Fundierung erhalt die Betriebswirtschaftslehre in ihrer Systematik 

ihre grundsatzliche, geistige Ausrichtung. 

Diese dreifache Aufgabenstellung, die deutsche Betriebswirtschaftslehre lost, laBt erken-

nen, daB die Betriebswirtschaftslehre im Laufe der vergangenen 50 Jahre eine sehr beacht-

liche Entwicklung genommen hat, die sich vollwertig neben ahnliche Entwicklungen anderer 

Wissenschaftsgebiete stellt. Dabei ist es ftr die deutsche Betriebswirtschaftslehre wesentlich, 

daB es ihr gelungen ist, nicht nur zu einer Systematik und zu einer begrifflichen Klarheit 

ihres Stoffgebietes zu gelangen, sondern daB sie dartiber hinaus die grundlegende und zusam-

menfassende Theorie der Betriebswirtschaftslehre entwickeln konnte. 




