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P R E F A C E
3H5

In a few years we shall celebrate the 150th anniversary o f the birth  of the 
cooperative movement. The Piorieers o f Rochdale could not hove imagined 
that they had launched a worldwide movement that would be thriving a cen

tury and a half later.

383 Today, more than 500 m illion cooperative members -  10 h of the world's

population -  are represented in the International Cooperative Alliance. The 

Rochdale Pioneers would be surprised by this fact; however their deserved 
self-satisfaction would be dampened by the fact that many cooperatives have 
disappeared during the last century and a half, among them cooperatives we 
would have thought would last forever. Analyzing the successes and/or failures 
is a must fo r present day cooperatives i f  they are to survive. Hence the real 

need for cooperative research.

The task of research is to advise us for the truth and only the truth. The 

obligation o f cooperative leaders, on the other hand, is to pay heed to this 
research in making their decisions.

H29

We are grateful to the authors o f the present book for presenting their views 

on d ifferent cooperative subjects and thus contributing to a better under

standing o f specific cooperative concerns.

R o b e rt L . B eas ley  
ICA D ire c to r





P R E F  A C M  

The Future of the Cooperative Movement

This publication in honour o f Professor Dr. JERZY KLEER is dedicated to the 

political economist and researcher o f cooperatives, who celebrated his 60th 
bithday in 7 March 1988. Dr. KLEER is a scholar, who, as no-one else, has 
been a "bridge-builder" between East und West. He has stimulated many 
discussions not only between scientists in d ifferent countries but also between 
practicians and politicians. As a sign o f willingness for further collaboration, 
the ICA has included this publication in its publication series.

The authors of this publication desire on the one hand to  honour their 
mutual friend. Professor Dr. JERZY KLEER, with their contributions, and on 

the other hand to provide material concerning actual problems in economic 

and social policies. The basis for these topics can be found in the life -tim e  
achievements and publications of Professor Dr. JERZY KLEER.

The themes o f this publication were developed from the Finnish tradition of 
linkage of cooperative systems and social policy. The cooperative system 

possesses -  besides its purely economic function -  the same basic character

istics as social policy. The cooperatives were a means o f "se lf-help" for less 
privileged classes in a situation in which changes in the social structure 
rapidly occurred, as fo r example in industrialization. They have assisted in 

facilita ting  the adjustment of the rural population to the industrial society. 

A t the same tim e cooperatives became a means by which the living condi

tions o f the new labour movement could be improved. The cooperative system 

and its emergence can be considered a counter-balance to the disadvantages



caused by changes in business activities' and a result of e ffo rts  by the people 
to adapt accordingly. SocigI policy aspires to the same.

Presently, a great structural change is talking place in society (the so-called 

"Third Wave": Toffler) which is also designated as "Post-Industrialization". 
Such requires that social policy as well as the cooperative system be re

evaluated. The conventional forms o f cooperatives have prim arily corresponded 

to the challenges o f the so-called "Second Waii'e”. The challanges of the 
"Third Wave" must now be considered. The basic principal of the cooperative 
system, the cooperative idea, has not lost its  importance; solely the ways and 
means by which such has in practice been applied has changed. I t  is necessa

ry to discover new practical and ideological methods caused by the structural 
change of the "Third Wave" as well as to develop a modern philosophy for 

cooperative systems.

The central questions at the moment concern increasing unemployment, the 
increase in the percentage of elderly in the population, environmental prob

lems, data technology, etc.. New demands on cooperative systems may also 

be included in such topics. A new wave o f solidarity must be called to life.

The question o f fundamental values is of great importance in our times and 

obviously relates to general views on work and its value. Many scientists 

emphazise these days that in Europe a transition  to a society shall occur in 

which salaried employment shall no longer be as indispensible as i t  is today. 

Of course, opposing views also exist. In any case, the so-called "Data Socie

ty "  shall change our traditional work oriented value system.

What meaning does the aforesaid change o f fundamental values have for the 

cooperative system? Such should in particular provide better conditions for 

the activities o f small cooperatives. A so-called dual economy is likely to 

develop in which a large-scale "hard economic sector" shall be effective and 

in which the "soft economic sector" (ecological economic system) would on a 

smaller scale stimulate human activ ity. In small cooperative systems various



"natural solutions" could serve as a baits for teamwork. Signs in this regards 
already exist (i.e. care o f children and theaelderly}

The above discussed aspects can, in my opinion, be summarized as having the 
result that the fundamental values, such as democracy, team work, and prin

cipals of performance have remained effective for cooperative members. 
However, the forms of consumer and production cooperatives are antiquated. 
Consumer cooperatives in particular are almost exclusively business oriented 
units which have lost the concept of service to the customer.

New forms o f cooperatives can be discerned, such as democratic "Worker's 

cooperatives" and Collective Housing. The maxim is to find a life -s ty le  
corresponding to how people today are active in society -  not only those 

forced to work but also fo r those who freely desire to work. The la tte r basic 
value aspects provide goals for which the cooperative can be a means. In my 
opinion here lies the core of our research: Proceeding from "post-material 

values" to find new methods and goals.

Professor Dr. JERZY KLEER was born on 7 March 1928 in Bielsko. In the 

years 1943 -  1945 he was imprisoned in various concentration camps (GroB- 

Rosen and others). He studied economics and law in the Economic Depart

ment o f the University in Wroclaw as well as at the School fo r Planning and 
Statistic in Warsaw, where he received his Masters of Science in Economics. 

He concluded his graduate studies at the Faculty for Economics of the War

saw University w ith Professor Oskar Lange and submitted his thesis "In itia 

tion o f Economic Development in Poorly Developed Nations o f our Time" in 
1962 at the School fo r Planning and Statistic.

Presently, Professor KLEER teaches at the Faculty for Economics at the 

Warsaw University. Since the year 1950 he has undertaken didactic and



scientific research at universities otMf scientific institutes. Under his guid

ance, 19 post-graduate studies an^ 11 habilitations have been concluded.

His research interests and teaching activities concentrate upon the following 
fields:

Firstly, the problems of economic underdevelopment and the mechanism to 
overcome such, especially the general laws of overcoming the economic 
underdevelopment in various economic and social systems. Of particular im

portance in this area are the following works: Analyse der gesellschaftlich- 
o/conomisc/ien Strukturen der Dritten Welt (Analysis o f the Social-Economic 
Structures o f the Third World) (1965), Ruckstand und Entwicklung, Ver- 
gleichsanalyse der Entwicklung der (siatischen Republiken der Sowjetunlon, 
Afghanlstans, des Iran und der Turkei (Underdevelopment and Development, 
Comparative Analysis of Development of the Asian Republics of the Sowiet 
Union, Afghanistan, Iran and Turkey) (1970J, Wege der Oberwlndung des 
Ruckstandes (Means o f Overcoming Underdevelopment) (1974).

His second area research embraces the theory of cooperative systems in the 
socialist economy, especially in consideration of the co-existence of coopera

tive systems and the State. He has published the following books in this 
fie ld: Genossenschaftswesen und Stoat Im Sazlallsmus (Cooperative Systems 
and the State in Socialism) (1978), AbriB elner okonomlschen Theorie des 
Genossenschaftswesens im Sozltdlsmus (Demolition of an Economic Theory of 
Cooperative Systems in Socialism) (1979), as well as the Die Zukunft der 
Konsumgenossenschaften (Future of Consumer Cooperatives) (1985).

In the th ird  area o f his scientific research. Professor KLEER concentrates 
upon comparitive analysis of economic growth and the functioning within 
socialist countries inclusive of the problems of socialist integration. He has 

special interest in the sim ilarities or differences as concerns developmental 
strategies as well as in the systems o f planning and control of political 

economies. The following works should be emphasized: Die Wirtschaftsstra-



tegle der RGW-Lander (The Economic 'Strategy of the RCW-Countries) (1975) 
and Gleichgewicht und Uhglelchgewicht in der Weltwirtschaft (Integration of 

the RGW-Countries) (1978).

The final area of research to be named concerns the world economy as a 
uniform system which is subject to certain general and universal developmen

tal laws. Important books on this subject are: Weltwirtschaft -  GesetzmaBlg- 
keit der Entwicklung (World Economy -  Laws of its Development) (1975), as 
well as Gleichgewicht und Ungleichgewicht in der Weltwirtschaft (Balance 
and Imbalance in the World Economy) (1983).

Presently, Professor KLEER is a consultant with the University of the United 
Nations in Tokyo for questions concerning the world economy and the devel

oping countries. He participates as a lecturer as well as a co-organizer for 
numerous international scientific conferences, symposiums and seminars.

As editor of this publication in honour of Professor Dr. JERZY KLEER I 
would like to express my appreciation to everyone who contributed hereto. I 
would especially like to thank Professor Dr. Oswald Hahn and. the Managing 
Director Dr. Wolfgang Pelzl; they made i t  possible for this publication to be 

completed at the Institu t fur Genossenschaftswesen an der Universitat 
Erlangen-Nurnberg. I also give my special thanks to D ipl.-K fm . Mrs. Karin 
Dorner for her lingual review and proof-reading o f the manusclpts. Mrs. 

Barbara Mende has typewritten the text and has participated in all the tech

nical phases o f the editorial work.

Nurnberg, 31 January 1988

^uhani Laurinkari





V O R W O 

Zur Neubew ertung  des Genossenschaftswesens

Diese Festschrift ist dem Genossenschaftswissenschaftler und Volkswirt 
JERZY KLEER, der am 1. Marz 1988 60 Jahre alt wurde, gewidmet. JERZY 
KLEER ist ein Wissenschoftler, der wie kein anderer als "Bruckenbauer" zwi- 
schen Ost und West w irk t und nicht nur zwischen Wissenschaftlern in ver- 
schiedenen Landern, sondern auch zwischen Praktikern und Politikern Diskus- 

sionen entfacht. Ein Zeichen der Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit 
setzte der IGB durch die Aufnahme der Festschrift in seine Vero ffen tli- 
chungsreihe.

Die Verfasser dieser Festschrift woilen m it ihren Beitragen einerseits ihren 

gemeinsamen Freund Professor Dr. JERZY KLEER ehren, andererseits Mate

ria l f i ir  aktuelle Probleme in der W irtschafts- und Sozialpolitik liefern. Der 
Ausgangspunkt dieser Themen ist im Lebenswerk und in den Veroffentlichun- 

gen von Professor Dr. JERZY KLEER zu finden.

Die Gestaltung dieser Festschrift wurde aus der finnischen Tradition, der 

Verbindung von Genossenschaftswesen und Sozialpolitik, entw ickelt. Das Ge- 
nossenschaftswesen weist -  neben seiner rein okonomischen Funktion -  diesel- 

ben Grundzuge wie die Sozialpolitik auf. Die Genossenschaften waren ein M it-  
te l zur Selbsthilfe der weniger privilegierten Klassen in einer Situation, in der 

sich der gesellschaftliche Strukturwandel sehr schnell vollzog, also z. B. in der 

Industrialisierung. Sie trugen dazu bei, der landlichen Bevolkerung die Anpas- 

sung an die Industriegesellschaft zu erleichtern. Gleichzeitig waren die Genos

senschaften auch ein M itte l zur Verbesserung der Lebensbedingungen fiir  die 
neue Arbeiterbewegung. So ist das Genossenschaftswesen und seine Entstehung



als Gegengewicht zu den Nachteilen d€s Wandels im Erwerbsleben und als Er- 
gebnis der Anpassungsbestrebunge^ der Menschen zu betrachten. Entsprechen- 

des strebt auch die Sozialpolitik an.

Zur Zeit vollzieht sich offensichtlich ein groBer Strukturwandel (die soge- 

nannte "d r itte  Welle": Toffler), der auch als "Postindustrialisierung" bezeich- 
net wird. Dies erfordert, sowohl die Sozialpolitik als auch das Genossen- 
schaftswesen neu zu bewerten. Die herkdmmlichen Formen der Genossenschaf- 
ten haben zunachst den Anforderungen der sogenannten "zwelten Welle" ent- 

sprochen. Jetzt sind die Herausforderungen der "dritten Welle" zu betrachten. 
Die Crundlage des Genossenschaftswesens, die Cenossenschoftsidee, hat an 
sich nicht an Bedeutung verloren. lediglich die A rt und Weise, in der sie in 
die Praxis umgesetzt wird, hat sich gewandeit. Es ist erforderlich, den vony 
Strukturwandel der "d ritten  Welle" verursachten Anwendungs- und Ideen- 
modus zu finden sowie eine Philosophie fu r das Genossenschaftswesen zu ent- 

wickeln.

Die zentralen Fragen von heute sind die steigende Arbeitslosigkeit, die Zu- 
nahme der alteren Bevolkerung, die Umweltprobleme, die Datentechnik usw. 

Unter diesen durfte auch der neue Anspruch des Genossenschaftswesens zu 
finden sein. Eine neue Welle der Solidaritat muBte ins Leben gerufen werden.

Die Frage der grundlegenden Werte ist heute wichtig und beruhrt offen

sichtlich allgemeine Ansichten tiber die A rbe it und ihren Wert. Ein Teil der 

Wissenschaftler betont zur Zeit, daB sich in Europa ein Obergang zu einer 

Gesellschaftsform vollziehen wird, in der Lohnarbeit n icht mehr so unentbehr- 

lich wie heute sein wird. Dazu g ibt es jedoch auch entgegengesetzte Meinun- 

gen. Jedenfalls verandert die sogenannte Informationsgesellschaft unser trad i- 

tionelles, arbeitszentriertes Wertesystem.

Was bedeutet der obengenonnte Wandel der grundlegenden Werte fur das Ge

nossenschaftswesen? Er durfte insbesondere bessere Voraussetzungen fur die 

Tatigkeit kleiner Genossenschaften schaffen. Es entsteht ein sog. Duaihaus-



halt, in dem der groB angelegte "harte Wirtschaftssektor" e ffektiv ist und in 
dem der "weiche Wirtschaftssektor" (C ko-f^tsctia ftssystem ) im Kleinformat 
menschliche A ktiv ita t erweckt. Im Kleingenossenschaftswesen konnten ver- 
schiedene "natiirliche Losungen" als Crundlage fur die Zusammenarbeit die- 
nen. Anzeichen dafiir sind jo bereits vorhanden (z. B. Pfiege der Kinder und 
alteren Leute).

Die oben angefuhrten Aspekte konnen meines Erachtens zu dem Ergebnis zu- 
sammengefaBt werden, dali die grundiegenden Werte wie Demokratie, Gemein- 
schaft und das Dienstleistungsprinzip der M itglieder gultig geblieben sind. Die 
Formen des Konsum- und Produktionsgenossenschaftswesens sind dagegen ver- 
altet. Insbesondere bei den Konsumgenossenschaften handeit es sich fast aus- 
schlieBlich um betriebswirtschaftlich ta tige Einheiten, denen die Idee von der 
Dienstleistung am Kunden verloren gegangen ist.

Neue Kooperatiqnsformen im Genossenschaftswesen sind zu betrachten wie 
demokratische Arbeiterkleingenossenschaften und kollektives Wohnen. Es gilt, 
die Lebensweise und den LebensstiI zu finden, in dem die Menschen heute In 
der Gesellschaft ta tig  sind -  sowohl zu arbeiten gezwungen sind als auch 

fre iw illig  tatig sein wollen. Aus letzteren Wertvorstellungsaspekten ergeben 
sich die Ziele, fu r die das Genossenschaftswesen wieder ein M itte l sein kann. 

Hier liegt meines Erachtens der Kern der Forschung: ausgehend von "postma- 
terie llen Werten", neue Ziele und M itte l zu suchen.

Professor Dr. JERZY KLEER wurde am 7. Mdrz 1928 in Bielsko geboren. In 

den Jahren 1943 -  1945 war er in Konzentrationslagern inhaftie rt (GroB Ro

sen und andere). Er studierte Wirtschaftwissenschaft und Rechtswissenschaft 

an der Wirtschaftshochschule und an der Universitat in Wroclaw sowie an der 

Schule fur Planung und Statistik in Warschau, wo er 1952 das Diplom eines 

Magisters der Okonomie erhielt. Er promovierte an der Fakultat fur W irt-



schaftswissenschaften der Warschauer Universitdt bei Professor Oskar Lange 
und hab ilitie rte  sich 1962 an, der Schule fur Planung und Statistik m it einer 
Arbeit uber die "Anbahnung der"^irtschaftsentw icklung in den schwach ent- 

wickelten Landern der Gegenwart".

Zur Zeit lehrt Professor KLEER an der Fakultat fiir  Wirtschaftswissenschaften 
der Warschauer Universitdt. Seit dem Jalir 1950 arbeitet er an Hochschulen 
und wissenschaftlichen Instituten in der Didaktik und wissenschaftlichen For- 

schung. Unter seiner Leitung wurden bisher 19 Promotionen und 11 Habilita- 

tionen abgeschlossen.

Seine Forschungsinteressen und Lehrta tigke it konzentrieren sich auf folgende 

Gebiete:

Ais erstes ist die Problematik des wirtschaftlichen Ruckstondes und der Me- 

chanismen seiner Oberwindung, insbesondere die allgemeinen GesetzmdBigkei- 
ten der Oberwindung des wirtschaftlichen Ruckstandes in verschiedenen oko- 

nomischen und gesellschaftlichen Systemen zu nennen. Von besonderer Bedeu- 
tung auf diesem Gebiet sind folgende Arbeiten: Analyse der gesellschaftlich- 
okonomischen Strukturen der Dritten Weft (1965), Riickstand und Entwicklung, 
Vergleichsanalyse der Entwicklung der asiatischen Republiken der Sowjetunion, 
Afghanistans, des Irons und der Turkei (1970), Wege der Oberwindung des 

RQckstands (1974).

Sein zweites Forschungsgebiet umfaBt die Theorie des Genossenschaftswesens 

in der sozialistischen W irtschaft m it besonderer Berucksichtigung der Ko- 

existenz von Genossenschaftswesen und Staat. Er hat auf diesem Gebiet fo l

gende Bucher veroffentlicht: Genossenschaftswesen und Staat im Sozialismus 

(1978), AbriB einer okonomischen Theorie des Genossenschaftswesens im So
zialismus (1979) sowie Die Zukunft der Konsumgenossenschaften (1985).

Im dritten  Gebiet seiner wissenschaftlichen Arbeit konzentriert sich Professor 

KLEER auf die Vergleichsanalyse des Wachstums und des Funktionierens der 

sozialistischen Lander unter Einbeziehung der Problematik der sozialistischen 

Integration. Sein besonderes Interesse g ilt der G leichartigkeit oder Verschie-



denartigkeit der Entwicklungsstrategien. der Systeme der Planung und Lenkung 
der Volkswirtschaften. Hervorzuheben sind f^gende Arbeiten: Die Wirtschafts- 
strategie der RGW-Lander (1975) und Integration der RGtV-Lander (1978).

Dos letzte Forschungsgebiet schlieBlich ist die W eltw irtschaft als einheitliches 
System, das gewissen allgemeinen, universellen EntwicklungsgesetzmaBigkeiten 

unterliegt. Wichtige Bucher zu dieser Frage sind: Weltwirtschaft ~ Gesetzma- 
Bigkeit der Entwicklung (1975) sowie Gleichgewicht und Ungleichgewicht In 

der Weltwirtschaft (1983).

Gegenwartig ist Professor KLEER Konsultant der Universitdt der Vereinten 

Nationen in Tokio zu den Fragen der W eltw irtschaft und der Entwicklungslan- 
der. Er nimmt als Referent und auch als Mitorganisator on zahlreichen in ter- 
nationalen wissenschaftiichen Konferenzen, Symposien und Seminaren te il.

Als Schriftle ite r der Festschrift danke ich alien Mitarbeitern sehr herzlich. 

AuBerdem machte ich Professor Dr. Oswald Hahn und Geschaftsfuhrer Dr. 
Wolfgang Pelzl melnen ganz besonderen Dank aussprechen; m it ihrer Erlaubnis 

durfte ich die Publikation am Institu t fu r Genossenschaftswesen an der Uni

versitdt Erlangen-Nurnberg zur Druckreife bringen. Frau D ip l.-K fm . Karin 

Darner danke ich f i ir  die sprachllche Oberprufung sowie fur die Korrektur der 

Manuskripte. Frau Barbara Mende hat die Reinschrift der Texte iibernommen 

und an alien technischen Phasen der Redaktionsarbeit m itgewirkt.

Nurnberg, 31. Januar 1988

ani Laurinkari





AUS D IALOGEN  M I T  JERZY KLEER  

Professor Dr. Horst  Seuster

Die Anfrage des Herausgebers, an der Festschrift zum 60. Geburtstag des 
Kollegen JERZY KLEER mitzuwirl(en, wurde spontan bejaht. Dabei hat zwei- 

felsohne die /ong/dhr/ge Verbundenheit m it dem Jubilar Pate gestanden. tndes- 
sen wurde die somit fre iw illig  ubernommene Aufgabe auch dadurch nicht er- 

le ichtert, doB das zu behandeinde Thema seibst gewahit werden konnte, denn 
unmittelbare, gemeinsame Arbeiten zwischen dem Jubilar und dem Verfasser 

iiegen momentan nicht vor, und seibst sogenannte "Ladenhuter" -  wie es ge- 
rade bei Festschriften zuweilen vorkommen soli -  stehen gegenwartig nicht 
zur Verfugung. Aus diesen Grunden darf hier einmal ein anderer Weg fur ei- 

nen Festschriftbeitrag gewahit werden, namlich der eines kurzen Riickblicks 

auf gewisse Gemeinsamkeiten, die notwendigerweise personliche Ztige tragen, 

die aber auch im wissenschaftlichen Bereich erforderlich sind, urn erfolgreiche 

Arbeit zu leisten.

Das beabsichtigte Vorgehen resultiert zu einem sehr groBen Tell in dem -  zu- 

gegebenermaBen -  subjektiv erfahrenen Charakterbild des Jubilars.' Der durch 

sicher ein Dutzend Begegnungen m it JERZY KLEER entstandene Eindruck von 
seiner Person weist als hervorstechendstes Merkmal e/ne stete Frohlich- 

ke it und Celassenheit in alien Lebenslagen auf, obschon auch ihm Schicksals- 

schlage der verschiedensten A rt nicht erspart geblieben sind. A u f diese Weise 
wird es danh sogar relativ leicht, in diesem Beitrag von der ubiichen Strenge 

wissenschaftlicher Publikationen einmal abzuweichen.

Seine Freundlichkeit und Verbindlichkeit, die keineswegs im Widerspruch zu 

seiner wissenschaftlichen Leistungsfahigkeit steht, hat ihm Freunde in fast al



len Teiten der Welt eingebracht. Diese Feststellung wird einmal untermauert 
durch die Vielzahl internationaler Autoren dieser Festschrift, wobei politische 
und w irtschaftliche Unterschiede und Grenzen keine Rolie spielen; zum ande- 

ren kommt diese Wertschatzung z. B. aber ouch dadurct) zum Ausdruck, daB 
die deutsche Delegation der Internationalen Agrarokonomen-Konferenz 1976 in 

Nairobi sich ohne Widerspruch fu r JERZY KLEER aus Warschau entschied. als 

es darum ging, einem weiteren Kollegen die kostenfreie Teilnahme an dieser 
Veranstoltung zu ermoglichen. Dieses Angebot hat er dankbar ongenommen 

und sich sehr gefreut, auch wenn sein Aufenthalt in Ken/a e/ne kleine medi- 
kamentdse Behandlung unsererseits wegen einer leichten Grippe erforderte.

im Rahmen eines seiner letzten Besuche s te llte  er plotzlich die Frage: "Wie 

kommt es eigentlich, daB w ir uns personlich so gut verstehen?" Nun, ich mei- 

ne, die A n tw ort war nicht aiizu schwer. In erster L inie liegt sie namlich in 
dem gegenseitigen Respekt voreinander begrundet. Wir wissen genau und ke i-  
ner macht daraus einen Hehl, daB w ir in unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Systemen zu Hause sind. Da jedoch keiner von beiden versucht, den anderen 

von der alle in "selig machenden" R ichtigkeit seines Systems zu uberzeugen 
bzw. zu uberreden, ist die Crundlage fijr eine gute Zusammenarbeit gegeben. 

In dem so abgesteckten Rahmen werden alle Probleme, die meistens in ir -  

gendeiner Form urn das Genossenschaftswesen kreisen. zwar sachlich-freund- 
lich, /edoch emot/onsfos diskutiert. Wir meinen, auf diese Weise lessen sich 

durchaus aus unterschiedlichen Positionen heraus der Sache dienliche Antwor- 

ten finden. A u f dieser Basis ist die Unterhaltung m it JERZY KLEER, der sich 

keineswegs in Konventionen erschopft, sondern zuweilen durchaus auch gegen- 

teilige Standpunkte deutlich werden laBt, sogar ein -  hoffentlich fiir  beide 

Seiten -  ausgesprochener GenuB.

Ein anderes Mai brachte er mich m it einem weiteren Problem zunachst schon 

etwas in Verlegenheit: "Sie waren doch bereits mehrmals in Polen und haben 

etiiche Cenossenschaften kennengelernt. Sagen Sie m ir b itte  einmal Ihre ehr- 

liche Meinung, worum die w irtschaftlichen Ergebnisse bei einigen unserer Ge- 

nossenschaften manchmal zu wiinschen iibrig lessen?" Nun, diese Frage muBte



erst einmal "verdaut" werden. Dann gait es, das in mehreren Besuchen bei 
polnischen Genossenschaften Gesehene schnelt zu rekapltulleren. Wie in ande- 
ren Landern auch, gab es dort ebenfalls m it unterschiedlichem Erfolg arbel- 

tende Genossenschaften. So erinnerte ich mich an eine etwa dreistundige Un- 
terhaltung m it dem Prasidenten einer Produldionsgemeinschaft in der Nahe 
von Posen, die im wesentiichen darin bestand, daB auf jede meiner Fragen 
"wie aus der Pistole geschossen" eine Antwort l<am. Da biieb nicht einmal 
Zeit, um sich Notizen zu machen; m it dieser Aufgabe war der begleitende 

Assistent vollauf beschaftigt. Hier fanden w ir einen Genossenschoftsleiter, der 
seine Genossenschaft 'Vo// im G riff"  hatte und selbst nach unseren MaBstaben 

die Bezeichnung "Manager" verdiente. Dabei /connte dann auch der entspre- 

chende Wirtschaftserfoig nicht ausbleiben^.

Es gab alierdings auch andere Situationen und Beispiele; schlieBlich sind Ge

nossenschaften immer nur Menschenwerk. Aus der eigenen Erfahrung heraus 
konnte somit eine Antwort auf die obengestellte Frage versucht werden.

Seit Jahren ist bei uns nachgewiesen und damit bekannt, daB der Erfolg der 
landwirtschaftlichen Tatigkeit in erster Linie von der Qualitat des Betriebslei- 

ters bestimmt wird. GewiB spielen auch die anderen natiirlichen Faktoren 
(Boden, Klima, Sorten, Rassen usw.) ebenso wie die marktwirtschaftlichen  
Bedingungen (Preise, Kosten usw.), das heiBt die objektiven Gegebenheiten, 

nach wie vor eine bedeutende Rolle; den groBeren EinfluB auf die w irtschaft- 

iiche Lage unserer Landwirtschaftsbetriebe haben jedoch m ittlerw eile  die sub- 
jektiven Betriebsleiterqualitaten, das heiBt der "vierte Produktionsfaktor" -  

nach Boden, Kapital und A rbeit -  im Sinne von E. GUTENBERG. Um hier al

ierdings nicht miBverstanden zu werden: Selbstverstandlich kann auch der bes- 
sere Betriebsleiter auf guten Standorten einen hoheren Erfolg erwirtschaften 

als auf schlechten; andererseits aber schneidet oftmals der bessere Betriebs

le ite r unter schlechten objektiven Bedingungen deutlich besser ab als ein 

schlechter Landwirt auf guten Standorten.

Die hier fur die deutsche Landwirtschaft getroffene Feststellung g ilt sicher



auch fur andere Wirtschaftszweige und fur andere Lander. In dieser Beurtei- 

lung ist som it auch das Cenossenschaftswesen alter Orten einzubeziehen. Es 
bedarf darum heute keiner langeren Diskussion mehr, daB nicht der billigste  

Geschaftsfuhrer fur eine Genossenschaft die groBeren Vorteile bringt, sondern 
der tuchtigste.

Theoretlsch laBt sich dieser Sachverhalt vielleicht am einfachsten folgender- 

maBen darstellen^:

Wft sei das Wirtschaftsergebnis bei "normalem" und Wq das Wirtschaftsergeb- 

nis bei uberdurchschnittlichem" Management; die Differenz iautet sodann

-  Wn = ^  Wii, die als "Ergebnispius" des iiberdurchschnittlichen Mana

gements in te rp re tie rt werden kann.

Hinsichtlich der Aufteilung des Wirtschaftsergebnisses auf M itglieder und Ma

nager g ilt: Wf = M itgliederanteil, Wm = Manageranteil. Das Gesamtergebnis 

verte ilt sich dann wie fo igt:

a) "normales” Management:

( V  Wn = W fl  + Wml

b) "Qberdurchschnittliches" Management:

(2) Wo = Wn + ^  Wii = Wf2 + Wm2

Dos "iiberdurchschnittliche" Management erwartet fu r sich seibst m it 

Recht einen hoheren Anteil als das "normale" Management:

(3) Wm2 = +

Fur die M itglieder der "iiberdurchschnittlich" gefuhrten Genossenschaft 

verbleibt sodann:

(4) Wf2 = W fi + J  Wf2.



wobei sinnvollerweise die Nebenbedlngung

(5) ^2 . 2 ^ 0 zu beachten 1st.

Die Mitglieder selbst bekommen bei dieser Konstellation so lange einen hohe- 
ren Anteil als bei "normalem" Management, wie g ilt:

(6) Wrr>2 < Wq.

das heiHt, die M itglieder erhalten so lange ein "Forderungsplus" ( ^  Wf) auf- 

grund des besseren Managements, wie das "Ergebnisplus" ( Wo) nicht von 
den zusatzlichen Forderungen des Managements ( ^  WmJ aufgezehrt wird.

Diese Feststellung g ilt unabhangig vom jeweiligen Wirtschafts- und Gesell- 
schaftssystem, denn gute und weniger gute Betriebsleiter, Unternehmer, Ma^ 
nager oder, wie immer man diesen Personenkreis nennen mag, gibt es Qberall 
auf der Erde; sie 1st von daher also "systemneutral" Oder "systemunabhangig".

Die "natiirlichen" Qualitatsunterschiede der Fuhrungspersonen sind somit ouch 
bei Genossenschaften der erste Grund f i ir  abweichende Erfolgsergebnisse. Ob 
fur die Mitglieder selbst bei "gutem" Management noch ein Forderungsplus 
herauskommt, hangt daneben aber auch noch von den Anspruchen des Fuh- 
rungspersonals ab, 1st also auch ein Verteilungsproblem.

Eine Moglichkeit, die Ertragslage der Genossenschaften zu verbessern, ware 
deshalb die, besser qualifizierte Fuhrungskrafte heranzubilden. Soweit zu iiber- 
sehen 1st, bestehen in dieser Hins/cht innerhalb der einzelnen Lander sowie 

von Land zu Land zumindest teilweise noch groBe Unterschiede, wobei a ller- 
dings als Trennungsllnie n icht die Grenze zwischen den beiden groBen W irt- 

schaftssystemen g ilt. In der Bundesrepubllk Deutschland zum Beispiel scheinen 

diese Prob/eme erkonnt zu sein, denn hier bemuht man sich seit etwa zwei 

Jahrzehnten erfolgreich um eine bessere Ausbildung ailer M itarbeiter der Ge

nossenschaften und dabei selbstverstandlich auch um die der Geschaftsfuhrer.



Die angedeutete MaBnahme im pliz iert naturgemaB lediglich eine Prophyllaxe, 

der keineswegs ein 100 %/ger Erfolg sicher ist. Daruberhinaus wird es aber 
imwer noch einen gewissen Prozentsatz an Fiihrungskraften geben, der trotz 

guter Ausbildung kein zufriedenstellendes Wirtschaftsergebnis erreicht, wo 
immer die Griinde ouch liegen mogen. Sozusagen als u ltim o ratio  bieibt dann 
nur, diese Personen auszuwechsein, das heiBt, die Besetzung von Fuhrungsposi- 
tionen muB dynamisch gehandhabt werden. Nicht ohne Grund werden die 

Top-Manager in der Wirtschaft gewohnlich nur fur eine befristete Zeit ange- 
ste iit, sofern es sich nicht am Eigentumerunternehmer handeit. Gerade auf 
diesen Positonen ist die Fluktuation bekanntiich besonders groB. Auch bei Ge- 

nossenschaften -  in weichem Land auch immer -  sollte man von einer A rt 

"Verbeamtung auf Lebenszeit" bei den Fuhrungskraften Abstand nehmen, denn 
dieser Status ist meistens nicht dazu angetan, unternehmerische In itiative und 

Kreativitd t zu fordernd. Wie w ir kijrzlich in einer Befragung festseilen 
fconnten'*, bemangein die M itglieder an erster Stelle den nach ihrer Auffas- 

sung zu hohen burokratischen Aufvi/and der Genossenschaft; andererseits er- 
warten sie aber, doB die Genossenschaft von qualifizierten Fachieuten gefuhrt 

wird.

Ober die im "individuellen Potential” einzelner genossenschaftiicher Fuhrungs-

krafte  liegenden Griinde hinaus besteht jedach auch noch die Gefahr. daB der

hohere w irtschaftliche Erfolg dann ebenfalls nicht erre icht wird, wenn die

w irtschaftliche Institution "Genossenschaft" bzw. deren Fuhrung noch andere
h

Aufgaben zu erfuiien hat als okonomische. So s te iit zum Beispiel KOWALAK 
als bedeutsame Aufgabe der Genossenschaften im Sozialismus und damit als 
grundsatzlichen Unterschied zu den Genossenschaften in Marktwirtschaften 

heraus, "die Gruppeninteressen der Genossenschaftsmitglieder m it ailgemeinge- 

seilschaftlichen Interessen zu verbinden." Ohne das Pro und Kontra dieser 

Farderung hier und heute naher zu diskutieren, muB unter okonomischen 

Aspekten festgesteilt werden, daB die Genossenschaften, die dieser Aufgaben- 

stellung unterworfen sind, eine zusatzliche "Hypothek" zu tragen haben, die 

den bestmoglichen W irtschaftserfolg vielfach von daher einfach verhindert. 

Hier handeit es sich dann jedoch um ein "systeminharentes" Merkmal.



Diese Schwierigkeit sieht auch KOWALAK^, denn wenig spater schreibt er: 
"Eine alizu weitreichende Beschrankung der genossenschaftlichen Selbstdndig- 

ke it fuhrt so manches Mai dozu, doR lokale Reserven materieller M itte l nicht 
ausgenutzt werden und vor allem aber die In itiative der M itglieder darunter 
leidet. Hier geht es also urn die Frage der Motivation der M itglieder und 

darnit auch der Fuhrung dieser Genossenschaften. Wie aus anderen Lebensbe- 
reichen hinlanglich bekannt ist, fuhrt eine alIzu starke Administration zu einer 
ausgesprochenen Demotivation der Untergebenen und damit zu einem Problem, 
dem zur Zeit gerade die fiihrenden sozialistischen Staaten, namlich die UdSSR 
und China, gegensteuern. Auch Polen bemuht sich ja zur Zeit. einige gesell- 

schaftliche und w irtschaftliche Dinge neu zu ordnen.

Diese Aussage so// indessen keine Aufforderung sein, nunmehr in das andere 

Extrem, namlich in einen hemmungslosen Liberalismus, zu verfallen. Die 
Summe aller Eigennutze gibt bekanntlich ebensowenig den hochstmoglichen 

Gesamtnutzen, wie die umgekehrte SchluBfolgerung, daB der hochste gesell- 
schaftliche Nutzen die Summe aller individuellen Nutzen sei; vielmehr v^ird ein 

beiderseitig zufriedenstellendes Ergebnis irgendvi/o zwischen diesen Extremen 
liegen, was wiederum als "systemneutral" zu bezeichnen ist.

Wie wir gerade eben von KOWALAK gehort haben, werden in den sozialisti

schen Staaten die Genossenschaften oftmals dazu benutzt, um gesamtgesell- 

schaftliche, gesamtwirtschaftliche und staatliche Aniiegen durchzusetzen. Das 
wird auch vielfach im personlichen Bereich deutlich, indem die Fuhrungskrafte 

der Genossenschaften dementsprechende zusatzliche Aufgaben haben und unter 

diesem Aspekt auch ausgewahit werden, wobei die Prioritatenfolge dieser 
Aufgaben wiederum unterschiedlich sein kann, Bel einer derartigen Aufgoben- 

konstellation kann es dann nicht ausbleiben, daB die w irtschaftlichen Aniiegen 

der Genossenschaften nicht m it der notwendigen Intensitat verfoigt werden 
und der w irtschaftliche Erfolg schon aus diesem Grund zu wunschen ubrig 

laBt. In vielen Fallen ware hier eine Aufgabenverteilung auf mehrere Personen 

angebracht, was allerdings nur dann moglich ist, wenn das notwendige Poten

tia l an entsprechend qualifizierten Personen vorhanden ist. Bezuglich dieser



tia l an entsprechend qualifizierten Personen vorhanden ist. Bezuglich dieser 
Forderung kann man, wenn man w ill, von einer Variante der Humankapital- 

theorie sprechen; auf Fuhrungskrafte bezogen treten hier auf individueller 
Ebene Fragen auf, die sich im weitesten Sinne auch unter dem Begriff "Le i- 

tungsspanne" subsumieren lassen.

Was sollen diese wenigen Beispiele, die sich aus Unterhaltungen m it JERZY 
KLEER ergaben, zeigen? Nun, die Antw ort durfte n icht alizu schwer sein. 
Letztlich geht es urn eine von beiden Seiten offene und ehrliche Diskussion 

der anstehenden Probleme. hier vornehmlich im Bereich des Cenossenschafts- 

wesens. Dabei zeigt sich dann sehr oft, daB diese Fragen gar nicht auf ein 
Land oder ein Gesellschaftssystem beschrankt sind. Somit konnen die Erfah- 

rungen des einen in seinem Land durchaus helfen, die Probleme des anderen 
in dessen Land zu erkennen, vielleicht sogar zu Idsen. Diese sinnvolle Moglich- 

keit setzt jedoch einen entsprechenden "personlichen Kommunikationsstil" vor- 
aus; man konnte auch von "gleicher Wellenlange" sprechen. Im Falle des Jubi- 

lars scheinen m ir diese Voraussetzungen vollauf gegeben. Bleibt zu hoffen, daB 

sie sich auch in Zukunft fortsetzen mogen.

From Dialogues with JERZY KLEER

The author wou/d like to point out that Professor JERZY KLEER is a long 

known and welcome colleague. His approximate 10 visits to the Federal Re

public o f Germany and the 4 visits of the author to Professor KLEER'S na

tive country Poland have had the result that we both have developed a per

sonal friendship beyond that o f pure scientific contact.



These comments made for the occasion o f the 60th birthday o f JERZY 
KLEER diverge from generally customary commemorative publications in 
that discussions have been placed into the foreground which express this spe

cial contact without to ta lly  leaving the scientific field. The author is of the 
opinion that in such manner the personality o f Professor KLEER is especially 
honoured.

L/TER A TUR VERZEICHNIS

1 Dieses Beispiel fand seinen Niederschlag in meinem Aufsatz "Der organi- 
satorische Aufbau einer po/n/schen Produktionsgenossenschoft", in: Z e it-  
schrift fur das gesamte Genossenschaftswesen, Heft 3/l97if.

2 Vgl. Seuster, H.: Disi<ussionsbeitrag, in: Boettcher, E. (Hrsg.), Genossen- 
schaften im Systemvergleich, S. 164/165, Schriften zur Kooperationsfor- 
schung, C. Berichte, Band 5, Tubingen 1976.

3 Seuster, H./Omar, Ch.: Mitglledermelnungen zum Genossenschaftswesen, 
Manuskript, GieBen 1987, im Druck.

4 Kowalak, Th.: Ausgewahlte Probleme der genossenschaftlichen Demokratie 
in Volkspolen. in: Boettcher, E. (Hrsg.), Genossenschaften im Systemver
gleich , C. Berichte, Band 5, S. 49, Tubingen 1976.

5 Kowalak, Th., a.a.O., S. 50.
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M EDIUM  DEVELO PED CO UNTRIES -  NEW CATEG O RY  

IN  THE WORLD ECONOMIC STRUCTURE

Professor Dr. M ic h o l O obroczy fisk i

There is a growing need to  select out o f the large groups of developed and 

developing economies another important category: that of medium level 
countries. They represent a special case of transitional development, charac

terized by many specific problems and d ifficu lties o f both economic and so

cial nature.

The division o f the vi/orid -  or rather o f the world economy -  into under

developed and developed countries is to ta lly  unjustified except for the me

thodological need to sim plify and systematize a complex reality. It is un

imaginable that transition from underdevelopment to m aturity can take place 
in a short time, and that i t  can transpire without the transitional stages. 
Denial o f the fact that there is a group of countries with medium charac

teristics leads to many misunderstandings which have practical consequences 

i.e. to situations in which classification in one of the two basic tategories of 
economic status depends on political premise or even on habit or bureau

cratic scheme.

A. INTERNATIONAL CATEGORY OF MEDIUM DEVELOPED COUNTRIES

Attempts to divide the world into d iffe ren t categories of socio-economic ad

vancement are made from a standpoint that is partly logical and natural, and



partly simplified and conventional. It is not possible to examine the world 
economy and the world social situation in great detail, that is to concen

trate  analysis on small groups and units. Most often i t  is necessary to focus 
oh state organizations which represent ethnic, economic or cultural systems 
only to a certain degree, but which also re flect the domestic and the inter

national alignment of forces.

A t present, 164 countries are attempting to develop the optimum conditions 

fo r their development in their domestic sphere and in the ir mutual relations. 
This contributed in the last few decades to a new division o f the world into 
real and conventional subsystems. They are distinguished by their political 

and ideological conditions, illustrated principally by the East-West relations 

as well as by the stage o f advancement o f the ir economy.

In the '50s a common distinction adopted in theory and policies of many 

states was the conventional division o f North and South. The North was to 
comprise the capita list countries o f Western Europe and North America, Aus

tra lia  and New Zealand, Japan and the Republic o f South A frica  as well as 

the socialist states of Eastern Europe and Asia. The South was to be made 
up of almost a ll Asian, Latin American and African states.

With later developments various corrections had to be made in this simplified  

scheme which did not take into account the differences between the devel

oped capitalist states or between socialist states or of the great diversity of 

southern developing societies which number more than 120 countries. Most 

noteworthy are reservations o f an ideological nature, as concerns the fact 
that differences in the socio-political systems of northern states were ex

cluded from consideration and that the heterogeneous group o f southern 

states were treated w ith  excessive uniform ity.

A t present numerous economists support the need to break up the group of 

northern states. More and more reservations are also made against the con

cept o f the Third World as a homogeneous entity . Quite understandably, many



international organizations, in their concern fo r a unified and cohesive activi

ty, tend to prevent any fragmentation o f their structures and therefore re

place emphasis on specific differences by generalized resolutions. Neverthe

less, over the last dozen years distinctions have also been made that are sub

ordinated to politics. For example, certain East European states (Romania, 
Bulgaria, and particularly Yugoslavia) have in the international arena obtained 
some of the rights granted to developing countries, and a group of the least 
developed countries, which should be given particular privileges, was excluded 
from the Third World. The group of oil states was and is often treated 
separately.

The controversy about the division of the world into economies and societies 
with d ifferent developmental levels is not by fa r over. It is dictated both by 
purely scientific premises and by obvious pragmatic -  economic or po litical -  
interests of states which seek to improve their position in international rela

tions. In this context i t  is worthwile to draw attention to the particular s it

uation of countries which may be described as medium developed. Though this 
category comprises states which do not by fa r represent uniform ity in the 
political and sociological aspect, i t  has several common denominators.

The concept o f a medium developed country or group of countries cannot be 

defined with precision. Simplified definitions may give rise to reservations 
regarding the very purpose of segregating that group. We must note, however, 

that sim ilar doubts arise in connection w ith the group of developing countries 
or the group o f highly advanced countries. The developing countries, although 

all are less developed than the highly industrialized states and although all 

show characteristics of economic, social and political underdevelopment, d if

fer among themselves quite markedly and sometimes contrasts between them 
are very vivid. The per capita income o f the most affluent developing coun

tries reach a dozen or so thousand dollars annually while per capita income 

in the poorest countries is two or three hundred dollars. Similar differences 

are observed in such indicators as the degree o f industrialization, exports and 

imports, educational level, social security, in fant m orta lity rate, etc.. The



group of highly developed countries is also marked by evident -  though less 
dramatic - differences between the richer countries, i.e. Sweden, Switzer

land, the United States or Canada, and the poorer countries such as Ireland, 
Iceland, Finland or Greece.

In this light, the division o f the world into two developmental categories, 

that is of developed and underdeveloped, is a strongly conventional, simplified  
division, rooted mainly in the need to shape international relations so os to 
diminish the economic and social gaps by harmonious cooperation, i.e. through 

a transfer o f material means, experience and knowledge from the more to 
the less developed centers.

In this context, what practical steps should be taken to set opart the me

dium developed countries as a separate group? The conventional nature of 

classification must be stressed. That is, we must realize that, as i t  was in 

the case of earlie r sanctioned categories, a new design fo r the world struc

ture w ill not be accepted to ta lly and absolutely. However, such should serve 

specific goals o f international cooperation better than the present divisions. 
The classification may also have cognitive usefulness by a ttracting attention 

to  rarely considered specific tra its and characteristics typical of many coun

tries at a medium level o f economic development, e.g. Argentina, Brazil, 

Poland, Hungary, Romania. Israel, Taiwan or South Korea.

The adoption o f conventional crite ria  entails, of course, problems of de

lim ita tion. We must therefore try  to define many auxiliary determinants 

which would preclude arbitrary separation o f medium developed countries 

from those tha t are presently treated as developing or economically advanced 

countries.

In analytical practice the concept o f a medium developed country appeared 

from time to time. Sometimes the term  "marginal countries" is used. The 

World Bank distinguishes countries at a medium income level. The term 

medium advancement was frequently applied by Hungarians with respect to



the ir country. In the Final Act of the Conference on Security and Coopera

tion in Europe mention is made o f a group o f less developed countries; the 
term is used in a wider sense than the usual concept for developing coun

tries, referring to all economies not highly developed. The UN Commission 
fo r Social Development drew attention to specific features that mark socie

ties at the medium level o f development. The concept of newly industrialized 
countries has been widely accepted in economic and political literature, 
though its meaning and coverage are s ti l l  being interpreted very freely while 
industrialization itse lf is only one element of socio-economic advancement.

I f  by underdeveloped countries, euphemistically called developing countries, we 
mean those countries which decidedly and dramatically d iffe r in the negative 

sense from the highly developed nations, then we should count among the 
medium developed countries those which, although they have no distinct as

cendancy over some o f the underdeveloped economies, in certain respects 
stand close to the group o f economically advanced countries. The crite ria  by 
which medium developed economies are identified should be s tr ic t and objec

tive. However, a subjective reflection may be found in the conviction o f the 

respective societies that they cannot be identified either w ith the living 
standard of the highly developed nations or w ith  the situation of the poor 

and backward Third World. Incidentally, this also applies to the consciousness 
o f Polish society.

As in the developing and the highly industrialized countries, the criterion by 

which countries are classified cannot be confined to one, even to the most 

synthetic factor. Any attempts to make this kind o f distinction would lead to 
general and prelim inary conclusions. This applies particularly to per capita 

income^ It is known that in some o f the developing countries (particularly 
certain oil producing countries) the average income level is sim ilar to that in 

the highly developed countries. I t  is also known, however, that economic and 

payment d ifficu lties  have a strong impact on the exchange rates affecting  

the formal income position o f the respective countries concerned (devaluation 

of a currency may result in a dramatic reduction of per capita income cal

culated in dollars).



Finally, most currencies are in fact nonconvertible and their conversion Into a 

common denominator carries with i t  the danger of serious errors in overrat

ing or underrating its value. However, the criterion of per capita income or 
o f the average income in various social groups can help in the preliminary 

definition of the features o f medium developed countries^. Per capita incomes 
amounting to two to five thousand dollars annually do not seem to be typical 

o f the developing or o f the highly developed countries.

Assuming that the group of medium developed countries, like the categories 
o f the developing and the highly developed countries, may comprise countries 

with a fa irly  diversified situation, the ir common features must be sought in 

the combined economic, social and po litica l status.

B. ECONOMIC ASPECTS

O f special importance in regards hereto is labour productivity, economic 
structure, the degrees to which human and the material potentials are u ti

lized, and position in the international division o f labour.

Labour productivity in the medium developed countries is manifestly lower 

than in the highly developed countries due to less modern technology, organi

zation, etc.. The same factors distinguish in a sim ilar measure the medium 

developed nations in the positive sense from the underdeveloped countries.

As compared to highly developed countries the medium developed economies 

lag behind, particu la rly  in the most modern industries such as electronics, 

computers, the chemical industry and in part in the engineering industry, 

communications and information. However, the substantial differences in 

labour productivity also pertain to certa in traditional, seemingly simple activ

ities. For example, in re ta il trade the lack o f modern installations and the



very reluctantly adopted self-service system do not guarantee properly or

ganized supply and storage methods. Agriculture, to take another example, is 
usually less concentrated and less mechanized. A t the same time, medium 
developed countries have, apart from certain areas, a poorer basis for 
scientific research than the highly advanced countries, particularly in the 
sphere of applied research. Consequently, progress in productivity is largely 
dependent on the ability  to im itate, that is, a more or less e ffic ien t (but al

so costly) adoption of the achievements o f the countries which are ahead o f 
them in development. On the other hand, the medium developed countries are 
s till ahead of the tru ly  underdeveloped countries as concerns the intensity of 
their own research activ ity, the effective application of the results thereof, 
as well as in the rate at which foreign achievements and experiences are 
adopted.

When confronted w ith the typical underdeveloped economies, the medium de

veloped countries demonstrate a number o f differences in the sphere o f tech

nological and organizational progress. In most developing countries this pro

gress has strong external incentives, as such occurs with the help o f foreign 

capital in the form of d irect investment and w ith the participation o f foreign 
specialists.

Modern technology is imported widely by the Third World, but only with 

superficial e ffect in view o f the poor local performance, particularly in the 
industrial or scien tific  spheres. On the other hand, the medium advanced 

countries are more often confronted w ith  the dilemma: to import modern 
technologies or to produce them domestically, to avail oneself o f the services 
of foreign specialists or to rely on domestic experts, to buy licenses or to 

conduct autonomous research. This dilemma often leads to compromises which 

ore sometimes jus tified  although not infrequently become the cause o f dis

proportions between imported and national technologies, between the elements 

of modernization and the poor quality o f the domestic industrial complex.

The next important determinant of the position o f medium developed coun



tries in the world economy is the structure o f their economies. With substan

tia / differences between individual economies, the determinant fo r the me

dium developed countries is quick growth in a share of the processing indus

try  together w ith  on important, although no longer decisive, role in agricultu

re and in some cases ~ in the mining industry. An important criterion here is 
therefore not the level o f industrialization itse lf and not the quality of out

put itse lf ~ at least in the sense o f its modernization -  but its dynamics. 
However, these dynamics can often be equally strong at the lower level. It is 

therefore necessary to include other crite ria : the competitiveness o f the pro

cessing industries on international markets and their shore in the economy.

In view of the rapid development o f the processing industry, the group of 
countries herein discussed are sometimes called semi-industrialized coun

tries^. Aside from the conventional nature o f the term, this concept seems 
to carry l it t le  conviction, as the percentage o f industry in an economy and 

even its branch structure say nothing of the quality o f production: under 

conditions close to autarky industry can produce many commodities, but of 
poor quality. Neither does the above term take sufficient account o f the spe

c ific  features o f the respective economies as regards exploitation of mining 

resources (certa in underdeveloped countries are marked by a low share of 

agriculture in the ir to ta l production in view o f their expanded mining indus

try ) or the rank of the service sector (which for d ifferent reasons counts 

heavily both in the least and the most developed countries). Finally, treated 

in a quantitative sense, the label semi-industrialized does not indicate 

whether the economy is marked by a narrow base o f industrial specialization 

and manifest backwardness in the complementary segments or whether i t  is 

characterized by a wider industrial base w ith a visible absence o f leading 
branches (e.g. i t  has an expanded materials industry but a weak consumer 

goods industry, or has software expanded industries based on foreign tech

nology and imported semi-products).

As important as the quantitative potential o f industry is its  qualitative ad

vancement. The rapid expansion of many industries is generally linked with



increased foreign ties. This caiis for a constant and comprehensive compari

son of the qualitative potential of national industries that challenge each 
other on the highly competitive international market. It may eventually de

termine the most important issue: closing the gap that separates the group 
o f countries discussed here from highly developed economies.

Even substantial industrial expansion and modernization o f the economy gen

erally leads to a strong dependence on world business conditions and the 
technological progress on a global scale. Although this dependence -  like all 

links in the world economy -  is connected w ith a reverse dependence, there 
is no harmonious symmetry between the respective systems. As industrializa

tion comes to represent qualitative progress, the medium advanced countries 
(just as underdeveloped countries) must increasingly rely on the import of 

technology, machinery and equipment as well as semi-products from those 
economies which pose a technological challenge at a high level of competi
tion.

Herein lies the source o f grave and growing payment problems. This phenom

enon has a clear bearing on the slowdown in economic world growth which in 

turn has had a painful impact on the underdeveloped and medium advanced 
countries. Recurrent recession is also connected hereto.

Under these conditions, the dangers that threaten the medium developed 

countries ensue principally from their lim ited  ab ility  to adapt to a new situ

ation, to implement their own concepts o f ofeve/opment, to intensify their in

novation efforts, and to achieve a dynamic change -  that is one that does 

not entail a decrease in the growth rate -  of the structure o f industrial pro

duction in the direction o f foreign economic cooperotion. Although o policy 

designed for se lf-su ffic iency may, under certain circumstances, produce posi

tive effects, in the long run i t  w ill not stand the test and w ill pose chal

lenges to technological and economic progress.

Although the medium developed countries derive their development patterns



by following (im ita ting) the patterns established by the most advanced eco

nomies, they s t i l l  have no chance to enter and retain a place in the most 
demanding markets, as they rarely reach the optimal state o f modernization 

most advantageous for them.

The level and the structure of industrialization achieved by the medium de

veloped countries is rooted in the heterogeneous, highly d ifferentia ted his

torical conditions. Certain countries achieved a relatively high international 
position centuries ago, only to fa ll into a long period of stagnation ending 
just recently when they entered o period o f accelerated growth. Other coun

tries that represent relatively young state entities have for the firs t time 
won the chance o f approaching a higher level. In almost each case, the eco

nomic success o f a medium advanced country is connected with international 
incentives (which frequently is the result o f favourable coincidences).

The medium developed countries have achieved their current parameters by 
various growth strategies. Some o f them, fo r instance Poland, have adopted 
the policy o f largely competing with imports while others came out in favour 
of an export promoted growth (South Korea, Taiwan), and s til l others tried  
to combine these two policies (Hungary, Brazil). Whatever the differences, in 
each of these coses development would be unthinkable without a substantial 
inflow of externof concepts, experience, technology and also, to a great ex
tent, financial resources.

The differences between the ideas of substantial self-sufficience and the 
strategy of export expansion manifest themselves clearly once a medium level 

of development is achieved. While at the earlier stage i t  is s t i l l  possible to 
replace imports w ith  the domestic production of simple materials, semi-pro

ducts and products such as textiles, clothes, footwear, household goods, 
sugar, processed vegetables, etc., at a la te r stage the increasing technological 

complexity causes a breakdown o f autarkic policy. On the other hand, the 

decline in world business and the rise o f protectionism in highly industrialized 

states has caused -  perhaps only temporarily -  anxiety in those countries



which have geared all the ir efforts to the export o f specialized industrial 

products on spatially lim ited  foreign mari<ets.

A ttention must here be drawn to the substantial differences between the in

dividual medium developed countries os regords the size of the ir economies 

and natural conditions. In addition to countries w ith iarge domestic markets, 
such as Brazil or Mexico, such economic entities such as Singapore or Hong

kong must be included. Certainly, the opportunities and requirements to enter 
into international economic cooperation would be quite d ifferent as concern 

these countries.

Despite mariied differences, the common feature o f all, even the biggest me

dium developed countries, is that they strive fo r the expansion o f their in

dustrial exports and fo r a gradual substitution o f modern products fo r semi

processed products in the ir exports. In this respect these countries d istinctly  
d iffe r from most developing countries which have only a very lim ited  capaci

ty fo r basic modification o f their export structure and which in many cases 

have no capacity fo r effecting such changes. A t the sonne tim e, medium 
developed countries are induced to modify the assortment of the ir export 

products not only in view o f the p ro fitab ility  o f exports and not only because 

of the demands o f the ir customers, but also because, with the exhaustion of 
their natural resources and the rapid growth of the ir domestic demand for 

raw materiois ond food, they cannot continue to carry on their traditional 
exports.

Medium developed countries are therefore forced to become increasingly more 

open, and they must undertal<e this more rapidly than most developed or 

underdeveloped countries. But w ith the persisting import barriers (particu larly  

in Japan and Western Europe), w ith the high dependence of developing coun

tries on trade, and in view o f the lim ited  capability to pioneer in technology, 

the lower cost o f labour represents o true odvontage only in certain indus

tries in these medium developed countries.



The volume o f exports way be taken as one of the criteria  in distinguishing 
the newly industrialized countries as a group. Taking as an approximate c ri

terion the volume of export of processed products and export growth rate , 
we should include in this group (given in alphabetic order) Argentina, Brazil, 
Hongkong, Mexico, Singapore, South Korea and Taiwan. Although very sche

matic and fa r from being comprehensive, this concept places an appropriate 
emphasis on the role of modern international links in the transition from 

underdevelopment to the highest parameters o f advancement.

Although not a ll medium developed countries are marked by high export 
dynamics for processed products, a ll o f them show a rapid rise in import

needs^. With few exceptions, their demand fo r imports grows quicker than

their effective export capacity. Partly fo r the reasons mentioned earlier, and 

partly because of objective circumstances, modern production calls for 
substantial imports of semi-products as well as components for end-products 

and machines and installations. These imports usually come at an early stage

-  sometimes very much ahead of the respective exports. This leads, among 
other things, to pressure in seeking foreign credits.

The practice o f borrowing to cover the costs o f an expected export expan

sion has its theoretical and practical justifica tion  since i t  eases payment def

ic its. However, this is linked, as i t  is known from the experience of many 
medium developed countries, particularly in Latin America and Eastern 
Europe, with serious economic and social dangers. When unexpected d ifficu l

ties arise on the part o f foreign demand (deterioration o f world business 
conditions, buyers' distrust of commodities from new sources) or in the ex

port supply o f the countries concerned (fa ilure to achieve the required quali

ty  standards, e tc.), strains develop in relations between creditors and debtors 

which cannot be quickly eliminated. A way out is then sought through the

refinancing o f debts and new credits granted fo r investment purposes. In this

situation increasing indebtedness become a widespread phenomenon. It is 

therefore not pure accident that among the countries with greater debts are 

medium developed countries, i.e. Mexico, Brazil, Israel, Poland, South Korea,



Romania, Hungary, Yugoslavia. Many o f them run into great d ifficu lties  in 

servicing their debts.

Under these conditions there is a growing inclination at the medium level of 
economic advancement to a ttrac t foreign capital in the form o f d irect in

vestment. A t this stage this policy has, however, particular features. The 
constraints on foreign Investors are not generally stringent In the most devel

oped countries. The underdeveloped countries, on the other hand, fear foreign 

investment because o f the ir economic weakness, or are in a position to a t

tra c t them only In the raw materials sphere. In contrast, medium developed 

countries prefer a selective approach to foreign capital because they have 
developed suffic ient power to exercise necessary controls. With fa ir ly  well 

developed domestic markets they o ffe r foreign enterprises selected areas for 

investment^ that fa c ilita te  the inflow o f modern technology and organization, 

raise the skills o f domestic labour, decrease im port demand and most o f all, 
improve export capacity. These effects cannot always be achieved, but such 

policies can prove effective within a certain framework, although not to a 
degree that would elim inate strains in the balance o f payments.

The problem o f debts, o f Imports of modern technology, o f foreign invest

ment, of export exponsion in new spheres and o f balance of payments repre

sent only certain aspects o f the economic development of countries that have 

managed to  emerge from speciofization in row moterio/s and agriculture and 

now seek a higher level In the international division o f labour. Furthermore, 

the problem o f a country's position in the world  economy is not o goal in 

its e lf but a necessary condition for achieving the highest possible level o f in
come and efficiency.

The example o f Japan stirs the imagination but its specific features make it  

d if f ic u lt to draw general conclusions and to make use of its  atypical expe-Q
rience . I t  proves nevertheless that It  is possible to join the world's leading 
countries very quickly providing, however, that the policy adopted is con

ducted w ith sk ill and supported by hard work and se lf-restra in t. In fact.



however, such a coincidence of factors might only occur under exceptional 

situations in the present world. This requires extention of e fforts over much 
longer periods and a combination o f the policy of accelerated economic 
growth with a comprehensive social and political long term strategy.

THE SOaO-POUTICAL CONDITIONS

Whereas the medium developed countries display a convergence o f s tric tly  
economic parameters, they d iffe r more markedly by their social features and 
indicators. This category includes certain European socialist countries like 

Bulgaria. Hungary, Poland, Rumania, the Soviet Union, Yugoslavia and certain 
European capitalist countries like Greece, Spain, Portugal and Turkey. Both 
groups are interested -  particularly recently -  in certain democratic reforms. 
Among the non-European countries which may be broadly classified in the 
category of medium developed countries, with some reservations, are some 
Asian countries such os Hongkong, South Korea, Israel, Singapore, Taiwan, 
and Latin American countries like Argentina, Brazil, Mexico. According to 

some calculations which, however, are questionable, close to the medium 
parameters o f development ore Chile. Egypt, India, Colombia, Malaysia, Paki

stan, China and Venezuela. According to other concepts, the lis t of medium 
developed economies ("semi-industrialized” or "advanced in their develop

ment") should be lim ited to several countries at the most. Even i f  we adopt 

a narrow concept, the group of medium developed countries remains strongly 
deversified as regards the ir social and political characteristics which to a 
high degree determine economic effic iency and advancement.

In the last th irty  years the medium developed countries made substantial so

cial progress, some carried out bold, essential economic reforms; the ir indi

cators o f education, health care, social security, access to culture, demo

graphic situation, etc., improved markedly in the last two or three decades.



Nevertheless, there is a very distinct difference in the conditions in individual 

countries. The group includes societies which are advanced in social services, 
particularly the East European countries, along with countries marked by a 
high illite racy rate like Brazil or Singapore or very lim ited  public health

9
services like certain Latin American and Asian states .

Somewhat smaller, although also important differences are found in work 
conditions. This applies i.e. to the duration o f the workweek, the length of 

leaves, work security and hygiene, and also work intensity. These national and 

regional differences, in addition to ideological and political differences, exert 
a strong impact on psycho-social attitudes in individual countries. This does 
not mean that i t  is impossible to isolate certain general features that are 

typical of the medium stage o f socio-economic development.

On the whole, the medium developed societies are marked by broader civil 

rights, higher incomes and a higher living standard as compared to the under

developed countries. The social contrasts in the former are smaller, although 

shocking differences s til l persists between the situation o f the most and the 
least privileged in certain Asian and Latin  American countries. But compared 

to the non-industrialized countries, a much broader social strata in urban and 
rural areas have relatively  high incomes.

In medium developed countries there is growing pressure by those who do not 

receive equally high incomes, and relative ly rapid educational and economic 

growth is linked w ith  this dramatic rise in social aspirations. The govern

ments of more advanced countries must reckon with social aspirations to a 

greater extent than the authorities o f a typical Third World country, at least 
in the formal and legal aspect.

Of the three concurrent processes, growth of social consciousness, growth of 

income and rising aspirations, the most dynamic is the la tte r and the firs t is 
the slower.



The rules governing economic, social and political development have never 
been simple yet they have generally become even more complicated in the 
last decades. Specialists are in no position to give a comprehensive definition  
or estimation o f the direction of these changes and of their mechanisms. 
This applies particularly to societies which have come out o f their backward- 
rjess only recently although they have not yet fu lly completed this process.

Despite the inadequate understanding o f the rules and mechanisms of socio

economic development, the societies o f medium advanced countries have a 

substantial -  as compared with the average situation in the Third World -  
knowledge of facts. They know much about the living standards of the highly 
developed nations. They are not satisfied with segmental and partial achieve

ments. A t the same tim e they have an increasingly stronger sense o f their 
theoretical rights and o f social equality, both on the national and an in ter

national scale. In certain medium developed countries which come out in 
favour of the capitalist road of development, egalitarian inclinations encoun

te r distinct po litica l and legal constraints, while in the states which empha

size the rank o f social progress, it is an o ffic ia l policy to support the prin

ciples of social equality. In each o f these cases the situation differs from

the conditions which prevail in the Third World, where a high percentage of 

population does not by fa r embrace the egalitarian state o f consciousness

nor approves o f the hierarchical structures ("there have always been poor and 
rich  people, there have always been poor and affluent nations").

The expectation o f rapid growth of income and of social privilege is linked 

a t the medium level of development w ith a stronger public opinion position 
and more effective opposition to social service constraints and to attempts to 

increase the intensity o f work. This may threaten the competitive edge these 
countries have won on the international market because o f the relative

cheapness of the ir labour. An improvement in the working conditions must 

therefore be combined with adequate improvement in the organization and

technology of production. Experience shows, however, that social demands 

most often are ahead of economic progress and material possibilities.



A peculiar aspect hereof is the general level of civilization and culture of 

the medium advanced societies. In the formal sense -  i f  we are to take into 
account only the indicators of education -  this level is much higher than the 

average in underdeveloped countries, and not much lower at times then in the 
industrialized countries. From the standpoint o f the quality o f primary educa

tion and vocational training, the medium developed countries are in a worse 

situation. Poor teaching results and ineffective utilization of skills do not 
promote good organization o f work or technological innovations and the spe

c ific  cultural heritage o f certain societies can have effects (fo r instance, as 

regards the level o f discipline at workj. Moreover, the recent links w ith a 

backward past (natural economy or even feudal systems) and the great rapid

ity  o f a current transformation as well as other specific circumstances are 
also an obstacle to the proper selection o f managerial s ta ff. For this reason, 

even where there is a suffic iently large intellectual i l i te ,  we observe that 

the enforcement o f otherwise advanced rules and regulations, including those 

on the selection o f managers, are a m atter o f irregularity. This applies both 

to higher and to lower levels of management. This, o f course, hampers "the 

development o f social attitudes which are favourable to progress"^®.

The political situation o f many medium advanced countries may also consti

tute a source o f substantial social frustration, although in certain cases it 
may mobilize people to intensive work or to the acceptance o f constroints on 
consumption.

Medium advanced societies do not usually have a historically established tra 

dition of authentic parliamentarianism, although some o f them may invoke 

remote patterns o f narrow democracy w ithin some classes. For these and 

other reasons a high percentage o f people are poorly prepared fo r the exer

cise o f their po litica l rights, particularly as concerns the effective control of 

authorities. Even so, in contrast to less developed countries, the desire to in

fluence processes on a macro scale is present to an increasing degree. This 

state is reflected in the imperfect po litica l mechanism, social strains and a 

marked political passivity o f large groups o f the population. Such hampers the



development of a proper model of economic activity and the choice of an 

optimum economic policy.

In International relations the states o f a medium level of economic develop

ment occupy a wide diversity o f positions, although they share problems that 
stem from the ir substantial and growing socio-economic needs.

Many states o f this category are small and medium in size; they do not per

form an important role in the International political arena and are strongly 
dependent on various types o f external t ie s ^ \ Important sections o f the 
population in these countries have unsatisfied political ambitions, related  to 
the past and the present. Because o f a fa irly  low level of socio-political 
culture, frustration and outbreaks are more common. Particular social feelings 

emerge in the context o f the differences between a country's growing eco

nomic potential and its international status as dwarfed in a world dominated 
by large powers. This is true of all the developing countries as well, although 
the ir social aspirations and the need fo r international prestige are not such a 
potent force. This also applies to most highly developed countries, but their 

social awareness and understanding o f objective necessity is greater and the 
need for moral compensation on account o f a dissatisfying economic status is 
smaller.

Other countries at the medium stage o f economic development are the te rr i

to ria lly  larger countries with real or potential opportunities to become large 
powers.

Their external political relations have several distinguishing aspects. On the 
one hand, their political successes in the international arena and the related  

worldwide prestige represent a kind o f compensation fo r their economic 
shortages. On the other hand, the high material cost o f foreign policy (arma

ments, prestige expenditures, information and propaganda, economic aid dic

tated by political premises, etc.) may constitute a serious obstacle to their 

economic progress and obstruct the transition from a medium to a high level



o f development. The more so, os the reaction o f many competitors to a new 

power is rarely marked by friendliness or even im partia lity .

The conglomeration of d ifferentia ted and to some extent contradictory socio

political conditions found in countries which in many aspects are already sub

stantia lly mature in terms of civilization and culture, but which in other re

spects are s til l fa r behind the developed nations, calls fo r great sk ill in 

developing current and fu ture policies and strategies. It is no wonder there

fore that the development of the states of this group is marked by many 

specific d ifficu lties which are often serious and lasting.

D. THE CHANCE FOR FURTHER PROGRESS

These countries which are at the medium stage o f their economic develop

ment are in a d iff ic u lt situation. They do not befong in the formal or factual 

sense to the group o f underdeveloped countries, and so they are not granted 

the privileges that are due to poorer societies or they only receive them to a 
modest degree. The world public opinion does not defend the ir humanitarian 

interests as strongly. In international relations they do not represent an or

ganized political force that can demand specific political rights. They re

peatedly turn out to be the  recipients o f economic demands put fo rth  by the 
developing countries as a whole in the international area, and individually in 

bilateral negotiations. The situation is fu rther complicated by the circum

stance that some o f the countries recognized here as medium developed are 

unwilling to admit their real economic status fo r po litical prestige,- thus sac

rific in g  eventual preferences, and by the ir taking upon themselves the addi

tional e ffo rt o f aiding less advanced economies.

In international economic practice the developmental needs o f medium devel

oped countries are only sporadically recognized and concessions are granted



to them on such issues as refinancing o f debts technological assistance im 

port quotas, etc.. However, this occurs largely on a case by case basis -  par

ticu la rly  i f  a given country does not belong to the formal category o f deve

loping economies. On the other hand, the concept of a medium developed 
country does not exist in m ultilateral relations -  within the framework of 
the United Nations or other organizations -  and no such country is thus en

title d  to privileged treatment. The status of Greece, Spain, Portugal or Tur

key in relation to the EEC is an exception and such arises from the need to 
take account o f the particular economic situation of countries which wish to 

join the West European integration o f highly developed economies.

The policy o f all medium developed countries pursues -  as far as their eco

nomic ambitions are concerned -  a sim ilar course with the aim to reduce 

and to eliminate the gap that separates them from the most advanced states 
and societies. Clearly this is not the ir sole aim and it cannot be identified 
with the desire to mechnically copy the productive or consumer patterns of 

North American or West European states. The cultural differences and the 
ideological assumptions o f development -  particularly as fa r as the capitalist 

and socialist states are concerned -  lead to specific differences in strategies 
on the distribution of national income, the role of the state, the directions 
o f foreign cooperation, the social privileges, etc.. On the other hand, d iffe r

ences in the socio-politica l systems have no impact on the common e ffo rt to 
achieve the highest level of technology, the best organization, to maximize 
labour productivity, the ensure high consumption, etc..

For the present medium developed countries these goals seem to be both 

near and fa irly  remote. A t the same time there is no empirical model

-  apart from the exceptional and questionable case o f Japan -  whose im ita

tion would allow them to effectively and quickly eliminate their economic 
backwardness.

In most cases i t  took a long time to journey the road from a low to a me

dium level of development, but in certain circumstances i t  produced feelings



o f optimism and further hope. While breaking out o f the "vicious circle of 

underdevelopment" generally did not usually represent a d irect threat to the 
interests of the most industrialized states, the fact that more countries are 

now approaching the ir level has aroused a defensive reaction and a sense of 
uncertainty on the part o f industrialized states. While for instance, the trans

fe r o f outdated technology caused no problem for its owners, sharing o f the 

most modern developments cannot be considered a widespread phenomenon. 
The same applies to  the protection of morkets. The highest protective borries 

are raised in the areas where the interests o f the main domestic producers 

are threatened (at least in the production o f raw materials and processed 

products).

I t  is therefore not easy to close the gap with countries, the more advanced 

o f which have a per capita income that is two or three times higher and 

perhaps a sim ilar qualitative ascendancy, particu larly as social and psycho

logical circumstances (consumer aspirations and re lie f functions) hamper such.

Does this mean that the present status-quo is o f a lasting nature? Certainly 

not. The societies o f the countries discussed here, increasingly more know- 

ledgeabie and increasingly more exacting, w ill be forced and w ill be able -  

a fte r periods o f internal strain and frustration -  to talte up new efforts, 

those largely d iffe ren t from their past efforts, with a view o f joining the 

economically leading countries o f the world. This w ill not be possible, how

ever, without broad international cooperation and without an understanding on 

the part o f the most advanced and privileged partners. Any other lasting so

lution contains the threat o f worldwide conflic t. The medium developed coun

tries already represent a potential that is capable o f effective riva lry  o f the 
"F irs t World" countries in several key areas.

Though smaller in quantitative terms from the "Third World" and cooperating 

with each other only to o lim ited  extent, the medium developed countries 

w ill in the near future represent a force w ith which the highly developed 

countries must reckon both fo r political and economic reasons. It can be



taken for granted that the group o f countries discussed here w ill join the in

ternational division of labour on a large scale earlier than the present under

developed countries. The more harmonious this process w ill be, the better for 

all the parties concerned.

The group o f countries which is described as medium developed is evidently 
heterogeneous: geographically dispersed, composed of big and small econo- 
.rnies, diversified as to their socio-political systems, practically divided 

(though generally not in a decidedly antagonistic way), linked w ith various 
integrational groupings, etc.. I t  is fo r these reasons that we cannot count on 
wider cooperation within this group o f countries. We must not, however, a 
priori reject the chances of a specific lim ited  cooperation in an international 
multilateral arena.

The medium developed countries do not f i t  into a scheme that divides the 

world economy into developed and underveloped entities. With their distinct 
features, they should be treated by the international community in a manner 

in accordance w ith their current status -  a combination o f advancement and 
underdevelopment. They cannot, for instance, aid the underdeveloped eco

nomies as much as the highly industrialized states, yet they do not deserve 

to be subjected to discrimination on the markets o f less developed coun

tries which often treat them as "developed outsiders”. However, they should 

not a rtific ia lly  maintain the status o f a developing country i f  the economic 
level achieved d iffers d istinctly from that of an average country o f Africa, 
Asia or Latin America. A ll these problems cannot be solved without a con

ventional distinction of the category o f medium development.

The status of a medium developed economy is a provisional status which suc

cessive countries w ill be achieving in the future. There should certainly be no 

return to the low level (precedents from a remote past are inapplicable to 

the present conditions and tendencies), neither is there, however, a guarantee 

that each of the countries o f this group w ill in the future join  the group of 

most developed nations. Every leap over this gap calls for great e ffo rt and 
perhaps also fo r an unusually lucky coincidence.



Only few economies may count on continuous favourable conditions. It is 
therefore necessary to work out an original development strategy fo r the 
countries of this group and for cooperation among them. Although such seems 

unrealistic over a short period of time, growing experience may certainly 

permit a better u tiliza tion o f the new phenomena end new chonces^^ created 
by socio-economic and technological progress.

Among the more than one hundred and s ix ty  states in the present world only 

a score o f countries may be classified in the group of decidedly highly de

veloped countries. I f  in the next 30 to 50 years several more countries join 

this leading group, such w ill not a lter the basic differences in the structure  
o f the world economy. However, i t  may constitute  important empirical proof 

that i t  is feasible not only to join the highest world economic level, but 

also to eliminate relative backwardness. For the less developed countries this 
would represent an optim istic demonstrotion o f the opportunities open to 

them, and in the short run i t  would prove that they have the advantage of 

greater opportunities to choose alternate directions of foreign cooperation In 

order to weaken the monopolist positions of their highly developed part
ners.
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V A R IA T IO N E N  SO ZIALISTISC H ER  W IRTSCHAFTSSYSTEM E  

EIN  A N SA TZ ZU  IHRER TH EO R ETISC HEN  ERFASSUNG  

Professor Dr. F rie d ric h  H a ffn e r

Bekanntlich ist Struktur und Inhalt ernes sozialistischen Wirtschaftssystems von 

den Klassikern des Marxismus nur in allgemeinen Zugen festgelegt worden, 
die interpretationsfahig sind und erst konkretis iert werden muBten, sollte eln 

reales sozialistisches Wirtschaftssystem entstehen. Sicher ist es auch darauf 
zuruckzufuhren, daB bei der Dekution von den Lehren der Klassiker, Sozialis- 

mus nicht eine einheitliche Gestalt annimmt, sondern theoretisch unterschied- 
liche Inhalte hat. Verantwortlich dafur, daB in der R ealitat sozialistische 
Wirtschaftssysteme voneinander abweichen, ist aber nicht so sehr die Un- 
scharfe der klassischen Dekution, sondern die unterschiedliche Entwicklung des 

Sozialismus unter den konkreten Bedingungen der Sowjetunion und anderer 
Lander: Konnte man, soiange die Sowjetunion das einzige sozialistische Land 
war, in) sowjetischen System einen Prototyp erkennen, der auf andere Lander 

nach dem Zweiten Weltkrieg ubertragen worden ist, so haben sich doch sehr 

bald wichtige Unterschiede im Sozialismusverstandnis, vor allem in Jugoslawien 
und China, schlieBlich auch in einigen osteuropaischen Landern entw ickelt. Im 

Ergebnis ist festzustellen, daB die sozialistischen Wirtschaftssysteme in der 

Realitat nach der konkreten Ausgestaltung b re it variieren, obwohl ihnen eine 

aligemeine Grundstruktur eigen ist, die in den einzelnen Landern m it unter- 
schiedlicher Gewichtung und Intensitat ausgepragt ist.

Neben der G leichzeitigkeit verschiedener sozialistischer Wirtschaftssysteme ist 

die Notwendigkeit, die Unterschiede theoretisch einzufangen. auch durch die 

historische Entwicklung gegeben. Zwar is t die Sowjetunion dasjenige sozialisti

sche Land, in dem sich nicht nur eine Prototyp sozialistischer W irtschaftsfiih-



rung entwickelt hat, sondern in dem auch durch viele Reformen Veranderun- 
gen eingefuhrt warden sind. Gleichwohl wird man bis zu den Gorbacevschen 

Reformen ein hohes MaB an Konstanz auf der einen Seite, auf der anderen 
Seite aber auch feststellen mussen. daB das Wirtschaftssystem der 70er und 
Anfang der 80er Jahre sich von dem der 30er Jahre zum Teil erheblich unter- 

scheidet, we// es sich in gewissem Umfang ausdifferenziert hat. Noch starlier 
ist der Unterschied bei den Wirtscbaftsordnungen, die eine starl<er abweichen- 
de Entwicldung vom sowjetischen Urtyp verzeichnen, wie Insbesandere in China 
und in Ungarn, vom jugoslawischen Modell ganz zu schweigen, das m it seiner 
Abiehnung zentraier Planung Anfang der 50er Jahre sich m it dem Ziei eines 

M arkt- und Selbstverwaitungssozialismus entwicl<elt hat. Aus der historischen 
Betrachtung erg ibt sich ebenso wie aus der V ie ifa it der gleichzeitig bestehen- 
den soziaiistischen Systeme das Erfordernis nach einem iibergreifenden Ansatz 
ihrer theoretischen Erfassung. der es gestattet, Veranderungen und Unter- 
schiede zu fixieren.

Das Problem, um das es geht, verschiedene Wirtschaftssysteme des gleichen 

Grundtyps in ihrer Unterschiedlichi<eit deutlich zu machen, besteht nicht nur 

fu r sozialistische planwirtschaftliche Systeme, sondern ebenso fur m a rlitw irt-  
schaftliche Systeme. Auch hier ist der Sachverhalt der Gleichzeitigkeit von 
unterschiedlichen Auspragungen m arktw irtschaftiicher Wirtscbaftsordnungen 
und die Unterschiede in der historischen Entwicklung AnIaB, nach Methoden 

der Herausarbeitung dieser Unterschiede zu suchen. Insofern ist da hier be- 

handeite Thema nicht auf sozialistische Lander beschrankt, sondern umfaBt 
ein Crundproblem des Systemvergleichs. Letztlich  ist die Frage nach einer 

Methode der Erfassung von Wirtschaftssystemen gestellt, die jungst wieder In- 
teresse auf sich gezogen h a t \  Diese vorliegende Studie soil auf eine Methodik 
des Vergieichs sozialistischer Lander beschrankt bieiben.



A. DIE VOLKSWIRTSCHAFTLICHE KOORDINATION -  DAS KERNSTOCK 

DES WIRTSCHAFTSSYSTEMS

Auf dem Hintergrund der unterschiedlichen Methoden des Systemvergleichs, 

die nicht ohne theoretische Bedenken und Schwierigkeiten miteinander ver- 

mischt werden konnen^, soil im folgenden ein Ansatz entw ickelt warden. In 
dessen Mittelpunkt die Frage nach der volkswirtschaftlichen Koordination 

einer arbeitsteiligen Wirtschaft s te h t Diese Koordination 1st ein internationell 

verankerter, permanenter Prozefi der Steuerung der Produktionen, der Verte i- 
lung, der Konsumtion, der Investitionen, der Technik, der Standortwahl und 

der Entscheidung anderer okonomischer Fragen. Die Geschichte der Theorie 

von Wirtschaftssystemen weist einige deutlich ausformulierte reine Systeme 
auf, die eine solche Koordination bewirken, vor allem das m ark tw irtscha ftli- 

che und das zentralverwaltungswirtschoftliche Modell sind solche reinen Sy

steme, uber die diese Koordination bew irkt wird. Sie sind nicht nur theore- 
tisch ausformuliert, sondern auch in das Bewulitsein einer breiten O ffen tlich - 

ke it a/s Prototypen volkswirtschaftlicher Koordination eingegangen. Sie sind 

auch die Grundtypen, die w ir in den realen Marktw irtschaften und in den re- 

alen Planwirtschaften wiederfinden. Be/ ihnen stehen bleiben hielie jedoch, do(3 
man von einem groBen Tell wirtschaftskoordinierender Mechanismen abstra- 

h ie rt oder sie ubersieht.

Tatsachlich sind in Planwirtschaften, urn die es hier geht, neben der zentralen 

volkswirtschaftlichen Planung auch in gewissem Umfang Marktbeziehungen 

wirksam. so daB das theoretische Gegenmodell gleichzeitig koordinationsmaBig 

wirksam 1st, wenn auch nicht in bezug auf dieselben Koordinationsobjekte und 

in sehr viel schwacherer Auspragung. Daruberhinaus gibt es eine ReJhe von 

Steuerungssystemen, die theoretisch weniger ausgearbeitet sind, die auch in 

reiner Form historisch bisher nicht oder nur andeutungsweise wirksam gewor- 

den sind und als solche kaum zu einem dominanten System ausgestaltet wer

den konnen, die aber gleichwohl in Planwirtschaften eine mehr oder weniger 

wichtige Nebenrolle bei der Koordination spielen. Dazu zahit insbesondere ne-



ben der zentrolen Planung die volkswirtschaftliche Leitung sowie die Steuerung 

der Wirtschaft uber 6l<onomische Hebei. Beide sind methodisct) vollig verschie- 

den aufgebaute and organisierte Systeme, die auch fur die Praxis unterschied- 

liches Gewicht besitzen.

In neuerer Zelt rucken starker die Finanzsysteme als Koordinationssysteme in 
def| Vordergrund, zumol dann, wenn Finanznormative als eine A rt finanzieller 

Hebei fungieren, uber die die Zentrale auf die Betriebe einwirkt. SchlieBlich 
wird man, obwohl o ffiz ie ll dafur bisher wenig Raum ist, die Verhandlungen 
zwischen groBen Organisationen, also das collective bargaining, und die Ent- 
scheidung diirch Abstimmungen und Wahlen auch fur sozialistische Lander in 

die Untersuchungen einbeziehen miissen, zumal da sie informell schon langst 

wirksam geworden sind.

Sozialistische Koordinationssystewe haben also in der zentralen Planung einen 

Primarwechonismus, der erganzt und iiberlagert wird durch einige andere Ko

ordinationssysteme. Eine Variation sozialistischer Systeme in der historischen 

Entwicklung oder in dem gleichzeitigen Nebeneinander kann also darin beste- 
hen, da6 das Gewicht dieser einzelnen Systeme unterschiedlich groB ist und 

dadurch ein unterschiedlich pointiertes gesamtwirtschaftliches Planungssystem 
entsteht. Traditionelle Darstellungen sozialistischer Wirtschaftssysteme leiden 

meines Erachtens zu sehr darunter, daB sie nur das planwirtschaftliche, gele- 
gentlich auch das ein oder andere Teilsystem herausarbeiten, n icht aber die 

Gesamtheit der Koordination uber eine gewisse Verflechtung der Teilsysteme 
thematisieren. In der Konsistenz des Gesamtsystems, einer widerspruchsfreien 
Aufeinanderzuordnung der Teilsysteme, is t ein Element der spezifischen Quali- 

ta t sozialistischer Wirtschaftssysteme enthalten, auf das w irtschaftliche E f f i-  
zienzprobleme zuruckgehen.

Die konkrete Gestalt einer Wirtschaftsordnung als Mischung verschiedener re i-  

ner Systeme ist jedoch abhangig von einigen Determ inanten, die in trad itional-  

len Wirtschaftssystemtheorien als Bestandteil des Wirtschaftssystems angese- 

hen, haufig sogar besonders hervorgehoben werden, in bezug auf die Koordina-



tionssysteme jedoch lediglich Voraussetzungen darstellen. Hierzu zahlen insbe- 
sondere die Eigentumsordnung und die Organisationsstrul<tur der W irtschoft. 
Diese Elemente sind keineswegs fix ie rte  Daten^, sondern selbst Gegenstand 

standiger Entw iM ung und staatlicher Beeinflussung. Im Hintergrund steht da- 

bei das politische und geselischaftliche System, von dem aus diese Elemente 

des Wirtschaftssystems beeinfluBt und zu Kausalfaktoren des Koordinationssy- 

stems werden.

Auf die Funktionsfahigkeit des Koordinationssystems einer Voikswirtschaft und 

seine Effizienz haben die okonomischen Verhaltensweisen der Wirtschaftssub- 

jekte -  in einem aiteren und weiteren Ausdruck -  die jeweiis g iiitige  W irt-  
schaftsgesinnung^ maBgebiichen EinfluB. Sie ist in der aiteren L ite ra tu r be- 

sonders betont warden, dann aber in der Lehre der Wirtschaftssysteme ganz 
zuruckgetreten und gewinnt erst neuerdings als Mativationssystem^ wieder 

groBere Bedeutung. Es wird auf die Konkretisierung des sehr allgemeinen und 

kampiexen Gesichtspunktes der menscttlichen Verhaltensweise ankommen, wie 

weit daraus Argumente fur die Funktiansweise eines Systems gewannen wer

den konnen.

Es kann nicht in Abrede gestellt werden, daB auch andere Elemente, die in 

der traditianelien Wirtschaftssystemtheorie eine Ralie spielen, wie die n a tiir li-  

che Lage, Ausstattung m it Ressourcen, der w irtschaftliche Entwicklungsstand 
und der Entwicklungsstand der Technik unter anderem einen EinfluB auf die 

Cestoltung des Koordinationssystems besitzen. Ihre Wirkung ist in der Regel 

eher indirekter und langfristiger Natur und kann o ft nur schwer in der kon- 

kreten Ausgestaltung einzelner Koordinationssysteme nachgewiesen werden. 
Deshalb soil hier auf ihre Einarbeitung verzichtet werden. Die N ichtthem ati- 

sierung des technischen Entwicklungsstandes ist gravierend, da es dabei ja 

nicht nur um eine Technik im Sinne von Produktionstechnik geht, sondern in 

engem Zusammenhang damit auch um Techniken der w irtschaftlichen Koordi- 

nation, wie der Nachrichtenubermittlung, des Verkehrs u. a.. Eine eigenstan- 

dige Behandlung des Rechts als konstitutives Element des Wirtschaftssystems 

ist hier entbehrlich, da das Recht in verschiedener Form die praktische Aus-



gestaltung der reinen Systeme und deren Algomation bestimmt, auch in der 

Eigentums- und Organisotionsordnung wirksam ist, so dali das Recht aus dew 

Blickwinkel der Koordination eine der Formen ist, irt der sie wirken.

insgesamt wurde man also die Methode, nach der hier die Variation soziaiisti- 

slcher Wirtschaftssysteme untersucht wird, darauf zuruckfuhren konnen, cfafi 
jedes konkrete Wirtschaftssystem eine Mischung verschiedener einzelner reiner 

Koordinationssysteme darsteiit, von denen die zentraie Planung trad itioneli und 
systematisch eine dominante Roile einnimmt. Diese dominante Rolle der Pia- 
nung kann jedoch abgeschwdcht und im Ergebnis sogar durch die Verstdrkung 
anderer Eiemente, etwa der Leitung, der Marktbeziehungen oder der okonomi- 

schen Hebei aus der Dominanz verdrangt werden, so daB eine von der Konzep- 
tion her andere A rt des Wirtschaftssystems entsteht. Eigentumsordnung und 
Organisationsstruktur sow/e die "Wirtschaftsgesinnung" werden in Zuordnung 

zu dem Koordinationssystem behandeit, was eine wechselseitige Beeinflussung 

und Dependenz darsteiit.

B. DAS ZENTRALE UND DEZENTRALE SYSTEM: VOLKSWIRTSCHAFTS- 
PLANUHG. MARKTELEMENTE UND ANDERE KOORDINATIONSFORMEN

Wurde nach der oben angedeuteten Konzeption das Wirtschaftssystem in sei- 
nem Kern ais eine Mischung verschiedener Koordinationssysteme verstanden, 

so mussen diese Systeme zunachst theoretisch in ihrer reinen Form analysiert 

werden. Dies ist bisher jedoch vor allem fu r das planwirtschaftliche und das 

m arktw irtschaftiiche System geschehen. Vereinfacht kann festgestelit werden, 

dais die Planwirtschaft in reiner Form eine "vollkommene Planwirtschaft" '  ist, 
welche die totale Koordination der Volkswirtschaft bewirken wurde, wenn die 

zahireichen heroischen Voraussetzungen gegeben waren, wie vor allem voll

kommene Informationen uber Ressourcen, Techniken und Bedurfnisse u. a., die 

Durchbilanzierung fu r alle Produkte und Produktionsvariationen sowie die iuk-



ken/ose und widerspruchsfreie Planung der Wirtschaftssubjekte m it H ilfe  von 

Plankennziffern. So wurde ein Gleichgewicht je  Planperiode ex ante hergestellt 

werden konnen.

In der Realitat ist die zentrale Planung auf die Herstellung globaier und vie- 

ler einzelner Gleiclrgewichte ousgerichtet, ohne daB sie die Gesamtkoordina- 
tion bewirken wurde. Dies ist der Grund dafur, daB in den Betrieben und 

m ittleren Organisationen eigene Entscheidungsspielraume entstehen. Die Pro- 
bleme einer unvollstandigen zentralen Planung haben in) Laufe der Entwicklung 

AnstoBe zur Verbesserung der Planungstechniken, z. B. zuw Ausbau der Input- 

Output-Technik gegeben und zu Versuchen gefiihrt, den Planungsmechanismus 

m it Optimierungstechniken zu verbinden.

In verschiedenen Wirtschaftsreformen wurde die Zentralisierung der okonomi- 

schen Entscheidungen verringert (oder wieder verstdrkt), so daB dadurch zen

trale Planung abgeschwacht (oder verstarkt) wurde und im gleichen MaBe an- 
dere Koordinationssysteme an Bedeutung gewannen (oder verloren). Insgesamt 
durfte dabei seit Kriegsende eine schwankende, aber insgesamt dezentralisie- 

rende Tendenz festzusteilen sein, die sich jedoch in den letzten Jahren ver

starkt hat. Fiir die Betriebe sind die Plankennziffern nicht nur die jeweils 
verbindlichen Ausschnitte des Gesamtplans, sondern die Zahl der Plankennzif

fern und ihr konkreter Inhalt, ihre Zahl und Verbindlichkeit definieren den 
eigenbestimmten Tell der betrieblichen Aktiv ita ten  sow/e Teile ihres Einkom- 

menSj die von einzelnen Plankennziffern abhangig sind (Pramien). Die zentrale 
Planung in ihrer konkreten Ausgestaltung weist also immer schon uber sich 

selbst hinaus, d. h. sie ist auf Erganzung durch andere Koordinationssysteme 
angelegt.

Neben der zentralen Planung besteht ein weiteres zentrales Koordinationssy- 

stem, das in der theoretischen Erorterung sozialisp'scher Wirtschaftssysteme 
bisher geringe Beachtung gefunden hat, obwohl es in der Praxis weitgehend 

den A lltag  bestimmt, manchmal sogar die Planung an Bedeutung uberwiegt. Es 

handett sich urn die "mlkswirtschaftliche Leitung", die von der Zentrale und



den oberen Planungsinstanzen gegenuber anderen Planungsbehorden, z. B. M in i- 

sterien, von diesen gegenuber der m ittleren Ebene und von den Organisation 

der m ittleren Ebene gegenuber den Betrieben ausgeubt wird.

Diese voll<swirtschaftliche Leitung operiert ohne gesamtwirtschaftliche B ilan- 
zierung wahrend der Planperiode und sieht durch interventionalistische Bin- 

griffe  formate und informale Plananderungen und P/ankonkret/s/erungen in Ein~ 
zelfallen vor. Sie besteht in ad-hoc-Einzelanweisungen, die sich auf alle be- 
trieblichen Tatigl<eitsfelder, gepiante oder nicht gepiante, beziehen konnen, 
ihrer Natur nach spontanen Charakter haben und immer nur partie iie  Koordi- 

nationen ■ vorsehen. Dieser laufende Leitungsvorgang ist die Reakt/on auf die 
Starrheit der Planungsprozedur und sucht eine elastische Anpassung an veran- 

derte externe Foktoren, an veranderte Zieisetzungen der Zentrale selbst und 
auf veranderte externe Einflusse, den Betrieben zu vermittein. Dieser Le i- 
tungsmechanismus funlftioniert vor allem auf dem Hintergrund der hierarchi- 
schen personalen Beziehungen zwischen ubergeordneten und untergeordneten 
Organen und hat ais letzte Sani<tion die Kader- und Personalpoiitik, die es 

ermoglicht, unbotmaBige Untergeordnete von ihren Positionen zu entfernen 
Oder sie in anderer Weise zu benachteiiigen. Wenn der in soziaiistischen Lan~ 
dern ubiiche Leitungsbegriff ouch viel umfassender und deshalb unpraziser ist, 
umfaBt er auch diese A rt der Steuerung der Wirtschaft.

Planung und Leitung miissen in sich als eine Einheit verstanden werden, da sie 
beide zentraiistische Koordinationssysteme sind. Beide wirken jedoch verschie- 

den, sie konnen sich gegenseitig erganzen, aber sich auch, wie die zahlreichen 
Klagen uber Planungsanderungen zeigen, gegenseitig storen. Es besteht also 

eine komplizierte Komplementaritats-Substitutions-Beziehung zwischen Planung 
und Leitung. Je vollkommener das Planungssystem ausgebaut (und eingehalten) 
wird, desto geringerer Raum ist fCir Leitung. Umgekehrt, je globaier die 

valkswirtschaftliche Planung ausgestaltet ist, je mehr Spielraum sie den Be

trieben beidBt, desto mehr kann dber den Leitungsmechanismus eine Konkreti- 

sierung nach den Bedurfnissen und Zielvorsteilungen der Zentrale signalisiert 
werden^. Im Hinblick auf manche ReformmaBnahmen kann man, z. B. durch



die Kombinatsbildung in der DDR, in gewisser Form eine Abschwachung der 
Planung gegenuber einer verstarkten Leitung der Kombinate feststellen. Bezie- 
hungen zwischen Ministerien und Kombinatsleitung sind deshalb heute starker 

Liber den Leitungsmechanismus ausgestaltet als durch Detailplanung.

Bin allgemeines Modell sozialistischer Wirtschaftssysteme kann auf die M arkt- 

koordination nicht verzichten, wenn auch von vornherein der Eindruck vermie- 
den werden muB, als konnte man sozialistische Planwirtschaft aus dem 

marktwirtschaftlichen Koordinationssystem heraus erklaren. Der Markt ist in 

den meisten der hier ins Auge gefoBten sozialistischen Wirtschaftssysteme 

(Jugoslawien und mdglicherweise Ungarn bieten eine Ausnahme) kein dominan- 

tes Koordinationssystem, sondern es ist nur insoweit wirksam, als Planung und 

Leitung eine Koordination nicht bewirken konne, d. h. in den Freiraumen, 
Lucken und bei Widerspruchen des zentralistischen Systems. Insofern ist es 

gerechtfertigt, nicht schlechthin von Markten in sozialistischen Wirtschaften  

zu sprechen, sondern eher von Marktelementen und Marktbeziehungen, die a l-  

lerdings der Konkretisierung bedilrfen, da die im Westen bekannten M arktpro- 

zesse sow/e die sie erklarenden Theorien noch nicht erreicht werden.

In gewissem Urn fang sind jedoch auch diese Formen der Marktkoordination in 

sozialistischen Landern vorhanden, so, wenn die Bevolkerung aufgrund eigener 

Konsumentscheiduogen auf den Markten Nachfrage entwickelt, wenn auf den 
Kolchos-, A ltwaren- und den Schwarzmarkten tatsachlich Angebot und Nach

frage im Rahmen einer Planwirtschaft belassen wurden. Auch der Arbeitssek- 
to r ist ein Bereich, in dem M arktkrafte  aufgrund einer beschrankt freien  Be- 

rufs- und Arbeitsplatzwahl wirksam sind, jedoch nicht unbeeinfiuBt von staat- 

lichen Vorgaben, z. B. durch Steuerung und Ausbildung, durch Arbeitsver- 

pfiichtungen und ahnliches. Viele Erscheinungen wie Fluktuationen, A rbeits- 

kraftenachfrage der Betriebe, regionale Wanderungen zeigen, daB man hier je 

doch m it dem Marktparadigma arbeiten muB. DaB auch in der AuBenwirt- 

schaft eine m arktw irtschaftliche Koordination in der Planwirtschaft dominant 

ist, sei nur erwahnt. Die hier genannten Erscheinungen konnen, obwohl sie fur 

die Funktionsweise des planwirtschaftlichen Systems wichtig genug sind.



Die zentrole Frage nach marktmdBiger Koordination s te llt sich innerhalb der 

staatlichen and genossenschaftlichen Wirtschaft, die das Hauptobjel<t zentraler 
Planung und Leitung sind, Es ist der Verdienst langjdhriger, methodisch p o lit-  
6l<onomischer Forschungsarbeit, analytisch herausgearbeitet zu haben, doB aucf) 

in diesem Bereich, wenn auch in beschrdnktem Umfang, MarktgesetzmaBigkei- 
|fen gelten: "Ware-Celd-Beziehungen" und die "Geltung des Wertgesetzes" sind 
deshalb heute von der Mehrtieit der Politokonomen als Produktionsverhaltnisse

g
bzw. GesetzmoBigkeiten des Sozialismus anerkannt . Die Schwierigkeit jedoch 
besteht dorin, daB es uber die analytische Feststellung dieser Zusammenhange 

hinaus koum gelungen ist, diese Vorstellungen in ein operationaies System der 
Gestaltung von l^arktbeziehungen und ihrer Einordnung in das Planungssystem 

zu transformieren. Wichtige Elemente miissen dabei die Erkenntnis sein, daB 
der Betrieb, der sich nicht an zentralen, sondern an eigenen Zielfunktionen 

bei seinen ihm verbleibenden Entscheidungen orientiert und das Ergebnis, als 
ware es von der Planung bestimmt, an seine Abnehmer weiterreicht, im Grun- 

de schon ahnlich wie in Marktwirtschaften operiert.

Deutlich wird dieser Zusammenhang dort, wo in zweiseitigen Vertragen, d irek- 
ten Beziehungen und Kaoperationsvereinbarungen das vertragsmaBige Element 

dominiert und im Rahmen zentraler Planung eine beiderseitigen interessen 
entsprechende Abmachung getroffen wird. Dabei ist aufgrund unterschiedlicher 

Ausgestaltung dieser zweiseitigen Verhaltnisse eine volkswirtschaftliche Koor

dination noch nicht erreicht, sondern es sind die Nachteile isolierter monopo- 

listischer Strukturen wahrscheinlich. M it dem vorsichtigen Ruckzug zentraler 
Planung werden diese noch recht bruchstuckhaften Marktbeziehungen unter den 

staatlichen Betrieben an Bedeutung gewinnen, noch nicht jedoch voll entw ik- 
kelte Markte.

Das Mehr oder Minder einer rationalen Gestaltung in isoliert zweiseitigen 

Abmachungen w ird davon abhangig sein, wie weit Informationen uber Parailel- 

vorgdnge und die Moglichkeit des Wechsels des Vertragspartners rechtlich und



tatsachlich gegeben sind. Zur theoretischen Erfassung dieser unterhalb ausge- 
bildeter Markte liegender Marktbeziehungen und Marktprozesse ist es erforder- 

lich anzuerkennen, dali fu r den Betrieb, soweit er eigene Ziele verfoigt, die 
Erfullung staatlicher Planvorgaben zur Nebenbedingung der Maximierung seirter 

subjektiven e/genen Ziele wird. Der Stoat hat jedoch die Moglichkeit, auf die- 

se Beziehung durch ihre rechtliche Ausgestaltung, vor allem aber durch ein 

auf dieser Grundiage entwickeltes Instrumentarium der sogenannten okonomi- 
schen Hebei oder der indirekten Steuerung EinfiuB zu nehmen. Je mehr sictt 

der Stoot ous der d/rekten Steuerung der Betriebe durch Planung und Leitung 

zuruckzieht, um so mehr ist Raum fur die Entwickiung der Marktkoordination 

und anderer Koordinationssysteme.

Zunachst fuhren die Marktbeziehungen jedoch ein isoiiertes, d. h. ein vom 

Staat weniger kontroiiiertes, monadenhaftes Eigenieben. Allein schon die Aus

gestaltung der Vertragsbeziehungen durch gesetzliche Regeiungen setzt uber 

die Beschrankung hinaus, die durch die Kennziffern gesetzt sind, formale  

Grenzen. Die eigentliche Inkooperation der Marktbeziehungen oder wenigstens 

der Versuch, sie in das Plansystem einzubeziehen, liegt jedoch in den soge

nannten "okonomischen Hebein", einer A rt ind irekter Steuerung staatlicher 
und genossenschaftlicher Betriebe uber manetare und finanzielle Kategorien. 

Diese indirekte Steuerung setzt die obengenannte Selbstondigkeit der Betriebe 

in Teilbereichen upd ihrer Orientierung an seibstgewahiten Zielen -  meist 

wird dabei eine Einkommens- und Cewinnmaximierung untersteiit -  voraus. 

M it Einsatz dieser Instrumente versucht der Staat, die selbstdndigen Entschei- 
dungen der Betriebe auf die volkswirtschaftlich  wichtigen Zieisetzungen zu 

lenken. Die Standardformuiierung, die h ierfur verwendet wird, lautet, dali "das 

was fu r eine Volkswirtschaft nutziich, auch fiir  den einzeinen Betrieb von
g

Vorteil sein mu/3" . Diese Verknupfung w ird dodurch hergesteiit. dali unter 

der Annahme der Einkommensmaximierung als Z ielfunktion, eine Verbindung 

zwischen zusatzlichem Einkontmen (Pramie) und der Erfullung bestimmter 
Plan- Oder sonstiger Kennziffern hergesteiit wird.

Die Verknupfung zwischen zusatzlichem Einkommen und stoatlichen, auf die



Betriebe detaillierten Zielvorstellungen findet in den Pramienordnungen eine 
konkrete Ausgestoltung. Da die prdmienbestimmenden Kennziffern im Laufe 

der Entwlcklung immer globaleren Charakter angenommen haben, d. h. doB sie 

Wertausdruck annehmen, also von Preisen abhangig sind, ergibt sich eine zu- 

satzliche Steuerungsmoglichkeit fur den Stoat, namlich uber die Bewertung 
naturaler GroBe durch die Preise, Faktorpreise und Produktpreise. Indirekt 

wirken dabei ouch die Steuern auf die globalen Leistungsbewertungen des Be- 
triebes, insbesondere auf Gewinn und Rentabilitat, weniger jedoch auf Produk- 
tionsgroBen (obwohl auch hier die Umsatzsteuer unter Umstanden einen Ein- 

flu li hap.

Im Ergebnls wird man das gesamte staatliche System der Bewertungen (Preise 
ols ein System der Steuerung der Betriebe ansehen mussen, wenngleich diese 

Steuerungsfunktion nicht immer bewuBt und schon gar nicht immer erfolgreich  
wahrgenommen wird. Bekanntlich besteht ein "dialektlscher Widerspruch" zwi- 

schen der MeB- und Hebelfunktion 
sogenannte Hebelfunktion gedacht.

schen der MeB- und Hebelfunktion der Preise^^. H ier 1st insbesondere an die

Der Ausbou des Systems der okonomischen Hebei hat in der Reformbewegung 
der sozialistischen Staaten, insbesondere in den 60er Jahren, eine groBe Be- 
deutung erlangt. Danach ging sie aber wieder zuruck, weil offensichtlich wur- 
de, daB die Preise nicht so gebildet werden konnten, daB sie die Steuerungs

funktion im Sinne der Zentrale ubernehmen konnten, da eine Harmonisierung 
zwischen der direkten Planung und Leitung und den okonomischen Hebein bis 

heute nicht erreicht werden konnte. Trotz der relativ verminderten Bedeutung 
der Steuerung uber okonomische Hebei sind sie doch in der neuen Reformdis- 
kussion ein wichtiger Teil des Reformpotentlals. Man hofft, uber eine ra tio -  

nellere Preisgestaltung eine bessere Feinsteuerung der Betriebe zu errelchen. 

In Ungarn 1st das System der okonomischen Hebei unter dem Namen "Regula- 

toren" anstelle der imperativen Planung zum Hauptsteuerungsinstrument des 
Staates ausgebaut warden.

Ursprunglich hat man unter den okonomischen Hebein auch das Finanzsystem



verstanden, aber die Entwicklungen der letzten Jahre legen nahe, es als ein 
eigenstandiges Koordinationssystem herauszuarbeiten. Im wesentlichen geht es 

dabei in einer soziaiistischen Planwirtschaft darum, doB uber das Finanzsy- 
stem /zu  dem nach sozialistischem Verstandnis neben den offentlichen Finan- 
zen auch die Banken und Versicherungen und das betriebliche Finanzsystem 

zahlen, im staatlichen und genossenschaftlichen Sektor Verteilung und Umver- 

teiiung des Volkseinkommens und die Verwendung gesteuert werden.

Dieses Finanzssystem, das frOher ein reines Abfuhrungs- und Dotationssystem 

darstelite. indem die Betriebe (neben der Umsatzsteuer) ihre Gewinne an den 

Staatshaushalt abfiihrten und aus dem Staatshaushait Finanzmittel fu r Betrieb- 
serweiterungen zugewiesen oder ous den freien Kontenresten als Krecf/t von 

der Staatsbank zur Verfiigung gesteilt bekamen, hat inzwisctien immer starker 

den Charakter eines indirekt gesteuerten Systems angenommen. Dabei wird 
uber Finanznormative, das sind Prozentsatze der Verteilung, insbesondere des 

Gewinns fur verschiedene betriebliche, uberbetriebliche und Staatshaushalts- 

fonds, eine deta illierte  Steuerung der Finanzstrome bewirkt. Durch die Varia

tion der Finanznormative wird der finanzielle Spielraum der Betriebe beein- 
fluBt. Jedoch bleibt durch die Zweckbindung der Fends vor allem fi ir  Pramien, 

Sozialleistungen und Investitionen eine staatliche Kontrolle erhalten.

Bel den Reformen in der Sowjetunion lieg t eine Interpretation des Inhalts na

he, dal} der Ruckzug der zentralen Planung und Lenkung aus alizu penetranter 

Einzelsteuerung zum Teil ersetzt wird durch eine starkere Steuerung der F i

nanzstrome, wodurch den Betrieben eine erhdhte Selbstandigkeit bei der Ver- 

ausgabung der zweckbestimmten Fonds, aber nur infolge eigener Leistungen 

uber die Selbstfinanzierung ein EinfluB auf die Hohe dieser Fonds eingeraumt 

wird. Auch das Bankensystem ist eher als ein Fondsverteilungssystem aufge- 
baut denn als ein System makrookonomischer Steuerung.

DaB Verhandlungsprozesse auch in Planwirtschaften eine Rolle spielen, mag im 

Sinne eines strengen zentralistischen Planungsmodells verwunderlich sein, sie 

begrunden sich aber geradezu zwingend aus der Notwendigkeit horizontaler



Beziehungen. Auf der untersten Ebene zwischen Betrieben, moglicherweise 

auch zwischen Vereinigungen und Kombinaten, konnen diese horizontalen Be

ziehungen noch a/s Vertrage zwischen Einzelsubjelden und damit als eine A rt 

Marlitbeziehungen (vgl. oben) in terpretiert werden. Wenn aber hohere Ver- 
waltungsinstanzen, wie bestimmte Institutionen der m ittleren Ebene und M in i- 

sterien m it gleichgeordneten, aber arbeitsteilig anders strukturierten Organen 

der stoatlichen Wirtschaftsburokratie in Beziehungen treten und im Wege von 
Konfrerenzen s trittige  Fragen und fur beide Teile verbindliche Regelungen und 

Abmachungen tre ffen , dann ist im Grunde das Koordinationssystem des 
collective bargaining^  ̂ e rfu llt. Bisher hat es vorwiegend informelle Bedeutung 
insoweit gehabt, als dadurch Anweisungen ubergeordneter Instanzen vorbereitet 

Oder ausgefullt wurden. Die Bedeutung dieses Koordinationssystem s wachst 

dann. wenn das hierarchische Prinzip abgeschwacht und die direkten Beziehun

gen zwischen regionolen oder Wirtschaftsorganisationen verstarkt werden. In 
gewissem Urn fang kann eine Tendenz zum Ausbau dieser Beziehungen heute 

schon festgestellt werden.

Eine bisher geringe Bedeutung hatten zur Losung okonomischer Probleme Ab- 
stimmungs- und Wahlverfahren, die in westlichen Landern bei der Entschei- 

dung von W irtschaftspolitik und bei Mitbestlwmungsorganen eine wachsende 
Bedeutung erlangt haben. Immerhin ist Jugoslawien m it seinem Selbstverwal- 

tungssystem konstitutiv und idealtypisch auf dieses Koordinationssystem ergan- 
zend durch Marktbeziehungen festgelegt. In den anderen Landern gewinnt 
Selbstverwaltung in Betrieben an Bedeutung. Ob sie sich tatsachlich zu einem 
betrieblichen oder gar daruber hinausreichenden Koordinationssystem in der 
Realitat entwickelt, kann dahingestellt bleiben. Man wird es aber in die 

Grundmuster der fu r sozialistische Wirtschaftssysteme konstitutiven Teilsyste- 
me einbeziehen mussen.



C  DIE AMALGAMERUNG REINER KOORDINATIONSSYSTEME

Das prinzipielle Nebeneinander verschiedener reiner Koordinationssysteme, wie

sie im vorhergehenden Abschnitt angedeutet wurden, s te llt die Frage, in wel- 

cher Form sie miteinander wirken und wie sie ais gesamtes Wirtschaftssystem  

in terpre tie rt werden l<6nnen. Einfaches Nebeneinander, wie es der Duaiitats- 

begriff, insbesondere bezogen auf EntwiMungslander, andeutet, durfte die 
Ausnahme und auf sozialistische Lander l<aum anwendbar sein, obwohl gerade 

die Existenz von Marktbeziehungen ursprunglich auf ein soiches Nebeneinander 
reduziert warden war^^. Welter h ilf t  schon die Vorstellung, dali einem der 

Koordinationssysteme eine dominonte Bedeutung zukommt und die anderen nur 
subsidiar und in bewuBter Zuordnung auf einzelne Probleme eingesetzt werden. 

Dies durfte der traditionellen Einsteliung sozialistischer Vilirtschaftssysteme 

entsprechen, die in der Se/bstinterpretat/on im Planungsprinzip eine aligemeine 

Kennzeichnung des Wirtscitaftssystems erfahrt, auch dort, wo im einzelnen an- 
dere Koordinationssysteme wirksam sind. Das Subordinationsverhaltnis re icht 

alierdings nicht aus, um die vielfaitigen Verflechtungen reiner Koordinations- 
formen deutiich zu machen oder um zu einer rationalen Gestoltung eines 
soicli zusammengesetzten Wirtschaftssystems zu kommen.

Wie oben angedeutet, bestehen zwischen einzelnen Systemen logische Bezie- 

hungen etwa in der Form, daB sich Pianung und Leitung erganzen, wenn sie 
nicht auf den gleichen Gegenstand bezogen, sondern Pianung auf globalere 

Entscheidungen, die Leitung dagegen auf de ta illie rte  Entscheidungsobjekte be

zogen sind. Beide zusammen, Pianung und Leitung, stehen auch in einem log i- 
schen Verhaltnis zu den Marktbeziehungen insofern, ais diese erst wirksam 

werden, wenn jene -  aus welchen Grunden auch immer -  keine koordinierende 

K ra ft besitzen. Aus diesen Oberlegungen heraus scheint es moglich, eine ra

tionale VerknQpfung der reinen Koordinationssysteme ins Auge zu fassen, zu- 

mindest theoretisch, wobei vor allem verhindert werden muB. daB konkurrie- 

rende Steuerungssysteme zum gleichen Gegenstand greifen soilen und umge- 

kehrt n icht Koordinationsentscheidungen einer ungewissen Spontaneitat im



Hinblick auf die zu greifenden Teilkoordinationssysteme letzthin Qberlassen 
bleiben, weil sonst m it Schaden fur alle Beteillgte das Koordinationsproblem 

ungelost bleibt oder w illkurlich  ge/ost wird. Gerode in dem unkoordinierten 

Nebeneinander der reinen Steuerungsprobleme und ihrer Oberlagerung muB 
man die Ursache fu r Inkonsistenzen ur)d domit fur Effektivitatsverluste realer 

sozialistischer Wirtschaftssysteme sehen. In gewisser Weise wird man diese Si

tuation entschuidigen mussen, da bis heute die Verbindung verschiedener rei~ 
ner Koordinationssysteme noch kaum thematisiert, geschweige denn geiost ist. 
Dies g ilt auch fiir  den Westen, wobei hier ein Vorteil darin lieg t, dali die 
Mischung reiner Systeme eher allmahlich gewachsen als durch bewuBte Kon- 
struktion von komplizierten Wirtschaftssystemen zustande gekommen ist^^.

Fur den Vergleich von Wirtschaftssystemen, auch vi/enn die Verschmelzung von 
reinen Formen noch we/tgehend unerforscht /st, kann man aus dem hier vor- 
gestellten Ansatz einige forschungstechnische Vorteile gewinnen: Anhand der 
Ausarbeitung und praktischen Wirksamkeit der reinen Systeme in der Realitat 
kann man erkennen, auf welchen Systemen bisher das Gesamtsystem aufge- 

baut is t und welche bisher vernachlassigt warden sind. Zusatzlich kann man 
be; dem Ausbau und der Entwicklung bisher weniger beachteter Systeme und 
der Bedeutungsminderung der traditionellen reinen Systeme Zweck und Reali- 
sierung von Wirtschaftsreformen diesbezuglich miteinander vergleichen. Dies 
schlieBt nicht aus, weitere in Realitat bisher nicht erkannte oder nicht ent- 

wickelte reine Koordinationssysteme aufzuspuren und in das Konzept einzu- 
bauen. Es wird sich, wenn man einmal die Verknupfung prinzipiell heteroge- 
ner Systeme erkennt, dann auch ausmachen lassen, wo Inkonsistenzen und 

Oberschneidungen in der Entscheidungsstruktur vorliegen. Dazu konnen auch 
die im folgenden Abschnitt noch zu erortenden Voraussetzungen der reinen 

Systeme. wie Eigentums- und Organisationsordnung sowie die in einer W irt- 
schaft bestehenden, moglicherweise schichtenspezifischen okonomischen Ver- 

haltensweisen verhelfen. Dabei handelt es sich jedoch nicht mehr um das kon- 
krete Koordinationssystem, das, wie hier dargelegt, aus verschiedenen reinen 

Systemen zusammengesetzt ist, sondern um deren institutlonelle Vorausset- 
zung.



D. VORAUSSETZUNGEN DES GESAMTKOORDINATIONSSYSTEUS

Noch dem hier vorgetragenen Ansotz hoben ouf das konkrete, immer komplexe 

volkswirtschaftllche Koordinationssystem und auf seine Teilsysteme die Eigen- 
tumsordnung, die Organisationsstruktur und die Verhaltensweise der Menschen 

einen konstitutiven EinfluB, aber sie bilden nicht selbst das Koordinationssy

stem. Insofern unterscheidet sich diese Konzeption von anderen, z. B. der 

morxist/schen von den okonomischen Geselischaftsformationen, die in der E i-  
gentumsordnung schon die entscheidende Determinante der Wirtschaftssysteme 

sehen.

Die Eigentumsordnung vnurde lange Zeit ais die Alternative von Privateigentum  

und geseilschaftlichem Eigentum [meist ais Staatseigentum verstanden) redu- 
ziert. Diese Gegenubersteiiung hat in bezug auf die reinen Systeme von 

Marktw irtschaft und zentraier Pianung Bedeutung. In der Realitat zeigt sich 

jedoch, daB die einzelnen Eigentumsrechte, die das Eigentum verschafft, ke i- 
neswegs immer auf den Eigentumer konzentriert sind. Im Gegenteil, die teils 
historisch bedingte, te ils systematisch gewollte Aufsplitterung der Eigentums

rechte fuhrte dazu, dali die reale Eigentumsstruktur auch die Voraussetzung 

f i ir  andere Koordinationssysteme geschaffen hat.

Auch in sozialistischen Landern konnen auf der Basis eines gesellschaftlichen 

Eigentums an den Produktionsmittein den Betrieben, Kombinaten, Vereinigun- 
gen und an anderen Organisationen Eigentumsrechte zugeteilt werden, so daB 

sie auf diese Weise am volkswirtschaftlichen KoordinationsprozeB bete ilig t sein 

konnen. Damit wird zwar nicht die elemehtare D ualitat zwischen privatem und 

geseilschaftlichem Eigentum vollig aufgehoben. sie w ird aber doch stark re la- 

tiv ie rt. In bezug auf konkrete Wirtschaftssysteme muB die konkrete Verteilung 

der Eigentumsrechte ais Grundlage der Koordinationssysteme im Vordergrund 

stehen. In bezug auf Reformen, d. h. in bezug auf Anderungen der Koordina

tionssysteme g ilt es eine rationellere Verteilung der Eigentumsrechte zu fin -  

den, welche der angestrebten Koordinationskonzeption angemessen ist.



Die Auflosung der elementaren Eigentumsformen in differenzierte Strukturen 
von Eigentumsrechten haben in den Planwirtschaften zunachst zogerlich, aber 

heute noch m it alien K ra ft eingesetzt, und -  man geht sicheriich nicht fehl -  
wenn man unterstellt, dad diese Entwicklung noch nicht zum AbschluB ge- 

kammen ist. Daraus fo igt aber, daB die Anaiyse der realen Eigentumsverhait- 

nisse von den elementaren Formen zwar ausgehen kann, aber in eine Analyse 
der tatsdchlichen Verteilung von Eigentumsrechten einmunden muB. Da die 
Eigentumsrechte in diesem Zusammenhang kein Selbstzweck, sondern Voraus- 
setzung der Funktionsweise des gemischten Koordinationssystems sind, mussen 

die Konsequenzen gemischter Koord/nationssysteme fiir  die Verteilung der Ei

gentumsrechte eruiert werden. Welche Bedeutung diese Entwicklung hat, zeigt 

sich insbesondere an der Landwirtschaft, in der immer mehr privates W irt-  
schoften ouf staatlichem Boden moglich wurd, und in Industriebetrieben, ins

besondere in Ungarn, in denen m it staatiichen Produktionsmittein aufgrund 

besonderer Organisationsformen weiterhin privat gewirtschaftet werden kann.

Die Organisationsstruktur unterscheidet sich von der Eigentumsardnung vor a i-

iem dadurch, daB die Organisationen, die Trager der Eigentumsrechte sind,

sich in bezug ouf ihre Ziele und auf GroBe sowie durch ihre Verfiigbarkeit 
14uber Ressourcen voneinander unterscheiden. Welche Bedeutung die Organisa

tionsstruktur fiir eine M arktw irtschaft hat, zeigt bekanntlich, daB bei prinzi- 
pieiler Geltung des gleichen marktmaBigen Koordinationssystems unterschiedli- 
che Marktformen m it unterschiediichen Ergebnissen entstehen.

Das Organisationsproblem spielt aber nicht nur in bezug auf die produzieren- 

den, anbietenden und nachfragenden Unternehmen einer Marktw irtschaft eine 
Rolle und entsprechend fur Marktbeziehungen einer Pianwirtschaft, sondern 

hier vor ailem fur die Struktur der Wirtschaftsverwaltung. Ihr organisatori- 
scher Aufbau, die Struktur ihrer Hierarchisierung in bezug auf die horizontale 

und vertikale Gliederung sind wichtige Elemente des Wirtschaftssystems und 
als solche Voraussetzung fur die Koordination der Volkswirtschaft durch Pla- 

nung, Leitung, Verhandiungen u. a.. Jede Wirtschaftsreform war bisher auch 

m it einer Reorganisation der Wirtschaftsverwaltung, insgesamt oder in Teilbe-



reichen. verknupft, wobei jeweils unterschiedliche Organisationsprlnzipien, z. B. 
Branchen-, Funktional- Oder R egionalprinzip , v e rs ta rk t bzw. abgeschwacht oder 

ausgewechselt warden. Zur volkswirtschaftlichen Organisationsstruktur gehort 

auch die interne Ausgestaltung der Wirtschaftseinheiten, insbesondere der Be- 
triebe und Wirtschaftsverwaltungsbehdrden. Auch hier konnen unterschiedliche 

Organisationsprinzipien wirksam werden.

In den sozialistischen Landern hat die langjahrige Dominanz der zentralen 

Planwirtschaft zu einem hypertrophen Ausbau der Wirtschaftsverwdltungs- 

burokratie gefuhrt, die vielfach  be; gewollter doppelter Untersteilung und un- 
gewollten Oberschneidungen zu einer starken Obersteuerung des Wirtschaftssy- 
stems gefuhrt und dadurch zu den storken Burokratisierungstendenzen und zu 

einer soziologischen Schichtenbildung, wenn nicht Klassenbildung, in den Ver- 

waltungsbehorden beigetragen hot. Dieser ubermaBige Ausbou der W irtschafts- 

verwaltungsorganisation m it den gesamten negativen Begieiterscheinungen steht 

zumindest teilweise zur Disposition, wenn das Wirtschoftssystem starker auf 
dezentraie Mechanismen orien tie rt und der Selbstandigkeitsbereich der B e trie - 

be erweitert wird. Allerdings wird donn die betriebiiche- und die Verwal- 

tungsstruktur der Kominate und Vereinigungen an Bedeutung gewinnen und 
moglicherweise wird das an Biirokratie zugesetzt, was in Zentralen abgebaut 

wird. Dabei wird deutlich, doB die Organisationsstruktur nicht nur eine Funk- 
tionsvoraussetzung fu r das konkrete Wirtschoftssystem ist, sondern auch w e it-  

reichende Konsequenzen fiir  die okonomische Effizlenz und die soziole Ausge

staltung des Wirtschaftssystems besitzt.

Wenn die dkonomlschen Verhaltensweisen der wirtschaftenden Menschen in ei

ne Wirtschaftssystembetrachtung miteinbezogen werden, liegt dem die Vor- 

steliung zugrunde, doB Koordinationssysteme in ihrer Funktionsfqhigkeit vor 

unterschiedlichen Zielen und Verhaltensweisen der Menschen ols W irtschafts- 

sub/ekte oder in Organisationen beeinfiuBt werden. Von W. Sombart war die 

WIrtschaftsgesinnung m it unterschiedlich moglichen Auspragungsformen als e i- 

nes der drei Eiemente von Wirtschaftssystemen defin iert warden. Seitdem hat 

dieses Problem in der Theor/e on Bedeutung verloren, weil man in der m arkt-



wirtschaftlichen Theorie vereinfachend von Gewinnmaximierungs-Verhaltens- 

weisen und in der planwirtschaftlichen Theorie dagegen von Verhaltensweisen 

ausgegangen ist, die auf Planerfullung zielen. Damit s/nd zwei idealtypische 

Verhaitensv^eisen getroffen, aber keinesweg das game Spektrum realer Ver

haltensweisen ausgeschopft. Neuerdings hat dieser Cesichtspunkt unter dem 
Topos des Motivationssystems wieder breitere Interessen gefunden. Er zeigt, 
dali keineswegs nur die Orientierung an individuelien. in Geld ausgedruckten 
Einkommen, sondern auch andere Verhaltensweisen und diese in unterschiedli- 
chen Mischungsformen auftreten konnen und daB uberindividuelle Wert- und 
Normensysteme Bedeutung erlangen. Die Verhaltensweisen haben in den W irt- 

schaftssystemen auf die verschiedenen Teilsysteme und ihre Trager, z. B. Un- 
ternehmen, Biirokraten der unteren, m ittleren und oberen Ebene, auf die A r-

beiter In den Betrieben und auf die Konsumenten EinfluB und wirken sich auf

die Funktionsweise des Gesamtsystems aus.

Auch ohne exakte wissenschaftliche Beweise gibt es bei einem Vergleich der

DDR und der Volksrepublik Polen hinreichende Argumente, daB trad itionell

unterschiedliche Verhaltensweisen bei weitgehend gleichartiger Ausgestaltung 

der Wirtschaftssysteme (Ausnahme Eigentumsordnung in der Landwirtschaft) 
in der Vergangenheit zu unterschiedlichen Erfolgen gefuhrt haben. Man er- 
kennt auch immer deutlicher, daB Wirtschaftsreformen, die auf einer verbes- 
serten Kombination von reinen Koordinationssystemen beruhen, an bestlmmte 

verbaltensmaBige Voraussetzungen geknupft sind. Sind sie nicht gegeben, gera- 
ten die Refarmen zu leicht wieder in das alte Fahrwasser, well neue Formen 

m it a/ten Inhalten (okonomisches Verhalten und Ziele) gefiillt werden. Wenn 
diese Andeutungen auch zeigen, daB die Verhaltensweisen fiir die Funktions

weise von Koordinationssystemen konstitutiv sind, so bedarf es noch weiterer 

typologischer und theoretischer Forschungen zur Feststellung, welche Arten  
von wirtschaftlichen Verhaltensweisen existieren und wie sie in der Realitat 
wirksam sind.

In diesem Beitrag wurden Wirtschaftssysteme als volkswirtschaftliche Koordi- 

nationssysteme in te rpre tie rt, die in ihrer konkreten Ausgestaltung als M i-



schung reiner Systeme verstanden warden sind. Es war ein verstandlicher, po- 
litisch wirksamer. aber gleichwohl nicht perspektivischer Weg, nur auf zwei 
reine Systeme, Planwirtschaft und M arktw irtschaft, zuruckzugehen. In der Re- 

a lita t haben sich eine Reihe anderer reiner Koordinationssysteme entwickelt, 
die hier kurz vorgestellt warden und die in der Reaiitat soziaiistischer Plan- 
wirtschaften in verschiedenen Gemengeiagen auftreten. Sie weiter zu e rfo r- 

schen und ihre innere Konsistenz operational festzusteilen, wird eine weitere  

Aufgabe sein. A Is Voraussetzungen fiir  diese Koordinationssysteme sind vor a l- 

lem die Eigentums- und Organisationsordnung sowie die Verhaitensweisen der 
Menschen festgestellt warden. Die reformerischen Bemiihungen beziehen sich 

grundsatziich auf beide Ebenen, wie auch in der Vergangenheit alle diese 

Teileiemente an der Entwickiung soziaiistischer Wirtschaftssysteme bete iiig t 
waren. Jedes plonwirtschaftliche System zeigt in seiner realen Ausgestaltung 

eine unterschiediiche Mischung und Gewichtung der reinen Systeme und ihrer 

konstitutiven Bedingungskomplexe. Es scheint, als wQrde auch die gegenwarti- 
ge Reformbewegung in Osteuropa sich auf diese Grundstruktur reduzieren les

sen.

Variation on Socialistic Economic Systems

The essay develops a conception o f comparing economic systems o f socialist 

countries. The point o f this concept is the amalgamation o f coordinating 
systems which have already been su ffic ien tly  worked out (market system, 

central planning, collective bargaining) or which could be explained in theo

retica l pure forms (central management, ind irect planning and others). The 

mixture o f coordinating systems exists in many phenomenons in rea lity , but 

up to now i t  has not been thoroughly explored. The theoretical as well as 

the real existing systems o f coordination are logically preformed by the 

property structure and the organisational structure. Furthermore the funda



mental variations of economic behaviour in a wide sense influence the con

crete functioning o f the systems. Real-existing socialist systems can be 

described, sometimes measured and theoretically treated by all these dimen

sions. Economic reforms can be analysed by this concept, too.
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A G R IC U LTU R A L PO LICY A N D  THE REFO R M IN G  

OF THE POLISH  ECO NO M Y 

Professor Dr. Jedrzej Lewandowskl

The economic reforms currently implemented in Poland have also affected  

agricultural policy. By this policy I mean the state activity aimed at meet

ing definite social and economic goals in agriculture. These goals are mainly 
concerned with agricultural production as well as working and living condi

tions o f the rural population.

As concerns production, the presently implemented agricultural policy is 
aimed at reaching a level of output which w ill secure an increase in the 

population's consumption level and at the same time secure domestic se lf- 
sufficiency in agricultural production. The problem of domestic food se lf- 
sufficiency merits special attention.

Until the end of the 1960's the import o f agricultural and food products did 

not exceed the export o f these products and there was even some surplus of 

exports over imports. This means that Poland at such time was a s e lf-su ffi

cient country as fa r as food was concerned. The situation changed radically 

in the 1970's. In order to rapidly increase consumption, particularly that of 

meat, the import o f grain was boosted and its  value substantially exceeded 

the value of exported agricultural and food products. The foreign trade defi

c it  in these products reached about five b illion  dollars in the 1970's and be

came one of the principal sources of Poland's indebtedness, the effects of 

which have presently become so acute. This type o f policy has sharply been 

critic ized by many economists who have righ tly  maintained that a policy



leading to domestic self-sufficiency in food and agricultural products is pos

sible and necessary.

Agricultural self-sufficiency over long periods does not mean isolation from 
the world market. On the contrary, there are grounds to expand the rela

tions prevailing in this fie ld  including the import of goods that may s ti l l  be 
processed in farms. The volume of agricultural import, however, should basi

cally not exceed agricultural export possibilities. The experience of other de

veloped countries has shown that agricultural conditions resembling Poland's 
can produce enough food to feed the population and leave some surplus for 

export.

The implementation o f the abovementioned goals of agricultural policy re

quires the production of food and agricultural goods to be adjusted to the 
increased demand o f the population. It  should also secure a foreign trade 

surplus o f these products. I t  is noteworthy that despite food being a substan

tia l share of the population's consumer spending (35 percent in 1985), the 
demand for food in Poland has been qu/ck/y growing with the population's 

rising income. There are many reasons fo r the large and fast increase in de

mand for foodstuffs. One o f them, and o f real importance for that matter, is 
a rather unattractive and poorly diversified supply o f industrial goods offered 
by the mari<et. To change the situation, which proves unfavorable from the 

point o f view of national economy interests, some efforts have been made to 
transform the structure of industry so as to produce industrial goods desired 

by the population. These e fforts are expected to  reduce the demand for 
foodstuffs. Similar results should be accomplished through the change in price  

relations in consumer markets. The prices o f foodstuff have substantially been 

divorced from the cost of the ir production fo r many years which has resulted 

in heavy state budget subsidies for the production o f food. The narrowing o f 
the gap between the prices o f these goods and their production costs should 

also sh ift part o f the demand from food products to industrial consumer 
goods.



While appreciating the e fforts made to reduce the demartd pressure on food 
markets, one should realize that to accomplish domestic food se lf-su ffic ien

cy, i t  is of utmost importance to tal<e measures aimed at boosting agricul

tural production. Various actions have been in itia ted  to meet this goal. Three 

main avenues can be mentioned here although they have not been followed 
consistently and satisfactorily. Firstly, as early as 1981, agricultural invest

ment needs were given p riority , and i t  was determined that the share o f the 
food economy, including agriculture and the food industry, should in the over

all investment outlays amount to 30 percent. The very principle o f estab

lishing such priorities in investment policy, however, have given rise to 
numerous doubts. Personally, I consider such correct under the prevailing 
circumstances, as the pressure of social groups' interests in connection with  

industry, and particularly w ith heavy industry, on investment decisions, has 
been strong. Although the principle setting the share o f the food economy in 
the overall investment outlays at 30 percent has not fu lly  been implemented, 
as in 1985 i t  amounted to merely 22,2 percent, nevertheless, the share o f the 

food economy in the overall investment outlays has now increased in com

parison to the 1970's.

The p rio rity  approach to agricultural investments is connected w ith its  struc

ture. The ra(>id increase in demand for agricultural products as mentioned 

above requires a substantial increase in the output from one hectare of 
farmland. A t the same time, however, i t  must be noted that the costs of 

production of agricultural goods are high and that such results from rela

tively low labor productivity  in agriculture. As the resources which can be 

earmarl<ed for investment are lim ited, the problem o f which branches o f in

dustry should be developed firs t of all arises -  either those which produce 

machines and other equipment which increase labor productivity or those 
which produce, for example fertilizers or pesticides, that is those which in

crease the production on a unit o f farmland.

A view has been held in Poland fo r a long tim e that an increase in soil pro

ductivity was of fundamental importance. This view was voiced in the early



1960's by a well-known Polish economist Michal Kalecki who claimed that, in 
view of Polish conditions, o f crucial importance was not the volume of pro

duction per employee in agriculture, but the volume o f production per unit of 
cultivated area. This claim was shared by economic practitioners, hence 
mainly the fe rtilize r industry was developed in Poland in the 1960s.

The conception that i t  is necessary to give priority to the increase in soil 
productivity in agriculture has increasingly been criticized in the last few 
years. I t  has been indicated that there is a much lower productivity of labor 
in agriculture in comparison with industry and that such results in an in

crease in the costs o f agricultural goods production and their prices. Hence 

many economists have maintained that the agricultural policy should foremost 
aim at a substantial increase in providing farmers with technical equipment 

which increases labor productivity and should also aim at a fast expansion of 
the acreage of farms by putting out of business those which prove less eco

nomically efficient.

As to agricultural policy giving priority either to the increase in labor pro

ductivity or increase in soil productivity, I am of the opinion that under the 
present economic circumstances as prevailing in Poland one should not go to 
extremes with this problem. It  is necessary to strive for both an increase in 
the productivity o f labor and in the productivity o f soil, with a proviso that 

even i f  the demand for agricultural goods is unsotisfied, o particular role 
should be assigned to a better utilization o f the land through, fo r example, 

expansion o f land improvement and irrigation, formation of protective forest 
belts etc.. Important element o f progress in the food economy are also in

vestment expenditures and organzational e ffo rts  leading to the best possible 
use o f agricultural products. What really matters here is modernization and 
expansion of agricultural goods processing and storage branches which would 

make i t  possible to gain better advantage from agricultural goods produced.

Another activity intended to meet the productive and social goals of the



agricultural policy is the impact o f the policy on the amount of earnings re

ceived by agricultural producers.

How to determine the level o f income in a proper way is a hard and con

troversial task. Generally in Poland income is considered proper i f  i t  is close 
to the level of earnings of those employed in the nationalized industry by 
virtue of putting in a sim ilar amount of work (the implementation o f the 
so-called income parity  principle). I t  is advantageous to maintain agricultural 

incomes at this level not only for social, but also fo r production reasons. It 
is believed that when agricultural incomes drop below 80 percent o f the 

earnings of those employed in the nationalized economy, there follows a drop 
in agricultural production outlays with corresponding negative effects fo r pro

duction processes and hence fo r food supplies.

There are, however, voices against the income parity principle as a basis of 

the income policy pursued in agriculture. Many economists and people deal

ing w ith  the economy believe that with the low productivity of labor in agri

culture, to provide farmers w ith incomes equal to those in other sectors of 
the nationalized economy is to obstruct the flow o f rural population to urban 

areas and thus to consolidate the ine ffic ien t structure of farms. Despite 

strong pressure on the port of rural groups to fu lly  implement the parity  
principle in the price policy, i t  has been put into e ffect only partia lly. Here 

is some data that evidences such: in 1982 the rural population's earnings 
exceeded those outside of agriculture; in 1985 the former constituted about 

90 percent o f the la tte r. Generally speaking, despite the partial implementa

tion o f the income parity principle, the relation o f the income o f rural popu

lations to those outside o f agriculture has been more favorable than in the 
1970's.

While describing the goals o f social policy to secure an adequate standard of 

living fo r the rural population, i t  is necessary to indicate that to meet such 

goals It  is of great importance, and perhaps o f even greater importance than 

the establishment o f income parity, to bridge the gap between the rural and



urban areas in the social and technological infrastructure (nursery schools, 
kindergartens, health centers, libraries, communication and transport facilities  
etc.). Thus the agricultural policy concentrating on income problems to the 
detriment o f investment undertakings which would improve living conditions in 

the countryside, so often characteristic o f the agricultural policy preferences 
in this country, has not helped to abolish the differences in the living and 
working conditions o f the population employed in various branches o f the na

tional economy. There is hope, however, that due to the increased investment 
outlays, the considerable infrastructure differences between urban and rural 
areas w ill be reduced having positive effects for the social and production 
goals o f the agricultural policy.

The th ird  approach o f agricultural policy to meet its production and social 
goals is the creation o f stable conditions o f development for individual sec

tors in Polish agriculture. The establishment of such conditions is of spe

cial importance fo r private farms. The sense of insecurity concerning the 
future of private farms has restricted the ir farming activities and has had a 
negative effect on their output. The provision in the constitution that eco

nomically effic ient private farms w ill enjoy fu ll government support has 
largely removed th is uncertainty. Of equal importance has been the strength

ening o f rural autonomy and self-government as o f well as local organiza

tions.

As concerns the state farms, the changes in the ir functioning mechanisms 

following the economic reform (self-reliance, self-financing and self-govern

ment) have offered e ffic ien t farms better developmental prospects. The pro

ductive and economic effects for the state farms which have operated for 
the last six years under the economic reform have been beneficial.

To meet the goals defined in the agricultural policy programs, various meth

ods to affect the processes wherein production decisions are made have been 

used. Among them have been both legal and administrative acts which



unambiguously regulate the producers' activities as well as which provide 
freedom to act w ithin the centrally established parameters (prices, subsi

dies, taxes).

One of the main principles o f the economic reform has been the producers' 

self-reliance in economic decision-making which has expanded the sphere of 
economic investment u tilization; such self-reliance however does not preclude 

such administrative orders os those referring to the protection o f agricultural 
land resources. Among economic instruments used by the agricultural policy, 

the prices of agricultural products are obviously o f utmost importance since 
their level determines production decisions and the level of income received 
by the rural population. The authorities can use prices to a ffect producers' 
behavior either by fix ing them or in the case o f contract prices by shaping 

them indirectly, fo r example, through government purchases, stock control, 
export and import, d ifferentia tion of the interest rate on credits aimed at 
stimulating the production o f scarce goods, tax reductions and exemptions 

etc.. In Poland o ffic ia l prices cover those staples the demand for which shows 
low fle x ib ility  in relation to prices (cereals, meat, m ilk). As fa r as these 
products are concerned, market equilibrium may be maintained firs t of oil 

not through price increase but through an increase in supply, and i t  is the 
o ffic ia l prices which should stimulate the required increase in production. As 

for many other products, the demand for which proves more flexib le in rela

tion to prices, the la tte r are set through contracts between the producer and 
the buyer (vegetables, fru its). During the current discussion on how to con

tro l agricultural prices, opinions exist to the e ffect that there is a need to 

gradually replace the direct price setting by indirect forms o f controlling  

market processes. Such views result from the belief that prices shaped freely 

by producers and buyers can be more responsive to changes in market situa

tions and that the agricultural policy should not replace market mechanisms 
that control production processes, but that i t  should only correct them when 
i t  proves unavoidable.

The question of price shaping is one of the fundamental problems o f the



economic policy being implemented in Poland. Economic policies, iciuding 
national economy planning, and market mechanisms control production pro

cesses. The essential question to answer is: how does the control o f produc

tion processes by economic policy mechanisms and hence by those of agri

cultural policy relate to the control o f these very processes by market 
mechanisms? For a long time the o ffic ia l economic doctrine assumed that 
there was o fundamental contradiction between these kinds o f adjustment. 

The doctrine claimed that the dominant role should be played by agricultural 
policy controls while market mechanisms were given a subordinate role.

Recently this doctrine has been criticised and the current economic reform  
assumes, although not quite consistently, that basically there are no contra

dictions between the goals o f the agricultural policy and the effects of 
market mechanisms and that the agricultural policy should only correct 
market mechanisms when such proves really necessary. The correction con

sists of weakening some tendencies produced by market mechanisms and by 
strengthening other tendencies also produced by these mechanisms.

Among the examples of agricultural policy weakening economic processes 
which due to the free interplay of market forces would otherwise gain too 
much strength. I would mention two which m erit particular attention. The 

firs t is when the agricultural policy restrains the excessive depletion of na

tural resources used in agriculture. It mainly concerns farmland resources. 
Poland is one of those European countries which does not have vast arable 

land per inhabitant. A t the same time, the transfer o f land from agriculture  
to the non-agricultural spheres to meet the needs o f housing, transport or 

recreation is rather large (in 1970 there were 0,60 hectares of farmland per 
one inhabitant and 1985 only 0,51 hectares). The control of the transfer of 

land only through market mechanisms, when the economic position o f many 
industrial enterprises is much stronger than that o f farmers, would result in 

an excessive depletion o f land resources used fo r agricultural purposes. Here 

the agricultural policy uses, among other things, the law to control market 

mechanisms in order to protect farmland resources.



The second example of the weakening of the tendencies produced by market 
mechanisms may be the checking o f an excessive flow o f people employed in 
agriculture to other sectors of the national economy. Although, generally 
speaking, the amount of rural population migration in Poland is not very 

large, nevertheless, in some periods or regions i t  may be too extensive and 
may threaten the implementation o f the agricultural policy in food production 
development. The necessity o f curbing the migration process particularly  
applies to those sectors o f population which are o f special importance to the 

development of agriculture i.e. young people, specialists, women. An excessive 
flow o f rural population to other sectors o f production results, among other 
things, from large differences between agricultural and non-agricultural 

earnings and also from differences between living and working conditions in 
rural and urban areas. In trying to reduce these differences, agricultural 

policy may check an excessive flow of rural population to non-agricultural 
sectors of the economy and counter unfavorable phenomena accompanying 
these flows.

Among the tendencies occurring in agriculture which in turn require strength

ening by the agricultural policy, the development o f the branches o f industry 
that meet the needs of agriculture should be emphasised. Development le ft 
only to market control could prove unsatisfactory from the point o f view of 

agricultural production increases and the technological advances occuring in 
agriculture. It  is thus necessary to take investment steps in this field, which 

I have stressed before, including a number of financial undertakings on the 
part o f the central budget.

While considering the effectiveness of the present agricultural policy, it  

should be noted that the last few years have seen a relatively fast rate of 
production increase. Agricu lture in comparison w ith other sectors o f the eco

nomy was the fastest to reach the level o f production o f the period preced

ing the crisis. In food markets, except for meat, the situation is approaching 

an equilibrium between supply and demand. The food consumption level o f the 

period preceding the slump in agricultural production, however, has not yet



been reached. If one takes meat consumption per head, i t  was as late as in 
1985 that the decline in consumption was arrested and the rising trend be

gan. An increase in production with a simultaneous low level o f consumption 

helped to reduce the foreign trade defic it in foodstuffs. Whether the agri

cultural policy proves effective or not w ill depend on how quickly the 
pre-crisis level o f food consumption is reached and i f  a simultaneous increase 
in the effectiveness o f the agricultural production processes and the stabiliza

tion o f domestic food self-sufficiency is attained.
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STRUCTURAL CHANGES: CHOICE OR NECESSITY?  

Professor Dr. A leksander Lukaszewicz

A. THE PROBLEM

Structural changes are very much in vogue in social sciences nowadays. The 

reason for this phenomenon is very strong and multifarious both fo r the world 
economy and for its  component parts -  national economies. These changes 

have always been concomitant to the socio-economic development, yet their 
dynamism and character apparently d iffe r in the consecutive stages o f this 
development. In this essay this difference is emphasized in order to cast 
some ligh t on the latitude fo r choice w ithin the determined historical frame

work.

The scope and importance o f structural changes and challenges calls fo r a 

strategical approach at all levels of socio-economic activity: po lity  level, 

regiono) level, enterprise level. The interaction of all these levels w ithin each 
national economy eventually results in profound structural shifts at the level 

of world economy. The la tte r problem requires a separate study; i t  goes 
beyond the scope o f these considerations. While lim iting  such to the national 

economy one cannot refra in  from the relevant impact of the world economy 
on the given national economy.

In search of the answer to the topic addressed in the t it le  o f this essay, two 

main planes of reasoning w ill be used. F irs tly  -  some characteristics of the 

contemporary structural strategy and policies derivative therefrom, and 

secondly -  main aspects o f the contemporary structural challenges. Despite



the polarized institutional diversification of the contemporary national eco

nomies. generalizations seem to be possible to a certain extent. D iversifica

tions, however, require that proper attention be paid to specific solutions, 
particularly when the achieved development level may be conclusive for the 

strategy and policies chosen.

B. SOME CHARACTERISTICS OF CONTEMPORARY STRUCTURAL CHANGES

Without excessively retreating to history and in review o f the modern 

epoch, the most persuasive examples o f the structural strategy at the 
policy level may be found in the mercantilism o f the XVIIIth century, in 
the industrial protectionism of the XIXth century, in the widespread 
state interventionism o f the XXth century and in the centrally planned 

economies of the same period as well as in great many countries o f the 
so-called Third World.

In concentrating attention on the characteristics o f contemporary struc

tura l strategies the following become prominent:

-  structural transition under the impact of the second industrial and 
technological revolution;

-  sovereignty o f strategical choices against the background o f the in te r

national division of labour;

receptivity and fle x ib ility  o f a given nationa/ economy to the struc

tural changes and the ir ab ility to create and absorb the technological 
changes;

-  constraints and barriers (including natural and ecological) to the 

structural shifts, particularly  with regard to  the ir impact on the cor

rective and promotive regionalization policies;



-  changes in the consumption structures, specifically in face o f the 
increasing role of the quality o f life  in relation to consumption.

2. The firs t and second industrial revolutions display some common features, 
while at the same tim e remarl<abiy d iffering from each other. The 

literature on the subject is ample; these differences which mainly seem 
to influence the implementation stage of a chosen strategy, should thus 

be discussed.

By and large, the main common feature o f both revolutions has been a 

dramatic growth o f labour productivity due to the improvements in tech

nological equipment, organization and management of the production 

process. Pre-industrial production forms were either generally stagnant or 
developed very slowly; technological equipment was very modest let

alone prim itive, large scale production factually did not exist and food

production was lim ited  mainly by the natural fe r t il ity  o f soil. The

mechanized industry broke the lim itations to growth of labour productiv

ity  and indeed -  i t  v irtually canceled such lim itations. As agricultural 

production has also been industrialized, bio-technological discoveries have 
given new push to growth so that the old discrepancies, which were very 

distinct for that m atter, between the industrial and agricultural labour

productivity levels have factually disappeared in the developed economies. 
Thus one may conclude from the technological and organizational view

point that the second industrial revolution proceeds more smoothly than 

was the case w ith the firs t revolution.^

3. Both these revolutions d iffe r substantially in the shaping of macro

structures. As a result o f the firs t revolution, large and concentrated 

industrial, trade, transportation, communication, securities etc. systems, 

have grown which were virtually new branches of social production and 

which tended to dominate the contribution to the national product. The 

second revolution, at least up to the present and in the foreseeable 

future, has not resulted in equally dramatic macro-structural changes.



even i f  the growing share and position of the te rtia ry sector is taken 
in to  account. Accelerated changes within the industrial mezzo- and 
micro-structures, and in particular -  within the industrial product-mix 
are however noticed. Thus, from the structural point of view, these 

phenomena seem to be differentia specifica of the second industrial 
revolution.

4.. The firs t revolution has given rise to a series o f dramatic changes in the 
spatial structures, especially strong manifestations in the migration and 
urbanization processes (up to the contemporary pathological hypertrophy

-  megalopolis). The second revolution does not seem to augur sim ilarly  
dramatic changes, albeit here and there i t  may contribute to de-urbani

zation and/or spatial deconcentration o f economic activities. Hopefully, 
the second revolution w ill allow the ecological barriers to development to 
be surmounted and in this regard such would bring about palpable im 

provements in spatial structures.

5. Finally, both revolutions seem to d iffe r w ith one another from the labour 

employment point o f view. The firs t revolution, which in many particular 
cases caused labour substitution, did eventually produce massive growth 

o f non-agricultural employment, generally under conditions of a growing 
population of productive oge. The second revolution, with its enormous 

labour-saving technological progress, creates an unprecedented challenge 
fo r employment in general and employment policies in particular.

C  THE CONTEMPORARY STRUCTURAL CHALLENGE

1. The contemporary strategical choices are strongly conditioned by two 

factors. F irstly: the existence of a world economy, of integrat/ona/ 

groupings, of m ultinational corporations, o f transferability o f capital, o f



technological, organizational and consumption patterns (including the 
powerful demonstration and emulation effects). Secondly: structural 
choices in national economies are not fu lly  unconstrained. Each national 
economy is simultaneously compelled to participate in the game for 
a place in the world economy where the losers can even be doomed to 
absolute reversion. An important role in this game is played by the 

structure o f exports as well as the quality of goods and services ex

ported, whereas the quantity (save the most attractive raw materials like 
e.g. fuels) has become much less important. It is rather commonplace 
that the strongest positions in the world economy are occupied by na

tional economies ~ technological leaders in manufacturing, which have a 
strong export position

2. By their very nature, the larger national economies have greater opportu

nities to enrich their output structure, resulting in their simultaneously 

being important players in the world game in all spheres: primary, sec

ondary and te rtia ry . Those national economies of smaller size, particu

larly when domestic supply o f strategically important raw materials is 

short, are compelled to selectively participate in the international divi

sion of labour which sometimes is called a "s lit strategy". The success 

o f this strategy w ill depend upon the co-operational linkages (forward  
and backward) with external partners and whether or not a given natio

nal economy belongs to an integrated grouping. Such membership to an 

integrated grouping may, in turn, produce both mutual structural adapta

tions and stimulations. The integrational process, however, is also a 
strategical game, and a zero-sum principle cannot be excluded.

3. In the long-run, however, the positive e ffect of integration for a given 

national economy would seem advantageous, even at the price of lim ited  

economic sovereignty. Such would be mainly due to the increased stim u

lation for structural changes for all members of the grouping, to the 

preferences in trading and technology transfers, to the possible eco

nomies of scale etc.. The zero-sum principle in the internal game within



o grouping may be overcome only when all partners simultaneously climb 
the ladder of manufacturing stages. This allows the conclusion that if  
the national economy belongs to an integrational grouping, external 
pressures for structural changes are emitted first of all from inside this 

grouping.

4. Albe it contemporary structural challenge is universal for all national eco

nomies, i t  manifests itse lf most conspicuously for those where modern 
industrialization has not yet been accomplished (or where i t  is s t il l at an 

early stage}.^ In such circumstances structural challenge is simulta

neously three-dimensional: industrial, agrarian and ecological. These di

mensions and the ir feed-back determine the contents of possible develop

ment scenarios, o f desired development strategy, of programming tim e- 

ables, and the sequence o f investment project implementation as well. 
These do not allow for purely sequential solutions but call for simulta

neous solutions w ith priorities attached to the scope of tasks under

taken and their gestation periods. Among the national economies which 
belong to this category the situation may also d iffe r according to their 
size, structural diversification, external openess and strength of the R&D 
sector.

5. A national economy which has not yet reached the stage o f "industrial 

m aturity" faces a double challenge. The firs t challenge concerns supple

mentary investments for missing industrial and infrastructural links as 
well as for mechanization of agricultural production, the resolution of 

which is tantamount to the traditional branch-wise structural strategy. 

The second challenge concern embarkment on a new structural tra jec

tory, which is tantamount to the selective product-wise strategy. In such 

circumstances the investment choices are particularly complex, but above 

all, the share o f capital formation in the disposable national income 
should be relatively high. With regard to current economic policies, such 

center on the promotion o f a high rate o f savings and its smooth trans

formation into investment outlays. In other words, particular attention



should be paid to the proficiency o f resource allocation mechanisms to 

which the applied policies should be harmoniously adapted.

The savings rote level, the share of capital formation in national in

come, and eventually the general rate o f growth -  all such center on the 

national income distribution and the contradictions between accumulation 
and consumption involved therein. General growth and restructuring re

quirements may compel restraining the increase in real personal in

comes by various means of economic policy (including taxation policies), 

provided basic needs are satisfied. Moreover, at the same time and in 
the same supply framework the policies applied may bring about some 
structural changes in consumption aimed at easing pressures on the 

traditional product-mix and thus allowing shifts towards modernized out

put structures. Such means that even w ithin the narrow latitude for 

maneuver and without sacrificing basic needs, minor structural changes 
may be possible which pave the way for substantial structural changes 

in the future.

This direction o f development and such type of resource allocation 
mechanisms when put in motion urgently require constant technological 

improvements in the traditional production branches. Contemporary tech

nological revolution is marked not only by new products and groups of 

products but also by the accelerated modernization of older and w ell- 

known products and the ir methods of manufacturing. The abovementioned 

"s lit strategy" should not only include e ffo rts  to win markets with to

ta lly  new and highly competitive products but should also include efforts  
to be competitive -  due to modernization and better quality -  in the 

markets fo r older products. Within this framework the so-called adequate 

technologies case may serve as a proper example (among very many).

Structural dynamism by its  very nature is integral and complex, thus 
structural shifts promoted in the secondary sector should result in rele

vant shifts in the other sectors and in particular w ith respect to agri-



culture -  as well as in the agrarian structure. The size of farms, their 
technical equipment, adequate extension services, proper network of 
market outlets etc., ail such are sine qua non for increased food 
production. Needless to say, agricultural growth limitations can be in

compatible to development in general and to overall structural changes in 
particular. The more so i f  agrarian structure s til l maintains semifeudal 

tra its.

7. From times immemorial the socio-economic structures have been shaped 
under the overwhelming impact of the type o f production choices and 
derivative spatial locations. I t  was not very long ago that spatial aspects 
o f the socio-economic process became a subject relatively autonomously 
dealt with theoretically and analytically. Moreover a new boost -  a 
catalyst indeed -  has arisen from ecological barriers to growth. Both 

promotive and corrective approaches in locational decision-making actual

ly require combined assessment from the viewpoints of economic e f f i

ciency and ecological safety. The m icro-e ffic iency criteria alone might 
be applied here and there, but more often than not these crite ria  sharply 
collide with crite ria  of social macro-efficiency.

Industrial and urban development, mass consumption and mass tourism 

have almost everywhere disturbed ecological equilibrium, sometimes to 
the extent of ecological disaster. Heavy capital outlays necessary for 

avoiding disaster and/or restoring some kind of equilibrium are not only 
beneficial per se but also stimulate changes in output and in functional 
spatial structures. Moreover, i t  has been discovered (and in many cases 

successfully employed) that investment in the recycling o f maximum 
quantities of urban-industrial discharges and wastes brings about a double 

structural e ffect i.e. new technological implements and thus sh ifts in the 
product-m ix structures, as well as a relative slowing in the expansion 
o f extraction industries, thus advancing raw material barriers as well as 
shifts in the branch structures.



D. CONCLUSION

The answer to the question posed in the t i t le  o f this essay is rather obvious. 
Structurai changes are necessary for each urban-industrial socio-economic 
system and this necessity is rooted in the very rules of general development. 

There is always a choice for structural shifts within a framework o f numer

ous constraints as determined by many factors, but these factors are not 

necessarily identical fo r all national economies and moreover -  the ir impact 

differs in time and space.

The tenet seemingly obvious in general terms is not, however, as obvious in 
specific terms. The pressure o f necessity tends to increase or decrease at 

the consecutive development stages, as well as remains influenced by semi- 
autonomous factors such as the world economy situation, the ecological 

situation, or the demographic (cum migration) situation. The main lessons to 
be derived therefrom fo r the policy decision-making process is to attempt to 

foresee the future possible challenges in order to adequately prepare for

flexible and adoptive reactions. The same seems applicable to the choices

available, where proper identification of constraints may be considered partial 

success.

One crucial question looms somewhere in the background of these considera

tions and has not yet been addressed, namely: What kind o f forces should be 

applied both for facing necessities and fo r making choices? Should market 
forces alone or should well elaborated policies embodied in development 

planning of varTous types or some combination o f both be applied? The

relevant answers require a separate study, but one thing is certain. The

answers depend not only on the adherence to the school of thought in socio

economic philosophy but also unavoidably involve value judgments. And such is 

also a choice.



L / T E R A  T U R E

This conclusion, however, cannot be easily generalized by embracing the 
social and cultural phenomena. The effects o f the firs t revolution in 
this sphere are actually rather well recognised whereas the relevant 

effects o f the second revolution are s til l appearing.

The la tte r case is not considered in this context since i t  requires a sep

arate study.
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A. DIE BEDARFSTHEORIE UNO DAS MENSCHLICHE WOHL

Ein Oberblick iiber die Untersuchungen, die sich m it dem Problem des soge- 
nannten Burnout, der Entfremdung und des Stresses befassen, ergibt, doB es 
einer Gesamttheorie fu r die Probleme, die aus Arbeitsverhaltnissen entstehen, 
bedarf. In zunehmendem Malie ist in Untersuchungen iiber den Wohlstand die 

Bedarfstheorie Ausgangspunkt (vgl. z. B. Wright 1972).

In Untersuchungen uber Tatigkeit (und Arbeit) und in der philosophischen Be- 
griffsbestimmung wurde der Bedarfs-Begriff moglicherweise wegen seiner 

schwierigen Erklarbarkeit oftmals iibergangen. Die Rede war von Zielen, Wiin- 
schen, Motiven, i-loffnungen, Praferenzen usw.. In der Sozial- und Rechtspolitik 

is t der Bedarfs-Begriff schon seit langem von groBer Wichtigkeit, wobei das 
Problem darin bestond, daB Sozialpolitiker bei der Begriffsanalyse gezwungen 

waren, sich auf Forschungsergebnisse von Biologen und Psychologen zu stutzen. 
Dieses hat heftige Polemik in den Fachkreisen ausgelost (z. B. Airaksinen- 
Salo 1979 und Riihinen-Helminen 1979).

Dem Bedarfs-Begriff kann man sich auch anthropologisch-philosophisch na- 
hern. Ansatz hierbei ist, ob der Bedarf unter der Pramisse des (guten)

Der Beitrag beruht auf einem Im Auftrag des finnischen Finanzministe- 
riums fertiggestellten Forschungsplanes.



menschlichen Lebens ein "notwendiges" Wohl, Wohlbefinden erzeugt. Dadurch 
ginge man der Schwierigkeit aus dem Wege, daB der Bedarf ein Begriff ist, 
den man von einer "anderen wissenschaftlichen Fachrichtung" ausgeliehen hat 
und der folglich an und fur sich "untauglich" ist. Wenn der Bedarf m it Men- 
schen in Verbindung gebracht und als Fal<tor bezeichnet wird, ohne den der 
Mensch sich nicht wohifuhlt (vgl. Wright 1972 und 1984), vermeidet man 
einen Einfail in "fremdes wissenschaftliches Gebiet". Da fur den psychischen 
Arbeitsschutz die Bedarfstheorie von wesentlicher Bedeutung ist, befassen w/r 

uns zunachst ziemlich eingehend sowohi m it der begrifflichen Analyse (Wright

1984) als ouch m it ihrer Auswertung (Niemela 1984 b).

I. Der Bedarfs-Begriff

Dem Bedarfs-Begriff steht der "Zweci<"-Begriff nahe. Die beiden Begriffe  
Sind jedoch voneinander zu unterscheiden, da sich der Begriff "Bedarf" auf 
das menschliche Wesen und der Begriff "Zweck" auf den Selbstverwirkli- 

chungsaspekt bezieht (Wright 1984, 25 -  26). Im letzteren Fall wird zwar 
auch der Begriff "Bedarf" verwendet, er hat aber eine andere Bedeutung als 
beim menschlichen Bedarf. Man kann also von Bedarf im dem Sinne sprechen, 

doB dieser der Erfullung eines bestimmten Zwecks dient.

Wright analysiert den Bedarfs-Begriff und verbindet die Verwendung des Be- 
griffs  dam it, wie gut oder wie schlecht es einem Menschen geht. Nur Lebe- 

wesen kann es schlecht gehen. Das heiBt, nur Lebewesen haben Bedurfnisse 
(siehe auch Alderfer 1979). Zwar heiBt es im taglichen Sprachgebrauch der 

Wagen "bedurfe" des Abschmierdienstes usw., hier wird der Begriff "Bedarf" 
jedoch indirekt verwendet. Der Wagen mul3 gewartet werden, damit der Fah- 
rer ihn fur seine eigenen Zwecke benutzen kann (Wright 1984, 26). Eine ganz 

andere Frage ist, ob der Betreffende den Wagen benatigt.



Wright analysiert den Bedarfs-Begriff dahingehend, daB Lebewesen, Pfianzen, 
Tiere und Menschen verkummern, wenn sie ihre BedOrfnisse nicht befriedigen 
konnen; bei Befriedigung ihrer BedOrfnisse fuhlen sie slch wohl. Nach Wright 

kann der Begriff "Bedarf" bildiich, d. h. deskriptiv form uliert werden. Man 
sieht es Lebewesen an, ob sie sich gut oder schiecht fuhlen. Wright bezeich- 
net Begriffe wie Verkummern und Wohibefinden als physiognomisch (Wright 
1984, 21).

Wesentlich ist, daB Wright den Bedarfs-Begriff als kausalen B egriff beibehal- 

ten mochte. Fragen, die sich darauf beziehen, ob ein Lebewesen dieses oder 
jenes braucht, ergeben Kausalzusammenhange. Zwischen dem Zustand des 
Wohlbefindens und den Voraussetzungen des Wohlbefindens eines Lebewesens 

kann ein kausaler Zusammenhang festgestelIt werden, wobei der Ansatz o ft 
m it wissenschaftlich nicht prazisierten Begriffen erfolgen muB. Diese Begriffe  
selbst konnen hermeneutisch abgeleitet werden (Wright 1984, 27).

Die Bedarfsanalyse gestaltet sich fur Pfianzen einfacher als fur Tiere und 

Menschen. Tiere und vor allem Menschen haben Wunsche, da sie sich fo rtbe- 
wegen konnen. Zum Problem wird die Frage, wenn alles das, was gewunscht 
wird, nicht unbedingt eine tr ift ig e  Bedarfsgrundlage hat. "Alles Gewunschte 
ist n icht notig -  und alles Benotigte ist nicht erwunscht" - wie Wright sich 
ausdruckt. In der Regel g ilt, doB "ein Tier den Wunsch danach verspurt, was 

es braucht -  und es braucht, wonach es ihm gelustet". Nach Wright (1981, 
28 -  29) haben "bestimmte organische Wahrnehmungen auf animalischer Stufe

-  Hunger, Durst, Geschlechtstrieb -  eine vermittelnde Rolle zwischen Wunsch 
und Bedarf". Es handelt sich um die Erhaltungsmechanismen der C'attung.

Das Merkmal des Menschen scheint es zu sein, daB der Mensch Handlungen 
ausfuhrt, ta tig  ist. Von Handlung kann man erst dann sprechen, wenn die vor- 

genommene Tat hatte ungeschehen gelassen werden konnen. Der Begriff der 

Handlung ist eigentllch ein Begriff, der sich der Willensfreiheit anschlieBt. 
Menschen planen ihre Tatigkeit und wagen die Konsequenzen ab (Wright 1984, 
28).



Philosophisch kann man von "w irklichen" und "unwirklichen" Bedurfnissen 
sprechen. In der Gerechtigkeitstheorie spricht man von "legitimen" und "nicht 

legitimen" Bedurfnissen. "W irkliche" und "legitim e" Bedurfnisse mussen nicht 
iibereinstimmen. Eine Gesellschaft, in der es nicht gesetzlich ist, "w irkliche  

Bedurfnisse" zufriedemustellen, d iirfte  ungerecht sein. Andererseits konnen in 
der Gesellschaft "unw irkliche" Werte entstehen, aus denen "soziale Normen" 
werden. In diesem Fall kann man von Verdrangung sprechen (z. B. Sipila

1985). Wright (1984, S. 30 -  3J) spricht von BedOrfnissen, die unter sozialem 
Druck geweckt wurden. von artifiz ie llen Bedurfnissen, well sie "von der Vor- 
stellung selbst, dem Gedanken uber das Vorhandensein der Bedurfnisse ge

weckt werden".

Wright zeigt ferner, doB der Bedarfs-Begriff grundlos verwendet wird. Zum 
Beispiel ist ein Bedarf, um elnen Zweck zu erreichen, nur instrumenteller Na- 
tur. Wright (1984, 31; siehe ouch Niemela 1984 a und 1985) kommt zu dem 
SchluB, daB der Bedarfs-Begriff normativ ist (trotzdem handelt es sich um 

keine Rangordnung). Ein Beispiel: Um meinen Arbeitsverpflichtungen nachge- 
hen zu konnen, brauche ich ein Verkehrsmittel, um zu meiner Arbeitsstatte zu 
gelangen. Diese Beziehung ist zwingend. Ich brauche ein Verkehrsmittel, um 
zur A rbe it zu kommen, aber muB ich arbeiten? In unserer Zivilisation ist A r

beit der wichtige Faktor, der sowohl die Existenz als auch oft soziale Bezie- 
hungen regelt. Deshalb kann es nicht die Frage sein, ob jemand einen B ro t- 
erwerb haben soil oder nicht; das is t selbstverstandiich. Somit is t fu r den Be- 
darfs-Begriff wesentlich, ob das Versaumnis einer gewissen Tatigkeit bei- 

spielsweise Folgen fu r den Wohlstand (das allgemeine Wohl) haben kann. M it 
Wrights eigenen Worten (1984, 31 -  32): "D ie Antw ort auf die Frage, ob der 

Mensch seine Ziele verwirklichen oder seine f>flichten erfullen soli, hangt 
fo lglich davon ab, ob es dem Menschen schlecht geht, wenn er daran gehin- 

dert wird, seine Ziele zu verwirklichen, d. h. wenn er es versaumt, seine 
Pfllchten zu erfOllen".

Nach Wright (1984, 33) versteht man den Bedarf als "endzielrationalen" Be- 

g r iff  (vgl. Weber). Es besteht ein Streben, Probleme des Bedarfs auf "Fragen,



die eine auf das Endziel ausgerichtete Tatigkeit betreffen" zuruckzufuhren. 
Wright hebt jedoch hervor, doB das, was benotigt wird, davon abhangt, "ob 
der Zweck selbst vom Standpunkt des Wohlbefindens (des Wohls) der Men- 

schen wesentlich is t".

Gesundheit ist ein wesentliches Cut. Cesundheit ist der naturiiche Zustand e i-  
nes Lebewesens, und Krankheit ist eine Storung dieses Normalzustandes. 

Pfianzen, Tiere und Menschen konnen krank sein, aber nur Menschen (und 
vieiieicht zum Teil ouch Tiere) konnen giuckiich sein. Wright vergieicht Un- 
giuck m it einem krankheitsdhnlichen Zustand, dessen Grundiage "die A rt des 
soziaien Gesundheitszustandes is t" (Wright 1984, 34 -  35). Andererseits ist es 
denkbar, daB Gluckiichsein seine eigenen spezieiien Voraussetzungen hat 

(Niemela 1984 b; mehr daruber spater).

Wesentlich fur den Bedarfs-Begriff durfte sein, daB davon derjenige "Bedarfs- 
Begriff zu unterscheiden ist, der von "Bedurfnissen" zielgerichtet spricht. 

Zwecke sind, wie gesagt, etwas anderes ais Bedurfnisse. Wright schiieBt seine 
Analyse ab m it einer K ritik  der hoch technologisierten Kultur und der indu- 

striellen Produktionsweise. Er s te lit fest, daB die Bestrebungen, den Lebens- 
standard zu heben, nur scheinbar berechtigt sind. Ein Verfall der Hochzivilisa- 

tion scheint sich anzubahnen. Wir leben in einem standigen Konftikt zv^ischen 
Wunsch und Bedarf (Wright 1984, 37).

Die ob/gen Betrachtungen zum Bedarfs-Begriff sind sozialpoiitisch noch ke i- 
neswegs ausreichend, aber grundlegend. Sie mussen je nach Fachgebiet erwei- 

te rt werden. Die Analyse von Wright -  so fachmannisch sie auch ist -  g ilt 

dem Menschen ais Naturwesen. Es sind aber auch die menschlichen Beziehun- 
gen von Bedeutung.

Im folgenden wird eine schon vorgenommene Auswertung der Zusammenhange 

zwischen Bedarfs-Begriff und menschlichem Wohl dargestellt. Der Bedarfs- 
Begriff wird, vom Ansatz der Thematik aus, in zweckmaBiger Richtung, d. h. 

auf das psychische und soziale Gebiet hin (neben dem physischen) erweitert.



Berufsanalysen warden bisher auf viele verschiedene Weisen ausgefuhrt (siehe 

z. B. Human Needs ..... . 1980).

2. Die Bedarfstheorie systemtheoretisch dargestellt

In den Sozialwissenschaften is t die Bedarfs-Theorie immer eingehender unter- 
sucht warden. Sie w ird im allgemeinen m it dem Wohlstandsbegriff in Verbin- 
dung gebracht, wobei dieser zu einem sogenannten Oberbegriff geworden ist 
(z. B. Allard 1976 und Karisto 1984). Kritische Analysen des Wohlstandsbe- 
griffs (vgl. z. B. Riihinen 1983) unterstreictien den Unterschied zwischen be- 
triebswirtschaftlichem und sozialwissenschaftlichem (soziaipolitischem) Be- 
griffsintta lt. In den Sozialwissenschaften wird der Wohlstand als Befrledigung 
der Bedurfnisse und in der Betriebswirtschaft "als erreichtes Z ie l" definiert 
(vgl. oben die Wrightsche Begriffsanalyse). Der Unterschied ist wesentlich. 
Eine sozialpalitisch ausgerichtete Untersuchung betrachtet -  grundsatzlich -  

den Wohlstand als menschliches Gut.

Man hat versucht, die Bedarfstheorie und die Sozialpolltik zu einer bestimm- 
ten Systemeinheit zusammenzufugen (Niemela 1984 b). Da eine solche Be- 

trachtungsweise die Moglichkeit bietet, Arbeitsschutz ols Gesamtheit zu in te r-  
pretieren, wird das Mode//, das einen systemtheoretischen Rahmen fur den 

ProblemumriB ergibt, naher betrachtet.

Wenn wan von dem oben angesprochenen Gedanken ausgeht, doB der Bedarf 
erst dann ein echter Bedarf ist, wenn er den pasitiven Zustand des Menschen 

aufrechterhalt, ist eigentlich bereits der systematische Ansatz ausgesprochen, 
aufgrund dessen die obige Verschmelzung stattzufinden hat. Die A rt der Be

durfnisse grundet sich auf verschiedene menschliche Dimensionen: den Men

schen als korperliches, kognitives und aktives Wesen (Niemela 1984 b). 

(Wright analysiert den Bedarfs-Begriff zunachst nur vom ersten Gesichtspunkt 
aus.).



Als kdrperliches Wesen hat der Mensch Grundbedurfnisse seiner Existenz. D/e- 
se sind Essen, Trinken, Schutz, Bekleidung, L u ft (Sauerstoff) usw. Von diesen 
Bedurfnissen kann man als physiologischen Bedurfnissen sprechen. Diese Be- 
diirfnisse mussen stets befriedigt werden, damit die Gesundheit erhatten 

bleibt. Diese Bedurfnisse konnen also nicht substituiert werden. Es handelt 
sich vor allem urn die Sicherung des Mindest-Lebensstandards. Gesundheit 
wird hauptsachlich m it H ilfe  dieses Lebensstandards aufrechterhalten. wobei 
eine Gefahrdung naturlich aus anderen Grunden erfolgen kann. Wesentlich er- 
scheint mir jedoch, daB dieser Lebensstandard in erster Linie der Erhoi- 

tung der Gesundheit dient (Niemela 1984 b).

Die Befriedigung der physiologischen Bedurfnisse. die (ihrerseits) die Gesund

heit erhalten, basiert vor allem auf der Beziehung des Menschen zur Natur. 
Als Naturwesen brauchen Menschen bestimmte ziemlich gleichgelagerte Res- 
sourcen -  also grundsatzlich denselben Mindest-Lebensstandard. Dies g ilt p rin - 
zipiell, da die Gesellschaft die Rechte anders festlegt bzw. festlegen kann, d. 
h. nach den Grundsatzen des Wirtschaftslebens. Hierbei bekommt ouch der 
Lebensstandard einen neuen Aspekt. Angenommen der Wohlstand mehrt sich 
durch einen verbesserten Lebensstandard, dann hat aber der Begriff "Wohl- 

stand" eine andere Bedeutung als die hier bezweckte (siehe auch Niemela 
1984 b).

Als kognitives Wesen hat der Mensch Bedurfnisse, die m it qualitotiven M itte in  
zufrledengestellt werden konnen. Hier handelt es sich um menschliche Bezie- 
hungen (Liebe, Freundschaft) und andere Erlebnisbeziehungen (z. B. Natur- 
schonheit oder dgl.). Von diesen Bedurfnissen kann man als Bedurfnisse des 

Gefuhlslebens sprechen (Niemela 1984 b) oder als AnschluBbedprfnisse (A l-  
derfer 1972). Es handelt sich dabei um die Lebensqualitat. Menschliche Bezie- 
hungen, die befriedigend sind, erhalten das sogenannte Gluck, d. h. Lebens- 

freude und -w illen. Bei den Bediirfnisseh des Gefuhlslebens handelt es sich 

gleichzeitig um Sicherheitsbedurfnisse. Falls die Bedurfnisse des Gefuhlslebens 

nicht befriedigt werden, w ird die Grundsicherheit erschuttert. Die Folge ist 
Beklommenheit und Angst. Dieser Vorgang is t von der Psychoanalyse einge- 

hend untersucht warden.



A/s Wesen m it menschlichen Beziehungen hat der Mensch also selbstandige 
Bedurfnisse. Als weiterentwickeltes ''T ier'' hat der Mensch ein vielschichtiges 

Gefuhlsleben, dessen Berucksichtigung aus Grunden der E ffektiv ita t, d. h. der 
Zielrationalita t, vernachlassigt werden kann (siehe oben die Wrightsche Analy

se). So konnen kulturelle  Aspekte das Gefuhlsleben erstlcken. O ft wlrd im 
Berufsleben die menschliche Dimension vernachlassigt. Die Grundidee des phy- 
sischen Arbeitsschutzes kann zum Tell davon herruhren. Zu fragen ist, wie die 
Bedurfnisse des GefOhislebens, die im BewuBtsein begrundet sind, in ihrer Be- 

friedigung garantiert werden.

Die Lebensqualitat kann auf zweierlei Weise verstanden werden: als Forderung 
von Gluck Oder Cesundheit. Im letzteren Fall wird angenommen, doB die Ges- 
undheit das "Produkt" der Lebensqualitat sei. So erhalt der "Gesundheitseifer" 

akzentuierte Formen (aber offenbar in faischer Weise). Der Freiheit wird in 
diesem Zusammenhang ein produktiver E ffekt zugesprochen. Auf Gesundheits- 
fursorge und Freizeitgestaltung im Dienst der Gesundheit wird besonderes 
Augenmerk gelenkt. Andererseits kann die Gesundheit als "geistige" Angele- 
genheit gedeutet werden, wobei der Gemiitszustand ausschlaggebend ist. Genau 
genommen gibt es im Gemiit nichts, was (im eigentiichen Sinn des Wortes) 
erkranken konnte (Rauhaia 1983).

Als aktives Wesen hat der Mensch Bedurfnisse, die die Organisationen (ge- 
meinschaftliche Zusammenschlusse) befriedigen (Niemela 1984 b). Es handelt 
sich um verschiedene, das Individuum an die Gemeinschaft bindende Faktoren. 
Nur als Mitglied der Gemeinschaft kann der Mensch sich selbst verwirklichen. 

Es durfte der Gedanke nicht ferniiegen, daB es sich unter anderem um die 
Organisation solcher Tdtigkeit handelt, die sich auf das Selbstbestimmungs- 

recht des Menschen stutzt. Die Bedurfnisse der Selbstverwirlclicitung werden 
vielfach m it H ilfe der Arbeit e rfu llt. Die A rbeit ist gewissermaBen ein "Be- 

darf", wobei unter Arbeit fre iw illig  gestaltete A rbeit verstanden wird. Ein 

solcher "Arbeitsbedarf" weckt den Gedanken an die Lebensweise. Die jedem 
"Wesen" angepaBte oder "rich tige" Lebensweise bietet Moglichkeiten, den Be- 

darf an Selbstverwirklichung zufriedenzustellen. O ft kann der Mensch aber sei



ne Lebensweise nicht selbst wahlen. Strukturelle Verhaltnisse bestimmen die 
Schranken der Lebensweise. Auliere Lebensumstande, die den Menschen len- 

ken, konnen verhindern, daB eine Lebensweise geschaffen wird, die Zufrieden- 
heit bewirkt. Offenbar hait nur eine Zufriedenheit erzeugende Lebensweise 
das Wohlbefinden aufrecht, d. h. die Tatsache, daB der Mensch sich wohifuhlt 

(Niemeia 1984 b).

In der Probiematik der Lebensweise und des Wohibefindens geht es vielfach 

urn Rechte, Freiheit und Verantwortung. Erst in Lebensverhaitnissen, die vom 
Standpunkt der Selbstverwirkiichung "rich tig " geordnet sind, kann eine "rich -  
tige Lebensweise", die ein Wohibefinden ermogiiclit, zustande kommen. Die 
Theorie des Wohistandes und der Gerechtigkeit sind eng miteinander verbun- 
den (siehe z. B. M ille r 1979). Wohlbefinden bedeutet, daB der Mensch etwas 

fur sich tun kann. Der Mensch ist also verhaltnismaBig frei, autonom (R i- 

ihinen 1983; vgl. auch Rawls 1972).

Das Schaubild I zeigt die Vereinigung der oben umrissenen Teilbereiche von 
systemtheoretischen Bedurfnissen, dem "Guten" des Menschen und der Sozial- 
politik . Die Rolle der Sozialpolitik ist die Regelung der Ressourcen des Le- 

bensstandards, der Lebensqualitdt und der Lebensweise zugunsten des Men

schen. Sozialpolitik fordert die menschliche Sicherheit und hebt den Menschen 
als Bedarfswesen hervor. Das Schaubild b ietet die Grundlage fur eine Konzep- 

tion des Arbeitsschutzes und fu r eine bre it angelegte Untersuchung.

B. ARBEITSSCHUTZ SYSTEMTHEORETISCH UMRISSEN

Die oben dargestellte systemtheoretische Analyse der Bedurfnisse, des 

nDenschlichen Wohles und der Sozialpolitik w ird bei einer geplanten Studie der 

Universitat Helsinki (Laurinkari) uber die Probiematik des Arbeitsschutzes 

verwendet werden. Das Modell wird in diesem Fall "kreativ" f i ir  den Gedan-







ken des Arbeitsschutzes eingesetzt. Es wird ein Versuch unternommen, die 
Grundproblematik des Arbeitsschutzes begrifflich zu umreiBen, denn Arbeits- 

schutz kann nicht zweckmdSig verw irkllcht werden, wenn man nicht zuerst das 

Begriffsfeld des Arbeitsschutzes valide geklart und es zuverlassig untersucht 

hat (Reliab ilita t).

Systemtheoretisch kann man die Arbeit vom physischen, psychischen und 
sozialen Bedorfsbereich aus betrachten (Schaubild 2). Die A rbe it ist in alien 
Dimensionen anzutreffen. Fur die physische Dimension ist die quantitative Di

mension der A rbe it maBgebend. ist z. B. die Arbeitszeit zu iang? Wie an- 
strengend ist die A rbeit in physischer Hinsicht? Diese und andere Aspekte be- 
ziehen sich auf die auBeren Arbeitsbedingungen, das Arbeitsmiiieu. Der phy

sische Arbeitsschutz kann ais Frage der Zutragiichkeit der A rbeit untersucht 
werden. Es erscheint nicht angebracht, hier auf diese Gesichtspunkte naher 
einzugehen, da sie bereits das Thema zahireicher Studien waren (z. B. Larm, 
Arbeitsunfalie, usw.).

Was die psychische Dimension b e tr ifft, is t die Arbeitsqualitat ausschiagge- 
bend. Wie ist die A rbeit ausgestaftet? Wie gehaitvoil ist sie vom psychischen 

Standpunkt? MaBgebend ist eine Studie der inneren Bedingungen, d. h. bei- 
spieisweise des Arbeitskiimas. Psychischer Arbeitsschutz kann unter anderem 
unter dem Aspekt der Arbeitsfreude untersucht werden. Entscheidend ist die 
Beschaffenheit der Arbeit und die menschlichen Beziehungen in der Arbeit. 

Auch das Verbaltnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen wird zu einer 
wichtigen Frage. Letzten Endes geht es urn (gute) Zusammenarbeit. Diese 
durfte ohne gunstige menschiiche Beziehungen nicht mogiich sein. Das A r-  
beitskiima ist bei diesen Untersuchungen ein wichtiges Thema.

Was die soziale Dimension b e tr ifft, ist das "Arbeitsverhaitnis" von Bedeutung. 
Auf welche Vertrage und Bestimmungen stutzt sich, in Theorie und Praxis, 

die Arbeit? Tragt sie zu sozialer Gesinnung, zum Zusammenwirken bei? Aus- 
schiaggebend is t unter anderem eine Studie der Arbeitsweise bzw. der A r

beitsbedingungen. Man kann von Arbeitsverhdltnissen und sogar vom Arbeits-



Image sprechen. Sozialer Arbeitsschutz kann vor allem vom Standpunkt der 
Freiheit aus betrachtet werden. Wenn die A rbeit der Freiheit, Selbstdndigkeit, 
Kreativita t oder dergleichen im Wege steht, ist s/e fur die Arbeitssicherheit 

problematisch. Eine Ausweitung der Problematik bis tiin zu der Frage, ob A r

beit frei erhaitlich ist. ist mogiich. ist Arbeit in dem Sinne fre i, daB der 
Mensch das wahlen kann, was er tun w ill? Andernfalis ware das Bedurfnis 

nach Selbstverwirklichung nicht beachtet. Eine Problemstellung le ite t zu diesen 

strukturellen Gesichtspunkten uber.

Die Freiheit der A rbeit fuhrt zur Frage, wie "fre igeste ilt" die Arbeit in der 
Tat ist. Ist es uberhaupt mogiich, sein eigenes Wesen im Beruf, in der Arbeit 
zu verwirklichen? Ist die Beschaffenheit der A rbeit vom Standpunkt der Be- 
durfnisbefriedigung genugend beachtet warden? Oder befindet sich die Arbeit 
in einer vermittelnden Position? Ist A rbeit fre i, d. h. freigesteilt? Dieses 
d iirfte  eine wichtige Frage des sozialen Arbeitsschutzes sein. Unter diesen 
Voraussetzungen gibt es kein Motiv fur Arbeitslasigkeit, da der Mensch ein 
"Bedurfnis zu arbeiten" hat. Die soziale Cerechtigkeit hat dafur zu sorgen, 
daB sie uberhaupt fordernd, befreiend sein kann. O ft wird in diesem Zusaw- 
menhong auch von Kreativ ita t gesprochen, wobei der Begriff o ft m it dem der 
Selbstverwirklichung korreliert.

Es mag sein, daB man die Frage des sozialen Arbeitsschutzes bei herrschender 

Arbeitslasigkeit nicht rich tig  zu stellen vermag. Andererseits ist sie dann be- 
sonders wichtig. Zw eife lhaft ist, ob von sozialer Cerechtigkeit gesprochen 
werden kann, wenn keine Arbeit verfugbar ist, geschweige denn, die Arbeit 
selbst gewahit werden kann.

Die Frage der Arbeitskontrolle b e tr if f t  sowohl psychische als auch soziale A r

beitssicherheit. Ist es vom psychischen und sozialen Arbeitsschutz betrachtet 
berechtigt, z. B. verschieden "ausgerustete" Individuen auf dieselbe We/se zu 

uberwachen? Gerat man hierbei nicht in ziemliche GewaitmaBnahmen hinein? 
Ist z. B. eine Kontrolle der fiir  die A rbeit verwendeten Zeit vom Standpunkt 

der Bedorfsdeckung berechtigt? Konnte es nicht zu einem FehlschluB fuhren.



daB Arbeit als m it der auf der Arbeitsstatte verbrachten Zeit gleichzusetzen 
ist? Entsprechend kann Akkordarbeit ziemliche Probleme verursachen (z. B. 

Poyhonen 1975).

Die wichtige Frage des physischen Arbeitsschutzes und der Zutraglichkeit der 

Arbeit g ilt der streBsteigernden Natur der Arbeit. Arbeit "re ib t auf", wenn 
sie als Belastung empfunden wird. "Der Mensch ist dazu geschaffen, um ge- 
wissermaBen in seirter Substanz verbraucht zu werden", aber nur in gewissen 
Crenzen. Wenn die Last der Arbeit diese Grenze uberschreitet, w irk t sie 
uberlastend. Arbeit kann gewlB auch "unterbelastend" sein: Zum Beispiei kann 
sitzende Arbeit "aufregend" sein, da sie Bewegungsmangel verursacht. Der 
Mer)sch kann dann seine "N atur" nicht verwlrklichen, d. h. physische Bewe- 
gungsenergie brauchen. Die wichtigsten Fragen des physischen Arbeitsschutzes 
und der Arbeitsfreude geiten der Anregung durch die Arbeit. Elne vielseltlge, 

genugend anspruchsvalle A rbe it erfrlscht, g ibt Stimulanz. Bine monotone A r

beit lost psychischen StreB aus. StreB entsteht also sowohi von zuviel als auch 
von zuwenig Anregung. Arbeitsgemelnschaften und Arbeitskollegen splelen hier 

elne wichtige Rplle. Falls die A rt der A rbeit nicht erfrischend Ist, ist die 
Rolie der Arbeitskollegen bei der Anregung noch wichtiger. Die Verbesserung 

des Arbeitsklimas durfte somit stets das wichtigste Ziel des psychischen A r

beitsschutzes seln.

Auch der Aspekt der befriedigenden Arbeitsergebnlsse steht Im Zentrum des 

sozialen Arbeitsschutzes und der Arbeltsfrelheit. Der Begriff "befrledigendes 
Ergebnis" bezweckt nicht dasselbe wie Zufriedenheit Oder Wohlbeflnden in der 
Arbe it (slehe z. 8. Poyhonen 1975), Verbunden Ist damit elne N lcht-Entfrem - 

dung. Das befrledigende Arbeitsergebnis ist demnach ein sehr welter und 

"tiefgrelfender" Begriff. Von einem befriedigenden Arbeitsergebnis kcnn man 

wohl erst dann reden, wenn die Arbeit und Ihre Bedingungen n ich t-en tfrem - 

dende Zuge tragen.

Wird dies beachtet, so darf in der Arbeit kein (zu groBer) Mangel an Macht 

entstehen, da auf die Arbeit und Ihre Bedingungen eingewlrkt werden soil.



Zweitens bedeutet es, daB die Arbeit ein beabsichtigtes Games ist. Auf die- 
se Weise wird der Vorgang der Zwecklosigl<eit vermieden. Das befriedigende 
Arbeitsergebnis zeigt sich vor allem darin, daB die Arbeit urn ihrer selbst 
willen bewertet wird. Die Arbeit ist also nicht "normenios", nur ein M itte l. 
Das befriedigende Arbeitsergebnis zeigt sich auBerdem unter anderem darin, 

daB es l<eine Isolation gibt, d. h. die formellen Aspei<te beherrschen nicht die 
inhaltlichen. V ie lle icht ist das wichtigste Kriterium  fur eine zufriedenstellende 
Arbeit die Arbeit selbst als nicht-entfremdender Vorgang. Die A rbeit s te llt 
also einen Eigenwert dar. Man liebt die A rbeit dann uni ihrer selbst willen. 

Die Arbeit ist also abschlieliend form uliert ein wichtiger, die Lebensweise 
regelnder -  an sich wertvoller -  Faktor, m it dessen H ilfe  der Mensch sich 

selbst verwirkllchen kann.

Groundwork for a System-Theoretical Study on Employment Protection

A review o f the research dealing with the problems of so-called "burn-out", 

alienation and stress, reveals that an overall theory as concerns the problems 
which arise from the work relationship is required. To an increasing extent 

the needs-theory is becoming the starting point fo r research on welfare.

In social sciences the needs-theory has been intensively examined. Such theo

ry is generally brought into connection w ith the concept of welfare, where

by such has become a so-called generic term. Critical analysis o f the wel

fare concept emphazises the differences between business economics and 

social sciences (socia l-po litica l) terminology. In social sciences, welfare is 
defined as the satisfaction o f needs, whereas in business economics the term  

is defined as "attainm ent o f goal". Such difference is material. A social- 

political oriented survey principally considers welfare as a human commodity.



Niemela has in Finnland (1984) tried to join the needs-theory and social 
policy into a system. As such an approach offers the possibility to in te r

pret employment protection in its to ta lity , the model which provides a 
system-theoretical framework for the problem outline is given closer in

spection in this essay.

Diagram 7 depicts the unification, as outlined in this essay, o f the partia l 
areas of system-theoretical needs of the "Positive Side" of human beings 
and social policy. The role o f social policy is the regulation o f the resources 
for the standard o f living, quality of living, and lifestyle  in favour of human 
beings. Social policy thus promotes human security and accentuates human 
beings as beings having needs.

The system-theoretical analysis of needs, human well-being, and social policy 
presented in this essay w ill be used at a planned study of the University of 

Helsinki on the problems o f employment protection. Such model (Diagram 2) 
shall in this case be used "creatively" fo r the idea o f employment protection. 
An attempt will be made to outline the basic problems of employment pro

tection in a conceptual way, as employment protection cannot be realized in 
a purposeful manner i f  the concept of the term employment protection is not 
validly clarified and reliably examined (R eliab ility).
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THE PARADIGMS OF ILLNESS AND D IF F E R E N T  FORMS  

OF SOCIAL WORK IN PUBLIC H EA L T H  SERVICES

Professor Dr. Pauli Nlemela

A. GENERAL

The problem of health ortd illness con be analyzed by means o f a m u lti

dimensional concept o f man. The question as to what extent d iffe ren t dimen

sions can provide an autonomous basis is a disputable factor in the analysis 
of illness. Or is illness always to be conceived as a phenomenon which is 
associated with the state o f the human organism? E. g. Rauhala (1983, 
76) claims this to be the case.

Fundamentally i t  is a question of whether a broadening of the conception of 

illness to relate also to other than organic phenomena w ill be o f relevance. 
Purola (1971) takes a mediating standpoint: he considers the psycho-physical 
level to be the cause, the mediatory level to be cognition and the social 
level to be the e ffect.

I shall next attempt to analyze the concept o f illness on as broad a level as 

possible. I shall attem pt to trace the grounds on which social work in public 
health services is justified. I set out deliberately on both the m ulti-d im en

sional concept o f man and on the broad concept o f illness. Proceeding in 
such manner I hope that this phenomena can be determined. The risks of 

such a procedure are so-called medicalizations viz. the relation o f phenomena 
to medical science (see e.g. Illich, 1976). This risk, however, seems smaller 

than the phenomenon itse lf being analyzed deficiently.



B. THE MULTIDIMENSIONAL CONCEPT OF MAN AND A COMPRE

HENSIVE CONCEPT OF ILLNESS

Man can be viewed from different perspectives. In many d iffe ren t contexts 
man is seen as a being equipped with a body, a conscience and w ith be- 

■ havior. When we speak o f a physio-psychic-social concept o f man we mean 
the same. I set out on this premise. As a being with a body man appears as 
a physical being. Man is an organism. As a conscious being man appears as a 
psychic being. Man has experiences; man lives through experiences. As an 
active being man appears as a social being. Man has a lifestyle ; man lives 

(acts) in a certain way.

On the basis o f this analysis the vital premises are "organ/organism" and 
"experience" and " life "  ( " l ife  style"). By means of these concepts we can 
deal with the broad concept o f illness which is based on a multi-dimensional 

concept of man.

From a multi-dimensional concept of man we can deduce either one broad 

concept of illness or three broad concepts o f illness. Both choices have a ba

sis. In the first-m entioned concept illness as an organic phenomenon is 
implied. A t the same time the effects reach to the fie ld o f experience and 
life /life s ty le  (Figure 1). In the la tte r concept illness is considered to be 

based on modes o f human life ; the d ifferent kinds of illness also have an im 

pact on other fie lds (Figures 1 -  3). I would like to prelim inarily  address all 
the premises (Figures 7 -  3). The concept of illness should include a broad 
range of disorders.



C. THE PARADIGMS OF ILLNESS -  THE BROAD ASPECT

1. The Illness of an Organ/an Organism as a Premise

In an ordinary sense illness relates to the organism. Some organ o f the 
body does not function normally and we can speok of the organ involved as 
being sick (normally the organ is sound). The phenomenon is concrete and 
measurable. It can be dealt with by surgery, treatment and/or medication. 

When an organ is sicl<, i t  is a question o f illness as o so-called disease. The 
reasons con be hereditary, environmental etc.. For care (therapy) and re

covery there are public health centers and general hospitals.

An e ffect o f the illness o f an organ/an organism are complications related to 

both experience and life /liv ing  (lifesty le). Human consciousness experi

ences ache, pain, fear etc.. They are the result o f organic damage and dis

order. A t the same time such operate as alarm systems. It is essential that 
such ar,e medically treated. Medication of pain is very common. On the other 
hand there is a risk that the alarm message w ill be treated but the disease 
itse lf w ill be forgotten.

Due to disorder in the organism (and partly due to pain experience) l ife /  

living w ill be impaired. In social life  this w ill manifest itse lf as disability 
(incapacity to work). On this level social disadvantage is involved. This, for 

its part, w ill have a disturbing effect on income. A crucial instrumentality 
has been developed on this level -  social security (e.g. illness and disability 

insurance etc.). In the public health service i t  is the task o f the social 
worker among others, to counsel people on how to apply for these types of 

insurance. A t the same time the task of a social worker is to operate on a 
broader scale in favour o f the fam ily and the individual in these situations 

and to inform among others, decision-makers about possible deficiencies e.g. 
in the income compensation systems.



Figure 1: The Illness of an Organ as a Premise of the Multi-dimensional
Concept of Illness (see e.g. Puroloi 1971); the so-called Proper 
Concept of Illness



From the standpoint o f social policy i t  seems to be essential that compensa

tion o f both health care expenses and loss o f income should be included. The 

system of public health services is, as a rule, supported by society.

2. The Disorder of Experience -  A Premise

Illness in the sense of disorder can also obviously be related to experience. 

Consciousness can re flect experience which might be considered as mental 
"disorder". Such are destructive forces. The phenomenon is abstract and can 
be interfered with by treating and curing the underlying reasons. Previously 
references have been made to "mental disease" (e.g. schizophrenia) w ithin  
the context of organic disorder. The concept "mental disorder" has been a 
general concept to describe experience disorder; in the background there is 

the concept and phenomenon of mental health. Disorders of mental health 
are often related to environmental factors. There are mental health offices 
(centers) and mental hospitals for treatment and cure. Therapy, on this level, 
is psychotherapy.

The effects of mental-disorder are organic, somatic symptoms and disorder. 
At the same time the disposition to self-destruction increases. The disorders 

of experience manifest themselves as d ifferent organic manifestations. Here, 
again, disorders on an organic level might be treated, although i t  might be a 
question of effects. The risk is that the organic alarm system (disorders 

signaled by the body) w ill be treated although the e ffect is due to experi

ence (cf. e.g. research and treatment results o f hysteria and neurosis by 
Freud).

Mental-disorder has a considerable impact on activity, life /liv ing  (lifesty le). 

Mental health disorder is a remarkable d isability factor. Social disadvantage 

is caused in many ways. In addition to subsistence problems, problems in 
social relationships (which, in part, have been the cause of the disorder) 

come up. D ifficu lties in mastering life  arise. There is loneliness, isolation.



Figure 2: The Disorder of Experience as a Premise of a Multi-dimensional 
Concept of Illness. A broadened Concept of Illness ("Mental 
Disorder") on the Basis of Consciousness.



problems of interaction etc. In addition to the common social care role, a 
social worker w ill have a task to perform as a public relations o fficer in the 
public health service. The focus w ill be on the fam ily and how its members 

w ill face the d iff ic u lt situation when one or several fam ily member(s) are 

suffering from mental disorders.

3. The Unsuitability o f L ifesty le

Is there anything in life  itse lf, in living (lifesty le) which can be said to be 
abnorma/ or even ill?  Here we set out on the premise that even in living a 

certain way there might be something abnormal -  fundamentally -  o f which 
we might speak in a way o f Illness. Disorder might, to some extent, relate 
to life /liv ing viz. to the way life  is lived. Disorder then, manifests i t 

self in behaviour and activ ity. Activities con display styles of life  which 
might be considered as so abnormal that one can speak o f an "unhealthy 
lifesty le " (cf. a healthy lifesty le ). A t times this is interpreted os unsuitabili

ty. An example might be the use o f intoxicants (alcoholism etc.). In the 
AA-movement a/cohoiism is interpreted as o phenomenon sim ilar to on i l l 
ness, which can be cured in a sanatorium, in places where special care is 
given, in fitness centers and even in "social hospitals". This level of therapy 

is often called "social therapy". A question in dispute concern to what ex

tent e.g. violence is to be classified as a phenomenon sim ilar to disorder. 

The same relates to seif^destructional behaviour. Milder forms are incorrect 
food habits, the lack o f physical exercise etc.. In the long run such might at 
least cause organic illness.

From the viewpoint o f health, the effects o f an incorrect lifesty le  viz. "an 

unhealthy lifes ty le " are both organic, somatic disorders, illnesses and negative 

experiences. Often incorrect activity/behaviour is interpreted as due to 
problems o f consciousness (experience). Abuse o f intoxicants might cause 
both organic illness and delusive experiences. Incapacity to act and to work 
and anxiety are related effects.



Figure 3: The UnsuitM lity Lifestyle as a Premise of a Multi-dimension 
Concept of Illness. A broadened Concept of Illness ("Disturbance 
of L ife") on the Basis of Behaviour.
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From the viewpoint o f social work an incorrect/abnormal lifestyle  is quite o 
challenge. Social factors are in many instances the causal factor when the 
problem arises, e.g. unemployment, homelessness etc. are closely linked - 
both as causes and effects -  to the abuse o f intoxicants (alcohol). Social 
work in public health care should be performed on different levels in the 
treatment of this phenomenon. On a macro level i t  is so-called constructive 
work (social policy) through which an improvement of living conditions is 

aimed at. On a m icro level i t  is socio-therapeutical social work, which tries 
to ease human distress in acute situations.

SUMMARY

This analysis is a prelim inary attempt to outline the concept o f illness and 
health on a comprehensive level. This outline has tried to establish a con

ceptual framework fo r d ifferent sectors o f the public health service and 

especially for social work carried out w ithin its scope. Within the public 
health service the most important professions are those of the physician and 
the nurse. The phenomenon of illness has herein been in itia lly  examined in 
its relation  to social work.

The analysis shows that the question o f health and illness is  m ulti-d im en- 
siona/. A t the some time the analysis shows that social work w ithin the 

public health service faces, besides its common socia l-political role, chal

lenges in the form o f fam ily human relations problems and asocial behaviour 

from neighbours. The role of social work in the public health service varies 
according to the varied nature o f disorders -  common illnesses, mental health 

disorders and unsuitable lifestyle . In addition to questions of social security, 
a social worker's sphere o f activ ity in public health care also includes prob

lems o f human relations, mostly within the fam ily, and the social lifestyle.
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THE IM PLEM BN TIO N  OF PU BLIC  PO LIC IES: 

G E N E R A L R EM AR KS AN D  THE CASE 

OF F IN N IS H  H O SPITAL CARE POLICY 

Dr. Tuom o T e it t in e n

The development o f welfare  services in Finnish society has to o considerable 

extent included the harnessing o f communal organizations in producing and 
distributing these services. The government has with the help o f its planning 
systems and economic sanctions subordinated these organizations in their 
service in order to coherently reach national goals. The o ffic ia l health policy 

is defined in the national health plan. The communes and communal unions 
producing health care services are obliged to meet their goals, which must 
comply to the national health plan, or risk losing their government financial 
support.

Two main arguments underlie this philosophy. F irstly, there is the belief that 
without the government leading and controlling the welfare activities o f these 

organizations, the development emanating from them would result in undesir

able outcomes from the government point o f view. On the other hand, there 

is the belief that w ith the help o f the centralized planning systems these un

desirable courses o f development can be prevented and politica lly  important 
objectives implemented. Experience and research have given proof o f the 

first-mentioned argument, but at the same time warned not to believe too 
highly in the prospect that centralized steering and regulation can accom

plish changes against the w ill of the implementing organizations.

Policy analysis research has only recently shown interest in implementation 

problems and in the significance of execution by implementing organizations



of public policies. There has been a tendency to keep organizational, political 

and bureaucratic factors as residual explanatory variables a fte r wider socio

economic factors have firs tly  been excluded from the analysis as unsatis

factory. This has been the case e.g. in evaluative research as to how the 
Finnish communities and municipalities have implemented certain new gov

ernment-initiated public policies in the seventies.^

This frame of reference as concerns health policy, and especially as concerns 

hospital care policy, is insufficient for at least two reasons. F irstly, hospital 
care services are provided by clear-cut organizations, namely hospitals, which 
are administratively separated from the communes and owned by communal 
unions. These unions are not to ta lly independent, however they are factually  
detached from the socio-economic conditions o f their member communes. 

Very often they are publicly criticized for not taking into account the eco

nomic resources o f their members, which may be very lim ited and thus pro

viding no possibilities for development of other services a fter these unions 
have received the ir financial support.

Secondly, the demand for health services by the population and the in ter

pretation o f these demands into concrete requirements for the development 
of various health services has been largely related to the inborn interests 

within the health service organizations and not so much by the so-called 
objective needs o f the population. The health service organizations have a 

remarkable role in defining, interpreting and directing health needs.

There has not been much discussion on health policy in Finland and especially 

no discussion about the role and significance of the large hospital organiza

tions in national health policy. The small amount of discussion could be 
interpreted as due to a lack o f problems and that the large central and re

gional hospitals are obediently implementing the health policy o f the govern

ment. There is evidence which indicates the opposite. The National League of 

Hospitals published a summary of regional health goals concerning the years 

1980 -  1984, also including an evaluation in the specialties o f pediatrics and



ophtalmology. In the specialty of pediatrics no decrease in bed care could be 
documented which corresponded to the increase in outpatient core os required 
by the national health plan. The lengthening o f visiting hours fo r outpatient 
care in hospitals as required by the national health plan was not implemented 
in any ophtalmology hospital and only in three pediatric hospitals. The 
evaluation included all the central hospitals (20) and regional hospitals (25J.

These two examples are suffic ien t to evidence that hospital organizations are 
not mechanical implementators of political objectives. There is reason w ithin  

the political and administrative sciences to pay more attention to in te r- and 
intra-organizational factors while searching for explanations fo r the outcome 

of political and high-level administrative decisions. In the sphere of health 
policy the need for this kind of research seems to be increasing. The em

phasis of government health policy lies more in promoting health through 
various preventive activities and not so much through developing highly ad

vanced hospital medical services. There are heavy pressures for developing the 
la tte r from health service organizations, the political, syndicalistic and pro

fessional interests attached to them, and by the expectations emanating from  
the population. In this situation i t  is useful to anticipate which kind o f poli

tica l objectives can be implemented, under which conditions negative courses 
of development can be counteracted, and which are the in te r- and in tra -  

organizational factors determining the realization o f public policies.

In diverging from the traditional policy analysis, implementation research 

emphasizes the meaning o f organizations as intermediate factors in the proc

ess o f changing high-level po litica l decisions into action, output and outcome. 
Such regards as problematic the relationships between organizations at d if

ferent hierarchical levels. A t the lower level, the implementation o f the poli

tica l mandates set by the higher authorities is not only the execution o f the 

will o f such authorities, but to a great extent the assimilation o f this w ill 

into local conditions and into policy originating from the needs o f the im 

plementing organizations. Thus i t  becomes essential to learn in which way the



policy and the guiding philosophy of the organization is being generated and 

maintained and by whom such are defined.^

It follows that the question of power and its distribution cannot be over

looked in organizational implementation analysis. The problem is how to in

clude power in the analysis, how to learn who is using power in the organi

zation. The usual way is to pay attention only to overt situations of power 

usage, e.g. to voting situations, but i t  is equally important to pay attention  
to structural factors, and to ask why only certain ideas and questions arise 

in the organizational decision-making process.^

On the basis o f organizational structures and procedures only questions con

gruent to dominant values and interests should be recognized as relevant and 
brought forth in o ffic ia l decision making situations. One must know which is 
the dominant coalition in the organization and the values and interests o f this 

coalition in order to make suppositions about how a certain organization w ill 
handle upper-level political-adm inistrative mandates and decisions.

There are numerous consistent research results indicating that in the health 

care organizations the dominant values and interests are those represented by 
highly educated professionals, especially physicians. The position of profes

sionals in health care organizations and in large hospitals has been strength

ened by the increasing number of administrative posts they man. Despite the 

fac t that governing bodies o f hospitals are dominated by po litica l trustees, 
the ir attitudes to health policy questions have been described as routine, 

reactive and inactive. This can partly be explained by their lack of personal 
qualifications but also by a lack of structural and cognitive conditions. The 

information used in decision-making processes in health care organizations 

does not make i t  possible fo r the political trustees to evaluate the s ign ifi

cance o f the decisions from their own point of view.^

The same can be said about managers who should represent the values and 

principles o f rationa lity, efficiency, effectiveness and economy. The w ell-



known d ifficu lties in appiying these conceptions in health care organizations 
leads managers to resort to procedures which they assume w ill result in the 

best possible outcome. The most common and easiest procedure is to allow 
the experts to come to an agreement among themselves end to have the 

trustees legitimize the solutions so agreed upon. It  may be said that there is 

nothing wrong with this kind o f decision making provided d iffe ren t groups in 
the organization are satisfied with the results o f the decision making process.

However, we should remember that at the same time many p rio rity  questions 
of obvious political nature are settled without the political trustees being 

able or even given the opportunity to take a stand on them. There are ques

tions about the differences in types and quality o f services between d ifferent 

regions and groups o f population, inequalities between treatment o f d ifferent 
deseases, inequalities between d ifferent kinds o f hospitals, questions about 

weighing different types o f cures, care and prevention, and also the question 
of dividing resources between health and other services.^

In hospital organizations where problems are being handled very restrictively  

the aforementioned questions do not easily come forth. The segmented and 

differentia ted organizations and the inverse decision making process may 
leave some broad health policy problems to ta lly  unresolved. Disputes may be 

solved between experts behind the scene, outside o ffic ia l trustee meetings. 

This may be the case as concerns many objectives of the national health 

plans. Very often such resolutions represent new ideas which receive no or 

negligible support from the implementing organization or such presuppose co

operation between medical branches which is not easily brought about. The 

trustees may never have become acquainted with the meaning o f these no

tional targets or the differences o f opinion between experts unless they are 

energetic and active in the professional exchange of information, which they 

usually are not. A t worst they must legitim ize -  consciously or unconsciously

-  solutions which may clash with their true interests.



Changing this situation  -  which is fa r from obvious-presupposes that the 
po litica l parties w ill tai<e a firm er hand in health policies and in the activ i

ties o f the communal unions in the health core sector. There must to be a 

more pronounced articulation of the po litica l w ill in governing boards. A t the 
same time more analytical capacity must to be created in the central ad

m inistration of hospitals to balance the professional aspirations, to produce 
health policy information independent of d ifferent medical branches, and to 
create real alternatives stimulating trustees to take a stand in problems 

under consideration. The political parties must also tai<e care in choosing 
trustees for governing bodies so that the persons nominated have the con

fidence of the physicians, managers and other hospital personnel.^

The demands to relax centralized state regulation and to delegate more de

cision making power to the lower levels o f hierarchy e.g. to administrative 

districts, to communes and to communal unions are presently increasing. In 

the health policy sector these demands w ill remain unfu lfilled i f  no im 

provements are made to better the functioning o f communal democracy in 

order to resist the strong professional interests now exclusively under the 
control of the central government.

I f  the political-adm inistrative objectives are poorly implemented, the explana

tion thereof may lie  in the interests and values o f the professionals o f the 
dominating coalition in the implementing organization. In the case o f poor 

implementation, a conflic t between the o ffic ia l health policy and the domi- 

nanting values and interests in the implementing organization may exist. 
However, i t  should be emphasized that depending on the point o f view, even 

poor implementation of o ffic ia l health policy may be positively valued. The 
conditions of the implemention o f original health policy objectives may be 

incorrectly judged, and we may conclude that the evaluation of implementa

tion as poor or good varies according to one's values and interests.

Implementation analysis, as shown, is a d iff ic u lt task. The evaluation o f the



characteristics o f public policy on the one hand and the evaluation of the 
success or failure o f the implementation on the other presupposes scanning 
the whole sector of the policy in question, as well as the historical-societal 
situation and the d ifferent alternatives, boundaries and situations at hand. 

Such research can hopefully find regularities in a very multi-dimensional 

reality.
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DAS V E R H A LT N IS  DER S O Z IA L P O L IT IK  ZUR  

TH EO R IE  DER W IR TS C H A FTS P O LIT IK

Professor Dr. Ju rgen  Z e rc h e *

Zwischen bestimmten Vertreterr) der Theorie der W irtschaftspolitik und Ver- 

tretern einer Theorie der Sozialpolitik hat es bis in die jungste Zeit M iliver- 
standnisse und unuberwindbare Spannungen gegeben.

Diese Gegensatze zwischen den Vertretern beider unterschiedlicher Richtungen 

bleiben uniiberbruckbar, wenn man die w ichtigste Aufgabe der Theorie der 
W irtschaftspolitik darin sieht, die Erzeugung eines maximalen Sozialprodukts 

zu erkiaren, und der Theorie der Sozialpolitik die Aufgabe s te iit, Losungen zu 

erarbeiten, die eine gieichmdBigere (gerechtere) Verteilung eben dieses So- 
zialproduktes aufzeigen sollen. Ganzlich unfruchtbar bleibt die Auseinanderset- 

zung, wenn man der W irtschaftspolitik noch m it dem Pradikat der Wertur- 

te iis fre ihe it eine hohere D ignitat und dam it Oberordnung uber die Sozialpolitik 
zuerkennt.

* Mein Beitrag ist Professor Jerzy Kleer zum 60. Geburtstag gewidmet. Zum 
Erfahrungsbereich der Sozialpolitik verweise ich auf meinen Beitrag J. 
Zerche: Przemiany W Poiityce Socjainej W Republice Federalnej Niemiec, 
in: Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, Warszawa, Poznah 1978, 
S. 195 -  206. Zur Bedeutung des Sozialbudgets im Wirtschaftskreisiauf ha- 
be ich mich auch 1986 anIaBlich des 60jahrigen Jubiiaums der Akademie 
fu r Okonomie In Poznah geauBert (erscheint demnachst).
Zur Methodologie in der Theorie der Sozialpolitik erscheint ein Beitrag von 
m ir im Wirtschaftsdienst, Hamburg, Januar 1988.



Dos Spannungsverhaltnisses zwischen W irtschaftspolitik und Sozialpolitik in der 
Bundesrepubllk Deutschland wird vordergrundig dadurch untermauert, wenn 

man fur die Leistungen der W irtschaftspolitik die Hohe des Sozialproduktes 
und f i ir  die Leistungen der Sozialpolitik etwa die Hohe des Soziaibudgets als 
Indiktor betrachtet. Viele, nicht nur liberale W irtschaftspolitiker, sehen in 
einer Sozialleistungsquote von mehr als 30 Prozent eine Gefahrdung der 

marktwirtschaftlichen Ordnung. Dieses Konfliktverhaltnis der Politikbereiche 
hat sich auch auf die wissenschaftiichen Disziplinen ausgewirkt. So stre ite t 
man urn ein Ober- oder Unterordnungsverhaltnis. 1st die Sozialpolitik identisch 
m it Gesellschaftspolitik, dann 1st dieser Politikbereich Sozialpolitik der W irt

schaftspolitik ubergeordnet. Wird hingegen Wirtschaftspolitik als Produktions- 
politik  fur ein maximales Sozialprodukt verstanden, so 1st sie der Sozialpolitik, 

die m it Verteilungspolitik gleichgesetzt wird, ubergeordnet. Auch um das 
rechte Verwandschaftsverhaltnis wurde gestritten. Leopold von Wiese bezeich- 

nete die Sozialpolitik als "Tochter der Nationalokonomie". Aus der hier skiz- 
zierten Abgrenzung der Politikbereiche, die manchen Fachvertreter auch zu 
einer entsprechenden Abgrenzung des Erfahrungsobjektes einer eigenen wissen

schaftiichen Disziplin fuhren, ist das Spannungsverhaltnis nicht zu entscharfen.

Aus wissenschaftllcher Sicht ist allerdings der S tre it der disziplinaren Zuord- 

nung der Sozialpolitiklehre (Theorie der Sozialpolitik) und der Theorie der 
Wirtschaftspolitik kaum verstandlich. Ich w ill in der Tradition der okonomi- 

schen Betrachtungsweise der Sozialpolitiklehre von Liefmann-Keil darlegen, 
wie ich das Verhaltnis der Disziplin "Theorie der W irtschaftspolitik" und 

"Theorie der Sozialpolitik" sehe.



In Aniehnung an Schilcher^ kann man das Erfahrungsobjekt einer Disziplin 
nach drei Methoden abgrenzen. Wir unterscheiden die instrumentale Methode, 

die institutionelle Methode und die teleologische Methode.

Die instrumentale Methode zur Abgrenzung versagt be/ der Anwendung auf das 
Erfahrungsobjekt einer Theorie der W irtschaftspolltik und einer Theorie der 
Sozialpolitik. Da sozialpolitische Instanzen vorwiegend M itte l der Finanzpolitik, 
der Preispolitik und der Rechtspo/itik einsetzen, konnen diese Instrumente den 

Erfahrungsobjektbereich der Sozialpolitiklehre nicht konstituieren.

Die institutionelle Methode 1st der Praxis gelaufig. Zum Beispiel 1st das Bun- 

deswirtschaftsministerium  zustondig fur die W irtschaftspolltik oder das M in i- 
sterium fiir A rbeit und Sozialordnung fur die Sozialpolitik. Sie 1st aber 
wissenschaftlich nicht fruchtbar, do es haufig Interdependenzen zwischen den 

Zielen dieser unterschiedlichen Institutionen gibt.

V ie lle icht konnte nun die teleologische Methode befriedigen. Sozialpolitik oder 
Wirtschaftspolltik waren dann Politiken, die auf unterschiedliche Ziele ausge- 

rich te t sind. Fur die Grundziele beider Politikbereiche, wie sie etwa Giersch 

fo rm ulie rt hat -  zum Beispiel Freiheit, soziale Sicherheit, saziale Gerechtig- 
keit, sozialer Friede, Wohlstand -  ergibt sich aber entweder fiir  beide Berei- 

che Z ie lidentitat oder Interdependenz der Ziele.

Selbst bei einem auf den ersten Blick fur die Sozialpolitik nicht bedeutsamen 

Ziel, der personlichen Freiheit, zeigt sich bei genauerer Betrachtung eine ent- 

scheidende sozialpolitische Zielkomponente. In terpre tiert man sie ndmlich als 

materiale Freiheit im Sinne der Fahigkeit, im Rahmen der durch Gesetze und 

Sitten gezogenen Grenzen selbst aufgestellte Ziele zu verwirklichen, so wird 
deutlich, dali diese Zielverwirklichung o ft nur durch die Verfugung uber Ein-



kommen undloder Vermogen bestiwmt wird. Damit ist die Verwirklichung des 

Grundzieles "personliche Fre iheit" ouch abhdngig von der Einkommens- und 
Vermogensverteilung, weil hierdurch die materiale Freiheit entscheidend de

term in iert wird.^

I

Wir konnert also bisher feststeilen, doB eine Abgrenzung der Disziplin vom Er- 
fahrungsobjekt her m it H iife  der drei angesprochenen h/lethoden nicht zu be- 

friedigenden Ergebnissen fuhrt.

Betrochter) wir nun das Verhaltnis der Disziplinen aus der Sicht der Metho- 
denwahl. Versteht man unter praktischer Sozialpolitik iiberwiegend hoheitiiche, 

zielorientierte Handiungen zur w irtschaftlichen Bessersteilung bestimmter 
Cruppen, die eine Entscheidung uber die Verwendung begrenzter Ressourcen 
fOr die Verteiiung knapper M itte i in Form von Geld, Gutern und Dienstiei- 
stungen beinhaiten, so ist die theoretische, methodoiogische Behandlung einer 

zur Durchdringung der praktischen Sozialpolitik angelegten Theorie der Sozial-^ 
politik  m it Methoden der Wirtschaftwissenschaften begrundbar. Die okonomi- 
sche Analyse ist ja  gerade dadurch abgegrenzt, dali sie sich auf menschliche 

Entscheidungen iiber den Umgang m it den gegenwartigen oder kunftig verfiig- 
baren Gutern angesichts von genereller Knappheit an M ittein personeller. 

sachlicher und finanzieller A rt bezieht. Das Kernelement okonomischer Analy

se, okonomisches Rationalverhalten (das okonomische Prinzip), muB unter den 
Bedingungen der Knappheit im Bereich der Sozialpolitik also auch fu r die 

Theorie der Sozialpolitik gelten. Fur die okonomische Analyse der Sozialpolitik 
konnen weitere Argumente angefuhrt werden.^

1. Viele Probleme der praktischen Sozialpolitik sind ursachlich m it okonomi- 

schen Erscheinungen und Bedingungen in unserer Gesellschaft verbunden.



Dies g ilt fur die Phanomene von Arm ut und Arbeitslosigkeit ebenso wie 
fu r Arbeitsunfdl/e, Berufskrankheiten und Wohnungsprobleme.

2. Die meisten Probleme der prai<tischen Sozialpoiitik iasser] sich m it okono- 
mischen Kategorien beschrelben und quantifizieren, zum Beispiel Arbeits

losigkeit als eine zu geringe Nachfrage nach Arbeitskraften auf dem A r-  
beitsmarkt zu einem bestimmten Preis; Armut ols relative Unterversorgung 
(gemessen an einem postulierten Mindesteinkommen, dem durchschnittli- 
chen "Konsumniveau" oder Lebensstandard einer vergleichbaren Personen- 

gruppe). Medizinische Unterversorgung kann als unbefriedigte Nachfrage 
nach arztlichem oder pfiegerischem Personal, Better), Behandlungseinrich- 

tungen, Arzneim ittein usw. definiert werden.

3. Die meisten Probleme der praktischen Sozialpoiitik konnen m it okonomi- 

schen M ittein (Aufwand von knappen Dienst-, Sact)- oder Celdleistungen) 
bewaltigt werden bzw. erfordern angesichts der Knappheit der e rfo rderli- 
chen M itte i Oberlegungen okonomischer A rt. Darunter versteht man unter 

anderem Anaiysen hinsichtlich der W irtschaftiichkeit oder des Verhaltnis- 
ses von Kosten und Nutzen aiternativer Losungen.

Eine okonomische Theorie der Sozialpoiitik kann dann die praktische Soziaipo-

lit ik  unter zwei Fragesteiiungen betrachten.

1. Die Wirkungen auBerhalb des Soziaipoiitikbereict^s: Welche Wechselwirkun- 
gen bestehen zwischen der Sozialpoiitik und dem okonomischen System als 

Ganzem oder in regionalen oder sektoraien Teilbereichen? Diese Frage 
z ie lt auf die Wirkungen von Leistungen durch das soziaipolitische System 
auf gesamtwirtschaftliche Aggregate.

2. Die Wirkungen innerhalb des Sozialpolitikbereichs: Wie sind die okonomi

schen Oder Knoppheitsprob/eme zu /osen, vor denen die Sozialpoiitik bei 
der Verfolgung ihrer Aufgaben steht? Hier, r ich te t sich die Frage auf den 

Einsatz der Leistungen durch das soziaipolitische System, der sich m it den



Begriffen der W irtschaftlichkeit (Effizienz) und der Wirksamkeit (E ffe k ti-  

vita t) erfassen laBt.

Eine Klarung kann auf mehreren analytischen Ebenen vorgenommen werden. 

Ich nenne einige Beispiele:

Auf der Ebene der einzelwirtschaftlichen Entscheidung (Theorie der Wahlhand- 
lung) wird das Verhaltert von Wirtschaftssubjekten m it nach auBen e inhe itli- 
cher Willensbildung (Privathaushalte, Unternehmen, offentliche Haushalte) un- 

tersucht.

Auf der Ebene der marktwirtschaftlichen Beziehungen werden die Verhaltnisse 

und Prozesse zwischen Wirtschaftseinheiten analysiert, die sich als Tauschpart- 
ner (das heiBt, als Anbieter und Nachfrager) gegenuberstehen.

Auf der Ebene der gesamtwirtschaftlichen Beziehungen findet eine Analyse 
der leistungsmaBigen Verflechtung zwischen den Einzelwirtschaften eines gro- 

Beren, meist nationalen okonomischen Systems s ta tt, wobei zumeist auch die 
Beziehungen der betrachteten Volkswirtschaft und/oder ihrer Teilbereiche zu 
ihrer Umwelt (Ausland) einbezogen werden. Hier sei als Merkposten auf die 

volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, das Sozialbudget und Input-Output- 
Analysen verwiesen. Unten wird exemplarisch das Sozialbudget in der Bundes- 

republik Deutschland behandelt.

So konnen okonomische Modelle wie das des Haushaltes, das Marktmodell und 
das okonomische Kreislaufschema sinnvoll fur die Theorie der Sozialpolitik 

herangezogen werden. Da es aber in der Sozialpolitik ebenfalls urn die Befrie - 

digung von Kollektiv- oder besser Gemeinschaftsbedurfnissen geht, konnen die-



se Z/e/e nicht nur uber Marktprozesse gefordert oder erreicht werden. Daher 
muli in der Theorie der Sozialpolitik neben die Marktokonomie auch die 

Quasi-Marktokonomie oder Nicht-Marktokonomie, wie sie etwa schon im Be- 
reich der Verbandsokonomie (Theorie der Verbande) weit entw ickelt wordert 
ist, treten. Hier sei insbesondere an die Theorie der Tarifverhandiungen erinn- 
te rt.^

Schon zu Beginn der SOer Jahre wurde im wissenschaftiichen Bereich von 

Gerhard Mackenroth^ in seinem Vortrag "Die Reform der Soziaipoiitik durch 
einen deutschen Soziaipian" vor dem Verein fur Sociaipoiitik die Notwendig- 

ke it betont, die Soziatleistungen in der Bundesrepublik Deutschland transparent 
und ihren Standort in gesamtwirtschaftiicher Sicht deutlich zu machen. 

Mackenroth fuhrte dabei auch den B egriff "Soziaibudget" ein. Er verstand 

darunter in erster Lin/e die Darstellung der augenblicklichen Lage, wahrend 
er die Zukunftsbetrachtung dem "deutschen Soziaipian" zuwies.

Neben und zum Teil unabhangig von der wissenschaftiichen Diskussion ivurde 

der Gedanke, ein Soziaibudget oder einen Soziaipian zu erstellen, auch auf 
poiitischer Ebene verfoigt. Der von Sozialdemokraten 1957 vorgelegte "Soziai

pian fur Deutschland" enthalt neben anderen sozialpolitischen Vorhaben einen 
Sozialpolitischen Gesamtplan in volkswirtschaftlicher und finanzieller Sicht.

Die hieran anschiieliende Diskussion und die Konsolidierung des Bundeshaushal- 

tes wahrend der GroBen Koalition Ende der SOer Jahre, die unter anderem 
auch die Sozialausgaben betraf, fuhrte im Sommer 1968 zu einer Vereinbarung 

der Koalitionspartner, baldmoglichst ein Soziaibudget fur einen m itte lfris tigen



Zeitroum vorzulegen. Es sollte einen umfassenden Oberblick uber die Gesamt- 
heit der Sozialleistungen in Deutschland und ihre mutmaBliche Entwicklung 
bieten. Schon im Dezember 1968 wurde dem Bundesl(abinett ein Entwurf eines 

Soziaibudgets vorgelegt.

Begrundet wurde die Aufstellung des Soziaibudgets m it der Tatsache, dali eine 
rationale Gesellschaftspolitik auch im sozialen Bereich einer mehrjahrigen 
VorausschOu der Einnahmen und Ausgaben bedurfe. Dawit wurde neben der 
m ittelfristigen Wirtschaftsprojektion und der mehrjahrigen Finanzplanung des 
Bundes auch im sozialen Bereich der Weg einer langerfristigen Vorausschau 

und Planung beschritten.^

Das Sozialbudget als eine Bestandsaufnahme und als m itte lfris tige  Vorausschau 
der Einnahmen und Ausgaben im sozialen Bereich hat nach Auffassung der 
Bundesregierung^ folgende zwei Hauptaufgaben: Es ist Informationsquelle und 
dient als Orientierungs- und Entscheidungshilfe. In seiner Funktion als Infor

mationsquelle vermag das Sozialbudget die gegenwartige Situation und die zu- 
kunftige Entwicklung auf dem Gebiet der Sozialen Sicherung zu verdeutlichen. 
Das Sozialbudget schafft eine zeitliche Transparenz auf m ittle re  Sicht uber 
die Hohe und die Struktur der Sozialleistungen und deren Finanzierung. Eine 

wesentliche Aufgabe des Soziaibudgets besteht darin, Orientierungs- und Ent- 
scheidungshilfen fu r die Politik zu liefern. Das Sozialbudget schafft keine bin- 
dende Festlegung der kunftigen Sozialpolitik, sondern bietet den Politikern die 

notwendigen Orientierungshilfen uber Moglichkeiten und Grenzen bei der Wei- 
terfuhrung der Sozialpolitik.

Es verm itte lt rechtzeitig eine Vorstellung uber eventuelle Spannungen oder 
Fehlentwicklungen, erlaubt ein planvolles Korrigieren, ermoglicht die Aufste l

lung eines Zeitplans und h ilft , improvisierte Interventionen zu vermeiden. Das 

Sozialbudget erhalt seine besondere Bedeutung dadurch, dali es polltische A l-  

ternativen im EntscheidungsprozeB bewuBt und kalkulierbar mochen kann.



£s soil nun anhand eines makrookonomischen Kreislaufmodells das Beziehungs- 
gefiige zwischen dem sozialen Sicherungssystem und anderen vo/ksw irtschoftli-

O
chen Aggregaten deutlich gemacht werden . Durch Aggregation einzelw irt- 
schaftlicher GroBen (Einzelhaushalte, einzelne Unternehmungen) zu Sektoren 
sollen auf makrookonomischer Ebene Interdependenzen und volkswirtschaftliche 

Prozesse dargestellt werden. Auch aus Grunden der Anschaulichkeit wird nun- 
mehr von der Einheit des Soz/o/housho/tes ousgegongen; das bedeutet, doB alle 
Institutionen, die zwecks sozialer Sicherung der Bevolkerung ta tig  werden, zu 

einer Einheit bzw. einem Gesamtsystem zusammengefaBt werden und somit 
Beziehungen zwischen Teileinrichtungen dieses Sicherungssystems untereinander 
bzw. zu anderen volkswirtschaftlichen Institutionen aus der Betrachtung ausge- 

klammert werden.

Das Schaubild zeigt das Kreislaufschema der Bundesrepublik Deutschland. Es 

wird deutlich, daB der Bereich der Sozialen Sicherung einerseits durch die F i-  
nanzlerung iiber Beitrage und Steuern, andererseits iiber die Gewahrung von 
Sozialleistungen durch den Staat, eng m it dem wirtschaftlichen Ceschehen 

verbunden ist. Die Rolle der Sozialen Sicherung im volkswirtschaftlichen 
Kreislauf wird defin iert durch die Wechselbeziehung zwischen der Leistungs- 
seite, auf der sie dem privaten Haushaltssektor M itte l zufuhrt, und der Auf~ 

bringerseite, auf der sie den Sektoren Haushalte, Unternehmungen und Staat 
M itte l entzieht. Einerseits le ite t sie also den Haushalten Geldmittel, Sachlei- 

stungen und Dienstleistungen zu, die somit das Realeinkommen der Begunstig- 
ten entsprechend erhohen. Andererseits zieht sie die zur Erbringung dieser 

Leistungen erforderlichen M itte l ein: Sozialbeitrage von den Haushalten und 

den Unternehmungen sowie Zuschusse aus offentlichen Haushaltsmitteln. Die 
im Schaubild dargestellten monetaren Beziehungen zwischen dem Sozialhaushalt 

und den anderen Sektoren der Volkswirtschaft verdeutlichen, daB der Sozial

haushalt durch seine Tatigkelt, die hier durch Entzugs- und Zufuhreffekte



Schaubild: Wirtschaftskreislauf der Bundesrepublik Deutschland
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symbolisiert ist. EinfluB ouf den Wirtschaftskreislauf nimmt, und zwar direkt 

auf Produktion, Konsum, Sparen und Investition.

Die Erhebung von Beitragen zur Finanzierung sozialer Sicherungsleistungen 

w irk t ahnlich wie die direkte Besteuerung; sie mindert das privat verfiigbare 
Einkommen und engt somit den freien Dispositionsspieiraum der Privaten in 

bezug auf ihre Spar- und Konsumtatigkeit ein

Sofern der Stoat durch allgemeine Steuermittel die Tatigkeit der Sozialversi- 

cherungen unterstutzt bzw. in eigener Regie soziale Sicherungsleistungen er- 
s te llt (Fursorge- und VersorgungsmaBnahmen), ware fur eine Analyse der 

Spar- und Konsumwirkungen der steueriichen Finanzierung die Verteilung der 
Steuerlast auf die verschiedenen Einkommensempfanger zu erm itteln.

Die ausbezahlten Geidieistungen des Sozialen Sicherungssystems erhotten das 

individueil verfiigbare Einkommen der jeweiligen Empfanger. Die Auswirkungen 
auf Konsum und Sparen hangen hier wieder von den Konsum- bzw. Sparnei- 
gungen der Empfanger ab. In der L iteratu r g ilt eine relativ hohe konsumptive 
Verwendung der monetaren Transfers als die wahrscheinlichere, da soziale Si

cherungsleistungen vor allem sozialen Notstanden, die durch einen Mangel an 
materiellen Giitern gekennzeichnet s/nd, bzw. besonderen Bedurfnissen Rech- 
nung tragen sollen.

Werden soziale Sicherungsleistungen in Form von Realtransfers CGi/ter und 

Dienstleistungen) erste llt, so werden auch hier Wohlstandspositionen der 
jeweiligen Empfanger tangiert. In diesem Fall wird jedoch d irekt auf die 

Konsumstruktur der Empfanger EinfluB genommen. Es steht nicht mehr in der 
Disposition des einzelnen, uber die qualitative und quantitative Zusammenset- 

zung des Konsumguterbundels zu entscheiden.

D irekt w irk t der Sozialhaushalt auf Umfang und A rt der Produktion im w eite- 

ren Sinne ein, indem beim Unternehmenssektor fur den Realtransfer be- 

stim mte Guter und Dienstleistungen in Auftrag gegeben werden, welche nach



sozialen Kriterien ausgewahlten privaten Haushaltungen unentgeltlich oder zu 

einer nicht die Kosten deckenden Gebuhr zur Verfiigung gestellt werden sol- 

len. Aber auch indirekte Wirkungen v o i d  sozialen Sicherungssystem auf die 
Produktion sind feststellbar. Die Bereitstellung von Transfers, wie etwa Ein- 
gliederungsbeihilfen, die Finanzierung von UmschulungsmaBnahmen usw., kann 

die M obilitat der Arbeitskrdfte erhohen und uber eine effektive Sicherung der 
Cesundheit konnen Quantitat und Qualitdt der zur Verfiigung stehenden A r

beitskrdfte erhoht werden.

Bel der Ldsung von Zielkonflikten, bei der Auswahl von Zielvariablen, bei der

Setzung von Prioritdten und Bedingungen von Zielhierarchien sind politische

Entscheidungen zu fallen. Hier ist der Ort der politischen Theorie, die

Liefmann-Keil zur Beschreibung ''sozialpolitischer Strategien" heranziehen

wo//te. Als gesonderter Theoriezweig entw ickelte die okonomische Theorie der

Politik ihre Grundlagen vor allem durch die A rbe it Joseph Schumpeters und

Anthony Downs'. H ier ist sinnvoll also ouch der Beitrag der Neuen Politischen
9Okonomie einzubeziehen.

Aus der vorgestellten weitgehenden Isomorphie von Theorie der Sozialpolitik 
und Theorie der W irtschaftspolitik kann die Theorie der Sozialpolitik entspre- 
chenden Nutzen ziehen.

Die Theorie der W irtschaftspolitik hat in den letzten 30 Jahren -  insbesondere 

durch das bahnbrechende Werk von Jan Tinbergen^^ -  groBe Fortschritte  ge- 

macht. Zu nennen waren hier aber auch Bent Hansen^  ̂ und Henry Theil.^^

Tinbergens Unterscheidung von drei Arten der W irtschaftspolitik, namlich Re-



formen, qualitative Politik und quantitative Politik, sind offenkundig auch fur 

die Theorie der Soz/a/po/it/k sinnvoll anwendbar.

Reformen, die eine Veranderung der Rahmenbedingungen anstreben, und quali

tative Politik sind allgemein iangfristiger Natur. Im Bereich der Theorie der 

Sozialpolitik konnte man zum Beispiel die Reform der Rentenversicherung, e t-  
ivo abgestellt auf einen wirklichen Drei-Cenerationen-Vertrag oder die quali

tative Veranderung der Unternehmensverfassung, nennen. Zur qualitatlven Poli

tik  woren beispielhaft noch die Gestaltung der Arbeitszeitordnung, die 

Flexibilisierung der Arbeitszeit und die Humanisierung am Arbeitsplatz anzu- 
fOhren.

Be/ der "quantitativen P o litik ” geht es bekanntermaBen darum, innerhalb vor- 

gegebener Strukturrahmen sogenannte Instrumentvariablen so zu varlieren, dad 
sich Zielvariablen in erwunschter Weise andern.

Die Theorie der W irtschaftspolitik basiert also auf der okonomischen Analyse

-  im Sinne von Giersch der positiven Okonomik -  und andert formal lediglich 
die Richtung der Fragestellung. Politisch kontrollierbare Parameter werden In- 

strumentvariable im Sinne Tinbergens. Derartige "quantitative P o litik '' betreibt 
die Theorie der Sozialpolitik zum Beispiel dann, wenn sle etwa angestrebte 
verfugbare Haushaltseinkommen als Zielvariable durch Variation der Steuersat- 

ze -  einem Instrument, das man trad itionell dem Bereich der Finanzpolitik 
zuordnet -  unter Modellpramissen untersucht.

H

Eine hier in gebotener Kurze vorgestellte Theorie der Sozialpolitik und im Zu- 

sammenhang damit behandelte Theorie der W irtschaftspolitik unterscheiden 

sich nicht in den angewandten wirtschaftswissenschaftlichje/i Methoden. Sie



fSind auch vom Erfahrungsobjekt her nicht in alien Bereichen sinnvoll abgrenz- 
bor. Man kann sie insoweit als eine in Teilbereichen identische Fachdisziplin 

sehenJ^

Zur Abgrenzung der Fachdisziplin habe ich die angewandte Methods gewahlt. 
Daruberhinaus ist es fiir  mich unstrittig, daB die Sozialpolitiklehre sowohl im 
Berelch des Erfahrungsobjektes als auch in der gewahlten Methode sich jen- 
seits der Okonamie bewegen kann. Nach meinem Abgrenzungsvorschlag wiirde 
es sich hier um eine n ic h t okonomisch orientierte Sozialpolitiklehre han- 

deln.

In der Praxis haben sich Unterschiede o ft allein dadurch ergeben, daB sich

okonomisch orientierte  Sozialpolitikwissenschaftler starker auf Probleme des

Arbeitsmorktes, des sozialen Sicherungssystems, der Verteilung oder des Ce-

sundheitsbereiches konzentriert haben. Beispielsweise nenne ich hier den dani-
14schen Sozialpolitikwissenschaftler J irn  Henrik Petersen und den englischen 

Sozialpolitikwissenschaftler Anthony Culyer^^. Eine Konzentration auf okono- 
mische Methoden heiBt nicht Ableitung von Werten aus okonomischen MaBsta- 
ben ("Okonomismus"), sondern selbstverstandlich weist eine auf den Menschen 

und seine "Lebenslage" ausgerichtete Sozialpolitik uber das Okonomische hin- 
aus^^.

Gegen meine Einordnung der Theorie der Sozialpolitik konnten Einwande erho- 
ben werden; der gewichtigste ware der von Nell-Breuning geauBerte, Sozial

po litik  sei mehr als ein Okonomikum. Das ist unbestreitbar richtig. Aber die- 

se Aussage eines Sozialethikers wird doch nicht dadurch eingeschrankt, daB 

sich ein Okanom eben nur n tit der okonomischen Seite der Theorie der So

zia lpolitik  befaBt. Andere Zweifler konnten fragen, wo bleibt die Beschafti-



gung w it Randgruppen, m it Sozialhilfeempfangern, m it der Familie, der Ju- 
gend usw. Hier ist zunachst zu sagen, dali Sozialpolitik als Politik fur groBe 
Gruppen immer mehr als Makropolitik gesehen werden kann. MaBnahmen, die 
darauf abstellen, dem einzelnen ein bestimmtes MaB an leiblict)er, geistiger 

und sozialer Wohifahrt zu ermoglichen oder zu sichern, sind sinnvollerweise 
dem Bereich Sozialorbeit oder der Sozialpadagogik zuzuordnen. Fur solche Ge- 

biete der praktischen Sozialpolitik, wie Fam ilienpolitik, Jugendpolitik, Rand- 
gruppenbetreuung, ist dann sinnvollerweise ein weites Feld geoffnet. Als 
Crundlagenwissenschaft kann hier auch die Soziologie m it herangezogen wer

den.

Was ich vorscWage ist keine dogmatische Abgrenzung aus dem Wesen der Po- 
litikbereiche heraus, sondern eine sinnvolle methodologische Arbeitsteilung  
zwischen Okonomen, Soziologen und Sozialpadagogen, wenn sie sich m it dem 

Bereich der praktischen Sozialpolitik befassen.

Die praktische Sozialpolitik ist ein Teilgebiet der Politik. Wenn hier fur die 
wissenschaftliche Vorgehensweise die okonomische Methode empfohlen wird, 
so hat diese Basiswertung vor allem m it praktischen Oberlegungen zu tun. Die 

okonomische Methode ist unter sozialwissenschaftlichen Methoden relativ welt 
entw ickelt und laBt sich daher aus pragmatischen Grunden im Bereich der 
Z w e c k ra t io n a l ita t  sinnvoll verwenden.

Damit ist nichts uber die D ignitat oder W erturte ilsfre ihe it zwischen Sozialpo

l i t ik -  und W irtschaftspolitiklehre  ousgesogt. Wenn man m it L iefm ann-Keil 

"Gerechtigkeit" als letzten MaBstab der Sozialpolitik fordert, so is t darin un- 

s tr itt ig  eine Basiswertung zu sehen. Die Verteilungstheorie hat hinreichende 

MaBe entwickelt, wie ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermogen zu



messen sind. Wenn man "Gerechtigkeit" durch "gleichmaBigere Verteilung"

ersetzt und h ierfur bestimmte VerteilungsmaBe setzt, so ist dieses Ziel ouch

hinreichend operational und elner wissenschaftlichen Behondlung zuganglich.

Die Behauptung einiger "M arktliberaler"^^, die W irtschaftspolitiklehre sei

wertfre i, ist aus der Sicht der modernen Wissenschaftslehre ois falsch zuruck-

zuweisen. Die Zielsetzung "Maximales Wachstum des Sozialproduktes" geht

ebenfalls von einer entscheidenden Basiswertung der marktliberalen W irt-

schaftspolitiklehre aus. Die Operationalitat des Malistabes 'Hohe des Sozial-
18produktes' ist spatestens m it dem Werk von Kapp umstritten und zu pro- 

blematisieren.

Damit ist bisher noch nichts zum Bereich der W e r t ra t io n a l i ta t  gesagt. Ein 

Teil der "M arktliberalen" fordert, doB Wertsystem der Sozialpoiitik, das ver- 
fassungsmaBig im Sozialstaatsprinzip niedergelegt ist und sich zum Teil auch 

in der Konzeption der "Sozialen M arktw irtschaft" wiederfindet, in Richtung 
ausschlieBlich okonomischer m arktorientierter Wertungen zu begradigen. Bisher 

ist es nicht gelungen, nachzuweisen, daB Werte wie Soziale Sicherheit und So- 
ziale Gerechtigkeit in ausschlieBlich m arktw irtschaftlichen Ordnungen m it aus

schlieBlich kapitaiistischen Verhaltnissen gesichert oder erreicht werden kon- 
19nen. Sollte sich obige Forderung politisch durchsetzen. so erhielte die Bun- 

desrepublik eine Sozialordnung ganz anderer Qualitat. Die hier geforderte ein- 
seitige Ausrichtung allein an okonomischen Werten hat wissenschaftstheore- 

tisch nichts m it der von m ir oben vorgeschlagenen Anwendung okonomischer 

Methoden zu tun.

Dennoch kann man sich m it der Wertposition der "Marktliberalen" -  politisch 

konnte man sie auch als rechten FlUgel der Ordoliberalen einordnen -  streng 

wissenschaftlich auseinandersetzen. Sie treten m it einer politischen Forderung 
an und versuchen, die Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland 

umzugestalten. Auch im Sinne Max Webers kann man ihre politischen Ziele 
wissenschaftlich analysieren. Da es sich bei ihrem Tun auch um politisches



Tun handelt, b ie tet sich h ier ouch der Ansatz des amerlkanischen Politikw is- 

senschaftlers A rthur F. Berttleys an, das politische Tun am dahinterliegenden 
Interesse zu analysieren.

The Relationship of Social Policy towards the Theory of Economic Policy

The author explores the differences and sim ilarities  of Social Policy in re

spect to Economic Policy.

He questions the wide claimed supremacy of Economic Policy over Social 

Policy, nevertheless accepting efficiency as a valuable critereon of Social 
Policy.

Zerche uses Tinbergens arguments to require a quasi-market-economy or non- 
market-econamy as a relevant extension in the fie ld  of Social Policy theory.
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DIE 'U N T E R N E H M E N S K U L T U R '  DER GENOSSENSCHAFT  

EIN TRADIT IONS REICHES THEM A IN NEUER A K T U A L I T A T  - *

Professor Dr. Eberhard Du l fe r

A. WARUM SPRICHT MAN VON ’UNTERNEHMENSKULTUR’?

'Unternehmenskultur' oder noch allgememer 'Organisationskultur' ist ein 
Stichwort,’ das in der wirtschaftUchen Praxis seit etwa zwei Jahren it) aller 

Munde ist. Der wichtigste Ausloser dafur war die deutscf\spract)ige Ausgabe 
des amerikanischert Buches 'In Search of Excellence' von Peters/Waterman, 
die unter dem zugkrdftigen Titel "Auf der Suche nqch Spitzenieistungen" -  
1983 erschienen i s t \  Selbst in der Fachliteratur hat geradezu ein Boom an 
Veroffentlichungen eingesetzt: Inzwischen sind einschlieBlich der Obersetzungen 

von amerikanischen Werken sieben Bucher erschienen, in denen 'Unterneh

menskultur' im T itel vorkommt^. Schneli hoben sich auch die professionellen 

Unternehmensberater auf die neue Linie eingestellt, und es werden zahlreiche 
besondere Programme, zum Tell allerdings 'a lte r Wein in neuen Schlauchen'^, 
aber auch m it phantasievoll-mystischen Ervi/eiterungen, etwa in Anknupfung an 

die "New-Age-Bewegung"^, angeboten.

Diese Entwicklung ist verstandlicherweise ouch den genossenschaftlichen Un- 

nehmungen nicht verborgen geblieben. Gerade donn, wenn diese das Bestreben

Es handelt sich um den Nachdruck eines Vortrages des Verfassers der am 
02.10.1987 in der Universitdt Marburg gehalten und in den Marburger 
Beitragen zum Genossenschaftswesen Nr. 12 des Instituts f iir  Genossen- 
schaftswesen an der Phllipps-Universitat Marburg veroffentlicht wurde.



haben, sich im Bereich der Management-Techniken und Fuhrungslehren stets 

auf dent neuesten Stand zu halten, werden sie die entsprechenden Infornia- 
tions- Oder sogar Schulungsangebote kritisch prUfen und sich gegebenenfalls 
zusammen m it Reprasentanten anderer Unternehmungstypen zur Teilnahme 

anmelden.

Wie schon haufig bei gewissen grundsatzlichen Veranderungen in Methodik, 

Orientierung und Instrumentarium der Unternehmensfuhrung s te llt sich daher 
ouch in diesem Fall wieder die bekannte Frage, ob das neue Informationsan- 
gebot organisationsstruktur-neutral ist oder, ob sich in seiner Nutzung Konse- 
quenzen durch die spezifische Struktur des genossenschaftlichen Unternehmens 
Oder, genauer gesagt, des kooperativen Verbundes zwischen Genossenschaftsbe- 

trieb  und Mitgliederbetrieben, also des, wie ich es nenne, Kooperativs, erge- 
ben.

Nun werden unter dem genannten Stichwort 'Unternehmenskultur' inzwischen 

so viele unterschiedliche Interpretationen, Konzeptionen und Handlungsempfeh- 

Iungen offe rie rt, daB es sich lohnt, der Entstehung dieses Begriffes genauer 
nachzuspuren, um den eigentlichen Sinn, das AusmaB des innovativen Gehalts, 
genauer bestimmen zu konnen.

Vor wenigen Jahren noch hatte man in der Wirtschaftspraxis gegenuber dem 

B egriff 'Kultur' einen klaren Trennstrich gezogen. 'Kultu r' wurde m it Kunst, 
Spiel und Unterhaltung, m it Freizeit, LebensgenuB und Emotion assoziiert, 

wahrend die w irtschaftliche Praxis durch die weitgehend unangenehmen Zwan- 

ge des Erwerbslebens gekennzeichnet ist, wo Sachkenntnis, individuelle Le i- 
stung und Ratio gefordert sind.

Diese Trennung gait ubrigens nicht nur fu r die Wirtschaftspraxis; auch die 

Wirtschaftswissenschaft war daran gewohnt, an dem (wie die altere Wissen- 

chaftstheorie es form ulierte) komplexen "Erfahrungsobjekt" (Ammon) des 

menschlichen Lebensbereichs ein enger definiertes, auf 'w irtschaftliche ' Gro-



Ben bezogenes, "Erkennungsobjekt" zu behandein, in das kulturelle Phanomene 
und Aktivitaten als solche nicht etngeschlossen waren.

Insofern ist es schon bemerkenswert, daB sich plotzlich Wirtschaftspraxis und 
Wirtschaftswissenschaft m it 'Kultur' befassen, und es ste llt sich die Frage, 

wie es dazu gekommen ist.

Wieder einmal kam der AnstoB aus den USA, in denen die Begriffe "Organi

zational Culture" und "Corporate Culture" erstmalig form uiiert und erlautert 
wurden. Der AnIaB war ein rein pragmatischer, denn Ende der 70er Jahre, zu 

einem Zeitpunkt, als die Amerikaner sich gerade auch auf den wichtigen Ge- 
bieten der neuen Hochtechnologien wie gewohnt als fOhrend empfanden, zeigte 
sich plotzlich auf den Weltmarkten eine unbegreifliche Oberlegenheit der jun- 

gen japanischen Konkurrenz. Im Marz 1985 schrieb das amerikanische W irt- 
schaftsmagazin Business Week "Amerikas fuhrende Position in jedem elektro- 

nischen Markt ist erodiert; die Trends spiege/n nicht weniger als eine Krisis 
der US-Hochtechnologie"^. Im Jahre ISSit ergab sich erstmalig ein US-Defizit 
in der amerikanisch/japanischen Import-ZExport-Beziehung von 15 Mrd. Dollar 

und selbst auf dem Automobilmarkt, einer klassischen amerikanischen Doma- 
ne, zeigte sich eine ahnliche Lage^. Die Frage muBte gestellt werden: Gibt 
es eine bessere Business-Methodik als die amerikanische?

B. WAS WIRD UNTER 'UNTERNEHMENSKULTUR' VERSTANDEN?

Die vorstehende Frage war auch fur die amerikanischen Wirtschaftswissen- 

schaftler neu, denn gerade sie hatten erst Anfang der lOer Jahre in einer 
verhaltnismaBig jungen L ite ra tu r zum Internationalen Management m it dem 

Verfahren von Richman/Farmer eine Methodik zur Bewertung der Manage- 

mentfreundlichkeit von Umweltbedingungen im Landervergleich entwickelt, 

nach deren Kriterien die USA eindeutig -  w eit vor Japan -  an der Spitze la- 

gen^. Die neue Situation muBte also AnIaB zu wissenschaftlichen Untersuchun-



gen geben, und zwar in Richtung eines interkulturellen Vergleichs zwischen

den japanischen und den amerikanischen Bedingungen. Dabei zeigte sich bald,

daB bet technisch-operativer Ahnlichkeit die Leistungsergebnisse japanischer

Produktionsweise den amerikanischen uberlegen waren . Es muBten aiso zusatz-

liche, aus der unterschiedlichen Kuitur herruhrende EinfiuBfaktoren wirksam

sein. So waren die beiden ersten kiassischen Veroffentiichungen zum Thema
9'Unternehmenskultur', namiich die Monographien von Ouch/ und von Pascale/ 

Athos^^ ganz auf den interkulturellen Vergleich zwischen Japan und den USA 
ausgerichtet. Es wurden offensichtlich erkennbare unterschiedliche Einstellun- 
gen und Verhaltensweisen im betrieblichen Bereich beobachtet und aus dem 

relativ obeflachlich erfaBten kulturellen Kontext heraus erklart. 'K u itu r ' 1st 
also in dieser friihen Phase der Untersuchung noch die natianale, kulturkreis- 
bezogene kulturelle Umwelt der Unternehmungen im ubiichen Sprachsinn. Man 

konnte von einer "Makro-Betrachtungsweise" des Kultureinflusses auf das 
wirtschaftliche A rbeits- und Fuhrungsverhalten sprechen.

Indem aber nun die spezifischen Auswirkungen dieser allgemeinen Kuitur auf 

die Lebens-, A rbe its- und Fuhrungsbedingungen in der einzelnen Unternehmung 
merkmalmdBig erfaBt wurden, wurde der Begriff der 'Unternehmens'- oder 

'Organisationskultur' konstitu iert, der zunachst noch sozusagen die Mikro-Au~ 
spragung der jeweiligen nationalen Kuitur bezeichnete, der aber dann zunehm- 

end auf das einzelne Sozialgebilde spezifiziert wurde. Das g ilt vor allem fur 
den dritten amerikanischen Klassiker zum Thema, das Buch von Deal und 

Kennedy mit dem Titel "Corporate Culture"^  ̂ (Unternehmenskultur). Pascale/ 
Athos erlautern in diesem Zusammenhang das sagenannte 7S-Modell der Ma- 

nagement-lnstrumente, das sie in einer Arbeitsgruppe bei der McKinsey Con- 
sulting-Firma entw ickelt hatten. Darin werden den herkommlichen "harten" 

Instrumenten (Strategic, Struktur, Management-Systeme), die sogenannten 

"weichen" (ijbergeordnete Ziele, Fahigkeiten, S til, Stammpersonal), gegenCiber- 

gestellt, und es w ird die These vertreten, daB der Erfolg der Japaner auf de- 

ren Praferenz f i ir  die weichen Instrumente zuruckzufuhren sei. Das Schema 

wurde in leicht m odifiz ierter Fassung von Peters/Waterman als McKinsey-Mo- 

dell verbreitet (s. Abb. 1).



Abbildung 1: Das UcKinsey-7S-Uodell

Quelle: Peters, Thomas j./Waterman. Robert, H.: Auf der Suche nach Splt-
zenleistungen. Landsberg am Lech: Verlag Moderne Industrie, 1986. 
S. 32.



Bei Deal/Kennedy liegt der Hauptaspekt auf der M itarbeiterorientierung. De- 

mentsprechend weisen sie den "Helden" eine zentrale Funktion zu. In Anknup- 

fung an die Herausstellung von Symbolen, Ritualen und Firmenmythen, sowie 
der Kommunikationsnetze innerhalb der Unternehmung, betonen sie den praxe- 
olvgischen Ansatz, der in der deutschen Titelubersetzung "Unternehmenserfolg 

durch Unternehmenskultur" ganz besonders deutlich wird.

In der Fortfuhrung dieser Oberlegungen und ebenfalls in Anknupfung an das 
modifizierte 7S-Modell losen sich schlieBlich Peters/Waterman m it ihrem be- 
kannten Buch "In Search of Excellence" ganzlich von dem interkultureilen  

Vergleich Japan/Amerika und konzentrieren sich ganz auf den Vergleich von 
erfolgreichen, "exzellenten" Unternehmungen m it weniger erfolgreichen. Diese 

Betrachtungsweise vermeidet also vollig den bei den anderen Pionlerarbeiten 
noch erkennbaren defensiv-exkulpativen Tenor und ve rtr itt bewuBt eine offen- 
siv-optimistische Einschatzung der Managementmoglichkeiten. Das scheint der 
Hauptgrund dafur zu sein, daB dieses interessante, aber stark popularwissen- 

schaftlich geschriebene Buch sich zum Bestseller m it 2,4 M ill, verkauften Ex~ 
emplaren entwickein konnte. ■

Der Erfolg, der von ihnen untersuchten 75 “hochangesehenen Unternehmen" in 

den USA ist nach Auffassung von Peters/Waterman auf "elnfache Grundtugen- 
den" zuruckzufuhren. Dazu erlautern sie:

"Der Intellekt machte nicht die Klugheit mundtot. Analyse blockierte nicht 
das Handeln. Stattdessen taten die Unternehmen ihr Bestes. in einer kompli- 
zierten Welt moglichst vieles einfach zu halten. Sie waren beharrlich, sie be- 
standen auf Q ualitat. Sie verwohnten ihre Kunden. Sie horten auf ihre M ita r-

beiter und behandelten sie wie Erwachsene. Sie fiihrten ihre 'Champions' .....
an longer Leine. Sie lieBen ein gewisses MaB an Chaos zu, wenn nur schnell 

gehandelt und laufend etwas neues ausprobiert wurde"^^.

Aus diesem Eindruck vi/urden von den Autoren acht Merkmale herauskristalli-



siert, die als 'Grundtugenden' bezeichnet werden.^^

Primat des Handelns:
"Probieren geht iiber Studieren"

Nahe zum Kunden:
"Der Kunde ist Konig"

Freiraum fu r Unternehmertum:
"Wir wollen lauter Unternehmer"

Produktivitat durch Menschen 
"Auf den M itarbe iter kommt es an"

Sichtbar gelebtes Wertsystem:
"Wir meinen, was w ir sagen -  und tun es auch"

Bindung an das angestammte Ceschaft:
"Schuster, bleib bei deinen Lelsten"

Einfacher, flexib ler Aufbau:
"Kan)pf der Burokratie"

S traff-lockere Fuhrung:
"Soviel Fuhrung wie notig, so wenig Kontrolle wie moglich"

Die Autoren meinen seibst, dal3 die meisten dieser Merkmaie aiies andere als

sensationell seien, daB man si'e vielfeicht als "B/nsenweisheit" bezeichnen
14musse . Es gehe aber eben darum, in welchem MaBe danach gehandelt wer- 

de. Erst die Internalisierung solcher Grundsatze mache die "Intensltat der 
Firmenkultur" aus.

Da die vier Bucher zum Tell zwar in einem brillanten journalistischen S til ge- 

schrieben slnd, aber eine wissenschaftllch nachvollziehbare Begrundung der 

aufgestellten Thesen vermissen lassen, blieb zunachst noch offen, was eigent- 
lich unter Unternehmenskultur ader Organlsatlonskultur zu verstehen sei. Erst 

durch die wissenschaftliche Monographie des Harvardprofessors Edgar Schein 
"Organizational Culture and Leadership"^^ wurde eine methodische Systematik 

entwickelt, die eine Prazisierung und kritische Oberpriifung erlaubt. Sie fuBt 

auf einer dreistufigen Gliederung, bei der die sichtbaren "A rte fakte  und



Schopfungen” in der Unternehmung aus den nur teilweise wahrnehmbaren 
"Werten" und diese wiederum aus den "Grunduberzeugungen", die unsichtbar 

und weitgehend unterbewuBt existieren, abgeieitet werden (s. Abb. 2).

Schein betont ausdriicidich, dali Organisationsiiultur nicht m it Betriebsklima, 

Unternehmensphilosophie oder sozialen Beziehungen identisch sei, daB alle die

se Phanomene aber Komponenten der Organisationsl<ultur dorsteilen. Die neu- 

eren deutschen Beitrage zur Frage der ErfaBbari<eit von Unternehmensl<ultur 
orientieren sich weitgehend an dieser Systematil<.

Schein hat ouch zur KIdrung der Ableitung des Kuiturbegriffs beigetragen, in- 
dem er schildert^^, daB er durch Ausiandstatigkeiten in Europa und Mexiko 

auf den EinfiuB fremder Kuituren auf die Unternehmensstruktur gestoBen sei. 
Da es sich bei diesen Unternehmungen um internationale GroBbetriebe handei- 

te, konnte er feststelien, daB es meistens geiang, innerhaib der Unternehmung 
eine eigene Firmenkultur zu formulieren und zu bewahren, die sich auch ge- 
genuber den lakaien, fremden Kuitureinflussen durchsetzen konnte. insofern 
wird interessanterweise ouch bei Schein der M ikrobegriff der Unternehmens- 

kuitur aus dem ursprungiichen interkuiturelien Makrovergleich abgeieitet.

Andere Autoren dagegen, und das beginnt schon bei Peters/Watermann, bezie- 
hen sich bei der Begrundung des Begriffes 'Unternehmenskuitur' mehr auf so- 
ziologische Theorien aus der amerikanischen L iteratur, in denen der 'Way of 

L ife ' bestimmter M inoritaten oder geselischaftiicher Untergruppen untersucht 
und als 'Subkuitur'^^ der ubergreifenden nationaien Geseilschaft erldutert 

wird. Kultureile Merkmale dienen also hier eher zur Charakterisierung einer 
geseiischaftiichen Untergruppe oder Teilmenge.

Auch in dieser begrifflichen Entwickiung w ird deutiich, daB der B egriff 'Cul

tu re ' in der amerikanischen Sprache ahnlich wie 'Philosophy' anders benutzt 

wird als die entsprechenden Worter im Deutschen. DaB trotzdem die Begriffe  

ins Deutsche ubernommen und eingedeutscht wurden, ist wohl auf die ailge- 

meine Neigung zuriickzufuhren, im wissenschaftiichen und praktischen Bereich



Sichtbare, aber o ft 
nicht entzifferbar

Hoheres Niveau 
der Wahrnehmbarkeit

Gelten als 
setbstverstandlich 
Unsiehtbar 
Unterbewulit

Quelle: Schein, Edgar H.: Organizational Culture and Leadership, San Fran
cisco, Jossey-Boss PubL, 1985, S. 14 (eigene Obersetzungj.



Anglizismen zu benutzen.

Als Fazit dieser notwendigerweise kurzgefaBten Einfuhrung in die Entstehung 

des Begriffs der Unternehmenskultur und ihre Rezeption in der deutschen 

Wirtschaftspraxis und Fachliteratur, lessen sich folgende Definitionen anfuh- 
ren:

Deal/Kennedy, Corporate Culture, 1982 (S. 14)

"Corporate Culture 1st das implizite Bewulitsein eines Unternehmens, das 
sich aus dem Verhalten der Organisationsmitglieder ergibt, und daB 
umgekehrt die Verhaltensweisen der Individuen steuert; Ku ltur besteht aus 

Werten, Ritualen, Helden und kulturellem  Geftige."

Dill, Unternehmenskultur, Bonn 1987 (S. 100)

"Unter einer Unternehmenskultur w ird eine Grundgesamtheit gemeinsamer 

Werte, Normen und Einstellungen verstanden, welche die Entscheidungen, 

die Handlungen und das Verhalten der Organisationsmitglieder pragen. Die 
gemeinsamen Werte, Normen und Einstellungen stellen dabei die unter- 
nehmenskulture/len Bosise/emente dar. Diese werden durch organisationale 
Handlungsweisen, Symbole und symbolische Handlungen verkorpert und 
konkretisiert. "

Jacques, The Changing Culture of a Factory, London 1951 (S. 251)

"The culture o f factory is its customary and traditional way of thinking 
and of doing things, which is shared to a greater or lesser degree by all 

its  members, and which new members must learn and at least partia lly  
accept in order to be accepted into service in the firm ."



C. WELCHE FRAGEN BLEIBEN OFFEN?

Wenn nun insoweit deutlich geworden ist, was m it Unternehmenskultur Oder

Organisationskultur gemeint ist, so bteiben damit allerdings noch zahlreiche
18und komplizierte methodologische Fragen offen . So ist z. B. noch nicht aus- 

reichend geklart, wie Werte, Wertvorstellungen oder Normen, die ja nur in 
den Kdpfen von Menschen exist/eren und deren individuelles Verhalten in einer 

nicht nachvoilziehbaren Weise beeinflussen bzw. steuern, emp/r/sch erfaBt wer- 
den konnen. Dies ist aber notwendig, wenn man Unternehmenskultur ais Ge- 
genstand realwissenschaftiicher Forscbung untersuchen w ill. Unzweifelhaft ist 
jedenfails, daB es sich urn ein bestimmtes Phanomen in der menschiichen Ge- 

sellschaft handelt und andererseits die Betrachtung von menschlichem Verhal

ten und interpersonalen Beziehungen nur m it den Methoden der empirischen 
Sozialforschung durchgefuhrt werden kann. Das Problem liegt dann in der In

terpretation der beobachteten Verhaitensweisen und Kommunikationsweisen 
hinsichtlich der sie steuernden Werte und Grunduberzeugungen.

Ein we/teres Problem b e tr if f t  das AusmaB, in dem Unternehmenskultur durch 

MaBnahmen von Fiihrungspersonen beeinfluBt und verandert werden kann. Die 
amerikanischen Veroffentiichungen auBern sich zu dieser Frage teilweise in 

einer auBerst naiven Weise. W ill man das Konzept nach Deutschland ubertra- 
gen, so darf nicht ubersehen werden, daB die zeitweilige Oberziehung von 
Wertvorstellungen und Normen in der wirtschaftspolitischen Propaganda der 

30er und 40er Jahre in unserem Lande eine tie fe  Abneigung gegen jede "Ide- 
ologisierung" des W irtschafts- und Geschaftslebens hervorgerufen hat und daB 

in diesem Zusammenhang ouch die Herausstellung von 'Heiden' und 'Cham

pions' als unangebrachter Personenkult d iskreditiert ist.



D. GIBT ES 'UNTERNEHMENSKULTUR' BEI DER GENOSSENSCHAFT?

Wenn wir nun aus der Erkenntnis des Diskussionsstondes um das Organisa-

tionskultur-Konzept in der Gegenwart heraus auf die eingangs gestellte Frage

zuruckkommen, inwieweit dieses Konzept fur die genossenschaftlichen Unter-

nehmungen und daruberhinaus fiir  die genossenschaftlichen Verbundgruppen der

verschiedenen Sparten aktueli und relevant sein konne, zeigt sich gleich zu

Beginn ein wichtiger Unterschied, auf den auch L ip fe rt in seiner an Peters/

Waterman ankniipfenden ideenrelchen Monographic "Mitgliederforderndes Ko-
19operations- und Konkurrenzmanagement In genossenschaftlichen Systemen" 

hinweist: Die amerlkanlschen Oberlegungen uber Organlsationskultur beziehen 
sich auf die Im jeweiligen Betrieb anwesenden und kooperierenden M itarbelter 
und Fuhrungskrafte. Fur amerikanlsches WIrtschaftsdenken 1st das in der Tat 

ein bemerkenswerter Umbruch, denn es w ird nun deutlich, gegenuber dem 
herkdmmlichen Konzept von der Unternehmung als einer Institution zur 
Verzinsung investlerter Kapitalien, von dem personenbezogenen Konzept von 

Cyert und March/Simon^^ ausgegangen, die die Unternehmung als Personenver- 

einigung m it arbeitste iliger Struktur verstehen. Unternehmenskultur 1st also 
die Gemeinsamkeit an Wertbezugen bei den -  wie Simon es nennt -  'Organi- 
sationsteilnehmern

Im Unterschied dazu 1st aber bei Cenossenschaften -  und entsprechend dem 
Arbeitsbereich unseres Instituts wollen w ir die Betrachtung hier auf die in 

der Bundesrepublik Deutschland relevanten vier groBen Sektoren einschran- 
ken -  die Mitgliedergruppe Ausgangspunkt der Organlsationsentstehung. Die 
Mitglieder errichten und tragen den genossenschaftlichen Betrieb m it Slick 

auf ihre eigenen haushalts- und betriebsbedingten Leistungsbedurfnisse, z. B. 

auf der eigenen Beschaffungs- oder Absatzseite^^. Daraus ergibt sich die be- 

kannte Forderungsbeziehung und der durch die M itgliederwirtschaften an den 

Genossenschaftsbetrieb gerichtete Forderungsauftrag, auf den auch der deut- 
sche Gesetzgeber fu r die Zulassigkeit der genossenschaftlichen Rechtsform 

Bezug nimmt (§ 1 GenG).



Demgegenuber spielten die innerbetrieblichen Organ/sationsstrukturen, a/so die
Beziehungen zwischen den Fuhrungskraften (Managern) und den M itarbeitern in

der Vergangenheit schon wegen der geringen Beschaftigungszahl nur eine un-

bedeutende Rolle. Erst m it der Ausweitung der genossenschaftlichen Betriebe

in der jungeren Vergangenheit und im Zusammenhang m it den Entwiclclungen

von Regelungen und Praktii<en zu den Fragen der Betriebsverfassung und der

betriebiichen Mitbestimmung traten diese Aspekte deutiicher in Erscheinung.
22Wir haben daruber in fruheren Veranstoitungen diskutiert .

Somit kann man feststeilen, daB fur die gegenwartigen Genossenschaften die 

Frage der Unternehmenskultur eine duaiistische ist, die sich einmal auf die 

Mitgliederbeziehung, zum anderen auf die Mitarbeiterbeziehung erstreckt, wo- 
bei infolge der konstitutiven Wirkung des Forderungsauftrages zwischen beiden 
Bereichen ganz bestimmte Zusammenhange bestehen.

Diese genau'ere Aufgiiederung macht man sich auf den ersten Blick nicht im - 
mer gleich klar. So denken Genossenschaftsmitglieder und Manager -  wenn sie 

etwas von Organisationskuitur oder Unternehmenskultur horen -  in der Regei 
zunachst nur an das Spezifikum der Genossenschaft, namiich die M itgliederbe

ziehung. die Mitgliedergruppe. M it Recht haben sie das Gefuhl, daB von daher 
die Oberlegungen uber Wertebezuge in der Unternehmung fur die Genossen

schaften keine so groBe Neuigkeit, so erstauniiche Innovation wie fur das 

amerikonische Publikum, darstellen. Schlielilich is t die Frage der Gruppenkul- 
tur (im sinne einer Subkuitur) eine bis in archaische Phasen der Menschheits- 

geschichte zuruckreichende.

In der neueren deutschsprachigen L itera tu r wird darauf hingewiesen, daB die 

bisherige Vernachiassigung von Wertbezugen in der Management- und Fuh- 

rungslehre auch damit zusammenhdngt, daB nur von den ad hoc gegebenen ge

genwartigen Handlungsbedingungen ausgegangen wird, nicht aber von einer 

Analyse ihrer Entwicklung und Entstehung. In bewuBter terminologischer Ge- 

geniibersteilung spricht man daher von der Vernachiassigung der 'V o rw e lt' ge- 
gentiber der besonderen Betonung der gegenwartigen 'U m w elt'^^. In dieser



Beziehung ergeben sich nun bei den deutschen Genossenschaften intensive und 
altbel<annte Aspekte ausgepragter wertmaBiger Bezuge sowohl in der M itg lie -  

derbeziehung als auch im operativen Handeln.

Wenn wir unsere Betrachtung auf die vier groBen Bereiche der landiichen Ge

nossenschaften, der gewerblichen Genossenschaften, der Konsumgenossenschaf- 
ten und der Wohnungsbaugenossenschaften beschrani<en und ailenfalls noch die 

Produktivgenossenschoften a/s elne fruhe Ronderscheinung miteinbeziehen, dann 
wissen wir, doB die jeweiligen Organisationslfonzepte und die daraus entstan- 

denen reaien Organisationskomplexe in ihrem Ursprung deutlich ganz be- 
stimmten wertbezogenen Konzeptionen des 19. Jahrhunderts zuzuordnen sind. 
Eine genaue Beschreibung muB ich mir hier im gegebenen zeitiichen Rahmen 
versagen. ich weise dazu auf die instruktiven genossenschaftsgeschichtlichen 

Werke von H. Faust, Julius Otto Muller und in neuerer Zeit Wilhelm Werner 
Engelhardt h in ^ \

E. WERTBE20GE BEI GENOSSENSCHAFTEN IN DER VERGANGENHEIT

Die offensichtliche wertmaBige bzw. ideologische Orientierung der Genossen
schaften der GrCinderzeit in der zweiten Halfte  des 19. Jahrhunderts ist deut

lich durch zwei hauptsachliche EinfluBfaktoren bedingt gewesen. Zum einen 
durch die jeweilige Lebenslage der sozial ganz scharf abgegrenzten M itglieder- 
gruppen, hauptsachlich der Bauern, der Handwerker und Kleingev/erbetreiben- 
den und der industriellen Lohnabeiter. Engelhardt^^ weist darauf hin, doB 
auch In der Genossenschaftslehre- und Forschung stark von dieser Lebenslage 

im Sinne eines "Lebenslagekonzepts" ausgegangen wird. Der andere groBe Ein- 

fluBfaktor waren bestimmte Geistesstromungen, die sich in der Z e it des Um- 

bruchs von m itte la lterlichem  und neuzeitlichem Denken als Folge der Aufk la- 

rungsphilosophie und der anschlieBenden politischen und okonomlschen Libera- 

lisierung und beeinfluBt durch die damit zusammenhangende Welle von E rfin -



dungen und technologischen Neuerungen ergaben.

Beide EinfluBfaktoren wurden aber durch eine d ritte  Komponente erst rusom- 
mengebracht und den beteiligten Personengruppen verm ittelt, namlich durch 
die groBen Genossenschaftsgrunder und Pioniere, Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
fur den landlichen Bereich, Hermann Schulze-Delitzsch fur den gewerbiichen, 
Pfeiffer, Kaufmann u. a. in R iickgriff auf die Rochdaler Pioniere fur die 

Konsumgenossenschoften und Huber, Hoffmann, Albrecht fur den Bereich der 

Wohnungsbaugenossenschaften. Diese grofien Griinderpersonlichke/ten erkannten 
einmal aus ihrer eigenen Lebensentwicl<lung heraus und dem bei ihnen gege- 

benen besonderen tnformationsniveau die Merkmale und die Begrundungen fur 

die spezifischen Lebenslagen der sie interessierenden Personengruppen und sie 
entwickelten dann operative Konzepte zur Abhilfe auf der geistigen Crundiage 
derjenigen We/tanschouung, der sie von ihrer eigenen Lebensentwicklung her 
zuneigten. Hier sind also auch geschichtliche Zufailigkeiten m it im Spiel. In- 
soweit sind die Griinderfiguren -  trotz ihrer charismatischen Wirkung, die erst 

die E ffek tiv itiit der Konzepte slcherte -  kein eigenstandiger d ritte r Faktor, 
sondern mehr das Medium fur die beiden anderen EinfluBgroBen.

In dieser Betr'achtungsweise konnen w ir nun vereinfachend festste/len, do6
Friedrich Wilhelm Raiffeisen stark auf das Christliche Konzept der aktiven

26Nachstenliebe Bezug nimmt . Hermann Schulze-Delitzsch ais ein liberaler 
fo rtschrittlicher, aktiver PoUtiker fuBte ganz auf dem Gedankengut der A uf- 

klarung und der darauf aufbauenden Lehre des poiitisch-okonomischen Libera- 
lismus^^. Die Konsumgenossenschaften, die ja ebenfalls durch Schulze-De

litzsch und Pfeiffer angeregt warden waren, merkten bald, doB sie in dieser 
geistigen Orientierung keine besonderen Chancen fanden und schlossen sich

daher unter der Fuhrung Kaufmanns nach dem offenen Konflik t m it der R ich-
28tung Schulzes (Kreuznacher Ketzergericht 1902) der Arbeiterbewegung an,

die ihrerseits auf den Thesen und dem Interpretationsansatz des wissenschaft-
29lichen Sozialismus basierte . Dabei sp/e/ten aflerdings noch andere Einflusse 

eine Rolle, die zuruckgehen auf die fruhen Aktiv itd ten der Rochdaler Pioniere 

in England, die zu ihrer Ze it durch eine starke humanistische Orientierung



(christliche Cewerkschaften) gekennzeichnet waren. Insoweit sind ouch vorwis- 
senschaftlich-utopisch sozialistische Konzeptionen m it in die Genossenschafts- 

organisationen eingeflossen, insbesondere auch im Bereich der Produlftivgenos- 

senschaften framosischer Provenienz (Buchez), deren Konzept in Deutschland 
allerdings keine groBe Verbreitung fand. Bei den Wohnungsbaugenossenschaften 
gabe es mehrere Richtungen. Ihre Entwicklung war jedoch im weiteren Ver- 
lauf, insbesondere nach 1945 durch das Gemeinnutzigkeitsprinzip bestimmt.

Wertbezogenheit 1st also bei den friihen Genossenschaftsorganisationen in ho- 
hem MaBe gegeben, man sprach fruher von ideologischem Gehalt. Es 1st aber 
anzumerken, daB sich diese Charakterisierung auf die interpersonalen Bezie- 
hungen in der Mitgliedergruppe bezog und nicht auf die Manager-M itarbeiter- 

beziehung wie in den modernen amerikanischen Konzeptionen.

F. UNTERSCHIEDE NACH STRUKTURTYPEN

Allerdings muB man zu der vorstehenden Feststellung die Entwicklung der ge- 

nossenschaftlichen Organisationskomplexe selbst in Betracht ziehen. Wenn wir 

an die friiheren Genossenschaftsperioden denken, handelte es sich (im Sinne 
der bekannten Strukturtypen^^) weitgehend urn "Traditionale Cenossenschaf- 
ten", bei denen der Genossenschaftsbetrieb in der Regel eine re lativ kleine 

Einheit darstellte, meist ohne standige M itarbeiter, und vollkommen gesteuert 
durch die M itglleder und deren unmittelbare Bedurfnisse. Das gait fur die 

friihen landlichen Beschaffungs- und Absatzgenossenschaften, fu r die friihen 

Formen der handwerklichen gewerblichen Genossenschaften einschlieBlich der 
von Schulze angeregten Produktivgenossenschaften und schlieBlich auch fu r die 

friihen gruppenmaBigen Aktivitd ten kleiner Konsumvereine oder Wohnungsbau- 

vereine. Infolge dieser betrleblichen Struktur gaben die ethischen, moralischen 

und stilmdBigen Normen der jeweiligen Mitgliedergruppe den Rahmen ab, in 

dem die sachbezogenen materiellen Entscheidungen iiber die geschaftlichen



Kontakte zwischen Genossenschaftsbetrieb und Mitgliederbetrieb getroffen 
warden. So fand die jeweilige orgahisationskulturelle Pragung der M itglieder- 

gruppe ouch In den okonomischen Handlungen, in den geschaftlichen Operatio- 

nen, ihren Niederschlag.

Das veranderte sich spater wesentlich, denn m it der Entwicklung zur "M arkt- 
genossenschaft" (bzw. "Marktbeziehungskooperativ") ergab sich die bekannte 
Lockerung der Beziehungen zwischen der Gruppe der M itgliederwirtschaften  

auf der einen Seite und dem in den zunehmenden Wettbewerb eingebundenen 

genossenschaftlichen Unternehmen auf der anderen. Man spricht von quasi- 
Marktbeziehungen zwischen beiden. Dementsprechend ist die geschaftliche 
Operationsweise des Genossenschaftsbetriebes weniger durch die Wertvorstei- 
lung des Mitgliederkreises bestimmt, als durch diejenigen der Manager, der 
Geschaftsfuhrer. Diese orientierten sich besonders in der Wiederaufbauphase 
vorwiegend an den wettbewerblichen Moglichkeiten des Marktes und den Ver- 
haitensregein der Branche. Von daher e rkiart sich die zu beobachtende Reser

ve gegenuber der Berucksichtigung von Wertvorsteiiungen des Mitgliederkreises. 
Diese Einstell'ung des Managements und ihre Konsequenzen war es, die Dra- 
heim als die 'Okonomisierung' des Genossenschaftsbetriebes bezeichnete^\ 
Hier ergeben sich also deutllch unterschledliche Subkulturen innerhalb der ko- 
operativen Organisation.

Ganz anders zeigt sich die Situation be/ den "Integrierten Genossenschaften". 

Denn hier fiih rt die aktuelle Lebens- und Existenzlage der M itgiieder und lh~ 
rer Betrlebe zu elner Obertragung von Dispositionsrechten auf das Gruppen- 

management, wobei die Nutzung moderner Kommunikationssysteme m it elek- 
tronischer Datenverarbeitung, das Management-Mltglieder-lnformationssystem  

(MMIS)^^, eine wichtige praktische Rolle spielt. So ergibt sich eine eigenarti- 

ge und enge Verkoppelung des Bereiches der Interpersonalen Beziehungen in 

der Mitgliedergruppe und zwischen MItgliedern und Fuhrungskraften des Ge

nossenschaftsbetriebes m it dem anderen Bereich der Fuhrungs- und Arbeitsbe- 
zlehungen im Genossenschaftsbetrieb selbst. Dabei spielen ouch die zusatzli- 

chen interpersonalen Beziehungen zwischen den MItgliedern und den M ltarbei-



tern des Cenossenschaftsbetriebes eine besondere Rolle. Die Organisationskul- 

tur des kooperativen Komplexes erlangt hier also noch zusdtzliche Dimensio- 

nen, doch bleiben sich die Fuhrungskrafte ouch als 'professionells' ihrer Bran- 
che im nationalen und internationalen Wettbewerb bewuBt, daB ihre Aktions- 

moglichkeiten le tztlich durch die Anpassungsfahigkeit der Mitgliederbetriebe 
begrenzt bleiben, fu r die die Wertvorstellungen der inhaber eine wesentliche 

Rolle spielen.

G. 'UNTERNEHMENSKULTUR' DER GENOSSENSCHAFTEN IN DER WIE- 
DERAUFBAUPHASE

M it diesen Oberlegungen haben w ir zunachst nur einmal geklart, inwieweit 

uberhaupt das aus Amerika ubernommene Konzept der Organisationskultur auf 
Genossenschaften angewandt werden kann. Wir sehen, daB sich dabei hln- 
sichtlich der Extension und der Erscheinungsformen, die als Organisationskul- 

turen relevant sein konnen, schon erhebliche Unterschiede ergeben.

Wir sind aber m it der Anwendung auf die Strukturtypen praktisch schon in 

die Frage eingetreten, inw ieweit die in der fruhen Entwicklungsphase der Ge
nossenschaften deutlich feststellbaren kulturellen Einflusse aus der tatsachlich 

gegebenen Lebenslage und den Geistesstromungen der Zeit fur die Genossen

schaften in ihrer heutigen Struktur, z. B. als Marktgenossenschaft oder als In- 

tegrierte Genossenschaft, noch Bedeutung haben konnen.

Dazu 1st zunachst einmal daran zu erinnern, daB das Ende des Zweiten W elt- 

krieges m it seinen materiellen und immaterlelien Zerstorungen, dem volligen 

Bruch m it der vorherigen geschichtllchen kontinuierlichen Entwicklung, einen 

Einschnitt darstellte, der eine unmlttelbare Bezugnahme auf organisationskul- 
turelle Phanomene bei den vorherigen Genossenschaften auch gleicher Zielset- 

zung kaum mehr moglich machte.



Die Genossenschaftsorganisationen, die nach dem Zweiten Weltl<rieg unter den 
bekannten althergebrachten Bezeichnungen neu errichte t warden, hatten ganz 
l<onl<rete Aufgaben vor sich: namlich den materiellen Wiederaufbau in den fiir  
sie jeweils relevanten w irtschaftlich-gesellschaftlichen Bereichen. In einer ge- 

wissen Vereinfachung, aber doch durch soziologische Studien leg itim ie rt, laBt 
sich sagen, daB das gemeinsame Erieben der l<atastrophaien Ereignisse in der 

M itte der 40er Jahre zu einer ganz storken Niveiiierung nicht nur im Lebens- 
standard der breiten Massen, sondern auch im Lebensgefuhl der breiten Bevoi- 
kerung und in den unmittelbaren personiichen Zielsetzungen und Bestrebungen 
gefuhrt hatte. So waren auch die Genossenschaftsorganisationen in ihren neu- 

en gruppenmaBigen Konstituierungen darauf konzentriert, die drangenden Pro- 
bieme materiellen Wiederaufbaus, m aterieller Versorgung ihrer M itglieder, zu 
losen. Und angesichts des starken Mangels an Ressourcen kam es dabei darauf 

an, eine moglichst sachgerechte, kostensparende, also ressourcennutzende ra

tionale Weise der Losung dieser Forderungsprobleme zu finden. Der allgemeine 

Zwang zur standigen Improvisation, zu unkonventionellen Verfahrensweisen in 
der Losung der dringendsten Existenzprobleme schuf einen ausgepragten Prag- 
matismus, der ganz bewuBt auf theoretisch-ideenmaBige Fundierung verzichten 
wollte, und der dies um so lieber tat, als er durch eine vorherige uberzogene 
propagandistische Verbreitung staatlich gewunschter Wertbegriffe m it entspre- 
chend katastrophalen praktischen Auswirkungen jene tie fe Abneigung gegen 
jede "Ideologisierung" des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens ent- 
wickelt hatte.

Diese individuelle Einstellung machte es naturlich nicht uberfliissig, trotzdem 
eine neue Konzeption der staatlichen und wirtschaftlichen Ordnung zu schaf- 
fen. Wir wissen alle, daB diese im demokratischen Parlamentarismus, im 

Rechtsprinzip des Sozialstaates und in dem Ordnungskohzept der Sozialen 

Marktw irtschaft ihre konkrete Gestalt fand. Man kann nun wiederum vereinfa- 

chend feststellen, daB nach einer kurzen Entwicklungsphase sich alle genos- 

senschaftlichen Organisationen bewuBt auf diese neuen gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Ordnungsgrundlagen einstellten. Von daher ergab sich also ei

ne Starke Gemeinsamkeit in den 'Basic Assumptions', einer A rt Weltbild, das



durch Improvisationszwang, pragmatische Einstellung, Skepsis gegenuber alien 
gesellschaftlichen Heilslehren und eine weitgehende Bereitschaft zur gegensei- 

tigen H ilfe  aufgrund der gemeinsamen Ziele gekennzeichnet war.

Es ware nun eine besondere Studie wert zu rekonstruieren, in welcher Weise 
auf der Crundlage dieser pragmatischen Grundeinstellung nach der ersten 

Wiederaufbauphase sich alimahlich wieder neue unternehmens- und organisa- 
tionspolitische Konzeptionen gebildet haben und dabei auch versucht wurde, 
doch soweit wie mdglich an die fruheren organisationskulturellen Elemente 

anzuknupfen. In dieser zweiten Phase t r i t t  deutlich in Erscheinung, daB auf 
die Pionierpersonllchkeiten rekurriert wurde, und zwar in jener Weise, wie sie 
von den Amerikanern a/s die Herausstellung von 'heroes' charakterisiert wird. 
Es ist aber auch bezeichnend, daB diese Tendenz ganz auf die Criinderfigur, z.

B. Raiffeisen und Schulze-Delitzsch begrenzt war, daB dagegen andere bedeu- 
tende Personlichkeiten, die vielleicht gerade auch fu r den Wiederaufbau und 

filr  die ideenmaBige Legitim ation Bemerkenswertes gelelstet haben, in der 
Regel nicht in dieser Weise herausgestellt wurden. Die aus der vorherigen 
poiitischen Erfahrung resultierende Abneigung gegen den uberzogenen Perso- 
nenkult mag dafur maBgeblich gewesen sein.

Eine zweite Erscheinung in dieser Richtung war die vorsichtige Wiederbele- 

bung der sogenannten Prinzipienkataloge. Henzler^^ hat in seinem Vortrag 
1966 darauf hingewiesen, daB man hier deutlich zwischen den zeitgenossisch- 
pragmatischen Aspekten und den allgemeingultigen Aspekten trennen musse. 

Der Vorschlag des Internationalen Genossenschaftsbundes, im Konsumgenossen- 
schaftsbereich die Rachdaler Prinzipien auf vier Grundthesen zu reduzieren, 
geht in diese Richtung. Munkner hat in einer interessanten Studie unter- 

sucht, welche allgemeinen Grundwertungen den Prinzipienkatalogen zugrunde 
liegen. Auch in einer rein betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise zeigt 

sich deutlich, daB die Prinzipienkataloge fu r die Aufstellung bestimmter 

Kommunikationsregein maBgeblich gewesen sind^^. Man konnte diese, als ty -  

pisch genossenschaftliche Erscheinung bewerteten historischen Prinzipienkatalo

ge (s. Abb. 3) durchaus als 'values' im Sinne der m ittleren Ebene von Schein



Abbildung 3: Historische Prinzipienkataloge genossenschaftlicher Orgmisa-
tionen

Prinzipienkatalog von F. W. Raiffeisen (1887)
(in der Fassung der spateren Verbandssatzung)

1. Absicht der sittlichen und materiellen Forderung der M itglieder;

2. Unbeschrankte Solidarhaft der Mitglieder;

J. Beschrankung des Mitgliederkreises auf einen moglichst kleinen Vereins-
bezirk i.d.R. eine Gemeinde; AusschluB einer Doppelmitgliedschaft;

4. Nur ein Geschaftsartteil pro Mitglied (sofern iiberhaupt erforderlich) und
ggf. Dividendenzahlung hochstens in Hohe des Darlehns-Zinssatzes;

5. Ehrenamtliche Verwaltung m it Ausnahme des 'Rechners';

6. Statt voller Gewinnausschuttung Ansammlung eines unteilbaren Reserve-
fonds.

Quelle: Seelmann-Eggebert, E. L.. Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Sein Le-
bensweg und sein genossenschaftliches Werk, Stuttgart 1926.

Prinzipienkatalog des Internationalen Genossenschaftsbundes (1937/1966) 
(in Aniehnung an die Rochdoier Prinzipien 1844)

1. open membership (nicht geschiossene Mitgliedschaft);

2. democratic control (demokratische Leitung);

3. dividend on purchase (Ruckvergutung gem. Umsatz);

4. lim ited interest on capital (begrenzte Kapitalverzinsung).

Quelle: Dubhashi, P. R., Principles and Philosophy of Co-operation, Poona
1971, S. 11. Z it ie rt nach: Dulfer, E., Betriebswirtschaftslehre der 
Kooperative, Gottingen 1984, S. 124.



bezelchnen. Denn sie werden ja  bewuBt auch als Bildungs- und Erziehungsin- 
strument innerorganisatorisch genutzt und ihre Inhalte werden als bewuBte 

Handlungsnormen internalisiert.

H. INWIEFERN 1ST 'UNTERNEHMENSKULTUR' FOR DIE GENOSSEN- 
SCHAFTEN VON AKTUELLEM INTERESSE?

So gesehen ist also das Organisationskulturkonzept oder das Unternehmenskul- 
turkonzept fur die modernen Genossenschaftsbetriebe nichts neues, wenn man 
daran denkt, doB zum Beispiel die Schulze-Delitzsche dreiteilige Crundsatz- 
giiederung in Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung durchaus 
im Sinne solcher 'values' standig betont und den Fuhrungskraften als Grund- 
prinzip ihrer organisationspolitischen Handlungsweise nahegelegt wird.

Trotzdem ist aber zu fragen, ob nicht die intensive Diskussion um wertbezo- 
gene Organisationskuituren doch zu einem neuen Verstandnis der Bedeutung 
von Wertbezugen in der Unternehmungspolitik und in der Unternehmensfuhrung 
fiihren konnte. L ip fe rt hat in seinem Buch dazu zahlreiche instruktive Emp- 
fehlungen gegeben. Sein Begriff der 'Cooperate Iden tity '^^  soli ein soiches, in 
der erlauterten Weise dualistisches und spezifiscti organisationskuiturorientier- 
tes Fuhrungskonzept bezeichnen.

Jedes genossenschaftiiche Fuhrungs-Koniept wird zweifelios in der Gegenwart 
weiterhin in erster L inie durch die Forderungsbedurfnisse der M itg liederw irt-  

schaften bedingt sein. Es wird also ein organisationsstrukturelles Konzept der 
Forderungsbeziehung zwischen Genossenschaftsbetrieb und Mitgiiederbetrieben, 

insbesondere in der Auspragungsform der Integrierten Genossenschaft, bieiben. 

Das zusatzliche Problem besteht eben darin, ob in dieser Konstruktion uber 
die materiellen betrleblichen Forderungsbedurfnisse der Genossenschaftsmit- 

glieder und ihrer Betriebe hinaus weitergehende Wertvorstellungen und W ert-



begriffe gemeinsam form uliert und im sinne eines IdentitatsbewuBtseins in te r- 
nalisiert werden konnen, so dofi eben mehr als nur eine organisatorische 

Struktur entsteht, etwas, das man w irklich als spezifische Organisationskultur 
ansehen kann, durch die eine Institution sich in der Geselischaft und insbe- 
sondere ouch im w irtschaftlichen Wettbewerb von anderen Institutionen unter- 
scheidet.

Hier s te llt sich also die Frage nicht mehr nur einer Analyse der tatsachlich 

gegebenen internen Organisationskultur, sondern ihrer moglichen Beeinflussung 
Oder Gestaltung. Wiederum muB warnend darauf hingewiesen werden, daB wir 
in unserem Lande gegenuber solchen Moglichkeiten der individuellen Manipula

tion auBerst skeptisch und allergisch geworden sind. Gebranntes Kind scheut 
dos Feuer. Aber es darf auch nicht ubersehen werden, daB die M itgliedschaf- 
ten der heute in Deutschland bestehenden Genossenschaften ja eben Teilmen- 
gen unserer nationalen Geselischaft sind, was bedeutet, daB ihre einzelnen 
Personen alien denjenigen Ideenstromungen und auch dem Wertewandel unter- 
liegen, die durch Soziologen und Sazialpsychologen gegenwartig beobachtet 

werden.

Es scheint mir eine gewisse Gefahr darin zu liegen, daB in den Genossen- 
schoftsorganisationen, wie in alien Institutionen, die obersten Fuhrungspositio- 
nen meist durch Angehdrige alterer Jahrgange eingenommen werden und daB 
diese aus ihrer eigenen Lebenserfahrung heraus dazu neigen, die Erscheinung 
des Wertewandels, die Bedeutung von Mentalitatsveranderungen, die Tatsache 
der Verdrangung historischer Erfahrungen bei den Nachgeborenen zu unter- 
schatzen. Ich glaube, daB daruber in den Organisationen offen gesprochen 
werden sollte und daB da ein Agreement zwischen den Vertretern der 

verschiedenen Jahrgangsgruppen gefunden werden muB. Von daher konnen sich 

unter Umstanden auch neue Erwartungen gegenuber den FOhrungspositionen 
ergeben, auf die diese antworten, b.eziehungsweise reagieren mussen.

Die Frage, worin der Wertewandel eigentlich bestiinde, kann hier nicht en 

passant beantwortet werden. Man sollte sich aber einmal klar machen, daB es



nicht ausschlieBlich urn die WertschaUung oder Nicht-Wertschatzung der ma- 
teriellen Versorgung geht, wie manchmal angenommen wird. Vergessen w ir 
doch nicht, doB auch in der Phase des Wiederaufbaues, also der noch nicht 
befriedigenden materieilen Versorgung. der eigentliche Antrieb zum Handein 
nicht nur in der materieilen Beschaffung lag. Die Auffindung neuer Losun- 

gen, die Fahigkeit zur Improvisation, die Aufgabe a lter Verhaltensregein zu- 
gunsten unkonventioneller Verfahrensweisen -  das waren doch Personlichkeits- 
merkmale, die hoch bewertet warden und nach deren Kriterien der Einzelne 
Erfolgserlebnls und -  wie Maslow sagt -  Wertschatzung durch andere (esteem 

by others) erlangen konnte. Dies alles e n tfa llt weitgehend in einer Produk- 
tions- Oder Konsumptionslage die durch Routinevorgange charakterisiert ist, in 

der eine Individualisierung von Probiemlosungen seltener stattfinden kann.

Dazu kommt die Reduktion der Arbeitszeit, die Auswirkung struktureller A r-  

beitslosigkeit und die dadurch bedingte Interessenumlenkung auf F re ize itta tig - 
keit. Interessen erfordern Ziele. Ziele grunden sich auf Praferenzen, auf W ert- 
vorstellungen. Kein Wunder also, daB gerade die jiingeren Jahrgange in dieser 
veranderten Lage nach neuen Wertvorstellungen suchen, auf die sie ihre ind i- 

viduellen Anstrengungen richten konnen. V ie lle icht muB man auch einige der 
neuen, manchmal noch laienhaft unfundierten Versuche von Genossenschafts- 
grundungen im sogenannten "alternativen" Bereich unter solchen Aspekten se- 
hen und verstehen^^. Auch hier geht es nicht um einfache Negation, sondern 
um Weiterentwicklung und Verbesserung.

I. WAS KANN GETAN WERDEN?

Wenn man sich nun die weltere Frage s te llt, was ganz kankret und praktisch 

in Richtung einer Ausgestaltung spezifischer Organisations- oder Unterneh- 

menskulturen bei den verschiedenen genossenschaftlichen Organisationen getan 

werden konne, muB man sicherlich davon ausgehen, daB in der Gegenwart



zwei entgegengesetzte Entwicklungstendenzen in Wirtschaft und Gesellschaft 
zu beobachten sind:

Die eine ist die zunehmende Professionalisierung der operationalen Entschei- 

dungen, die m it H iife  ousgeldugelter Kaikuie unter Einsatz von elektronischen 

Datenverarbeitungssystemen ein Hochstmali an Rationalitat des Ressourcen- 
einsatzes auf gegebene Ziele hin anstrebt.

Die andere, entgegengesetzte Tendenz, die vieileicht gerade durch diese Ent- 
wicklung ouch hervorgerufen ist, ist das zunehmende Bestreben des modernen 
Menschen als mundiger Staatsburger und Organisationsteiinehmer, in alien 

Dingen, die seinen Lebensbereich betreffen, einschiieBlich der Organisation, in 
der er Mitgiied Oder M itarbeiter ist, m it zu entscheiden.

Es ergeben sich aiso auf alien Ebenen Partizipationserfordernisse, auch inner- 
halb der Genossenschaft und des genossenschaftlichen Verbundes. Die dadurch 

bedingte Z ie lv ie lfa lt und die Notwendigkeit des Intessenausgleichs erinnert an 
die Gegenubersteilung Max Webers von 'Zw eckrationalita t' und 'W ertrationali-

70
ta t ' , die in unserer Zeit standig miteinander verbunden vi/erden miissen, ob- 
wohi sie zu unterschiedlichen Konsequenzen fuhren konnen.

In der genossenschaftlichen Praxis alter Sporten bedeutet das, daB die beiden 
Tendenzen sowohi im Bereich der Mitgliederbeziehungen, als auch im Bereich 

der betriebsinternen Mitarbeiterfuhrung wirksam sind und geeigneie w eite rfiih - 
rende Antworten erfordern. Im S/nne der Strukturtypen geht es meist urn eine 

Entwicklung in Richtung starkerer Integration.

Einige Beispiele sind anzufuhren:

Bel den Genossenschaftsbanken etwo ergibt sich eine Anderung der Unter- 

nehmenspolitik notwendig aus der Erschopfung des Bankenmarktes. Da zusatz- 
liche Zielgruppen nicht mehr erschlossen w/erden konnen, mussen sich die 

Konkurrenzbeziehungen verscharfen. In dieser Situation bedeutet die Institu tio -



nalisierung der Mitgliederbeziehung fur die Cenossenschaftsbanken einen W ett-

bewerbsvorteil, dem sie durch eine in Zukunft m itgliederorientierte anstelle

der in der Vergangenheit kundenorientierten Geschaftspolitik Rechnung tragen

sollten. Das erfordert die Neuformulierung von Unternehmertsgrundsatzer) und

Werten ihnerhaib des Cenossertschaftsbetriebes und des Gesamtverbundes. Oko-

nomische MaBnahmen, wie zum Beispiel die Einfiihrung einer Zinsruckvergu-
39tung konnen zwar in diesem Zusammenhang sehr wirksam sein, sind aber 

ebenfails nur Teilkomponenten im Rahmen einer spezifischen Organisationskui- 

turentwicklung.

Im Bereich der Konsumgenossenschaften hat die strukturelie Entwicklung zum 
Teil schon zu einer voiiigen Veranderung der Organisationsstruktur und damit 
auch der Unternehmenskultur gefuhrt. Es ist aber interessant, daB es immer 
noch in industrialisierten Landern auch lokale Konsumgenossenschaften gibt, 

und daB aus den USA berichtet wird, daB dart be/ kleineren Konsumgenossen

schaften die M itglieder zu ehrenamtlichen Eigenieistungen verpflichtet werden, 
wofur sie dann nennenswerte Preisnachlasse erlangen, die das M itgliederge- 
schaft deutlich vom, ebenfails intensiv betriebenen, Nichtmitgliedergeschaft 
unterscheiden.

Im Bereich der Wohnungsgenossenschaften wird daruber berichtet, daB man 

lokale Mitgliedergruppen konstituiert, in denen betriebiiche Probleme der 
Wohnungspflege und -gestaltung auf lokaler Ebene e ro rte rt werden. Auch hier 

also partizipatlve Beitrage zur Unternehmensfiihrung aus der Sicht der M it-  
gliederinteressen; eine spezifische A rt der internen Kooperation.

Fiir alle Genossenschaftsarten zeigen sich Bemiihungen im Sinne der beiden 
genannten entgegengesetzten Tendenzen, W ertrationalita t und Sachverstand der 

Mitglieder durch zusdtzliche MaBnahmen, zum Beispiel durch die Einfiihrung 

von Beiraten (Ringle 1986)^^ fu r das Management generell oder projektbezo- 

gen zu aktivieren.

Bei den Verbundunternehmen m it groBeren Mitarbeiterzahlen w ird versucht.



kooperative Prinzipien auch in den Fuhrungs- und Arbeitsbeziehungen zur Gel-

tung zu bringen. Auch hier zeigen sich Ansatze fu r spezifische Unternehmens-

kulturen, die zum Beispiel auch in besonderen Ritualen (etwa der Preisverlei^

hung im innerbetrleblichen Wettbewerb bei R+V) oder Identitdts-Symbolen

(Organisationszeichen der Genossenschaftsbanken) ihren Ausdruck finden. Aber

auch in diesem Zusammenhang sollten die Mahnungen von Schein nicht verges-

sen werden, daB Organisationskuitur sich keineswegs in AuBeriichkeiten er-
4 1schopft und gegen Manipulationsversuche empfindlich ist .

J. FAZIT

Insgesamt ist also festzustelien, daB das Organisations- oder Unternehmens- 
kulturkonzept, das durch die amerikanischen Veroffentlichungen im Zusam

menhang m it der Konkurrenzentwicklung zwischen Amerika und Japan entstan- 

den ist, in Deutschland keineswegs eine vollige Innovation darstellt. Es ist 
eher eine langst fallige Reminiszenz an fruhere Entwicklungen in unserem 
Lande. Trotzdem geht es aber nun nicht darum, dasjenige, was friiher einmal 
gultig war, nur neu zu beleben, sondern es g ilt, an gegenwartige Entwick- 
lungstendenzen und die daraus resultierenden Erfordernisse anzuknupfen.

Zu dem Gesamtkomplex haben sich in der betriebswirtschaftlichen Fachlitera-

tur inzwischen eine zweite und d ritte  Diskussionsrunde ergeben, und es ist in-

teressant, die methodologischen Erorterungen uber das Organisationskonzept
42nachzulesen. Daruber kann leider in diesem Rahmen nicht berichtet werden .

Fur die Genossenschaften ist es ganz deutlich, daB ihre langjahrige Tendenz 

zur weitgehenden Vermeidung werte- oder ideologiebezogener Orientierung im 
Sinne einer sogenannten rein sachproblembezogenen Geschaftspolitik uberdacht 

werden sollte. Es ware eine Kuriositat -  wie schon L ip fe rt betont -  wenn 
ausgerechnet die privaten Betriebe, denen in neo-klassischer Sicht Gewinnma-



ximierung als alleinige ZielseUung zugeschrieben wird, sich in bezug auf die 
Erkenntnis ihrer Organisations- oder Unternehmensi^ultur iiber die Cenossen- 
schaften hinaus bewegen warden; gegebenenfalls noch unter Rucl<griff auf 
Prinzipien, die zu den Iclassischen Wertvorstellungen der friiheren Cenossen- 

schafter gehdrten.

insofern ist das Organisationsl(ulturkonzept gerade fur die Genossenschaften 
von aktueller Bedeutung, denn es s te iit sie in eine Diskussion, in der sie 
giuckiicherweise aus einer groBen Vergangenheitserfahrung eine Menge zu bie- 
ten haben. Allerdings kommt es dabei darauf an, nicht einfach die Meinungen 
der Vorvater zu repetieren, sondern Obereinstimmungen zu finden, die den ak- 
tuellen und zukunftigen sozialen, sozioipsychoiagischen und auch ethisch-mora- 
iischen Bedurfnissen gerecht werden konnen.

The 'Corporate Culture' of Cooperatives

The author explains as an introduction why 'Corporate Culture' has become a 
topic o f a worldwide discussion, particularly since the publication of Peters/ 

Waterman's book 'In  Search of Excellence' (1982). The reception o f the 
notion 'cu lture ' in to  economic terminology was conditioned by the conse

quences of the successful Japenese competition on world markets, which 

raised a new interest in the analysis o f intercultura l environmental factors. 
The very wide comparative studies of Ouchi, Pascale/Athos, Deal/Kennedy, 
and Peters/Waterman created more consideration o f the 'so ft' instruments in 

the Mc-Kinsey-7S-model. Their thesis is that the most successful 'excellent' 

American corporations are giving consideration to special 'basics' (guide

lines), which con be interpreted as corporate culture.



The d ifficulties in observing and to measuring this corporate culture has been 
explained by E. Schein (Harvard University). Several definitions of corporate 
culture have been quoted. However, some important questions, particularly 

those o f methodological character, remain open.

The author raises the question of whether corporate culture exists in co

operative societies and organizations. The impact here is especially important 
for the members. Inclusive o f historical development, we do indeed find very 
profiled corporate cultures in co-operative organizations, in most cases in

fluenced to a great extent by the great founders lilce the Rochedaie pioneers, 
Raiffeisen and Schuize-Delitzsch in Germany and other ones. These personali

ties have been able to form a concept of acting and thinking w ith respect to 
the special life  situation o f the member groups involved on the one hand 
while taking into consideration certain spiritual and intellectual tendencies of 
the respective historical period on the other. Details are reported w ith re

spect to d ifferent co-operative branches.

The author furthermore explains to what extent the development of d ifferent 
structural types o f co-operatives is relevant to the question of corporate 
culture. He reports on which socio-economic changes were operating in 
Germany after the second World War and which special results -  as d iffe r  
from the American situation -  have been observed.

The concept of corporate culture is not completely new for co-operative 
organizations. However, in the actual situation such requires some special 
components with respect to the general change o f values in modern society. 
Some new phenomena are reported from the United States and European 

countries, i t  is evident that the question o f member-participation in face of 
an increasing professionalism in management is a key problem. Obviously, the 

different generations have a d ifferent approach to this development and such 

creates a further problem to be solved in the frame of policy-making and 

staffing in co-operative organizations.
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ZUR ERFORSCHUNG DES GENOSSENSCHAFTSWESENS

Universitatsdozent Dr. Jerker Nilsson

A. ZWECK UNO VORAUSSETZUNGEN

Gegenstand dieses Aufsatzes ist die Eigenart, der Genossenschaftsforschung. 

Wie die Eigenart der Genossenschaftsforschung darin besteht, die Eigenart des 
Genossenschaftswesen zu beschreiben, soil hier die Genossenschaftsforschung 

seibst analysiert werden. Argumentiert wird hier, daB sich die Genossen- 
schoftsforschung in einigen grundiegenden Beziehungen von sonstiger sozialwis- 
senschaftiicher Forschung entsprechender A rt unterscheidet, und zwar so, daB 

es sich urn Differenzen handelt, die w it  denjenigen parallel gehen, die zw i- 
schen kooperativen Unternehmungen und anderen Unternehmensformen beste- 

hen. Das Thema -  die Eigenart der Genossenschaftsforschung -  scheint in der 
genossenschaftswissenschaftlichen L iteratur bisher nicht zum Gegenstand der 

Problematisierung gemacht warden zu sein.

Der vorliegende Aufsatz bezweckt somit, erstens in einem hypothetisch-deduk- 

tiven Verfahren eine theoretisch untermauerte Analyse der Eigenart der Ge

nossenschaftsforschung zu geben [die Abschnitte B -  D), zweitens auf dieser 
Basis wesentliche Probleme der gegenwartigen Genossenschaftsforschung zu 

untersuchen (die Abschnitte E -  F). '

Urn zu einem generellen Verstandnis des Wesens und der Eigenart der Genos

senschaftsforschung zu gelangen, muB von einer Makrotheorie kooperativer Un- 

ternehmung ausgegangen werden. Die Theorie, die die Voraussetzung fur die 

nachfoigenden Ausfuhrungen ausmacht, habe ich in meinem Buch "Den koope-



rativa verksamhetsformen" (Die kooperatlve Tatigkeitsform. 1966 a} entwik- 

kelt. Ziel dieser A rbe it (Den kooperatlva verksamhetsformen) is t es. zu einem 
besseren Verstandnis der Voraussetzungen kooperativer Unternehmungen in e i- 
ner Gesellschaft der gemischten Wirtschaft westlicher A rt zu gelangen. Dies 
erfordert die Identifizierung einer Anzahl Unternehmungseigenschaften und e i- 
ner Anzahl Eigenschaften der gegebenen Gesellschaft. damit diese beiden E i- 
genschaftsmengen in verschiedenen Analysen einander gegenubergestellt wer- 

den konnen.

Um die Komplexitat der heterogenen und diffusen Wirklichkeit zu handhaben 
und um die Gemeingultigkeit der Analysen zu gewdhrleisten, arbeite ich im 
Sinne Max Webers m it dem Begriff der Idealtypen. Es wird unterschieden 
zwischen drei Unternehmungsformen -  kooperativen, kapitalgeienkten und 
staatsgelenkten -  und drei Gesellschaftsformen in Reinkultur -  ebenfalls ko

operativen, kapitalgeienkten und staatsgelenkten.

Fur jede der drei Unternehmungsformen und der drei Gesellschaftsformen 
identifiziere ich eine Anzahl charakteristischer Eigenschaften, in allem an die 
300 Variablen. Es wiirde zu weit fuhren, s/e olle hier darzustellen, aber eine 
Auswahl der zentralen Charakterisierungen sollte  doch angefQhrt werden. Der 

Abbildung 1 kann entnommen werden, daB die verschiedenen Begriffe variie- 

renden Mustern zugeordnet s/nd, einem Muster f i ir  jede der drei Tatigkeits- 
formen, wobei dieser Ausdruck sowohl Unternehmungsformen wie Gesell

schaftsformen in sich schlieBt.

In der sozialwissenschaftlichen L itera tu r operieren mehrere Darstellungen m it 
verwandten Klassifizierungen. Zu den bekanntesten gehoren Am lta i Etzionis 

von Macht und Gehorsam und Kenneth Bouldings von Gesellschaftsorganisation 

und Gesellschaftsentwicklung (Etzioni, 1968 und 1975; Boulding, 1973 und 
1978). Einige von diesen Klassifizierungen findet man in Abbildung 2.



C harak\. Unterneh- 
teristika \m ungsform
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schaftliches
Unternehmen

Kapitaigelenktes
Unternehmen

Staatsgelenktes
Unternehmen

Menschenbild Sozialitat;
"w ir"

Individualitat;
"ich"

Kollektiv ita t; 
"sie". "man"

Zwischenmensch- 
liche Relationen

Sblidaritat;
Zusammen-
arbeit
(cooperation)

Konkurrenz;
Konfiik t
(con flic t)

Unterwerfung;
Lenkung
(control)

Soziale
Differenzierung

Zwischen-
position;
beschrankte
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Heterogenitat;
P luralitat

Homogenitat
Gleich-
schaitung

Ressourcen- 
potential des 
Individuums

Gewisse
Ressourcen-
schwache

Volle/groBe
Ressourcen-
starke
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Ressourcen-
schwache
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prinzip

Fdroferung Selbsthilfe Unterstutzung

Z iel-, Ressourcen-, 
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(politisch)

M achtausubungstyp Normative
Macht

Belohnungs-
macht

Zwangsmacht

Machtverteilung Zwischen-
position

Voilstandige/
gleichmaBige
Machtver
teilung

Voilstandige
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tration
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prinzip

Geplante
feedback
Koordination;
geregelte
Markte

Feedback
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Markte
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Koordination; 
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nung; Organi- 
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hierarchie
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methode

Anpassung 
und Beein- 
flussung

Anpassung Beeinflussung
(Lenkung)

Fuhrungsform Demokratisch Anarchistisch
(laissez-faire)

Autokratisch
(D ikta tur)



Unternehmungs-
form

Autoren

Genossen-
schaftliches
Unternehmen

Kapitalgelenktes
Unternehmen

Staatsgelenktes
Unternehmen

Polanyi Reciprocity Market Redistri
(1957) exchange bution

Sorokin Idealistic Sensate Ideational
(195?) culture culture culture

White & L ippitt Democratic Laissez-faire Autocratic
(1960) leadership leadership leadership

Etzioni Normative Remunerative Coercive
(1975) power power power

Moral Calculative Alienated
involvement involvement involvement

Boulding Integrative Exchange Threat
(1978) system system system

Ouchi Clan Market Bureaucracy
(1979)

Nelles et al Informeller M arkt- Staats-
(1981) Sektor sektor sektor

Cujes Integral ism Individualism Collectivism
(1982)



Das kooperative Unternehmen fuBt auf Sozialitat. Die Tatigkeit w ird durch 
verschiedene Gruppen von Individuen ausgeubt. Den Individuen sind gewisse 
Ressourcenschwachen und Mangel in der Auffassung der eigenen Ziele eigen. 
Dies bewirl<t, daB die Individuen auf eigene Faust keine besonders gute E rfu l-  
lung ihrer Ziele erreichen konnen. Durch Zusammenarbeit kann die Erfullung 

dieser Zielsetzungen aber erhoht werden. Die Individuen vereinen ihre Res- 
sourcen, verhelfen einander zu klareren Zielvorstellungen und konnen dann ver

schiedene Aktivitaten besser ausuben. Dadurch entstehen Zusammengehorig- 

keits- und Solidaritatsbeziehungen zwischen den Individuen ("Genossenschafts- 
geist" -  Draheim 1952). Durch die Zusammenarbeit werden die Individuen 
voneinander abhangig, und ein gewisses Bedurfnis nach ubergeordneter Fuh- 

rung entsteht. Diese Fuhrung w ird von den Individuen selbst gehandhabt, ent- 
weder in Gruppen oder durch gewahlte Vertreter -  die ressourcenstarksten 

werden zur Handhabung der Fuhrungsfunktionen gewahlt. Dieses Abhangig- 
keitsverhaltnis bringt es m it sich, daB die individuelle Handlungsfreiheit 

gewissermaBen durch soziale Riicksichtsnahmen beschrankt wird -  die M arkt- 
mechanismen werden zum Teil geregelt. Die Individuen werden nicht als vollig 
selbstandig betrachtet, aber ouch nicht als Elemente eines Kollektivs. Ihre 
Selbstandigkeit wird dadurch beschrankt, daB sie M itglieder eines sozialen Sy

stems m it komplexen Interrelationen sind ("Homo Co-operativus" -  Weuster 
1986; Daudi & Sotto 1987).

Das kapitalgelenkte Unternehmen setzt Individualitat voraus. A lle Aktiv ita ten  
werden von selbstdndigen Individuen ausgeubt, die eigene, personliche Ziele 
haben und die iiber durchaus genugende Ressourcen verfugen. Keiner 1st von 

dem anderen abhangig, alle kommen auf eigene Faust aus. Damit lieg t weder 
ein Bedurfnis nach, noch die Moglichkeit fu r Lenkung von oben vor. Die zwi

schen den verschiedenen Aktivita ten notige Kbordination wird durch Marktme- 

chanismen zustandegebracht. Die Koordination wird dadurch erzielt, doB sich 

die Individuen sukzessiv und kontinuierlich einander anpassen in einer Weise, 
die ihren eigenen Interessen dienlich 1st. Keiner kann den anderen lenken, alle 

Angelegenhelten werden dadurch geregelt, daB man Belohnungen in Aussicht



s te llt und gibt. Da vorausgesetzt wird, daB alle selbstdndig und stark sind, 
besteht kein AnIaB, RQcksicht auf die Interessen der anderen zu nehmen. 
Konkurrenz herrscht somit zwischen alien Individuen ("Homo Oeconomicus" -  
Weuster 1986). Dies bedeutet, daB die Individuen sich, jeder fu r sich, durch- 

zusetzen versuchen.

Das staatsgelenkte Unternehmen ist durch Ko llektiv ita t gekennzeichnet. Nicht 
die einzelnen Individuen, sondern das Kollektiv bilden den Ausgangspunkt aller 
Aktivitaten. Die Individuen sind auBerst ressourcenschwach und haben keine 
selbstandigen Ziele. Sie konnen also nicht selbst die Initiative ergreifen, und 
sie konnen keine Handlungen auf eigene Faust ausfuhren. Stattdessen lenkt 

eine Machtelite jede Aktivitdtsausubung. Das staatsgelenkte Unternehmen ist 
somit vollig zentralgelenkt. Die Machtelite ist uberlegen an Ressourcenstarke 
und hat eine kiare und vorgegebene Zielsetzung. Das Kollektiv un terw irft sich 
und wird von der Machtelite gelenkt. im Extremfall m itte ls physischer 
Zwangsmittel. Die Ambitionen der Machtelite, alles zu lenken und zu kontrol- 
lieren, bringen die Gleichschaltung aller Aktiv ita ten m it sich. Das BUrgerkol- 
lektiv ist von der Machtelite vollig abhangig, jede Unterstutzung durch die 
politischen Interessen der Machtelite bedingt.

In der realen Welt existieren indessen weder Unternehmungsformen noch Ge- 
sellschaftsformen in Reinkuitur. Stattdessen manifestieren sich alle Unterneh

men und Gesellschaftssysteme der W irklichkeit als Kombinationen von den 

drei Idealtypen m it Elementen von diesen in verschiedenen Proportionen. In 
jedem Unternehmen gibt es einen genossenschaftlichen Einschlag, einen kapi- 

talgelenkten Einschlag und einen gewissen staatsgelenkten Einschlag, und das- 
selbe t r i f f t  ftir I'edes Gesellschaftssystem der realen Welt zu.

Wie in der Abbildung 3 gezeigt, konnen alle Unternehmungsformen in Form 

eines Dreiecks abgebildet werden. Die Eckpunkte des Dreiecks geben die Ide

altypen an, und die Flache des Dreiecks umfaBt alle Kombinationsmoglich-



ke iten . Auf diese W eise konnen jedes Unternehmen und jede Gesellschaftsform 
der realen Welt an irgendeinem Punkt der Flache des Dreiecks ongebracht 
werden. M it diesen Kombinationsmoglichkeiten kann die Dreiteilung: genossen- 

schaftliche, kapltalgelenkte und staatsgelenkte Unternehmungsform Anspruch 
darauf erheben, eine erschopfende Beschreibung der einschlagigen Phanomene 
zu leisten. (Ahnliche Dreiecke unter anderem auch bei White S L ipp itt, 1960,

S. 135; Boulding, 1978, S. 30; Naess, 1981, S. 249.)

Abbildung 3: Unternehmungsformen in graphischer Darstellung

G enossenschafti iche 
Unternehmungsform

Staatsgelenkte
Unternehmungsform

Kapltalgelenkte
Unternehmungsform



Der Kreis A der Abbildung 3 kann ein kooperatives Unternehmen, das in ge- 
nossenschaftllcher Hinsicht mehr oder weniger entartet ist, vertreten (vgl. 

zum Beispiel B. Preuss, 1969, S. 56 uber "Entartung"). Es weist also sowohl 
e/ne grofie Anzahl kooperativer als auch kapitalgelenkter Elemente auf und 
zug/e/ch eine geringere Anzahl staatsgelenkter Ziige. die jedoch deutlich zu 
erkennen sind. Es konnte sich um die Verbraucher-Cenossenschaft von heute 

handeln. Der Kreis B kann die entsprechende Gesellschaftsform vertreten, wo- 
bei der Pfeil am Kreis B die heutige Entwicklung der Geseilschaft bezeichnet. 
Man sieht, daB die kapitalgeienkten und die staatsgelenkten Ziige in der Ge- 
sellschaft stark dominieren und daB diese, vor allem die letzteren, weiterhin 

zunehmen.

Der Umstand, daB das kooperative Unternehmen und die Geseilschaft an ge- 
trennten Stellen des Dreiecks vorkommen, ist von eminenter Bedeutung. Man 
kann das folgendermalien formulieren: Inkongruenz oder mangelnde Oberein- 

stimmung zwischen den beiden lieg t vor. Solche inkongruenzen filhren generell 
gesehen zu einer geringeren Erfiillung des Ziels und zu Prob/emen fur die Im- 
plizierten, Indem die Implizierten versuchen, die Probleme zu losen und die 
Erfullung ihrer Zieisetzung zu verbessern, sind die Inkongruenzen anderungsfdr- 
dernd.

Damit die Genossenschaft in die Lage kommen soli, ihre Probleme zu losen 
und bessere Ergebnisse zu erzielen, mussen Vorkehrungen getroffen werden, 
die den Abstand.zwischen ihr und der Geseilschaft reduzieren. Die Inkongruenz 
kann in zwei prinzipieii verschiedenen Verfahren reduziert werden. Entweder 
kann sich die Genossenschaft der sie umgebenden realen Welt anpassen, d. h. 

sie verzichtet zum Teil auf ihre kooperativen Eigenschaften und akzeptiert ei

ne gewisse kooperative Entartung, oder man kann die Geseilschaft dazu bewe- 
gen, sich der Genossenschaft anzupassen.



B. DREI FORSCHUNGSFORMEN -  IDEALTYPEN

Wie ich drei reine Unternehmungsformen unterscheide, schlage ich vor, ent- 
sprechend drei reine Forschungsforwer) zu unterscheiden. Es handeit sich urn 

Modelle, die Paradigmen, Forschungsmilieu, Ob/ekt-Forscherre/ot/on, Zweck 
der Forschung, Lenkung der Forschung irt sich schiieRen. Diese drei For- 
schungsformen sind Idealtypen, die in ihrer extremen Gestaltung nicht Oder 
auf jeden Fall selten in der realen Welt zu finden sind. Die drei Forschungs- 
formen konnen indessen kombiniert werden, wodurch eine Unmenge Mischfor- 

men entstehen, die den Forschungsprojekten, -milieus, -verfahren etc. der re

alen Welt entsprechen. Es laBt sich also auch hier ein Dreieckdiagramm wie 
in Abbildung 3 konstruieren m it den reinen Forschungsformen on den Eck- 

punkten und m it der Forschung der realen Welt innerhalb der Flache des 

Dreiecks.

Die drei Forschungsformen nenne ich Sozialitats-, Individualitats- und Kollek- 

tivi tats forschung. Diese Bezeichnungen besagen, daB zwischen den Forschungs

formen und den Unternehmungsformen eine direkte Parolielitat besteht; dies 
geht auch aus der Darsteliung der Eigenschoften der Forschungsformen im 

nachsten Abschnitt hervor. Die Beschreibung der Idealtypen der Forschungs

formen und der Unternehmungsformen fuBt letzten Endes auf identischen Vor- 
oussetzungen, aber hier konnen die Forschungsformen als von den Unterneh

mungsformen, wie diese im vorhergehenden Abschnitt beschrieben wurden, 

hergeleitet werden.

Ganz explizit ist die Paraile litat wie fo ig t: Der Sozialitatsforchung sind cha- 
rakteristische Eigenschoften eigen, die m it den Bedurfnissen innerhalb der 

Genossenschaft ubereinstimmen; die Individualitatsforschung ist so gestaltet, 
daB sie der kapitalgelenkten Unternehmung angemessen ist; die K o llektiv ita ts- 

forschung besitzt Eigenschoften, die den Anspruchen der stootsge/enkten Un

ternehmung entsprechen.



Diesen Formulierungen kann entnommen werden, doB das im vorhergehenden 
Abschnitt erwahnte Kongruemprinzip ouch hler von zentraler Bedeutung ist. 

Tendenziell besteht Obereinstiwmung zwischen Unternehmungsform und For- 
schungsform. Andere Kongruenzen sind aber auch wichtig: Zwischen der For- 
schung und Elementen ihrer umgebenden realen Welt, wie auch zwischen ver- 
schiedenen Elementen des Forschungssystems, sollte Ubereinstimmung vorlie- 
gen. Sowohl fur den Forscher als auch fu r seine Untersuchungsobjekte ist die 
gute Kongruenz eine unabdingbare Voraussetzung fur die hohe Erfullung der 
Zieisetzung. Der Forscher und sein Untersuchungsobjekt sollen einander ver- 

stehen konnen; die Forschungsergebnisse sollten derart sein, daB sie als w ert- 
voll empfunden werden; die Prabieme des Untersuchungsobjektes sollen vow 
Forscher als essentiell betrachtet werden; die Forschungsmethoden sollten den 

Voraussetzungen des Untersuchungsobjektes angepaBt sein, usw..

Das soeben Angefuhrte im pliziert aber keine GesetzmaBlgkelt. Vielmehr sind 
in der realen Welt Inkongruenzen in der Forschung allgemein verbreitet. Sie 

auBern sich darin, daB die Forschungsarbeit und die Forschungsergebnisse vom 
Forscher und/oder seinem Untersuchungsobjekt als unzufriedenstellend empfun

den werden, zum Beispiel der Umstand, daB Problem und Methode nicht m it-  
einander ubereinstimmen, daB Thearie und Oaten nicht zusammenpassen oder 

daB die Forschungsergebnisse als sinnlos betrachtet werden.

Den Grad der Obereinstimmung zwischen einem Forschungsprojekt und dessen 

Untersuchungsobjekt festzustellen, ist keine ieichte Aufgabe, da sich nur m it 
Schwierigkeiten feststellen IdBt, in welchen Propartionen die Eiemente der 
reinen Forschungsformen und Unternehmungsformen im Projekt und im Unter

suchungsobjekt vorhanden sind. Die W irkiichkeit is t stets komplex und hetero- 

gen. So konnen zum Beispiel, was die Unternehmungsform b e tr ifft, Unter- 
schiede zwischen den verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens und zwi

schen den verschiedenen Angesteilten des Unternehmens wie auch zwischen 

Unternehmungen und zwischen Branchen vorhanden sein.

Als hypothetisches Beispiel sei ein Unternehmen, das gewohnlich als koopera-



tiv g ilt, gewahlt. Weil dieses Unternehmen in einer Cesellschaft funktioniert, 
die durch dos Vorkommen von sowohl kapitalgelenkten als auch stoatsgelenk- 

ten Eigenschaften gekenmeichnet ist, muB das Unternehmen auch solche E i- 
genschaften in seine Unternehmungsform einbeziehen. Um iebensfahig zu sein, 
muB sich das kooperative Unternehmen also einer nicht-kooperativen W irkiich- 

keit anpassen. Dies bedeutet generell gesehen, daB das Unternehmen nicht 
m it der reinen Sozialitatsforschung gedient ist, sondern m it einer Forschung, 
die gewisse Elemente der Individualitats- und Kollektivitatsforschung ein- 

schlieBt. Die bedeutenden kooperativen Einschlage in der Unternehmungsform 
miissen aber impl/z/eren, daB der Soz/olitcitsforschung ein groBer Ante/I einge- 
raumt wird, besonders im Vergleich zu dem Forschungsbedarf solcher Unter- 
nehmungen, die gewohniich als kapitalgelenkt oder staatsgelenkt betrachtet 
werden.

Um gewisse Probleme des als Beispiel gewahlten Unternehmens, zum Belspiei 
in bezug auf Mitgliedsdemokratie oder Mitbestimmung der M itarbeiter zu 16- 
sen. empfiehit sich eine Forschung, die fast nur durch Soziaiitdtszuge cha- 
rakteris iert ist -  es handelt sich ja hier um eine Problematik. die durch so- 
ziale Ziele und M itte l, durch Zusammenarbeit und Solidaritat, durch gegensei- 
tige Anpassung, durch das Forderungsprinzip usw. gekennzeichnet ist. Handelt 
es sich dagegen um ein Problem wie die Sortimentszusammensetzung, sollten 
wahrscheinlich Elemente der Individualitatsforschung m it etwas groBerem Ge- 
wicht einbezogen werden. Forschungsprojekte m it einem groBeren Einschlag 
von Kollektivitatsbezugen konnen fur das Unternehmen relevant sein, falls es 
sich um Fuhrungsprobleme handelt.

Die beiden anderen Paare von Forschungsformen und Unternehmungsformen 

konnen auf genau dieselbe Weise abgehandeit werden. Fur hauptsdchlich kapi- 

talgelenkte Unternehmungen bietet die Forschung m it vorherrschenden Indivi

dual itats-Charakteristika die beste Moglichkeit, fur gew/sse Problemtypen kon

nen aber Sozialitatsforschung und Kollektivitatsforschung in hoherem Grade 

einbezogen werden. Dasselbe t r i f f t  f i ir  hauptsachlich stootsgelenkte Unterneh

mungen und Kollektivitatsforschung zu.



Gemeinsam fiir diese kleinen Beispiele g ilt die Forderung, daB ziemlich hohe 
Kongruenz zwischen dem Forschungspro/ekt und dem untersuchten Phanomen in 
Termen der Forschungs- und Untersucliungsformen bestehen muB. Was das 
Studium der kooperativen W irklichkeit b e tr ifft, sollte die Forschung stets von 
der Soziailtatsforschungsform dominiert sein, der exakte Anteil variiert aber, 
abhangig von den Eigenschaften des Untersuchungsobjektes und des For- 

schungsproblems in der spezifischen Situation.

Geringfugigere Inkonsequenzen konnen jedoch vorkommen, und ihnen kann so- 
gar ein positiver Wert zugeschrieben werden. Zum Beisplel ist es denkbar, daB 
ein Forscher seine Untersuchung eines kooperativen Unternehmens bewuBt so- 
ziaiitdtsbetonter gestaitet a/s es Probiem und Untersuchungsobjekt eigentiich 
verlangen. Dadurch konnte der Forscher den E ffekt erzielen, daB er das Un- 
ternehmen dazu bewegt, starker kooperativ orien tie rt zu werden, d. h. er kann 
dazu beitragen, die kooperativen Charakteristika des Unternehmens zu starken 
(siehe ouch Abschnitt F).

Die Ausfiihrungen dieses Abschnittes besitzen genereiie Guitigkeit, sie kom- 
men aber in der Grundlagenforschung nicht so deutlich zum Ausdruck wie in 
der angewandten Forschung (Machlup, 1980, Kop. ‘t). Dies beruht darauf, daB 
das Hauptargument dies oben Angefuhrten die A ffin ita t zwischen Forscher und 
Untersuchungsobjekt b e tr ifft, und in dieser Beziehung unterscheiden sich die 
beiden Forschungstypen. Es iiegt in der Natur der angewandten Forschung, 

daB die Forscher kontinuierlichen und engen Kontakt m it der im Konkretfail 
untersuchten W irklichkeit haben. Dies bringt m it sich, daB der Forscher groBe 
Moglichkeiten und gute Grunde hat, sich der ihn umgebenden realen Welt 
weithin anzupassen. Daraus ergibt sich ein Optimum an Kongruenz zwischen 

der angewandten Forschung und der realen Welt -  zwischen Forschungsform 
und Unternehmungsform.

Die Grundlagenforschung erfo igt in einer anderen Zielgruppenstruktur. Ihre 

Abnehmer sind haufig andere Grundlagenforscher, viele Ausuber der ange

wandten Forschung, Studenten und andere mehr. Diese Zersplitterung kann zur



Folge haben, daB sich die Grundlagenforschung etwas von den Charokter/stika 
der untersuchten W irklichkeit distanziert. Man neigt dazu, sich stattdessen 
nach innen in einer Forschergemeinschaft zu orientieren, wo dann unter- 

schiedliche Typen von Bez/ehungen, Normen und Traditionen entstehen. Es ist 
deshalb nicht zu erwarten, daB in alien Fallen die gleiche hohe Kongruenz 
zwlschen der Forschungsform der Grundlagenforschung und der Unterneh- 
mungsforn) des untersuchten Phdnomens herrscht. Bin gutes Beispiel dafur 
bietet die Volkswirtschaftslehre, in der das Forschungsmilieu o ft deutliche 
Kollektivitatszijge aufweist, obwohl Individualitats-Charakteristika bei den Un- 

tersuchungsobjekten vorausgesetzt werden (Andersen et al. 1984, S. 88 f f j .

C  DIE CHARAKTERISTIKA DER FORSCHUNGSFORMEN

Nachdem im vorhergehenden Abschnitt eine Darstellung des Begriffes "For- 
schungsformen" gegeben wurde, folgen hier Beschreibungen von Idealtypen der 
identifizierten drei Forschungsformen. Die Abbiidung 4 faBt den Inhalt des 
Abschnittes zusammen.

1. Objekt und Zweck der Forschung

Gegenstand der Sozialitatsforschung s/nd soziale Phanomene. Sie ruckt den 

Menschen, und zwar den ganzen Menschen, ins Zentrum des Interesses. Sie in -  
teressiert sich fur die Wohlfahrt, spezifisch und ganzheitlich. Sie betrachtet 

den Menschen in einer sozfa/en Perspektive und zieht dabei auch oko/ogische 

Aspekte heran. Aus der Ganzheitsperspektive fo igt, daB dem sozialen Zusam- 
menspiel groBe Bedeutung beigemessen wi'rd. Jeder Mensch verfugt iiber eine 
V ie lfa lt personlicher Beziehungen zu anderen Menschen, und diese Beziehungen 

bewirken, daB sich das Untersuchungsobjekt als Gruppen, Interaktion, Abhan- 

gigkeiten und dergleichen m anifestiert -  kurz als Soziaiitat. DaB die Soziali-
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der Forschung

Soziale
Phanomene;
Wohlfahrt

Wirtschaftiicbe  
und technolo- 
gische Phano
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tatsforschung an der sozialen Wirklichkeit o rien tie rt ist, verhindert jedoch 
nicht. doB man auch w irtschaftliche, technologische, politische und juristische 
Phdnomene untersucht, diese werden aber dann in einer sozialen Perspektive 
betrachtet. Das Entscheidende ist zum Beispiel nicht der wirtschaftliche E r- 

trag einer bestimmten Handlung, sondern aile Konsecfuenzen der Handiung fur 
die Beteiiigten, wobei die w irtschaftlichen nur einen Teil davon ausmachen.

Innerhalb der Individualitatsforschung sind w irtschaftliche und technologische 
Fragen primar. Diese Forschung zie lt letzten Endes auf Expansion, Entw ick- 
iung, E ffektiv ita t, Rationalitat, materieiien Standard, W irtschaftlichkeit usw.. 
Soziale Angelegenheiten an sich interessieren nicht, aber trotzdem werden 

menschliche und zwischenmenschliche Angelegenheiten zum Gegenstand man- 
cher Forschung gemacht, well sie wichtige M itte i, aber zugleich auch Re- 

striktionen fur die w irtschaftliche und technologische Tatigkeit ausmachen.

Der Kollektivitatsforschung ist eine ahnliche instrumenteile Betrachtung der 

sozialen Wirklichkeit eigen. Diese Forschung ist vor allem auf po litisch -ju ri-  
stische Angelegenheiten dm weitesten Sinne) abgesteilt, well sie es auf Len- 
kung und Kontrolle der Menschen absieht. Den Ausgangspunkt bildet demnach 

nicht die eigene Situation des Menschen; stattdessen bestimmen die Lenkungs- 
interessen der herrschenden Machtelite die Perspektive der Forschung. Unter 

diesen Lenkungsinteressen dominieren die politischen, religiosen oder andere 

Ideologien, die somit die ganze Forschungstatigkeit m it ihren Ideen durchset- 
zen.

2. Paradigmen

Das Paradigma der Sozialitatsforschung kann als holistisch-dialektisch charak- 

te ris iert werden. Man betrachtet gleichzeitig den einzelnen Menschen und sei

ne Interessen und Eigenschaften, die soziale Gruppe und ihre Funktion und 

Struktur und die ganze Gesellschaft und ihre Entwicklung und Gestoltung. 
Wenn man sich auf nur eine Ebene beschrankt, ist es nicht moglich, zu einer



tieferen Erkenntnis der Dinge zu kommen. Zwischen den verschiedenen Ebenen 
gibt es so viele, starke und komplexe Bindungen, daB man die Ganzheit und 
Teilbereiche davon und vor allem das Zusammenspiel zwischen der Ganzheit 
und den Teilbereichen gleichzeitig analysieren muB. Dementsprechend gibt es 
diolektische Bindungen zwischen Strukturen und ProzeB, zwischen Sprache/Wis- 
sen/Wissenschaft und den Phanomenen sowie zwischen Forscher und Untersu- 

chungsobjekt.

Das Wissen, das man auf diese Weise erw irbt, wird nicht ais sicher und end- 
gultig betrachtet. Das Entscheidende ist, einen Beitrag zum Verstandnis und 
zur Erkenntnis von Sachverhalten zu leisten. Es geht darum, den untersuchten 
Phanomenen Inhalte und Bedeutungen abzugewinnen und Systeme, Muster und 
Zusammenhange festzustellen und zu schaffen (vgl. Duffer 1981).

In der Individualitatsforschung ist die Auffassung der W irklichkeit atomistisch 
und mechanistisch, und das vorherrschende Paradigma kann man m it dem 
Terminus "analytischer Reduktionismus" bezeichnen. Die Forscher betrachten 
hier ihre Untersuchungsobjekte ais Konstruktionen, ouch wenn sie die soziale 
W irklichkeit untersuchen. Um zur Erkenntnis des Wesens eines bestimmten 
Phanomens zu kommen. kann und sollte man dessen Bestandteile unterschei- 

den, und diese Bestandteile konnen dann in kleinere Kamponenten aufgespal- 
ten werden usw.. Wenn es gelingt festzustellen, welche Bestandteile vorhanden 
und woraus sie zusammengesetzt s/nd, hat man die Ganzheit erkannt. Die Be- 
ziehungen zwischen den Bestandteilen sind vor allem Kausalitatszusammenhan- 
ge. Die so erworbene Einslcht hat einen absoluten Charakter. Man legt des- 
halb groBen Wert auf die formale empirische Oberprufung der Forschungser- 
gebnisse.

Das Paradigma der Kollektivitatsforschung laBt slch njcht eindeutig feststellen

- es wechselt gemaB der Ambitionen der Machtelite und nach den Eigen- 

schaften der Angehorigen der Gesellschaft. Findet zum Beispiel die Staatsge- 
wait, daB man m it H ilfe  von materiellen Inzitamenten die Burger des Staates 

am besten lenken kann, w ird das Paradigma ein atomistisch-reduktionistisches;



sofern ideologischer Propaganda den Vorzug gegeben wird, kann das Paradigma 
als "ekiektisch" bezeichnet werden. Konkrete Beispiele seien ein Sozialer- 
mittlungsinstitut (das Paradigma kann hier je  nach den Wunschen des A u f-  
traggebers wechsein) oder ein von dem Professor dominiertes Universitatsinsti- 
tu t (entscheidend fiir  die Paradigmenwahl der M itarbeiter ist hier der Stand- 
punkt, den der institutsie iter ve rtr itt).

Die Erkenntnisentwicklung der Koiiektivitatsforschung erfo igt im Rahmen e i- 
nes einheitlichen, zentrai festgeiegten Normenkompiexes -  juristisch, politisch, 
reiigios, ethisch, usw.. Die Erkenntnisse werden deshaib nicht gemaB einer 
Wahrheitsskala eingeschotzt, sondern danach, ob sie m it der herrschenden Ide

ologic in Obereinstimmung sind und diese unterstutzen. Das im pliz iert auch, 
doB der Inhalt und die Voraussetzungen dieser Ideologie nicht zuw Gegenstand 
der Erforschung gemacht werden konnen.

3. Die Beziefiungen zwischen dem Forscher und seinem Untersuchungsobjekt

Da soziale Phanomene Gegenstand der Sozialitatsforschung sind, betrachtet der 
Forscher hier seine eigene Tatigkeit in sozialen Termen. Dies bedeutet, daB 
die soziale Dimension auch die Beziehung Forscher -  Untersuchungsobjekt do- 
miniert. Die Untersuchungsobjekte sind keine entpersonifizierten Erscheinun- 
gen, sondern Mitmenschen, m it denen der Forscher interagiert (weshalb der 
Terminus Untersuchungsob/ekt hier eigentlich inaddquat is tj.

Die interaktion zwischen dem Forscher und seinem Untersuchungsobjekt ist in 
alien Phasen des Projektes von grofier Bedeutung. Der Zweck der Forschungs- 
arbeit besteht nicht darin, einen Bericht zu erstellen, den die Untersuchungs

objekte lesen und verwenden konnen, wenn sie das wollen oder konnen, son

dern darin, den Untersuchungsobjekten irgendwie beizustehen. Aufgabe des 

Forschers ist nicht, fe rtige  Problemlosungen aufzuzeigen, sondern auf verschie- 
dene Weise, unter anderem durch alternative Losungsvorschlage den Untersu

chungsobjekten zu helfen, so daB sie ihre eigenen Probleme bestmoglich auf



e/gene Faust losen konnen. Dies setzt voraus, doB der Forscher bei der Pla- 
nung des Projektes und in der einleitenden Phase Riicksicht auf die Interessen, 
das Engagement, die Vorkenntnisse und andere charakteristischen Eigenschaf- 
ten der Untersuchungsobjekte nimmt, damit die Probleme und Methoden der 
Untersuchung m it den Voraussetzungen der Untersuchungsobjekte Obereinstim- 
men. Prablemformulierungen, Abgremungen, Wahl des Bezugsrahmens, Be- 
schiUsse in bezug auf Anaiysetechniken soliten alle in Zusammenarbeit m it 
den Untersuchungsabiekten erfolgen, obwahl der Forscher seibst letzten Endes 
fur alles die Verantwortung tragt. Aber auch in spateren Phasen des Projektes 
und besonders beim AbschluB des Projektes ist das Zusammenspiel von For

scher und Untersuchungsobjekt von Bedeutung, da Einuben und Motivation 
wichtige Effekte der Forschungsarbeit ausmachen (vgl. Fromm 1979, S. 37 f f  
liber aktives, engagierendes Einuben kontra passives, mechanisches Einuben).

Der Forscher und sein Untersuchungsobjekt sow/e die Kenntnisse, Interessen 
und andere Eigenschaften der beiden Beteiiigten werden also ais ein System 

betrachtet, d. h, alle Elemente s/nd in einer komplexen Weise m it einander 
verbunden und mussen deshalb aufeinander und auf das Ganze abgestimmt 
sein. Der Forscher kann deshalb nicht seine Arbeit, zum Beispiel Problemfor- 
mulierung, Abgrenzungsbeschlusse oder Methodenwahl isoliert von den Untersu- 
chungsobjekten betrachten. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit fuBen eben- 
fa lls auf einem Systemgedanken.

Die Individualitatsforschung is t dadurch gekennzeichnet, daB der Forscher und 
sein Untersuchungsobjekt selbstdndige und isolierte Einheiten sind. Soziale 

Bindungen oder eine soziale Gemeinschaft sind nicht vorhanden. Ftir den For

scher sind die Untersuchungsobjekte eben Objekte. A lle Beschlusse in bezug 

auf die Cestaltung und Durchfiihrung des Projektes v^erden vom Forscher al- 
lein gefaBt. Der Forscher verm itte lt dann seine Ergebnisse in Form eines Be- 

richtes, und es w ird den Lesern uberlassen, diesen auszuwerten. Der Bericht 
is t einer Ware m it einem gewissen Wert auf dem Markt vergleichbar. Wie der 

Bericht verwendet wird, ist an sich ohne Bedeutung fur den Forscher; das 

Entscheidende ist, daB der Bericht zur Erfullung seiner personllchen Zielset- 
zung beitragt.



Die Kollektivitatsforschung w ird auf Antrag oder im Auftrag einer iibergeord- 
neten Organisationshierarchie durchgefiihrt. Die A rbeit des Forschers besteht 
darin, das in Auftrag gegebene Projel<t wie vorgegeben und m it den erwunsch- 
ten Ergebnissen durchzufOhren. Seinen Untersuchungsobjel<ten gegenuber nimmt 
der Forscher eine neutrale. entpersonifizierte und fremde Haltung ein. Diesel- 

be neutrale, unengagierte Einstellung bringt er ouch dem eigenen Forschungs- 
projekt und dem Forschungsbericht entgegen. Die Ergebnisse der Untersuchung 
sind fiir  den Auftraggeber nutziich und verwertbar, und nur nach der Eln- 
schatzung seiner Lelstung durch den Auftraggeber erhalt der Forscher eine 
Belohnung.

4. Motivation des Forschers

Das soziale Zusammensplel, das die Beziehung des Sozlalitatsforschers zu sei- 
nem Untersuchungsobjekt kennzelchnet, setzt eine besondere Motlvationsstruk- 
tur beim Forscher voraus. Damit der Forscher gew lllt und fahig sein soli, sein 
Projekt in Interaktion m it den Untersuchungsobjekten durchzufOhren und uber- 
haupt soziale Probleme ols ein interessantes und wichtiges Forschungsgebiet zu 
betrochten, muB er notwendigerweise Eigenschoften wie Teilnahme, Verant- 
wortung, Gemeinschaft und Solidaritat hoch einschatzen. Was den Sazialitats- 
forscher motlviert, sind also keine personlichen Vorteile, sondern die Genug- 
tuung, an der Losung von In seinen Augen wichtigen sozialen Problemen te il-  
haft sein zu durfen.

Fur den Forscher, der sich m it Projekten der Individualitatsforschung beschaf- 

tig t, besteht die Motivation in personlichen Belohnungen verschiedener A rt. Es 

kann sich um Honorore, Karrierenaussicnten, Ansehen und Prestige und der- 
gleichen handeln. Seiner Individualistischen Lebensauffassung gemali arbeitet 

er auf eigene Faust und fiir  sich seibst. Dali seine Untersuchungsobjekte zum 
groBen Teil aus Menschen bestehen, beruhrt ihn nicht personiich.

Die Einstellung des Koilektivitatsforschers bestimmen Pflichtgefuhi und Auto-



ritatsglauben, eventuell auch verschiedene Zwangswittel. Er engagiert sich 
nicht fur seine Untersuchungsobjekte und ist nicht durch Ausslcht auf person- 
lichen Gewinn m otiviert. Stattdessen arbeitet er pfiichtschuldig, schematisch 
und unreflektiert an den Forschungsprojekten, die ihm vorgelegt werden, und 
m it den Methoden, die vorgeschrieben sind. Der Forscher ist sich dessen 
wohlbewuBt, daB f i ir  den Fall, daB seine Arbeit der Leitung m lBfailt, die M it-  
tel f i ir  sein Projekt abgedrosselt werden und er selbst eventuell entlassen 
wird.

5. Charakter des Forschungsmilieus

Wie der Sozialitatsforscher in standiger sozialer Interaktion m it seinen Unter- 
suchungsobjekten steht, hat er auch engen Kontakt zu anderen Sozialitatsfor- 
schern. Der Verkehr m it diesen Forschern is t von dem gemeinsamen Normen- 
komplex gepragt, das Wertung wie Solidaritat, gegenseitige Unterstutzung und 
Gemeinschaftsgeist umfaBt. Das bringt m it sich, daB die Sozialitatsforschung 
im Gruppenmilieu gedeiht, wo alle implizierten Forscher auf denselben oder 
ahnlichen Pramissen arbeiten.

Die Individualitatsfarschung wird von Forschern betrieben, denen personliche 
Vorteile als Triebkraft fur ihr Handeln dienen. Jeder arbeitet ohne Koopera- 
tion m it anderen an seinem Projekt. Erfahrungsaustausch zwischen den For

schern ist nicht eingeplant, auch und besonders nicht wahrend der Projektar- 
beit. Bei den Forschern entsteht eine Konkurrenzmentalitat, vor allem in be- 

zug auf Karrierenstellen, lohnende Projekte, Ansehen und andere Belohnungen.

Die Kollektivitatsforschung erfo ig t in autoritatsgelenkten Forschungsmilieus. 
An der Forschungsinstitution gibt es einen formalen und realen Leiter, der 
alle Forschungsaktivitaten kontrolliert.



6. Charakter der Forschungstdtigkeit

Die Entwicklung der Sozialitatsforschung bestimmen die sozialen Probleme, die 

verschiedenen Personen und Organisationen haben, -  sie kann also als pro- 
blemorientiert bezeichnet werden. Dies bedeutet, daB die Forschungstdtigkeit 
nur einert malSigen Umfang hat. Der wissenschaftliche "Werkzeugkastert" setzt 
sich durch eine nicht sehr groBe Anzahl von Theorien, Model ten und Technlken 
zusammen. Dafur hat dieses "Werkzeug" einen ziemlich unscharfen Charakter. 

Die Forschungsarbeit betont Anpassung an die Situation, was einen anpas- 
sungsbaren Begriffsapparat und interdisziplinare Verfahren erfordert (Patera & 
Zacherl. 1980).

Die Triebkrafte der Individualitdtsforschung sind so beschaffen, daB diese For- 
schung einen groBen Umfang erreicht und sich nach alien Richtungen hin 
entwickelt. Teils kommt die in der Gesellschaft vorherrschende Zuwachside- 
ologie auch in der Forschungstdtigkeit zum Ausdruck -  die Forscher verlangen 
und bekommen auch wehr Geld, mehr Dienststellen usw.. Teils muB die For- 
schung, um einen finanziellen Zuwachs zu sichern, kontinuierlich  neue Produk- 
te, neue Produktionstechniken, neue Verwaltungsprinzipien usw. erzeugen. Teils 
liegt es iw  Interesse der einzelnen Forscher, viel und wertvolle Forschung zu 
produzieren, um dadurch ihre Chancen auf personliche Belohnungen zu verbes- 
sern. Die Forscher suchen deshalb neue, entwicklungsfahige Forschungsverfah- 
ren und Methoden. Die verschiedenen Fachbereiche tendieren, auf diese Weise 
noch mehr aufgespalten zu werden.

Da die Kollektivitatsforschung zentral gelenkt wird und ziemlich homogene 
Probleme, namlich Lenkung und Kontroiie, behandelt, erfo igt sie m it einem 

beschrankten und einheitlichen Repertoire an Modellen und Methoden. Es, gibt 
eine Machtelite, die ein extrem ressourcenschwaches Kollektiv lenkt, und das 

prim iire Interessen der Machtelite besteht darin, ihre Position aufrechtzuerhal- 
ten und zu verstorken. Infolgedessen strebt man, d. h. besonders die groBe 

Masse der Bevolkerung, nicht in groBerem AusrtioB die Weiterentwicklung des 

vorhandenen Wissens an. Die Forschungstdtigkeit hat einen beschrankten Um- 
fang.



D. DER BEGRIFF DER GENOSSENSCHAFTSFORSCHUNG

Die Genossenschaftsforschung wird, was die eigentliche Erforschung der ge- 

nossenschaftlichen Tatigkeit und die Forschung m it genossenschaftlichem Aus- 
gangspunkt b e tr ifft, ais ein empirischer Begriff (Realtypenbegriff) verstanden. 
Sie ist zwar nicht identiscl^, aber jedoch verwandt m it der der Sozialitatsfor- 
schung, die zu den Idealtypen gehort und die also ein theoretischer Begriff 
ist. Die Sozialitatsforschung bildet eine Parallele zu dem Idealtyp der reinen 
kooperativen Tatigkeit, wahrend die Genossenschaftsforschung eine Parallele zu 

der faktischen kooperativen Tatigkeit ausmacht. Wenn die beiden Begriffe in 
ein Dreieckdiagramm eingetragen werden, wie in Abbildung 3 gezeigt, fa lit 
die Sozialitatsforschung in die Spitze des Dreiecks, wahrend die Cenossen- 

schaftsfarschung die obere Halfte des Dreiecks deckt.

Wie die kooperativen Unternehmungen der realen Welt nicht der reinen Un- 
ternehmungsform entsprechen, kann die Genossenschaftsforschung also auch 

nicht m it der Sozialitatsforschung gleichgesetzt werden. Die kooperativen Un

ternehmungen der realen Welt weisen in ihrer foktischen Unternehmungsform 

bestimmte kapitalgelenkte und bestimmte staatsgelenkte Elemente auf, und 
dementsprechend gibt es in der Genossenschaftsforschung bestimmte, aber 
wechseinde Einschlage der individualitatsforschung und der Ko llektiv ita ts fo r- 

schung.

M it annahernder Exaktheit anzugeben, in welchen Proportionen die drei For- 

schungsmodelle in Reinkuitur in der Genossenschaftsforschung enthaiten sind, 
ist nicht mdglich; ebenso unmogiich ist es, generell zu sagen, daB die koope

rativen Unternehmungen aus bestimmten Anteilen der drei Unternehmungsfor- 
men in Reinkuitur bestehen. Man kann deshalb die Genossenschaftsforschung 

nur sehr vage charakterisieren -  es handelt sich urn eine Mischform, in der 
alle drei Forschungsformen enthaiten sind, jedoch so, daB die Sozialitatsfor

schung gegenuber den beiden anderen uberwiegt; m it anderen Worten: Die 

Kooperationsforschung ist ein relativer Begriff. Der Obergang zwischen 

Kooperationsforschung und Nicht-Kooperationsforschung ist flieBend.



E. GENOSSENSCHAFTSFORSCHUNG KONTRA FORSCHUNG OBER DIE 

GENOSSENSCHAFT

Alle Genossenschaftsforschung dreht sich um genossenschaftliche Tatigkeit, 
dagegen kann alle Forschung uber genossenschaftliche Tatigkeit nicht als Ge

nossenschaftsforschung anerkannt werden. Um als Genossenschaftsforschung 
bezeichnet zu werden, muli das Projekt elnen Beitrag zum Verstdndnis der ge- 

nossenschaftlichen Tatigkeit gerade in ihrer Eigenschaft als Kooperative le i-  
sten. Die Untersuchung uber ein genossenschaftliches Unternehmen kann also 
nicht als Genossenschaftsforschung bezeichnet werden, wenn der Forscher vom 
genossenschaftlichen Geprage des Unternehmens absieht and stattdessen das 
Unternehmen als ein "gewohniiches" Unternehmen m it Eigenschaften vor a l- 
lem kapitalgelenkter und staatsgelenkter A rt betrachtet.

Im Dreieckdiagramm (Abbildung 3) findet man die Genossenschaftsforschung 
im oberen Teil des Dreiecks. Ein Projekt, das im unteren Teil der D reieckfla- 
che figurie rt, kann nicht als Genossenschaftsforschung bezeichnet werden, 

auch nicht, wenn das Untersuchungsobjekt eventuell eine genossenschaftliche 
Unternehmung sein sollte. Genossenschaftsforschung setzt somit voraus, dali 
der Forscher wenigstens zum groBen Teil sein Projekt auf einer genossen- 
schaftlichen Grundlage aufbaut, d. h. daB er von einer genossenschaftlichen 
Theorie ausgeht und angemessene Analysemethoden wahlt.

Es gibt viele Untersuchungen uber genossenschaftliche Unternehmungen, in de- 
nen der Forscher nicht die genossenschaftlichen Charakteristika beachtet, san- 

dern stattdessen seine Untersuchungsobjekte als "gewohnliche" Unternehmun

gen betrachtet, d. h. Unternehmungen m it einer Mischung von kapitalgelenk- 
ten und staatsgelenkten Eigenschaften. Er wird dann als Instrumente Theorien 

und Methoden der ubiichen nicht-kooperativen Theoriebildung verwenden. 

Eventuell kann er auch einige von den offenkundigeren Teilen der kooperativen 
Theorie m it einbeziehen, aber dann nur oberflachlich.



Per Umstand, daB Forscher m itunter genossenschaftliche Unternehmungen un- 
tersuchen, ohne die Prinzipien der Genossenschaftsforschung zu applizieren, 
kann Konsequenzen haben, die aus genossenschaftlicher Sicht unglucklich sind:

Wenn der Verfasser praktische Konklusionert zieht oder wenn sein For- 
schungsbericht den Leser zu entsprechenden Konklusionert veranlaBt, wird 
er Ratschlage geben, die dem genossenschaftlichen Unternehmen schaden. 
Die Ratschlage und die Empfehlungen, die den Entscheidungsfindern des 
Unternehmens, den Vereinsmitgliedern, dem Betriebsrat, Vertretern der 
Behorden und anderen gegeben werden, sind so beschaffen, daB sie, wenn 
sie zu Malinahmen fuhren, den genossenschaftlichen Bestrebungen entge- 
genwirken. Die Unternehmungen entarten aus genossenschaftlicher Sicht 
noch mehr, und zwar unnotigerweise, und ihre Umgebung wird weniger 

genossenschaftsorientiert.

Wenn die Untersuchung sonst von guter Qualitat ist, kann sie andere For

scher, denen Einsicht in das Wesen der genossenschaftlichen Forschung 
abgeht, beelnflussen. Diese Forscher gelangen damit zu einer falschen 
Auffassung von dem, was genossenschaftliche Unternehmung helBt und wie 
diese erforscht werden soflte. Durch die Weiterfuhrung der Projekte die- 
ser anderen Forscher konnte das EinbuBen des genossenschaftlichen Ge- 

prages der betreffenden Unternehmungen verstdrkt werden. Es konnte so- 
gar eine ganze Forschungstradition entstehen, die ausgehend von n ich t- 
kooperativen Standpunkten kooperative Unternehmungen untersuchen (sie- 

he Nilsson 7986 b, iiber die heutige deutsche Genossenschaftsforschung).

Wenn der m it Cenossenschaftstheorie und Genossenschaftsforschung weniger 
vertraute Forscher kooperative Unternehmungen untersucht und auf der Basis 

seiner Untersuchung den Praktikern Ratschlage und Anweisungen gibt, besteht 
die Gefahr, daB er Problemlosungen vorlegt, die vie! zu eng form uliert und 

viel zu kurzsichtig sind. Er betont z. B. die w irtschaftlichen Ziele des koope- 
rativen Unternehmens, ubersieht aber dabei, daB es ein ubergeordnetes Wohl- 

fahrtsziel gibt. Er unterstreicht die Anpassung des Unternehmens an die es



umgebende reale Welt (was kooperative Entartung bedeutet), beachtet aber 
nicht die Beeinflussung der Gesellschaft in kooperative Richtung durch das 
Unternehmer). Er irtteressiert sich fur die Probleme der angestellten Betriebs- 

leitung und beachtet nicht die Existenz einer Vereinsmitgiiedschaft, die einen 
demokratischen EinfluB ausubt. Er neigt dazu, die Rolle der Vereinsmitglieder 
zu unterschatzen, um sich auf die funktionellen Tauschrollen (Kaufer, L ie fe - 
rant, usw.) zu konzentrieren.

F. WEGE UND IRRWEGE DER GENOSSENSCHAFTSFORSCHUNG

Die Ausfiihrungen des vorliegenden Aufsatzes geben AnIaB zu Konklusionen auf 
verschiedenen Ebenen -  tells auf einer theoretischen und prinzipiellen, tells 
auf einer konkreten und spezifischen Ebene. Ersteres bezieht sich auf die spe- 
ziellen Kennzeichen der Genossenschaftsforschung in bezug auf Problemstel- 
lung, Methoden, Forschermotivotion usw.. Es handelt sich also um die beson- 
deren Kennzeichen begrifflicher A rt der Genossenschaftsforschung. Letzteres 
bezieht sich auf die Frage, wie diese besonderen Kennzeichen in der For- 
schungsarbeit zum Ausdruck kommen konnen und sollten. Fur den Forscher 
selbst aber auch fur die kooperativen Unternehmungen und ihre M itglieder als 

Untersuchungsobjekt und fur die Abnehmer, fu r die Orgone, die M itte l fiir  die 
Projekte gewdhren, und fur Forscherkollegen verwandter Fachbereiche 1st die

se Frage hochst relevant.

Auf der theoretischen, prinzipiellen Ebene kann kurz festgestellt werden, daB 

sich die Genossenschaftsforschung in vieler und grundlegender Hinsicht von der 
Forschung uber die kapitalgelenkte und staatsgeienkte Unternehmung unter- 

scheidet. Dies wurde in Abschnitt C m it einer Zusamwenfassung in Abbil- 
dung 4 naher beschrieben, weshaib kein Grund besteht, das hier zu wiederho- 

len. Eine andere Frage 1st, wie groB die Abweichungen sind. Da die Genos

senschaftsforschung ein relativer Begriff 1st, kann nichts Generelies daruber



ausgesagt werden. Das Entscheidende ist, dali die Cenossenschaftsforschung 
stets einen dominierenden Einschlag des Idealtyps der Sozialitatsforschung 

aufweist; der Umfang dieses Einschlages kann aber variieren.

Der Anteil des Sozialitatsforschungsmodells an der Geriossenschaftsforschung
I

wird aber auf der i<onl<reten, spezifischen Eber)e zu der zentralen Frage erho- 
ben. Bei der Cestaltung eines bestimmten Forschungsprojektes setzt sich die

ses namlicit stets aus den drei reinen Forschungsformen in gewissen Propor- 
tionen zusammen. Weiche Proportionen, kommt in den Beschiussen des For- 
schers in bezug auf Probiemformuiieren, Methoden usw. zum Ausdruck. Der 
Forscher muB sein Prajekt so gestalten, da/3 die verschiedenen Elemente des 
Projektes zusammenpassen und so, daB das Projekt den Eigenschaften des Un- 
tersuchungsobjektes, den Wunschen der Abnettmer und anderen auBeren Um- 
standen entspricht, m it anderen Worten: Eine bestimmte Kongruenz muB vor- 

t)anden sein.

Dies regt eine Erdrterung der Frage an, wie die Cenossenschaftsforschung ge- 
sta lte t sein solite, damit die Gefahr zu groBer Inkongruenzen reduziert werden 

kann. Die Ausfiihrungen der vorhergehenden Abschnitte deuten namlich darauf 
hin, daB gerade in der Cenossenschaftsforschung die Mdglichkeit gewisser In

kongruenzen besteht:

Canz allgemein g ilt, daB die Cenossenschaftsforschung dominierende 
Kennzeichen des Sozialitatsforschungsmodells aufweist, daB aber auch ein 

gewisser Einschlag der beiden anderen Forschungsidealtypen vorhanden ist. 
Cerade dieser Umstand defin iert den Begriff "Cenossenschaftsforschung".

Innerhalb des kooperativen Unternehmens gibt es aber Probleme verschie- 
dener Art, die zum Cegenstand der Erforschung gemacht werden konnen

-  einige, die sehr starke Kennzeichen der Sozialitat aufweisen, andere, 

die mehr hervortretende Kennzeichen der Individuaiitat zeigen, und weiter 
andere, die deutliche Kennzeichen der Ko llektiv ita t aufweisen.



AKgemein kann von den kooperativen Unternehmungen der Gegenwort 
(oder wenigstens von den alteren, groBen Unternehmungen) behauptet 
werden, daB sle in kooperativer Hinsicht durchaus entartet sind, d. h. daB 
ihre Sozialitatskennzeichen nicht so stark dominieren. Dementsprechend 
sind die kooperativen Wertungen in der Gesellschaft im groBen und gan- 

zen verhaitnismaBig schwach.

Eine Oberprijfung der Forschungsberichte im Bereich der Genossenschaft 
zeigt aber, daB gewisse Forscher so arbeiten, ais ob die kooperativen Un

ternehmungen den "gewohniichen", nicht-kooperativen Unternehmungen 

gieichzusetzen waren. Einige Forscher applizieren also auf ihre E rfo r- 
schung der kooperativen Unternehmungsform eine Kombination von K rite -  
rien hauptsachiich der individualitats- und Koilektivitatsforschungsformen.

Die Genossenschaftsforscher arbeiten weitgehend in einem wissenschaftii- 
chen Milieu, das von der Individualitats- und Koliektivitatsforschung ge- 

pragt 1st. Viele Umstande erschweren somit die Durchfiihrung einer e i- 
gentlichen Genossenschoftsforschung -  das sind Faktoren wie die Ausbil- 

dung und die wissenschaftliche Schulung der Forscher, Normenstrukturen, 
Kriterien fur die Evaluierung der Forschung, Beiohnungssysteme etc..

Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich, stehen die Beobachtungen mehr oder 

weniger im Widerspruch zueinander. Sie sind nicht kongruent, was im pliziert, 
daB die Erforschung der kooperativen Unternehmung fehlschlagen kann. Hier 

erhebt sich dann die Frage, wie man die notige Kongruenz zustandebringen 
kann. Ausgangspunkt muB dabei die kooperative W irklichkeit sein. In erster 

Linie muB sich die Forschung der W irklichkeit onpossen, sonst konn sie nicht 
die W irklichkeit sinnvoll und e ffektiv beeinflussen.

Dies bedeutet, daB die Genossenschoftsforschung so gestaltet werden muB, 

daB sie aus den drei reinen Forschungsformen In etwa denselben Proportionen, 
die fur die drei entsprechenden Unternehmungsformen der untersuchten W irk-



lichke it gelten, besteht. Die Cenossenschaftsforschung muB somit deutliche 
Kennzeichen des Individualitatsforschungs- und des Kollektivitatsforschungsmo- 

dells aufweisen, jedoch so, daB die Sozialitatsforschung uberwiegt. Kooperative 
Unternehmungen m it M ittein und Methoden der fast reinen Sozialitatsfor

schung zu untersuchen, ist vor dem Hintergrund der Eigenschaften, die die 
gegenwartige Kooperation aufweist, also kaum }e ratsam.

Dies t r i f f t  jedoch nur bedingt zu. Allgemein kann ausgesagt werden, daB For- 
schung in bezug auf die Neugenossenschaft, we// die Untersuchungsobjekte 
hier in der Regel stark sozioiitatsbetont sind, sehr starke Kennzeichen des

Sozialitatsforschungsmodelis aufweisen kann. Es ist also hier naherliegend, Ak~ 
tionsforschung zu betreiben und Fragen nach Zusammenarbeit, Demokratie und 
EinfluB etc. zu betonen.

Fur die Erforschung der aiten und etablierten Cenossenschaft g ilt dagegen,

daB den Elementen des Sozialitatsforschungsmodelis in den Forschungsprojek-

ten eine unbedeutendere Rolle zukommen muB, damit eine hohere Kongruenz

erzielt werden kann. Jedoch soil das Sozialitatsgeprage der Forschung manife- 
s tie rt sein. Es geht hier urn Fragen wie Fuhrung, Organisation, Entscheidungs- 
findung und ahnliche Probieme, die in der ubiichen nicht-kooperativen Theo- 
riebildung hinreichend beschrieben sind. Der Forscher lau ft deshalb die Ge- 

fahr, in seiner Untersuchung die sozialitatsbetonten Elemente alizu sehr zu 
vernachiassigen. Aus dem Grunde scheint im Interesse des Forschers und des 
Lesers eine explizite Darstellung der Bindung der Untersuchung an die allge- 
meine Genossenschaftstheorie erwunscht.

Es ist indessen auch diskutabel, wie sehr man auf der Forderung nach Kon

gruenz zwischen der erforschten W irklichkeit und dem Forschungsprojekt be- 
stehen soil. Wenn die Kongruenz perfekt ist, verliert die Forschung ja im ge- 
wissen Sinne ihre anderungserzeugende K ra ft; zum Beispiel wurde man m it der 

Untersuchung eines entarteten kooperativen Unternehmens in einem damit v6l- 

lig kongruenten Forschungsprojekt dozu beitragen, daB die bestehende Entar- 
tungsstufe des Unternehmens erhalten bieibt.



Als Alternative konnte man behaupten, daB es Aufgabe der Genossenschafts- 
forschung sein sollte, f i ir  ein verstorktes kooperot/ves Ceprage der kooperati- 
ven Unternehmungen und der Gesellschaft, in der sie funktionieren. zu wirken

-  und also dazu beizutragen, daB die Entartung alimdhlich abnimmt. Das wur- 
de implizieren, daB die Forschung etwas starker sozialitatsbetont sein muBte, 
als es die kooperativen Unternehmungen und die Gesellschaft sind. Auf diese 
Weise kann die starkere Sozialitatsorientierung der W irklichkeit durch Beein- 
flussung gewahrleistet werden.

Hervorzuheben ist dabei, daB der Sozialitatsgrad der Genossenschaftsforschung 

nur ein wenig hoher sein sollte. als der der Untersuchungsob/ekte. Wenn die 
Forschung bedeutend starker sozialitatsbetont ware, wurden die Konsequenzen 
namlich negativer A rt sein. Entweder wurden die Unternehmungen die For- 
schungsergebnisse nicht verstehen und sie nicht akzeptieren, weshalb die Un

ternehmungen sich nicht in kooperative Richtung entwickein warden, oder sie 
wurden sich aus Mangel an anderem Material nach den Anweisungen des For- 
schungsberichtes richten, jedoch m it der Konsequenz, daB zwischen den Unter

nehmungen und der sie umgebenden Gesellschaft eine unzulangliche Koorcffnie- 
rung (Inkongruenz) entstehen wurde, d. h. daB sich die Lage der Unterneh

mungen dadurch verschlechtern wurde. Ein Genossenschaftsforschungsprojekt 
m it alizu starken Elementen der Sozialitdtsforschung zu gestalten, ist demnach 
ebenso unglucklich wie die Gestaitung des Projektes m it zu schwachen Soziali- 
tatselementen (wodurch der Forscher zur fortgesetzten kooperativen Entartung 
beitragt).

Man muB also konkludieren, daB die Forscher bei ihren Bemuhungen, Unter

nehmungen und deren Umgebung zu einer groBeren Kooperativitat zu bewegen, 
behutsam vargehen mussen. Diese Strategic der Genossenschaftsforschung 

fuhrt es m it sich, daB die Forscher bestrebt sind, Unternehmen und Gesell

schaft dazu zu bewegen, sich allmahlich nach oben in dem Dreieckdiagramm, 

das in den vorhergehenden Abschnitten benutzt wurde, zu bewegen oder we- 
nigstens dazu, eine fortgesetzte Bewegung nach unten im Diagramm zu brem- 
sen.



Hier wird die Erkenntnis der Charakteristika der Genossenschaft und der Ge- 
nossenschaftsforschung relevant. Damit der Forscher die Eiger)schoften seirtes 
Untersuchungsobjektes richtig  einschatzen kann, muB er unbedingt Kenntrtis 
von den besonderen Kennzeichen der Genossenschaft haben. Und damit er sein 
Projekt auf eine annahernd kongruente Weise gestalten kann, muB er entspre- 
chende Kenntnisse in der Genossenschaftsforschung haben.

Damit wird die Existenz einer grundlegenden und generellen Genossenschafts- 
theorie zur Hauptfrage der Genossenschaftsforschung. Von entscheidender Be- 
deutung ist dabei, daB es einen allgemein bekannten und akzeptierten koope- 
rativen Wissensschatz gibt. der hauptsachlich auf den Homo Co-operativus- 
Voraussetzungen aufgebaut ist (vgl. Engeihardt 1986; Nilsson 1986 b; Weu- 
ster 1986).

Research on Cooperatives

The topic of this artic le  is the characteristics o f co-operative research. Just 

as the task of co-operative research is uncovering the characteristics o f co

operative business, i t  is co-operative research itse lf which is analysed here. It 

is claimed that co-operative research d iffe rs from other social scientific  re

search in a number of respects. These differences are closely related to 
those existing between co-operative enterprises and other business forms, and 
they concern fundamental aspects of science: object and aim o f research; 
parradigm; relation between researcher and research objects; researcher m oti

vation; research motivation; research group organization; scope o f research.
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A. EINLEITUNG

Pie folgende Untersuchung bezieht sich auf eingetragene Genossenschaften, 

die ihre Grundungs- und Aniaufphase bereits durchlaufen haben, so dali es 
zum Erwerb der Mitgliedschaft eines Be itritts  bedarf.^ Die Gewinnung bishe- 
riger Nicht-Kunden oder Nichtmitglieder-Kunden als Mitglieder (Obersicht 1) 
ermoglicht, Abgange in der Tragerschaft auszugleichen bzw. daruber hinaus 
durch Ausdehnung des Mitgiiederkreises und intensive Geschaftsbeziehungen zu 
den Neumitgliedern die kooperationsbetrieb/iche Marktpos/tion und Forderfd- 
h/gke/t zu verbessern.

Genossenschaften, die sich noch als echte Selbsthilfeorganisationen verstehen 
und das traditionelle "Mitgliedschaftsprinzip" der Identitat von Tragern und 
Kunden befolgen, lehnen Nichtmitgliedergeschafte ob, sind aber fur M itg lie - 

derneuzugange offen. Beispieihaft seien neben Wohnungsbaugenossenschaften 
diejenigen Kreditgenossenschaften genannt, die in ihrer Satzung die Kredither- 
ausiegung auf Mitglieder beschranken.

Vor ailem im warengenassenschaftiichen Bereich durfte es aiierdings schwierig 

sein, AuBenstehende zum B e itr it t zu bewegen. ohne ihnen vorher Geiegenheit 
gegeben zu hoben, Leistungsbeziehungen m it dem genossenschaftlichen Ge- 

schaftsbetrieb aufzunehmen. Zahlreiche Primargenossenschaften weichen dort 

vom identitatsprinzip ab, indew sie auBer den Mitgliedergeschaften auf der



gleichen Leistungsseite Umsatzbeziehungen zu externen Wirtschaftssubjekten 
unterhalten. Solche "Nichtmitgliedergeschafte" warden unter anderem in der 
Absicht getatigt, etnen Stamm von Mitgliedschaftsanwartern zu bilden und 
schlieBlich die auBenstehenden "Nur-Kunden” als Mitglleder zu werben. Der 
Ceschdftsverl<ehr m it Nichtmitgliedern soil, nachdem dtese sich von der Le i- 
stungsfahigi<eit der genossenschaftlichen Betriebswirtschaft uberzeugt haben, in 

den organisatorischen AnschluB an das Kooperativ munden.

Der bei vielen Primdrgenossenschaften hohe Anteil des Umsatzes im N ichtm it- 
gliedergeschaft am Gesamtgeschaftsvolumen kann als Indiz fur das Vorhanden- 
sein von Mitglieder-Zuwachspotential und fu r dessen AusmaB gelten. Es ver- 
wundert, weshalb nicht zumindest jene Nichtmitglieder-Kunden, die bereits 
seit langerer Z e it Leistungsbeziehungen zum Genossenschaftsbetrieb unterhal

ten, urn die Mitgiiedschaft nachgesucht haben. 1st in ihrer Einschatzung die 
Genossenschaft zwar als Geschaftspartner attral<tiv genug, jedoch nicht betei- 
ligungswurdig?
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B. GRUNDSATZLICHE m o t iv a t io n  ZUM ANSCHLUSS AN EINE 

PRIMARGENOSSENSCHAFT

Die Kernfrage, der win nachgehen wollen, lautet: Wos veranlaBt Wirtschafts- 
subjekte dazu, aus freiem EntschluB einer Genossenschaft beizutreten? Wenn- 
gleich das personliche Entscheidungsverhalten einer vollkommenen Aufkldrung 
verscNossen bleibt. gibt es fiir  Beitrittsentscheidungen einen elementaren Be- 
weggrund, an dem sich jedes N ichtm itglied ungeachtet seiner im Obrigen 
hochst individuellen Motivationsstruktur orientiert: Wer M itglied wird, "handelt 
aus der Einsicht herous, daB in seiner interessengieichheit m it onderen eine 
Plattform gegeben ist, auf der freiw illiges gemeinsames Handein zum Vorteil 
ailer gereichen"^ kann. Der ailgemeine Beteiiigungsgrund iiegt in der Erwar- 
tung, durct) ZusammenschluB und Zusammenarbeit einen hoheren Verw irk ii- 
chungsgrad ongestrebter Ziele zu erreichen ais dies beiw Verharren auf dem 
Individualweg mogiich erscheint.

Das auf dem Kooperationsweg erzieibare Mehr an Erfullung okonomischer 
und/oder metaokonomischer Ziele kammt durch entsprectiende "Leistungen" 

der Genossenchaft im weitesten Sinne (Anreize) zustande, die in engem Zu- 
sammenhang m it informations-, Teilnahme- und Vermogensrechten eines M it-  

giiedes stehen und zum AnschluB an die Genossenschaft bzw. zur Mitwirkung 
in der Genossenschaft veranlassen konnen.

Bei Genossenschaften, die ihre Geschaftsbeziehungen auf den Mitgiiederkreis 

beschranken, erwerben nach Nutzenmehrung strebende organisationsexterne 

Bedarfstrager typischerweise die Mitgiiedschaft, um in den GenuB von Lei

stungen zu geiangen, die anderweitig nicht erhaltiich oder quaiitativ oder/und 

preisiich dem Angebot von Konkurrenten der Genossenschaft -  in der subjek- 

tiven Einschatzung von Mitgiiedschaftsanwartern -  uberlegen sind.^ Primarge- 
nossenschaften hingegen, die ihren Geschaftsverkehr auf N ichtm itgiieder aus- 
dehnen, t r i t t  man bei, um zusatziiche forderwirksame Leistungen zu eriangen, 

deren Bereitstellung selektiv auf die Tragerschaft beschrankt b le ibt oder die



Mitglieder-Kunden zu giinstigeren Preisen und/oder sonstigen Konditionen als 
Nur-Kunden o ffe riert werden.

Zielerfullungsrelevante Anreize s te llt der Kooperationsbetrieb jedoch nicht 
gratis zur Verfiigung. Fur solche Fdrderleistungen, die Mitglieder von der Ge- 
nossenschaft beziehen, miissen regelmaliig "Gegenleistungen" im weitesten 
Sinne (Beitrage) erbracht werder). Diese Mitgliederleistungen an die Genossen- 
schaft s/nd eng m it der Wahrnehmung von Teilnahmerechten sowie m it der 
Erfullung von Frequenz- und vermogensrechtlichen Pfiichten verbunden.

Unbestreitbar w irkt der Umstand, doB der Mitgliedschaftserwerb die kunftige 
Benutzung des Individualweges nicht verstelit, beitrittsfordernd. E inzelw irt- 
schaften, die sich organisatorisch an eine Cenossenschaft binden, sind als 
M /ttrdger der Forderwirtschaft ke/neswegs gezwungen, einzig und allein den 
Kooperativweg zu benutzen, also ausschlieBlich m it der Cenossenschaft zu 
kontrahieren. Vielmehr erlaubt ihnen das Freiwilligkeitsprlnzip, wahrend der 
Mitgiiedschaft failweise den Individuaiweg zu beschreiten, um sich jener An

reize von Konkurrenten der Cenossenschaft zu bedienen, von denen sie einen 
hoheren Zieierfuliungsbeitrag erwarten^ und/oder deren Realisierung geringere 
Beitrage erfordert. Folglich steht die Cenossenschaft permanent unter dem 
Zwang, sich dem Wettbewerb zu steilen und im Markt zu behaupten.

C  TRANSAKTIONSOBJEKTE IM SYSTEM VON ANREIZEN UND BEI- 
TRAGEN

1. "Lelstungen* der Cenossenschaft

Unter den als Leistungen der Cenossenschaft im weitesten Sinne bezeichneten 

Transaktionsgegenstanden verstehen wir die Gesamtheit aller In den Beziehun- 

gen zu den beiden Subsystemen des Kooperatlvs, Mltgliederkreis und Ce-
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schaftsbetrieb, gebotenen materiellen und immateriellen Anreize (Vorte ile)^, 
die fur den Empfanger einen subjektiven Wert besitzen. Die wichtigsten An- 
reizarten weist Obersicht 2 aus.

2. "Gegenleistungen" der Mitglieder

Die Gegenleistungen sind gieichermaBen in einew weitgefaliten Sinn zu verste- 
hen, und zwar als Gesamtheit aiier AI<tionen, die M itglieder in bezug auf die 
Genossenschaft tatigen sollen und konnen, seien sie materielier oder immate- 
rie ile r A rt.^  Es handeit sich um Beitrage zum Funktionieren und zur Z ie ier- 
reichung der Organisation, die subjektiv als Nachteile empfunden werden kon- 
nen. Ausgewahlte Beispieie fur das Organisationsgebilde "Genossenschaft" 
zeigt Obersicht 3.

Im Bereich dieser Mitgliederleistungen an die Genossenschaft unterscheiden 
wir zwischen den nach voilzogenem B e itr itt obligatorisch faliigen Beitragen, 
wie z. B. Bildung von Geschaftsguthaben oder Zahlung eines Eintrittsgeides, 
m it denen aile M itglieder in gleicher Weise belastet sind, und Beitragen, de- 
ren Erbringung vom Vorhandensein zusatziicher Leistungsfahigkeit bzw. Le i-  
stungsbereitschaft des eihzelnen Mitgliedes abhdngt. Von den letztgenannten 
fakuitativen, fur die Genossenschaft nicht durch gesetziiche oder statutarische 
Normen gesicherten Beitragen konnte ein Neumitgiied -  als Ergebnis seiner 

"Beitragsentscheidungen"^ -  von vorherein obsehen oder diese einmalig, von 
Zeit zu Zeit oder auch iaufend erbringen und eventueli zu einem spateren 

Zeitpunkt m it entiastender Wirkung einschranken oder ganz einstelien. Fur 
fre iw illige  Beitrage ex/stiert ein wefter individueller Handlungsspielraum.



GEGENLEISTUNG DER MITGLIEDER
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a  BEURTEILUNG DER VORTEILHAFTIGKEIT EINES BEITRITTS

L Entscheidungskriterien bei Beschrankung auf das Mitgliedergeschaft

a) Monopolsituation cfer Genossenschoft

Betrachten wir zunachst dos beitrittsbezogene Entscheidungsverhalten von 
Wirtschaftssubjekten gegenuber Cenossenschaften, die das M itgliedschafts- 
oder Identitatsprinzip einhalten und in ihrem Einzugsgebiet bezuglich der auch 
zur Befriedigung von Nichtmitgliederbedurfnissen geeigneten Eiementen ihres 

Leistungsprogramms eine Monopolstellung einnehmen. Potentielle Organisa- 
tionsteilnehmer werden sich der vorhandenen Tragerschaft anschlieRen, wenn 
bestimmte Bedingungen e rfu llt sind, die rational nachvoilziehbar eine m itg iied- 
sci^aftliche Beteiligung am Kooperativ rechtfertigen.

Erstens muB der organisatorische AnschiuB personlich erwQnschte, exklusiv von 

der Genossenschoft angebotene "Leistungen" m aterie lier oder/und i m m aterie l-  
ler A rt erwarten lassen, in deren GenuB AuBenstehende im Betrochtungszeit- 

punkt nur nach vorausgegangenem Mitgliedschaftserwerb gelangen konnen. 
Zweitens durfen keine Anzeichen dafur erkennbar sein, daB die Genossenschoft 
in noher Zukunft vom Identitatsprinzip abrCickt, m ithin auf einen B e itr it t ver- 

zichtet werden konnte. Drittens miissen gemaB der "Anreiz-Beitrogs-Theo- 
rie " die zu erwartenden Anreize auf iangere Sicht fur groBer gehaiten wer

den als die voraussichtlichen Beitrage; das heiBt, in der subjektiven Einschot- 

zung eines Mitgliedschaftsinteressenten muB, da die M itgliedschaft gewohnlich 
fur eine groBere Zeitsponne eingegangen wird, der zu erwartende Anreiz-Bei- 
trags-Saldo auf Dauer positiv sein:

(1) individuelie Anreize > individueile Beitrage

M it dieser Anreiz-Beitrags-Relation "ist durchaus vereinbar, daB voruberge- 

hend auch ein ausgeglichener oder vereinzelt sogar mal ein negativer Soldo



hingenommen warden kanni Auf Dauer aber durfen die Beitrage bzw. Nochtei- 

le die Anreize bzw. Vorteile nicht uberstelgen".^ Als langfristig zufriedenstel- 
lend konn daher die erweiterte Bedingung (2) fur eine Beitrittsentscheidung 

gelten:

(2) individuelte Anreize > individuelle Beitrage

Der AnschluB an eine Genossenschaft, die sich -  Aulienseiterpositionen auf 
absehbare Zeit nicht zuiassend -  lediglich dem Mitgliedergeschaft widmet. 
hdngt demzufolge davon ab, ob es innerhaib des "Zeithorizontes" eines N icht- 
mitgliedes nach dessen Prognose gelingen wird, mindestens das Anreiz-Bei- 

trags-Gleichgewicht zu gewahrleisten. Organisationsexterne Wirtschaftssubjekte 
begehren den B e itr itt nur, wenn sie die in ihrem Bedarfsfeld liegenden und in 
der l^itgliederposition zuganglichen Leistungen insgesamt mindestens gleich- 
hoch bewerten wie die Gegenieistungen, die sie an die Koalition zu entrichten  

habenJ^ Untersuchen w ir

(1) und (2) etwas naher.

habenJ^ Untersuchen w ir im foigenden die beiden Komponenten der K riterien

Was die Genossenschaft an Leistungen bietet, die aufgrund ibrer Valenz als 
"Anreize" akzeptiert werden, bestimmt sich nach der Praferenzstruktur des 
Entscheidungstragers "N ichtm itg lied" sowie danach, in wdchem Spektrum die 

Genossenschaft uber adequate M itte i zur Bedurfnisbefriedigung verfugt und 
diese geschaftspolitisch optimal im Mitgliederinteresse einsetzt. Eine bestmog- 

liche Farderung ist nicht von vornherein zu unterstellen, denn die "eC muB 
die Forderung ihrer M itglieder nur bezwecken. Unerheblich ist, ob sie diesen 
Zweck in Anbetracht ihrer unternehmerischen Organisation und Planung und 
der Marktlage erreichen kann und ob eine Forderung der Mitglieder tatsach- 

lich e in tr itt."^^  Jedes N ichtm itglied steht einem situativ hochst individuell 
strukturierten, im Zeitablauf variablen Kompositum von NutzengroBen gegen- 
uber.

Im weiteren g ilt es zu beachten, daB ein Teil der im ganzen denkbaren Bei- 

trdge nicht zwingend m it der Mitgliedschaft auferlegt wird. Es is t vielmehr in



das Belieben eines MItgliedes, also ouch eines jeden Neumitgliedes gestellt, 

solche Leistungen auf sich zu nehmen oder eben zu vermeiden. Der in der ge- 

nossenschaftlichen Praxis von vielen Mitgiiedern abgesteMen "Abstinenzzone" 
zuzurechnen sind beispielsweise die Obernahme eines Ehrenamtes (Vorstand, 

Aufsichtsrat, Beirat u. a.) und die Mitwirkung an Umfragen im M itg lieder- 
kreis zwecks Verbesserung der Informationsbasis fur Management-Entscheidun- 
gen. Ferner kann das einzelne Mitglied fre i daruber befinden, m it weicher 
l^aufigkeit -  regeimaliig oder nur sporadisch -  es fre iw illige Beitrdge er- 
bringt. Halt ein Genossenschafter fur die auf seinen B e itr it t folgenden Perio- 

den das individuelle Anreiz-Beitrags-Gleichgewicht fu r gefahrdet, wird er ver- 
suchen, dessen Erhaitung durch entsprechende Reduktion der Beitrage (z. B. 

Verzicht auf Teilnahme an der Mitgliederversammlung, Ablehnung ehrenamtli- 
cher Partizipation oder fre iw illiger finanzieller Leistungen) anzustreben^^, zu- 
mal m it Initiativen der Tragerschaft, m ittels Kontrollmechanismen auf ein er- 

hohtes Anreizangebot der Genossenschaft hinzuwirken. normalerweise nicht zu 

rechnen ist.

Von einem Neumitglied sind -  uber die aus dew B e itr it t  folgenden P flich tbe i- 
trage hinaus -  fakultative Beitrage nicht schon regelmaBig zu erwarten, wenn

bei isoiierter Betrachtung die dabei zusatzlich realisierten Anreize zumindest

den fre iw illig  geieisteten Beitragen nicht nachstehen:

(3) individuelle Anreize, > fakultative individuelle
basierend auf faku l- ~ Beitrage
tativen Beitragen

Vielmehr werden bei ganzheitlicher Betrachtung die bei Entrichtung obligato- 
rischer und ausgewahlter fakultativer Beitrage insgesamt erhdltlichen Anreize

-  entsprechend den Bedingungen (1) und (2) -  den "W ert" der Beitrdge uber- 

treffen mussen bzw. Idngerfristig nicht unterschreiten durfen:

(4) individuelle Anreize ,>, obligatorische und ausgewahlte
fakultative individuelle Beitrdge



Diese Sichtweise schlieBt ein, dali moglicherweise zwar die Bedlngung (3) 

nicht e rfu llt ist, das Organisationsmitglied sich aber dennoch bereitfindet, 
fre lw illige  Beitrage zu leisten, solange das nach Ausgleich der "unumgangli- 
chen Opfer"^^ verblelbende Netto-Anreizvolumen infolge der Negativauspra- 
gung von Bedingvng (3) nicht auf ein Niveau reduziert wird, das den subjekti- 
ven Mindestanspriichen an eine positive Anreiz-Beitrags-Differenz nicht mehr 

entspricht. Das helBt, es muB die Bedingung

(5) (individueile Anreize, -  obligatorische individuelle
basierend auf obliga- Beitrage) -
torischen Beitragen

-  (fal<ultative ind i- -  individuelle Anreize
viduelie Beitrage basierend auf fal<uitativen

Beitragen)

> Anspruchsniveau positiver Anreiz- 
Beitrags-Differenz

e rfu llt sein.

Fur den Fortbestand der genossenschaftlichen Selbstverwaltung, eine w ir t-  

schaftlich gOnstige Dimensionierung des Kooperationsbetriebes und die Verfug- 
barlceit von M itgliederinformationen zur forderauftragsorlentierten Absicherung 
von Management-Entscheidungen ist es fre ilich  uneridBlich, daB eine hinrei- 

chend groBe Anzahi von M itgliedern fre lw illige  Beitrage leistet. Anderenfalls 
wurden Existenz, Leistungsfahiglieit und Erfolg der Genossenschaft gefahrdet. 

"Oberste Aufgabe is t es also, alien Beteiligten einen posltiven Anreiz-Bei- 
trags-Saldo auf hohem Leistungsniveau zu gewdhren".^^ Je mehr dies der Fall 
is t, urn so attrai<tiver w ird es fu r AuBenstehende, sich dem Kooperativ anzu- 
schiieBen.



Operiert eine nur Mitgliedergeschdfte abwickelnde Genossenschaft unter Kon- 

kurrenzbedingungen, erscheint die Entscheidung auBenstehender Individual- 

wirtschaften fur den B e itr it t begrundet, wenn die beabsichtigten W irtschofts- 
und Organisationsbeziehungen zum Kooperativ elnen hoheren Anreiz-Beitrags- 
Saldo (G) als die funktionale Verbindung m it Konkurrenten der Genossen

schaft (K) verspricht, also g ilt:

(6) Anreiz-Beitrags-SaldOf- > Anreiz-Beitrags-Saido^

Die Genossenschaft muli unter Beriicksichtigung alter unabdingbaren Belastun- 
gen aus der Mitgliedschaft in den Augen Externer wenigstens im Perioden- 
durchschnitt die Leistungsfahigkeit anderer potentie ller Geschaftspartner eines 
Nichtmitgliedes uberbieten, also einen Netto-Nutzenvorsprung vor der Konkur- 
renz nachweisen. Urn ein sowohl auf Kaufbereitschaft von Mitgliederanwartern 

treffendes als auch neue Mitgliedschaften begriindendes Gesamtleistungsange- 
bot prasentieren zu konnen, sieht sich die Genossenschaft gezwungen, standig 

eine moglichst Oberlegene okonomische Leistungsfahigkeit gegenuber konkur- 
rierenden, in der Regel nicht ausdrucklich forderungsorientierten Unternehmen 
anzustreben^^, z. B. in der Preis-, Konditionen- und/oder Servicepolitik. Allein  

m it der Erfullung ihrer gemeinwirtschaftlichen Funktion, dutch Marktprasenz 
ein Gegengewicht zur latenten Marktmacht nichtgenossenschaftlicher Unter

nehmen zu biiden und -  diese zu angepoBtem Marketing zwingend -  Macht- 

miBbrauch zu verhindern, wird die Genossenschaft keine neuen M itglieder ge- 

winnen konnen.

Vom Standpunkt eines Nichtmitgliedes aus besehen ist die Beitrittsentschei- 

dung das Resultat eines Abwagens personlich erwunschter Anreize gegen die 

von alternativen Anreizlieferanten verlangten Opfer. "Der MaBstab, nach dem 
das Ergebnis beurte ilt wird, is t fre ilich  ganz individuell und subjektiv. Insofern 

sind Organisationen abhangig von den Motiven der Individuen und den Anrei- 

zen, die sie zufriedenstellen".^^ Eine Genossenschaft kann sich durch einen



gunstigeren Anreiz-Beitrags-Saldo von den Mitbewerbern absetzen und in der 
subjektiven Einschatzung einzelner potentieller M itglieder beteiligungswurdig 

erscheinen.

2. Entscheidungskriterien bei Hinzunahme des Nichtmitgliedergeschaftes

a) Monopolsituation der Genossenschaft

Einer vollig andersgearteten Entscheidungssituation sehen sich Wirtschaftssub- 
jekte gegenuber, deren Beitrittserwagungen auf eine Genossenschaft gerichtet 
Bind, die nicht nur Mitgliedergeschafte betreibt, vielmehr regelmaBig auch 
Nichtmitgliedern den Leistungsaustausch ermoglicht. Auch fu r diesen Fall 
eines "nach auBen" offenen Angebotsverhaltens gelangt man zu voneinander 
abweichenden Entscheidungskriterien, je nachdem, in welcher l\^arktstellung 

der Kooperationsbetrieb agiert.

Nimmt die Genossenschaft eine Monopolstellung ein, ware der B e itr it t  ftir po- 
tentie lle  Organisationsteilnehmer, denen Gelegenheit geboten wird, als Nur- 
Kunden den Genossenschaftsbetrieb zu frequentieren, nur dann erstrebenswert, 
wenn ein subjektiv als wesentlich empfundenes Gefalle zwischen der Forderung 
von Mitglieder-Kunden und jener externer Geschaftspartner besteht. H in- 
sichtlich einzelner Forderkomponenten kann eine solche mitgliederbezogene 

Mehrnutzenstiftung gesetzlich vorgeschrieben (z. B. Dividendenzahlung nur an 

Mitglieder) oder durch eine vom Genossenschaftsmanagement gestaltete ge- 
schaftspolitische Besserstellung von Mitglieder-Kunden in bestimmten Strate- 
giebereichen des marketingpolitischen Instrumentariums (z. B. Angebots- 

oder/und Preispolitik) bedingt sein.

Ein Interesse am AnschluB an die Genossenschaft kann nur existieren, wenn 

die Forderdifferenzierungsbedingung

(7) Anreiz-Beitrags-Saldo^ > Anreiz-Beitrags-Saldo^
^NM



derart e rfu llt ist, daB M itglieder gegenuber AuBenstehenden deutlich erkenn- 

bare Vorteile genieBen, die nicht durch m it der Mitgliedschoft zwangslaufig 
verbundene Lasten aufgezehrt werden. Aufgrund des individuell erzlelbaren 
Nettonutzens der Kooperation wird die Tragerposition (M) hoher geschatzt als 

die AuBenseiterposltion (NM). Ungleichbehandlung der beiden Geschaftspart- 
nergruppen durch den Anreizgeber und zugleich Beitragnehmer "Genossen- 
schaft" ist der Ansatzpunkt fu r die Hersteilung von A ttra k tiv ita t der M it-  
gliedschaft.

b) Konkurrenzsituation

Steht dagegen eine Genossenschaft im Wettbewerb, was den Normalfall dar- 
ste llt, sind die Aussichten fu r eine Beitrittsentscheidung bei gieichzeitiger E r- 
fu llung'der Bedingungen

(8) Anreiz-Beitrags-Saido^ > Anreiz-Beitrags-Saldo^
^NM

und der bereits erorterten Forderdifferenzierungsbedingung

C7) Anreiz-Beitrags-Saldo^ > Anreiz-Beitrags-Saido ^
^NM

am gunstigsten. Im organisatorischen AnschiuB an das Kooperativ druckt sich 

die Erwartung des Nichtmitgliedes aus, daB der nicht zuw Ausgleich unver- 
meidbarer Beitrage erforderliche Teil des Anreizpotentials, das Nur-Kunden 
zuganglich ist, dem in der Beziehung zu anderen Organisationen erzieibaren 

Anreiz-Beitrags-Saido n/cht nachsteht (Bedingung 6) und aufierdem die M it-  

gliederposition einen ausreichend hohen, zum Aufgeben der AuBenseiterposition 

onregenden AnreizuberschuB gegenuber der Steiiung eines Nichtmitgliedes ver- 
spricht [Bedingung 7).

Ist in der Einschatzung eines genossenschaftsexternen Geschaftspartners ledig-



lich die Konkurrenzuberlegenheit anzeigende Bedlngung (8), wegen Gleichbe- 
handlung von M itglieder- und Nichtmitglieder-Kunden dutch die Genossen- 

schaft jedoch nicht die Bedingung (7) e rfu llt, wird es der Nur-Kunde vorzie- 
hen, auf die M itgliedschaft zu verzichten und eventueil weiterhin Leistungsbe- 
ziehungen zum genossenschaftiichen Geschaftsbetrieb unterhaiten. Das N icht- 
m itgiied nimmt keine Besserstellung der M itglieder ivohr, die zum B e itr it t 

veranlassen konnte.

Wore andererseits in der Vorsteliung eines Nur-Kunden die Bedingung (7), 
nicht iedoch Bedingung (8) e rfu llt, wurde das N ictitm itglied eine Gesctiafts- 
verbindung m it Konkurrenten des Genossenschaftsbetriebes praferieren, falls 
eine positive Saidendifferenz aus der -  bei Nichterfullung von Bedingung (8) -  
bestehenden Relation

(9) Anreiz-Beitrags-Sal do,, > Anreiz-Beitrags-Saido^
^NM

eindeutig groBer is t als die Saidendifferenz aus Bedingung (7). Ein M itg lied- 

schaftserwerb wurde nur dann in Betracht gezogen, wenn die -  fur die 
Genossenschaft nachteilige -  positive Saidendifferenz aus (9) signifikant k le i-  
ner als jene aus Bedingung (7) ausfiele. Damit iassen sich die Entscheidungs- 
iiberlegungen auf die Bedingung

(10) Anreiz-Beitrags-SaidOf- > Anreiz-Beitrags-Saido^ 

reduzieren.

Daraus konnen w ir folgern, daB Nichtm itglieder zweifelsfrei erst bei gleich- 

zeitiger Erfullung der Bedingungen (7) und (8) - eine hinreichend hohe Sai

dendifferenz bei (7) vorausgesetzt -  zum B e itr it t  und zur Unterhaitung regel- 
moBiger Leistungsbeziehungen m it der genossenschaftiichen Betriebsw irt- 

schaft, nunmehr als M itglieder des Kaoperativs, bereit sein werden:



(11) Anreiz-Beitrags-Soldo ^  > Anreiz-Beitrags-Saldo ^

> Anreiz-Beitrags-Saldo^

Unter dieser durch Synthese der Kriterien (7) und (8) gewonnenen komp/exen 
Voraussetzung treten Genossenschaften als am mitgliederbezogenen Forderauf- 
trag orientierte, wettbewerbsfahige und dadurch A ttra k tiv ita t der Mitglieder 
nachweisende. Neumitglieder anziehende Kooperationsgebilde in Erscheinung. 
Nicht zuletzt s te llt sich das -  potentielle M itglieder Qber die genossenschafts- 

betriebiiche Le/stungsfahigkeit aufklarende -  werbende Nichtmitgliedergeschaft 
als ein taugliches M itte l zur Heranfuhrung auBenstehender Geschaftspartner an 
die Tragerschaft heraus.

Der Vollstandigkeit halber sei angefuhrt, daB AuBenstehende unter der Vor

aussetzung einer ausreichend hohen Saldendifferenz aus (10) ouch bei E rfu i-  
lung der Bedingung

(12) Anreiz-Beitrags-Saldo^ > Anreiz-Beitrags-Saldo^

> Anreiz-Beitrags-Saldo^
^NM

zum organisatorischen AnschluB an die Genossenschaft bereit sein werden.

Unter heutigen Angebots- und Wettbewerbsbedingungen ist es fur einen priva- 

ten Haushalt, spartenweise sogar fur Erwerbsunternehmen nicht mehr exi- 

stenznotwendig, einer Genossenschaft angeschlossen zu sein, weil alternative 
Geschaftspartner zur Wahl stehen. Um so mehr w ird  es in diesen Betatigungs- 
feldern erforderlich, die Beitrittsforderungsbedingung (11) bzw. (12) zu e rfu l-  

len, sofern das genossenschaftliche Management zielstrebig eine "Oberfuhrung" 

der Nichtmitglieder-Kunden in die Tragerschaft verfolgt.
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E. ZUSAMMENFASSENDE OBERSICHT OBER DIE FOR EINEN BEITITT 
MASSGEBLICHEN BEDINGUNGEN

Je nachdem, ob das sozio-okonamische System "Genossenschaft" seine ge- 
schaftlichen Aktivitaten auf Mitgliederwirtschaften begrenzt oder auf organi- 
sationsexterne Partner ausdehnt, und zum anderen danach, welche kundenge- 
richtete Marktposition der Kooperotionsbetrieb einnimmt, lessen sich vier 
Grundsituationen auseinanderhalten, in denen Beitrittsuberlegungen anzustellen 
sind. Die h ierfiir e rm itte lten Bedingungen zweifelsfreier Vorteilhaftigkeit, bei 
deren Erfullung ein organisatorischer Anschluli an die Genossenschaft zu er- 
warten ist, foBt Obersicht 4 zusammen.

The Impact of the Incentive Contribution Theory on the Enrollment of 
Members

The present analysis, based on the central idea o f the incentive-contribution 
theory, shows the p ro fitab ility  conditions under which rational decision

making transactors striving fo r an increase in p ro fit w ill be w illing to be

come members of cooperatives. A basic propensity to membership may be 

expected i f  the ''performance" offered on the part o f the cooperative (in 

centive) is greater than the "performance in return" demanded on the part 
of the member (contribution). On closer analysis, however, i t  can be seen 
that assessments as to the expediency of o decision in favour of contributing 

to a cooperative vary, depending on whether the cooperative business estab

lishment lim its its relationships for exchange o f performance to its internal 
membership or extends them to business partners outside to organization, and 

also on the cooperative business establishment's market position w ith regard 

to customers. It is thus possible to distinguish between four basic situations



in which non-members able to be indentified by the cooperative w ill consider 

becoming members. The crite ria  established fo r this of unequivocal usefull- 
ness, which, i f  met, w ill lead to entry into the cooperative as a member, are 

shown in Illustration 4.
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COOPERATIVES ANO ECONOM IC  REFORMS 

R eflec tio n s  on the Role o f New Cooperatives  
in the Soviet Union and Eastern  Europe 

Professor Dr. Jon ^ k e  D ellen b ran t

INTRODUCTION

During the 1970s and '80s, a renaissance o f cooperative organisations has

been under way in what is termed the socialist bloc, viz. the USSR and

Eastern Europe. Formerly, the cooperative sector had long been stagnant in 
most Eastern European countries. Lately, however, cooperatives -  particularly  
workers' or industrial cooperatives -  have become one of the most dynamic

elements in Eastern European society, owing partly to the emergence of new

types o f workers' cooperatives and partly to the revitalisation of existing 
ones.^

The concept of the cooperative in Eastern Europe is traditionally associated 

with the transformation of agriculture, especially in the Soviet Union during 
the 1930s, and of the means of supply where everyday commodities and hous

ing are concerned. The fact that the remodelling o f agriculture took place by 
extremely violent methods has often exerted a powerful negative influence on 
popular attitudes towards the cooperative. Moreover, in Marxist-Leninist ideo

logy the cooperative was seen as a manifestation o f a lower stage o f devel

opment -  a transitional form between private and state economic activity.

Since the beginning o f the 1970s, this entire situation has changed. In the 
wake o f economic reforms, cooperatives have acquired new functions and, by



the same token, many new ones have been formed. The largest increase has 
been in the service sector, where numerous workers' cooperatives are now 
active. In some Eastern European countries, cooperativisation is fa r advanced. 
In Hungary, for example, cooperatives contribute around 25 % o f the national 

income, and about one th ird o f the labor force is employed in cooperatives 
of one. kind or another. The corresponding proportion in Poland is 15 % (70 % 
in the service sector). Caoperative-sector employment has also grown in the 
USSR: the establishment of new cooperatives in the neglected service sector 
is a crucial element in Gorbachev's planned economic reforms.

The term "workers' cooperatives" normally refers to independent businesses 
whose employees can become members by acquiring shares. Workers thus par

tic ipate in the running o f the enterprise at all levels, and receive a propor

tion o f the surplus. The cooperative principles o f "one member, one vote" 
and "lim ited  interest on capita l" normally apply.^ In the planned socialist 
economies o f Eastern Europe, however, the role of cooperatives differs from  
that in the West. Like other organizations, they are subject to political con

trol and their functions are designated by the regime. Nevertheless, even in 
Eastern Europe a clear distinction is drawn between cooperative, state and 
private property. Cooperative property is owned and administered jo in tly  by 
groups o f individuals.

Trends in the cooperative sector are particularly interesting in three coun

tries in the SEV area, namely Hungary, Poland and the Soviet Union. Hungary 
is especially interesting because of the wide-ranging scope of cooperatives in 

this country. It is currently among the few nations worldwide which are to 
some degree undergoing transformation into a "cooperative commonwealth" of 

the kind only dreamt o f by early cooperative theoreticians. In Poland there 
has also been widespread creation o f new cooperatives, especially in 1980 an

1981. Rather than coming to a standstill while m artia l law was in force, 

cooperative business operations continued w ith unabated vigour. Interesting 

experiments involving cooperatives fo r the disabled are also under way in Po

land.



The formation of new cooperatives in the USSR constitutes, as stated above, 
a pivotal component o f Gorbachev's economic reforms. Service-cooperative 
experiments have been in progress since the early 1980s. From 1987 onwards, 
there w ill be powerful inducements for the establishment of cooperatives in 
the service sector: cafes, restaurants, repair workshops, etc. are to be run on 
a cooperative basis. As a result, the service sector, with its chronic shorta

ges, is expected to function more e ffic iently.

In other Eastern European countries, cooperatives are also an interesting op

tion: the Bulgarian leaders, for example, have also introduced new forms of 
cooperatives. But i t  is in Hungary, Poland and the Soviet Union that the most 
far-reaching and socially significant changes can be discerned.

A. THEORETICAL VIEWPOINTS

in socialist societies, the role o f cooperatives has traditionally been a very 
subordinate one vis-a-vis Party and state bodies. The la tter have assigned 
certain tasks to cooperatives, which have been more or less obliged to per

form them. Together with trade unions and other major organizations, coop

eratives have served as the Party's "transmission belts". In addition, the co
operative form of business enterprise has often been regarded as more prim i

tive than the state-owned form .^

Classic Marxist lite ra ture  manifests an a ttitude towards the cooperative that 
is ambivalent in many respects. According to Marx, cooperatives could not 
affect the transition from capitalism to socialism: they could only con

tribute to marginal Improvements for the proletariat. In regards thereto

Marx referred to the results o f cooperative experiments based on the doc-
h

trines o f utopian socialists. On the other hand, Marx saw certain sim ilarities  

between the communist society of the future and contemporary cooperative



associations. He unhesitatingly designated the cooperatives' emphasis on 
shared work and shared property as "communist". In fact, he employed the 
terms Genossenschaft and kommunistische Gesellschaft as synonyms.^

However, i t  was prim arily Lenin's policies, rather than the writings o f Marx, 
that shaped the o ffic ia l a ttitude o f the socialist bloc towards the cooper

ative. Lenin's assessment was profoundly negative: he asserted that the fo r

mation of cooperatives, and workers’ cooperatives in particular, led to a 
decline in the importance o f the class struggle. In his criticism o f socialist 
revolutionaries. Narodniks and other groups sympathetic towards cooperative 
ideals. Lenin maintained that cooperative activ ity could even retard the tran

sition to a socialist society.^

On the other hand, Lenin ivos more positively inclined towards consumer 

cooperatives. In his view, such could enhance the proletariat's position by 
eliminating middlemen. Cooperatives hod been of some importance even be

fore the Revolution. However, according to Lenin i t  was only in a socialist 
society that cooperatives could become a tru ly  worth-while form of organiza

tion. Both Lenin and, later, Stalin propounded the thesis that cooperatives 
were merely a transitional form which would disappear under communism. 
This did not prevent cooperativisation -  particu larly among farmers -  from  
being potentially valuable in the transformation of property ownership from  
private to collective during the formative stage of socialism.^

The prevailing ideological view of the cooperative in the socialist countries, 

especially in the USSR, has thus been that cooperatives constitute a transi
tional form, to be elim inated in the society o f the future. However, owing to 

the developments in socialist societies, the thesis of the cooperative as a 
transitional form has come to be questioned. Accordingly, the cooperative 

form of enterprise has come to  be regarded as equal in merit to the sta te- 
owned form.

The la tte r view o f the cooperative in the socialist countries tallies well w ith.



for example, the wording of the Soviet constitution. This states that coopera

tives and other "mass organizations in society", such as the trade-union 
movement and Komsomol, must assume an increasing number of governmental 

functions during the building phase of communist society.

As a result of economic, development in the USSR and Eastern Europe, co
operatives have thus acquired a new and more active role. They have come 
to serve as intermediaries between small producers and large state enter

prises. Consumer cooperatives, in particular, are also sources of information

for the central planning authority as concerns demand for various products in
9society.

The role of cooperatives in the planned socialist economy has thus been re

defined. Moreover, the part they play in the political system is also changing. 
As a result of their increased independence and the renewed emphasis on 
self-administration, cooperatives may emerge as a political interest group. 
Even during the Brezhnev period, some observers were able to discern a trend 

towards a higher degree of pluralism.^^ The changes of the Gorbachev period 
also may promote development in this direction.

This argument does not imply that pluralism in the Western sense is being 
attained. Power is s t il l heavily concentrated in the central political authori

ties. The current trend seems prim arily to be o gradual sh ift towards some

what greater diffusion o f po litica l power. One possible scenario is that co

operatives, whose chief purpose to date has been economic activity, w ill 
instead come to constitute what might be termed a political interest 
group.  ̂^

As shown above, the new role o f cooperatives is a product o f economic 
changes in the Eastern bloc, especially the increasingly severe economic crisis 
o f the 1960s and '70s. According to the American social scientist Mancur 

Olson, economic interests are the mainspring o f collective activities.^^ This 

assumption could explain the emergence of workers's cooperative associations



in times of crisis. 0/son's hypothesis is confirmed by an analysis o f workers'

!cooperatives in market economies. There is ample evidence that Olson's 
theoretical arguments are also applicable to the socialist countries.

B. COOPERATIVES AND SOCIAL CRISIS IN EASTERN EUROPE

Cooperatives in Eastern European countries have an important historical 
background. In Russia, cooperatives emerged towards the end o f the nine

teenth century. One model fo r the Russian cooperative was the time-hon

oured Russian village community, the m ir. Another was the artel system. In 
Poland, the cooperative movement was extensive in the interwar period. In 
Hungary cooperative activities also have a long history.

The significance o f cooperatives in present-day Eastern European societies 
emerges clearly from  an analysis o f developments in the 1970s and '80s. The 
social crisis characterizing the  socialist bloc in this period contains severd 

components, both economic and political. The economic crisis stems from the 
d ifficu lties  ecountered by the Eastern European economies in shifting from  
extensive to intensive growth. Structural problems led to a general slackening 
of growth, with stagnation in several sectors.

The political crisis manifested itse lf in a lack o f in itiative and in bureau

cratic inertia. In the Brezhnev period, in particular, rig id ity and stagnation 

were rife  in politics, and the massive bureaucracy arrogated disproportionate 
influence. Developments in the other Eastern European countries were highly 

reminiscent of those In the Soviet Union, but in such countries the economic 
crisis was even more profound. By taking out foreign loans to finance their 

structural economic reforms, the Eastern European countries further exacer

bated the crisis. In the political sphere, stagnation phenomena o f the Soviet



type were discernible. In addition, these countries have generally had very 
restricted scope for political manueuver vis-a-vis the Soviet Union.

The economic reforms were one attempt to deal w ith the crisis. In Septem

ber 1965, the Soviet po litical leaders decided to launch a sweeping eco

nomic reform - the Kosygin reform, as i t  was called. One of its effects was 

to reinforce the independence o f business enterprises, however, its implemen

tation was slow and incomplete.^^

In 1968, Hungary introduced the New Economic Mechanism. This reform also 
promoted decentralisation and extended the use o f profits as a criterion of 
success for enterprises. This reform was, however, implemented more fu lly  
than the Kosygin reform. In Poland, a large number of measures promoting 

business autonomy were adopted in 1980 and 1981. Several of these reforms 
remained after martial law came into force.

As a result o f the economic reforms, os we have seen, cooperatives acquired
new tasks. The present study focuses particularly on an analysis of this role.

One feature is that the cooperative has come to play a more instrumental

part in the economic system. In Poland and Hungary the altered functions of 

cooperatives have emerged very clearly. In Hungary, in particular, the trans

formation is striki 
prelim inary phase.

1A
formation is striking  , while changes in the Soviet Union are s til l in the

In Hungary, the trend towards increased cooperativisation was in itia ted in

1982. Since then, obout 2.000 new cooperatives have been formed. Some of 

the most important additions are derived from "business work partnerships" -  
a kind o f workers' cooperative within individual enterprises. These new 

partnerships are unique in the Eastern European economic systems, and have 
aroused considerable interest among Western researchers.

The consumer-cooperative sector in Hungary also has new and interesting



features. The Skala department-store chain, which is owned by cooperative 
interests but organised in the form of a jo int-stock company, has shown sub

stantial growth.

Nonetheless, it is the business work partnerships which have constituted the 
most dynamic feature. Since its introduction in 1962, this type o f cooperative 
has developed almost exponentially. The background for its establishment' can 
be found in the labor shortage and insufficient utilization o f equipment in 

business enterprises.

The new Hungarian business work partnerships have been formed on the 

in itia tive of enterprises, especially in undermanned industries. The partnership 
is comprised of a small group of workers -  normally employees of the 
enterprise -  who agree to perform extra work for the enterprise in the 
evenings and on weekends. They make use o f the enterprise's materials and 

machinery. The average partnership consists of J 7 people who sign contracts 
with the enterprise to perform this extra work. Normally, they work 2 -

4 hours in the evening and up to 10 hours on the weekend. Productivity is 
around 30 -  50 % higher than in the operations of ordinary, state-owned 

enterprises.^^

These partnership have undoubtedly contributed to better utilization of 
labour and machinery. The economic situation in Hungary has, in some 
respects, improved in the wake of the economic reforms. However, the crisis 

persists - and, according to some observers, is more profound than ever.

Despite the mainly favourable experiences o f the work partnerships, they have 

also been criticized. Since their introduction, productivity in the regular 
state-owned sector has fallen sharply. Workers appear to be making the m in

imum of e ffort during the day in order to save the ir energy fo r the evening 

sh ift -  the pay fo r which is about 50 % higher.^^

However, no change in the structure o f the partnerships appears imminent:



they play an immense role in the Hungarian economy. On the other hand, 
additional types of partnerships -  not based on a particular enterprise -  are 
being introduced. These cooperatives currently manifest a variety o f organisa

tional forms.

Clearly, the Hungarian partnerships do not entirely correspond in structure to 
Western cooperatives. Nevertheless, they manifest various characteristics 
which, combined, indicate that they should be regarded as cooperatives. Like  
most cooperatives, the Hungarian partnerships arose from economic crisis. 
They are based on a system o f financial shares, and their decision-making is 
democratic, i. e. based on the principle o f one member, one vote. The 
members cooperate internally to perform an economic function and they 
distribute their own income. In theory, membership in the partnerships is 
open. The partnerships thus put several cooperative principles into prac

tice.^ ^

Lately, the small industrial cooperatives have become an even more dynamic 
element in the Hungarian economy. Such cooperatives can be established by 

the in itia tive of individuals or by seceding from a traditional cooperative. 
Membership ranges from between 15 to 100 individuals. These small coopera

tives can also engage employees. Small cooperatives operate in the service or

production fields. A m ajority o f small cooperatives are to be found in the
18areas of construction and computer fabrication.

Small cooperatives are active in fields which constitute growth areas in the 

Hungarian economy. Their activities in computerization are especially impor

tant. They are also flexible organizations which respond quickly to market 
changes.

The growth o f small scale economic organizations has been rapid in Hungary. 

A fte r their introduction in 1982 several types of small scale organizations 
have emerged. In 1986 almost 11.000 enterprise partnerships were in opera

tion, employing 22.000 people. In the same year more than . 2.700 small co



operatives had been formed with an employment o f 29.000 people. The ex

pansion continued in 1987, and through October some 600 new small co-
19operatives were founded.

i

Notwithstanding relatively sweeping changes, no solution to Hungary's eco

nomic problems, however, appears to have been found. According to Ivan 
Volgyes, Hungary has not faced such a grave political, economic and social 
crisis since 1956. Volgyes regards Hungary as a semi-market oriented system 
with severe internal contradictions. The economy consists in part o f private 
and cooperative organizations subject to the ir own laws. However, centralised, 
state-owned enterprises regulated by the planning authorities s till compose 
the greater port o f the economy. Cooperation between economic sectors in 
Hungary functions unsatisfactorily, and this exacerbates the economic c r i-  

sis.^^

One is, of course, also justified  in referring to an economic crisis as con

cerns Poland. There, however, workers' cooperatives have not been assigned 
such a central role in economic growth as in Hungary. Nevertheless, the 
workers' cooperative sector in Poland also contains some of the most suc

cessful small businesses in the country. The workers' cooperatives, which have 
anywhere from 10 to  400 members, have achieved their successes because the 

democratic form o f management has come into favor and opportunities for 
financial profits have been good.^^

Altogether, about 550.000 people are employed in Polish workers' cooperatives 
o f various kinds. A large proportion are production and service cooperatives, 

and there are also handicraft cooperatives and cooperatives fo r the disabled. 
Workers' cooperatives enjoy immense popularity in Poland. Over and above 

their pay, cooperative members can count on sharing in the enterprise's 
surpluses. Additionally, people in Poland are sometimes active in two co

operatives.^^

In the future, workers' cooperatives w ill probably assume a more important



role in Poland. They are relatively small, flexible units which can rapidly 
modify their priorities. They also enjoy a very high degree of autonomy: the 
Party's control of cooperatives is comparatively insignificant.

Another factor of great interest are the extended powers granted to the co
operatives by resolutions o f the Soviet Council o f Ministers and by the 
Supreme Soviet during the fa ll of 1986 and the firs t half o f 1987. The 
formation of new cooperatives, especially in the service sector, is now to be 
stimulated by the Soviet authorities. Their hope is that small cooperatives 
can solve the problems of the service sector, which has long been charac

terised by bad management. The creation o f new cooperatives is thus an 
important element in Gorbachev's economic reforms.

However, the new Soviet cooperatives are in itia lly  being given only lim ited  
powers. Full-tim e employment in a cooperative is normally prohibited: in

stead, cooperatives must recru it pensioners, students and people whose main 
occupation is pursued elsewhere.

Cooperatives are well-adapted to the development as urged by Gorbachev 
towards a higher degree of democracy in the Soviet economy. Like the 

Party's organizations, as well as soviets, enterprises, institutions, etc., co

operatives are to be operate along more genuinely democratic lines. Election 
procedures are to be characterised by secret ballot and a choice o f candi

dates fo r leading positions. Although this does not entail any sh ift to West- 

ern-type democracy, i t  nonetheless probably represents greater potential for 
the population to influence its  rulers.^^

To date, a number o f laws and statutes have been enacted to regulate new 

cooperatives in the USSR. This wave of legislation came into e ffect on a 

large scale on May 1 1987, although new cooperatives had already been es

tablished experimentally in certain republics, such as Estonia and Georgia, 
prior to such date. According to these regulations, cooperatives must have 

between five and 50 members. Their primary sphere of activity must be in



the service sector; but other, more industrially oriented cooperatives are also

to be established. One interesting variant of the la tte r are cooperatives

formed to process waste products and to convert such into raw materials.

This may lead to a decrease in widespread waste as concerns raw mate-
24nials.

An important resolution on new cooperatives in the service sector was adopt

ed by the Council o f Ministers in February 1987. The council stated that the 
small cooperatives possessed several advantages over other economic organiza

tions, as such were operating on an Independent basis. This enabled them to 
adapt rapidly to changing market conditions.^^ The cooperatives are further

more regulated by "guiding statutes" concerning cooperative restaurants and 
cafes, production o f consumer goods, recycling o f raw material and other

cooperative activities. Specific guidelines for cooperative activities are
26given.

However, these new cooperatives have had manifest problems from their early 

stages. The cooperatives have been critic ized for exploiting resources which 
righ tly  belong to the state sector. Moreover, major d ifficulties have been 
reported in connection with licensing, registration and so on.^^

C. CONCLUSION

The experience o f Hungary, Poland and the Soviet Union show that coopera

tives play a significant part in attempts to alleviate economic crisis. They 
appear to be most important -  in the form of industrial partnerships and 

small industrial cooperatives -  in Hungary. In Poland, cooperatives account for 
a considerable portion of service and production, and such is increasing. In 

the USSR, cooperatives are in their infancy, and their effects are s till un

certain.



A striking change in o ffic ia l attitudes towards cooperatives has taken place. 
The cooperative is now a form of enterprise on par with the state-owned 
enterprises, as the Soviet law on public enterprises, fo r example, indicates. In 
some sectors a particularly important role has been assigned to cooperatives. 
The cooperative is to be implemented in spheres where the state has signi

ficantly failed, such as the service sector.

Clearly, developments in the formation of new cooperatives in Eastern Euro

pean countries display a high degree of interdependence. The firs t big change 
occurred in Hungary. The revitalisation in Poland then followed. The Soviet 
reforms have evidently been partia lly affected by developments in Hungary 
although, time and again, the Soviet mass media have voiced criticism  of the 
Hungarian economy. The emphasis in particular on increased usage of labor 

is common to both the Hungarian and the Soviet reforms. In both cases un

used capacity is being activated -  in Hungary prim arily by means of over

time, and in the USSR by the absorption o f labor outside the job market. 
Other aspects of the Hungarian and Soviet reforms, however, show clear d if

ferences.

One advantage of cooperative enterprises is their relative small size. They 
can be restructured with relative rapidity, and can assume new functions. 

Accordingly, a kind o f "small-business m entality" has been introduced into 
the Eastern bloc, where a kind o f "gigantism" has prevailed in the industrial 
sector, as elsewhere. Another potential advantage o f the cooperatives is their 
democratic structure, which may spur employees on to an improved per
formance.

Thus, the new cooperatives are comparatively small and active. However, 

there are other cooperatives in the Eastern bloc that function less smoothly. 
These probably include the large agricultural cooperatives of, for example, 
the USSR. I f  these could be restructured, and possibly split into smaller units 

o f a private or cooperative nature a further step could be taken towards re

solving one of Eastern Europe's most intractable economic problems.



Whether the cooperative renaissance in Eastern Europe w ill continue in the 

future is not entirely clear. Like so many other developments, this one large

ly depends on how well the reforms are implemented.

SUMMARY

Since the early 1970s, a renaissance o f cooperative organizations has taken 
place in what are termed the socialist countries. Workers' and industrial 
cooperatives have become one of the most dynamic elements in these socie

ties. The present study focuses on the experience of new cooperatives in 

Hungary, Poland and the Soviet Union. According to the o ffic ia l ideology, 
cooperatives are to be regarded as having reached a level of development 
equal to that o f state enterprises -  w ithout being inferior production units. 

Owing to the economic reforms, cooperatives have acquired a much more 
important role in these economies, often linking the state and private sec

tors.

Reorganizations in Hungary have, to a large extent, made i t  resemble a 
"cooperative commonwealth", in the parlance of early cooperative theoreti

cians. The industrial work partners/i/ps and small cooperatives in Hungary 
have brought about major changes in the Hungarian economy. In Poland the 
role o f industrial cooperatives has also expanded, and they have maintained 

the ir position despite the introduction o f martial law. Finally, the new co

operatives in the Soviet Union, especially in the service sector, constitute an 

essential element in Gorbachev's reforms. In general, prospects for these 
cooperatives are encouraging, although certain administrative and other prob

lems have arisen.
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G L I E D E R U N G :

A. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN
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UMSA TZ
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DIE GENOSSENSCHAFTEN IM VERBINDUNGSSYSTEM  

DER POLNISCHEN LA N D W IR TS C H A FT  

M IT  DER N A H R U N G SG O TER IN D U S TR IE

Professor Dr. Slaw om ir Dyka

Im System der Verbirtdungen zwischen der Landwirtschaft und den anderen 

Zweiger) der W irtschaft in der Volksrepublik Polen, besonders aber der Nah- 

rungsguterindustrie. die die landwirtschaftlichen Erzeugnisse pfianzlicher und 
tierischer Herkunft verarbeitet, finden stets bedeutsame Veranderungen sta tt.^  
Die Rege/ung dieser Verbindungen, die wechselweise als tandwirtschaftlicher 

Umsatz bezeichnet wird, nimmt an Bedeutung zu, und zwar m it dem Wachs- 
tum industrieller Formen im ProzeB der Verarbeitung der landwirtschaftlichen  
Rohstoffe. Dadurch entstehen neue Moglichkeiten der gesellschaftiichen Ar~ 

beitsteilung sowohl innerhalb der Landwirtschaft als auch zwischen der Land

w irtschaft und den m it ihr zusammenwirkenden Teilen der sonstigen W irt-  
schaft. Die Funktionen der Landwirtschaft werden schrittweise auf Gewinnung 

der Rohstoffe, vor allem fi ir  den Bedarf der Nahrungswirtschaft, beschrankt. 

Es erfo igt dabei eine enge okonomische und organisatorische Verknupfung der 
Landwirtschaft m it anderen Wirtschaftszweigen.

Eine theoretische Analyse dieser gesellschaftiich-okonomlschen Erscheinungen 

hat einen Doppelsinn. Sie dient erkenntnistheoretischen Zwecken und hat au- 

Berdem praktischem Nutzen. Dieser Fragenbereich 1st von ziemlicher Bedeu

tung fu r die polnische Wirtschaftsreform.



A. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Zwischen der Lebensmittelindustrie und der Landwirtschaft besteht in Polen 
ein System von Verbindungen. Die Crundlage fur Gestaltung dauerhafter Ver- 
knupfungen zwischen diesen Cebieten bildet die Industrialisierung der Produk- 
tionsprozesse sowohl in der Landwirtschaft als ouch in der Lebensmittelerzeu- 
gung. Ebenso wie in anderen Landern wird in Polen die Form dieses Verbin- 
dungssystews der Nahrungsmittelverarbeitung und der Landwirtschaft von vie- 
len verschiedenen Faktoren beeinfluBt. Unter anderem sind das folgende Ein- 

fluBfaktoren:

die geringe Konzentration des Angebots an landwirtschaftlichen Rohstof- 
fen, was aus der in Polen bestehenden Agrarstruktur und aus geringer 
Spezialisierung der landwirtschaftlichen Produktion resultiert;

die hohe Konzentrations der Lebensmittelindustrie und die raumliche Ver- 
teilung dieser Industrie;

die Saisonschwankungen des Angebotes

das MIBverhaltnis zwischen den Orten der landwirtschaftlichen Produktion, 
der Verarbeitung der Erzeugnisse verarbeitet , sowie Ihres Verbrauches

die Eigenschaften der landwirtschaftlichen Rohstoffe, besonders aber ihre 
Transportempfindlichkeit und Haltbarkeit.

Das Verbindungssystem zwischen der Landwirtschaft und der Lebensmittelin

dustrie beeinfluBt sowohl die Leistungsfahigkeit bei der Obernahme der land

wirtschaftlichen Erzeugnisse als auch den Arbeits- und Mittelaufwand, der m it 
der Abnahme dieser Erzeugnisse von den einzelnen landwirtschaftlichen Produ- 

zenten und der Lieferung an weitere Empfanger verbunden ist, weiterhin die 

Mengenverluste und Qualitatsmangel beim Transport der Erzeugnisse sowie die 
glelchmaBlge Versorgung der Industriebetriebe m it Rohstoffen und damit den 
Rhythmus der Produktion.



AuBerdem kann das Verbindungssystem als Anregungsfaktor zur Entwicklung 

der landwirtschaftlichen Produktion, und besonders der Warenproduktion, eine 
wesentliche Rolle spielen. Obgleich ich die Bedeutung dieses Umstandes nicht 

uberschatze. bin ich der Meinung, daB es zweckmaBig ist, auf manche theore- 
tischen Erscheinungen aus seinem Wirkungsbereich hinzuweisen. So bete iiig t 
sich ein richtig  funktionierendes System derartiger Verbindungen in Form des 
landwirtschaftlichen Handels an der Fortentwicklung der Landwirtschaftspro- 
duktion. Belspiele dieser A rt in Poien sind unter anderem der reiativ schnelle 

Aufstieg mancher Branchen der Nahrungs- und CenuBmittelindustrie, wie Zuk- 
kerraffinerlen, Schinkenfabriken, Tabakindustrieaniagen.

Bei den Verbindungen zwischen der Landwirtschaft und der Verarbeitungsin- 

dustrie konnte man in Polen wahrend der letzten Jahrzehnte zwei gegensatzli- 
che Prozesse beobachten. Einerseits wurden angestrebt, die Rolle der M arktin- 
strumente zu vergrdfiern, andererseits aber steigerte mon die tatsochliche 
Geltung des administrativen Leitungsfaktors. Im System dieser Verbindungen 
spiegelte sich das Verwaltungssystem wider, das in der ganzen Volkswirtschaft 
in Polen damals herrschte.

An dieser Stelle soil daran erinnert werden, daB die generellen Voraussetzun- 
gen fur die besprochenen Verbindungen und fu r die Tatigkeit der Unterneh- 
men im landwirtschaftlichen Bereich um die Wende der 40er zu den 50er Jah- 

ren, gestaltet wurden. Die Losungen, die zu jener Ze it den Bedingungen der 
polnischen Landwirtschaft und den daraus erfo/genden allgemeinen Grundlogen 
der Obernahme des zersplitterten Angebotes an landwirtschaftlichen Rohstof- 

fen angepofit waren, entstanden uberdies in dieser Periode, in der zugieich das 
zentraiisierte Verwaltungssystem in der W irtschaft Polens ausgedehnt wurde.

Im Zusammenhang damit ist -  vom theoretischen Standpunkt gesehen -  die 
Feststeilung Interessant, daB bei solchen Wirtschaftsverhaltnissen die Unter- 

nehmen, die im landwirtschaftlichen Bereich td tig  waren, ebenso wie die in 
anderen Bereichen der polnischen Wirtschaft, ihre Funktionen nicht selbstandig 

ausuben konnten. Die grundsdtz/ichen Entscheidungen im Bereich des landw irt-



sichaftlichen Umsatzes (z. B. Entscheidungen iiber Aufkaufsformen, Prelse und 
Qualitatsnormen, Festlegung der Warenbewegung, Verfugung uber die aufge- 
kauften Rohstoffe) konnten nur auBerhalb der Unternehmen, und zwar zentral, 
getroffen werden, unabhangig davon, ob es Stoats- oder Genossenschaftsbe- 

triebe waren.

Die Funktionsweise der Unternehmen des iandwirtschaftlichen Absatzess war 
(und ist weiterhin) auch durch Eingreifen der Staatsverwaitungsorgane beein- 
fiuBt. AniaB zum Eingreifen war unter anderem der Mangel an vielen iand- 
wirtschaftlichen Rohstoffen und der Umstand, daB kein Marktgieichgewicht 
erzielt wurde. GleichermaBen erfoigte diese eigentumiiche Entmundigung der 
Unternehmen, die im Bereich der Verbindungen zwischen der Landwirtschaft 
und der L^bensmitteiindustrie wirkten, als Resuitat des obenerwahnten Sy

stems der zentralisierten Wirtschaftsverwaitung.

Die territoriale Verteilung der Betriebe der Verarbeitungsindustrie ist der 
weitere wichtige Faktor, der die Verbindung m it der Landwirtschaft beein- 
fluBt und folgiich sich auf die okonomische E ffektiv ita t der Nahrungsguter- 

wirtschaft auswirkt. Die Verteilung der Lebensmittelbetriebe war in Polen bis 
vor kurzem Bedurfnissen der Volkswirtschaft nicht angepaOt. Es fehlten Be

triebe, z. B. in den ostlichen und zentralliegenden Rohstoffregionen Polens und 
in den Regionen, die uber relativ hohe Produktionskapazitaten verfugten, war 
die ortliche Rohstoffbasis ungenugend ausgebaut. Dieser Zustand ergab sich 

aus bestimmten theoretischen Ansichteri, und zwar der sogenannten Kon- 
sumtionsorientierung. Nach dieser Anschauung hatte man den Stadten vor den 
Rohstoffregionen einen Vorrang bei der Standortverteilung der Industrieanlagen 
zugestanden. Diese Umstande verursachten unrichtige Verbindungen der Indu- 

striebetriebe m it der Landwirtschaft und hatten unter anderem den okono- 
misch ungiinstigen Transport von Rohstoffen und Fertigwaren uber groBe Ent- 
fernungen zur Folge.



Eine der Eigenschaften der polnischen Nahrungsmittelindustrie ist ihre ziem- 
lich ungleiche Eigentumsstruktur. Es dominiert zwar die Staotsindustrie, je -  
doch wird die Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produl<te -  in manchen 
Branchen sogar in groBem Urn fang -  von den Genossenschaften auf dem Lan- 
de und in den Stddten betrieben. An einigen Verarbeitungsstufen haben auch 

die Handwerksbetriebe einen gewissen Anteil. Ebenso wie die Landwirtschaft 
hat also die Verarbeitungsindustrie keine typiscf)e Monopolstruktur, sondern 
eine Giiederung, die es -  mindestens theoretisch -  erlaubt, verschiedene Ver- 
bindungsformen zwischen der Landwirtschaft und der Verarbeitungstatigkeit zu 
benutzen.

In der bisherigen polnischen Wirtschaftspolitik fand die Nahrungsguterindustrie 
o ft keine gebiihrende Anerkennung. Dies kam zum Ausdruck nicht nur im be- 
schrankten Auf wand an Investitionsmittein, die eine grundsatzliche Erhohung 
der Produktionskapazitat und Forderung der neuzeitlichen Technik nicht 

ermdglichen konnten, sondern auch unter anderem in unrichtigen Verwaltungs- 
formen. Die W irtschaftspolitik war auf den Bau neuer, o ft alizu groBer 
Objekte eingestellt, wobei man die Modernisierung der bestehenden alteren 

Arbeitsm ittel unterschatzte. Deswegen wurde das Entwicklungstempo der Le- 

bensmittelindustrie nach einer Belebungsperiode wieder bedeutend verlangsamt, 
sowohl im Vergleich zur Dynamik der ganzen vergesellschafteten Industrie ols 
auch zur Globalproduktion und insbesondere zur Warenproduktion, der Land

wirtschaft.

Besonders drostisch traten diese Erscheinungen in den 60er Jahren hervor. Die 

damals entstandene Situation wurde als Hemmung der Steigerung landw irt- 
schaftlicher Produktion durch die Lebensmittelindustrie erklart. Die Anregung 

der Investitionstatigkeit Anfang der 70er Jahre ermoglichte eine gewisse Ent- 

faltung der Produktionsbasis in manchen Branchen der Lebensmittelindustrie, 

vornehm/i'cfi in der Fleisch- und Futterindustrie, in der Verarbe/tung der Ge- 
flugelprodukte sowie im Ausbau der Kuhlhauser. Infolgedessen wurde das Pro- 

duktionstempo der Lebensmittelindustrie beschleunigt, wodurch wieder dieses



Wachstum der Industrieproduktion die Steigerung der landwirtschaftlichen Wa- 
renproduktion ubertroffen hatte.

Das i Wachstum der Lebensmittelerzeugung, das sich damals wie die Entwick- 
lun^ der ganzen Volkswirtschaft auf Auslandskredite stutzte, brach gegen En- 
de der 70er iahre zusammen.

Auf verschiedene Prob/eme hinweisend, die eine effektive Verknupfung der 

Landwirtschaft m it der Lebensmittelindustrie beeintrachtigen, lege ich keinen 
Nachdruck auf die Widerspruche zwischen der nicht vergeselischafteten Land

wirtschaft urtd der voikseigenen Industrie, in denen die Ursachen der Schwie- 
rigkeiten zu suchen sind.

Am Anfang der 70er Jahre habe ich gemeinsam m it Jerzy Kleer uber dieses 
Problem geschrieben und festgestelit, daB "in den gesellschaftlich-okonomi- 
schen Verhaitnissen, die heute fur Polen eigentumlich sind, eigentlich keine 
Widerspruche zwischen den individuelien Zielen der Landwirte und denen der 
Ceseiischaft bestehen, wenn man einen iangeren Zeitabschnitt der Erorterung 

dieser Frage zugrunde iegt. Die Widerspruche konnen zwar in einzelnen Vor- 
haben vorkommen, doch zeigen sie vieimehr Merkmale voriibergehender Unter- 
schiede auf, und bilden fur die Entwicklung der Nationalwirtschaft keine sol- 
chen Hindernisse, die nicht zu uberwinden sind".^

Die ietzten Jahre, und insbesondere die Erfahrungen, die die Einfuhrung der 
Wirtschaftsreform in Polen gebracht hat, bestatigen die seinerzeit dargesteilte 
Ansicht.



B. DIE LANDGENOSSENSCHAFTEN UNO DER LANDWIRTSCHAFTLICHE 
UMSATZ

Die polnischen Cenossenschaftsorganisationen zeichnen sich unter vergleichba- 
ren Organisationen anderer Lander unter anderem aus durch:

die Vielzahl der Genossenschaften und der vereinigten Mitglieder;

den groBen Umfang der Bereiche sowohl der Voll^swirtschaft als auch 
des gesellschaftlichen Lebens, in denen die polnischen Genossenschaften 
ta tig  Sind;

die Verschiedenartiglaeit der Organisationsformen und Vielzahl der w ir t-  
schaftlichen, sozialen und erzieherischen Wirkungsweise.

Diese Festste/lung bestdtigen die zusammengesteOten Angoben iiber die Typen 
und die Zohl der Genossenschaften sowie deren Mitglieder. Hier 1st zu unter- 
streichen, doB die Angaben nur die Gruppe der Landgenossenschaften betre f- 

fen. In den Stadten bestehen auch verschiedene Typen und Arten der genos- 
senschaftlichen Organisationen m it ahnlichen Zahlenstarken von Genossen
schaften und Mitgliedern.



AbbHdung 1: Der OrganisatlonsstOnd der Landgenossenschaften In Polen im

Jahr 1985

G enossenschaften Mitglieder

Typen and Arten Anzahl Anzahl (in Tausend)

Versorgungs- und Absatzgenossen- 
schaften (Gemeindegenossenschaf- 
ten "Bauerliche Selbsthiife") 1.895 3.671

Moikereigenossenschaften 323 1.202

G artnergenossenschaften 133 349

Genossenschaften der landw irt- 
schaftlichen Z irke l 2.027 99

Genossenschaftliche Banken 1.653 2.543

Landwirtschaftiiche Produktions- 
genossenschaften 2.152 170

Quelle: Materialien des Obersten Genossenschaftsrates

Die ob/gen Angaben bedurfen einer Erlauterung. Die einzeinen Mitgliederzah- 

len habe ich nicht summiert, well viele Personen in zwei oder auch mehreren 
Genossenschaften verschiedener A rt M itglieder sind. Aber auch dann, wenn 

man die mehrfache M itgliedschaft aulier acht laBt, ist es idar, doB die Ge- 

nossenschaftsmitglieder im Vergleich zur Zahi der Landbevolkerung von 14,8 
Miliionen einen re la tiv  betrdchtiichen Teil der Bewohner bilden. Man l<ann 

mithin feststellen, daB der Bereich der genossenschaftlichen Wirtschaftsformen 

auf dem Lande -  wenlgstens formeil -  bedeutsam ist. Die Fragen, wie eng 

sich die Landbevolkerung m it ihren Genossenschaften verbunden fuh it, ob die 

Entscheidungen der einzeinen Personen uber die genossenschaftsliche M itg lied-



schaft eine Selbstverstandlichkeit war und in welchem MaBe die Genossen- 
schaften f iir  die Bewohner von Nutzen sind, bilden natiirlich ein onderes Pro

blem. Es ist jedoch anzunehmen, daH die in den vergangenen UO Jahren aufge- 
tretenen Angleichungen der Genossenschoften und der Stootsunternehmen die 
Vorteile, die m it der M itgiiedschaft verbunden waren, vermindert haben.^ In 
Anbetracht dessen kdnnte es fu r den Landwirt z. B. gleichgultig werden, wem 
er seine landwirtschaftlichen Erzeugnisse verkauft, ob der Genossenschaft oder 
einem Stactsunternehmen.

Diese Sachlage gibt Veranlassung zu einigen theoretischen Ref/exionen. Es ist 
aber notwendig, vorher -  wenn auch in aller KQrze -  den Tatigkeitsbereich 

der Landgenossenschaften vorzusteden. Im Endergebnis der bisherigen Entfa l- 
tung gehoren zu diesem Bereich:

1. die Tatigkeit, die der landwirtschaftlichen Produktion vorangeht, und zwar 

Versorgung der landwirtschaftlichen Betriebe m it den Produktionsmittein 
sow/e die Ausfuhrung der Dienstleistungen fiir  Praduktionszwecke;

2. die Tatigkeit, die unm ittelbar m it dem ProzeB der landwirtschaftlichen 
Produktion verbunden ist;

3. die Betatigung beim Aufkauf und bei der Verarbeitung der landw irtschaft- 
lichen Rohstoffe, beim Warenumsatz und bei den Dienstleistungen, die die 

Lagerung der landwirtschaftlichen Rohstoffe bet re f fen;

4. verschiedenartige Bedienungstatigkeiten (Kreditbedienung der landw irt

schaftlichen Produktion, Bedienung der Investitionsprozesse, Dienstleistun

gen im Transport, Instruktionstatigkeit).

In der Vorproduktionssphdre sind yor dllem die Gemeindegenossenschaften 

"Bauerliche Selbsthilfe" ta tig. Tatsachlich verkaufen sie an die Landwirte fast 
samtliche Produktionsmittel industrie ller Herkunft (Maschinen und Werkzeuge, 

Mineraldungemittel und Pfianzenschutzmittel, Heizm ittel und Baumaterialien



soiv/e Futterm itte l). Die Genossenschaften haben auch einen groBen Anteil am 
Verkauf der Produktionsmittel landwirtschaftlicher Herkunft (qualifiziertes 

Sa(fitgut u. a.).

Der Bereich der Dienstleistungen fur Produktlonszwecke (von Pflugarbeiten und 
Pflanzenschutzmalir)ahmen bis zur Ernte] gehort zum Arbeitsgebiet der Genos

senschaften der landwirtschaftlichen Zirkelorganisation, deren Ante il an der 
Nachfragedeckung betragt von 30 % der Dienstleistungen bei Pflugarbeiten, 

und 50 % bei Dreschen, bis zu 80 % bei Kalidungern.

Hinsichtlict) des Aufkaufs landwirtschaftlicher Rohstoffe, woftir w ir uns an 
dieser Stelle vor allem interessieren, 1st die Beteiligung der Genossenschafts- 
organisationen unterschiedlich und hangt von der Aufkaufsbranche ab. Die 
Molkereigenossenschaften bilden z. B. die Organisation, die einzig und allein 

den ganzen Milchaufkauf durchfuhrt, unabhangig davon, ob der Rohstoff vom 
Privatsektor oder von den Genossenschafts- und Staatsbetrieben stammt. Der 

Anteil der Genossenschaften am Aufkauf anderer Erzeugnisse ist ungleichma- 
Big. Schatzungsweise realisieren die Genossenschaften den Aufkauf von 55 - 
60 % der landv^irtschaftllchen Warenproduktion, um nachher m it diesen Roh- 
stoffen die Betriebe der Lebensmittelindustrie zu versorgen. Nur wenige Indu- 

striebranchen beschaffen landwirtschaftlichen Rohstoffe (z. B. Zuckerruben 
und Tabak) ohne die Vermittlung der Genossenschaftsorganisationen.

In den anderen obenerwahnten Tatigkeitsbereichen ist die Wirkung der Genos

senschaften ebenso bedeutend wie im Aufkauf.

Im Rahmen der kurzen Darstellung der Bedeutung und des Wirkungsgebietes 

der landlichen Genossenschaften, komme ich auf manche Beobachtungen von 
allgemeinem Charakter zuruck.

Die Gestaltung des landwirtschaftlichen Umsatzes in Polen -  im Unterschied 

zur Gestaltung in anderen soziaUstischen Landern Europas -  ist speziell die 

Aufgabe der Genossenschaften. Im Bereich des landwirtschaftlichen Umsatzes



haben die auf dem polnischen Lande bestehenden Genossenschaftsformen -  die 
Gemeindegenossenschaften, Molkerel- und Gartnergenossenschaften, die genos- 

senschaftlichen Banken u. a. -  eine dowinierende Stellung.

Der Verbreitungsumfang des Genossenschaftswesens auf dem Lande beruht auf 
einer Reihe verschiedener Ursachen. Er ist m it der sozialen und okonomischen 
Gliederung der polnischen Landwirtschaft, hauptsachlich aber m it ihrer oben- 

erwahnten Zersplitterung verbunden. Von groBer W ichtigkeit ist dabei das 

Festhalten an der Genossenschaftsbewegung, die sich durch die uber hundert- 
jahrige Oberlieferung auf dem Lande eingepragt hat. Man kann auch die Be- 
deutung der Voraussetzungen der landwirtschaftlichen Politik nicht unterschdt- 

zen. Schon am Beginn der Gestaltung der polnischen Volksrepublik wurde an- 
genommen, dal} die Einwirkung auf die gesellschaftlichen und okonomischen 

Verhaltnisse auf dem Lande unter anderem m it H ilfe  gem einschaftlich-w irt- 
schaftlicher Selbstverwaltungsorganisationen der Landwirte, wie die Genossen- 
schaften eben, ausgeubt werden so//.

Die zweite Reflexion is t m it der Tatsache verbunden, doB die umfangreiche 
Teilnahme der Genossenschaften an vielen Lebensgebieten auf dem Lande, un

ter anderem auch im Bereich der Verbindungen zwischen der Landwirtschaft 
und der Nahrungsguterverarbeltung, nicht als Ergebnis einer unabhangigen Ent- 
faltung dieser Eigentumsform erfolgte, sondern vor allem von AuBenimpulsen 

angetrieben wurde. In einem bestimmten Zeitpunkt, oftmals sozusagen uber 
Nacht und ohne sich m it den Genossenschaftsorganisationen verstandigt zu ha

ben, hatte die Staatsverwaltung manche Tatigkeitsgebiete den Genossenschaf

ten zugeteilt und die anderen abgenommen. Das muBte die Genossenschaftsbe- 
tdtigung beeintrachtigen.

Das d ritte  Problem druckt sich in der Frage aus, ob eine Beteiligung der Ge

nossenschaften an vielen Tatigkeitsbereichen, die sich in eine eigentumliche 

Monopolstellung umgestaltet hat, die Aufgabenerfullung und die Wirkungsme- 

thoden nicht vereitelt, die fiir  die Entwicklung der Genossenschaften grundle- 
gend sind.



Dies ist kein neuformuliertes Problem. Vor fast 15 Jahren habe ich gemeln- 
sam m it Jerzy Kleer geschrieben: "Das Genossenschaftswesen als eine grup- 
pengesellschaftliche Form kann ein wichtiger institutioneller Faktor der An- 

passvng des prlvaten Wirtschaftens an das Niveau der sich entwickelnden 
Volkswirtschaft werdert. Selbstverstdndlich wurde eine solche Mdglichkeit nur 
dann bestehen, wenn sich die Genossenschaften m it den privatwirtschaftenden 
Bauern verbanden und den Schutz derer als Produzenten und zugleich Konsu- 
menten an sich nahmen. Die Schutzfunktion mulite nicht nur die Systeme der 
Zentralsteuerung gegeniiber der privaten W irtschaft (durch Preise, Kredite und 
Versorgung m it Investitionsmittein) betreffen, sondern auch die partielle  
Obernahme der Nachteile (z. B. der Verluste wegen eines ubermaBigen Ern- 
teertrages oder wegen einer ungeniigenden Entwicklung der In frastrukturein- 
richtungen) umfassen. Dabei muliten die Genossenschaften Selbstverwaltungs- 
charakter aufweisen, was bedeutet, daB sie nicht nur als "Schulen" der neu- 

zeitlichen und gemeinschaftlichen Verwaltung funktionieren, sondern auch die 
ortlichen Interessen in hohem Grade berucksichtigen sollten.

Die bisherige Erfahrung beweist, wenigstens war es so wahrend langerer Z e it-

abschnitte unserer Nachkriegsgeschichte, daB diese Eigenschaften des ge-

nossenschaftlichen Wirtschaftens entweder verlorengegangen sind oder einen
h

zweitrangigen und sogar drittrangigen Charakter haben."

SchiieBlich noch eine allgemeine Bemerkung: Die Ersetzung des zentralisierten  

Gebots- und Verwaltungsmechanismus, m it dem die Entwicklung der polni- 
schen Volkswirtschaft gesteuert wurde, durch das auf okonomische M arkt- 

instrumente gestutztes System fuhrt zur grundsatzlichen Umwertung der bishe- 
rigen Gliederungen, die uber das Funktionieren der Genossenschaftsorganisa- 
tionen und darunter auch der landltchen Genossenschaften bestimmt haben.

An Stelle der ehemaligen Gebots- und Verteilungsfunktionen (Festlegung der 

Aufgaben und Bestimmung uber die M itte l usw.) ubernimmt der Staat, gemaB 

den Voraussetzungen der eingefuhrten Wirtschaftsreform, die hauptsachlichen 

"strategischen" Funktionen, die die w irtschaftliche Politik betreffen, darunter



auch die Harmonisierungs- und Organisationsfunktion gegeniiber der W irtschaft 
als Gesamtheit. Die Ausubung dieser Funktion erfo igt m it H ilfe der okonomi- 
schen Einwirkungsinstrumente, die die Tatigkeit der Unternehmen einschlieB- 
lich der Genossenschaften beeinfiussen solien.

Im Zusammenhang m it der Einfiihrung der Wirtschaftsreform  gewinnen die 
Genossenschaften die Moglichkeit, ihre Tatigkeit unter den Bedingungen voller 

Vorurteilsfreiheit bei den Pramissen und Grundiagen der getroffenen Entschei- 
dungen zu entfaiten. Das bedeutet, daB die Wahlakte seibstdndig ausgeubt 
werden. Den Grund dafiir b ildet die Moglichkeit, solche Entscheidungen auf 
wirkliche okonomische Rechnung zu stutzen. Anders gesagt, solien in die Be- 
tdtigung der Genossenschaften solche, detn Geist der Wirtschaftsreform ent- 

sprechende Losungen eingebracht werden, die die A ktiv ita t der Genossen- 
schaftsnriitglieder und der Belegschaften anregen kdnnen. (Unter anderem 
kommt hier das Motivationssystem in Frage, das auf der Anteilnahme an dem 

erreichten FinanzCiberschuB beruht.)

Unabhangig von der ^ewertung des bisherigen Funktionierens der landlichen 
Genossenschaften, kann nicht verneint werden, daB sie im Verlauf der Funk- 
tionserfullung im Bereich der Verbindungen zwischen der Landwirtschaft und 

der Lebensmittelindustrie zur Entwicklung der Landwirtschaft und des flachen 

Landes im allgemeinen beigetragen haben. Wenn man diesen EinfluB der Ge

nossenschaften uberlegt, ist auf ihren Beitrag in folgenden, beispielshalber an- 
gefuhrten Bereichen aufmerksam zu machen:

1. Der Ausbau der In frastruktur, und zwar der Handelsbasis fur Bedienung 
der Landwirtschaft und der Bevolkerung.

Solche Investitionen konnten oftmals nur dank der In itiative und der An

teilnahme der M itglieder, die in verschiedenen Genossenschaften vereinigt 
sind, fe rtiggeste llt werden.

2. Die genossenschaftlichen Institutionen.

M it der Gestaltung und A rbe it solcher Einrichtungen, die fur die privaten



Landwirte verschiedene Dienstleistungen durchfiihren, werden ouch die Ab- 

nehmer der Dienstleistungen auf bestimmte Weise nach wie vor beein-

I  fluBt. Durch die breitentwici<elten Formen der genossenschaftlichen 
Selbstverwaltung, die dort vorhanden sind, wurde dieser ProzeB vertie ft 

und befestigt.

3. Die Vorbereitung der Kader.

Die Entfaitung der landlichen Genossenschaftseinrichtungen, deren A r-  

beitsbereich We/e Lebenssphdren umfaBt, hat diese Notwendigi<eit hervor- 
gerufen. Die Genossenschafter landiictier Abstammung, die in ihrem M i

lieu verbleiben, bilden einen leistungsfahigen Kader. Sie sind fu r die W irt- 
schaftstatigi<eit unter neuen Bedingungen gut vorbereitet und beeinflussen 

ouch die landliche Gemeinschaft.

Die obigen Feststellungen fiihren zu der These, daB unter den polnischen Ver- 
haltnissen die Existenz der Genossenschaften zum einen deshaib begrundet ist, 

we// diese Organisatlonen -  trotz verschiedener Mangelerscheinungen und Un- 
vollhiommenheiten -  die Belange der Bauern vertreten sowie die Bedurfnisse 
der Landwirte als Lieferanten und Pachter befriedigen, und zum anderen, weil 
der Staat keine Moglichkeit besitzt, die Handelsbeziehungen w it jeder 

Bauernwirtschaft separat und unmittelbar zu organisieren.

C  EINIGE BEMERKUNGEN OBER DIE KONFTIGEN LOSUNGEN

Aus der Wirtschaftsreform, die in Polen durchgefuhrt wird, geht hervor, daB 

im Verbindungssystem zwischen der Landwirtschaft und der Lebensmittetin- 

dustrie der Markt zu funktionieren beginnt. Im Endergebnis soil die Staatsein- 

wirkung mittels Verwaltungsgeboten verschwinden.



Die fruheren Verfahren im Bereich des landwirtschaftlichen Umsatzes fuhrten 
zu Stagnation und uberhohten Kosten. Burokratische Handlungsweise, Schema- 
tismus und oberflachliche Ordnung batten m it effektiever Tatigkeit nicht viel 
zu tun. Die Betatigung in diesem Bereich war isoiiert -  von den okonomischen 
Prozessen abgesondert -  und auf die subjektive Wirkung der Dienste der Zen- 

tralinstitutionen gestutzt.

Ausgangspunkt fur die Richtiinien, nach denen die Reguiierung der M arkt- 

prozesse in diesem Bereich erfofgen wird, ist die Notwendigkeit -  neben den 
Voraussetzungen der Wirtschaftsreform -  vor allem nachstebende Bedingungen 
zu berucksicbtigen:

1. den Zustand und die Entwicklungsricbtung der Landwirtschaft, besonders 

die Tendenzen nach der Anderung der Agrarstruktur, das Niveau der land

w irtschaftlichen Produktion (und darunter der Warenproduktion), die Mog- 
lichke it regionaler Verteilung und Spezialisierung der Produktion;

2. den Entwicklungsstand der Lebensmittelindustrie und ihre raumliche Ver

teilung, den Konzentrationsgrad sowie die Erfordernisse der Rohstoffver- 
sorgung.

Die Anregung des Unternehmungsgeistes durch die Wirtschaftsreform kann den 
Wiederaufbau der die landwirtschaftlichen Rohstoffe verarbeitenden K le in in- 
dustrie (der kommunalen Betriebe und Unternehmen anderer A rt) m it sich 
bringen. Sie wird eine neue A r t der Integrationsverbindungen zwischen den lo- 

kalen Verarbeitungsunternehmen und den landwirtschaftlichen Betrieben bilden. 
Dadurch konnen Transporte empfindlicher landwirtschaftlichen Rohstoffe be- 
schrdnkt werden.

Ohne das Thema zu erweitern, w ill ich dabei auch die Frage der Investitions- 

aufwendungen und der laufenden Produktionskosten erwahnen. In den kleinen 

AnIagen der landwirtschaftlichen Verarbeitung sind diese Kosten viel niedriger



o/s in den groBen Betrieben, die in Polen In den 70er Jahren besondere Prdfe- 

renz hatten.

Die Volkswlrtschaft kann daraus viele Vorteile ziehen.Der Steigerung der Ak- 
tiv ita t in den landiichen Siedlungszentren und der Ausnutzung der dort vorhan- 
denen Bestande on Arbeitskraften ist ziemlich groBe Bedeutung beizumessen. 
Im ganzen kann man annehmen, daB die Kosten der Nahrungserzeugung und 

Lieferung der Lebensmittei an die Kaufer sinken werden.

Zu den wesentlichen Elementen dieses Veranderungsprozesses gehort die Mog- 
lichke it des londwirtschaftiichen Produzenten, eine Wahl zu tre ffen , m it wel- 
cher Institution er Handelsbeziehungen aufnehmen wird. Der Wettbewerb der 
Institutionen, darunter auch der Genossenschaften, die sich m it dem Ankauf 

und dem londwirtschaftiichen Umsatz beschaftigen, konnte -  als Form der 
wirtschaftlichen Konkurrenz -  eine standige Verbesserung der Handelsbedie- 
nung erzwingen und die Entwicklung der Landwirtschaft in der gesellschaftlich 
erwunschten Richtung begunstlgen. Gleichzeltig konnten diese Institutionen 

solche Produzenten bevorzugen, die Rohstoffe von guter Qualitat verkaufen, 
termingerechte Lieferungen gewahrleisten und ihre sonstigen Verpflichtungen 

erfullen. Dies sollte als w ichtiger Ansporn zur unternehmerischen Fortent- 
wicklung in der Landwirtschaft beitragen und veranlassen, daB solche Produ

zenten, die sich den neuen Bedingungen nicht anpassen, e lim in iert werden. 
Dasselbe konnte und sollte auch die Unternehmen betreffen, die am landw irt- 

schaftlichen Umsatz bete ilig t sind, vor allem also die Genossenschaften. Es 
werden ausschlieBlich die Genossenschaften weiterbestehen konnen, die eine 

hohe E ffektiv ita t aufweisen.^

Die Anderungen im Bereich des Ankaufs landwirtschaftlicher Rohstoffe und 
des Umsatzes erfordern, die Handelsbedienung der Landwirtschaft (wie man in 

Polen diese Sphere bezeichnet) auszubauen. Das Verstandnis fu r diese Notwen- 

digkeit ist urn so wichtiger, als ein auffallendes und fortdauerndes MiBver- 
haltnis zwischen den Bedurfnissen und Moglichkeiten zu beobachten ist. Es 

fehlen radikale und seit langem erwartete Losungen dieser Frage, weswegen



sich ouch die negativen Auswirkungen dieses Zustandes stufenweise vergroBern. 
Die negativen Folgen beziehen sich nicht nur auf die Landwirtschaft. Es ist 
dabei notwendig, geselischaftiiches Verstandnis fur die Tatsache zu weaken, 
daB ein hohererKapitaibedarf im landwirtschaftiichen Markt entsteht unter 
anderem durc/i die Notwendigkeit zur Erweiterung der Handelsdienste und zur 
Entwicklung der materielt-technischen Basis fur den Ankauf und Umsatz von 
landwirtschaftiichen Rohstoffen. Die bestehenden Investitionsmangel in diesem 
Bereich werden auBerdem die Landwirte m it wachsendem Arbeitsaufwand be- 
lasten. Angesichts der demographischen Situation auf dem Lande, sowie der 
saisonai anfailenden landwirtschaftiichen A rbeit und der Handelsumsdtze, kon- 
nen daraus verschiedene Storungen folgen.

Unter den Veranderungen, die zur Regulierung der besprochenen Prozesse fuh- 

ren soiien, 1st die Aufgabe wichtig, eine bessere als die heutige Verbindung 
der Marktinstrumente m it den Produktionsprogrammen zu erreichen. Die ndch- 
ste These b e tr ifft also die Nutzung der Form von planmaBigen Marktkontak- 
ten, und zwar der Vertragsbeziehungen. Sie sind ein Bestandteil des Sy

stems, das die Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie verbindet. Die 
Vertragsform bildet ein praktlsch gepruftes und geeignetes Instrument der 

wirtschaftlichen Politik gegenuber der Landwirtschaft und deren Verbindungen 
mit der Industrie. Die positive Rolle der Vertragsbeziehungen kann ausgenutzt 

werden, obwohl sie auch manche negative Merkmale von mehr oder weniger 
festem Charakter aufweisen. Die bisherige Wirtschaftspraxis wuBte nicht alle 

gunstigen Eigenschaften des Vertragswesens zu verwerten.

Eine groBe Bedeutung muB man den Umstanden organisatorischer A rt beimes- 
sen, well die Reserven als wesentliche betrachtet werden konnen. Vorzugswei- 

se kommen Tatigkeiten in Frage, die die folgenden Umstande gunstig beein- 
flussen werden:

-  die Leistungsfahigkeit (Verkurzung der Wartezeiten, VergroBerung der La

den usw.);



-  die Hoflichkeit und Ehrlichkeit bei der Bedienung, was fur die Verbesse- 
rung der zwischenmenschlichen Beziehungen entscheidend ist;

-  die Qualltat der Informatiorten.

Die Wichtigl^eit dieser Elervente ur)terstreiche ich deshalb, weil in Polen die 

technische Basis des Verbindungssystems zwischen der Landwirtschaft und der 
Lebensmittelindustrie zuruci<geblieber) ist.

Bin so/ches Verbindungssystem als ein wesentliches GIted der Nahrungswirt- 
schaft muS dem technischen und biionomischen Fortschritt der Landwirtschaft 
und der Verarbeitungsindustrie angepaBt werden (laut der These uber die 
Dienstfunl<tion des Mariites), wenn nicht in dieser Hinsicht vorangehen oder 

sogar die Entwicldung der Landwirtschaft iiberhoien.

Es ist nicht schwer zu zeigen, doB in der geselischaftlichen Arbeitsteilung 
zwischen den einzeinen Gliedern der Nahrungswirtschaft bestimmte Verande- 

rungen stattfinden werden. Der AbfluB von Arbeitskraften aus der Landwirt

schaft und die Verminderung der menschlichen A rbeit sow/e der technologi- 
sche Fortschritt in der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie bezeichnen 

die neuen Grenzen der geselischaftlichen Arbeitsteilung. Kunftig mussen sich 
die Verbindungen zwischen der Landwirtschaft und der Verarbeitungsindustrie 
andern, und gleichzeitig wesentliche Veranderungen in den Realisationsmetho- 

den dieser Verbindungen erfolgen. Die Kontrahenten, die an diesen Prozessen 
teilnehmen, benutzen in immer groBerem Umfang neuzeitliche Produktionswei- 

sen. infolgedessen w ird man m it "anderen" iandwirtschaftlichen Betrieben und 
Unternehmen zu tun haben. Das Verbindungssystem muB sich auch an die Be- 

durfnisse der "neuen" Gesamtheit der Marktkontrahenten anpassen. Damit 

werden an die Cenossenschaften bestimmte Forderungen gestellt, die zu e rfiil-  
len sind.



Cooperatives in the Related System of Polish Agriculture and Food Industry

There are alway important changes taking place w ithin the linkage between 
agriculture and other branches o f the economy of the People's Republic of 
Poland, especially in regards to the food production industry which processes 
agricultural products o f vegetable and animal origin. The regulation of such 

linkages, which sometimes are defined as agricultural turnover, gains signi

ficance with the growth o f industrial forms which process the agricultural 
raw materials. New possibilities o f social division o f labour within agriculture  
as well as between agriculture and those other parts of the economy in te r

acting therewith are thereby generated. The agricultural functions are step 
by step lim ited to the procurement of row materials, especio/ly of foodstuff. 
A close economic and organizational link thus occurs between agriculture and 
other economic branches.

A theoretical analysis o f such social-economic structure has a dual purprose. 

I t  serves both theoretical identification os well as practical purposes. Such 
area is rather important for the Polish economic reforms.

It  is not d ifficu lt to show that in the social division of labour between the 
individual branches of the food industry certain changes shall take place. The 
drain o f the labour force from agricultural areas and the reduction o f human 

labour, as well as technological progress in the agriculture- and food industry 
define the new boundaries o f the social division of labour. In the future, the 

linkage between agriculture and the processing industry must change, while at 
the same time essential changes In the methods o f implementation of such 

linkage must occur. The parties which participate in such process are in

creasingly using new production methods. As a result thereof "d iffe ren t"  

agricultural business and enterprises must be dealt w ith. The linkage system 
must also adapt to the requirements of the "new" to ta lity  of market part

ners. Such shall impose certain demands upon Cooperatives which must be 
fu lfilled .
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Unterschiede hinsichtlich der okonomische Situation der einzelnen Genos- 
senschaften. Die hauptsachlichen Ursachen h ie rfur s/nd;
Erstens sind die neuen Bedingungen fu r die Unternehmen gunstiger, die 
am Anfang der Wirtschaftsreform okonomisch starker waren (die uber 
groBere Grundmittel verfugten, m it niedriger Investitionsverschuldung be- 
lastet waren und einen hohen Ante il der Eigenfonds am Gesamtumsatz 
erzielt hatten). Diese Unternehmen konnen die erweiterte Reproduktion 
auf der Grundlage der Eigenmittel realisieren, was eine Minimierung der 
Bankkosten bedeutet.
Zweitens is t die Wirkung der Lagerente (Differenzlalrente) f i ir  die genos- 
senschaftlichen Unternehmen in immer hoherem Grade fuhlbar. Die 
Cenossenschaften, die sich in der Nahe der Eisenbahnstationen. der Ver- 
ladeplatze oder der Warenlieferungs- und A bnahmezentren befinden, tra -  
gen bei demselben Margenniveau niedrigere Transportkosten, deren re la ti-  
ver Anteil an den Gesamtkosten im allgemeinen standig wachst.
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DAS CENOSSENSCHAFTSWESEN IN  DER WELT 

UND D IE  URSPRONGLICHEN P R IN Z IP IE N  WESTEUROPA ISCHER  
GENOSSENSCHAFTSPIONIERE DES IN D U S T R IE Z E IT A L T E R S *

Professor Dr. W. W. E ngelhardt

A. ZUM BEGRIFF DER GENOSSENSCHAFT UND ZUM IDENTITATSPRINZIP

In alien Teilen der Welt gibt es seit uralten Zelten zahlreiche Einrichtungen, 

welche im Deutschen die Bezeichnung "Genossenschaft" tragen (im Englischen 
zuw Beispiel "co-operative societies", im Franzosischen etwa "co-operative" 

heiBen). In der Neuzeit treten die Einrichtungen seit Beginn der Industrialisie- 
rung in Form von Kombinationen von Personengruppen und Betrieben besonders 

vie lfa ltig  auf. Eine allgemeingultige. von alien Menschen bejahte Definition  

konnte bei dieser V ie lfa lt nur scbwer entw ickeit werden, obwohl es zahlreiche 
Versuche dazu gibt.'

Fur Genossenschaften in den meisten europaischen Volkswirtschaften m it 

m arktw irtschaftlicher Verfassung durfte aber die foigende einfache Defin ition  
geeignet sein, in ihre Geschichte seit dem 19. Jahrhundert und in ihre heuti- 

gen Probieme einzufuhren: Genossenschaften sind Zusammenschlusse von Perso- 
nen, die durch Lelstungen eines gemeinsam getragenen Betriebs ihre Forde- 

rung oder die Forderung ihrer eigenen Haushalte Oder Betriebe bezv^ecken\

Die Abhandlung 1st die le ich t veranderte und durch Literaturangaben er- 

ganzte Wiedergabe eines im Oktober 1987 vor japanischen Genossenschaf- 

tern gehaltenen Referats, zu Ehren unseres geschatzten po/n/schen Kolle- 
gen Jerzy Kleer.



Wo es nicht nur urn die Forderung von Personen, sondern um Forderung von 
Haushaltungen geht, kommt es beispielsweise zu Konsum- oder Wohnungs- 
baugenossenschaften. Hingegen b e tr ifft die Forderung eigener Betriebe der zu- 
sammengeschlossenen Personen beispielsweise entweder "iandiiche" Cenossen- 
schaften der Landwirte und Fischer oder sogenannte "gewerbliche" Genossen- 

schaften der Handweri<er und t-jdndier.

Im Unterschied zu einer erwerbswirtschaftlichen ("l^apitalistischen") Unter- 
nehmung, in der die Kapitalgeber ais Trager derselben "P rofite" durch auf 
Mdri<te erzielte Gewinne wunschen und erwarten, erhoffen und erstreben die 
in einer Cenossenschaft zusammengeschlossenen Personen als M itglieder der

selben vor allem okonomische Vorteile durch die Bereitstellung von fu r sie 
"gunstigen" Leistungen. Zu diesem Zweck kaufen sie entweder als Nachfrager 

bei dem eigenen genossenschaftlichen Betrieb ein -  das ist der Fall der Kon- 
sumgenossenschaft oder der Handwerker bzw. Handler-Bezugsgenossenschaft. 
Oder sie setzen als Lieferanten uber den genossenschaftlichen Betrieb ab -  
das ist der Fall der landwirtschaftlichen Absatz-Genossenschaft, zum Belspiel 
von Getreide, aber auch der Handwerker-Absatzgenossenschaft, etwa von Uni- 
formen. Oder sie arbeiten als Kapitalgeber und gleichzeitig Beschaftigte bei 
dem eigenen genossenschaftlichen Betrieb -  das ist der Fall der sogenannten 
"Produktiv-Genossenschaft”. Man spricht in alien diesen Fallen vom "Identi- 
tatsprinzip" der Genossenschaft, d. h. von der Identita t eines Mitgliedes als 
Kapitalgeber und Kunde oder Lieferant oder Beschaftigter^.

B. ZUR ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUR UNENTWICKELTER UND ENTWIK- 
KELTER GENOSSENSCHAFTSTYPEN

Fur Genossenschaften g ilt lout Professor Boettcher eine besondere Entschei- 

dungsstruktur. Wdhrend jedes Mitglied grundsatzlich allein und unabhangig von 
den anderen M itgliedern die Entscheidung im eigenen Haushalt oder eigenen



Diagramm 1: Zu den Funktlonen von Bezugs-, Absatz- und Produktivgenossen- 
schaften (in Aniehnung an Eschenburg)
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Betrieb t r i f f t ,  fa llen Im gemeinsamen GenOssenschaftsbetrleb grundsatzlich a l- 
le Mitglieder zusammen die zu treffenden Entscheidungen, und zwar gemdfi 
dem Prinzip der "genossenschafttichen Demokratie". Zumindest g ilt  diesbezug- 
iich der grundsatzlichen Entscheidungen. Einer der groBen deutschen Genos- 
senschaftspioniere des vorigen Jahrhunderts, Hermann Schulze-Delitzsch, sprach 
in diesem Zusammenhang vom Prinzip- d e r  "genossenschaftlichen Selbstverwai- 

tung".

Die "bipolare Entscheidungsstruktur" -  also einerseits Selbstleitung im eigenen 
House, andererseits gemeinsame demokratische Selbstverwaltung beim Genos- 
senschaftsbetrieb -  hat allerdings vom Anfang des industriezeitlichen Genos- 
senschaftswesens an wesentliche Ausnahmen, die im Laufe der Entwicklung 
zum 20. Jahrbundert hin sehr an Bedeutung gewonnen haben. So gibt es von 
Anfang an in Form der erwahnten Produktiv-Genossenschaften einen Genos- 

senschaftstyp, bei dem uberhaupt keine eigenen, d. h. individuellen Haushalte 
Oder Betriebe der M itglieder existieren. Der Genossenschaftsbetrieb 1st hier 

das einzige Entscheidungszentrum, an dem -  zumindest idealtypisch gesehen -  
alle Mitglieder teilhaben.

Und es gibt in den letzten Jahrzehnten bei uns In der Bundesrepublik im ge- 

werblichen und landlichen Bereich einen Entwickliingstyp, den Professor Dulfer 
"in tegrierte Genossenschaft" oder auch "Integriertes Kooperativ" genannt hat. 
Bei diesen Genossenschaften existieren zwar neben den sehr ausgebauten Ge- 
nossenschaftsbetrieben noch eigene Mitgiiederbetriebe. Fur sie is t aber eine 

Verbundstruktur kennzeichnend, die dazu fuhrt, daB die M itgiiederbetrie

be an Selbstandigkeit verlieren und mehr und mehr "zentral" vom Genossen

schaftsbetrieb m it geleitet werden. Marketing- und Controlling-Funktionen 
werden in diesen Fallen ubrigens vieifach auch von "Genossenschaften hoherer 

Ordnung", d. h. von Zentralgenossenschaften, auBerdem von Genossenschafts- 
verbanden wahrgenommen^.



c. ZUR ZAHLENUASSIGEN v e r b r e itu n g  v o n  g en o s se n sc h a fte n  
UNO VON m d iv id u e lle n  m itc u e d s c h a f te n

Soviel zunachst einmal uber den Begriff der Genossenschaft, uber einige Ty-
4

pen derselben und uber genossenschaftliche Struktureigenschaften . Bevor ich 
naher auf das Thema der Geschichte der europaischen Ger)ossenschafter) des 
hdustriezeitalters zu sprechen komrne, mochte ich noch einen Oberblick uber 

ihre heutige zahlenmaBige Verbreitung auf der Welt, in Europe und in der 
Bundesrepublik Deutschland zu geben versuchen. Ich beziehe dabei fast nur 
Genossenschaften ein, die auch die Rechtsform einer Genossenschaft aufwei- 
sen. Daneben gibt es aber bekanntfich auch andere, die in okonomischer H in- 
sicht einer Genossenschaft mehr oder weniger gleichen, nicht aber der 
Rechtsform noch.

Bezuglich der Verbreitung von Genossenschaften und individuellen M itg iied- 
schaften auf der Welt sind w ir primar auf Veroffentlichungen des "Internatio- 
nalen Genossenschaftsbundes" (der "International Co-operative A lliance") in 
Genf angewiesen. Sie erfolgen leider nur in groBen zeitlichen Abstanden; die 

mir vorliegende letzte datiert aus dem Jahre 1984 und bezieht sich auf die 
Erhebungsjahre 1979180^. AuBerdem sind sie unvollstandig, da nicht alle natio- 
nalen Genossenschaften und Genossenschaftsverbande diesem internotionalen 
Verband angehoren. Dies g ilt zum Beispiel auch fur unser Land. Fur das E r- 
hebungsjahr 1979/80 wurden insgesamt 705.640 Genossenschaften ausgewiesen 
m it insgesamt 366.764.185 Mitgliedern, davon 7.013.331 bundesdeutschen M it-  

gliedern (German Federal Republique), 4.389.847 DDR-Mitglieder (German 
Democratic Republique) und 18.409.631 Mitgliedern in Japan^.

Die Anzahl der Genossenschaftsmitglieder in den wichtigsten europaischen 
Landern wurde gesondert zusammengestellt^. Auch diese Angaben beruhen auf 

Mitteilungen des Internotionalen Genossenschaftsbundes in Genf. die schon 
langere Ze it zuruckliegen. Sie durften im einzelnen nicht nur unvollstandig, 

sondern auch uberholt sein. Dies g ilt zum Beispiel fur die Bundesrepublik



Diagramm 2: Zur Struktur von Produktivgenossenschafteiti Fdrdergenossen- 
schaften fur Absatz und Bezug, Integrierten Genossenschoften



Tobeffe 1; Anzahf der Genossenschoften der Welt und ihrer Mitglleder, abso- 
lut und relativ, fur 1979/80 (It. Angaben des ICA. Genf, vom 
6. Juni 1984)

Genossenschaftstypen
Anzahl der 
G enossenschoften

Anzohl der 
Mitglieder

absolut % absolut %

Landliche Genossen
schoften der Landwirte 256.392 36,3 66.612.740 18,2

Konsumgenossenschaften 69.296 9.8 129.581.131 35.3

Landliche und gewerb- 
liche Kreditgenossen- 
schaften 204.461 29,0 127.895.439 34,9

Genossenschoften der 
Fischer 15.467 2.2 2.162.641 0.6

Wohnungsbou-
genossenschaften 69.278 9,8 17.394.557 4.7

Gewerbliche Genossen
schoften und industrielle 
Produktivgenossenschoften 53.937 7,6 6.292.258 1.7

Sonstige 36.809 5.2 16.825.422 4.6

Insgesamt 705.640 100,0 366.764.185 100.0



Deutschland, f i ir  die rund 7 Millionen Mitglieder -  darunter viele Mehrfach- 
mitgl/edschaften -  genannt wurden. Nach einer inldndischen Statlstik warden 
hingegen fur die Bundesrepublik Deutschland bereits fur 1960 insgesamt uber

9 Millionen in Genossenschaften organisierte Mitglieder ausgewiesen. Bis 1986 
hotte sich ihre Zahl auf weit uber Millionen erhoht, naturgemali ein- 
schlieBlic/i zahlreicher Mehrfachmitgliedschaften. Im AnschluB an Professor 

Zerche kann man daher davon sprechen, daB auch unser Land einen hahen 
"genossenschaftlichen Durchdringungsgrad", defin iert als Anteil der Genossen- 
schaftsmitglieder an der Gesamtbevolkerung, aufweist. Er liegt be/ uber 20 h, 
1st aber vermutlich in Frankreich, GroBbrltannien und vor allem in den kom-

O
unistischen Staaten Osteuropas hoher .

g
Zu weiteren statistischen Angaben darf ich bemerken, daB sie durchweg auf 
sehr aktuellem Erhebungsmaterial des Spitzeninstituts der bundesdeutschen 
Genossenschaften, der DG Bank in Frankfurt/Main, beruhen. Neben den abso- 

luten Angaben uber die heutige Zahl von Genossenschaften und Genossen- 
schaftsmitgliedern in den einzelnen Sparten diirften vor allem die Angaben 

uber die Entwicklung von 1960 bis heute und die Z iffe rn  uber das ausgewiese- 
ne Eigenkapital interesse beanspruchen konnen. Aus den Entwicklungsziffern 

laBt sich der Tatbestand eines in den letzten Jahrzehnten verstdrkt sta ttge- 
fundenen Prozesses der Unternehmenskonzentration erschlieBen. Die Angaben 
uber das ausgewiesene Eigenkapital, d. h. uber die auf Geschaftsanteile der 
Genossenschaften eingezahlte Geschaftsguthaben und uber offene Ruckla- 

gen der Genossenschaftsbetriebe, sind sehr unvollstandig.

D. ZUR GENESE DES PRODUKTIVGENOSSENSCHAFTSGEDANKENS

Von den genannten Genossenschaftstypen durften die Produktlvgenossenschaf- 

ten die altesten uberhaupt sein, d. h. sie reichen in Zeita iter vor der er- 

sten industriellen Revolution, ja bis in die Urgesellschaft zuruck^^. Zu den



Tabelle 2: Aniahl der Genossenschaftsmltglieder in Europaischen Landern, fur 
1979/80 (It. Angaben der ICA, Genf. vom 5. Juni 1985)

Osterreich 3.027.328 Italien 5.215.381

Belgien 2.725.967 Niederlande 800

Bulgarien 2.933.855 Norwegen 1.218.600

Tschechoslowakei 4.458.175 Polen 12.011.588

Danemark 1.530.820 Portugal 3.000.000'

Finnland 2.060.730 Rumanien 14.976.698

Frankreich 13.652.284 Spanlen 2.524.455

DDR 4.389.847 Schweden 4.593.498

BR Deutschland' 7.013.331 Schweiz 1.032.545

Griechenland 712.836 Turkei 5.521.516

Ungarn 4.692.910 GroBbritannien 10.011.813

Island 41.792 UDSSR 59.500.000

Jugoslawien 1.506.000

1)

,2 )

Genossenschaftsmitglieder in Europe insgesamt: 168.352.737

1) unvollstandige Angabe

2) ungefahre Angabe



Tabelle 3: Amahl. Mitglieder uod Eigenkapital der Genossenschaften in der
BundesrepubliH Deutschland in den Jahren I960 und 1986 (It. Sta- 
tistik der DG Bank vom 31.07.1987)
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Produktivgenossenschaften sind dabei wohl auch die meisten ursprunglichen 
Genossenschaften der Fischer zu zahlen, eine iibrigens in Deutschland -  wohl 
im Unterschied zu Japan -  gegenwartig kaum mehr vorhandene Cenossen- 
schaftsart. Aber auch andere Auspragungen der Produktivgenossenschaften ha- 

ben sich in unserem Lande, im Unterschied zur DDR, nicht durchzusetzen 
vermocht. Allerdings gibt es seit den Studentenbewegungen Ende der 60er 
Jahre und der Massenarbeitsiosigkeit nach 1980 eine gewisse Renaissance der 
Produktivgenossenschaftsidee. Es kam beispielsweise zu Grundungen von Stu- 
denten-Wohngemeinschaften und zu Arbeitslosen-Selbsthilfegruppen, die in 
Konkurs gegangene erwerbswirtschaftiiche Betriebe fortfuhrten oder selbstver- 
waltete Betriebe neu e rrich te te n^ \

Dennoch g ilt -  w/e ich schon ausfuhrte -  dal3 die Produktivgenossenschaften 
als erster historisch naher zu charakterisierender Genossenschaftstyp als sol- 
che ura lt sind. Archaologische Funde bestatigen beispielsweise ihr Vorhanden- 
sein in En Gedi am Toten Meer in der Epoche des Zweiten Judischen Reiches 
(142 -  63 V. Chr.). Damais gab es eine Sekte der Essener, die eine kommu- 
naie, produktivgenossenschaftliche Siedlung errichteten. Vor dem eigentlichen 
Beginn der industriellen Geselischaft in Europa und Nordamerika kommt es 
dann im 16., 17. und 18. Jahrhundert zu einer ganzen Anzahi von Grundungen 
soicher Genossenschaften. Sie wurden in Deutschland von Professor Liefmann 
auch unter dem Namen "Kommunistische Gemeinden" bekannt, obwohl es sich 

in der Regel nicht um atheistische, sondern um religiose Grundungen ch ris tli-  
cher Sektierer handelte. im Grunde fuhren sie eine Entwicklung fort, die an 
das Urchristentum -  die Jiinger Jesu, die in der apostolischen Urgemeinde in 

Jerusalem zusammenlebten -  anknupfte^^.

Die Produktivgenossenschaften der Industriegesellschaft, die in europaischen 
Landern des 19. und 20. Jahrhunderts entstanden, wurden in besonderer Weise 

durch Briten und Franzosen beeinfluBt. Von den vielen Pionieren nenne ich 
hier nur den Englander R o b e rt Owen (1771 -  1858) und den Franzosen 

C harles F o u r ie r  (1772 -  1837), die man beide zu den Fruhsozialisten zdhlt 

und von denen ich Owen etwas naher vorstelien mochte.



Owen war selbst erfolgreicher angestellter Unternehmer und Eigentumer- 
Unternehmer, bevor er Produktivgenossenschaften der Industriearbeiter in it iie r-  

te und in vielen Schriften propagierte. In berCihmt gewordenen Essays uber "A 

New View of Society" aus dem Jahre 1813/16 war es ihm darum zu tun, "ein 
neues Systenn menschlichen Handelhs einzuleiten, das allmahllch die unnotigen 

Obel beseitigt, von denen die heutige" -  d. h. damaiige -  "Menschheit heim- 
gesucht wird". Dabei setzte er insbesondere auf die Pradul<tivgenossenschaft, 

die bei ihm als eine A r t A llhe ilm itte l vertreten wurde, in dessen M ittelpunkt 
das Prinzip der Gleichheit stand. Dies zeigt sich in voller K iarheit an der 
7826 in New Harmony (Indiana/USA) gegrundeten Produktivgenassenschaft na- 
mens "Cesellschaft der Gleichheit". "Gleichheit der Rechte, ahne Unter- 
schied des Geschlechtes und des Standes, fur alle Erwachsenen, und Gleich

heit der Pflichten, je  nach der korperlichen und geistigen Befahigung; Ge- 
meinsamkeit des Eigentums und genossenschaftliche Vereinlgung in den Ge- 
schaften und Vergnugungen des Lebens". So lauteten die Verfassungsgrundsat- 
ze des auf Autarkic zielenden kleinen produktivgenassenschaftlichen Gemein- 

wesens, in dem im ubrigen bereits das Prinzip der Selbstverwaltung gelten 
sollte.

Das Experiment von New Harmony schelterte, wie viele andere durch Owen 
und weitere Pioniere angeregte Produktivgenossenschaften auch. Die mehr zu- 

fa llig  zusammengekommenen M itglieder der Genossenschaft von New Harmony 
waren den Anforderungen Ihrer Verfassung nicht gewachsen. Gleichwahl lohnt 
es auch heute noch, sich m it Owen zu beschdftigen, gerade weil er als au- 
Berst erfolgreicher Unternehmer -  der Textilbranche -  zum Genassenschafts- 

befurworter und -grunder wurde und die Utopie moglichst weitgehender 
Gleichheit von Menschenrechten -  weniger fre ilich  von Verantwortung -  auch 

in den politischen Kampfen der Gegenwort eine bedeutende Rolle splelt. In 

der Bejahung des Prinzips der Selbsthilfe von Personen durch solidarische, ge- 
meinsame Aktionen war Owen im ubrigen durchaus innovativ. A lle  spateren 

Genossenschaftspioniere knupfen ndmlich an diesen Grundsatz an^^.



Dm PRINZIPIEN DER ROCHDALER PIONIERE UND DIE ENTWICKLUNG 

DER KONSUMGENOSSENSCHAFTEN

Nun mochte ich einiges uber die Konsumgenossenschaften sagen, die ebenfalls 
von GroBbritannien her ihre Entwicklung genommen haben. Spater haben sie in 
Europa beispielsweise auch in Schweden und bei uns in Deutschland eine gro- 
Be Verbreitung gefunden, bevor sie hier durch die Nazionalsozialisten liquid iert 
wurden und nach ihrer Wiedergrundung in der Nachltriegszeit bald vor groBen

1 A
wirtschaftlichen Problemen standen . Was ihre Anfange b e tr ifft, so denkt 
man natOrlich und vollig zu Recht an die Prinzipien der 28 "Equitable Pio

neers of Rochdale" in Mittelengland aus dem Jahre 18^U. Allerdings sollte  
daruber nicht vergessen werden. daB die allerersten Konsumgenossenschaften 
schon in den Jahren nach 1760 entstanden und damit ziemlich genau m it den 
Anfangen der fndustriaiisierung in GroBbritannien korrespond/eren^^.

Die Konsumgenossenschaften verkauften an die M itglieder zunachst ousschlieB- 

lich Lebensmittel und einige wenige "non food"-A rtike l. Sie hatten aber von 
Anfang an welt uber den "Einkauf im groBen" und die "Verteilung dieser Cu

te r im kleinen" hinausreichende Plane. Dies geht schon aus ihrer Grundungs- 
satzung hervor, in der es unter anderem helBt: "Der Konsumverein macht sich 

zur Aufgabe, pekuniare Vorteile zu erreichen und die okonomische und soziale 
Stellung seiner M itglieder durch die Biidung eines Kapitals zu verbessern, das

.....  hinreichend 1st, die folgenden Plane zu verwirklichen; einen Laden fu r den

Verkauf von Lebensmittein, Bekleidungsartikein usw. zu eroffnen; Hauser fur 

diejenigen ihrer M itglieder zu erwerben oder zu erbauen, die einander bel-

stehen wollen .....  die Erzeugung von Waren zu unternehmen, deren Herstel-

lung nach Meinung des Konsumvereins als A rbeit fur j'ene Mitglieder dienen 

konnte, die arbeitslos sind oder unter unaufhorlichen Lohnsenkungen leiden; 
Landereien zu erwerben oder zu pachten, die durch M itglieder des Konsumver

eins bebaut werden, die arbeitslos sind oder deren Erwerb unzureichend ist



Die sich auf das Rochdaler Vorbild berufenden Konsumgenossenschaften streb- 
ten -  m it anderen Worten -  eine genossenschaftliche Gesamtordnung der 
Wirtschaft und Gesellschaft an. Aus ihrem tatsachlichen Verhalten haben Ihre 
Nachfolger spater die Rochdaler Prinzipien abgeleitet, die fur lange Zeit fur 
alle im Interrtationalen Gertossenschaftsbund zusammengeschlossenen Genossen- 
schaften maBgeblich warden. Dabei handett es sich urspriinglich um die fo i-  
genden sieben Prinzipien:

1. Dos Prinzip der offenen Mitgiiedschaft, "damit jeder" -  wie Professor 
Cole erldutert hat -  "wenigstens bis zu einer bestimmten Gesamtmit-

gliedzahl ..... der Genossenschaft zu gleichen Bedingungen wie die u r-

sprunglichen M itglieder beitreten konnte".^^

2. Das Prinzip der genossenschaftlichen Demokratie, wobei jedes M itglied ei

ne, aber ouch nur eine Stimme haben sollte -  "one man, one vote" -  und 
nicht, wie in kapitalistischen Unternehmen, mehrere Stimmen entspre- 
chend der Kapitalbeteiligung.

3. Das Prinzip der Warenruckvergutung, d. h. die Verteilung etwaiger f i -

nanzieller Oberschusse der Genossenschaften nach MaBgabe der B e te ili- 
gung der M itglieder an den Umsatzen und nicht nach MaBgabe des vom 
einzelnen eingezahlten Geschaftsguthabens.

4. Dos Prinzip der beschrankten Kapitalverzinsung der Geschaftsguthaben,

was besagt, doB das aus Geschaftsguthaben bestehende Anteilskapital 
zwar entlohnt werden sollte, aber nur zu einem festen und begrenzten 
Zinssatz.

5. Das Prinzip der politischen und religidsen Neutralitat, um zwischen w e lt-

anschaulich unterschiedlich eingestellten und motivierten Personen eine

Basis der Toleranz zu bekommen.

6. Das Prinzip der Barzahlung, d. h. es sollten keine Verkaufe gegen Kon-

sumkredite erfolgen, was eine ganz erhebliche Erziehungsarbeit der Kon

sumgenossenschaften vorausgesetzt. Auch darum schlieBlich



7. das Prinzip einer Forderung des Erziehungswesens, d. h. Schaffung von 
Einrichtungen zur Erziehung der Mitg/ieder zu genossenschoftl/chen Grund- 
sdtzen und zur "Gemeinwirtschaft".

Nicht zu den urspriinglichen Grundsatzen gehorte das Prinzip al<tiver Preispoli- 
tii(, d. h. der Preisstellung unterhaib von Marktpreisen. Dieser Grundsatz geht 
erst auf spdtere Akt/vitaten schwedischer Konsumgenossenschaften zuriick. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es dann zu einer langandauernden Debatte, 
die zu einer Neuformuiierung der Roctidaier Grundsatze fuhrte. Sie wurde 
ousgeiost durch das Begettren der Genossenschaften kommunistischer Lander 
auf M itgiiedschaft im Internationalen Genossenschaftsbund. obwohl die 
Fre iw i/ligkeit der M itgiiedschaft und die Toleranz in diesen Genossenschaften 
vielfach nicht gegeben war. In der 1966 beschlossenen Neufassung der Prinzi- 
pien, die noch heute g ilt, 1st auch ein Prinzip der lokalen, nationalen und in

ternationalen Zusammenarbeit aller genossenschaftlichen Organisationen veran- 
k e rt’ .̂

F. SCHULZE-OEUTZSCH ALS BEGRONDER "GEWERBLICHER" STADTI- 
SCHER GENOSSENSCHAFTEN

Nach dem Typ der Konsumgenossenschaften und den Bestrebungen des durch 

Konsumgenossenschaften maBgeblich beeinfluBten Internationalen Genossen- 
schaftsbundes v/ende ich mich nunmehr den Typen der stadtisch-gewerblichen 
Genossenschaften von Hondwerkern, Gewerbetreibenden und Handlern zu. Diese 

Genossenschaften, die nicht im gleichen MaBe in der ganzen Welt verbreitet 
sind wie die Konsumgenossenschaften, wurde ursprunglich und m it bis heute 

andauernder Wirkung von dem groBen deutschen Genossenschaftspionier Her

mann Schulze-Deiitzsch (1808 -  1883) in itiie rt. Wurden die Konsumgenossen

schaften weiterhin -  wenn auch keineswegs ausschlieBlich -  durch fre iheit 

lich-sozialistisches Gedankengut gepragt, so die gewerblichen Genossenschaften



von Anfang an und bis zur Gegenwart primar durch liberale Ideen. Das Wort

"libera l" schlieBt dabei allerdings besonders bei Schulze-Delitzsch selbst eine
18soziale Komponente ein .

I

Dieser Pionier tra t von Anfang an, d. h. ab den Jahren Uh9l50. sowohl fur 
die Grundung von Warenbezugs-Genossenschaften als auch fur Kreditgenossen- 
schaften ein. Ahnllch seinem groBen deutschen Gegenspieler, Friedrich W il

helm Raiffeisen, iegte er dabei bald besonderes Gewicht auf die moglichst 
sorgfaitig vorbereitete Entstehung von Kreditgenassenschaften, da er bei den 

hiandwerkern und Gewerbetreibenden besonders die Versorgung n)it Personal- 
kred/t /m argen iiegen sah. In seinem grundlegenden Werk "Vorschu&nereine 
als Volksbanken" (zuerst Leipzig 1855) bezeichnete Schulze-Delitzsch unter 
anderem die folgenden Punkte bei der Organisation von Kreditgenassenschaften 
als wesentlich:

1. Mitgliedschaft,

2. Betriebskapital,

3. Hohe, Fristen und Sicherheiten der Vorschusse, d. h. Kredite,

4. Verzinsung der Vorschusse,

5. Ansannmlung von Geschaftsguthaben und Zahlung von Dividenden je nach 
Beteiligung am Betriebskapital,

6. Biidung eines Reservefonds.

Ganz besonderen Wert Iegte dieser Pionier von Beginn seines genossenschaftli- 

chen Wirkens an auf die Ansicht, daB die Kreditgenassenschaften auf der Ba

sis von Geschaftsanteilen ein eigenes und stets wachsendes Vermogen bilden 
muBten. im Unterschied zu den Rochdaler Pionieren tra t er nicht fu r Umsatz- 

beteiligungsdividenden (Warenruckvergutung), sondern fur Kapitaibeteiligungsdi- 
videnden ein und verankerte diesen Grundsatz in dem von ihm maBgeblich be- 

einfluBten deutschen Genossenschaftsrecht. Er sah die Kapitalbildung durch

Geschaftsanteile der M itglieder als -  wie er in einem Systemkonflikt m it
19Raiffeisen form ulierte -  "ein Haupterfordernis der Selbsthiife" an, als



"Grundbedingung jeden Geschaftsbetriebes". Zugleich forderte Schulze-De- 
litzsch gegenuber Raiffeisen entschieden, doB die Kreditgenossenschoften ihre 
Gelder nicht auf langere F rist kred/t/eren durften, als sie dies selbst von ih - 
ren Giaubigern bekommen haben.

Zur speziell liberalen Grundauffassung von Schulze-Delitzsch gehoren neben 
den Prinzipien der Seibsthitfe and Selbstverwaltung seine Betonung des Prinzips 
der Selbstverantwortung und seine entschiedene Ablehnung staotlicher und -  
nach einer Anfangsperiode des tr ia l and error - auch privater Fremdhilfen. 
Unter der Selbsthllfe hat auch dieser Pionier fre illch  hauptsachllch nicht die 
bloBe Indlvlduelle Selbsthllfe, sondern die genossenschaftliche Selbsthllfe ver- 
standen, die "Selbsthllfe in der Form der Solidaritat, des Eintretens aller fur 
einen und jedes fur a lle". Diese solidarische Selbsthllfe stellte er der Staats- 
hilfe entgegen, die er immer konsequent abgelehnt hat. Er schrleb: "Der 
Mensch 1st elnmal so geartet, daB sich seine voile Leistungsfahigkeit nur da 
entv/ickelt, wo man ihn ganz auf eigene K ra ft verweist. Ihm m it Subventionen 
zu H ilfe  kommen ..... helBt: Ihm alle Selbstachtung. jeden Sporn zu tuchtigem  

Tun nehmen”. "M it der Staatsunterstutzung" -  ru ft er seinen genossenschaft- 
lichen Freunden zu -  "ve rlie ren  w ir die Selbstandigkeit, also gerade das Le- 
benselement der Genossenschaft"^^.

G. RAIFFEISEN ALS VATER DES •LANDLICHEN” GENOSSENSCHAFTS- 
WESENS

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 -  1888) -  der andere groBe deutsche Ge- 

nossenschaftspionier und einer der "Voter" des landlichen Genossenschaftswe- 
sens der Bauern, Landwlrte und onderen Landbewohner -  war in der Frage 

der Zulasslgkeit von Fremdhilfen und In nicht weniger weiteren Punkten aus 

einer betont chrlstlichen Haltung heraus vollig anderer Ansicht als Schulze- 
Delitzsch. Heute Sind die gewerblichen Genossenschaften nach A rt von Schul



ze-Delitzsch und die Idndlichen Genossenschaften vom Typ Raiffeisen -  sow/e 
soiche eines anderen bedeutenden Griinders namens Wilhelm Haas^^ -  In einer 
einheltlichen Verbandsorganisation verelnigt. Im vorlgen Jahrhundert jedoch 
und noch bis zum Jahr 1972 gingen die gewerblichen und landlichen Genossen- 
sthaften in Deutschland bzw. In der Bundesrepublik Deutschland vielfach ge~ 
trennte Wege. Dies war der Fall, obwohl die Genossenschaften beider Typen 
sich dem "M itte lstand" verpfllchtet fiihlten und es besonders im Kreditbereich 
zu zahlrelc/ien Oberschneidungen der Mitgliederkrelse und Geschaftsbereiche 
gekommen 1st.

Die Grundzuge der zunachst meist "Darlehnskassenverelne" genannten K red lt-  
genossenschaften Raiffeisens gehen auf Grundungen der Jahre 1862 und 1864 
zuruck. Sie wurden von Raiffeisen seit der ersten Auflage seines Werkes "Die 
Darlehnskassenverelne ....." (Neuwied 1866) etwa wie fo igt bestimmt:

1. Hier gab es eine Zeit long weder Geschdftsanteile, auf welche die M it-  
glleder Einlagen zu entrichten hatten, noch wurden -  wIe teilwelse bel 
Schu/ze-Delitzsch -  Eintrittsgelder veriangt.

2. Infolgedessen kam es auch nicht zu Gewinnausschuttungen, die Raiffeisen 
ouch aus chrlstilch-sittllchen Erwagungen heraus ablehnte.

3. Oberschusse wurden yielmehr dem Vereinsvermogen auf die Dauer und 
unwiederruflich im Sinne eines "unteilbaren Stiftungskapitals" zugefuhrt, 
das Vereinsvermogen blieb.

4. Auch ZInsen durften an die Mitglieder nIcht verte llt werden, und zwar 

selbst dann nicht, wenn sie einstimmig daruber BeschluB faBten.

5. Raiffeisen war eln Verfechter des Lokalprinzips, d. h. er tra t fur einen 
drtlich  begrenzten Wirkungsberelch der Kreditgenossenschaften eln, was 

unter anderem den Vorteil hatte, daB die genossenschaftliche Selbstver- 

waltung uber die wirtschaftlichen und sonstigen Verhaltnisse der einzelnen 

Mitglieder in fo rm ie rt war^^.



6. Damit war nicht nur der Vorteil der RIsikominderung bei der Kreditver- 
gabe verbunden, sondern die Genossenschoft nahm ouf diese Weise ouch 
Ziige einer engen Personalverbindung, einer "Gemeinschaft", an.

Raiffeisen hatte sich trotz ursprungiicher Zust/mmung zum Erfordernis von 
Geschaftsanteilen und darauf sukzessive einzuzahlenden Geschaftsguthaben -  
wie es Schulze-Delitzsch vertrat -  etwa ab 1866 von dieser Position entfernt, 
woraus dieser "Systemstreit" der neueren deutschen Genossenschaftsgeschichte 
zunachst wesentliche Nahrung zog. Spater entwickelte sich der Konflik t zwi- 
schen diesen beiden domols fuhrenden deutschen Genossenschaftspionieren im - 
mer mehr zu einer Grundsatzdebatte zwischen beiden Personlichkeiten als 
Vertretern einerseits einer reinen, solidarischen Selbsthilfelosung und anderer- 
seits einer zumindest private und selbst staatliche Fremdhi/fen, d. h. Subven- 
tionen, nicht voliig ausschlieBenden gemischten Konzeption.

Dazu hier in alter Kiirze nur soviel^^: In einem Brie f Raiffeisens an Schulze- 
Delitzsch -  den dieser, soweit bekannt. niemals beantwortet hat -  he/fit es zu 
Fragen der Grundprinzipien solidarischer Selbsthilfe sowie der Einbeziehung 
privater und staatlicher Fremdhilfen in das Genossenschaftsv^esen w/e fo igt: 
"Der Hauptunterschied zwischen Ihrem und meinem Verfahren scheint m ir 
darin zu liegen, daB Sie das Prinzip Selbsthilfe, welchem ich auch durchaus 
huldige, bis zur Garantie durchfuhren, wahrend ich fur letztere auch den 
wohlhabenderen Teil der Gesellschaft m it in Anspruch nehme; teils um sie

auch ta tig  zu machen f i ir  die gute Sache .....   dann aber auch, um der Sache
mehr Ansehen und Garantie nach auBen zu geben. Selbsthilfe 1st es imwer 
noch, wenn jemand das, was er ausleiht, zuruckgeben muB und zuruckgibt. 

Dann scheint es m ir darauf anzukommen, daB, wenn man h ilft, man grundlich 
helfen muB".

Die Verteilung des Gewinns halt Raiffeisen in jedem Fall fiir  s ittlich  und vor 
allem fiir  religios im christlichen Sinne verwerflich. Dies auch dann, wenn es 
sich lediglich um Ersparnisse aus Mitgliedergeschaften handelt und diese etwa 

zwecks Werbung neuer M itglieder ausgeschuttet werden sollen. Der Pionier



m otiviert von hier aus aber zugleich die Abschaffung der Geschaftsanteile, 
anderenfalls er den "Zeitgeist" des Okonomismus^^ sich in der Geseilschaft 
waiter ausbreiten sieht. In der zweiten Auflage seines genannten Buches heiBt 
es dozu: "Der Geschaftsgewinn durfe nicht auf die M itgiieder ve rte iit werden, 
sondern musse dem Reservefonds zufaiien, welcher nach Aufldsung des Vereins 
zu gemeinnutzigen Zweci<en zu verwenden ist, sonst werde die Gewinnsucht 
unter den Mitgliedern gefordert, was der Pfiege des Gemeinsinns entgegenste- 
he. Es liege leider in der Natur des Menschen. soviel Gewinn zu erstreben, 
wie moglich; werden diesem natiirlichen Streben nicht durch angemessene 
Einrichtungen Schranken gesetzt, so arte dasseibe in Gewinnsucht aus, welche 
auf die Ausbeutung anderer ausgehe".

Insoweit in der Analyse nicht unahniich den Fruhsozialisten und Karl Marx, 
glaubte Raiffeisen jedoch durch "tatbereites Christentum" m ittels K red it- und 
anderen landlichen Genossenschaften der wilden "Jagd nach Mehrerwerb und 
Mehrbesitz" -  le tztlich  von Geld -  wirksam im Geiste "echt christlichen Ge- 
meinsinns, echt christlichen gemeinnutzigen Zusammenwirkens" begegnen zu 

kdnnen. Freilich befiirchtete er bis zuletzt, d. h. bis zu seinem Tode, die von 
ihm in itiie rten  Genossenschaften konnten doch -  wie die Volksbanken von 

Schuize-Delitzsch' scher Pragung -  der "Selbstsuchtiehre" folgen und sich als 
"reine Geldanstalten" schlielSlich diesen und der erwerbswirtschaftlichen Kon- 
kurrenz bis zur Ununterscheidbarkeit anpassen^^.

H. HUBERS VERDIENSTE UM DIE GEUEINNOTZIGE WOHNUNGSWIRT- 
SCHAFT

Lassen Sie mich zum SchiuB dieser Ausfuhrungen noch einen kurzen Blick auf 

die geschichtlichen Anfange der wichtigsten Typen von Wohnungsbaugenossen- 

schaften und des in diesem Bereich zunachst maBgeblichen Pioniers -  oder 

doch Anregers -  werfen. Es war wiederum ein Deutscher, namlich der Wert-



konservative und chrlstliche Publizist und Wissenschaftler Victor Aimb Huber 
(1800 -  1869), der hier zuvorderst^^ zu nennen ist. Dieser In itia to r hatte 
fre ilich  wahrend seiner Ausbiidung und auf vieien Reisen -  insbesondere in die 
Schweiz und noch GroBbritannien -  vie! von auslandischen Fruhsozialisten, vor 
ailem von Robert Owen und den Rochdaler Pionieren, gelernt. Die Worte 
"gemeinwirtschaftiich" und "gemeinnutzig" -  die ich im Zusammenhang der 
Kennzeichnungen der Rochdaler Prinzipien und des Wirkens von Raiffeisen be- 
reits verwendet habe^^ -  spielen deshalb bei Huber nicht zufallig eine groBe 
Rolie. Ebenso kommt es nicht von ungefahr, doB er den Wohnungsbauplan aus 
der Satzung der Rochdaler Pioniergenossenschaft aufgre ift und ebenso Owens 
sowie der Rochdaler Pioniere Idee von der Produktivgenossenschaft. Bei 
Produktivgenossenschaften spricht er von "Siedlungsgenossenschaften", weil er 
sie in wohnungswirtschaftlich ausgestolteter intensiver Form -  als eine A rt 
Lebensgemeinschaft -  propagiert.

Allerdings verfocht Huber besonders anfangs nicht unbedingt den Gedonken
der Genossenschaft im Rechtssinne. Ja, er dachte nicht einmal unbedingt an

genossenschaftsahnliche Einrichtungen in einer anderen Rechtsform, urn sein

Wohnungsbauziel und seine Siedlungsidee zugunsten breiter Schichten der A r-
beiter und Handwerker zu realisieren. Dies zeigt besonders seine Beteiligung

an der 1847 gegrundeten "Berliner gemeinnutzigen Baugesellschaft", einer der

d/testen Einrichtungen auf diesem Gebiet in einer Stadt m it damals besonders

groBem Wohnungselend. Bei dieser Gesellschaft handelte es sich -  wie noch

heute bei einigen gemeinnutzigen Wohnungsgesellschaften -  urn eine Aktienge-

selischaft. Die Aktionare konnten nur den Nennbetrag ihrer Beteiligung zu-
28ruckerhalten; die Dividende war auf 4 % begrenzt .

Damit war bereits f i ir  dieses Unternehmen etwas kennzeichnend, was bis heu

te in Deutschland als charakteristisch fur gemeinnutzige Cesellschaften und 
Genossenschaften g ilt: ndmlich eine dauernde Zweckbindung von M ittein, auch 

"vermdgensrechtliche Bindung” genannt. Bin besonderes Wohnungsgemeinnutzig- 
keitsgesetz, das im Jahre 1940 geschaffen wurde, knupft an diese Regelung 

zentral an. Es unterscheidet allerdings insgesamt funf spezielle Bindungen fur



Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsgesellschaften, die sich dem Gesetz 
unterwerfen, namlich.

T. Die mehr Oder weniger eindeutige Abstellung auf Bedurftige, auch "so-

zialpolitische Bindung" genannt;

2. die laufende Wahrnehmung von Bauaufgaben im Kleinwohnungsbau;

3. die Entwicldung von Dauernutzungsvertrdgen, durch die das M itglied-

schafts- und M ietrecht bei den Cenossenschaften und spoter auch bei den 

Kapitalgesellschaften spezifisch ausgestaitet wurde;

4. die Gewinnbegrenzung durch Preisbindungen, welche die Oberlassung von

Wohnungen nur zu "angemessenen", d. h. nichtgewinnmaxirriaien Preisen 
gewahrieisten sollen;

5. die bereits erwahnte Zweckbindung der M itte/, die sowoW die Gewinnaus-

schuttung an die Kopitalejgner ausnahmsios auf maximal 4 % begrenzt,

ais auch im Faile des Ausscheidens eines Genossenschaftsmitgiiedes oder

Geselischafters oder bei Liquidation des Uhternehmens nur die Auszahiung
29des Nennbetrages zulaBt .

Im eingemauerten Grundstein der Berliner Gemeinnutz/gen Baugesellschaft von 
J847 is t der beruhmt gewordene Satz Hubers enthaiten: es gehe um "die 

Verwandlung eigenthumsloser Arbeiter in arbeitende Eigenthumer". Soweit er 
fur Wohnungsbaugenossenschaften und nicht andere Rechtsformen -  wie Ka- 
pitalgeselischaften, aber auch Vereine und Stiftungen -  pladierte, gab er des- 

halb dem Typus der Wohnungsbaugenossenschaft m it sogenanntem "Erwerbs- 
hausbau" vor dem anderen -  inzwischen sehr haufigen -  Typus m it "M ie t-  

v^ohnungsbau" fo lgerichtig den Vorzug. Erwerbshausbau bedeutete ndmlich, daB 
die M itglieder der Wohnungsbaugenossenschaften zu einem vereinbarten Z e it-  

punkt Individualeigentum an den gebauten Hausern erlangen konnten und so il- 
ten'O.



Von Huber stamwt dabei der Satz: "Die Gestaltung eines individuellen Besit- 
zes auf der Grundlage des korporotiven Cesamtbesitzes and dutch diesen ge- 
sichert, bedingt und beschrdnkt". M it diesen Worten hot der In itia to r in An- 
l<nupfung an uralte Genossenschaftsvorstellungen der Germanen und anderer 
V6ll<er -  sicherlich auch der Siawen -  die Aufgabe der Siedlungsgenossen- 
schoft umrissen. Dieser groCe Konservative machte damit nicht nur deutlich, 
dali er Tausende von Jahren der Genossenschaftsentwickiung zu uberblicken 

vermochte. Er entschied sich hierdurch le tztlich  auch fiir  Grenzen des indivi

duellen Eigentums, indent er Wohnungsbaugenossenschaften m it einem Typus 
der Produktivgenossenschaften verband. Deutsche Bodenreformer haben spater 
an diese Oberlegungen ebensa angeknupft, wie die Gestalter unserer s tao tli-  
chen Verfossung, soweit sie eine soziale Bindung des Eigentums dekiariert ha

ben.

I. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Es feh it hier der Raum, noch aufzuzeigen, was aus den ursprunglichen Prinzi- 

pien der industriezeitiichen Genossenschaftspioniere geworden ist. In einigen 
Hinsichten wurde dies aiierdings im Laufe der Dariegungen angedeutet. Erin- 
nert sei hier nur an die eingangs gemachten Ausfuhrungen uber die Entschei- 
dungsstruktur der Integrierten Genossenschaften bzw. integrierten Kooperativen 

und Qber die Unternehmenskonzentration bei den Genossenschaften. Es gab im 
Genassenschaftsbereich der Bundesrepubiik Deutschland und in ganz Westeuro- 
pa aber sicheriich nicht nur verstorkte Integration und Konzentration, sondern 
in betrachtlichem Umfange auch Transformationen ursprunglicher Sinngehalte 
und Formausprdgungen. Auf diese Weise durfte die Gesamtzahl der Genossen

schaften sehr unterschiedlichen "Widmungstypen" zuzuordnen sein, von denen 

es international heute mdg/icherwe/se bis zu sechs g ib t'^^



Cooperative Systems Worldwide and the Original Principles of Western 
European Cooperative Pioneers in the Industrial Age

The purpose of this essay is primarily an introduction to the original prin

ciples of cooperative associations of the industrial age, insofar as such were 
established in Western Europe or were spread therefrom. It has been shown 
that especially in the 19th century a great diversity of principles developed. 
Such relate back in part not only to the philosophical ideas (Utopian) of the 
great pioneer personalities in this field, which diverge from one another to 
no small extent, as well as from the d iffering results emanating from the 
cooperative practice.
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GENOSSENSCHAFTEN IN LA TE IN A  MERIKA  

Ergebnisse  e in e r neuen Studie

Professor Dr. R o lf  Eschenburg und Dr. D ie te r  W. Benecke

Umfassende vergleichende Studien uber das Genossenschaftswesen in Latein- 
amerika sind rar. Im Jahr 1961 erschien allerdings in deutscher Sprache ein 
Obersichtsartil<el in der "Ze itschrift fur das gesamte Genossenschaftswesen" 
von Fernando Chaves unter dem Titel "Die Genossenschaftsbewegung in La- 
teinameril<a".^ Der Artil<el bot zwar anhand einer Tabeiie auch eine s ta tis ti- 
sche Obersicht uber die Genossenschaften in Lateinameril<a, aber es fehlten 
exakte Quelien- und Bezugsjahresangaben. In der nachfoigenden Zeit wurden 
in Lateinamerika zahlreiche nationale und sektorale Anaiysen publiziert.^ Was 
jedoch den internationaien Vergleich angeht, so besserte sich der Informa- 
tionsstand erst 15 Jahre spater, ais 1976 dos Buch "Dos Genossenschoftwesen 
in Lateinamerika" erschienJ Es bot eine fundierte und durch Queiienangaben 
beiegte Obersicht uber Entwicklung und Stand dieser Organisationen in e lf 

Landern Lateinamerikas.

A. FORTSCHREIBUNG DER 1976-ER STUDIE

Eine solche Analyse bot sich zu jenem Zeitpunkt an, da in den Entwicklungs- 
strategien der 60er Jahre die Genossenschaften eine bedeutende Rol/e gespielt

A
hatten. Es war damals festgestellt warden, daB die Genossenschaften -  nicht 

zuletzt dank zahlreicher staatlicher Entwicklungsprogramme -  zahlenmaBig 
einen enormen Aufschwung gegenuber den 50er Jahren genommen hatten. Ihre



wirtschaftliche und soziale Konsolidierung hatte, wenn man von Argentinien 
und Einzelfallen in anderen Staoten einmal absieht, allerdings m it der zoh/en- 
maBigen Entwicklung nicht schrittgehalten. Zweifellos ware ein Entwicklungs- 
prozel} ohne Genossenschaften fu r die breite Bevolkerung wesentlich dramati- 
scher verlaufen. Aber einen nachhaltig abgesicherten Aufstieg haben Genos

senschaften ihren Mitgliedern nur in Ausnahmefallen ermoglichen konnen. Der 
aus theoretischer Sicht durch Genossenschaften mogliche Wachstumsimpuls 
war offenbar hinter ihrem "StoBdampfer"-Effekt, d. h. der Abfederung nega- 
tiver Begleiterscheinungen der Entwicklungsdynamik, deutlich zuriickgeb/ieben.

Dies war urn so erstaunlicher, als Lateinamerika bis Anfang der 70er Jahre -  
konkreter bis zum ersten Olpreisschock im Jahr 1973 -  vielversprechende b re i- 

tenwirksame Entwicklungsimpuise erfahren hatte. Trotz oder vieileicht wegen 
des insgesamt gunstigen Entwicklungskiimas war es den Genossenschaften 
kaum einmal gelungen, die in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen, beson- 
ders in der Industrie und in der Infrastruktur ansetzenden Wachstumsimpulse 
aufzunehmen, zu verstarken und an die M itglieder weiterzugeben. Seitdem hat 
sich allerdings, wie jedermann weiB, die entwicklungsrelevante "GroBwetterla- 
ge" insbesondere in Lateinamerika wesentlich verschlechtert. Spatestens seit 
dem zweiten Olpreissprung (1980/81) steht das Entwicklungsbarometer auf 
Sturm.

B. NEUE ENJVItCKLUNGSHERAUSFORDERUNGEN

Das Starke Bevolkerungswachstum der ietzten 30 Jahre hat immer groBere 
Probleme der Versorgung, Beschaftigung, Ausbildung und soziaien Sicherung 

geschaffen.^ Die in eine zuvor unvorstef/bore Hohe von fast 400 Milliarden  

US-Dollar angestiegene Auslandsverschuldung hat den Spielraum fur staatlich  

finanzierte Entwicklungsprogramme auf ein Minimum zusammenschrumpfen 

lassen. Fur die hochverschuideten Lander Lateinamerikas, die sich nicht aus



der internationalen Arbeitsteilung verabschieden oder hinouskatapultieren wol- 
len, haben Exportforderung und Exportdiversifizierung^ Vorrang, da sie so ihre 

Devisenpositionen verbessern wollen. So richtig  und notwendig das grund- 
siitzlich ist, so schwierig sind angesichts der hohen Wettbewerbsintensitat so
w/e der stondlg gestiegenen offenen und verdeckten Protektion vieler Indu- 

strielander Erfolge auf den Weltmarkten zu erzielen.

M it zunehmender Konzentration der wirtschaftspolitischen Aufmerksamkeit auf 
exportfahige Wirtschaftsbereiche durfte bei gegebener Kapozitat des s tao tli- 
chen Verwaltungsapparates tendenziell die gedankliche, administrative und f i -  
nanzielle Vernachiassigung der binnenorientierten Wirtschaftsbereiche einher- 

gehen. Das aber ruckt die mogiichen Entwicklungseffekte von Genossenschaf- 
ten erneut ins Scheinwerferiicht derer, die nach Auswegen aus der Misere su- 

chen. Gerade je tz t waren von Genossenschaften ousgehende regionale Wachs- 
tumsimpulse' und integrative K riifte  besonders wertvod, wo doch im Gegensatz 
zu fruher die starken Wachstumsimpulse aus anderen Sektoren und Regionen 
fehien. Das s te llt die Genossenschaften zwar vor besondere Herausforderungen 
und Erwartungen, b ie tet ihnen aber auch die Chance, ihren entwickiungspoliti- 

schen Wert ais Seibsthiifeorganisationen m it inegrativer K ra ft unter Beweis zu 
steiien.

Gemeinsame Selbsthiife ist jedoch nur dann erfoigversprechend, wenn man auf 
die eigenen Fahigkeiten zur Selbsthiife vertrauend entsprechende Schritte un- 
ternimm t und m it der erforderlichen Hartndckigkeit ouch dann weiter ver- 

fo lgt, wenn Schwierigkeiten zu iiberwinden sind. Diese unabdingbaren Erfoigs- 
voraussetzungen auch jeder genossenschaftlichen Selbsthiife, scheinen heute je 

doch in weiten Bereichen Lateinamerikas In geringerem Umfang als fruher 
gegeben zu sein. Die Verstadterung hat zu Elendssiedlungen von erschrecken- 
dem AusmaB gefuhrt. Angesichts dessen erscheinen vielen Jugendlichen revolu- 

tionare Aktivitaten sehr viel attraktlver als evolutionare Selbsthiife. Mangel an 

Selbsthilfewillen und -vertrauen in breiten Bevdlkerungskreisen ist jedoch in 

einer Demokratie besonders fa ta l, weil das o ft genug tendenziell unerfullbare 
Forderungen an den Stoat im pliz iert und offengebliebene Forderungen nur a ll-



zuleicht in Demokratieverweigerung und burgerlichen Ungehorsam transfor- 

m'iert.

Die Hoffnung, dank wiedergewonnener Demokratie in Argentinien, Bolivien, 
Brasilien, Peru und Uruguay auch m it einer demokratischen Wirtschaftsform  
wie Genossenschaften, das Elend breiter Bevolkerungskreise nnildern und le tz t-  
lich uberwinden zu konnen, erscheint daher eher vage. Zwar sind Beschafti- 

gungswangel und Wohnungsknappheit sowie Mangei an offentlichen Versor- 
gungsleistungen und sozialen Diensten groB genug, urn kooperativen Eigenan- 
strengungen massenhaft Raum und Entfaltungsmoglichkeiten zu geben, aber es 

fragt sich, ob die Mogiichkeiten genutzt werden konnen. Werden die potenti- 
elien Mitgiieder moglicher genossenschaftiicher Selbsthiifeunternehmungen das 

notige Selbstvertrauen, die notige Geduid, die erforderliche Kompromilibereit- 
schaft, die notige minimale W irtschaftskraft und den erforderiichen Sachver- 

stand aufweisen, urn einen sich seibst tragenden iokaien oder regionaien ar- 
mutsorientierten EntwickiungsprozeB in Gang zu setzen und gemeinsam auf- 

rechtzuerhaiten?

Daran schiieBen sich weitere Fragen an: MuB das iateinamerikanische Genos- 
senschaftswesen in Zukunft vielleicht noch starker ais in den 60er Jahren zu 
einer nahezu reinen Mittelschicht-Seibsthilfe-Bewegung werden, die die Rei- 

chen mangels Bedarf nicht erreicht und die Armen mangels W irtschaftskraft 

ausgrenzt? Werden damit die demokratischen Politiker das Interesse on Genos

senschaften und einer Genossenschaftsbewegung ebenso verlieren, wie die 

M ilitars dies in den 70er Jahren taten? MuB nicht in Anbetracht der derzeiti- 

gen Situation in Lateinamerika die Rolle von Genossenschaften einerseits und 

einer Genossenschaftsbewegung andererseits neu durchdacht werden?

Um hierauf eine A n tw ort zu finden, muG weiteren Fragen nachgegangen wer

den. Wie hat sich das Iateinamerikanische Genossenschaftswesen uberhaupt 

entwickelt? 1st es tatsachlich nur eine Mittelschicht-Bewegung? Gibt es nicht 

auch viele Beispiele gelungener Kooperation von Mitgiiedern der armeren Be- 
volkerungsteiie, die zwar von internationalen Institutionen eine S tarth ilfe  be-



kamen, die sich dann aber sehr erfolgreich weiterhalfen? Sind solche Fragen 
und Antworten uberhaupt sinnvoll fur Lateinameril<a insgesamt zu stellen, oder 
muB man nicht nach Landern oder Landergruppen differenzieren? Diese und 

andere Fragen zeigen die Notwendigkeit der erneuten Bestandsaufnahme des 

lateinamerikanischen Genossenschaftswesens, die von den Autoren dieses A r t i-  
keis zusammen m it 22 W/ssenschaft/ern aus Lateinamerika fur 16 Ldnder er- 
arbeitet wurde.

Die von der Stiftung Voikswagenwerk geforderte gemeinsame Bestandsaufnah

me wurde 1986 in spanischer Sprache als Manuskript abgeschiossen und befin- 
det sich zur Zeit in Drucklegung. Das fertige  Such wird co. 600 Seiten um- 
fassen und im einzelnen folgende Beitrage enthaiten:

Vorwort
D. W. Benecke, Inter Nationes Bonn 
R. Eschenburg, Universitat Munster, Munster

Teil I, Die interamerikanischen Genossenschaftsinstitutionen

1. ALCECOOP (ASOCIACION LATINOAMERICANA DE CENTROS DE EDU- 
CACION COOPERATIVA); J. Mateo Blanco, Centro de Educac/6n Coopera- 
tiva, Zaragoza, Espona

2. aUDEC (CENTROS Y INSTITUTOS UNIVERSITAR/OS DE EDUCAclON 
COOPERATIVA) (CENTRO DE APOYO A LAS INVESTIGACIONES UNI- 
VERSITARIAS EN CIENCIAS DE LA COOPERACION); B. Ramirez B., 
Universidad Santo Tomds, Bogotb, Colombia

3. COLACOT (CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS 
DE TRABAJADORES). C. Uribe Gtircon, Escuela de Administracibn Co- 
operativa, Bogotb, Colombia

4. OCA (ORGANISACION DE LAS COOPERATIVAS DE AMERICA). B. Ra
mirez B.; Universidad Santo Tombs, Bogotb, Colombia

5. SIDEFCOOP (SOCIEDAD INTERAMERICANA DE DESARROLLO DEL F l-  
NANCIAMIENTO COOPERATIVO), J. C. Basanes, SIDEFCOOP, Buenos 
Aires, Argentina

Teil II, Berichte uber die einzelnen Lander

1. ARGENTINA. R. L. Costa, J. Bossa, Centro de Investigacibn y Perfeccio- 
namiento en Administracibn Cooperativa, Universidad Catblica de Cbrdoba, 
Cbrdoba, Argentina



2. BOLIVIA, L. F. Ocampo O., Departemento de Estudios Cooperatives, Uni- 
versidad Catblica Boliviano, La Paz, Bolivia

3.1 BRASIL, J. Odelso Schneider, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 
Centro de Documenta^ao e Pesquisa, Sao Leopoldo, Brasil

4. CHILE, D. Navas Vega, Instituto Chileno de Educacion Cooperativa, San
tiago de Chile, Chile

5. COLOMBIA, B. Ramirez B., Instituto de Cooperativismo, Universidad Santo 
Tomas, Bogotd, Colombia

6. COSTA RICA, M. Asuero M., Proyecto de ILO para la construccion de 
cooperativas en Costa Rica, San Josfe, Costa Rica

7. ECUADOR, D. Hubenthal, Centro de Estudios Cooperativos, Pontificia  
Universidad Catblica del Ecuador, Quito, Ecuador

8. EL SALVADOR, R. Maeda, O. Morales H., R. Vlllacorta R., Instituto 
Salvadoreno de Administracibn Municipal, San Salvador, El Salvador

9. GUATEMALA, J. M. Gaitdn, A., Universidad Rafael Landivor de Gua
temala, Guatemala Ciudad, Guatemala

10. HONDURAS, J. R. Martinez, Asesores para el Desarrollo, Tegucigalpa, 
Honduras

11. MEXICO, B. Fritz-Krockow, Instituto de Cooperativismo, Universidad de 
Munster, Munster

12. NICARAGUA, H. W. Grebe, Direccibn General de Cooperativas, Managua, 
Nicaragua

13. PARAGUAY, H. Hirche, Federacibn de Cooperativas de Produccibn, Asun- 
cibn, Paraguay

14. PERU, C. Tores y Torres Lara, Instituto de Cooperativismo, Universidad 
de Lima, Lima, PerCi

15. URUGUAY, N. Perazza, ehemals Federacibn Uruguaya de Cooperativas de 
Ahorro y Cr^dito, Montevideo, Uruguay

16 VENEZUELA, E. Matute A., D. Rezende A., Escuale Cooperativa de 
Caracas, Caracas, Venezuela

Diese Buch richtet sich naturgemoB zunachst an die Genossenschaftsfuhrer 

und -wissenschaftler, soil aber gleichzeitig noch zwei weiteren Zielgruppen 
dienen: den m it nationalen Entwicklungsprogrammen befaBten Politikern und 

den international tatigen Entwicklungshilfe-lnstitutionen. Sie finden im vorlie- 

genden Werk eirte analog zur ersten Analyse vor 10 Jahren aufgebaute Samm- 
lung von Landerberichten, in denen die einzelnen Genossenschaftsbereiche, dos



Verhaltnis zwischen Staat und Cenossenschaften sow/e die genossenschaftli- 
chen Ausbildungs-. Forschungs- und Forderungsinstitutionen erlautert werden. 
Diesen Landerberichten ist eine kurze Beschreibung interamerikanischer Ge- 

nossenschaftsinstitutionen vorangestellt.

C. ZAHLENMASSIGE ENTWICKLUNG SEIT 1972

Die Daten aus den sechzehn Landerberichten sind zunachst einmal in zwei 
groBen Tabellen zusammengestelit warden, die in ihrer Struktur den jeweiiigen 
Tabeilen aus der Pubiikation von 1976 entsprechen, um groBtmogiiche Ver- 
gieichbarkeit zu gewahrieisten. Dantit ist auf einfache Weise ein Vergleich 
der je tz t neu erm itte iten "Situation 1984" m it der alten "Situation 1972" 
moglich geworden. Damit der Leser seibst soiche Vergleiche ansteilen kann, 
sind unten im Tabeilenanhang neben den neuen Tabellen auch die beiden Ta

bellen aus der Pubiikation von 1976 abgedruckt warden. Aus den Tabellen las- 
sen sich relativ einfach die in den Abbildungen 1 und 2 dargestellten Ver- 
gleichsubersichten gewinnen.

Abbildung 1 zeigt fur neun Lander die heutige Situation des Genossenschafts- 

sektors im Lichte der Situation von 1972 und eriaubt -  m it aller Vorsicht -  
Aussagen uber Unterschiede in der Entwickiung seit 1972. Auf den ersten 

Blick gewinnt man fu r aile erfaBten Lander einen positiven Eindruck von der 

Entwickiung des Genossenschaftssektors in den vergangenen 10 Jahren. Die 
Obersicht beschrankt sich allerdings auf 9 von 16 Lander, weil f i ir  die res tli- 

chen Lander vergleichbare Daten fehlen.

In alien neun Landern hat sich die Zahl der Genossenschaftsmitgiieder (zum 

Teil erhebiich) erhoht. Das Mitgliederwachstum war zudem in alien Landern 

groBer als das Bevoikerungswachstum, so daB sich jeweiis auch der Penetra- 
tionsgrad erhoht hat. Die Zahl der Primargenossenschaften ist in Argentinien



upd starker noch in Uruguay gefallen, so daB bei nennenswertem M itglieder- 
wachstum auch eine deutliche Erhohung der GenossenschaftgroBe (Konzentro- 
tiort) zu beobachten ist. Demgegenuber war in Kolumbien und in Mex/ko der 
Zuwachs der Primargenossenschaften groBer als der Zuwachs der Mitglieder, 
so daB die durchschnittliche Mitgliederzahl pro Genossenschaft gesunken ist. 
Am starl<sten haben sich die Primargenossenschaften in EI<uodor vermehrt, wo 

sie sich fast verfunffacht haben. Insgesamt iionn man danach sagen, daB die 
genossenschaftliche Idee in der lateinamerikanischen Bevolkerung offenbar 

weiterhin groBen Ankiang findet.

Abbildung 1: Entwicklung des Genossenschaftswesens 191211984
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Den folgenden Abbildungen 2 a bis 2 c kann man entnehmen, wie sich der 

Bestand an Prirnargenossenschaften. die Mitgliederzahl sowie die Cenossen- 
schaftsgroBe in den einzelnen Cenossenschaftssparten entwickeit haben. Jene 
Saulen, die an die Grenze von 900 stoBen, sind ous Platzgrunden verkCirzt wor- 
den; die genauen Werte lassen sich aus den Tabeiien erm ittein. Jene Saulen 
aber, die die 0-Linie beruhren, signalisieren Datenmangei, der den gewQnsch- 
ten Vergieich unmoglich machte.

Abbildung 2 a: Primargenossenschaftsentwicklung 1972/84



Soive/t aber die Daten verfugbar waren, erganzen die in Abbildung 2 a bis

2 c erfoBten vergieichenden Struliturbetrachtungen die Gesamtbetrachtung in 
Abbildung 1. So w ird zum Beispiei deutlich, daB das in Abbildung 1 ausgewie- 
sene Wacfistum der Primargenossenschaften in Venezuela allein auf den Zu- 
wachs bei Transportgenossenschaften zurucl<geht, well alle anderen Sparten e i- 
nen Riickgang der Anzahl an Primargenossenschaften zu verzeichnen haben. 
Ahnliche Aussagen lassen sich auch fur Uruguay und Peru treffen. Daruber- 
hinaus konnen die Abbildungen 2 a bis 2 c auch weitere landerspezifische Un- 
terschiede deutlich machen. Allerdings lassen sich die erkennbaren Unter-

Abbildung 2 b: Mitgliederentwicklung 1972/84
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schiede nicht ohne weiteres erklaren. Ohne zusatzliche, die Details noher be- 
trachtende Analysen wird man koum verlaBliche Aussagen doruber machen 

kdnnen, warum in den) einen Land diese Genossenschaftsart und in dem ande- 
ren Land jene Genossenschaftsart starker Oder weniger gewachsen ist. Die 
Abbildungen 2 a bis 2 c konnen nicht nur die Unterschiede in der Entw ick- 
lung der einzelnen Genossenschaftssparten in verschiedenen Landern verdeutii- 
chen, sondern es wird  ouch die Notwendigkeit weitergehender Detailanalysen 
erkennbar.

Abbildung 2 c: GroBenentwicklung (MitgUGen.) 1972W



Abbildung 2 c zeigt zudem, daB sich die GenossenschaftsgroBe, gemessen an 
der Mitgliederzahl je Genossenschaft, von Land zu Land sowie von Sparte zu 

Sparte zum Teil sehr unterschiedlich ehtwickelt hat. Es sind nicht weniger als

7 5 Falle zu erkennen, in denen die GroBe gesunken ist, wie zum Beispiel in 
Ekuador, Kalumbien, Mexiko, Peru. Uruguay und Venezuela bei den Agrarge- 

nossenschaften. Die Beurteilung dieser Tatsache muB ambivalent ausfallen. 
Einerseits fordert eine geringere GroBe die soziale Nahe der M itglieder unter- 
einander und verstdrkt somit insbesondere die "StoBdampferfunktion" der Ge- 
nossenschaften. Andererseits bedeutet geringere Mitgliederzahl pro Genossen

schaft auch geringere W irtschaftskraft und o ft genug geringere Effizienz we- 
gen unzureichender UnternehmensgroBe der Genossenschaft - es sei denn, es 
lieBe sich ein hoherer durchschnittlicher Umsatz pro Mitglied als kompensie- 
render Faktor feststellen. Eine geringere GroBe bei Primargenossenschaften 
ware ebenfalls weniger problematisch, wenn sie von einer entsprechend hohe- 
ren genossenschaftlichen Integration begleitet ware. Beides, groBerer Umsatz 
pro M itglied und groBerer Integrationsgrad, durfte jedoch in der Regel nicht 
gegeben sein. Genauere Informationen konnen wiederum nur weitere D eta il- 
analysen liefern, fu r die sich hier also erneut ein AniaB ergibt.

D. POLITISCHES GEWICHT DER GENOSSENSCHAFTEN

Politisch im weiteren Sinne des Wortes haben die Genossenschaften kaum an 

Gewicht gewonnen. Ihr Integrationsgrad ist dafiir nach wie vor zu niedrig und 
die nationalen Dachverbande sind nicht hinreichend einfluBreich. Diese Pro- 
bleme zeigen sich besonders nachhaltig am Beispiel Chiles. Eine bis 1969 au- 

Berordentlich dynamisch gewachsene Genossenschaftsbewegung ist durch das 

MiBtrauen der damaligen sozialistischen Regierung Allende und durch den ex- 

trem liberalen Wirtschaftskurs der heutigen Regierung Pinochet hart be- 

drangt und geschwacht worden. Nur der auBerordentlich hohe Bildungsgrad 
seiner GenossenschaftsfCihrer -  ein Ergebnis der schon in den 60er Jahren be-



gonnenen Universitatsprogramme fur Cenossenschaftler die hohe soziolethi- 

sche Motivation dieser Personen und die Forderung einiger Genossenschaftsini- 
tiativen durch die Entwickiungszusawmenarbeit m it dem Ausland haben den 
Zusammenbruch dieser Bewegung verhindert. Hier zeigt sich deuttich, wie 
wichtig die (moderate) Anfangsforderung der Cenossenschaften durch den 

Staat Oder andere /nstitutionen, die Ausbildong der Genossenschoftsfiihrer so
w/e der Aufbau te rtia re r Organisationen fur eine positive Entwicldung von 
Cenossenschaften sind. Zwor wor wegen der politischen und wirtschaftlichen  
Lage die Weiterentwiciilung der meisten Primargenossenschaften eher beschei- 
den, aber sie sind wenigstens entwicklungsfahig geblieben. Soilten sich die 
Rahmenbedingungen in diesem Land in nicht alizu longer Zeit endlich positiv 
verandern, ist m it einem groBen Wiederaufschwung der chiienischen Genossen- 
schaften zu rechnen.

Dies kann man ouch in Guatemala erwarten, wo sich nach iangen Jahren der 
Diskriminierung, in denen sich die Genossenschaftsbewegung dennoch alimah- 

lich weiterentwickelte, die Cenossenschaften nun fre i entfalten konnen. In 
Uruguay und Argentihien scheint es mogiich, wieder an vordiktatorische Zei- 
ten anzuknupfen, und in Venezuela konnte man nun, nachdem die Hoffnung 
auf schnellen Reichtum fur alle wohl endgultig verflogen sein durfte, dem 
Kooperationsgedanken ebenfalls mehr Aufmerkscmkeit schenken. Besonders 

bemerkenswert ist der kontinuierliche Ausbau des kolumbianischen Cenossen- 
schaftswesens; dos ist eine Bestotigung der These, daB Zuruckhaltung des 

Staates bei Eingriffen in die W irtschaft den Cenossenschaften und ihren M it-  
gliedern die besten Entwicklungschancen bietet.

E. ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN

Es la iit sich nicht feststeilen, daB sich ein bestimmter Genossenschaftstyp in 

den letzten 10 Jahren in besonderem MaBe entw ickelt hdtte, wie man dies



von den Konsum- und Wohnungsbaugenossenschaften fu r die spaten 60er Jahre 

sagen konnte. Vielmehr 1st davon auszugehen, daB die Genossenschaften heute 
uberall in Lateinamerika und in alien fu r sie reievanten Wirtschaftsbereictien 

grundsatziich als Selbsthiifeorganisation bekannt sind und auch genutzt werden. 
Dies heiBt jedoch nicht, daB die breite Bevoikerung w irkiich immer we/6, was 
eine Genossenschaft ist und wozu sie dient. Der reiativ geringe Penetrations- 
grad (Spalte 6 der Tabelie 1) in den meisten Landern -  ausgenommen Argen- 
tinien und Uruguay sowie m it Abstrichen Costa Rica, Peru und Ekuador -  
zeigt, daB die Genossenschaften in der Bevoikerung erhebiich mehr Anhanger 
geiv/nnen konnten, wenn mehr Menschen uber den moglichen Beitrag der Ge
nossenschaften zur Bewaitigung w irtschaftiicher Probieme auf Selbsthilfebasis 
in form iert waren. Angesichts der noch bestehenden Wissens- und Erfahrungs- 

defizite scheint eine weitere Genossenschafts-Forderung von auBen, besonders 
im Hinbiick auf Ausbildung, Anfangsfinanzierung und Prufung, in den meisten 
Landern die Voraussetzung dafur zu sein, daB sich auch in Lateinamerika eine 
wirtschaftiich dynamischere Entwickiung der Genossenschaften einsteilt.^



Tabelle 1 a: Allgemeiner Oberblick iiber das lateinamerikanisch Genossen-
schaftswesen 198U
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1 Vgl. D. W. Benecke, W. Frank u, a.: Las Cooperativas en A m trica  L a ti
na, Zaragoza 1976, S. 22, sowie die unten wiedergegebenen Erlauterungen 
zu Tabeile J b (Gesamtiiberblick 1972).

2 Siehe Erlauterung 1.

3 Siehe Erlauterung 1.

4 Siehe Erlauterung 1.

5 Es konnten nur Daten iiber 6 Zentraien (Genossenschaften zweiten Gra
des) e rm itte it werden.

6 Daten von 1985.

7 Daten existieren nur fu r die Zeit von 1983 bis 1985.

8 Bel den Ermittlungen wurde angegeben, dali es sich um Genossenschaften 
zweiten Grades handelt.

9 Quelle: Boletin estadistico 1983 , editado por DANCOOP, Bogotb 1985.

10 Eine groBe Zahl von koiumbianischen Institutionen widmet sich der Ge-
nossenschaftsausbildung wie FEDECOOL, UCC (Universidad Cooperativo de 
Colombia -  friiher INDESCO), ESACOOP, FUNDECOOP, ICOUSTA.

11 Zahl der Mitgliedsgenqssenschaften bei Zentraien.

12 Zahl der Mitgliedsgenossenschaften bei Verbanden.

13 Zahl der Mitgliedsgenossenchaften bei Zentraien von Versicherungsgenos-
senschaften.

14 Geschatzter Wert.



J Die Angaben uber die Bevolkerung sind, falls fu r das betreffende Bezugs- 
jahr kerne Zahlen vorlagen, berechnet warden, aufgrund der aktuellsten 
Z iffe r, wobei fOr die Korrektur das Jeweilige durchschnittliche Bevolke- 
rungswachstum dient.

2 Bei der Berechnung des Penetrationsgrades warden die Spalten 5 und 3 
zueinander in Beziehung gesetzt, wobei zwei Korrekturen vorgenammen 
warden:

a) Die Bevolkerungsangabe wurde durch die FamiliengroBe geteilt, da 
vieifach nur ein Familienmitglied der Genossenschaft angehart, da- 
durch jedoch indirekt oder direkt die game Familie gefordert wird.

b) Die Zahl der M itglieder wurde auf die Halfte reduziert, einmal well 
einige Personen gleichzeitig mehr als einer Genossenschaft angehoren 
konnen (z. B. einer Konsum-, K red it-, Wohnungsbaugenossenschaft) 
und zum anderen well mehrere Familienmitglieder (Mann, Frau, e r- 
wachsene Ledige) gleichzeitig derselben Genossenschaft angeschlossen 
sein konnen. Diese Reduktion um 50 % d iirfte  eher zu hoch als zu 
t ie f gegriffen sein, denn in Agrar-, Transport-, Fischerei- und dhn- 
lichen Genossenschaften ist die Doppelmitgiiedschaft vermutlich sehr 
selten. Do aber die Gesamtzahl der Mitglieder, was deren aktive M it- 
arbeit in der Genossenschaft angeht, eher uberhoht als zu tie f ist, 
kann man den auf diesem Wege erm itte lten Penetrationsgrod wohl als 
annahrend rediistisch betrachten.

3 Dieser Integrationsgrod bezieht sich nur auf die Zahl der angeschlossenen 
Genossenschaften, nicht jedoch auf deren Mitgliederzahl, Geschaftsvolu- 
men etc.. Insofern wird das wirkliche Integrationsverhaltnis durch den 
hier berechneten Wert nur unvollstandig wiedergegeben.

4 Nicht betrachtet werden hier die Foderationen, die teilweise die Funktio- 
nen der Ausbildung, Finanzlerung, Prufung und Versicherung wahrnehmen.

5 Nationale Verbiinde einschlielilich regionaler Foderationen.

6 Diese Institutionen werden nicht allein von Genossenschaften getragen.

1 De facto sind diese Institutionen auf dem Wege zu einem Dachverband, 
obwohl sie deren legalen Status noch nicht besitzen.

8 EinschlieBlich Volksbanken, ausschlieBlich Ejidos.

9 Funf von diesen Verbanden hatten erst 1973 ihre Arbeit aufgenommen.

10 Zahl der den Zentralen angeschlossenen Genossenschaften.

11 Zahl der den Verbanden angeschlossenen Genossenschaften.

12 Zahl der den Versicherungs-Zentralgenossenschaften angeschlossenen Ge
nossenschaften.



1 Rubrik 1: Zahl der Genossenschaften.

2 Rubrik 2: Zahl der M itglieder (x 1.000).

3 Rubrik 3: Zahl der M itglieder pro Genossenschaft.

4 Agrargenossenschaften ohne Ejidos.

5 Voiksbanken; sie sind nach dem Genossenschaftsgesetz keine Genossen
schaften, weswegen sie bei der Gesamtzahi hier nicht beriicksichtigt wer- 
den,

6 Die Daten uber die Sparten Gewerbliche Produktion, Fischerei and Berg- 
bau sind in die Daten uber den Agrarsektor einbezogen.
Die Daten uber die sonstigen Genossenschaften setzen sich im wesentii- 
chen zusammen aus den Angaben uber die Genossenschaften der o ffe n tli-  
chen Dienstleistungen und der Transportgenossenschaften.

7 Hiervon sind 175 Vielzweck-Genossenschaften (de servicios multiples) m it
773.000 Mitgliedern.

8 Hiervon sind 64 Vielzweck-Genossenschaften (de servicios multiples) m it
46.000 Mitgliedern.



ANHANG MIT DEN ABBILDUNGEN IM VERGROSSERTEN MASSTAB

Abbildung 1: Entwicklung des Genqssenschaftswesens 1972l8i
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Cooperatives in Latin America -  Results o f a New Study -

In 1976 Benecke/Frank published their book "The Cooperatives in Latin  
America" -in spanish and german language. This book presented a comparative 

study and thus valuable information  -  basing on 1972-data -  about the co

operatives in nine american countries.

Since then a lo t o f additional severe socio-economic problems risen in Latin  
America culminating finally in the debt crisis, which urged the countries to 
focus attention prim arily on their external economic relations and at the 
same time to neglect relatively the internal ones. This caused additional 
challenge to cooperatives to create, am plify and maintain markets and thus 
to accelerate and secure internal economic Integration of small economic 
entities and/or remote regions.

More and more interested in the development of the Latin American cooper

atives since the beginning o f the crisis Benecke/Eschenburg started another 
comparative study to update and amplify the firs t one. The new book "The 
cooperatives in Latin  America" was published -  in spanish only -  at the end 
of 1987 and contains 16 [instead o f 9) country reports basing on 1984-data.

To give a first impression o f the results o f the new study this paper pre

sents the main data of 1984 and those o f 1972 as well. Thus by comparing 

the data the reader himself can for instance find for all reported cases that 
the quantity o f members o f primary cooperatives increased substantially 

whereas in the m ajority o f cases the quantity o f primary cooperatives in

creased less. This indicates that we can find in Latin  American countries too 

the from Europe well known tendency o f concentration which holds fo r p ri

mary cooperatives and secondary cooperatives as well. Figure 1 visualizes this 

and sim ilary results.



Apart from this one has to stress two points. F irst, despite the remarkable 
growth of the cooperative sectors in Latin American countries the penetro- 
tion (cooperative members as a fraction o f the whole population) s till is 
fa irly  small and can probably be increased substantially. Second, in compari

son to the high number of actual situations where cooperatives could success

fu lly be run and thus improve the standard of living of their members, the 
number o f existing cooperatives s till is too small. So especially the poor 
people of the Latin American countries need further help to found success

fu lly and run as well more cooperatives.



LI TER A TUR VERZEICHNIS

1 Vgl. Chaves, Fernando: Die Genossenschaftsbewegung in Lateinamerika, 
Zeitschrift fu r das gesamte Genossenschaftswesen, Bd. 11 (1961), S. 115 
bis 202.

2 In Kooperation m it der Universitdt Munster hatte das 1966 gegrundete 
Genossenschaftsinstitut der Katholischen Universitdt in Santiago de Chile 
eine Pionierrolle ubernommen. Die Universidad Santo Tomds in Bogotd 
und donach noch weitere Universitaten in anderen Landern Lateinamerikas 
folgten diesem Beispiel. Heute gibt es eine Vereinigung genossenschafts- 
wissenschoftlicher Lehr- und Forschungsinstitute (CIUDEC), uber die auch 
in der neuen Studie berichtet wird.

3 Benecke, D ieter W./Frank, Wolfgang u. a.: Las Cooperatives en America 
Latina, Zaragoza 1976.

4 Vgl. z. B. Garcia, Antonio: Las Cooperatives en las Reformas Agrarias de 
America Latina, Lima 1969; Ghanie Ghaussy, A.: Das Genossenschaftwe- 
sen in den Entwickiungsldndern, Freiburg 1964; Benecke, D ieter IV.; Co- 
operacion y  Desarollo, Santiago de Chile 1973.

5 Vgl. z. B. Benecke, D ieter W./Kohut, Karl et alia (Hrsg.) Desarollo 
Demogrdfico, Migraciones y Urbanizocidn en America Latina, Regensburg 
1986.

6 Vgl. z. B. Cartas, Josb Maria: Der ObergangsprozeB von Importsubstitution 
zu Exportdiversifizierung, Munster 1984.

7 Informationsmongel kann man auch im genassenschaftswissenschaftlichen 
Bereich feststellen. So 1st noch weitgehend unbekannt, dali sich so be- 
kannte Okonomen iv/'e J. St. M ill, L. Walras, V. Pareto, A. Marshall und
A. C. Pigou sich auch m it Genossenschaften beschaftigt haben und dali 
ihre einschlagigen AuBerungen auch heute noch kaum etwos von ihrer Ak- 
tua iita t verioren haben. Vgl. hierzu Eschenburg, Rolf: Systemuberwindung 
Oder Systemerganzung durch Genossenschaften? Gegensotzliche Standpunk- 
te in der fruhen wissenschaftlichen Diskussion um Genossenschaften, 
Munster 1986; vgl. dazu auch Eschenburg, Rolf: Concepcibn de las coope- 
rativas en poises en \Aos de desarollo, en: Las Cooperativas: Concurso de 
Ideas, publicado por E. Boettcher, Munster 1986, pp 227 -  252.
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KONSUMGENOSSENSCHAFTEN  

IM IN T E R N A T I O N A L E N  VERGLEICH

Professor Dr. Oswald Hahn

Konsumgenossenschafter) existieren weltweit, aber das empirische Material ist 
sehr ungleich verte ilt: viele Unterlagen gibt es uber Westeuropa, weniger In- 

formationen existieren uber die Verhaltnisse in Nord- und Sudamerika und 
Asien, und uber A fr/ko finden sich kaum Angaben.

Meine vergieichende Betrachtung geschieht unter vier Aspekten: Am Anfang 

steht die Frage nach den Erscheinungsformen, schlieBt sich zweitens an die 
Betrachtung der Aktionsfelder an. Damit komme ich drittens zur Bedeutung 

der Konsumgenossenschaften im Rahmen der jeweiligen Volkswirtschaften. Ich 
beschlieBe meine Darlegungen viertens m it der Frage, inwieweit in den ein- 

zelnen Landern welcher Forderungsauftrag e rfu llt wird.

A. DIE ERSCHEINUNGSFORMEN DER KONSUMGENOSSENSCHAFTEN

Man konnte diese Betrachtung als eine Betriebstypologie ansehen, die einmal 

die organisatorische Zusammenfassung und zum anderen die Einheiten heraus- 
gre ift, woraus sich dann drittens die Frage nach der BetriebsgroBe ergibt.



In organisatorischer Hinsicht ist die ursprungliche Form der Konsumgenossen- 
sqhaft ein System von ortlich vollig autarken KonsumentenzusammenschlCissen, 
die i<eine Verbindung miteinander aufweisen. Heute bezeichnet man Gebilde 
dieser A rt als "w ilde" Konsumgenossenschaften, die sich am langsten in 

Frani<reich halten konnten und die heute dort noch uberall neben den organi- 
sierten Konsumgenossenschaften arbeitenK Das typische Land solcher "autar

ken" institutionen sind die USA -  bedingt durch die Vielzahl heterogener 
Verbraucher-Cenossenschaften^. Aber auch in der Bundesrepublik begegnen 
uns zahireiche solcher Gebilde, wenn w ir uns die verschiedenen Formen des 
"grauen" Handels m it seiner Haupterscheinung des Belegschaftshandels vor 
Augen halten, die zahlreichen Casinogesellschaften und Clubs m it entsprechen- 
den Kundendiensten fu r M itglieder beriicksichtigen oder schlieBlich an die o rt-  

lichen Biokost-Genossenschaften prim'ar alternativer Gruppen denken.

Fur die meisten Lander typisch ist die Existenz von vertraglichen Zusam- 

menschlussen der Primargenossenschaften, und hier konnte friiher als der 
Normolfall die "Einheitsorganisation" angesehen werden: so in der Bundesre

publik der Bund deutscher Konsumgenossenschaften, dann der franzosische Na- 
tionalverband der Konsumgenossenschaften (FNCC) oder der Verband der dani- 

schen Konsumvereine (FDB), um nur drei zu nennen. Die zweite Ausnahme 
von diesem "Norm alfa ll" wird moglicherweise in absehbarer Zeit zur Regel 
werden, ndmlich die Existenz mehrerer Organisationen. Dabei konnen die 

landsmannschaftlichen Besonderheiten der schwedischen Minderheit in Finnland 
und der Drei-Lander-Situation England-Schottland-Wales im Vereinigten K6- 

nigreich einmal ausgeklammert werden. Klassische "Zwei-Gruppen"-Lander 
sind Finnland und die Schweiz. In Finnland konkurrieren die politisch neutrale 

SDK- Oder S-Gruppe -  die Co-op zuzurechnen ist -  und die "fo rtsch rittliche ", 

politisch gebundene EKA- oder E-Bewegung. In der Schweiz steht der trad i-  
tionellen Konsumgenossenschaft -  heute Co-op Schweiz -  die MIGROS-Organi- 

sation als eine international einmalige Erscheinung gegenuber. Soiches ist nur 

moglich, weil beide Gruppen gesamtwirtschaftlich ziemlich stark sind, denn



die geringsten Schwacheerscheinungen losen Fusionsbewegungen aus. Die ita -  
lienische Besonderheit von vier reglonalen All-Sparten-Cenossenschaftsverban- 

den kann hier vernachlassigt werden.

In beiden Systemen -  dem Einheitssystem und dem Zweier-System -  gibt es 
AuBenseiter: Neben den Idassischen ''wilden" und den informellen Gruppen 
konnen sich ouch groBe AuBenseiter entwickein, wie beispielsweise die Eianto 
(Helsinki) der finnischen EKA^ Oder verschiedene deutsche Co-op-Unterneh- 
men: Dies kann bis hin zum Ausscheiden aus der Organisation fuhren (Asko- 

Gruppe). Diese AuBenseiter dokumentieren m it ihrer Position die Tatsache, 
daB sie die konsumgenossenschaftliche Forderaufgabe "uberwunden" haben, e i-  
ne Eigendynamik entwickelten und somit uber den Rahmen der gemeinsamen 
Organisation hinausgewachsen sind. Aber alle Unternehmensgruppen stehen 
solchen Situationen gegenuber. Das 1st nicht einmal genossenschafts-spezifisch.

2. Organisatorischer Verbund

Auch das zweite Wesensmerkmal genossenschaftlicher Unternehmensorganisa-

tion zeigt international recht unterschiedliche Auspragungen.

a) Klassische Form 1st auch bei den Konsumgenossenschaften der dreistufige 

Aufbau m it lokaler Basis als Einzelhandel, reglonalen Zentralen als GroB-
4

handel und schlieBllch die uberregionale Spitze . Diese Konstruktion 1st 
innerhalb der Konsumgenossenschaften auBerhalb der Entwicklungslander 
inzwischen weitgehend Vergangenheit geworden. Eine lokale Organisation 

m it zentraler Spitze von rund 500 Konsumgenossenschaften gibt es noch

in Norwegen, aber deren Tage sind inzwischen gezahlt.

b) Weltweit dominiert der Drang zur Regionalisierung als der zweiten Orga-

nisationsform. Diese ist immer von Fusionen und damit auch von Opposi-

tionen begleitet. Das schlagt sich dann wiederum entv^eder in der Ent-



stehung von AuBenseitern oder in parallelen Aktiv ita ten nieder. Typisches 
Beispiel fiir eine solche Zweigleisigkeit bietet Italien, wo die noch beste- 
henden lokalen Konsumvereine m it den regionalen "neuen" Instituten so- 

gar zusammenarbeiten^.

c) Die dritte  Organisationsform 1st das Modell Austria  se/t 1978  ̂ namlich 
die nationale Konsumgenossenschaft m it Filialen^. Die finnische EKA-O r- 
ganisation hat sich dem prinzipiell angeschlossen (Elanto auBerhalb), wah- 
rend die Schwester-Organisation SOK bis jetzt noch an der Lokalisierung 
festhalt. In Danemark haben w ir derzeit finnisch-italienische Verhaltnisse: 
Der neuen uberregionalen "Konsumgenossenschaft Danemark" (DB) m it 
primar stadtischen Standorten stehen die lokalen iandlichen Genossen- 
schaften gegenuber, die allerdings uber den Spitzenverband be/de zusam- 
mengehalten werden . Die Iandlichen Cenossenschaften sind -  genauso 
wie die englischen lokalen Cenossenschaften -  auf ihre Unabhangigkeit 

bedacht^.

3. Die BetriebsgroBe

Letztes Strukturmerkmal ist die BetriebsgroBe. Ich war dabei auf die Kennzif- 
fer "Quotient aus M itgliedern und Cenossenschaften" angewiesen: Es wurde 

dabei die durchschnittliche Mitgliederzahl je Konsumgenossenschaft e rm itte lt. 
Diese GroBe ist fragwiirdig, well sie jo gerade bei Mischsystemen wie in 
Skandinavien und Ita lien die Situation verschleiert. denn eine groBe uberregio- 

nale bzw. die zehn groBen regionalen Konsumgenossenschaften fuhren zu einer 
wesentlich groBeren durchschnittlichen Mitgliederzahl als das bei Eliminierung 

dieser GroBen der Fall ware. Aber diese Kennziffer zeigt zumindest die Ten- 
denz auf (Tobelle 1).



Itaiien 640

Danemark 840

Spanien 875

Portugal 880

Norwegen 1.034

Israel 5.900

Schweden 13.800

Japan 15.630

BR Deutschland 17.600

GroBbritannien 40.000

Finnland 42.000

Schweiz 48.000

Quelle: E rm itte lt aus den Angaben von Inter-Coop.

Auch hier 1st ein weltweites Operieren nicht moglich. Die statistisch erfaBten 

Lander sind aber zugleich die wichtigsten Lander m it Konsumgenossenschaften 
auBerhalb des Ostbloci<s. "K leine" Konsumgenossenschaften -  m it unter 1.000 

Mitgliedern -  als erste Gruppe sind charal<teristisch fur itaiien, Belgien, Por

tugal und Spanien einerseits und die beiden sl<andinavischen Lander Ddnemork 

und Norwegen andererseits. Etwas auBerhalb steht Israel m it 5.900 M itg lie 

dern und der Besonderheit des Kleinflachenstaates.

Als nachste Gruppe m it Durchschnittswerten um 15.000 Mitglieder schlieBen 

sich die Bundesrepublik, Japan und Schweden an. SchlieBlich fo ig t als d ritte  

Landergruppe m it GroBenordnungen von 40.000 bis 50.000 Mitgliedern Finn-



land, die Schweiz und das Vereinigte Konigreich. Osterreich als einziges voll 

zentralisiertes Land steht auBerhalb.

Interessant 1st dabei, do3 die vier skandinavischen Lander auf die drei sehr 
unterschiedlichen Gruppen ve rte ilt sind, vor allem aber, doB in dem dichtbe- 
siedelten Danemark (wie im ubrigen auch in Belgien) die kleine Lokaigenos- 
senschaft dominiert, wahrend das dOnnbesiedelte und weitflaciiige Finnland 
den Fiiiaibetrieb pra feriert (was im ubrigen auch f i ir  die SOK-Gruppe g ilt).

B. DAS UNTERSCHIEDLICHE SORTIMENT DER KONSUMGENOSSEN 
SCHAFTEN

Die typische Konsumgenossenschoft ist der Einzelhandelsbetrieb m it der Z ie l- 

setzung zentralen Einkaufs. Ursprunglich beschrankt auf den Handel in Le- 
bensmitteln, sind die meisten Konsumgenossenschaften im Laufe der Zeit im -  
mer welter auf alle Bedarfsguter des taglichen Lebens ausgewichen bis hin zu 
Luxusgutern. Die Konsumgenossenschoft m it Beschrankung auf den Handel 

kann weltweit als Normaltyp gelten.

In verschiedenen Landern haben die Konsumgenossenschaften inzwischen ihr 
Wirkungsfeld ausgedehnt.

I. Eine erste derartige Konstellation ergibt sich aus der Ausdehnung der 

Aktivitaten auf Dienstieistungen. Fur die finnischen Genossenschaften ist 
das Eindringen in die Castronomie und deren starke Beherrschung charak- 

teristisch. Die japanischen Konsumgenossenschaften bieten neben Konsum- 
gutern auch arztliche Versorgung und die Vermittlung von Wohnungen an: 

letzteres angesichts des Fehlens eigener Wohnungsgenossenschoften. Im 

Vereinigten Konigreich hat Co-op M itte  der siebziger Jahre eigene Kon- 

sumentenbanken errichtet. Dies war die Antw ort auf fehlende Sparkassen,



fehlende Credit Unions und die Ignorierung des Konsumenten durch die 
Commercial Banks. In den Vereinigten Staaten schlieBlich gibt es zahlrei- 
che uberlokale Verbrauchergenossenschaften m it nahezu ausnahmsloser 

Spezialisierung auf Teilbereiche des Konsumentenbedarfs -  ganz im Ge- 
gensatz zuw all-round-Sortiment des dortigen provinziellen Einzelhan- 

g
dels . Co-op Dortmund hat inzwischen den japanischen Weg eingeschla- 
gen.

2. Eine andere Konstellation zeigen die deutschen Konsumgenossenschaften

marginal und die MIGROS-Organisotion global: die Obernahme von Pro- 
duktionen der Lebensmittelindustrie. Eine Ausweitung hat die schwedische 
Konsumgenossenschaftsorganisation auf die Mineralolwirtschaft vollzogen -  
die Alternative zu unseren frelen Tankstellen.

3. Die letzte Konstellation 1st charakteristisch fur die Entwicklungslander:

Dort sind -  voilig entgegen dem Bedarf -  die Konsumgenossenschaften

welt unterreprasentiert und finden sich wieder entgegen den klassischen 
Entstehungsgriinden nicht in den GroBstadten, sondern auf dem Land. Sie 
sind dort "M ulti Purpose Corporations", also Einheitsgenossenschaften des 
Dorfes, die im Rahmen der Beschaffung von Produktionsmittein fur die 
Landwirtschaft auch die Lebensmittelbeschaffung ubernommen haben.

C  DIE BEDEUTUNG DER KONSUMGENOSSENSCHAFTEN

Konsumgenossenschaften erfullen weltweit uberali gesamtwirtschaftliche A uf- 
gaben, sonst wiirden sie nicht bestehen. Aber sie haben -  im Rahmen der je - 

weiligen Volkswirtschaften -  eine sehr unterschiedliche Bedeutung.



Zur Effizienzmessung warden zwei MaBstobe herangezogen: der Anteil der 
Mitglieder on der Bevolkerung -  in Kenntnis der gesamten Problematik auch 
dieser MeBgroBe -  und der Marktanteile der Konsumgenossenschaft, wobei ich 
mich hier mangels umfassender anderweitiger Zahlen auf den Ante il am Ein- 

zelhandelsumsatz in Lebensmitteln beschranken muB.

1. Die Bedeutung der Mitglieder

Hinsichtlich der Mitgiiederzahl (Tabelle 2) lassen sich auBerhalb der Extrem- 
werte Schweiz und Bundesrepublik drei Cruppen bilden: Mitglieder in der Gro- 
Benordnung von 20 % der Bevolkerung, Gruppierungen zwischen 7,5 und 10 % 
und schlieBlich Lander, be/ denen die Mitglieder der Konsumgenossenschaften 

zwischen 2,5 und 5 % der Einwohnerzahl ausmachen.

a) An der Spitze steht die Schweiz m it 39 % der Bevolkerung: Praktisch jede 
Familie ist M itglied. Dabei muB man sich naturlich daruber im klaren 
sein, doB auch Doppelmitgliedschaften sowoh/ bei Co-op als auch bei 

MICROS vorliegen.

b) Zur Spitzengruppe m it einem M itgliederanteil zwischen einem Viertei und 
einem Fiinftel der Bevolkerung rechnen die skandinavischen Lander auBer 

Norwegen und Finnland an der Spitze und das Vereinigte Konigreich: Jede 

zweite Familie muBte dort M itglied einer Konsumgenossenschaft sein.

c) Zwischen 7,5 und 10 % der Bevolkerung sind M itglieder der Konsumgenos

senschaften in den Beneluxldndern, in Osterreich, Norwegen und Japan.

d) Die geringste Bedeutung zwischen 2,5 und 5 % haben die Konsumgenos

senschaften in den vier romanischen Landern Frankreich, Itolien, Spanien 

und Portugal, aber auch in Israel; Diese Zahl fiir  Israel rst bedingt da- 
durch, doB einmal die Kibbuz-Bewegung nicht erfaBt ist und zum anderen 

Werksladen Aufgaben von Co-op ubernommen haben.



Tabelle 2: Anteil der Mitglieder von Konsumgeimssenschaften an der Bevol-
kerungszahl in Prozent

Schweiz 38.8

Finniand 26,5

Schweden 23,2

GroBbritannien 19A

Danemark 19,0

Norwegen 13,8

Osterreich 10,9

Belgien 10,6

Japan 8,6

Luxemburg 7.1
Portugal 4.4

Frankreich 3,1

Italien 2.9

Spanien, Israel 1,8

BR Deutschland 1,0

Quelle: Errechnet aus den Angaben in: W irtschafts- und Sozialousschuli der
Europaischen Cemeinschaften (Hrsg.), Die Genossenschaften Europas 
und ihre Verbahde, Bd. 1. Brussel 1966, S. 133.

e) Das SchluBlicht macht die Bundesrepublik Deutschland m it elnem Ante il 
von 1 %. Dabei 1st festzuhalten, daB dleser heutige Anteil Ergebnis eines 

Schrumpfungsprozesses 1st, der nach Bereinigung aller Karteileichen ent- 

standen 1st: Die Mitgliederzahl der ersten Nachkriegsjahre schloB zwar an



den Bestand vor tier Enteignung der Konsumgenossenschaften im Jahre 
1933 an, ober die 12 Jahre Stillstand haben den deutschen Konsumgenos- 
senschaften die eigentliche Basis entzogen. Eine Parallelentwicklung haben 
eigentlich nur die (ebenfalls durch den Nationalsozialismus bekampften) 

Bankiers genommen.

2. Die Bedeutung des genossenschaftlichen Umsatzes

Ich wende mich je tz t den Umsatzanteilen der Konsumgenossenschaften zu (Ta- 
belie 3).

Diese Obersicht zeigt, dali die reiativen Zahlen hinsichtlich M itgiiederanteil 
und Umsatzanteil nicht immer parallel verlaufen.

Tobelle 3: Anteil der Konsumgenossenschaften ant Umsatz des Lebensmittel- 
Einzelhandels in Prozent

Schweiz 38,0

Finnland 34,1

Danemark 31,0

Norwegen 26,0

Schweden 19,9

BR Deutschland 10.0 ^

GroBbritannien 8,5

Japan 4,1
Frankreich 3,9

Italien 3,0

Quelle: INTER COOP Information 1/1987



a) Ober ein D ritte l des Lebensmittel-Eimelhandels-Umsatzes machen die 

Konsumgenossenschaften der Schweiz, Finnlands und Danemarks. Finnland 
und Danemark liegen hler also vor ihren entsprechenden M itgliederantei- 
ien.

b) Zwischen 20 und 25 % Umsatzanteile lassen sich feststellen fur Norwegen, 
Schweden und Osterreich. Bei den norwegischen und osterreichisclien Kon

sumgenossenschaften liegt der Umsotzanteil wesentlich hoher ols der M it-  
gliederanteil an der Bevolkeriing.

c) Zur dritten Gruppe -  10 % -  gehdren GroBbritannien und die Bundesrepu- 

blik. Hier zeigen sich die gravierendsten Unterschiede: In GroBbritannien 
sind 19 % der Bevolkerung Mitglieder von Konsumgenossenschaften, die

8,5 % des Lebensmitteleinzelhandels-Umsatzes erzielen. Demgegenuber sind

I % alter Bundesburger M itglieder von Co-op, die 10 % des Einzeihandels- 
umsatzes in Lebensmittein auf sich vereinigt^^.

d) Die letzte Gruppe -  unter 5 % -  entspricht wiederum genau den Landern 
m it Mitgliederanteilen zwischen 2,5 und 5 %; Frankreich, Italien und Ja
pan.

Es s te lit sich je tzt naturlich auch die Frage nach der Zahlenentwicklung im 
Zeitverlauf. Das und die Analyse der Ursachen wurde allerdings den Rahmen 
des Themas doch sprengen.

Beziigiich der Mitgliederzahlen gibt es drei Landerkategorien: steigende M it-  

gliederzahlen vor allem in Osterreich, der Schweiz, Danemark, Norwegen und 
Schweden. Stagnierend 1st die Mitgliederzahl in Finnland, rucklaufig in GroB

britannien, der Bundesrepublik und vor allem in Frankreich.

Nahezu uberall 1st das aber m it steigenden Marktanteilen verbunden. Starke 
Verluste muBten allerdings die schwedischen, britischen und wiederum insbe- 
sondere die franzosischen Konsumgenossenschaften hinnehmen.



Eine Kombination der beiden Relativzahlen (Division der Umsatzanteile durch 
die relativen M itgiiederanteile) ist in Tabelle 4 wiedergegeben. Dos Ergebnis 

uberrascht.

Tabelle 4: Quotient aus Marktanteil am Lebensmittel-Einzelhandels-Umsatz
und Mitgliederanteil an der Bemlkerung be/ Konsumgenossen- 
schaften

BR Deutschland W,00

Norwegen 1,88

Osterreich 1.74

Danemark 1,63

Finnland 1,28

Frankreich 1,05

Italien 1,03

Schweiz 0,97

Schweden 0,62

Japan 0,47

GroBbritannien 0,45

a) Fest steht zunachst, doB ein steigender Quotient entweder uberdurch- 
schnittliche Bedarfe der Mitgiieder im Vergleich zur iibrigen Bevo/kerung 
Oder ein starkes Nichtmitgiiedergeschaft bedeuten kann. Das letztere  
durfte der Fall sein. Der fallende Quotient kann umgekehrt aussagen, daB 

die Konsumgenossenschaft sich entweder auf das Mitgliedergeschaft kon- 
zentriert und dabei offenbar die w irtschaftlich  schwacheren Bevolkerungs- 

kreise versorgt oder aber, daB die Genossenschaft den Vorsteliungen der 

Mitgiieder n icht entspricht. Hier durfte das erstere der Fall sein.



b) Neben dieser ersten Aussage bieten sich noch zwei w e ite re  In terpretatio- 
nen an.

Erste Version: Unternehmerische Tuchtigkeit. Diese steigt m it steigendem 
Quotienten.

Zweite Version: Einschatzung des Forderungsauftrages. Hier muli die Wer- 
tung umgel(ehrt e rf of gen: Je gerlnger der Quotient ist, um so mehr wen- 
den sich Kreditgenossenschaften an die einkommensschwdcheren Personen.

c) Die Statistil< Id lit drei Landergruppen biiden:

aa) Lander-Quotienten iiber U die Bundesrepublik -  die dabei m/t gro- 
Bem Abstand fuhrend ist sodann Norwegen,Osterreich, Danemark 
und Finnland. Die Interpretation darf hier iauten: starkes N ich tm it- 

gliedergeschaft.

bb) Lander m it Quotient 1: Frankreich, Italien, Schweiz. Fur die

Schweiz kann geiten, daB faktisch nur M itglieder bedient werden: 
nicht, well die MICROS und Co-op nur on Mitglieder verkaufen, son- 

dern weil jeder Kaufer ein M itglied ist. Bei Italien und Frankreich 

konnte man interpretieren, daB das Mitgliedergeschdft zwar die a r- 
meren Schichten umfaBt, aber man durch ein zusatzliches N ich tm it- 
gliedergeschaft eine Kostensenkung zu erreichen versucht.

cc j Lander m it Quotienten unter 1: Schweden, Japan und Vereinigtes 

Konigreich. Es handelt sich hierbei um die typischen Konsumgenos- 

senschaften des Mitgliedergeschaftes, die -  um es vorwegnehmend zu 
sagen -  den klassischen Forderungsauftrag erfullen.

Damit wird als letztes der Forderungsauftrag angesprochen.



D. DIE EINORDNUNG DER KONSUMGENOSSENSCHAFTEN UNTER DEM 

KRITERIUM DES FORDERUNGSAUFTRAGES

Der Forderungsauftrag hat unterschiedliche Interpretationen erfahren. Dem 

klassischen Forderungsauftrag stehen der staotsorientierte und der moderrte 

Forderungsauftrag gegenuber.

1. Der staotsorientierte Forderungsauftrog

Konsumgenossenschaften gibt es in Ost und West, in Nord und Sud. Nur freie  
Genossenschaften konnen einen Forderungsauftrag erfullen. Bei den Konsumge

nossenschaften des kommunistischen Wirtschaftssystems ist der Forderungsauf

trag theoretisch vorhanden. Dort sind Konsumgenossenschaften allerdings in 
jedem Fall das Organ zur Konsumguterversorgung der Bevolkerung^ \  Man 

konnte daraus folgern, daB die dortigen Konsumgenossenschaften keinen For

derungsauftrag der M itglieder bewirken, sondern einen Forderungsauftrag fur 

den, der die M itgliedschaft erzwingt, ndmlich den Stoat. Konsumgenossen

schaften entlasten den Staatshaushalt. weil die Zwangsmitglieder fur einen 
Teil des Einsatzes aufkommen. Damit haben w ir aber auch einen Teil der 
Konsumgenossenschaften in anderen unterentwickelten Landern erfaSit: Dort 
werden die Konsumgenossenschaften als Einrichtungen zur Preissenkung einge- 
setzt -  die Regierung beliefert nur Konsumgenossenschaften m it subventio- 

nierten Lebensmitteln^^.

2. Der klassische Forderungsauftrag

Zum zweiten Typus gehoren alle solchen Konsumgenossenschaften, die den 

klassischen Forderungsauftrag erfullen: Verbesserung der Versorgung der Kon- 
sumenten. Hier zeigen sich nach wie vor zwei klassische Situationen und eine 

neue.



aj Die kfass/sche Situotion r ie f Robert Owen und die "Pioniere von Roch-
dale" 1844 auf den Plan. Sie Ia6t sich fu r die ersten deutschen Konsum-

genossenschaften m it der Feststellung umschreiben: "Die Industriearbeiter 
des Ruhrgebietes waren ohne Konsumgenossenschaften verhungert"^^. D ie- 
sen klassischen Forderungsauftrag miissen unsere etablierten Konsumge

nossenschaften in hochindustrialisierten Landern heute n/cht mehr e r f ii l-  
len. In romanischen europaischen Staaten und in Griecheniand ist aber 
ouch diese Situation nach wie vor gegeben. Aber auch in Zentraleuropa 

gibt es noch solche Gebiide, wenn w ir an die informellen Einrichtungen 
des Belegschafts- und Nachbarschoftshandeis denken. Ansonsten hat das 

Auftreten der Konsumgenossenschaften innerhalb der letzten 100 Jahre

diese ais Forderungseinrichtung genauso uberfiussig gemacht, wie die Kre- 
ditgenossenschaften. Es soil aber ausdrucklich darauf hingewiesen werden: 
Auch be; uns gibt es nach wie vor Konsumgenossenschaften. die ihren

Mitgliedern Warenbezuge zu niedrigeren Preisen ermoglichen a/s das der 

gewerbliche Handel macht. Es erscheint uns alien ailerdings voilig unfaB- 
bar, dali in den unterentwickeiten Landern Asiens, Afrikas und Latein- 
amerikas die Konsumgenossenschaft nach wie vor eine "Randerscheinung" 
ist \̂

Der Hinweis, auf dem flachen Land seien Konsumgenossenschaften nicht 
erforderlich, ist angesichts des skandinavischen Beispiels abwegig. Er geht 
auch sonst am Problem vorbei. wenn man sich die Millionenstadte unter- 

entw ickelter Regionen einmal vor Augen halt. Offenbar ist ein Mindest- 
einkommen und staatliche Unterstutzung zur Griindung von so/chen Kon- 

sumeinrichtungen notig, denn gerade dort gibt es zahireiche Beamten- 
Konsumgenossenschaften, m it denen -  einer ailerdings schon innerhalb des 

Existenzminimums lebenden Bevdlkerung -  eine preisgunstige Versorgung 
ermoglicht wird.

Fur A frika  /dfit sich auch heute nach wie vor das bestatigen, was Fritz 

Otto Freitag vor 12 Jahren konstatiert hat: Ansatze einer Konsumgenos- 

senschaftsbewegung finden sich nur dort, wo europaische Organisationen



entsprechende Patenschaften ubernommen haben und vor Ort Aktivitaten  

entfal ten^^.

Wir haben aber auch in der Bundesrepublik Deutschland einen ganz drin- 
genden Bedarf an Billigpreis-Laden fur Konsumenten: den unsere Wehr- 

pflichtigen in den Kasernen, die nicht in den GenuB der Selbsthilfeein- 
richtungen von Z e it- und Berufssoldaten (O ffiz ie r- und Unteroffizierheim - 
.gesellschaften) kommen. H ier bieten sich Modelle an, die w ir -  als Vater 

und GroBvater -  alle tragen konnten^^!

b) Die "moderne" Mangeisituation war und ist nach wie vor in Skandinavien 
anzutreffen: N icht die hohen Preise des Einzeihandeis, sondern sein vd lli- 

ges Fehlen in den dOnnbesiedelten Reg/onen macht dort die Grundung von 
Konsumgenossenschaften notig, die dadurch ihren Forderungsauftrag erho- 
hen. Nur meine ich, daB zur Beseitigung dieses Mangels nicht nur die 
vorhandenen Konsumgenossenschaften uber eine Filialerrichtung aufgerufen 
sind, sondern daB die Anwohner zur Neugrundung angesprochen sein so il- 
ten. Manchen Wissenschaftiern erscheint das abwegig, we/7 es offenbar zu 
realistisch ist. Und ich finde es grotesk, wenn sich Burgerinitiativen an 
die Behorden wenden und MaBnahmen gegen neue Supermarkte fordern. 
Warum organisieren sich diese Initiativen nicht zu Konsumgenossenschaf

ten, wie das ihre Ur-Ur-GroBvater getan haben?

c) Ein voilig neues Element wird durch die Quaiitat angesprochen. Hierbei 
denken wir stets zuerst an die Bio-Laden. Aber auch andere Dimen- 
sionen konnen zu einen) Forderungsauftrag werden, wenn man sich die 

Lebensmlttei-Skanale vor Augen halt.

3. Der "moderne Forderungsauftrag"

Und damit komme ich zum SchluB meiner Betrachiung: zur Erscheinung des 

"modernen" Forderungsauftrages der Konsumgenossenschaften primar in Zen-



traleuropa, aber auch in den skandinovischen Stddten. Er hat -  analog lu  den 
Kreditgenossenschaften^^ -  drei Elemente: erstens den gesamtwirtschaft- 
lichen -  das Marktgegengewicht zweitens den sponsorischen -  der allerdings 
Konzentration ausschlieBt und selbstandige Existenzen als Leiter solcher Insti

tute ermoglicht. SchlieBlich drittens den reinen mitgliedsbezogenen modernen 
Forderungsauftrag, der sich in einer Mitunternehmerschaft duBert: analog zu 
dem, womit heute immer mehr Kreditgenossenschaften werben. Dieses voll- 
zieht sich entweder uber den Geschdftsanteil als entsprechende verzinsiiche 
Kapitaianlage oder aber uber das Mitspracherecht. Beides ist auf unterschied- 
lichen Wegen moglich: unter Reformen oder unter entsprechendem Marketing. 

Den Anleger animiert man durch entsprechende attraktive Beteiligungspapiere 
-  es gibt verschiedene Instruments -  und man spricht ihn an m it einem Wer- 
bebrief an der Ladenkasse oder uber Kreditgenossenschaften; den potentiellen 

Mitunternehmer kann man entweder durch die UnternehmensgroBe onsprechen 
Oder die verschiedenen Alternativen, die uns die Kreditgenossenschaften lie -  
fern.

International Comparison of Consumer Cooperatives

The author selects four crite ria  for the international comparison o f consumer 
cooperatives:

Under the aspect o f organisational appearance he compares the (usual) "sin

gle system" with the system o f parallel organisations (Switzerland, Finland).

The second criterion fo r an international comparison is the assortment of 

consumer goods cooperatives -  with "normal cases" -  food shops, the food 

system (Scandinavia) and the (rura l) multi-purpose cooperatives in the devel

oping countries. Most attention is given to the various overall economic sig



nificance: here there are "leading positions" in Scandinavia, monopoly-type 
systems in the Socialist countries (with respect to the d ifferent systems 
these are only comparable to a certain extent) and very diverse situations, 
above all in Latin America. Rather low marl^et shares are less characteristic 
for the Germany than, for example, fo r the Romance countries, and, rather 
incredibly, also for underdeveloped countries outside the East Bloc. Barriers 

to comprehensive comparisons are present in the form of the d ifferently  
developed statistics, which, fo r example, the United States only draw up very 
superficially. The last judgement criterium is provided by the fu lfilm ent and, 
above all, the expression o f the "promotion order": the classic member pro

motion (low-price shops) are situated in developing countries. The typical 

Scandinavian promotion order may become relevant in Germany too, in view 
of the downfall of shops. And finally the "modern" promotion order must 
also be treated in view o f business shares and jo in t company features, as 

founded by l\/IIGROS, the Japanese consumer cooperative and the German 
Coop plant.
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THE SUB-SVSTEM  OF I NST I TUT I ONS IN THE  

MODEL OF H U N G A R I A N  F A RMI N G  COOPERATI VES  

Dr. Jbnos Juhbsz

In a systems approach, the farming cooperative os a system can be grasped 

in terms o f its characteristics ond operation as being composed o f five sub

systems. They are as follows: system of objectives, subsystem o f institutions, 

subsystem o f relations, subsystem of activities and subsystem of interests. 
In addition, i t  is quite obvious that a decisive role is played by the medium 
in which the farming cooperative operates, in other words, the system's 
environment is essential. This study discusses and attempts to shed light on 

the subsystem of institutions in the farming cooperative, the basic type of 
Hungarian agricultural cooperatives. Thus issues like the relations between 
members and the cooperative, its activities and objectives or the mutual 
determination of relations and interests w ill not be dealt with. However, all 
of these have a fundamental role to play in the approach.

A. ENTERPRISE INSTITUTIONS

Farming cooperatives established a specific system o f institutions in order to 

achieve the ir economic objectives. Most o f these institutions are "analogous", 
meaning that they have been borrowed from an economic organization of an

other kind and subjected to major or minor modifications before application. 

Thus the presence o f enterprise institutions is characteristic of today's model 

o f the farming cooperative. Basically they are the so-called "large scale" in



stitutions. The most important of them are the institutions o f work, organi

zation, management and income distribution.

The institutions o f work organization are built up hierarchically. There are 

quite a few d ifferent solutions adopted in the farming cooperatives. Regard

less o f how varied the spectrum might be, they can be classified into two 
major categories according to the principles governing the system of work 
organization in today's model. One is founded upon the basis of the branch 
of activ ity carried on, and the other is founded upon a te rrito ria l basis. Their 
combination is used most frequently following the intensive organizational 
centralization which took place in the J970's. These principles specify the 
fashion in which the major institutions o f work organization are bu ilt up and 
the relationship among them. Whichever of the governing principles is adopted 

for the structure, i t  is invariably sub-divided -  in accordance with the 
hierarchic nature -  into smaller units such as working teams, groups, work

shops and so on. Both the members and the employees o f a farming coopera
tive ore involved in the activ ity carried on by the cooperative by way of one 
or another of these smaller institutions of work organization, most of which 

are o f a standard character.

The institutions which are hierarchically bu ilt on top of one another in the 

model of the farming cooperative are completely of an analoguos nature, for 
they can invariably be found in each Hungarian enterprise. The term used to 

denote them is usually different in the industrial enterprises, but it  is ex

actly the same in the state farms. Thus virtually no distinction is made in 
the case of farming cooperatives, and most of the "enterprise institutions" 
possess no cooperative specificities.

The same applies to part of the organization o f management. A hierarchic 
management organization is in charge o f the operation o f the hierarchic work 

organization. Obviously, the system o f institutions of management is built 
upon the work organization [or vice versa: the work organization is brought 

about by that o f the management). This applies particularly to the low and



medium levels since the d ifferent units of work organization are directed by 
the individuals who are personally responsible for them. This system of insti

tutions places emphasis on the technical aspects o f the activities in general 
and on their technological organization in particular, in other words, on the 
"real processes". In political economic terms this system of institutions pro

vides a framework fo r the continuous union of the means of production and 
workforce.

Wages, which constitute the principal institution of the distribution of in

come, correspond to the above organization of work and management. The 
institution of wages can also be regarded as an analogous institution. 
Furthermore, i f  jo in t work is considered to be the essence of the model 
farming cooperative, the institution of wages appears to be rather alien to it, 
being the classical institution of capitalist production.

B. COOPERATIVE INSTITUTIONS

Only part o f the system of institutions o f the farming cooperative model has 
been discussed so far. The other major group is composed of "cooperative- 
analogous" institutions. They include those which were borrowed by the farm 

ing cooperative model from the classical cooperatives, a term by which we 
mean the non-producing ones o f a "promotion" type. I f  the issue is examined 
from this angle, i t  is quite obvious that there are no cooperative-analogous 
institutions to be found among those of the work organization. However, the 
overwhelming m ajority of the institutions o f the organization of leadership 

are cooperative-analogous. The farming cooperative model adopted all the 

institutions of cooperative self-government such as the general assembly, the 
elected board of directors, the control (or supervisory) committee and the 
institution o f cooperative chairman.



Thus the organization of the leadership of the farming cooperatives is o f a 
dual character. I t  is true that ever since the appearance of the model, col

lective leadership exercised by the membership has been adopted, and i t  has 
tt\is corresponding institutions o f its own. Parallel with progress in technology, 
growth in size, and with the environment becoming increasingly complicated, 
a team o f specialist leaders was gradually formed out of necessity along with 
the enterprise-analogous system o f Institutions. Participation o f professional

managers in directing the model is, on the one hand, inevitable, indeed i t  is

much of a problem that they are not available in ample numbers. On the 
other hand, they have become increasingly involved in the process o f de

cision making and gradually assumed actual leadership. Thus the activ ity car

ried on by the cooperative-analogous institutions of the farming cooperatives 
may well become too formal; meanwhile the development strategy adopted by 
the farming cooperative could be dominated by a technical or perhaps tech

nocratic approach. This development may result, for instance, in develop

mental programs demanding excessive resources and equipment, or in paying 
attention exclusively to technical and technological factors when development 

decisions are made. This, in turn, will invariably lead to the alienation o f the 
cooperative leaders in an indirect fashion in the firs t phase, and their re

placement by professional management in the second. This takes us to the 
examination of the subsystem of institutions o f the farming cooperative

model in a historical perspective.

CHARACTERISTICS OF CHANGES IN THE SUBSYSTEM OF INSTI
TUTIONS

The subsystem o f institutions in the original model of the farming cooper

ative possessed specific characteristics back when the model was born. It is 

no exaggeration to state that they were perhaps more numerous at its  in

fancy than they are today. It is basically attributable to the fact that the



economic activity o f the model borrowed from the Soviet Union was carried 
on in the absence o f the essential economic categories; neither the cate

gories prevailing on the market nor their implications as applied to the 
farming cooperatives at that time were available. Thus notions like cost, 
profit, wages, etc. were not used. It followed that "enterpreneurial" ap

proaches in enterprise activities and institutions were largely absent from the 
model. Therefore i t  is most probably no incidental factor that literature  of 
the time on economic policies and economics in general often made refe r

ences to "large-scale units" and that the issue o f "enterprise approach" 
came into the focus at a much later date. The first-ever Hungarian farming 
cooperatives were specific institutions which can, by no means, be described 
as enterprises, in spite of the fact that the activities they were engaged in 
were fundamentally o f an economic nature.

It is partly attributable  to this state of affairs that, apart from the most 
important institutions o f self-government, the cooperative institutions o f a 
classical sense were missing from the model. The underlying reason was that 
a brand new form o f cooperative association had been brought about. Obvi

ously a new set o f notions dnd system o f institutions had to be developed for 
this particular new form. The novel institutions were designed to make up for 
two types of deficits: to substitute for missing enterprise institutions and for 

missing cooperative institutions simultaneously. The following new institutions 
were highly specific and highly of a farming cooperative nature at the same 
time: the system o f the work unit and the associated system of distribution 
o f the surplus (both of such were designed to act as substitutes for the 

enterprise categories o f wages and profits), collective labour (a substitute for 
wage labour), and the household farm. Obviously, several novel cooperative 
institutions were sim ilar to those o f the classic type, or quite o few of them 
were borrowed fo r use a fter assuming a novel content. In any case, funda

mental cooperative categories like the institution o f chairman, general as

sembly, democracy, one member -  one vote, and so on were retained, but 

their essence underwent changes for the simple reason that they assumed



existential importance, meaning that they were factors decisive fo r the 

existence o f the members.

I t  Its obvious from the examples listed above that a specific dual endeavour,

with one running counter to the other, can be identified regarding the in itia l

stages of the farm ing cooperative movement in Hungary: consistent substitu

tion o f enterprise institutions, in other words, conscious elimination of "en- 
terpreneurial approach" on the one hand, and an equally conscious e ffo rt to 
establish the existence of a real cooperative structure and operation, on the 

other. The meant, w ith a view to the related system of institutions, that new 
non-analogous institutions were introduced into the model to operate along

side their cooperative counterparts. They were neither of enterprise nor of 
cooperative character; they were actually specific "kolkhoz inst/tut/ons". They 
had been elaborated in the Soviet Union and not in Hungary, yet they were 
not analogous institutions at all. What was introduced in Hungary was not a

model similar to but completely identical with that adopted in the Soviet

Union. It  follows that its inherent institutions were not of the analogue type 
either, but entirely identical with the ir Soviet counterparts in the early 

stages.

In the course o f its  historical development, however, the Hungarian farming 
cooperative model has become different -  in respect of its system of institu 

tions -  from both the kolkhoz which was the model at the beginning, and the 
structure of institutions which represented the ideal type of the socialist 
farming cooperative model when the farming cooperative movement was 
launched. The overriding tendency of the differences was that the "kolkhoz" 

characteristics were gradually relegated into the background to eventually 
disappear altogether, and parallel w ith that process the cooperative, and 

principally the enterprise characteristics, grew increasingly stronger.

This general trend took the form o f enterprise institutions replacing their 
kolkhoz counterparts in the firs t phase. The hierarchic enterprise-analogous 

system o f institutions discussed earlier developed as a result o f this process.



Side by side new institutions made their appearance. They were lite ra lly  
"produced" by the Hungarian model and, fo r that matter, they were not of 
the analogue brand. In connection with this, mention must be made o f the 
fact that a specific form was developed back in the earliest stages, some

where around 1955, to operate alongside the purely large scale institutions: i t  
came to be named fam ily cultivation or sharecropping, a method combining 
collective activity with- that of an individual or the family. The essence of 
this institution is o f common knowledge and there is no need for discussing 
i t  at any length here, but i t  is important to note that Its introduction con

tributed to the strengthening o f the cooperative character of the farming co

operative model; in other words, i t  increased the cooperative Institutions in 
numerical terms. Similarly, the different committees set up within the 

farming cooperative are also genuine and not analogous institutions o f the 
model. They include a separate committee on the household farms, on social 
and cultural affairs and the women's committee, although they are only 
partly, or not at all, attached to the system o f institutions of work organiza

tion.

The end-of-the-year share is an additional cooperative type institution o f in

come distribution. Indeed, i t  is quite correct to describe i t  as a basically 
cooperative analogous institution. However, parallel with the farming coopera

tive's endeavour to ensure a wage type o f income fo r the members, the role 
played by the end-of-the-year share has been gradually reduced.

Finally, mention should also be made of another institution named "complex 
working team". As concerns its nature, i t  is very largely a cooperative in

stitution, but in practice i t  was the introduction o f something common to the 

kolkhoz and as such i t  was borrowed from the Soviet Union. It was the most 
independent institute o f work organization o f the farming cooperative model 

in both economic and financial terms. These brigades were gradually replaced 

by the enterprise-analogous system of institutions which prevails even today. 
I t  is beyond any doubt that this enterprise type o f organization of production 

had a major role to play in the development o f Hungary's agriculture, but



viewed from today its  disadvantages rather that) its advantages are quite ap

parent. The disadvantages are largely attributable to the fact that they had 
an unfavourable influence on the operation of the system o f relations be- 
twieen the different organizational units and on the conditions o f interest 
and motivation. One o f their paramount inherent negative factors was the ab

sence of the independence of the smaller and larger units in financial m at

ters and in decision making. This disadvantage was recognized by several 
farming cooperatives and so they endeavoured to establish a more flexible  
and more e ffic ient production organization. To this end several new solutions 

have come into play or have reached tr ia l stage. It  is common to all o f them 
that increased e ffo rts  were made to build on individual and group interests, 
in other words, to decentralize the authority o f decision making, meaning 
that the independence of the different groups was be increased within the 
farming cooperative as a whole. While seeking new methods i t  is quite 

striking that a large number of attempts were made to reach back to insti

tutional methods which were once used by the farming cooperative movement 

and discarded as solutions that hod failed. One o f them, for instance, is the 
re-discovery of the mentioned "complex working team", but the introduction 
o f new variations o f "fam ily cultivation" and sharecropping are also part and 

parcel of the process.

This sphere of problems is made even more complicated by the fact that the 
classic institutions o f cooperative democracy cannot function properly within  

the cooperatives of today which have grown substantially in size. For in

stance, the general assembly which is regarded as the highest and fundamen

tal forum of cooperative democracy, cannot be convened simply fo r technical 

reasons. I f  the membership exceeds 300 or 400 people, i t  is virtua lly impossi

ble to hold a general assembly with fu ll attendance. In connection with this 

point, i t  is worth mentioning that the average membership figure in today's 
farming cooperatives is close to 700.

It  was recognized by both the leaders and members of the farming coopera

tives as well as the cooperative alliances and experts of economic policy



management that the classic system of institutions of cooperative democrocy 
are incapable of operating properly under the present conditions. Following 
lengthy and lasting debates on the issue, the Farming Cooperative Act was 
introduced in 1967 and amended in 1977 and in 1980. The provisions o f the 
original Act ruled that partia l general assemblies be held because of the 
large membership, and under the 1977 amendment the Institution o f wori<shop 

meetings to be attended by members active in one branch, plant or in one 
particular project was introduced. Both methods were designed to be instru- 

mental in strengthening cooperative democracy and to increase the members' 
actual involvement in decision making. However, neither of such lived up to 
its expectations completely. The underlying reason for the introduction o f the 
partial general assembly was that the assembly, which is the essential coop

erative forum, must be held under any conditions, but i t  would not curta il its 
weight or significance in any fashion i f  i t  is not held at one place once a 
year, but in parts, w ith the groups of concerned members meeting simul

taneously or in succession. This variation appeared to be particularly prom

ising at farming cooperatives covering several villages -  incidentally, most of 
them are of this kind. It was suggested that the members belonging to one 
village could hold the ir partial general assembly and make decisions on iden

tical issues, say, for instance, the election o f a new chairman, independent 

of members living in another village belonging to the same farming cooper

ative. However, i t  is only too easy to discover the "inherent error" of the 
scheme: decision making divided like this offers an excellent opportunity for 
manipulation. As a rule, decision making is easy to manipulate os concerns 
election of farm cooperative officials; such manipulation can be covered up 

by taking advantage of possible differences o f opinions or interests. A ll this 
was recognized in due course by both the members of the farming coopera
tives and the cooperative alliances of d ifferent levels, and even by the na
tion's top economic policy authorities. However, the institution itse lf has 
managed to survive and is s t il l in use. But the scheme of workshop meetings 
cannot be said to be functioning much better. They are very strongly sub
ordinated to the management hierarchy, they work like production meetings, 
and fa il to function as on institution sofeguarding the interests of the com

munity concerned.



Most people, above all, most researchers believe that the solution to the di

lemmas relating to the institutional system of democracy lies with the devel

opment of "representative democracy" meaning that more substantial duties 
should be delegated and the authority of actual decision making should be 
granted to the delegates' meeting which is designed to take the place o f the 
partia l general assembly. In this scheme the workshop meetings of mem

bers are assigned a significant role to play as the smallest d irect democratic 
institutions which elect delegates and to which the la tte r must report back 
concerning the work performed. Therefore, no pressure is exerted to bring 
about a change in the function and position of the institution o f workshop 
meetings outlined by the provisions of the law, but there are demands voiced

for rendering their work more substantial.

D. THE HOUSEHOLD FARM

So fa r only the system of institutions o f the large scale cooperative farm has 
been considered in the course o f the discussion of the institutional sub

system of the farm ing cooperative model. However, the model includes both 

the cooperative farm and the so called household plots or household farms. 
The la tte r has a specific and outstanding role to play from an institutional 

point of view. Thus the two most important and fundamental institutions of 
the farming cooperative model are the cooperative farm and the household 
farm.

The household farm has not always been a fundamental institution  o f the 
farming cooperative model. Insofar the character o f the relationship between 

the household farms and the original farming cooperative model is con

cerned, i t  can safely be said that household farms were not assigned a posi

tion o f their own nor were they given a long term role to play in the 

farming cooperative model designed to be instrumental in the reorganization



of Hungarian agriculture, or at least in its ideal and projected future varia

tion. But household farming did have an actual practical role to play which 
was o f particular importance. It was the institution of the household farm 
that made i t  possible to introduce the farming cooperative model. It partly 
did the job of "supporting" the cooperative farmer and his fam ily by binding 
him to a particular place, and partly i t  precluded -  since i t  was very re

stricted -  several circumstances which, i f  combined, might have led to the 
fa ilure of the model. For instance, i t  did not need the entire workforce of 
the farmer and his family, nor did i t  provide fo r sufficient income by itse lf 
for them since i t  was restricted. Thus i t  played the role of a multiple  
"safety valve" in the farming cooperative model whose operation was far 
from being smooth. This system o f safety valves was not an integral part of 
the institutional subsystem o f the model -  i f  i t  is viewed from the angle of 
the systems theory approach -  as i t  was mounted thereon extraneously as an 
external, environmental factor.

The reorganization o f Hungarian agriculture on a large scale basis was com

pleted in 1961. During the process the position taken by agricultural policy 
on household farms remained the some as the one that had been adopted in 
the second half o f the 1950's. In addition to the size of land area, the 

number of livestock per species continued to be specified by the bye-laws of 
the farming cooperative fo r each household farm. This restriction was re

tained from the previous system. It was quite characteristic of the period 
that generally much less importance was attached to the household farms 

than they deserved. A ll this undoubtedly resulted in the fact that much less 
criticism  was voiced against them. But there was another disadvantage to 

tackle: household farming activ ity  was not stimulated, incentives were absent. 
It is a true indication of the period and situation in question that, apart 

from defining the dimensions o f a household farm, the economic policy re

mained "neutral" to household farming, an institution which was not stimu

lated either on the level o f the notionoi economy or on thot of the local 

farming cooperative. A considerable number of farming cooperative leaders 

continued to maintain that the household farm was a dangerous institution



and they were afra id that a possible increase in the intensity o f household

farming imight well lead to the collective farm suffering from manpower

shortage.

In the firs t half o f the 1960's, however, a process began which eventually led 
to a positive definition of the position o f household farms in Hungary's agri

culture. Agricultural policies pursued by the country recognized in principle 
the right o f household farms to exist and described their activ ity as neces

sary for producing commodities for the market. That was, undoubtedly, a 
step forward as compared to the previous approach, but since i t  was an at

titude of a passive nature, i t  continued to be a sort of "neutra lity", fo r it  
was not followed by effective practical measures. Therefore, the security of 
household farming was s till absent and the problem o f marketing as well as

the supply of machines and equipment remained as acute os ever.

However, some practical developments had occurred in the meantime. Re

strictions imposed on the dimensions o f household farming, at least those 
concerning livestock, were done away w ith prior to 1967, the year that saw 
the Farming Cooperative A ct come into force, although the restrictive provi

sions were not fo rm a lly  annulled. The size o f land allocated to the coopera

tive farmer for individual cultivation remained the same until 1967, the year 

in which a change took place: in contrast to the past, not the coopera

tive farm er's fam ily as a whole but each cooperative member became en

title d  to have a household plot. This solution resulted in an increase in the 
average size of the household plot per fam ily; simultaneously i t  was an in

centive urging people belonging to the same fam ily to join the farming co

operative as its members. This change is contained in the Farming. Coopera

tive A ct of 1967; further changes based thereon only occured in the closing 
stages of the period under examination.

Thus the position occupied by the household farm underwent changes both in 
principle and in terms of the provisions o f the law. Undoubtedly, i t  was a 

major step in the direction o f the household farm becoming part and parcel



of the internal institutional subsystem of the farming cooperative model, 
leaving its external status behind. But the process failed to work out properly 

in the period under study. It continued in the characteristic of the average 
model in that the system of household farms was s till mounted extraneously. 
But the ties between both became closer and the household form was well 
under way to become an integral part o f the farming cooperative. Still, there 
was a relatively long way to go before the complete integration occured, al

though household farms had as great or almost as important a role to play in 
production and in securing an income for the members as the cooperative 
farm.

The concept of giving fu ll support to household farming -  which can be char

acterized by the complete integration o f household farms with the coopera

tive farm to constitute the farming cooperative proper - was brought into 
play in Hungary’s economic policies in IS67, the year that saw the Farming 
Cooperative Act come into force. It was also declared that there is a fun

damental need fo r household farms in the long run. The essence o f this con
cept has not changed over the past 20 years, although i t  has been made 
richer since it  has been extended to also include all small scale farms other 
than farming cooperative household plots.

The conclusion can be drawn from the problem above considered that the in

stitu tion  of household farms has played a role d ifferent from what was pro

posed in the original farming cooperative model, and i t  has covered a path 
which also differs from the one specified for i t  by that model. Truely 

enough, no one has ventured to forecast the perspectives of the survival of 
household farms in terms o f years or decades, but i t  is correct to state that 
according to the role they were assigned to play or in connection with the 
original model they should, in actual fact, no longer operate today; or i f  

they were to exist at all, the part they were supposed to play was one of a 
self-supporting or rather "hobby" nature, but they were by no means ex

pected to be active as commodity producing small farms. The firs t and fore

most thing that must be realized in connection with the household farms is



that despite the prolonged absence of support and the fa ilure to devote 
attention to them the structure of the institution managed to survive. Mean

while, its function was subjected to a major change; the self-supporting role 
i t  had basically been designed to play fo r the peasant (farmer) came to be 

relegated to the background to become a factor of secondary importance, 
and the role of producing goods for the market came storming into the 

picture to emerge as the decisive factor.

D ifferentiation o f the two poles, namely specialization and discontinuation, 
has been the overriding tendency characterizing household farms in recent 
years. The institution which used to be quite a uniform one now consists of 

types o f household farms that are increasingly distinguishable from one 
another. This by its e lf can assume such importance that it  con eventually 

bring about changes in the farming cooperative model itself. The above pos

s ib ility  is further enhanced by the highly varied relationship between the 

household farms and cooperative farms. However, the development made by 
the household farms has not necessarily led in each case to the household 
farm becoming an internal and integral part o f the farming cooperative.

Considering the division of labour between the household farm and the co

operative farm, as well as the ir relationship and the degree of their inte

gration, the household farm presently acts as a satellite and not as an in te r

nal institution in the average model of the farming cooperative. It  w ill be

come an internal institution only after i t  has been integrated into the large 
scale farm not only as a small scale farm but also as a venture. This kind of 

entrepreneurial "symbiosis" involving the two types of farms has not as yet 
been implemented in general, but development in this direction is already 

under way and several individual experiments to this effect have made good 
progress.
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D IE  RO C KVER G O TU N G  -  "F R E U D E N Q U E LLE  UND S O R G E N K IN D ” 

DER SCHWEDISCHEN KONSUMGENOSSENSCHAFTSBEW EGUNG

Dr. Hugo K y le b a c k

"Auch fu r das Jahr 1960 warden 
giinstige Ergebnisse vorgelegt. Dennoch 
be fonder) sich in bezug auf die Ruckver- 
gutung 42 Konsumvereine in einer ern- 
sten Situation, da sie die vorangegange- 
ne Entwicklung nicht beherrscht sondern 
an vorhandenen Reserven gezehrt hatten, 
urn ihre Ruckvergutung so lange wie 
moglich unverandert beibehalten zu kon- 
nen. Bin derartiges Verfahren sei aber, 
wie der Chef des Revisionswesens im 
KF, Ake Linder, hervorhebt, abenteuer- 
lich und unverantwortlich".

Kyleback (1983, S. 189)

In der Geschichte der Kansumgenossenschaftsbewegung hat das Thema "Ruck

vergutung" fast immer erne zentrale Rolle gespielt. In Schweden ist die auf 
Basis der getatigten Einkaufe berechnete Ruckvergutung so geschatzt warden, 

daB viele in ihr den wesentlichsten Zug des Genossenschaftswesens zu sehen 
meinen. Fur die Konsumgenossenschaften hat sich ihre Bedeutung tiber so un- 

terschiedliche Gebiete erstreckt wie etwa Kapitaibildung, Mitgliederwerbung 
und andere mehr. tnfolge einer V ie lfa lt von Verdnderungen sowohl innerhalb 

der Bewegung selbst ais auch unter den van auBen wirkenden Faktoren haben 

sich jedoch ihre Bedingungen gewandelt und ab M itte  der 70er Jahre zu einer 

Senkung Oder gar zu einer voiiigen Streichung der Ruckvergutung gefiihrt. Im



Hinblick auf dieses Geschehen darf man behaupten, doli die Riickvergiitungs- 
frage allmahlich ein genossenschaftliches Problem geworden is t.*

A. DER PLATZ DER ROCKVERGOTUNG INNERHALB MEINER FORSCHUNG

Innerhalb meines Faches, Wirtschaftsgeschichte, kommt es darauf an, Kennt- 
nisse uber gewisse Merkmale der im geschichtlichen Veriauf hervortretenden 
gesellschaftlichen Eintieit zu vermittein -  uber ihre Produktion, ihre materielle  

Bedarfsdeckung und ihre soziaie Struktur; auch die Beschreibung der gegen- 
wdrtigen Wirtschaftssysteme, ihrer Voraussetzungen und ihrer Entwicklung fa l

len in das Gebiet, ebenso die Analyse von Problemen des Wirtschaftswact)s- 
tums, die innerhalb unterschiedlicher sozialer und politischer Systeme auftre - 
ten. Die Wirtschaftsgeschichte ist daher durch sowohl theoretische als auch 
deskriptlve Perspektiven gekennzeichnet, was darauf beruht, daB sie in der 

Nationaiokonomie sowle in der Geschichtswissenschaft verwurzelt ist. Das 
Fach ist den staatswissenschaftlichen Fakultaten der schwedischen Universita- 
ten eingeordnet, doch wird es auch von anderen Disziplinen bewirkt.

Da ich in meinen jungsten Forschungsreferaten -  Konsumentkooperation I 
strukturomvandling. Tell 1, 1946 -  1960 (1983) und Teil 2, 1960 -  1985 (er- 

scheint voraussichtlich 1988), die schwedische Konsumgenossenschaftsbewegung 
als eine Synthese von Geschaftstatigkeit und demokratischer Organisation be- 
trachte, haben diese Arbeiten in meinem Fachgebiet ihren naturiichen Platz.

Die Gliederung der genannten Arbeiten baut auf einer Analyse des inneren 
und auBeren Milieus der Bewegung sowie der Wechselwirkung zwischen diesen 

beiden. Den theoretischen Ausgangspunkt b iidet ein von Erik Dahmtn einge-

M it dem Wort "Ruckvergutung" ist im folgenden jene ROckvergutung ge- 
meint, die jeweils (unterschiedlich) von den einzelnen Konsumvereinen be- 
schlossen wird.



fuhrtes Begriffssystem um den Ausdruck "Verwandlung". Das ist relevant in 
Anbetracht jenes positiven Wandlungsantriebes, den die Genossenschaften und 

deren Umgebung in den 60er Johren erlebten, sowie des negatlven Verwand- 
lungsdruciies seit den spaten 70er Johren.

In meinen Forschungsarbeiten spielt die Ruckvergutung eine wichtige Rolle; 

einer Sonderbet)ondlung w ird sie aber nicht unterzogen. Es durfte doher onge- 
bracht sein, im Rahmen dieses Aufsatzes ein gesammeltes Bild dieser w ich ti- 
gen Frage zu liefern .^ '

B. DIE SCHWEDISCHE GENOSSENSCHAFTSBEWEGUNG IM ZEICHEN DES 
STRUKTURWANDELS

Im Laufe einer Analyse der Ruckvergutung in den 60er Jahren und der fo l-  
genden Zeit kann man feststelien, daB die schwedische Genossenschoftsbewe- 

gung von den starken okonomischen Winden verschont geblieben is t wie die in 
anderen Landern. Je welter der genossenschoftliche EntwicklungsprozeB in der 

Zeit fortgeschritten ist, desto deutlicher hat sich der Zusommenhang zwischen 
der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung und der Genossenschaftsbewe- 
gung geltend gemocht.

Wahrend der 60er Jahre herrschte in unserem Land ein starker Zukunftsopti- 
mismus. Vielerorts wurde vom Jahrzehnt des permanenten Aufstiegs gespro- 

chen. Die 70er- sowie die erste Halfte der 80er Jahre stehen dazu in einem 

schorfen Kontrast; man kann sie als Jahrzehnt der Stagnation und der Probie- 

me bezeichnen. Die industrielle Produktion Schwedens, die wahrend der 50er 

Jahre kra ftig  gestiegen war, erfuhr in den 60er Jahren noch den doppelten

In den weiteren Darlegungen erlaube ich mir, die Konsumgenossen- 
schaftsbewegung kurz Genossenschaft bzw. Genossenschaftsbewegung zu 
benennen.



Zuwachs, nahm aber ab M itte  der 70er Jahre mehrere Jahre nacheinander ab. 

Auch das Bruttonationalprodukt, das in den 60er Jahren stark gewachsen war, 

wurde in den spaten 70er Jahren auf ein niedrigeres Niveau reduziert.

Nicht nur die Staatswirtschaft, sondern auch die Konkurrenz/age wurde fiir  
die Genossenschaftsbewegung ernst. Auf dem Gebiet der Lebensmltte/ und 
Verbrauchsartikel stieB man auf immer hartere Konkurrenz seitens der ICA- 
Ldden sow/e der Saba-Gruppe und deren Vorgangern. Was die Nonfood-Waren 

b e tr ifft, kam die Konkurrenz vor oilem von privaten Kaufhausketten, aber 
ouch von gewissen, in Filialen organisierten GroBunternehmen, auf bestimmte 
Branchen konzentrierten Warenhausern sowie freiw illigen Fachhandelsverban- 
den.

Parallel zur sozialokonomischen Entwicklung und anderen wichtigen Verande- 
rungen der Umwelt verw/andelte sich auch das Genossenschaftswesen auf meh- 

reren Gebieten. Dabei traten die 60er Jahre als das groBe Strukturdezennium 
hervor, wahrend die spateren 70er und die ersten fiin f 80er Jahre eine ruhige- 
re Periode darstellen^:

Jahr Konsumgenossenschaften Kooperativa forbundet
M itglieder-
Zahi
(in 1.000)

Anzahl
Vereine

Verkaufs-
stellen

Umsatz 
Mio Skr

Verkauf 
Mio Skr

Produktion 
Mio Skr

1946 851 676 6.793 1.137 383 323

1950 962 679 8.017 r.675 587 552

1960 1.177 592 6.651 3.366 2.255 1.156

1970 1.605 232 2.786 8.100 6.649 3.102

1980 1.882 152 2.068 20.736 18.778 8.743

1985 1.971 142 1.897 31.062 29.098 12.226



DISKUSSIONEN OBER DIE ROCKVERGOTUNG AUF VERSCHIEDENEN 

EBENEN

1. Der RuckvergOtungsgrundsatz: Internationale und schwedische Aspekte

Schon die Rochdale-Pioniere erkannten in der M itte  des 19. Jahrhunderts, daB 
die Vermittlung von Waren Oberschusse einbringen konnte. Aufgrund dieser 
Erfahrung wurde der Grundsatz form uliert, daB OberschuBmittel an die 

Mitglieder ruckvergiitet werden sodten, und zwar im Verhaltnis zu deren Ein- 
kdufen.

A/s der IGB im Jahr 1921 die Rochdale-Grundsatze in seine Satzungen auf- 

nahm, war ein spezielier Grundsatz uber die Ruckvergutung nicht dabei. Die

ser wurde nur ais eine Moglichkeit zur Verteilung des Oberschusses erwahnt. 
1937 wurde der Grundsatz der OberschuBverteilung auf ein sogenanntes Prinzip 

der Ruckvergutung reduziert.

Beim IGB-KongreB in Wien (1966) wurde die Frage der Ruckvergutung im Zu- 

sammenhang m it dem Problem der Verwendung des Oberschusses behandelt. 

Der Grundsatz erfuhr also eine weitere Ausdeutung ais bisher. Laut BeschluB 
der M itglieder sollte der OberschuB im Verhaltnis zu den in der Genossen- 
schaft getatigten Kaufen ve rte ilt oder fiir  den Ausbau des Vereins und even- 

tuell andere gemeinsame Zwecke verwendet werden. Damit war klargestellt, 
daB der OberschuB umfassender und w ichtiger war ais bloBe Ruckzahiung in 
bar.

Was nun Schweden b e tr ifft, wurde im Handlungsprogramm von 1976 festge- 
legt, daB die Genossenschaftsbewegung danach streben solle, w irtschaftiiche  

Ergebnisse zu erreichen, die ein so/ches Wachstum des Eigenkapitals sowie der 
Riicklagen magiich machten, daB deren Ante ii am Gesamtkapitai zumindest 

bewahrt oder -  besser -  noch gesteigert werden konnte. Diesen okonomischen



Forderungen set die Hohe der Ruckvergutung anzupassen, ebenso die Preispoli-
3 4 5tik , die jeder Konsumverein verfolgen wolle. ' '

2. Kooperatoren 1962: Ruckvergutung kontra Kassaskonto

Am Anfang der 60er Jahre vers char fte sich die Konkurrenz zwischen dem p ri- 
vaten und dem genossenschaftlichen Handel. Die privaten Kaufleute wunsch- 
ten, do6 die genossenschaftllche Ruckvergutung verschwinde, zumal sie f i ir  ihr 

eigenes Rabattsystem nicht viel Sympathie iibrig hatten -  sie hatten es ja  
seinerzeit nur notgedrungen als GegenmoBnahme eingefuhrt. Allmahlich 
verbesserten sie jedoch ihre Leistungsfahigkeit und hofften, sich durch eine 
gunstige Preissetzung im Wettbewerb m it den Genossenschoften behaupten und 

diese zwingen zu konnen, ihr beliebtes Ruckvergutungssystem aufzugeben, das 
ja -  aus der Sicht uberzeugter Genossenschofter -  am klarsten ausdruckte, 
daB der Konsumverein Eigentum seiner M itglieder sei.

Im "Kooperatoren" von 1962 betonte Herman Stolpe, der bereits in mehre- 

ren Schriften genossenschaftliche OberschuB- und Ruckvergutungsprobleme be- 
handelt hatte, es gebe AnIaB, sowohl die Ruckvergutung als auch die aktive 
Preispolitik beizubehalten. Man miisse beachten, daB die Konkurrenzlage sich 

im gleichen MaBe zuspitzen konne, in dem der private Handel seine Leistungs

fahigkeit sowie seine Konkurrenzkraft noch we/ter steigerte, immer allge- 
meiner sein Rabattsystem abschaffte und die Preise senkte. Die Genossen- 
schaftsbewegunq musse sich daher auf eine fortgehende Rationalisierung ih - 

rer Tatigkeit einrichten, so daB die Cenossenschaften kankurrenzstarke Preise 
halten und gleichzeltig eine angemessene Ruckvergutung bewahren konnten.^

In einem anderen Beitrag zur Debatte um die Ruckvergutung berichtete Paul 

Blomtn, ein sehr aktiver Genossenschofter sowie Geschaftsfuhrer der damali- 

gen Konsumgenossenschaft Vaxjo, daB der Verband der Kaufleute im Bezirk 
Kronoberg einen BeschluB gefaBt hatte, wonach die ihm angeschlossenen 

Handler m it der Gewahrung von Rabatten aufhoren sollten. Dies war in



marktschreierischen Inseraten veroffentlicht warden, wo man auch Preissen- 
kungen von mindstens vier Prozent versprach. Das vierte Prozent wurde als 
Kompensation zugunsten der Kunden dargestellt, da dem Kaufmann nun die 
Arbeit m it den Kassenbestatigungen erspart bliebe. In diesem Punkt, meinte 

Biomen, mache sich der Privathandel einer Obertreibung schuidig. Der A llge- 

meinheit sollte die Auffassung beigebracht werden, hier werde eine bedeuten- 
de Rationaiisierung durchgefuhrt, die die Kosten des Einzeihandeis um ein 
Prozent verminderte und daB dieser Rationalisierungsgewinn ganz den Verbrau- 
chern zugute kame, namlich in Form von um vier Prozent verbiliigten Preisen.

DrauBen auf dem Land warden die Kaufleute unruhig. Das System zerfiei 
ziemlich rasch, da eine Kaufmann nach dem anderen seinen Kunden versprach, 

ihnen auch In Zukunft die ubiichen Rabatte zu gewahren. Der einzige Ort, an 
dem man durchhielt, war Vaxjo.

Wahrend der folgenden Jahre, in denen der Konsum Vax/6 m it jenen Einzel- 

handlern konkurrierte,, die keinen Rabatt gewahrten, wurde die Oberlegenheit 
der genossenschaftllchen Ruckvergutung ailgemein erkannt, doch gab es auch 
Konsumenten, die das System des Privathandels vorzogen. Zumeist beruhte dies 

aber nicht auf der Abschaffung des Kassarabatts, sondern auf der personii- 
chen Ablehnung der genossenschaftllchen ideen uberhaupt. Darum meinte Bio- 
men, die Genossenschaften muBten unverbruchilch an Ihrem Ruckvergutung- 
sprInzip festhalten.^

3. Der Verbandstag 1964: Differenzierte Ruckvergutung

Die Strukturverdnderungen im schwedlschen Einzelhandel gingen welter. AuBer 

der Elnfuhrung des Selbstbedlenungssystems waren die Errichtung von Kauf- 

hausern und GroBmarkten fu r die Genossenschaftsbewegung am wichtigsten. 
Dies fuhrte dazu, daB man begann, eine differenzierte Ruckvergutung zu er- 
wagen.



Die Frage wurde als so wichtig beurteilt, doB man sie auf die Tagesordnung 

des Verbandstages von 1964 setzte. Carl A lbert Anderson, der Vorsitzende des 
Verbandsvorstandes sowie anntsfuhrehder Direktor im Konsum Stockholm, be- 
gl-undete den Vorschlag damit, daB der Konkurrenzkampf viel barter geworden 
war -  nicht zuletzt infolge der Errichtung von Discount-Warenhausern: groBe 
Verkaufseinheiten m it spartanischer Einrichtung, begrenztem Sortiment und 
auf die Spitze getriebener Selbstbedienung. Im Konsum Stockholm war bereits 
ein Obsl-VJarenhaus vorhanden, und zwar etwa 20 km sudlich der Hauptstadt; 
in anderen Konsumvereinen wurden Vorbereitungen zur Errichtung gleichartiger 
Warenhauser getroffen. Die Spannen fur die neuen Warenhauser waren derart 

begrenzt, daB der verbieibende OberschuB keine Ruckvergutung der bisherigen 
GroBenordnung zulieB. Es durfte doher zweckmaBig sein, in Cenossenschaften 
mit Warenhausern eine differenzierte RuckvergOtung anzuwenden.

Wahrend der vorliegenden Diskussionen hob Bengt Pervald, Delegat aus Cote- 
borg, hervor, daB der Vorschlag dem grundlegenden genossenschaftlichen Prin- 
zip von der Gleichberechtigung aller M itglieder zuwideriaufe, weshalb sich der 
Goteborger D istrikt gegen den Vorschlag ausspreche. Im vorbereitenden Aus- 
schuB hatte Pervald ubrigens schon die Ablehnung beantragt.

Ein anderer Delegat aus Goteborg, Sven Jansson, beantragte daraufhin auch 
auf der Ebene des Verbandstages die Ablehnung des Vorschlages. Als Alterna

tive verwies er darauf, die Frage konnte jenem zwolfkopfigen Kommittee 

Oberlassen werden, dessen Wahl dem Verbandstag obliege und das ein Gutach- 
ten uber die zukunftige Organisationsstruktur der Bewegung ausarbeiten sollte.

Der Organisationschef des KF, Mauritz Bonow, unterstrich die Absicht, von 
Fall zu Fall eine restriktive Priifung vorzunehmen. Dies sei schon im vorberei

tenden AusschuB klar gesagt warden. Er erklarte auch, es sei nicht wQn- 

schenswert, daB ein a llfa lliges Untersuchungskommittee der fortlaufenden 
strukturellen Wandlung im Genossenschaftswesen Hindernisse in den Weg lege.



M it groBer Mehrheit beschloB der Verbandstag, den Vorstand des KF zu be- 
vollmachtigen, nach entsprechender Prufung den ongesch/ossenen Konsumverei- 

nen von Fall zu Fall die Bewilllgung zu erteilen, ihre Satzungen dahin zu an- 
dern, daB zwischen ihren verschiedenartigen Verkaufssteilen eine differenzierte

O
Ruckvergutung praktiz iert werden konne.

4. Diskussion im Aufsichtsrat 1965: Bewegfiche Ruckvergutung

Im Mdrz 1965 wurde in einer Sltzung des Aufslchtsrates vorgesch/agen, MoB- 

nahmen in bezug auf die Ruckvergutung der Konsumgenossenschaften einzulei- 
ten.

Der Chef des KF, Harry Hjalmarson, hob hervor. man sei sich in den Genos- 

senschaften uber die ZweckmaBigkeit eines Oberganges zu beweglichen Ruck- 
vergutungssatzen offenbar einig und auch w illig , sich auf niedrigere Ruckver- 

gutungsprozente einzurichten.

Weiter meinte Hjalmarson, die Ruckvergutung solle fur das laufende Jahr auf

1,5 % herabgesetzt vi/erden, urn eine Preissteigerung nach der Jahresmitte zu 

vermeiden. Zu diesem Zeitpunkt sollte namlich eine Erhohung der Mehrwert- 
steuer in K ra ft treten. Der Vorstand des KF empfahl den Vereinen, die Prei- 

se so wenig wie moglich zu erhohen. Die Verminderung der Einnahmen sollte  

am besten durch RationalisierungsmaBnahmen sowie durch VergroBerung des 
Umsatzvolumens kompensiert werden. Lout Hjalmarson wurde es einen Wegfall 

von 1,5 % des Jahresumsatzes bedeuten, wenn der Erhohung der Einkijnfte ke i- 
ne Preissteigerungen folgten.

In der folgenden, lebhaften Debatte nahm Arne Jagmo, Vasteras, zu dem Ge- 

danken, auf Sicht niedrige Preise m it Ruckvergutung zu kombinieren, einen 

positiven Standpunkt ein, doch meinte er, daB dadurch die Fusionen der Ge- 

nossenschaften erschwert wurden. Er kenne etiiche Konsumvereine, die 4 bis



5 % Ruckvergutung gewahrten und bereits abgeneigt waren, sich m it Vereinen 
zusammenzuschlieBen, deren Ruckvergutung 3 % betrug. Noch schwerer durfte  

es werden, wenn man die Ruckvergutung auf 2 % senkte.

A lfred  Sundell, Skelleftea, fond es erfreulich, dali die Riickvergutungspolitik 
zum Gegenstand einer Debatte erhoben warden war. Infolge ihrer festgelegten 
Ruckvergutung hatte die Genossenschaftsbewegung bisher den Konkurrenten 

immer angewiesen, an welches Preisniveau sie sich halten konnten.

Hjalmarson hob hervor, man habe sich bisher zu wenig m it dem wichtigsten 
Punkt beschaftigt, ngmlich der Konkurrenzsituation. A/s Beispiel nannte er den 
zur Ze it in Varmland im Gang befindlichen Preiskrieg, in dem die Kettenun- 

ternehmen sowie auch Privatkaufleute ihre Preise konsequent um 3 h niedriger 
setzten als die der Genossenschaften -  zumindest in den wichtigsten Waren- 
gruppen.

^ke Linder, Geschaftsfuhrer in Goteborg und fruher Revisionschef im KF, 
hatte keine Bedenken bezuglich der Moglichkeit, die Diskussion um die Ruck

vergutung im zweiten Halbjahr erfolgreich zu gestalten. Bedeutend schwerer, 
so meinte er, sei es, m it der Umstrukturierung des Ladennetzes fe rtig  zu 
werden. Er glaubte auch nicht, daB es beschwerlich sein werde, die erhohte 

Warensteuer einzuheben. Dagegen beunruhigte ihn der kammende Jahreswech- 
sel, zu dem man die Preise so setzen muBte, daB sie ein akzeptables Resultat 

ergeben. Man musse dann die erheblichen Lohnsteigerungen berucksichtigen, 
die man fiir  das folgende Jahr erwartete.

Gunnar Etzler, der die Diskussion zusammenfaBte, sagte, daB im Aufsichtsrat 
Einigkeit dariiber herrschte, daB man die Frage der Ruckvergutung in den 

Vereinen aktuallsiert und auf ein niedrigeres Niveau eingerichtet habe. Dage

gen war der Rat n icht bereit, die Preisaktion zur Z e it des Halbjahrestermin
9zu unterstutzen.



Es gab noch viele Diskussionen um die Frage der Riickvergutung. Auf dem 

Verbandstag Im Jahr J965 kam der in vielen Dingen progressive KF-Chef Har

ry Hjalmarson auch auf die RQckvergutung zu sprechen, deren Niveau seiner 

Meinung nach einer Revision unterzogen werden mCisse.

Wahrend der folgenden Debatte auBerte der Goteborger Delegat Thure Hog- 

iund, der auch dem Vorbereitenden AusschuB angehorte, es irr it ie re  ihn, doB 
diese Frage auf dem Verbandstag behandelt werde, ohne entsprechend vorbe- 

re ite t warden zu sein. Die Riickvergutung sei eine Angelegenheit, in der die 
einzeinen Vereine zu beschlieBen hattenl

Stina Wehlou, Bromma, meinte, Hjaimarsons "Brandfackel" giiche einer Bom- 

be. Die RQckvergutung hatte zunachst auf einer niedrigeren Ebene d iskutiert 
werden sollen. Es seien vor aiiem die Mitgliederausschusse, die dank ihrer in - 

timen Kontakte m it den Mitgliedern wuBten, weiche Bedeutung diese der 
RQckvergutung beimaBen. Weder Hjalmarson noch jemand anderer in der Le i- 
tung des KF wuBten daruber Bescheid. Viele M itglieder wurden aufhoren, in 

den genossenschaftlichen Laden einzukaufen, wenn die Konsumvereine die 
RQckvergutung abschafften.

Mauritz Banov/ versuchte, die Weilen der Diskussion zu glatten. Er meinte. 

von einem Verschwinden der RQckvergutung sei gar nicht die Rede. Es sei 
Zweck der Diskussion, der aktiven Preispolitik neue Aktua iita t zu verleihen. 

Wie bisher sei es auch weiterhin Sache jeder einzeinen Genossenschaft, selber 

uber ihre Preis- und Ruckvergutungspolitik zu bestimmen.

Auch Karl Engdahl. Vasteras, meinte, Hjaimarsons Ausfuhrungen seien eine 

Brandfackel. Seibst gehore er (Engdahl) einer Generation an, die die Ruckver- 

gutung in hohem Grade schatzte. Er sei sich aber dessen wohl bewuBt, doB 
viele Konsumvereine es schwer hatten, hinreichend groBe OberschQsse zu 
erzieien.



Carl Cruveman, ein kampflustiger Delegat aus Malmo, meinte, Hjalmarson 
rechne m it einem kunftigen "Konsum Schweden", was der Grund dafur sei, 
je tz t die empfindliche Frage der Ruckvergutung unter den Mitgliedern zu ver- 
breiten. Hjalmarson erwarte, im kommenden "Konsum Schweden" werde man 
die Preise fur das game Land auf zentraler Ebene regein -  unter Rucksicht- 
nahme auf die Konkurrenzlage der Gesamtbewegung. Damit wurden es in Zu- 
kunft nicht mehr die Mitglieder in den verschiedenen Landesteiien sein, denen 
die Veran'twortung fur die Ruckvergutungspalitik obliegt, sondern die Ce~ 

schaftsfuhrung. Ein "Konsum Schweden" wurde zu einem voliig anderen Ge- 
meinschaftsdenken fuhren als dem bisherigen. Darum meinte Gruveman, man 
miisse ouch die groBen Prinzipfragen aus einem landesumfassenden Gesichts- 
winkel betrachten. In einem "Konsum Schweden" wurde man sehen, welch 
groBe Rolle die Ruckvergutung einst fur das Anwachsen der Mitgliederzahl 
gespielt hat -  und ob es moglich sei, neue Mitglieder an Steile derer zu 
schaffen, die man infolge einer geanderten Ruckvergutungspalitik verliere. 
Ober diese Frage, meinte Gruveman, musse man grundlich nachdenken,

Hjalmarson e rg riff noch einmai das Wort und meinte, es konne nicht undemo- 
kratisch sein, die Problematik der Ruckvergutung auf einem Verbandstag zu 
erortern. Er h ie lt daran fest, doB die Diskussion zentraler Probleme auf Ver- 
bandstagebene eine Notwendigkeit sei, da dieser die reprasentativste Korper- 

schaft der Genossenschaftsbewegung darstelit.

Man miisse sich fragen, meinte Hjalmarson weiter, wie es moglich sei, daB 

das Obsl-Warenhaus auBerhalb Stockholms schon im ersten Jahr seines Beste- 
hens einen Umsatz von ungefahr 40 Millionen Kronen erreicht hatte, obwohl 
man uberhaupt keinerlei Ruckvergutung versprochen habe. Dieses Ergebnis 

deute seiner Meinung noch darauf hin, daB es noch andere Faktoren gebe, 
nicht zuletzt die Preise, die fur die Kaufer w ichtig seien. DaB er ein Pladoyer 

fur die Abschaffung der Ruckvergutung gehalten haben, bestritt er. Er habe 

nur hervorheben wollen, wie wichtig es fu r die Genossenschaftsbewegung sei, 
in bezug auf die Preise wachsam zu sein und immer einen Schritt vor den 

Konkurrenten zu liegen. Dann moge die Ruckvergutung ausfailen, wie die Um- 

stande es zulassen^^.



In der Sitzung des Aufsichtsrates im November 1966 erstattete der Chef des 

KF, Harry Hjalmarson, einen Bericht iiber die Preis- und Ruckvergutungspoli- 
tik, die man in den der SHF angeschlossenen Vereinen praktizierte. Der SHF 
(Schwedischer Haushalteverband) war seinerzeit als Stutzorganisation fur Kon- 
sumgenossenschaften gegrundet warden, die m it Problemen kdmpften. Dama/s 
hatte der SHF diesen Probtemgenossenschaften eine dreiprozentige Ruckvergu

tung zugesichert, wie immer das wirtschaftliche  Ergebnis auch ausfiel. Dieses 
Prozentniveau war auch fiir  die meisten Genossenschaften auBerhalb der SHF 
zur Norm geworden. Die Preis- und Riickvergutungspalitik der SHF-Vereine 
wurde aktuell, als das staatliche Preis- und Kartellam t (SPK) Preisvergleiche 
anstellte, be/ denen auf die Ruckvergutung, die damals aulier im Genossen- 
schaftswesen kaum vorkam, keine Rucksicht genommen wurde. Es sei ein un- 
haltbarer Zustand, betonte Hjalmarson, daB die Konkurrenten die Preise ihrer 
wichtigsten Waren um 3 h niedriger halten kannten als die Genossenschaften. 
Eine derartige Entwicklung durfe sich nicht fortsetzen; die Ruckvergutung 
musse sich nach der Preispolitik richten anstatt umgekehrt. Obrigens war 
schon zuvar eine Konferenz m it den Geschaftsfuhrern der groBeren SHF-Ge- 

nossenschaften abgehalten warden, wo diese ihrem Verstandnis Ausdruck ga- 
ben und sich damit einverstanden erkldrten, die ursprungliche Ruckvergutungs- 
garantie abzuschaffen und an ihre Stelle niedrigere Preise sawie Ruckvergu

tung zu setzen. Doch blieb infolge der beweglichen Ruckvergutung ein Problem 

bestehen: es war unsicher, ob man das SPK dazu bringen konnte, eine solche 
zu berucksichtigen.

Der Aufsichtsrat stim mte den MaBnahmen des Verbandsvarstandes zu und an-
g

derte die Ruckvergutungsgarantie.



Nach dem Verbandstag 1965 erhielt Leon Rappoport, M itarbeiter der Untersu- 
chungsabteilung im KF, den Auftrog, die Ruckvergutung und ihre Bedeutung 

fu r die Kapitalbildung tabellarisch aufzunehrnen. Er konstatierte, cfafi 25 % der 
 ̂ Ruckvergutung in der Nachkriegszeit als Anteile in den Cenossenschaften ver- 

blieben oder auf M itglieder- bzw. Familienkonten eingesetzt warden waren, 
doB aber dieser Teil sich nun langsam verminderte. Fine Senkung der Ruck

vergutung und eine aktive Preispolitik wurde sich zum Nachteil der Mitglieder 

auswirken.^ ^

In einem Beitrag im "Kooperatoren" nahm John Lundberg, Le iter des Ver- 
bandssekretariats, zu Rappoports Behauptungen kritisch Stellung. Eine niedri- 
gere Ruckvergutung bedeute im allgemeinen verscharfte Konkurrenz zwischen 
verschiedenen Wirtschaftsformen; sie wiirde zu verbesserten Leistungen fuhren, 
ebenso zu hoherer Produktivitat im Warenvertrieb. was fur die gesamte 

Volkswirtschaft von Nutzen sein mOsse. Praktizierte man das gleiche Preisni- 
veau, behielt aber in den Cenossenschaften das Ruckvergutungsprinzip bei, 
wahrend im privaten Einzelhandel keine Rabatte mehr gewahrt wurden, ware 
dies ein Vorteil fu r die M itglieder im Vergleich zu den N ichtm itgliedern -  
namlich in Form der Ruckvergutung. Lundberg te ilte  ouch nicht die Ansicht 
Rappoports, die Ruckvergutung sei das einzige d ie d , das die genossenschaftli- 

che Volksbewegung m it ihren Mitgliedern verbinde. Es sei durchaus denkbar, 
doB private Ladenketten einen allgemeinen Kaufrabatt einfuhrten, der in 

technischer Hinsicht weitgehende Gleichheiten m it der genossenschaftlichen 
Ruckvergutung aufzuweisen hatte. Ein derartiger Rabatt konnte z. B. unter 

der Bedingung gewahrt werden, daB der Kaufer den Betrag ganz oder zum 
Teil dazu verwendete, Aktien oder Obligationen des betreffenden Kettenun- 

ternehmens zu erwerben. Um von einer Volksbewegung reden zu konnen, 

meinte Lundberg, bedurfe man einer demokratischen Organisation, in der sich 
die Mitglieder d irekt oder indirekt an den BeschluBprozessen beteiligten. An- 

dererseits sei er, Lundberg, aber davon iiberzeugt, daB die Ruckvergutung in 

irgendeiner Form eine Notwendigkeit fu r das Genossenschaftswesen sei, falls



dieses zukunftig als Volksbewegung fortbestehen und damit die Moglichkeit 

behalten wolle, neue M itglieder zu werben und zu behaltenJ^

8. KF-Untersuchung 1972: RuckvergOtung und Kauftreue

Auch die Bedeutung der Ruckvergutung fur die Kauftreue in den Konsumver- 
einen wurde Gegenstand von Untersuchungen. Zwei dieser Untersuchungen gal- 

ten den Landesteilen Norrbotten (1967) und Jamtland (1968), wahrend die 
dritte  (April und Mai 1972) ganz Schweden umfalite und das Verhalten der 

Konsumenten behandelte.

Die gesamtschwedische Untersuchung war ein Versuch, Relationen zwischen 
dem Verbraucherverhalten gegenuber der Hohe der Ruckvergutung sow/e den 

Angaben uber erhaltene Ruckvergutungsbetrage (einerseits) und der tatsachli- 
ctten Entwicklung der Kauftreue (andererseits) herauszufinden. Zwei D ritte l 
der Befragten gaben an, daB die Rijckvergiitung fur s/e ein wesentlicher 
Grund war, im Konsum/Domus einzukaufen. In den beiden regional begrenzten 

Untersuchungen zeigte sich, daB Norrbotten auf dem Durchschnittsniveau 
Schwedens lag, Jamtland etwas hoher. Man hatte also guten Grund, anzuneh- 
men, daB ungefahr zwei D ritte l der M itglieder der Ruckvergutung als AnIaB 

zur Kauftreue entscheidende Bedeutung beimaBen.

Die Landesuntersuchung ergab unter anderem, daB ein Vfertel der M itglieder 
beabsichtigte, seinen Anteil an ihren Gesamteinkaufen stark zu reduzieren, 

falls die Genossenschaft keine Ruckvergutung mehr austeilte. Die beiden Re

gional untersuchungen ergaben in diesem Punkt, daB jedes fiin fte  M itglied  
derartige Absichten hegte.

Etwas mehr als ein V iertel jener Mitglieder. die in den Jahren 1970 und 1971 

eine geringere Ruckvergutung herausbekamen, reduzierte laut eigener Anga

ben seine Einkaufe in kleinerem oder groBerem AusmaB. Andererseits ver-



mehrte nahezu ein Funftel der von gesenkter Ruckvergutung betroffenen M it-  

glieder ihren genossenschaftlichen Anteil an den EinkaufenJ^

9. KF-Untersuchung 1980: Ruckvergutung und Mitgliedschaft

Die Bedeutung der Ruckvergutung fur die Mitglieder sowie fu r die von ihnen 

gewablten Vertrauensleute wurde ouch in einer zentralen Untersuchung 1980 
beachtet.

Als Hauptgrunde fu r die M itgliedschaft bzw. die Bereitschaft. Vertrauensauf- 
trage anzunehmen, wurde angegeben, daB der Hauptteil der M itglieder sich 
ihrer Cenossenschaft immer dann am meisten verbunden fuhlte, wenn sie die 
Quittungen abgaben, urn Ihre Ruckvergutung zu erhalten. Dies gait auch fur 
die Vertrauensleute, wenngleich in etwas geringerem AusmaB.

Was die Zugehorigkeit zur Cenossenschaft uberhaupt betraf, wurde von den 
meisten Mitgliedern die RiickvergUtung als Hauptmotiv angegeben, ihr folgten 

wirtschaftliche und ideologische Cesichtpunkte sowie der Wegabstand zum La

den. Die Vertrauensleute setzten ideologische Griinde ouf den vordersten

Platz, danach fam ilienw irtschaftliche Aspekte und die Lage der Einkaufsquelle.
1 h.

Erst an vierter Stelle wurde die Ruckvergutung genannt.

10. Kooperatoren 1983: Ein neuer Fruhling fur die Ruclcvergutung

Die Ruckvergutungspause war fur We/e Genossenschaften bedruckend, deshalb 

hofften  We/e Vereinsvorstande auf eine Anderung. Zu Beginn des Jahres 1983 
wurde m itgeteilt, daB der Vorstand des Konsumvereins in Varberg der Jahres- 

versammlung einen Vorschlag unterbreiten werde, wonach auf die Einkaufe 

des vergangenen Jahres Ruckvergutung ausbezahit werden solle; die Konsumen- 
tenvereinigung Bohuslan-Dal forderte ihre M itglieder auf, die Kassenbestati-



gungen fur das laufende Jahr aufzubewahren. Naturlich fragte man sich nun, 

ob etwa eine allgemeine Wiedereinfuhrung der Ruckvergutung im Anzug sei, 
da sich zwei Vereine, die zu den 50 groBten Schwedens gehorten, imstande 

sahen, eine solche zu gewahren.

In der Zeitschrift "Kooperatoren" warnte aber deren Chefredal<teur, Bengt 

Stromberg, vor zu weitgehenden Hoffnungen. Der UberschuB der Vereine war 
1982 zwar doppelt so hoch wie iw  Jahr vorher und dkonom/sche Sanierungs- 
malinahmen, eingesparte Kosten usw. batten zu Verbesserungen gefiihrt. Die 

Mehrzahl der Genossenschaften konnte also fortsetzen, ihre w irtschaftliche  
Stellung zu konsolidieren. Die letzten lOer und die ersten 80er Jahre hatten 

ja fu r viele Vereine eine Untergrabung ihrer Okonomie bedeutet.

Stromberg rie t, man solle m it der Ruckvergutung noch warten. Es wore bes- 

ser, wenn die genannten zwei Genossenschaften die Gelegenheit dazu benutz- 
ten, sich m it ihren M itgliedern uber die Zusammenhange zwischen Kauftreue, 
genossenschaftlicher Okonomie und RQckvergutung auseinanderzusetzen. Das 

gebe auch den Mitgliedern die Moglichkeit, konkret zu zeigen. was ihre Ge- 
meinschaft m it dem Konsumverein bedeuteJ^

11. Umorganisation des KF 1987: Wiederkehr der Ruckvergutung

Noch der Organisationsveranderung der Geschdftstatigkeit des KF, die im 
Herbst 1987 beginnen wird und sich sowohl im KF, als auch in den Konsum- 

vereinen auswirken durfte, w ird man fortfahren, den Richtlinien der genossen- 
schaftlichen Ideologie zu foigen. Es wird auch erklart, daB man in jenen Ver- 

einen, die zur Zeit eine Pause in der Ruckvergutung eingeschaltet hoben, die- 

se wieder einzufiihren versuchen und in der Gesamtbewegung zur Regel erhe- 
ben SO//J®



D. DER UMFANG DER ROCKVERGOTUNG

J. Die Hohe der Ruckvergutung in absoluten und relativen Zah/en

Die Ruckvergutung der Konsumgenossenschaften erwies sich als ansehnlich. 
Insgesamt wurden namlich wahrend der 60er Jahre nicht weniger als 1,5 M il-  
liarden Kronen, 1,6 M illiarden in den 70er und 0,6 in der ersten Halfte der 

80er Jahre vergutet. Dazu kamen noch 313 Millionen Kronen als Anteilzinsen 

fu r die genannte Periode.

Wahrend der 60er Jahre stieg die jahrliche Ruckvergutung von 98 auf 187 
Millionen Kronen an. Nach den Ruckgangen der Jahre 1971 bis 1973 erreichte 

der Wiederanstieg seine Hohepunkte in den Jahren 1975 und 1976 m it den 
Ruckvergutungssummen 215 bzw. 212 Millionen Kronen. Darauf folgte  ein 

kra ftiger Ruckgang. Dieser Trend setzte sich fo rt und erreichte seinen T ief- 
stand im Jahr 1981 m it 83 Millionen. Danach fing aber die Ruckvergutung 
wieder an zu steigen und betrug im Jahr 1985 135 Millionen Kronen.

Ein anderes, besseres Mali erhalt man, wenn man die Ruckvergutung zum 
Nettoverkauf in Relation setzt. Dabei zeigt sich, daB die relative Ruckvergu

tung von 3,1 % im Jahr 1960 auf 0,91 % im Jahr 1977 gesunken 1st, um 
schlieBlich im Jahr 1985 nur noch 0,5U % zu betragen. Eben die Jahre bis 

1977 hatten fur viele Genossenschaften einen Wendepunkt in der Entwicklung 
der Ruckvergutung bedeutet.

In bezug auf die Verteilung der Ruckvergutung nach unterschiedlichen Pro- 
zentsdtzen in den einzelnen Konsumvereinen sei genannt, daB zu Beginn der 

60er Jahre nur 0,5 % der Vereine Ruckvergutung unter dem 3 ^-Niveau ge- 
wahrten, hingegen mehr als ein Funftel zwischen 3 und 5 %. Beinahe 8 % der 

Genossenschaften verteilten mehr als 5 %.

In der M itte  o'es Dezenniums betrug die Ruckvergutung in nahezu jeder zwan-



Diagramm 1: Die iahrliche RQckvergutung der Konsumvereine -  in MUIionen 
Kronen sowie In Relation zu den Nettoverkmfssummen 1960 bis 
1985
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Anmerkung: Die Riickvergiitung ist an den geltenden Einzelhandelspreisen

gemessen; m it "N e ttoverkau f ist der Verkauf exklusiver Wa- 
rensteuer gemeint.



zigsten Genossenschaft weniger als 3 %,= wahrend jede hundertste sie gonz 
stoppte. Weniger Vereine als fruher te ilten nun zwischen 3' und 5 % aus, die 

Gruppe m it mehr als 5 % Ruckvergutung wurde etwas grolier.

Im Jahr 1970 war die Anzahl der Vereine o/ine Ruckvergutung nahe an 5 h 
herangekommen; gleichzeitig wuchs die Gruppe jener, deren Ruckvergutung 
sich zwischen 0 und 3 % hielt. Nur etwas mehr als die H alfte  sdmtlicher 

Vereine te ilte im genannten Jahr zwischen 3 und 5 % aus. Der relative Anteil 
jener Genossenschaften, die mehr als 5 % riickverguteten, ging wieder etwas 

zuriick.

Im Jahr 1975 erfuhren die Prazentsdtze der Ruckvergutung eine gieichmaBigere 

Verbreitung iiber die Vereine. Mehr als deren Halfte gab je tz t weniger ais 
3% und etwa 15 % horten m it der Ruckvergutung ganz auf. Etwas weniger als 
ein Viertel gewahrte immer noch zwischen 3 und 5 %, wahrend 8 % der Ge
nossenschaften weiterhin mehr als 5 % ousteilten.

Zu Beginn der 80er Jahre setzte die Tendenz zur Senkung der Ruckvergutung 

weiter fort. Beinahe die Halfte  aller Vereine horten m it deren Auszahlung 
auf. Jede vierte Genossenschaft gab nur weniger als 3 % und nur ein Sieben- 
tel te ilte  mehr als 3 % aus.

Am Ende der Periade war bei einer M ajorita t der Konsumvereine eine R iick- 
vergutungspause eingetreten. Ungefahr ein Viertel te ilte  eine Ruckvergutung 
von weniger als 3 % aus und bloB ein Siebentel h ie lt sich daruber.^^

2. Ruckvergutung und Kapitalbildung

Wahrend der 60er Jahre war der gesamte NettouberschuB der Konsumvereine 

zufriedensteliend und betrug einige Jahre hindurch mehr als 4 % der totalen 

Verkaufssumme. DemgemaB gewahrten die Vereine auch eine verhaltnismaBig 

hohe Ruckvergutung. Spater verminderten sich die Oberschusse auf drastische



Diagramm 2: Gruppenweise Verteilung der Ruckvergfitung ouf die Genossen- 
schaften sowie die ProzentsaUe fur die Jahre 1960, 1965. 1970, 
1975, 1980 und 1985
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Weise und ab 1977 betrugen sie zumeist weniger als I % des Verkaufs. Ihr 

niedrigster Wert wurde 1985 verzeichnet. Die stark absinkende Ruckvergutung 

spiegelte deutlich die verschlechterten okonomischen Resultate wider.*

Die! Entwicklung der Ruckvergutung startd auch in engem Zusammenhang m it 

der Kapitalbildung sowie der Soliditat der Genossenschaften. In den 60er Jah- 
ren, als die Ruckvergutung hoch war, betrug die Soliditat ungefahr 40 %. 
Wahrend der .folgenden Periode fie l die Soliditat stark ab und kam wdhrend 

der ersten Halfte der 80er Jahre auf ca. 26 % zu liegen. Die Ruckvergutung 
wurde geringer und folgte somit einem gieichartigen Trend.^^

Tabelle 1: Soliditat und Ruckvergutung der Konsumgenossenschaften in den 
Jaltren I960. 1965. 1970. 1975. 1980 und 1985

1960 1965 1970 1975 1980 1985

Soliditat 48 41 38 35 26 27

Ruckvergutung
in  % des Netto- 
verkaufs

3.01 2.8 2.73 1,95 0,53 0.54

Quellen: Jahresberichte des KF

Anmerkung: "S o lid ita t” 1st als prozentueller Ante il des Eigenkapitais am ar- 
beitenden Kapitai gemeint.

Unter dem NettouberschuB wird hler das Resultat vor der Verrechnung ex- 
traordindrer Posten verstanden.

m



In Anbetracht der Entwicklung auf dem Gebiet der Mitgliederzahl kann man 

kaun) von einem verminderten Interesse der Konsumenten am Genossenschafts- 
wesen reden. Wahrend der Periode 1960 bis T985 stieg die Anzahi der M it-  
glieder von 1,2 auf beinahe 2 Millionen, d. h. um mehr als 70 % an. Der Zu- 
vi/achs wahrend der 60er Jahre brachte 384.000 neue Mitglieder, in den 70er 

Jahren weitere 351.000 und wahrend der ersten H alfte  der 80er Jahre schlieB- 
lich 86.000.

Immerhin liegen Grunde vor, eventuellen Zusammenhangen zwischen den Tren- 

den der Riickvergutung und denen der Mitgliederanzahl nachzuspuren. Bis zum 
Jahr 1977 lag die durchschnittiiche Riickvergutung auf einem hohen Niveau. 

Auch den Zuwachs an Mitgliedern kann man als gut oder fallweise sehr gut 
bezeichnen. Dies g ilt besonders fur die spaten 60er sowie die ersten 70er 

Jahre; damals war die Anzahi der Neubeitritte stark ansteigend.

Im Jahr 1971 begann die Riickvergutung zu sinken und sogleich verminderte 
sich der Zuwachs an Mitgliedern^ Wahrend der nachfalgenden Jahre behielt die 
Ruckvergutung so ziemlich das gleiche Niveau -  da stagnierte auch der Zu

wachs an Mitgliedern.

1977 wurde die Ruckvergutung weiter gesenkt. Die Konsumgenossenschaften in 
Stockholm und im Raum Coteborg (Konsum West) schalteten eine Riickvergu- 

tungspause ein. Im foigenden Jahr wuchs der Mitgliederstand nur um 0,4 % 
an.

Im Verlauf der Jahre, die nun folgten, erreichte die RQckvergStung Ihren 
tiefsten Punkt wahrend der Nachkriegszeit, und die Anzahi der M itglieder ver- 
r in - gerte sich um etw 2.000.

Die Jahre 1983, 1984 und 1985 brachten einen fre ilich  recht unbedeutenden 

Anstieg der Ruckvergutung. Immerhin begann auch die Anzahi der M itglieder



Diagramm 3: Die Entwicklung der Mitgliederanzaht in den Konsumvereinen 
wahrend der Jahre 1960 -  1985 sowie die jahrliche prozentuelle 
Veranderung
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wieder zu steigen. Im letztgenannten Jahr betrug der Zuwachs 1,8 %, dies war 

der groBte Anstieg se it 7977.^^

E. ZUSAMMENFASSUNG

Aus dem Aufsatz durfte hervorgehen, daB die Riickvergutung zu den zentralen 
Fragen der Genossenschaftbewegung gehort, nicht zuletzt, well sie m it so 
wichtigen Teilgebieten verflochten wird. wie genossenschaftliche Ideologic, 

Demokratie, Preispolitik, Wettbewerb m it anderen Wirtschaftsformen, Kapita l- 
bildung, Mitgliederwerbung, Ansehen der Bewegung und artdere mehr.

Die groBe Bedeutung der Riickvergutung zeigt sich auch darin, daB sie von 
den Mitgliedern als Hauptgrund fur deren B e itr it t zum Konsu'm genannt und 

auch von den Vertrauensieuten zu den w/chtigsten Faktoren gezahlt wird. 
Freiiich hatten die letzteren die Ideologie an die Spitze gestellt. Oberdies hat 

sich die Riickvergutung auch als bedeutungsvoll f i ir  die Kauftreue der M itg lie -  
der erwiesen.

In herkbmmlicher Weise gewahrten die Genossenschaften recht hohe Ruckver- 

gcitungen, was von den Mitgliedern sehr geschatzt wurde. A llmahlich muBte 
man sich aber daran gewohnen, daB der OberschuB doch mehr is t als bare 

Ruckvergutung; es ist auch ein notwendiges M itte l zur Kapitalbildung sowie 
eine Voraussetzung fur aktive Preispolitik. Hauptanlasse zur Oberprufung wa- 
ren unter anderem die immer barter werdende Konkurrenz seitens auBenste- 

hender Unternehmen, vor aliem der ICA-Organisation und der Fachhandelsket- 

ten; spater kamen -  ind irekt -  nach die krisenhafte schwedische Staatsoko- 

nomie dazu, sowie -  eher d irekt -  die Entwicklung der w irtschaftlichen E r- 
gebnisse innerhalb der Genossenschaften.

In der Bewegung waren sowohl die M itglieder als auch die Vereinsleitungen



sehr an die traditionelle Ruckvergiitung gebunden. Die Fiihrung des KF, be~ 

senders Harry Hjalmarson, fanden sich vor eine harte Aufgabe gestellt, als es 
gait, jdie Genossenschaften dazu zu bewegen, ihre Rilckvergutungspolitik zu 

uberpi^ufen. Dies betraf vor ailem jene schwachen Vereinsleitungen, die nicht 
den Mut besaBen, eine Verminderung der RUckvergutung oder deren Unterbre- 
chung vorzuschlagen und die deshalb andere wichtige Aufgaben, zum Beispiel 

den Aufbau des Eigenkapitals sow/e die Rucklagen fur kunftige Zwecke ver~ 

nachiassigten.

Die Summe der Ruckvergiitungen war betrachtiich. Insgesamt wurden wahrend 
der 60er Jahre nicht weniger als 1,6 M illiarden Kronen an RUckvergutung und 

Anteilszinsen ausgeteilt. Im folgenden Jahrzehnt waren es 1,8 M illiarden Kro

nen, wahrend der ersten Halfte der 80er Jahre 0,7 Milliarden Kronen.

Betrachtet man die Ruckvergiitung im Verhaltnis zum Nettoverkauf, bietet 
sich ein anderes Bild. Die relative RUckvergutung ging namlich von 3 % im 

Jahr 1960 auf 0,9 \  im Jahr 1977 zurUck -  in das der Wendepunkt des Trends 
betreffs der RUckvergutung in der Mehrzahl der Konsumvereine fie l -  bis auf 
0,5 % im Jahr 1985. Auch die Veranderung der RUckvergutungsstruktur spricht 

Bande: Im Jahr 1960 gewahrten nahezu alle Vereine 3 % oder mehr als Ruck- 
vergUtung; im Jahr 1985 waren es nur mehr ein Siebentel.

Der Niedergang der relativen RUckvergutung steht in offenbarem Zusammen- 
hang m it der schwedischen Gesamtwirtschaft: Bis zur M Itte der 70er Jahre 

war die Entwicklung gunstig, danach stagnierte die Wirtschaftslage und K ri-  

senzeichen wurden sichtbar. Dies spiegelt sich auch in einer verschlechterten, 
wenngleich nicht eben schwachen Kapitalbildung der Vereine wider: Die Soli- 
daritat sank von 48 auf 27 %.

Die Anzahl der M itglieder wurde nur vorUbergehend von den Senkungen der 
RUckvergutung beeinfluBt. Wahrend im Jahr 1960 1,2 Millianen M itglieder den 

Genossenschaften angeschlossen waren, waren es 1985 nicht weniger als 1,9



Millionen -  also ein 70 %/ger Zuwochs. Nettoruckgange trafen nur 1979 und 
1980 ein, hauptsachlich als Folge der Ruckvergutungspause.

Die groBe Schar der M itglieder, deren Anzahl uber 1,9 Millionen erreichte und 

o ft aus ganzen Familien bestand, stellten einen bedeutenden Teil der schwedi- 
schen Bevolkerung dar; darum wurde es immer schwerer, neue M itglieder zu 

werben. Der Zuwachs der Mitglieder darf aber nicht zum Selbstzweck werden. 
Es is t wichtiger, daB die bereits angeschlossenen Mitglieder die Vorteiie ihrer 

Genossenschoft besser nutzen, die genossenschaftliche Wirtschaftsform fordern 
und Voraussetzungen fur bessere okonomische Ergebnisse und dam it  auch fur 
angemessene Riickvergutungen schaffen. Aus ideoiogischer Sicht erscheint es 
wunschenswert, daB eine Ruckvergutung, sei sie hoch oder niedrig, wieder ge- 
nossenscttaftliches Allgemeingut wird, denn sie ist der Faktor, der das beson- 
dere Geprdge des Genossenschaftswesens im Vergleich zur Privatwirtschaft am 
deutiichsten markiert.

Welct) hohen Wert man innerhalb der schwedischen Konsumgenassenschaftsbe- 
wegung auf die Ruckvergutung iegt, geht wohl am besten aus der Tatsache 
hervor, daB man im Zusammenhang m it den organisatorischen Veranderungen 
der Geschaftstatigkeit des KF im Herbst 1987 die Wiedereinfuhrung der 
Ruckvergutung in alien Genossenschaften als ein wichtiges Ziel gesetzt hat.

Refunds -  "Source of Joy and Problems" in the Swedish Consumer Cooperative 
Movement

The refund system has always been a m atter o f vital importance within the 

Consumer Co-operation during its  entire history. The system is linked to such 

important fields as co-operative ideology and democracy, price policy, funding 
o f participation capital, growth in number o f members and general good-will 
o f the movement.



In Sweden the refund system has been the most important reason for the 
members associating with the Coop movement. Moreover, the system had a 
great importance fo r the members being loyal customers of the ir Coop socie

ty. I

Traditionally, the Swedish Coop movement had kept a comparatively high level 
o f refund. However, gradually members hod to get accustomed to the fact 
that surpluses did not mean refund only but also o necessary source o f cre

ating participation capital and a possibility of establishing an active price 

policy. The reason for a reconsideration was the ever increasing competition 
and later on also indirectly the crisislike Swedish economy and more directly  
the deteriorated development of the results of the Coop societies.

The accumulated refunds run up to considerable amounts. During the 1960's 
not less than 1.600 million Sw.kr. were disbursed in shape o f refunds and in

terests from participation capital. The corresponding amounts during the 

1970's came to 1.800 m illion Sw.kr. and during the half of the 1980's to 700 
m illion Sw.kr..

Refunds in relation to sales excluding value-added tax will give a d ifferent 
picture. The relative refund decreased from 3 % in 1960 to 0,9 % in 1971, 
when there was a general change in trend in respect of refunds for the ma

jo r ity  of the Coop societies and the decrease continued down to 0,5 % in 
1965. The change in the structure of the refunds is a/so interesting. In 1960 
almost all of the societies granted a refund of 3 % more, while only H  % of 
them reached the same level in 1985.

The decrease in the relative refunds is obviously linked to the Swedish eco

nomy. Towards the middle of the I970's there was a favourable development 

but a fte r that the economy stagnated and became critica l. It also reflects 

the deteriorated but not poor increase in participation capital. The participa

tion capital togehter with funds decreased from 48 to 21 % o f the balance- 

sheet total.



The number of members was only temporarily influenced by the decrease in 

refunds. The membership grew from 1,2 m illion in 1960 to 1,9 m illion in 
1985 or by not less than 70 %.

A great number o f members also consists o f households with several persons. 
Therefore, i t  is d iffic u lt to increase the membership further. However, i t  is 
very important to convince the members to use their Coop societies better 
and to join in the co-operatfve organisot/on. Thereby conditions precedent for 
good financial results w ill be created and thus also for refunds. For ideologi

cal reasons refunds ought to be re-introduced as i t  is the most important 
charcteristic of the co-operative movement when compared to private enter

prises.
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FOR GENOSSENSCHAFTSWESEN DER UNIVERSITAT HELSINKI

Professor Hannes Gebhard w ird allgemein als Forderer des Genossenschaftswe- 
sens in Firtnlartd, sogar als Voter der genossenschoftlichen Bewegung des Lan

des angesehen. Er war an der Universitot Helsinki als Beamier und Dozent 
ta tig. Sein Unterrichtsgebiet war Volkswirtschoftslehre und Statistik der 

Landwirtschaft. Es gibt keine genauen Angaben uber seine Vorlesungen und 
deren Themen, aber es 1st anzunehmen, doB er sich m it der w irtschaftlichen  

Zusammenarbeit der Bevolkerung auf dem Lande, vor allem m it dem Genos- 
senschaftswesen befoCte.

Nach seiner Ansicht war das Genossenschaftswesen ein so weites und vielge- 
staltiges Gebiet, doB ein Lehrer allein es unmoglich beherrschen konnte. So 

ste llte  er bereits in den 20er Johren dieses Johrhunderts fest, doB zwei Vor- 
tragende in diesem Fach an der Universitot Helsinki notig seien: einer fu r das 

Genossenschaftswesen fur Landwirte und ein weiterer fur das Genossen

schaftswesen der Konsumenten. Die finanzielle Grundlage fur eine Lehrta tig - 
keit dieser A rt war jedoch nicht vorhanden. Der Staat vertrot die Ansicht, 

die genossenschoftlichen Organisationen sollten die Kosten des Unterrichts 

tragen. Die genossenschoftlichen Organisationen jedoch meinten, alle Lehrta- 
tig ke it an der Universitot Helsinki habe auf Staatskosten zu erfolgen.



Erst Ende der 20er Jahre, als eine private Volkshochschule, spater Sozialhoch- 
schule genannt, gegrundet wurde, kam der Stein ins Rollen. Aktien des Ga- 
rantiefonds der Hochschule wurden auch von finnischen GroBgenossenschaften 
und genossenschaftlichen Zentralorganisationen gezeichnet. Sie stetlten jedoch 

die Bedingung, daB an der Hoctischule Genossenschaftstheorie unterrichtet 
werden sollte. Dem wurde entsprochen, und in den 30er Jahren war es mog- 
iich, an der Hochschule die Cand.rer.pol.-Prufung m it Cenossenschaftswesen 

im Hauptfach abzulegen.

Als die Tatigkeit an Universitaten und Hochschulen in Finnland wegen des 
Zweiten Weltkrieges unterbrochen wurde, wurde auch der Unterricht in Ge- 
nossenschaftswesen an der Sozialhochschule eingestellt. Nach dem Krieg wurde 
Dr. V. J. Sukselainen zum Professor der Volkswirtschaftsiehre an der Hoch

schule ernannt. Er hatte 1939 seine Doktordisputation uber ein genossen- 
schaftliches Thema gehalten und kannte das Cenossenschaftswesen sowohl aus 
theoretischer als auch aus praktischer Sicht. Professor Sukselainen unterrich- 

tete aber nur kurz an der Sozialhochschule. Er wurde Reichstagsabgeordneter 
und Minister und in den 50er Jahren Generaldirektor der Sozialverslcherung. 
Der Unterricht in Genossenschaftswesen an der Sozialhochschule entfie l man

gels eines Nachfolgers.

Schon in den 30er Jahren wurde zwischen den genossenschaftlichen Organisa- 
tionen, insbesondere der Pellervo-Gesellschaft, und der Universitat Helsinki 
uber den Unterricht in Genossenschaftswesen an der Universitat Helsinki ver- 

handelt. Das Ziel war offenkundig eine Professur der Betriebswirtschaftslehre. 
Die Verhandlungen waren bereits weit fortgeschritten, a/s 1939 der Krieg 
ausbrach und alle Plane vorerst begraben werden muBten. Ein Hindernis war 

nach wie vor, daB der Staat daran festhielt, die genossenschaftlichen Organi- 
sationen sollten alle Kosten der Lehrta tigkelt tragen.

Nach dem Kriege wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen. Die genos

senschaftlichen Organlsationen verfochten nicht mehr die Grundung einer Pro

fessur, sondern pladierten fu r einen Unterricht auf elementarer Stufe an der



Universitat Helsinki. Zu Beginn der SOer Jahre wurde in der land- und fo rst- 
wissenschaftlichen Fakultat m it sogenonnten Kursgebiihrm/tte/n jedes zweite 
Semester ein Kursus in Genossenschaftswesen veranstoltet, der fu r die 
Studenten fakultativ war.

B. DIE GRONDUNG EINES INSTITUTS FOR GENOSSENSCHAFTSWESEN 

DER UNIVERSITAT HELSINKI UND SEINE EINORDNUNG IN DIE 
ORGANISATION DER UNIVERSITAT

Das Zentralorgan des genossenschaftlichen Einzeihandeis, die Zentralgenossen- 
schaft der Genossenschaften in Finnland, veranstaltete in den SOer Jahren 
mehrere Seminare und Konferenzen fiir  Vertreter von Hochschuien und genos

senschaftlichen Organisatianen, die sich m it an Hochschuien zu erteilendem  

Unterricht in Genossenschaftswesen befoBten. An diesen Veranstaitungen nah- 
men auch Vertreter von Universitaten in der Bundesrepublik Deutschland te il.

Im Zusommenhong m it einem dieser Seminare ste llte  der damaiige Rektor der 

Universitat Helsinki fest, daB es mogiich sei, ein spezielles Institu t f iir  Ge

nossenschaftswesen zu grunden, fails die genossenschaftlichen Organisatianen 

bereit waren, die Kosten zu ubernehmen. Sie erkiarten sich dazu bereit, und 

1956 wurde eine Forschungsstiftung des Genassenschaftswesens gegrundet, um 
die Tatigkeit des Inst/tots f i ir  Genossenschaftswesen der Universitat Helsinki 
finanziell zu unterstiitzen. Spater schloB sich dieser Stiftung auch die Zentra i- 

organisation der schwedischsprachigen genossenschaftlichen Organisatianen an. 
Die Stiftung wurde 1957 in das Stiftungsregister eingetragen, und das Institu t 

f i ir  Genossenschaftswesen wurde im gleichen Jahr gegrUndet.

Die Universitat Helsinki ste llte  dem Institu t Raume und ihren Namen zur 
Verfugung. Die genossenschaftlichen Organisatianen verpflichteten sich, sowohl 

die Gehalter des Personals als auch die Forschungskosten zu tragen. Das in 



s t/tu t begann seine Tdtigkeit m it einem Forschungsassistenten und einem Bu- 

rogehilfen. Das Institu t wurde administrativ in die staatswissenschaftliche Fa- 
ku ltd t eingeordnet als Bestandteil der Volkswirtschaftslehre. Institutsleiter 

war anfangs der Leite r des Instituts fu r Volkswirtschaftslehre. Spater wurde 
das Institu t ein Teil des Instituts fur Soziolpolitik, und als Le ite r wurde Pro

fessor Heikki Waris und als Assistent der Verfasser dieses Aufsatzes berufen.

Die finnischen Genossenschaftsorganisationen hielten es seinerzeit f i ir  ange- 
bracht, doB das Institu t in Verbindung m it dem Unterricht in Volkswirt

schaftslehre stand. Die Diskussion, die in der Staatswissenschaftlichen Fakul- 
ta t gefuhrt wurde, ergab jedoch, doB genossenschaftlicher Unterricht und ge- 
nossenschaftliche Forschung m it dem Lehrfach Soziolpolitik verbunden werden 
sollte. Die Begrundung war. dali die Internationale Arbeitsorganisation das 
Genossenschaftswesen immer als einen Teil der Soziolpolitik betrachtet hat, 
denn m it seiner H ilfe  soiien Menschen -  M itglieder von Genossenschaften -  

einen besseren Lebensstandard erreichen. An verschiedenen Universitaten wur

de der Unterricht in Genossenschaftswesen m it verschiedenen Fachern, bei- 
spieisweise Rechtswissenschaft, Volkswirtschaftslehre, Sozialwissenschaft, Ge- 

schichtswissenschaft und Agrarwissenschaft in Zusammenhang gebracht; an 
einigen Hochschuien wurde Genossenschaftswesen als seibstandiges Lehrfach 

unterrichtet.

C. DIE ENTWICKLUNG DES UNTERRICHTS IN GENOSSENSCHAFTSTHEORIE

Anfangs war der Unterricht in Genossenschaftstheorie fur Studenten der iand- 

und forstwissenschaftlichen und der staatswissenschaftlichen Fakultat getrennt, 

spater wurde der Unterricht vereinheitlicht. In der staatswissenschaftlichen 
Fakultat wurden auBerdem Seminare veranstaitet, bei denen die Studenten 

uber ihre eigenen Forschungsarbeiten referieren. Vorschlage fur Forschungs- 
projekte komen auch von der Genossenschaftsbewegung.



Unterr/cht in Genossenschaftstheorie erhielten wahrend der vergangenen dre i- 
Big Jahre mehr als 2.000 Studenten.

Die finnischen Genossenschaftsorgonisationen goben 1966 dem Staot M itte l fur 
die Grundung einer Professur der Sozialpolitik, speziell der Genossenschafts- 
theorie. Der Verfasser dieses Aufsatzes war bis 1966 als Institutsassistent fiir  

Genossenschaftswesen tatig  und erhielt dann diese Professur. 1978 machten 
die genossenschaftiichen Organisationen eine Schenkung an die Universitat 
Helsinki fur die Grundung eines Lektorats in Genossenschaftstheorie. Die For- 
schungsstiftung fiir  Genossenschaftswesen wurde aufgeiost und die M itte l f i ir  
die Griindungs- und Folgekosten des Lektorats verwendet. Dadurch wurde der 
Unterricht in Genossenschaftswesen vielseitiger und festigte seine Stellung in 
der Universitat Helsinki. Zum Lektor der Genossenschaftstheorie wurde am 
1. August 1978 Dr.rer.pol.Tapani Koppa ernannt.

Zur Verbesserung der Zusammenarbeit wurde 1980 der beratende AusschuB 
des Instituts fur Genossenschaftswesen der Universitat Helsinki gegrundet. In 
diesen AusschuB wurde je ein Vertreter der Pellervo-Gesellschaft, des Zen- 
tralverbandes der Konsumgenossenschaften, des schwedischen Genossenschafts- 
verbandes in Finnland sowte des Instituts fu r Genossenschaftswesen der Uni

versitat Helsinki gewahlt. Die Aufgobe des Ausschusses bestand darin, als 

Bindeglied zwischen dem Institu t fur Genossenschaftswesen der Universitat 
Helsinki und den in Finnland tdt/gen Genossenschaften und deren Zentrolor- 

ganisationen zu wirken und die Zusammenarbeit bei der genossenschoftswis- 
senschaftlichen Forschung und Lehre zu verbessern. Der AusschuB sollte die 
Leitung des Instituts f iir  Genossenschaftswesen bei der Planung und Forderung 

der Institu ts ta tigke it unterstutzen. Die Rolle des Ausschusses war jedoch wah

rend der letzten Jahre nur form eller A rt. Das Institu t beschaffte sich seine 

finanziellen M itte l und Forschungsobjekte selbst, und die genossenschaftiichen 
Organisationen konzentrierten sich in erster Linie auf ihre eigenen M arktfo r- 
schungen.



D. DIE SONSTIGE TATIGKEIT DES INSTITUTS FOR GENOSSENSCHAFTS- 

WESEN

Das Institu t fiir  Genossenschaftswesen wurde seinerzeit .als Institution fu r ge- 
nossenichaftlichen Unterricht und genossenschaftliche Forschung gegrundet. 

Daneben standen -  und stehen fortlaufend -  eine Reihe anderer Aufgaben. 
Ein wichtiger Tatigkeitsbereich ist die infernationale Zusammenarbeit. Das In

s titu t stetit seit- iangem m it wissenschaftiichen Instituten verschiedener Uni- 

versitaten in Verbindung. Als wichtiges Forum der Zusammenarbeit ist die 
Arbeitsgemeinschaft fur Genossenschaftswissenschaftliche Institute (AGi) zu 

nennen. deren korrespondierendes M itglied sowohl das Institut als auch der In- 
stitu ts le ite r sind. Die AGI fuhrt regelmaliig an verschiedenen Universitaten 
wissenschaftiiche Tagungen durch, bei denen auch fiber Untersuchungen, die 
an der Universitat Helsinki durchgefuhrt wurden, re fe rie rt wurde. Das Institu t 
war auBerdem mehrere Jahre an der Arbeitsgruppe der Forschungs- und Pia- 
nungsgruppe des Internationalen Genossenschaftsbundes (IGB) beteilig t. Diese 
Gruppe tra f sich jahrlich in verschiedenen Landern zu Konferenzen, auf denen 

beinahe jedes Jahr die am Institu t betriebene Forschungstatigkeit vorgesteilt 

wurde.

Im Laufe der Jahre waren zahlreiche Genossenschaftswissenschaftler und in 
der Praxis des Genossenschaftswesens ta tige Personen Gaste des Instituts. Das 
trug dazu bei, die genossenschaftliche Forschung und die Genossenschaften 
Finnlands bekannt zu machen. In umgekehrter Richtung hat das Institu t im 

Rahmen seiner Mdglichkeiten in anderen Landern durchgefuhrte, das Genos

senschaftswesen betreffende Untersuchungen und LehrbOcher des Genossen

schaftswesens den finnischen Lesern in finnischer Fassung zuganglich zu ma

chen.

AuBerdem beteilig t sich das Institu t an der wachsenden internationalen For- 
schungszusammenarbeit. Die iangfristigste Forschungszusammenarbeit fand zwi- 
schen den skandinavischen Landern sta ti. Der Nordische Rat unterstutzte das



nordische Landwirtschaftsgenossenschafts-Forschungsprojekt finanziell. Die A r

beit wurde in Form von Teilprojekten seit 1979 ausgefiihrt. Der SchluBbericht 
der leUten Phase dieses Forschungsprojektes soil in den ersten Monaten des 
Jahres 1988 erscheinen. Dos Thema des SchluBberichtes 1st "Konkurrenz, Soli- 

daritat und Zusammenarbeit im Genossenschaftswesen".

Das Institu t steht ouch m it einigen Instituten fur Genossenschaftswesen in der 

Bundesrepubiik Deutschland und Osterreich in Zusammenarbeit. Obwohl das 
Genossenschoftswesen sowohl im Zeitablauf als auch in verschiedenen Landern 
unterschiedlich ist, weckt eine internationale Zusammenarbeit auf jeden Fall 
(nteresse und ergibt neue Impulse. Privatdozent Dr.rer.pol. Dr.rer.soc.oec. 
Juhani Lourinkor/ ist als Wissenschaftler seit 1982 in Mitteleurapa tatig. 
Gleichzeitig war er auch an einheimischen Forschungen (sogenannten beauf- 
tragten Untersuchungen) beteiligt.

Lektor Tapani Koppa war wahrend der Jahre 1984 -  1987 vom Institu t beur- 

laubt. Einerseits w irkte  er als Forschungslelter an der Forschungs- und Schu- 
lungszentrale der Universltat Helsinki in Lahti, andererseits arfyeitete er an 

einer Untersuchung uber die Lebensfahigkeit der Provinz m it H llfe  eines von 
der Akademie Finnlands be'willigten Stipendiums.

Der ianggehegte Wunsch der M itarbeiter des Instituts ist es, ein Lehrbuch 
bzw. Lehrbucher des Genossenschaftswesens zu veroffentlichen. Da Institu t hot 

einen Probeband “ Genossenschaftswesen als Form der wirtschaftlichen Zusam

menarbeit" (Laakkonen-Laurinkari 1985) veroffentlicht. Dieses Werk is t Inzwi- 

schen vergriffen. Eine uberarbeitete und erweiterte Neuauflage ist in Vorbe- 
reitung. Zum Gebiet der internationalen Zusammenarbeit zahlen auch die A r-  

tikelsammlungen, die das Institu t 1986 herausgegeben hat. Eine dieser Verof- 
fentlichungen, "Die Prinzipien des Genossenschaftswesens in der Gegenwart", 

erscheint in der Bundesrepubiik Deutschland bereits in der 2. Auflage und 

wird an einigen Universitaten als Lehrbuch verwendet.

Zur internationalen Zusammenarbeit zahit auch die Tatigkeit des Instituts, die



sich auf Gastvorlesung6n fuhrender Wissenschaftler aus verschiedenen Landern 
on der Universitat Helsinki richtet. Das Institut veroffentlicht diese Vorlesun- 

gen in ihrer Publil<ationsserie.

AuBer dem herkommlichen Universitatsunterricht b ietet das Institu t in regel- 
maliigen Abstanden Fortbildungsseminare fu r Lei te r und Vertrauensmanner der 
genossenschaftlicben Organisationen an. Die Ergebnisse dieser Tatigkeit wer- 
den ebenfalls in den Publikationsserien des Instituts veroffentlicht. Referenten 
dieser Seminare sind fuhrende Personlichkeiten von Genossenschaftsorganisatio- 

nen und anderer Institutionen.

Das Institu t war weiterhin an der Entwicklungszusantmenarbeit des finnischen

AuBenministeriunts, speziell bei der Ausarbeitung von Genossenschaftsprojek- 
ten, beteiligt. Der Lehrkorper des Instituts fu r Genossenschaftswesen hat Dis-

sertationen sowohl in Finnland als auch in anderen Landern betreut.

E. DIE GENOSSENSCHAFTSBEWEGUNG IN FINNLAND UND DIE ENTWICK- 
LUNG DER GENOSSENSCHAFTSFORSCHUNG

In der finnischen Genossenschaftsbewegung gibt es Oberschneidungen sowohl 

hinsichtlich der Mitgliedergruppen als auch der Tatigkeitsbereiche. Haufig 
steht eine Zentralorganisation in Konkurrenz m it ihrer eigenen M itgliederge- 
nossenschaft, auBerdem kankurriert sie m it elner anderen genossenschaftlichen 
Zentralorganisation, zusatzlich zu der Tatsache, daB sie m it auslandischen 
Kankurrenten im Wettbewerb steht.

Die sich daraus ergebenden Probleme fuhrten dazu, daB die organisatorischen 

Strukturen uberpruft und verschiedene Tatigkeitsbereiche gestrichen werden 
muBten.



Die Genossenschaftsbewegung in Finnland war eine Unternehmungsgruppe, in 

der seit Jahrzehnten /ceme Mitgliedergenossenschaft Konl<urs gemacht hatte. 
Die Zentralgenossenschaft und andere angeschlossene Genossenschaften berei- 
nigten gemeinsam die Verluste einer m it Schwierigkeiten kdmpfenden Genos- 
senschaft. Auf diese Weise wurden im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ge- 

meinsam erworbene Ressourcen verbraucht, und auch erfoigreich tatige Ge

nossenschaften kamen in finanzieiie Schwierigkeiten. In dieser Situation muBte 
die Forschung -  besonders weil von /hr kein unmittelbarer finanzieller Gewinn 
zu erwarten war -  zuriickstehen.

Die Genossenschaftsorganisationen in Finnland grundeten seinerzeit die For- 
schungsstiftung fu r das Genossenschaftswesen. Der Forschungsassistent des 

Stiftungsvorstondes und des Instituts fe rtig te  fur das (nst/tut den jahrlichen 
Haushaltsplan on. Darin waren sowohl fur die Forschung ais auch fur die 

Lehrtatigkeit bestimmte M itte i veranschiagt. Ober die Forschungsobjekte wur- 
de gemeinsam entschieden. Die Mitgiieder der Forschungsstiftung (die Genos

senschaften) hatten wegen steueriicher Vorteile f ilr  den eigenen Gebrauch 
M itte i der Stiftung  ausgeliehen. Trotzdem konnte man einen Teil der M /tte/ 

zur Finanzierung eines Lektorats an der Universitat Helsinki verwenden.

Es hat den Anschein, daB das Ziel der Genossenschaftsorganisationen der ge- 
sicherte Unterricht im Genossenschaftswesen on der Universitat Helsinki war. 
Offenbar konnte sich die Leitung der Genossenschaftsorganisationen und der 
Forschungsstiftung f i ir  das Genossenschaftswesen jedoch nicht von der Vor- 

stellung losen, daB der Universitat Helsinki M itte i zu Forschungszwecken fiir  
Universitdtslehrer in Helsinki zur Verfugung stehen. Tatsachlich war dies aber 
nicht der Fall.

Die Auflosung der Forschungsstiftung fur das Genossenschaftswesen hatte fiir  

das Institu t f ilr  Genossenschaftswesen der Universitat Helsinki zur Folge, daB 
das Institu t zu einem kleinen Universitatsinstitut wurde, das versuchen muB. 

Stipendien und Auftragsforschungen von auswdrts zu erhalten, um auch genos- 

senschaftliche Forschung betreiben zu konnen. Das Institut fur Genossen-



schaftswesen hat seine Probleme gelost durch Beteiligung an Forschungspro- 
jekten, in denen vor allem Probleme der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 

iiberpruft und erforscht werden. Dies fuhrte das Institu t m lt dem Forschungs- 
und Schulungszentrum Lahti der Universitat Heisinid anfangs bei der Schulung 
von Berufssachverstandigen und spater bei der Veransialtung von Unterneh- 
merkursen der sogenannten landiichen Erwerbszweige zusammen, sowie 

schlieBiich zu einer Forschungstatigkeit, in der das Ministerlum fu r Arbeit und 
Beschaftigung Informationen iiber die Erfolge der vom Ministerium angeordne- 
ten mehrere Monate dauernden Beschaftigungskursen einhdite.

Falls die Genossenschaftsorganisationen in Finnland w irklich den Unterricht in 
Cenossenschaftswesen an der Universitat Helsinki iiber das elementare Sta

dium hinaus entwickein wollen, muBten sie eine neue Forschungsstiftung fur 
das Cenossenschaftswesen grunden und sie m it ausreichenden M itte in  ver- 

sehen. Urn gut und zeitgemaB zu sein, benotigt der akademische Unterricht 
auch fortlaufende eigene Forschung.

Obwohl alie Forschungsbereiche wichtig und von Bedeutung sind, ware gegen- 
wdrtig (1988) in Finnland ganz besonders juristische Forschung, die sich auf 

das Cenossenschaftswesen rich te t, erforderlich. Obwohl Anderungen der Ge- 
setzgebung nicht unm ittelbar die w irtschaftliche Konkurrenz zwischen ver- 

schiedenen Unternehwungsformen andern kann, so 1st doch die gesetzgeberi- 

sche Ruckstandigkeit ein zwar nicht sichtbares, aber doch vorhandenes Hin- 
dernis fur eine Entwicklung des Cenossenschaftswesens entsprechend den ver- 
anderten Verhaltnissen der Gesellschaft.

Das erste Genossenschaftsgesetz Finnlands wurde im Jahr 1899 erlassen. Die 
heute gultige Fassung des Gesetzes stammt aus dem Jahr 1953.

Wenn der Staat n icht rasch MaBnahmen zur umfassenden Entwicklung und Er- 

neuerung der genossenschaftlichen Gesetzgebung ergre ift, soJIten die Genos

senschaftsorganisationen gemeinsam unmittelbar eine grundllche vorbereitende



Arbeit in Gang setzen und Vorschlage machen zur Steuerung der T iitigkeit 
verschiedener Cenossenschaften oder genossenschaftlicher Zusammenschlusse.

In Finnland regein derzeit zwei Oesetze die Tatigkeit der Cenossenschaften: 
das Genossenschaftsgesetz und das Genossenschaftsbankgesetz. Ersteres ist ein 

allgemeines Gesetz, letzteres ein Sondergesetz, das ais Teii der Bankgesetzge- 
bung zustande kam. Die T iitigkeit von genossenschaftiichen Kreditinstituten  

wird sowohi von dem Genossenschaftsbankgesetz ais auch von dem Genossen

schaftsgesetz geregelt. Das Genossenschaftsgesetz muB erneuert und ausgebaut 
werden. Wenn dieselbe Gesetzgebung fur eine primare Genossenschaft m it e i- 

nigen wenigen Personen und fUr die Tatigkeit eines Genossenschaftskonzerns 
von groBen Unternehmungen g ilt, mussen die Verordnungen zwangslaufig fle x i-  
bel und aiigemein gehaiten sein. In der Gesetzgebung ist das Vorhandensein 

von GroBgenossenschaften nicht beriicksichtigt. Die Probieme einer kleinen 
primaren Genossenschaft und eines genossenschaftiichen Konzerns sowie die 
M itte l fur die Losung dieser Probieme unterscheiden sich wesentlich voneinan- 

der. Um lebendig und fordernd zu sein, braucht akademische Lehrta tigkeit 
immer die Forschung ais Stutze, um sich fre i zu entfalten und ihren Beitrag  
zur Forderung der Genossenschaftsbewegung iiefern zu konnen.

University Education and Research in the Field of Cooperative System in 
Finland

Already as early as the 1930' negotiations took place between cooperative 

organizations and the University o f Helsinki concerning educational courses to 

be held at the University o f Helsinki on the cooperative movement. The clear 

goal was to establish a professorship for business econornics. The negotiations 

were well advanced when the war broke out in 1939 and all plans had to be 

discontinued.



The Institute fo r Cooperative Organizations was thus firs t established in the 
year 1957. The University o f He/s/nki made rooms available to the Institute  
and allowed the Institute to use its name. The cooperative organizations obli

gated themselves to bear the salaries o f the necessary personnel as well as 
all research costs o f the Institute. It began its activities w ith one research 
assistaijit and one secretory. The Institute was administratively integrated into 
the political science faculty as a part o f the national economies branch of 

study.

Later the Institute became a part o f the Institute for Social Policy. The 
reasoning for such integration was that the International Labour Organization 
had always considered cooperative systems os a part of social policy, as 
through its help people -  members o f cooperatives -  were to attain better 

living standards.

The Finnish cooperative organizations provided the government funds in 1966 
fo r the establishment of a professorship fo r social policy, especially coopera

tive systems. The author o f this essay was active as an institute assistant for 
the cooperative movement until 1966 and then received such professorship.

The Institute participates at this time on growing international jo in t research 

projects. The long-term  research projects were undertaken by the Scandi

navian countries. The Nordic Council financially supported the Nordic Agri

cultural Cooperative Research Project (1979 -  1987). The work was executed 
in the form of partia l projects. The theme of the final report of the last 

phase was "Competition, Solidarity and Cooperation in Cooperative Systems".

Besides the conventional university studies, the Institute offers on a regular 

basis advanced training seminars for managers and other members o f co

operative organizations. The Institute furthermore participates in developmen

tal projects of the Finnish M inistry o f the Exterior, especially in preparation 
of cooperative projects.



Although all research areas have been o f importance, at the present time  
(1988) legal research is required in Finland as concerns the cooperative 
system. In order to retain v ita lity  and remain progressive, the academic 
courses of study require the support o f research in order to independently 

develop and to be able to contribute to the promotion of the cooperative 
movement. Various experimental activities of a small scale are fo r example 
necessary so that the successful experiments con be chosen fo r further 
development (evaluation).
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GENOSSENSCHAFTLICHE PERSPEKTIVEN 2000  

Gedanken fu r elne M Itg lle d e r-S tra te g ie . 

d arg e s te llt am B elsple l 

KONSUM OSTERREICHE

Professor Dr. Anton E. R o uter

EINLEITUNG

Professor K/eer ist ein erfahrener Genossenschaftstheoretiker und ein versier- 

te r Praktiker zugleich. Seine Personlichkeit hat mich stets beeindruckt durch 
seine klaren Formulierungen, seine Konzepttreue und seine Verhandlungsbe- 
reitschaft im sogenannten Ost-West-Dialog. V ie lie icht ist manches was w ir in 
den letzten 10 Jahren als erstrebenswert betrachtet haben inzwischen W irk- 

iichke it geworden oder kommt bereits der Realitat nahe. Jedenfalls hat eine 
beachtenswerte Evolution im Genossenschaftsbereich stattgefunden. die auf 
Impulse von Kollegen Kleer zuruckzufuhren sind.

Wahrend in den westlichen Industrielandern der wirtschaftliche Wettbewerb 

beachtiich zugenommen hat und viele genossenschaftiiche Unternehmungen in 
Bedrangnis geraten sind, haben die Genossenschaften im Comecon-Bereich an 
Dynamik und Bedeutung gewonnen. Sie sind vielfach zu effizienteren Ergebnis- 

sen als die Staatsbetriebe aufgestiegen und haben auch eine stabile M /tg/ie- 

derzufriedenheit erreicht. Der spariiche Ante il der Privatbetriebe in diesen 
Landern kann in diesem Zusammenhang vernachlassigt werden.

Mein Beitrag zur Festschrift von Professor Kleer is t als eine Wegteitung zur



Sicherung tier M itgliederdemokratie bzw. zur Erhaltung der Wettbewerbsfahig- 
ke it iw  Rahmen einer sich wandelnden M arktw irtschaft zu sehen.

Dem Jubilar entbiete ich hohe Wertschatzung und wunsche ihm ein weiteres 
erfolgreiches Schaffen im Dienste der Genossenschaftsbewegung.

A. ZUM SZENARIO 2002
Wie wird sich das Verbraucherverhalten in 15 Jahren entwickeln?

Die Zeit des unkritischen Massenverbrauches ist vorbei. Dies nicht deshalb, 
weil der Verbraucher kunftig weniger Kaufkraft zur Verfugung haben wird. 
sondern weil er und seine Bedurfnisse sich grundlegend geandert haben.

Fur die Zukunft ist dieser VeranderungsprozeB von seiten des Verbrauchers 
noch nicht abgeschtossen; weitere Entwicklungen in dieser Richtung werden 

Platz greifen.

1. Zwei wesentliche Bestimmungsfaktoren kunftigen Verbraucherverhaltens

Folgende Bestimmungsfaktoren werden die kiinftigen Verbraucherverhalten len~ 

ken:

Ein quantitativer Faktar, wie z. B. der steigende Anteil der alteren Be- 
volkerung an der Gesamtbevdlkerung.

Ein qualitativer Faktor, wie die Tatsache, dali das kunftige Verbraucher
verhalten in besonders starkem Malie durch Gefiihle, Stimmungen und Mo- 
dewellen determ iniert sein wird.



Das intensive GesundheitsbewuBtsein fuhrt teilweise zu einer radikalen 
Abkehr der bestehenden passiven hin zu sportlichen, aktiven Freizeitver- 
haltensweisen (outdoor s ta tt indoor).

Das erhohte UmweltbewuBtsein wird in Zukunft ein immer w ichtiger wer- 
dendes Kaufkriterium.

Die Veranderung des ArbeitsbewuBtseins fuhrt zu einer Neudefinition von 
Arbeit und Freizeit. Beide Bereiche werden in Zukunft nicht mehr so 
streng voneinander zu trennen sein (sei es durch flexible Teilzeitarbeits- 
konzepte oder neue Formen der Heimarbeit).

Das PrestigebewuBtsein der Verbraucher auBerte sich bisher z. B. im 
Kauf immer groBerer und schnellerer Autos. Die immaterielle Wertorien- 
tierung, z. B. Teilnahme an der lokaien Kunstszene, wird k iinftighin von 
genauso groBer Bedeutung sein.

3. Vorhersehbare Entwicklungen des Verbrauchervertialtens

Die Bedurfnisse der Verbraucher werden noch differenzierter. Sie werden 
eine noch groBere V ie ifa lt an Waren und Dienstleistungen suchen und 
konsumieren.

Die Sortimente mussen' daher auf viele individuelie Wiinsche der Verbrau
cher ausger/chtet sein.

Die Verbraucher werden inform ierter sein und kritischer einkaufen. Die 
Anzahl reklamierender Verbraucher wird zunehmen.

Vor der Kaufentscheidung wird eine noch genauere und umfangreichere 
Phase des Preisvergleiches stattfinden.

Bekannte Alltagsprodukte werden noch starker vom Standpunkt des Preises 
ausgewahit werden.

Bei weniger bekannten und neuen Produkten sowie bel erlauterungsbedurf- 
tigen Waren w ird die qualifizierte, glaubwurdige Beratung noch wichtiger.

Die attraktive Warenprdsentation wird immer mehr zum Verkaufserfolg 
beitragen.

Die Zahl der beelnfluBbaren Verbraucher wird obnehmen. Oberzeugen wird  
notwendiger sein.



An Kaufentscheidungen warden junge Verbrqucher immer fruher beteilig t 
sein.

Luxusstreben und GenuB werden immer weniger negotiv bewertet werden.

A lte  traditionelle Fertigkeiten werden immer starker beachtet und er- 
lernt.

4. Gegenlaufige ElnfluBfaktoren kunftiger Entwicklung

a) Negative EinfluBfaktoren

-  Absolute Abnahme der Verbraucheramahl

-  ungunstige Verschiebungen in der A ltersstruktur

-  Verminderung der Kaufkraft durch steigende Arbeitsiosigkeit

-  Sattigungstendenzen

-  zunehmende Verbreitung eines neuen, bewuBten Verbraucherverzichtes

-  verstarkte Kpnkurrenz um die freiverfugbaren Einkommensreste m it 
anderen Ausgaben.

b) Positive EinfluBfaktoren

-  Trotz Bevolkerungsruckgang mehr Privothaushalte

-  Trend zu quaiitativ hoherwertigen Gutern und Dienstleistungen

-  welter zunehmende Bedarfsdifferenzierung als Folge wachsender Fre i- 
zeit und Differenzierung des Freizeitverhaltens

-  verstarkter identitatsdruck sowie zunehmende Versuche zur Individuali- 
sierung des Verbrauches

-  Trend zum demonstrativen Prestigeverbrauch

-  Freisetzung m aterie ller M itte l fu r den Verbrauch durch die Berufstd- 
tigkeit verheirateter Frauen und Mutter.



a) Das Einkaufsverhalten wind durch differenziertere Bedurfnisse gekenn-

zeichnet sein, und der Verbraucher w ird eine noch groBere V ie lfa lt su- 

chen, als er dies heute schon tut. Man wird immer weniger von "dem" 
typischen Verbraucher sprechen /(Snnen, sondern sich vom Sortiment her 
auf viele Verbraucherwunsche einstellen, das heiBt zielgruppenorientiert

denken und handein mtissen.

b) Die Qualitatsanspruche bei den Produkten werden sich erhahen. Der Preis 
als limitierende GroBe bei bestimmten hohen Quaiitaten wird sekundar.

Dennoch wird der Preis im Wettbewerb -  wie immer -  eine entscheiden-

de Rolle spie/en. Der Verbraucher ist schon heute Inform iert und k r i-

tisch, er vergleicht, wagt ab und t r i f f t  dann seine Kaufentscheidung. Im
mer mehr Verbraucher kaufen in alien Vertriebsformen. Sie entscheiden 
bei einem Kauf streng reaiistisch und konnen bei einem anderen Einkauf 
geradezu verschwenderisch sein.

c) Das bedeutet, daB zum einen zwar preisaggressive und beratungsarme Pro- 

dukte bevorzugt, aber andererseits ebenso beratungsintensive, qualitativ  
hochwertige Produkte eingekauft werden. Dies hat Auswirkungen auf die 
verschiedenen Vertriebstypen des Handels. So werden die Vertriebstypen 
an Bedeutung gewinnen, die sich nach dieser Polarisierung ausrichten. 

namlich Fachgeschafte m it hochwertigen Produkten und Verbrauchermark- 
te, Kleinpreisgeschafte, Fachmarkte m it Angeboten zu Niedrigpreisen.

d) Der Verbraucher wird immer weniger ein Stammgeschaft besuchen.

Schwelienangst, das Verlassen eines Ceschdftes ohne Kauf, w ird  f i ir  die 
Verbraucher immer weniger problematisch sein.



B. SYSTEMORIENTIERTE ZUKUNFTSARBEIT IN DER UNTERNEHUENS- 
GRUPPE K O N S U M

tm Sinne einer solchen systemorientierten Zukunftsarbeit ergibt sich fu r die 
Unternehmensgruppe KONSUM die Notwend/gke/t, alle Kriterien fur den Be- 
stanc^ und den Ausbau der Mitgliederorganisation sowie die Vorsorge fu r ein 
i<onsumentenpolitisches Wohlbefinden in die kunftige Unternehmenspolitik ein- 
zubeziehen. Sie hat also eine doppelte Verpflichtung iw Rahmen des gesamten 
Aktivitatsbundels -  namlich fur KONSUM-Mitglieder und fiir Verbraucher -  zu 

tragen.

Diese neue genossenschaftliche Unternehn)enspolitik (NGUP) so llte  darauf aus- 
gerichtet sein, ein leisiungsorientiertes Leitb ild  aufzubauen.

Vor allem muB ein bestehender Mangel an Selbstvertrauen abgebaut werden, 

urn den Zukunftsvisionen und Wertvorstellungen in unserer genossenschaftlichen 
Handlungsweise besser entsprechen zu konnen.

1. Der genossenschaftliche Forderungsauftrag

Der genossenschaftliche Forderungsauftrag beinhaltet die Verpflichtung der 
Genossenschaft, die M itglieder bzw. die Hauswirtschaft der M itglieder m ittels  

gemeinschaftlichen Geschaftsbetriebes zu fordern.

Genossenschaften sind nicht Selbstzweck, sondern M itte l zum Zweck. Sie er- 

halten ihre Legitjp iation aus den Bedurfnissen der Mitglieder bzw. den M it-  
gliederwirtschaften.

Das sachliche Z ie l des Forderungsauftrages beinhaltet die Aufgabe an die Ge

nossenschaft, fu r die M itglieder okonomische (aber auch ideelle) Leistungen 

zu erbringen.



In der Praxis s te llt der Forderungsauftrag vor allem die Handlungsmaxime der 
Genossenschaftsieitung dar.

Former) und M6glichl<eiten der Realisierung des genossenschaftlichen Forde- 
rurrgsauftrages sind ze it-, marl<t- und ntitgliedergebunden und damit dyna- 
misch zu betrachten.

Die Oberprufung der Realisierung des genossenschaftlichen Forderungsauftra- 
ges ist an seine Operationalisierung (Konkretisierung, MeBbarkeit, Q uantifi- 
zierbarkeit) gebunden.

a) Offene Frage fiir  die Primargenossenschaft KONSUM OSTERREICH 
(Unternehmensgruppe KONSUM)

-  Definierung der einzelnen Elemente des kunftigen genossenschaftlichen 
Forderungsauftrages und Oberprufung auf deren Realisierung.

2. Wahrung genossenschaftlicher Crundwerte bei verdnderten Rahmenbedin- 
gungen

Die Wesensmerkmale einer Konsuntgenossenschaft fuBen in der Selbsthilfe, 
Selbstverwaltung und Selbstverantwortung und durfen -  trotz der wichtigen 

Aufgaben fur alle Verbraucher -  nicht vernachlassigt werden. Die Konsuwge- 
nossenschaften ais offene Vereinigung von Verbrauchern werden auch im 
nachsten Jahrhundert erfolgreich wirken konnen, wenn sie diese genossen

schaftlichen Grundwerte beibehalten. Voraussetzung dazu sind:

Bekenntnis zu den genossenschaftlichen Prinzipien

gemeinsame Erarbeitung und Durchfuhrung genossenschaftlicher Forder- 
programme

Anerkennung und Berucksichtigung genossenschaftlicher Zielsetzung in 
neuen Organisationsformen.



Die genossenschaftlichen Grundwerte haben sich seit Bestehen von Genossen-

schaften nicht verandert. Verandert haben sich die Rahmenbedingungen. die

sich auch in Zukunft wandein werden. Es ist daher notwendig, Veranderungen 
in der genossenschaftlichen Praxis zu entsprechen und kiinft/ge Konzepte dar-

auf auszurichten.
I

Die Tagespolitik mul3 im wesentlichen auf die Gesamtzieie von Mitgliedern

und Verbrauchern abgestimmt sein, ohne die betrieblichen Ressourcen zu

uberfordern. Durch Einsicht und Verstandnis fur notwendige Strukturverande- 
rungen kann eine dynamische Politil< des "genossenschaftlichen Kaufmannes", 
der ja im Interesse oiler M itglieder w irk t, longerfristig erfolgrelch betrieben 
werden.

3. Neues Profil der Unternehipensgruppe KONSUM

Die klassische genossenschaftliche Zielsetzung alleln ist nicht mehr ausrel- 
chend. Die Unternehmensgruppe KONSUM braucht ein gesundes Gleichgewicht 
zwischen okonomischen und ideellen ZIelsetzungen, aber auch ein gewisses 
MoB an Innovotlonsfreudigkeit, uw den geanderten Umfeldbedingungen und zu 
erwortenden Trends im Verbraucherverhalten rechtzeitig begegnen zu konnen.

Aufgrund der teilweisen Abkehr von Tradition ist eine gewisse Verbraucher- 
wanderung spiirbar. Es w ird  daher notwendig sein, der Unternehmensgruppe 

KONSUM ein neues Profil zu verieihen, urn sie fiir  M itglieder und Kunden 
gleichermoBen a ttrak tiv  zu machen.

a) Neue Ordnungsprinzipien der genossenschaftlichen Warenwirtschaft

Ein "Konsumentenmarketing 2002" erfordert auch neue Ordnungsprinzipien 

in der genossenschaftlichen Warenwirtschaft, das heiBt, ein leistungsstar- 
kes Beschaffungs- und Absatzsystem muB den ideellen und materiellen 

ZIelsetzungen in der Praxis entsprechen. Eine optimale Steuerung des Gu-



terstromes (Logistik) und eine gut funktionierende Bestellautomatik fur 

alle Teile der Sortimente mussen garantiert sein.

Entsprechende Normzeiten Filialen -  Distributionszentrum  soHten gesi- 
chert sein.

b) Verbesserung der Werbemethoden

Auch die Werbung muB das Leistungsprofil der Unternehmensgruppe KON- 
SUM perfekt dokumentieren und dazu beitragen, daB sich die iiberwiegen- 
de Zahl der Mitglieder und der ubrigen Verbraucher m/t dew Leitb ild  
KONSUM als M itglieder- und Verbraucherorgonisation identifizieren kann. 
Sie muB aber auch informieren und dafiir sorgen, daB der Markt Angebo- 
te aufnimmt und so ausreichende Nachfrage entsteht.

Vermeiden w ir kunftighin identitdtsveriuste durch Briefing von auBen.

c) Berucksichtigung lokaler und regionaler Erfordernisse

"Zentraikonsum" im F irm entite l ist geioscht, der KonzentrationsprozeB 
abgeschlossen. Jetzt mussen Vorwdrtsstrategien einsetzen, die auch auf 
lokaler und regionaler Ebene konsumentenpolitisch wirksam werden.

4. Erneuerung des genossenschaftlichen Erscheinungsbildes

Was konnen wir aussagen?

Wir gelten heute als Internationales Beispiel fur eine funktionsfahige Selbst- 

verwaltung. Das Prinzip der Selbsthilfe sollte auch in Zukunft m it modernen 
M itte in  im Interesse von Mitgliedern und Verbrauchern umgesetzt werden, do 

eine Cenossenschaft ja eine gemeinsame Einrichtung zu deren Wohle darstellt.



Die Wahrung der Mitgliederinteressen and die Erfullung des Forderungsge- 

idankens sow/e die Berucks/cht/gung des Identitatsprinzips konnen durch 
neue Impulse auf ideellem und gesellschaftlichen Bereich abgesichert 
werden.

b) Soziologische Wandlungen

Soziologische Wandlungen sind harmonisch und stufenlos in die Unter- 
nehmenspolitik einzubringen.

c) Regeimaliige Mitgliederkontakte

Durch regeimaliige M itgliederkontakte konnen die wesentlichsten Bedurf- 

nisse langerfristig e rfu llt werden.

d) Bessere Transparenz der M itgliedervorteile

In der Betriebstypen-Mix-Strategie 1st ein einheitliches Auftre ten als Un- 
ternehmensgruppe KONSVM bei Betriebstypen m it einheitlichem Ober- 

strahlungskonzept verankert. Urn M itgliedervorteile erkennbar zu machen 
und damit eine zielfuhrende Mitgliedergewinnung sicherzustellen, waren 

folgende Schwerpunkte zu berucksichtigen:

-  Bundesweite Exklusivangebote

-  Darstellung der Ruckvergutung fur M itglieder als genossenschaftliches 
Wesensmerkmal

-  Ausbau des einheitlich hohen Quqlitatsstandards und der Preisgerech- 
tigkeit.

Die Durchfuhrung folgender Aktiv ita ten konnten ebenfalls zur Verbesse- 

rung des genossenschaftlichen Erscheinungsbildes wesentlich beitragen:



-  Ausbau einer mitgliederfreundlichen Sparforderung

-  gunstige Verzinsung fur zusatzliche Geschdftsonteile

-  Exklusivleistungen bei Mitglieder-Versicherungen

-  Mitglieder-Reiseveranstaltungen

-  Seminarprogramme fu r M itglieder

-  gezielte Jugendforderung

-  Hobby-Zentren fur Mitgliederfamilien

-  Ausbou international er Kontakte (Mitglieder-Urlaubsarrangewents 
etc.).

5. Hohere Leistungsbereitschaft genossenschaftlicher M Itarbeiter

a) Bessere Fachausbildung und verstorkte genossenschofttiche Schufung

Die beruflichen M itarbeiter in der Unternehmensgruppe KONSUM erholten

-  ausgehend von der Lehrlingsausbildung -  iiber Fachkurse fiir  das Ver- 
kaufspersonal, Aufbauveranstaitungen f i ir  Nachwuchskrafte etc. eine fun- 
dierte Fachausbildung. Es muBte aber nach mehr in die Schuiung alter 
M itarbeiter investiert werden. Dezentralisierung verlangt gerade auf der 
m ittleren und unteren Fuhrungsebene groBere Fahigkeiten und bedarf da- 
her einer Intensivierung der Ausbiidungsaktivitaten.

Urn tragfahige Motivationsstrukturen zu schaffen, s/nd gerade auf dem 
Persanalsektor intensive Lernprozesse erforderlich.

b) Cooperative Identity anstelle Corporate Identity

Da alle M itarbeiter Miglieder der Unternehmensgruppe KONSUM seln sol- 

len, ist eine Identlfikation der M itarbeiter m it Ihrem Unternehmen gege- 
ben. Verkaufer und Kaufer bilden keinen Cegensatz, da Eigentiimer und 

Trager des genossenschaftlichen Unternehmens identisch slnd.



Anstelle der Corporate Identity muB die Cooperative Identity -  die genos- 

senschaftliche Identifikotion -  treten, die sowohl innerbetrieblich als ouch 

auBerbetrieblich wirksam sein sollte. Die Herausforderung an uns lautet:
I

Wir mussen sehr gute genossenschaftliche Kaufleute sein, die genossen- 

schaftlichen Grundwerte glaubhaft vertreten und uns w it  der Genossen- 
schaft identifizieren. Dann vermag uns, im gesamten gesehen, kein Dis- 

kontmuiti vom Markt zu verdrangen.

c) Stdndige Verbesserung des Qualitatsstandard der M itarbeiter

Nicht nur das Service-Niveau der Filialen der Unternehmensgruppe KON- 
SUM bedarf einer standigen Verbesserung und Anpassung an die steigen- 

den Mitgliedererwartungen, sondern ouch die Qualitat der M itarbeiter.

Die Einstellung der M itarbeiter zu ihrer A rbeit in der Genossenschaft und 
deren Aufgeschlossenheit fur Wunsche und Probleme von Mitgliedern und 

Kunden ist zu verbesserh.

Auch die eingangs skizzierte notwendige Vertiefung der fachlichen und 

genossenschaftlichen Kenntnisse der M itarbeiter kann in diesem Lichte 
(Weiterbildung auf hoherem Niveau) betrachtet werden.

d) Mehr Vertrauen in die eigene Leistungskraft

Die M itarbeiter mussen ihrer eigenen Leistungskraft mehr glauben und 
mehr Vertrauen zu den genossenschaftlichen Eigenprodukten haben, um 

dieses Vertrauen an die M itglieder weiterverm ittein zu konnen.

Aber auch die Leistungen der Unternehmensgruppe KONSUM, die ein we- 

sentliches Unterscheidungsmerkmal gegenuber denen der Wettbewerbspart- 
ner darstellen -  wie Ruckvergutung, aktive Preispolitik, Bestpreispaket, 

die Rolle innerhalb der osterreichischen W irtschaft -  sollten von den M it-  

arbeitern starker betont werden.



Die Unternehmensgruppe KONSUM kann von ihren Mitarbeitern eine 
hohere Leistungsbereitschoft erwarten, weil sie eine groBere soziale Absi- 
cherung bietet als die Privatwirtschaft und die Belegschaftsvertreter jo 
bei alien wichtigen Unternehmensbeschlussen aktiv m itwirken konnen.

Bessere Leistunqsbewertung

(Offene Frage in der Unternehmensgruppe KONSUM)

Die MeBbarkeit von Leistungen soilte nicht kurzfristig und vordergrundig, 
sonder auf Langzeitwirkung bewertet werden.

Der Einsatz von Simuiationsmodellen (P.C.) vuiirde hier die kunftige Vor- 
gangsweise erieichtern.

Gewinnung aller M itarbeiter als Mitglieder 

(Offene Frage in der Unternehmensgruppe KONSUM)

In der Unternehmensgruppe KONSUM sind nicht alle M itarbeiter outomo- 
tisch auch Mitglieder, gehoren aber der Gewerkschaft geschlossen als 
Mitglieder an.

Es soilte der Unternehmensfiihrung gelingen, dieses M itgliederpotential 

(ca. 5.000 M itglieder) zu erfassen.

Anforderungen an die Fuhrungselite

Die Fuhrungselite muB selbst bei unfairen Herausforderungen Disziplin, 
Solidaritat und Durchhaltevermogen bewahren und "Befehlsausgaben" ver- 
neinen.

Sie soilte alle Spannungen (Macht und Verantwortung liegen nahe beiein- 
ander) im Interesse einer optimalen M itgliederpo/itik tun lkhst ousscho/- 
ten.

Sie soilte kontinuieriich mehr Kreativitat und mehr Fiihrungsstarke bewei- 
sen.



■ Sie sollte das partielle Betriebsego hintanstellen und bei ihren Zielsetzun- 
gen die Interessen der Unternehmensgruppe KONSUM als Gesamtorganisa- 
tion von Mitgliedern und Verbrauchern in den Vordergrund rucken.

Sie sollte sich bewuBt werden, daB Entscheidungsgewalt und Verantwor- 
tung eine Einheit bilden miissen.

Sie sollte ouch !<eine einseltigen Kraftakte setzen, sondern gesamtpoliti- 
sche Zielsetzungen zu verwirkllchen trachten, die eine ausgewogene Kom- 
bination zwischen zentraien und regionalen Strategien beinhalten.

Sie sollte an alien Unternehmensentscheidungen, die Bereiche wie Investi- 
tion, Ruckvergiitung, Beteiligungen, Personal oder -  kiinftighin -  auch 
Uwweltschutz betreffen, geschlossen mitwirken.

Auch sie so llte  sich des hoheren Wertschopfungsgrades von Produktion und 
Dienstleistungen mehr bewuBt sein und auch das zur Verfugung stehende 
Hurnankapital fu r die Realisierung ideeller Ziele besser nutzen.

Die Fuhrungseiite sollte danach trachten, die Reaktionsgeschwindigkeit 
bei alien notwendigen Beschlussen und MaBnahmen zu erhohen.

Sie muB jedoch auch erkennen, dofi bei alien wichtigen unternehmerischen 
MaBnahmen der Langfristigkeit entsprechender Vorrang einzuraumen ist.

C. GRUNDSATZE m it g l ie d e r b e z o g e n e r  u n t e r n e h m e n s p o l it ik

h Voraussetzung

Solidarisches Verhalten der Mitglieder -  dispositive Beteiligung der M it- 
glieder

ausreichende Oberschaubarkeit genossenschaftlicher Zielsetzungen

sachliche Information der Mitglieder und Funktionare

demokratische WiliensbiJdung und Absicherung der Kontro llautoritat (Kon- 
tro lle  ist ein w ichtiger Bestandteil genossenschaftlichen Managements.)



Starkung der systemerhaltenden K ra ft

Integration von betriebswirtschaftlichen und forderungszielbezogenen As- 
pekt

Die Unternehmensgruppe KONSUM ist vor ollem eine integrierte Primar- 
genossenschaft, die in drei Ebenen -  lokal, regional und zentrol -  w irk - 
sam sein soil.

Jedes weitere Vordringen von Zentralismus soil m it alien M itte in  unter- 
bunden werden, um nicht Gefahr zu laufen, zur "Zentralgeschaftsanstalt” 
zu werden.

3. Mitgliederbezogenes Marketing

bosisbezogene Mitwirkung der Mitglieder 

hoherer Stellenwert des Mitgliedergeschaftes

interner Mitgliedererfolg bedeutet gleichzeitig externer Markterfolg

Mitgliederzufriedenheit und Realisierung von Marktchancen stellen keinen 
Widerspruch, sondern eine Interdependenz dor

MeBbarkeit des Mitgliedererfolges -  Zufriedenheit, Akzeptanz

Berucksichtigung der Wertvorstellungen der Mehrheit der M itglieder

Anpassung an den Wertewandel

Einkaufstreue -  Ruckvergutung

Mitgliedervorteil -  Exklusivleistungen

Gewahrleistung des Mitgliedernutzens selbst im hartesten Wettbewerb

Mitgliederorientierung tro tz notwendiger Offnung zum Verbraucher bei der 
Produktions- und Absatzpolitik

Wertschatzung der Eigenproduktion

Erhaltung des Naheverhaltnisses zu den Mltgliedern

Gesto/tung von Gemeinschaftserlebnissen



4. Was mussen die Mitglieder von der Unternehmensgruppe KONSUM erwar- 
ten konnen?

Waren- und Dienstleistungsangebote, die in der Preis- und Qualitdtsrela- 
tion den hohen Leistungsstandard der Unternehmensgruppe KONSUM 
widerspiegeln.

Einsatz qualifizierten, freundlichen Personals.

Verstarktes Eintreten fu r konsumentenpoiitische Belange in der O ffen t- 
lichkeit.

RegelmaBige Information durch ein M itglieder- und Konsuwenteninforma- 
tionssystem.

Mitwirkung am EntscheidungsprozeB aufgrund qualifizierten Wissensstandes. 

Mdglichkeiten der Aus- und Weiterbildung.

Teilnahme an gruppenbezogenen Forderprogrammen (z. B. der Genossen- 
schaftlici)en Frauenorganisation, be/ Warentests oder Verbraucherveran- 
staltungen).

Verstarkte Teilnahme am Kontrollvorgang.

Inanspruchnahme von kulturellen Forderungsmoglichkeiten und Teilnahme 
an Seminarprogrammen.

Ausbau genossenschaftlicher K u ltur- und Reiseveranstaltungsprogramme.

Stdrkere Partizipationschancen in gesellschaftlichen Belangen und damit 
eine Verbesserung hinsichtlich der Abhangigkeit in Haushalt und Beruf.

D. DIE GENOSSENSCHAFTSDEMOKRATIE MUSS WEITERLEBEN!

Wirtschaftliche Leistung und Demokratie bedeuten keinen Widerspruch. Wir 

brauchen keine Demokratiereform - w ir mussen die bestehende Genossen- 
schaftsdemokratle nur praxisnaher gestalten und sie in alien drei Ebenen (io - 

kal, regional, zentral) wirksam werden lassen.



Ui der Unternehmensgruppe KONSUM als Mitgliederorganisation sollte es keine 
Interessenskonflikte geben, da /a deren Mitglieder gleichzeitig Eigentumer sind 
und sie selbst -  bzw. ihre gewdhlten Vertreter -  die Unternehmenspolitik 
mitbestimmen.

Der ehrenamtlichen Tdtigkeit, die die Demokratie in der Genossenschoft s i- 
cherstellt, muB daher eine noch groBere Sinngebung verliehert werden.

1. Lebendige Wirtschaftsdemokratle durch BeschluBfassung und KVohfen
(Status quo)

durch die M itglieder 

in der Mitgiiederversammiung 
im Aufsichtsrat 
im Vorstand

in der Generalversammlung

individueiles Selbstverstandnis 

WillensauBerung der Basis 
Kontrolie und Mitverantwortung 
Entscheidungsfindung und Fuhrung 
einheitliche Gesamtausrichtung

2. Kontrollinstaraen der Eigentumer (Status quo)

Fiiia ien (Wahlsprengei)

Regionen, Landesausschusse

Genossenschaftiiche Unter- 
nehmen und 
T ochtergeseiischaften

Mitgliederrate

Regionalrate

Aufsichtsrate  
Delegierte der 
Generalver- 
sammiung IV

I

II

III

Die Funktion dieser Kontrollinstanzen der Eigentumer muB unbedingt ge- 
sichert bleiben.

3. Chancen zur Selbstverwirklichung

Die in der Basis, im M itteibau und in den Fuhrungsgremien verankerten M it-



gliedervertreter sollen eine integrierte genossenschaftliche Einheit bilden. Iht- 

nen sollten -  genauso wie den berufllchen Mitarbeitern -  echte Chancen zur 
Selbstverwirklichung geboten warden. Denn nur so kann die Konsensbereit- 
schaft der freiw illigen M itarbeiter oufrechterhalten, gestarkt und neue Funk- 

tionare zur M itarbeit gewortnen warden.

4. Bessere Wissens- und Informationsvermittlung

Die gewahlten Entscheidungstrdger brauchen eine deta illierte  Information, 
die Kontrollorgane eine kontinuierliche Wissensverarbeitung.

Einer dynamischen Genossenschaftlichen Frauenorganisation wird besonde- 
re Bedeutung zukommen. Die Wissens- und Informationsvermittlung fiir  
weibiiche Funktiondre sollte daher besonders intensiviert werden.

Die Aufkldrungs- und Informationstdtigkeit f i ir  M itglieder ist ebenfalis zu 
verstarken (Wiedereinfuhrung eines M itglieder-Kontaktblattes).

Funktiondren und Delegierten ist in vermehrtem MaBe bewuBt zu machen, 
daB sie die Mitverantwortung fur Besct)lusse der einzelnen Organe tragen 
und so den demokratischen EntscheidungsprozeB durch ihr Verhalten pra- 
gen.

E. ZUM MITGUEDER-STRATEOIEKONZEPT

Die Unternehmensgruppe KONSUM ist aus dem Stadium der Versorgung ihrer 

Mitglieder herausgetreten und hat die weitaus groBere, umfangreichere und 
verantwortungsvollere Aufgabe, namlich die Bereitstellung von Angeboten fiir  
die Verbraucher m it moglichst preiswerten, qualitativ hochstehenden Waren 
und Dienstleistungen, verstarkt wahrgenommen.

Trotzdem mussen die Mitgieder im M ittelpunkt unternehmenspoltischen Han- 

delns stehen, weil sie ia le tz tllch  die Existenzberechtigung einer Genossen- 
schaft sichern.



Mur wenn die okonomischen Zielsetzungen reallslert und den Mitglledern dar- 
uberhinaus entsprechende Anreize geboten werden, konnen mitgliederbezogene 
Konzepte grelfen.

Es darf iibersehen werden, dofl heutzutoge die ideelle Bindung zur Genossen- 
schaft vielfach nicht mehr so eng ist, die Mitglieder manchmal sogar die 
Treue verweigern. Die Mitgiiederforderung muB trotzdem -  Oder gerade des- 
wegen -  das oberste Ziel der Unternehmensgruppe KONSUM sein. Sie muB 
danach trachten, die Bedurfnisse und Erwartungen ihrer Mitglieder in der Un- 

ternehmenspolitik zeitnah um- und durchzusetzen, urn den Weiterbestand als 
genossenschaftliche Einheit zu sichern. Dabei wird die Auswertung von Info- 
Material ein wichtiges M itte l darstellen.

Die M itglieder erwarten neben den okonomischen Leistungen -  giinstiger Preis, 
hohe Qualitat, gut gegliedertes Sortiment und hoher Servicegrad -  (wie be- 
reits an anderer Stelle betont) auch einen ideellen Mehrwert, der durch die 
Mitwirkung und Mitve'rantwortung in wesentlichen genossenschaftlichen Grund- 
satzentscheidungen und in der Festlegung von Rahmenbedingungen realis iert 
wird.

I. Mitgliederperspektiven

Um Mitglieder und deren Vertreter an die Genossenschaft enger zu binden, 
s/nd noch Meinung des Autors folgende Leitlin ien zu beriicksichtigen:

A lle  Fuhrungskrafte sollen durch geschlossene, soiidarische Haltung inner- 
halb und auBerhalb der Unternehmensgruppe KONSUM dokumentieren, doB 
diese Genossenschaft eine demokratisch gefuhrte Konsumenten- und M it-  
gliederorganisation ist, wo Selbstverwaltung und Unabhangigkeit gewahr- 
le istet sind.

Die Pragung eines pos/tiven Selbstverstandnisses in der C ffentlichke it soli 
aber auch durch beispielhaftes Verhalten von beruflichen und fre iw illigen  
Mitarbeitern -  insbesondere von Spitzenfunktionoren -  erfo/gen.

Das genossenschaftliche Selbstverstandnis muB ve rtie ft und immer wieder 
neu betont werden.



Selbstverantwortung muB fur Mitglieder durchschaubarer und funktionelldt 
' gestaltet werden.

Die positive Einstellung zum Cenossenschaftswesen hat vor dem H inter- 
grund eines humanen Menscttenbildes zu stehen.

-  Der M itgliedervorteii muB immer wieder bewuBt gemacht werden.

Die Information im "eigenen Laden” mud als echter Mehrnutzen fUr M it
glieder (aber ouch fur Kunden) noch mehr eingesetzt werden.

Das Nahverhattnis zu den Mitgliedern muB -  wie an anderer Stelle betont
-  erhalten bleiben.

Den Mitgliederinteressen sollte weitgehend -  unter Berucksichtigung des 
standigen Wertewandels -  entsprochen werden.

Die Mitglieder mdissen zur Mitwirkung durch attraktive Veranstaltungen 
gewonnen werden (z. B. Themenvorschlag: "Jugend und Genossenschafts- 
idee in der Wettbewerbswirtschaft").

Die Internationale Rolle der Genossenschaft und damit die Bindung zu ei- 
ner weltweiten Interessensgemeinschaft muB mehr unterstrichen werden.

(Die letzten Punkte werden -  wegen ihrer W ichtigkeit -  ouch in anderen Ka- 

piteln behandelt.)

2. Erstellung eines mitgliederorientierten Operationsplanes

Um eine optimale Umsetzung von M itglieder-Strategien zu garantieren, muB 
die Mitgliederforderung Tell der Unternehmenskonzeption sein, und die Ge- 

samtziele der Unternehmensgruppe KONSUM mussen auf mitgliederbezogene 

MaBnahmen m itte i-  bzw. langfristig ausgerichtet sein.

Zur reibungslosen Durchsetzung mitgliederbezogener Vorhaben sind alle betre f- 
fenden Fuhruhgskrafte und freiw illigen M itarbe iter uber diesbezugliche A k tlv i-  

taten gezielt in fo rm ie rt warden.

Der Operationsplan sollte jewells einzelne Elemente des genossenschaftlichen 

Forderungsauftrages erfassen.



gur Operotionalisierung forderwirtschaftlicher Zielsetzungen sind als erster 
Schritt Indikatoren festzustellen, die ROckschlusse auf den Forderungsgrad er- 
lauben, wie z. B.

Umsatzentwicklung m it Mitgliedern (Waren und Dienstleistungen -  Sparen, 
Reisen, Versicherungen)

-  Ruckvergutung 

Exklusivleistungen.

Weitere Indikatoren konnten betreffen:

Wertvorstellungsprofile der Mitglieder 
Mitgiiederfrequenz

-  Beratungsieistungen

Mitgliederzufriedenheit (aufgrund von Befragungen usw.)

M itgliederidentitat (Cooperative Identity)

Wettbewerbsvorteil durch Mitglieder.

Hierbei v/aren sowohl okonomische als ouch soziologische Messungsmethoden 
heronzuziehen.

ROckmeidesysteme durch Kontaktpflege m it Mitgliedern und der Einsatz ada- 
quater Medien sind auszubauen.

3. Mitgliederstruktur

In den einzelnen Vertriebslinien (Filialen) sollten als weiterer Schritt Erhe- 

bungen vorgenommen werden. urn folgende Indikatoren festzustellen:

-  Anzahl der Mitglieder 
Anzahl der Kunden 

Durchschnittsalter der Mitglieder

-  Einkommensverhaltnisse (Kaufkraft)

Einkaufsgewohnheiten

-  HaushaltsgroBe.



4. Wertvorstellungsprofile der Mitglieder
(Auswertung von Befragungen 1984 bis 1986)



Erkenntnisse Ober 
Wirkungsweise 
der Strategic

-  Strategische 
Grundsatze

-  Ergebnisse von 
Meinungsfor- 
schung (Info- 
Material)

Erttwicklung von 
Strategien

1. Informations- 

analyse

I
2. Strategie- 

entwicklung

Aufbau eines 

Strategle- 

uberwachungs- 
systems

Einfuhrung der 

Strategic

Anpassung der 
Strategic



F. MITGLIEDERAKTIVIERUNG

1. Wie ist der MitgliederpassMtat in der Unternehmensgruppe KONSUM zu 

bJgegnen?

Okonom/sch durch langfristige betriebswirtschaftliche Erfoige.

MarktgerecHt durch kurz- und m itte lfris tige  Ausrichtung auf die M itg lie - 
derbedurfnisse untec. Berucksichtigung zeitgemaBer Anforderungen.

Ideell und genossenschaftlich durch Festtegung und Vertiefung des Ge- 
meinschqftsgefuhls und durch das Bekenntnis zur genossenschaftlichen 
Idee.

2. Welche Schwerpuakte sind bei der Mitgliederaktivierung mrdringlich zu 
behandein?

- Bestehende Aktivgruppen starken.

Passive M itglieder wiedergewinnen.

Besseres Zusammenwirken von beruflichen und ehrenamtlichen M itarbei- 
tern bei der Regelung von Beschwerden und Aufklarung von Irrtumern und 
damit Vermeidung von Kundigungen verstimmter Mitglieder. (Keine Kundi- 
gung darf automatisch erfolgen. Das Verkaufspersonal muB festgestellte  
Fehler sofort korrigieren und nach Moglichkeit eine gutliche Losung her- 
beifiihren.)

Intensivierung der Beziehungen M itglied -  Genossenschaft.

Praktische Manifestation fu r den Umweltschutz durch Aufklarung und Ein- 
satz umweltfreundlicher Produkte (z. B. Jute s ta tt Plastik). Forderung von 
Recycling in Produktion und Distribution.

BeeinfluBung der O ffentlichke it im Interesse einer erfolgreichen M itg lie 
der- und Konsumentenpolitik.

Intensivierung der internatlonalen Kommunikation und Hebung des interna- 
tionalen Solidaritatsgefuhls, insbesondere m it der Dritten Welt.

"M itglieder-Partnerschaften" m it befreundeten auslandischen Genossen- 
schaftern.



^  SlitgUederaktMerung -

Einordmng in das Organisationssystem "Genossenschaft"

E = Entsche/dungsrecht
/ = Informationsbeziehung

K = Kontrollrechte

L = Leistungsbeziehungen

M = Entscheidungsvorbereitung/Mitwirkung
dungen

W = Wahl genossenschaftlicher Organe

an Management-Entschei-



±
Aktivierung der 
Mitgliederbasis 
(verstarkte Be- 
teiligung der 
"groBen Masse")

Bezugnehmende R iick- 
meldung an M itglieder 
(For der plan, Forder- 
bericht)

Anderung des Fuhrungs- 

verhaltens

(partnerschaftlicher

FQhrungsstil)

Entsprechende MaBnahmen 
(gruppenorientierte 
"offene" Versammlungs- 

leitung,

Artikulation/Erfossung 
der Mitgliederbedurfnisse, 
Gesprachskreise u.a.)

* In Aniehnung an R. Attems, a.a.O. S. 27



^  f Or d e r b il a n z  a l s  w ic h t ig e s  m s t r u m e n t a r iu m  d e r  m it -
GUEDERPARTIZIPATION

Mitgllederforderung und Konsumentenpolitik sind an sich einander erganzende 
Teile einer modernen Verbraucherorganisation.

Die M itglieder als E/gentumer und Troger des genossenschoft/ichen Unterneh- 
mens haben, wie erwahnt, Anspruch auf eine Mehrleistung, die insbesondere 
im Rahmen einer Forderbilanz zum Ausdruck kommen kann. Dies obwohl nicht 
alle Mehrleistungen rechenbar gemacht werden konnen, wie etwa Schulung und 
Information von Funktionaren, oder bewertbare Leistungen, z. B. aktiver Um- 
weltschutz, geboten werden, die auch im Interesse einer Genossenschaft liegen 
konnen.

Eng aneinander ist der Leistungsbezug der M itglieder bzw. deren aktives M it-  
wirken in den einzelnen Funktionsebenen geknupft. Neue Form'en der M itg lie - 
derpartizipotion verlangen ailerdings zusatzliche Anreize, um eine langerfristige  
Mitwirkung zu sichern. Die heute bundesweit wirkende osterreichische Unter- 
nehmensgruppe KONSUM (Primargenossenschaft KONSUi^ OSTERREICH) hat 
hier eine bedeutende geselischaftliche Verantwortung zu tragen, eine Tatsa- 
che, die in der neuen genossenschaftlichen Unternehmenspolitik Ausdruck fin -  
den soilte.

1. Der erste Schritt

Ober wict)tige MaBnahmen -  vor allem besondere Vertriebsaktivitaten (Nah- 
versorgungsladen, GroBmarkte, Speziaigeschafte u sw j -  sind rechtzeitige In- 
formationen in den einzelnen Funktionarsebenen zu erfolgen:

zentral -  Aufsichtsrat

regional -  Regionalrat (Landesorganisationen)

lokal -  Bezirksrat, M itgliederrat



Ausreichende Information der M itgliedervertreter 1st eine wesentliche fc|rous- 

setzung dafiir, daB deren Interesse an der Genossenschaft erhalten und dereh 

Mitwirkung gewahrleistet wird.

2. Deif zweite S chritt

Ein jdhrlich zu erstellender M itglieder-Forderplan soli unter Berucksichtigung 
unternehmerischer Gegebenheiten deta illierte  Zielvorstellungen der M itglieder- 

forderung und -partizipotion entholten.

3. Steigerung der Cooperative Identity der Mitgliedervertreter

Die gewahlten Funktionare einer "mitgliederbezogenen", lebendigen, erfo igre i- 

chen Genossenschaft sind sich ihrer Eigentumerpositlon voll bewuBt. Sie er- 
warten, daB man den Mitgliedern einer Genossenschaft anders begegnet a/s in 

einem vergleichbaren m it ihrer Genossenschaft konkurrierenden Unternehmen.

Sie wollen als Funktionare ernst genommen werden, ihre Leistungen anerkannt 
wissen, echte Moglichkeiten der Mltgestaltung haben, K ritik  und Anerkennung 

aussprechen durfen, also starker beachtet werden.

Sie sind aber auch bereit, mitzuwirken und ihr Wissen in den Dienst der Ge
nossenschaft zu stellen -  und dies ehrenamtlich. Gerade diese Mltgestaltung 

und EinfluBnahme konnten die Grundeinstellung zur Primargenossenschaft 
KONSUM OSTERREICH (Unternehmensgruppe KONSUM) pragen.

In der tdglichen Leistungsbeziehung w irk t das Grundverhalten der M itglieder 
als Ferment. Jeder M itgliedervertreter ist stolz dorauf, wenn seiner Genossen

schaft Erfolge gelingen, ihre Entwicklung gut ist und ihr Ansehen wachst. 

Wenn ihm bewuBt wird, daB er selbst dazu beitragen konnte, mehrt dies sein 
Selbstgefuhl. Umgekehrt w ird er bereit sein, standig durch Anregung und K ri-



tik  ^  Leistungssteigerung beizutragen. Marktentwicklungen konnen signalislert 
4/erden, die von der Genossenschaft zu prufen, aufzunehmen und nutzbar zu 
machen sind. Standige Kommunikation m it ihren Mitgliedern ist Lebenselexier 
der Genossenschaft.

Zur Steigerung der Cooperative Identity und zur Erhohung der M itg/iederparti- 
zipation kann die Einfuhrung einer Forderbilanz wesentlich beitragen.



4. Ablauf einer Forderbilanz

In einem ersten Schritt bekommt das 
Mitglied AufschluB uber das gesamte 
Angebot an Forderungsleistungen der 
betreffenden Genossenschaft.

Die Leistungen einer Genossenschaft 
warden wegen ihrer V ie lfa lt n icht al
ien Mitgiiedern gleichermalien bekannt 
sein.

Voraussetzung fu r die bestmogliche 
Forderung durch die Genossenschaft 
ist die Kenntnis der aktuellen Bedurf- 
nisse der Mitglieder. In einer unifas- 
senden Befragung der M itglieder wer- 
den jene Informationen erhoben, die 
der Geschaftsfuhrung a/s Grundlage 
fu r die kunftige Geschaftspolitik die- 
nen.

Im Rahmen eines Forderplanes werden 
die den Vorstellungen der Betroffenen 
entsprechenden Ziele in den Bereichen 
Forderung und Mitwirkung abge- 
stimmt.

Von der Geschaftsleitung wird fur ein 
Geschaftsjahr festgelegt, wer m it 
welchen MaBnahmen gefordert werden 
soil.

Die am Ende eines Geschaftsjahres 
erstellte Forderbilanz weist die E rfu l- 
lung des Forderungsauftrages aus 
("Existenzsicherung" und "Steigerung 
der Lebensqualitat"). Das M itglied
nimmt das ihm in der Satzung einge- 
raumte Kontrollrecht wahr.



H, ^ IN N U N G  NEVER MITGLIEDER

in der Primargenossenschaft KONSUM OSTERREICH (Unternehmensgruppe 
KONSUM) ist es Wsher erfreulicherweise gelungen, ausscheldende Mitglieder 
(Tod, Kundigungen) durch neue zu erseUen, so doB die Mitgliederzahl rund 
800.000 betragt. Neben der Mitgliederaktivierung kommt der Gewinnung neuer 
und potentieller Mitglieder grofie Bedeutung zu, wofur vorerst folgende MaB- 
nahmen erforderlich sind:

1. Verstarkte Kontakte und Willensumsetzung bei befretmdeten Organl- 
sationen

Soll-lst-Kontrolle -  Verbales Verhalten /  Faktisches Verhalter)

2. Mitglieder aus elgenen Reihen

Siehe Punkt B. 5. f) (Genossenschaftliche M itarbeit)

3. Ausbau traditioneller Instn/mentarien zur Mitgliedergewinnung

Werbeteams

Hausbesuche

Wiedereinfiihrung des Postversandes eines Mitgiieder-Kontaktbtattes.

Neues "Konsumenten-Journal WIR" Einsparung -  Pubiikation KONSUM 
OSTERREICH verstarkt als Funktionarirtformation verwender) -  Paraileien 
zu Bestehenden vermeiden!



Oberzeugen durch Leistung und Vorbild.

In traditionellen Betriebstypen durch vermehrtes Qualitatsangebot, giinsti- 
ge Preisgestaltung, Beibehaltung des Bestpre/sangebotes.

Wiedereinfuhrung von Exklusivangeboten.
I

Einsatz freundlichen, geschulten Personals.

In mitgliederanonymen Betriebstypen (coop Diskont, InForm-Laden, Fach- 
markten etc.) durch vertrauenserweckende, in sich abgerundete verstandli- 
che und dynamisch Betriebspolitik.

Durch Information und ztisatzliche Impulse sollte der Mitgliedernutzen ols 
Leistungsbundel in der Unternehmensgruppe KONSUM erkennbar gemacht 
werden, um entsprechende Zielgruppen zunachst als Kdufer anzusprechen, 
sie aber als potentielle Mitglieder betrachten zu kdnnen.

Andererseits sollten Mitglieder, die dem Diskontprinzip zuneigen, in ver- 
mehrtem AusmoB als Kdufer in den Sonderbetriebsformen gewonnen wer
den.

Einsatz der Werbung in vermehrtem MaBe zur Pfiege menschlicher Bezie- 
hungen und zur Identifikation m it dem Unternehmensbild KONSUM.
Siehe auch Punkt B. 3. b) (Verbesserung der Werbemethoden).

5. Zukunftsorientierte MaBnahmen

Erfassung und Starkung kleiner Gruppen (z. B. Behinderter).

Erfassung der "alternativen" genossenschaftlichen Szene, die zahlreiche 
fur Genossenschaften aufgeschlossene junge Menschen umfoBt.

Mitgliedschaft auf bestimmte Zeit (z. B. Fremdarbeiter).

Bei Aufgabe unrentabler Betriebstypen rechtzeitige Kompensierung des 
Mitgliederschwundes durch Einfiihrung kostengunstiger Hausbelieferung, die 
Teil eines zeitnahen genossenschaftlichen Forderungsauftrages bedeuten 
konnte (Betreuung von Senioren, Personen ohne eigenen Haushalt etc.).



K3NSUMENTENSCHUTZ -  EIN WICHTIGER BESTANDTEIL DER NGUP

Die Konsumgenossenschaftsbewegung 1st seit mehr als 130 Jahren als Ver- 
braucherorganisation leg itim ie rt; sie muB dieser Aufgabe auch In Zukunft, und 
zwar in zeitgemdBer Form gerecht werden.

Der Konsumentenschutzgedanke ist eine der groBen zentralen Ideen unserer 
Zeit. Sowohl im Ausland als auch im Inland hat der Handel diesen Gedanken 
akzidentell ankllngen lassen. Die groBe Chance fur die Unternehmensgruppe 
KONSUM besteht nun darln, auf dieses aktuelle Thema m it entsprechenden 
Strategien einzugehen und eine Konsumentenschutz-Deklaratlon zu erarbeiten, 
in der Mission und Aktlvitaten zu diesem Thema umfassend dargelegt sind.

In der Vergangenheit hat slch die Zusammenarbelt m it befreundeten Organi- 
sationen und Interessenvertretungen bewahrt, obglelch in einzelnen Fallen Er- 
wartungen und Vorstellungen uber die realen Mogllchkelten hlnausglngen. 
Ideelle und konsumenten-politlsche Zlele konnen nlcht an der Tagespolitik 

gemessen werden, sondern an langerfrlstigen Gesamtlelstungen fur die Ver- 
braucher.

Konsumentenschutz und -information sind keine EinwegmaBnahmen, sondern 
bedeuten vielmehr standlge Aktlvitaten, die aktualislert verbessert werden 
mussen.

Die Prlmdrgenossenschaft KONSUM OSTERREICH (Unternehmensgruppe KON

SUM) hat ja neben dem Forderungsauftrag fu r Ihre Mitglleder den Erwartun- 

gen als Verbraucherorganlsation zu entsprechen. Das beglnnt bei der quall- 
tatsorlentierten Rohstoffauswahl uber hyglenlsch elnwandfrei gesteuerte Pro- 

duktlonsprozesse bis zur diversiflzlerten Distribution (Vollselbstbedienung im 

VL-l-Bere lch, hohe DIenstlelstungen im Berelch der CIty-Kaufhauser).



I. Glaubwurdiger VerbraucherschuU durch vermehrte Aktivitaten

Die Unternehmensgruppe KONSUM wird am Sektor Konsumentenschutz nur^ 

dann glaubwurdig werden, wenn sie entsprechende Toten setzt. Eine befugte 
Arbeitskommission fu r Konsumentenschutz sollte bereits vorhandene A ktiv ita 

ten in eine einheitliche D iktion bringen und neue Vorhaben definieren.

2. Denkansatze fur e/n Verbraucherschutz-Programm

Deklaration von Eigenprodukten uber das ubliche MaB hinausgehend. 

Erweiterung von KONSUM/Konsumententelefons.

Verstarktes offentliches Eintreten fur Be/onge des Konsumentenschutzes, 
um eine Identifikation KONSUM = Konsumentenschutz zu erreichen.

Produktentwicklung in der Eigenproduktion (z. B. "Grijne M ilde").

Qualitatsgarantien fur bestehende Produkte und zusatzliche Carantien fur 
Markenartikel.

Umweltfreundiiche MaBnahmen (z. B. Verpackungen, Rucknahme umwelt- 
belastenden Leergutes. Batterien etc., Verwendung von Jute s ta tt Plastik).

Rucknahmegarantie fu r alle A rtike l der Eigenproduktion und Markenarti
kel.

Erweiterung des Konsumenten-Test-Studios.

Konsumenten-Briefkdsten in jeder Vertriebsstelle.

Einfuhrung eines echten KONSUM-Konsumentenpreises.

3. Zur Kommunikation KONSUM = Konsumentenschutz

Die Kommunikation konnte unter dem T ite l "KONSUM = Konsumentenschutz" 

laufen und folgende Umsetzungsdimensionen beinhalten:



-  ^ ^ r a t e  m it der Headline "KONSUM = Konsumentenschutz" und Aufzdh- 
^ n g  der wichtigsten Punkte aus dem Konsumentenschutzprogramm. Zu- 
sdtzlich Kupon zur Anforderung der "Deklaration".

Kleininserate unter dem Titel "KONSUM = Konsumentenschutz", wo je -  
weils ein bestimmter Gedanke vorgestellt wird.

Rundfunk-Spots rund um die Nachrichten m it "Konsumentenschutz-Nach- 
richten".

Handblatter zum Thema Konsumentenschutz.

Serie "KONSUM = Konsumentenschutz" in der M itglieder- und Kunden- 
ze itschrift "WIR".

Einbou des Konsumentenschutzgedankens in Angebotsinserate.

Vermehrte Konfrontation m it dem Konsumentenschutzgedanken in Funk- 
tionar- und Mitgliederkreisen.

Gewinnung von gleichgesinnten Personenkreisen zur Mitwirkung bei den 
Aktivita ten des Konsumentenschutzes.

Daruberhinaus Gewinnung neuer Mitgliederkreise durch das Thema Konsu
mentenschutz.

1  SZENARIO 2002 -  SCHLUSSBETRACHTUNG

Als Einleitung dieser Unterlage wurde eine Prognose uber die Entwickiung des 
Verbraucherverhaltens in den nachsten 15 Jahren gebracht. AbschiieBend soil 
darauf hingewiesen werden, daB konventionelle Prognosen wohl an der Reaiitat 

vorbeigehen konnen, aber in ihren Grundzugen doch beachtet werden soiiten. 
Die kompiexer gewordene Umweit m it ihren Burgerinitiativen, gesetzgebenden 

Eingriffen, poiitischen Krisen, kurzeren Produktionszykien und dem schneiieren 

technoiogischen Wandei beeinfiuBt in zunehmendem MaBe den Handiungsspiei- 

raum eines Unternehmens.

Die Tatsache, daB fu r Grundbedurfnisse -  Ernahrung und Getranke -  von den 

Konsumenten immer weniger Geld ausgegeben wird und neue Verkaufsformen, 
Produkte und Dienstieistungen die Absatzwirtschaft bestimmen werden, sollte



jecfoch schon je tz t die Unternehmensgruppe KONSUM veranlassen, a u ^ ^ s e  

Entwicklung hin entsprechende VorkehrUngen zu treffen.

1. Ausbau von Wachstumsbranchen

Die Wachstumsbranchen, die in den Bereichen "A uto", "Freize it", "Reisen", 

"Versicherungen" und "Heimelektronik" liegen, sollten im Interesse der M it-  

glieder und Konsumenten von der Unternehmensgruppe KONSUi^ ausgebaut 

werden.

Eine neue Sortimentsstrategle hat der Unternehmensgruppe KONSUM zusatz- 
liche Kauferschichten gebracht -  durch gezielte Investitionen konnten Produk- 
tivitatssteigerungen in Backereien und Fleischereien erzielt werden. Auf diesen 

Erfolg aufbauend, sollte der hohe Stellenwert der Dienstleistungen fu r M it-  
glieder und Konsumenten weiter verstarkt und neue Bereiche erfaBt wer

den.

Betont sei in diesem Zusammenhang jedoch, doB M itglieder- und Verbraucher- 

zufriedenheit in jeweiiigen Bereichen erst durch idngere, subjektive Ver- 

gleichsprozesse e rm itte lt werden kann.

Richtiges Erkennen und Eliminieren destruktiver Entwicklungstendenzen sowie 

zweckmaBige Steuerung des Erneuerungsprozesses werden notwendig sein, urn 
Erneuerungsimpulse realisieren. und genossenschaftliche Aktionsfelder erweitern 

zu konnen.

Wir leben in segmentierten Markten und mussen auch kurzfristig Ruckschlage 

einstecken konnen, wenn w ir die gegebenen geringeren Wachstumschancen op

tim al nutzen wollen. Keinesfalls durfen w ir den AnschluB an die Errungen- 

schaften unserer Z e it versaumen, daher bedarf es aller K ra ft einer planvoilen 

Vorwartsstrategie.



2- , M^enntis zum fairen Wettbewerb

Die Unternehmensgruppe KONSUM bekennt sich zu einem fairen Wettbewerb. 
Sie lehnt einen unerbitterlichen Verdrangungswettbewerb, wie er heutzutage 
m ft geiibt wird, stril<t ab.

Im Interesse unseres Landes muB dem Verdrangungswettbewerb durch Teildis- 
konter und dem verstdrkten Vordringen auslandischen Kapitals m it alien M it-  
teln entgegengewirkt werden!

3. Gegenmacht zu den "Multis"

Die Unternehmensgruppe KONSUM wird in einer neuen Wirtschaftsordnung 
aber ouch Gegenmacht zu den "M ultis" sein. Ober diese besondere Bedeutung 
in der osterrelchischen Wirtschaft sotlen M itglieder und Konsumenten einge- 
hend aufgeklart werden.

4. Anpassung an veranderte Umfeldbedingungen

a) Marktorientierung durch Gestaltungshilfen von Mitgliedern und Konsumen

ten

Die Unternehmensgruppe KONSUM sollte -  wie bereits festgestellt -  ge- 
anderten Umfeldbedingungen durch rechtzeitige Strukturveranderung Rech- 
nung tragen.

Dabei sollen Gestaltungshilfen durch die Mehrheit der M itglieder und 

Konsumenten eingebracht werden, wodurch eine entsprechende M arktori

entierung und damit ein erfolgreiches Wirtschaften auch in Zukunft mog- 

lich  sein wird.



b) Beachtung lokaler und dezentraler M itq lieder- und Kundenwunsche

Aber dennoch mussen auch die lokalen und dezentralen M itg lieder- undt 

Kundenwunsche beachtet und berucksichtigt werden und entsprechende 
Rahmenbedingungen und Steuerungskriterien einsetzen.

c) Anpassung an geanderte Wertvorstellungen

Wachsender Wohlstond allein macht die Menschen nicht glucklicher. Den 
Menschen mussen neue Werte geboten werden. Uw das zu erreichen, 

muBten die Organisationsstrukturen der Gesellschaft und deren Mecha- 

nismen verandert werden. Das g ilt  auctt fu r die Unternehmensgruppe 
KONSUM.

5. Zukunftsorientierte Leitlinien

a) Ab 1989 w ird es in der EWG bereits die Verordnung uber den neuen 

Typus einer Europaischen Wirtschaftiichen Interessenvereinigung (EWIVC) 
geben. An der Unternehmensgruppe KONSUM wird es iiegen, diese neue 

Entwicklung zum Vorteil von M itgiiedern und Kunden zu beeinflussen.

b) A lie genossenschaftlichen Unternehmensstrategien mussen sich aus zu- 

kunftsorientierten Leitlin ien orientieren. Nur dann lalit sich das Modell 

einer integrierten Genossenschaft im Jahre 2002 reaiisieren.



C pqpeA jve Perspectives 2000 -  Thoughts on the Membership Strategy, 
mvsmtedted from the Bcample CONSUM AUSTRIA

must not be overlooked that in present times the idealistic bond to the 
cooperative is not as close as i t  used to be and sometimes members even

reject such loyality. In spite of this -  or, maybe, because o f this -  the

prime aim of the KONSUM group must remain membership promotion. It 

must be the endeavour to align the business policy to the expectations and 
needs o f the members and those must be dealt w ith  in the most up-to-date  
way: only through such continuity as cooperative unit con be secured. An 
important means in this connection is the evaluation of info-material.

Beside economic achievements -  cheap prices, high quality, well composed

assortment and good services -  the members also look for an idealistic
added value. This can be realized by participation and shared responsibility in 
important basic cooperative decisions.

In order to create a better; bond between members and their representatives 
and the cooperative, the following guidelines should be observed:

All executives should show by their joint and solidarity attitude, w ithin  
and outside the KONSUM group of enterprises, that this cooperative is a 
democratically organized body for consumers and members where se lf
management and independence are guaranteed.

However, a positive self-assurance should be manifested in public by the 
exemplary conduct of employees and voluntary officers -  especially those 
in high positions -.

Cooperative self-assurance must be intensified and stressed over and over 
again.

Self-responsibility must become more transparent and more functional 
fo r members.

The positive a ttitude to the cooperative idea should be viewed against the 
background of a humane image o f man.

The advantage o f being a member must be constantly pointed out.



Information in the "self-owned shop" should be better used to ^  ad
vantage of members (and also customers).

As already mentioned elsewhere -  i t  is most important to l<eep c los^  
contact with members.

/yiembers' interests should be taken into consideration as fa r os possibly 
with due regard to changing values.

More members should be gained by attractive events (e.g., proposal of a 
topical subject: "Youth and the cooperative idea w ithin competitive 
economy").

More heed should be tai<en o f the international role of the cooperative, 
showing the ties to a global group w ith  common interests.


