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Geleitwort 

Fragen der Untemehmensethik werden heute national und international lebhaft diskutiert. 

Zur Konjunktur des Themas haben nicht zuletzt die Untemehmensskandale der jiingeren Ver- 

gangenheit beigetragen, f'tir die Namen wie Enron, Worldcom oder auch Berliner Bankgesell- 

schafl nur besonders prominente Beispiele markieren. Unabh/~ngig von diesen Einzelf~illen der 

Wirtschaftspraxis hat sich das Thema Untemehmensethik allerdings auch als anerkanntes 

Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre seit 1/~ngerem etabliert. Es geht nicht mehr um den 

Grundsatzstreit frtiherer Jahre, ob eine wissenschaflliche Auseinandersetzung mit untemeh- 

mensethischen Fragestellungen tiberhaupt mOglich, geboten oder vielleicht auch gef~ihrlich ist. 

Die Diskussion hat vielmehr mittlerweile einen Stand erreicht, der auch die Frage legitimiert, 

wie sich ethische Verhaltensweisen in einem Untemehmen implementieren lassen. 

An dieser Stelle setzt d i e -  schon yon ihrem Umfang her auBergew6hnliche- Dissertation 

yon Herrn Dr. Till Talaulicar an. Herr Talaulicar untersucht die Frage, wie sich Untemeh- 

menskodizes - unbestritten eine zentrale Komponente jeden Implementierungsmanagements 

der Untemehmensethik- gestalten lassen, um wirkungsvoll zu einer ,,Ethisierung" der Unter- 

nehmensaktivit/iten beizutragen. Ungeachtet dieser praxis- und gestaltungsorientierten Frage- 

stellung zielt der Verfasser allerdings nicht auf die Pdisentation oberflachlicher Gestaltungs- 

empfehlungen ab, die wom6glich noch in Form von Checklisten schematisch abgearbeitet 

werden k6nnten. Herr Talaulicar interessiert sich vielmehr ftir die Grundlagenfragen des 

Themas und legt seine Untersuchung dementsprechend breit und tiefschiirfend an. 

Im Mittelpunkt der Abhandlung steht das Anliegen, die wesentlichen Gestaltungsdimensi- 

onen unternehmensethischer Kodizes zu ermitteln und erste Empfehlungen f't~r ihre zweckm~- 

Bige Ausgestaltung zu entwickeln. Konkreter formuliert geht es dem Verfasser um die Erar- 

beitung einer Kodextypologie aus gestaltungsrelevanten Kodexmerkmalen, die auf das (mehr 

oder weniger ethische) Verhalten der Untemehmensmitglieder einwirken k6nnen und zugleich 

durch das Untemehmen gezielt beeinflussbar sind. Diese Kodextypologie soll zum einen eine 

informative Bestandsaufnahme real vorfindbarer Untemehmenskodizes erlauben. Zum ande- 

ren w~ihlt der Verfasser die Kodexmerkmale so aus, dass sich auf der Grundlage seiner Unter- 

suchungen sowohl nicht-triviale als auch wohl-fundierte Empfehlungen zu ihrer Ausgestal- 

tung ableiten lassen. 

Als Ergebnis seiner aul3erordentlich differenzierten und stets vorsichtig abw/~genden Ana- 

lyse unterscheidet Herr Talaulicar zun~ichst als grundlegende Kodextypen regelgebundene (R- 

Codes) und prinzipiengebundene (P-Codes) Kodizes. Diese Zweiteilung wird nach der Art der 

Geltendmachung weiter verfeinert, indem restriktionsbezogene und pr/~ferenzbezogene Im- 

plementierungsstrategien fiir regel- bzw. prinzipiengebundene Kodizes unterschieden werden. 

Wie der Verfasser hervorhebt, handelt es sich bei dieser Typologisierung um die Bildung yon 

Idealtypen, die in der Realit/~t als Mischformen auftreten k6nnen und h/~ufig auch auftreten 

werden. Gleichwohl erweist sich die Typologie als durchaus praktisch relevant, da sie zum 
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einen ein konzeptionell fundiertes Raster Dr die Beschreibung realer Kodizes zur Verftigung 

stellt. Zum anderen lassen sich die Idealtypen mit Blick auf ihr Potential zur 0berwindung 

von Befolgungsproblemen und Begr~ndungsproblemen der Untemehmensethik bewerten, so 

dass zugleich auch pr~iskriptive Empfehlungen zur Ausgestaltung praktischer Kodizes m~g- 

lich werden. 

Die gl~inzend geschriebene Untersuchung von Herin Talaulicar i s t -  trotz ihrer L~inge - gut 

lesbar, da der rote Faden der Gedankenfi~hrung stets erkennbar bleibt. Beeindruckend ist dabei 

die F~ihigkeit des Verfassers, das tiberaus komplexe Untersuchungsfeld schrittweise zu struk- 

turieren, Theoriekomplexe aus verschiedenen Disziplinen souver~in aufzugreifen und seine 

0berlegungen mit Hilfe der Kodextypologie zu verdichten. Aufgrund der virtuosen Beherr- 

schung der Materie hat die Arbeit nicht zuletzt einen hohen Informationswert f'tir jeden Leser, 

der sich grundlegend mit Fragen der Untemehmensethik und untemehmensethischer Kodizes 

auseinandersetzen mOchte. Vor allem aber ist die Originalit~it der 0berlegungen von Herrn 

Talaulicar hervorzuheben. Der Verfasser entwickelt ein eigenes, au6erordentlich fundiertes 

System zur Einteilung untemehmensethischer Kodizes, das neben der Sortierung realer Kodi- 

zes auch sorgf~iltig begr0ndete Gestaltungsempfehlungen erlaubt. Herr Talaulicar hat damit 

die unternehmensethische Forschung einen beachtlichen Schritt vorangebracht. Ich w~nsche 

der ausgezeichneten Schrift die verdiente positive Resonanz in der weiteren wissenschaftli- 

chen wie auch praktischen Auseinandersetzung mit den Fragen der Untemehmensethik. 

Prof. Dr. Axel v. Werder 



Vorwort 

Untemehmensethische Kodizes stellen ein praktisch verbreitetes und viel untersuchtes In- 

strument zur Implementierung einer Unternehmensethik dar. Allerdings steht der Nachweis 

noch immer aus, ob und inwieweit Kodizes das Untemehmensgeschehen tatsgchlich wirksam 

ethisieren und moralischen Normen im Untemehrnen Geltung verschaffen. Zur Kl~irung dieser 

Frage werden in der vorgelegten Abhandlung die wesentlichen Gestaltungsmerkmale unter- 

nehmensethischer Kodizes analysiert, grundlegende Kodextypen bestimmt und Normierungs- 

strategien diskutiert, um die Geltungschancen yon Kodizes zu verbessern. Auf der Basis einer 

normentheoretischen Grundlegung wird dabei eine gestaltungsorientierte Perspektive verfolgt, 

die sich auf die gezielt und kontextabh~ingig sinnvoll ver~inderbaren Kodexparameter konzent- 

riert. Eine etwas eingehendere und dennoch rasche Orientierung tiber Anliegen und Aussagen 

der Arbeit l~isst sich dem Einleitungs- und dem Schlusskapitel entnehmen. 

Die vorliegende Untersuchung ist im Juni 2005 abgeschlossen und vonder Fakult~it VIII-  

Wirtschaft und Management der Technischen Universit~it Berlin im Wintersemester 

2005/2006 als Dissertationsschrift angenommen worden. Ftir die Drucklegung wurden ledig- 

lich Formatierungen und das Layout an die verlegerischen Vorgaben angepasst. 

Meinem Doktorvater, Herin Professor Dr. Axel v. Werder, danke ich ftir das groge Ver- 

trauen, mit dem er meine Forschungen begleitet hat, und for die inhaltlichen Freir~iume, die er 

mir als wissenschaftlichem Mitarbeiter an seinem Lehrstuhl gew/~hrt hat. Herin Professor Dr. 

Ulrich Steger gebtihrt mein Dank ftir die Erstellung des Zweitgutachtens. Zur 0bemahme des 

Vorsitzes im Promotionsausschuss erklgrte sich Herr Professor Dr. Hans Hirth bereit, wofiar 

ich ihm ebenfalls herzlich danken m6chte. 

Meinen Kollegen und den Tutoren am Lehrstuhl Organisation und Untemehmensftihrung 

der Technischen Universit/at Berlin bin ich ftir eine erlebnisreiche und erftillte Zeit verbunden. 

Namentlich hervorgehoben seien Herr PD Dr. Jens Grundei, der das Manuskript durchgesehen 

und kommentiert hat, und unser ehemaliger studentischer Mitarbeiter, Herr Dipl.-Kfm. Michal 

Pokorski, der sich in besonderem Mage um d i e -  mitunter recht aufwendige- Literaturbe- 

schaffung verdient gemacht hat. Ftir die sehr angenehme Zusammenarbeit bei der Erstellung 

der Druckfassung danke ich schlieBlich meiner Lektorin beim Deutschen Universit/its-Verlag, 

Frau Dr. Tatjana Rollnik-Manke. 

Till Talaulicar 
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I. Kapitel" Einleitung 

A. Gegenstand der Untersuchung 

Eine praktisch relevante Untemehmensethik befasst sich nicht nur mit der Begrtindung, 

sondern auch mit der Geltendmachung moralischer Normen im unternehmerischen Kontext. 

Entsprechende Reflexionen sind demnach nicht darauf begrenzt, guten und gerechten Hand- 

lungsweisen ihre Gtiltigkeit zu erweisen. Vielmehr sind zudem Gestaltungshinweise dartiber 

zu entwickeln, wie die Befolgungschancen dieser Normen unter den konkreten Anwendungs- 

bedingungen der Unternehmenspraxis zu fOrdern sind. Eine stichhaltige Rechtfertigung der 

moralischen Zutraglichkeit einer Norm reicht im marktwirtschaftlichen Wettbewerb nicht hin, 

um die Anwendung der Norm zu motivieren. Infolgedessen gilt es zu klaren, welche Mag- 

nahmen geeignet sein k6nnen, um eine solche Anwendungslticke zu schlieBen. Unter den ein- 

schlagigen Instrumenten zur Implementierung einer Unternehmensethik haben unternehmens- 

ethische Kodizes seit jeher eine herausragende Position inne. Dabei handelt es sich um Do- 

kumente, die in schriftlicher Form Handlungsgrundsatze (Normen) beschreiben, die tiber mo- 

ralische Relevanz verf'tigen und ftir das Unternehmen verbindlich sein sollen. Ethik-Kodizes 

stellen nicht nur eine auBerst bekannte, sondern auf3erdem eine bereits sehr weit verbreitete 

Ma6nahme zur unternehmensethischen Institutionalisierung dar. 

Wenngleich unternehmensethische Kodizes sich einer groBen Popularitat erfreuen und in- 

zwischen zahlreiche Untersuchungen Kodizes zum Gegenstand haben, so ist dennoch weiter- 

hin unklar, ob und inwieweit Ethik-Kodizes im intendierten Sinne verhaltensbeeinflussend 

wirken und moralischen Normen im Unternehmen Geltung verschaffen, sodass sich in der 

Konsequenz die moralische Qualitat unternehmerischer Entscheidungen verbessert. Ihre weite 

Verbreitung mag zwar indizieren, dass dieses Instrument gemeinhin als eine effektive Imple- 

mentierungsmaBnahme erachtet wird. Der Nachweis steht allerdings noch immer aus, dass 

Kodizes das Unternehmensgeschehen tatsachlich wirksam ethisieren. So sind empirische Un- 

tersuchungen zu unterschiedlichen und bislang keineswegs konsistenten Befunden dartiber 

gekommen, inwieweit ein Kodex die Handlungen der Unternehmensmitglieder tangiert. 

Bereits eine etwas nahere Betrachtung macht deutlich, dass es kaum angebracht ware an- 

zunehmen, dass Unternehmenskodizes entweder generell niatzlich oder nutzlos sind. Die Etab- 

lierung (irgend)eines (beliebigen) Kodexdokuments kann nicht genOgen, um die angestrebten 

Ethisierungseffekte zu erreichen. Vielmehr wird die Effektivitat von Kodizes davon abhan- 

gen, wie diese Dokumente ausgestaltet und in das Unternehmensgeschehen eingebunden sind. 

Obgleich der Gestaltung unternehmensethischer Kodizes demgema6 grundlegende Bedeutung 

zuzuerkennen ist, liegen bis heute nicht einmal dartiber fundierte Kenntnisse vor, welche ko- 

dexbezogenen Gestaltungsparameter tiberhaupt verhaltensrelevant und zugleich kontextab- 

hangig veranderbar sind. Eine derart differenzierte Sicht, die nicht nur das Vorhandensein, 

sondern tiberdies die konkrete Ausgestaltung eines Kodex berticksichtigt, ist gleichwohl not- 



2 Einleitung 

wendig, um das Ethisierungspotential von Kodizes genauer ausloten und im Anschluss der 
Praxis nicht nur ad hoc begrtindete Gestaltungsempfehlungen anbieten zu k6nnen. 

Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Arbeit eine umfassende Analyse unter- 

nehmensethischer Kodizes erstellt, die dem Normcharakter von Kodizes entsprechend nor- 

mentheoretisch geleitet ist, und eine Kodextypologie erarbeitet, die auf gestaltungsrelevanten 

Kodexmerkmalen grtindet. Zu diesem Zweck wird eine dezidiert gestaltungsorientierte Per- 

spektive eingenommen. Die sich ergebende Einteilung soll auf grundlegenden Kodexmerkma- 

len basieren, die zum einen Verhaltensrelevanz besitzen und zum anderen zugleich durch das 

Untemehmen gezielt beeinflussbar sind. Anderen Kodexeigenschaften wird ihre Bedeutsam- 

keit nicht abgesprochen. Es kann jedoch gezeigt werden, dass sich die tibrigen Kodexeigen- 

schaften deshalb nicht sinnvoll variieren lassen, weil sie entweder zu idiosynkratisch und da- 

her als grundlegendes Gestaltungsmerkmal wenig geeignet erscheinen oder aber nur bestimm- 

te ihrer Auspr~igungen als erfolgswirksam auszuzeichnen sind. Das Anliegen der Arbeit ist 

somit kurz gefasst, die wesentlichen Gestaltungsdimensionen untemehmensethischer Kodizes 

zu ermitteln und erste Empfehlungen ft~r ihre zweckm/~gige Ausgestaltung zu entwickeln. 

B. Gang der Untersuchung 

Die Arbeit gliedert sich in insgesamt vier Kapitel. Nach dieser Einleitung sind zu Beginn 

einige Grundlagen der Untemehmensethik zu behandeln (2. Kapitel). Im Zuge dessen werden 

der hier angenommene Begriff der Unternehmensethik gekennzeichnet (2. Kapitel, Abschnitt 

A.) sowie Anliegen und Arten der Ethik knapp er6rtert (Abschnitt B.). Im Anschluss werden 

die Grundprobleme einer praktisch relevanten Unternehmensethik markiert (Abschnitt C.), die 

sowohl die Gt~ltigkeit (das heiBt: die normative Begrt~ndung) als auch die Geltung (das heiBt: 

die empirische Befolgung) untemehmensethischer Normen zu thematisieren hat. Zur St~irkung 

der Geltungschancen moralischer Normen steht eine Reihe untemehmensethischer Implemen- 

tierungsmaBnahmen zur Auswahl, von denen Ethik-Kodizes die gr6Bte Bedeutung zukommt. 

In diesem Abschnitt wird daher aul3erdem zum einen der Begriff untemehmensethischer Ko- 

dizes genauer expliziert. Zum anderen wird die bereits sehr weite Verbreitung untemehmens- 

ethischer Kodizes belegt, die eine n~ihere Analyse dieses Implementierungsinstruments recht- 

fertigt. SchlieBlich erfolgt ein etwas eingehenderes Eruieren des Zusammenhangs zwischen 

Ethik und Erfolg. Damit ist keine konzeptionell orientierte Verh~iltnisbestimmung bezweckt, 

die an ein konkretes (Untemehmens-)Ethikverst~indnis gebunden ist. Stattdessen wird die em- 

pirische Beziehung zwischen den beiden Konstrukten Ethik und Erfolg ausgeleuchtet, da die 

Erfolgsimplikationen eines ethischen Engagements dazu beitragen k6nnen, dass Fragen der 

Untemehmensethik in der Praxis (noch) grOBere Aufmerksamkeit erfahren und in der Konse- 

quenz das Interesse an Kodizes und ihrer zweckm~iBigen Ausgestaltung (weiter) zunimmt. 

Das dritte Kapitel bildet sowohl inhaltlich als auch umffinglich den Hauptteil der Arbeit. 

Im ersten Abschnitt (3. Kapitel, Abschnitt A. I.) werden zun~ichst die Triebkr~ifte erl~iutert, die 

eine Kodexetablierung veranlassen k6nnen. Sodann werden mit der Ethisierungs-, der Koor- 
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dinations-, der Legitimierungs- und der Dereguliemngsfunktion vier grundlegende Zielset- 

zungen eingeftihrt, denen Kodizes dienstbar sein k6nnen (Abschnitt A. II.). Da die vorliegen- 

de Arbeit Kodizes indes als Instrument zur Implementierung einer Untemehmensethik zum 

Gegenstand hat, konzentriert sich der Fortgang der Untersuchung darauf, ob und inwieweit 

Ethik-Kodizes - in Abh~ingigkeit ihrer konkreten Ausgestaltung- befolgt werden und damit 

dem Guten und dem Gerechten im Unternehmen zur Geltung verhelfen k6nnen (Ethisiemngs- 

funktion). Eine diesbeztigliche Eignung yon Kodizes wird mit ethisch-normativen, emanzipa- 

torischen und empirischen Argumenten zum Teil fundamental in Frage gestellt (A. III.). Diese 

Einwendungen sind insoweit detaillierter aufzuarbeiten, als einerseits ihre Grundsatzkritik 

zwar zu entkr/aflen ist. Auf der anderen Seite sind den vorgebrachten Bedenken jedoch 

zugleich erste Anhaltspunkte dartiber zu entnehmen, was bei der Kodexgestaltung zweckm/i- 

Bigerweise zu erw~igen ist, um das Ethisierungspotential dieses Instruments aussch6pfen zu 

k6nnen. 

In Abschnitt B. werden die Gestaltungsdimensionen unternehmensethischer Kodizes ent- 

faltet. Zur Herleitung geeigneter Gestaltungsparameter wird an der Normeigenschaft yon Ko- 

dizes angesetzt und demgem~iB eine normentheoretische Analyse m6glicher Gestaltungsvari- 

ablen vorgenommen (Abschnitt B. I.). Zur weiteren und notwendigen Einschr~inkung der prin- 

zipiell (fast) unbegrenzten Gestaltungsvielfalt gilt es dabei solche Parameter zu ermitteln, die 

in der Weise gestaltungsrelevant sind, dass sich ihre Auspr/igungen zum einen durch das Un- 

temehmen gezielt beeinflussen lassen. Zum anderen sollen die zugeh6rigen Parameterauspr~i- 

gungen nicht unter allen Umst/anden entweder geeignet oder ungeeignet erscheinen, um die 

angestrebte Ethisierung zu erreichen. Es soll mit anderen Worten sowohl m6glich als auch 

zweckmal3ig sein, die Parameterauspr~igungen situationsabhangig zu variieren. Schliel31ich 

soll es sich um m6glichst grunds~itzliche (und nicht nur idiosynkratische) Kodexmerkmale 

handeln, die eine sinnvolle Typologisierung unterschiedlicher Kodexarten erlauben. Die gene- 

rischen Gestaltungsdimensionen lassen sich danach einteilen, ob sie den Norminhalt (B. II.) 

oder die Normimplementierung (B. III.) betreffen. Im Ergebnis k6nnen beztiglich des Norm- 

inhalts prinzipienartige yon regelartigen Kodizes abgegrenzt werden, wobei es sich bei Prin- 

zipien und Regeln um Normen handelt, die in Hinblick auf ihre Struktur, ihre Anwendungs- 

form und ihr Kollisionsverhalten abweichende Eigenschaften aufweisen. Die Art der inten- 

dierten Geltendmachung des Kodex hingegen kann entweder pr~iferenz- oder restriktionsbe- 

zogen ausgestaltet sein. Die resultierenden Implementierungsstrategien werden als Strategien 

der Persuasion bzw. der Sanktion bezeichnet und ihre jeweiligen Wirkungsweisen im Detail 

ausgeftihrt. 

Abschnitt C. ist ersten Einsch~itzungen fiber die Eignung untemehmensethischer Kodizes 

gewidmet. Auf der Basis der dargelegten Gestaltungstiberlegungen lassen sich vier Idealtypen 

untemehmensethischer Kodizes bilden (Abschnitt C. I.). Da die Gestaltungsdimensionen ge- 

zielt so gefasst worden sind, dass sie nicht in generell tiber- oder unterlegene Kodexarten 

mtinden, muss die Beurteilung der Kodexeffektivit~it tiber den Kodex selbst hinausreichen und 
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weitere Kennzeichen der Anwendungsbedingungen einbeziehen. Wie ergiebig die entwickel- 

ten Kodextypen und die ihnen zugrunde liegenden Wirkmechanismen sind, verdeutlicht eine 

erste Diskussion darfiber, ob und inwieweit sich die Kodizes zur Bewfiltigung von unterneh- 

mensethischen Befolgungs- und Begrfindungsproblemen anbieten (C. II.). Sodann wird der 

Blick auf weitere Eigenschaften der unternehmensethischen Anwendungskonstellation ausge- 

dehnt (C. III.) und damit das Bewusstsein daffir geschfirft, dass eine erfolgreiche Kodifizie- 

rungsstrategie nicht nur rein normentheoretisch fundiert sein kann, sondern zusfitzlich Merk- 

male des Untemehmens und der Kodexadressaten zu berficksichtigen hat. 

Eine Zusammenfassung der wesentlichen Befunde und ein Ausblick auf m6gliche An- 

schlussuntersuchungen beschlieBen die Arbeit (4. Kapitel). 



2. Kapitel: Unternehmensethische Grundlegungen 

A. Begriff und Notwendigkeit der Unternehmensethik 

Da unternehmense th ische  Kodizes  der Implement ie rung einer Unte rnehmense th ik  dienen, 

ist zun~ichst die Notwend igke i t  yon  Unte rnehmense th ik  in einer Marktwir tschaf l  zu skizzie- 

ren. W~ihrend in frt~heren diesern Thema  gewidmeten  VerOffent l ichungen noch heftig tiber 

Sinn und Zweck  einer Unte rnehmense th ik  gestrit ten wurde l, kann heute konstat iert  werden,  

dass zumindes t  fiber ihre Notwendigke i t  keine ernsthaften Zweife l  mehr  vorgebracht  werden  2. 

Das Fachgebiet  hat sich international als eigenst~indige Diszipl in etabliert  3. 

Dennoch  scheint  die Bes t immung  yon Unte rnehmense th ik  mitunter  diffus oder zumindes t  

mangelnd  expliziert.  Die Schwier igkei ten einer genauen Expl ikat ion des Begriffs  Unterneh-  

menseth ik  haben einerseits dazu verffihrt, au f  eine Begriffskl~irung zu verzichten.  So stellen 

Randall~Gibson fest, dass lediglich 22 % der 94 von ihnen analysier ten Studien tiber unter- 

nehmense th ische  121berzeugungen und Verha l tensweisen  ihren Gegens tand  definier ten 4. In den 

fibrigen Ver6ffent l ichungen wurde  der Leser  dar~ber im Unklaren  gelassen, wie in der ent- 

sprechenden Arbei t  Ethik oder ethisches Verhal ten vers tanden wird 5. A u f  der anderen Seite 

z iehen undeterminier te  Begriffe regelm~il3ig eine Vielzahl  unterschiedl icher  und zum Teil 

konkurr ierender  Terminologien  nach sich. Bei der Untersuchung von 254 Dokumenten ,  die 

tiber Defini t ionen des Begriffs  Unte rnehmense th ik  ve r f%en ,  isoliert Lewis  308 unterschiedl i-  

Neben dem immer wieder zitierten und haufig verkarzt interpretierten Diktum des Nobelpreistragers Fried- 
man (1970) fiber die soziale Verantwortung von Unternehmen in der Marktwirtschaft (vgl. dazu auch unten, 
S. 67 ff. der vorliegenden Arbeit) ist im deutschen Sprachraum insbesondere auch an die skeptischen Beitrfige 
von Schneider und Hax zu erinnern [vgl. Schneider (1990); Schneider (1991); Hax (1993); Hax (1995)], die 
sich allerdings im Kern lediglich auf eine in bestimmter Weise (miss-)verstandene Konzeptualisierung yon 
Unternehmensethik bezogen haben. 

2 Vgl. nur sehr deutlich Steinmann/LOhr (1998), S. 414: ,,DAB Ethik im Rahmen der Unternehmensflihrung ... 
eine bedeutende Rolle spielt, bedarfmittlerweile keiner besonderen Erlfiuterung mehr". 

3 Vgl. bereits Goodpaster (1992), S. 114: ..... business ethics enters the mainstream of management education 
and corporate policy ...", weiterhin auch den Titel von Langdon (1997): ,,Corporate ethics are now a main- 
stream management issue", sowie Collier (1998), S. 621: ,,The business ethics enterprise is now well estab- 
lished both academically and in terms of corporate involvement.". Die Institutionalisierung des Feldes wird 
nicht zuletzt durch die Grandung eigener Fachzeitschriften [Journal of Business Ethics (gegrandet 1982), Bu- 
siness & Professional Ethics Journal (1982), Business Ethics Quarterly (1991), Business Ethics - A European 
Review (1992)] und internationaler Netzwerke sowie die Einrichtung unternehmensethischer Zentren und 
Lehrstt~hle indiziert [vgl. z. B. De George (1987), S. 203; Fleming (1987), S. 1; Stark (1993), S. 38; Grab- 
ner-Krdiuter (1998), S. 2]. 

4 Vgl. Randall~Gibson (1990), S. 461 f. Zu fihnlichen, wenngleich etwas weniger extremen Resultaten gelangt 
Lewis (1985), S. 379 f.: Nur 49 (31%) der von ihm untersuchten Lehrb0cher bzw. 20 (40 %) der insgesamt 
50 betrachteten Zeitschriftenartikel, die sich mit dem Thema Ethik und Moral beschaftigen, verf'dgen fiber ei- 
ne Defnition des Begriffs ,,business ethics". 

5 Dies ist insoweit verwunderlich, als sich zumindest Formaldefinitionen, die Mr viele Untersuchungszwecke 
ausreichen kOnnen, recht unproblematisch formulieren lassen. Vgl. z. B. Sims (1992a), S. 506 im Original 
z. T. kursiv: ,,Formally defined, ethical behavior is that which is morally accepted as >>good<< and >>right<< as 
opposed to >>bad<< or >>wrong<< in a particular setting.". 


