
Martin Ahlert, GUnther Blaich, Jan Spelsiek 

Vernetztes Wissen 



GABLER EDITION WlSSENSCHAFT 

Unternehmenskooperation 
und Netzwerkmanagement Distribution&Handel 

Herausgeber: 

Prof. Dr. Dieter Ahlert 
Universit~t M~inster 
Inhaber des Lehrstuhls ~r  Betriebswirtschaftslehre, 
insb. Distribution und Handel, 
Gesch~ftsffihrender Direktor des Internationalen Centrums 
f~ir Franchising & Cooperation 

Prof. Dr. Utho Creusen 
Gesch~iftsffihrer Media-Saturn-Holding GmbH, Ingolstadt 
Honorarprofessor an der Universit~t M~inster 

Prof. Dr. Thomas Ehrmann 
Universit~t M~inster 
Direktor des Instituts f~ir Unternehmensgr~indung 
und -entwicklung und des Internationalen Centrums 
f~ir Franchising & Cooperation 

Prof. Dr. G~inter Olesch 
Direktor des Internationalen Centrums 
f~ir Franchising & Cooperation, 
Honorarprofessor an der Universit~t zu KSIn 



C
~

 
C

D
 

a.-
4m

 
C

t~
 

C
~ C
 

u
l

 

.l
 

I 

0.
~.

" 

! C1
~ 

m
m

n
 

c~
 

c
-~

 
c~

 
c~

 
C

D
 

at
. 

~4
. ~

 
~ 

~ 
C

D
 

C
~ 

~
D

 

~ 
m

m
m

m
 

m
l

 

~ 
m

o
 

m
m

 
C

~
 

C1
~ 

C
D

 

C
t~

 

~ 
C

D
 

C
tJ

 
~

" 
m

m
ll

 
m

 

C
D

 
C1

~ 

C
Z-

" 

r.-
4m

 

C
D

 

C
~ 

m
m

m
 



Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet [iber 
<http://dnb.d-nb.de> abrufbar. 

1. Auflage November 2006 

Alle Rechte vorbehalten 
�9 Deutscher Universit~its-Verlag I GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006 

Lektorat: Brigitte Siegel/Sabine SchSIler 

Der Deutsche Universit~its-Verlag ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media. 
www.duv.de 

~ ~  Das Werk einschliel~lich aller seiner Teile ist urheberrechtlich gesch~Jtzt. 
~~ i1  Jede Verwertung aul~erhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes 

~ ~ ~ o ~ '  ist ohne Zustimmung des Verla.~s unzul~issig und strafbar. Das gilt insbe- 
sondere f~ir Vervielf~iltigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die 

, ~ /~  
..... , ~ + ~  Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem 
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche 
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten 
w~iren und daher von jedermann benutzt werden d[irften. 

Umschlaggestaltung: Regine Zimmer, Dipl.-Designerin, Frankfurt/Main 
Druck und Buchbinder: Rosch-Buch, ScheBlitz 
Gedruckt auf s~iurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier 
Printed in Germany 

IS B N- 10 3-8350-0615-0 
ISBN-13 978-3-8350-0615-7 



Geleitwort der Herausgeber 

Kooperafive Unternehmensnetzwerke verk5rpern die weltweit am st~rksten wach- 

sende Organisationsform f0r unternehmerische Aktivit~ten sowohl im Business-to- 
Consumer-Bereich als auch im. Business to Business-Bereich. Die bekanntesten Bei- 
spiele sind Franchisesysteme, Gewerbliche Verbundgruppen und Vertragliche Selek- 

tivvertriebssysteme zwischen Industrie und Handel, hierbei insbesondere die Ver- 

tragsh~indler-, Shop-in-Shop-, Lizenz-und Depotsysteme. Neuerdings gewinnen 
auch Systemdienstleistungs- und Servicenetzwerke auf gesellschaftsvertraglicher 
Grundlage (z. B. als Aktiengesellschaft konfiguriert), ferner Efficient Consumer Res- 
ponse (ECR)-Wertsch5pfungspartnerschaften und die so genannten virtuelle Netze 

zunehmend an Bedeutung. 

Unter den differenten Unternehmenskooperationen erweisen sich offenbar diejenigen 

als besonders erfolgreich, die 0ber ein professionelles Netzwerkmanagement verf0- 
gen. Sie kennzeichnen sich durch eine spezifische Form der Koordination verteilter 

Aktivit~iten bei der Erstellung und Vermarktung des Leistungsangebots f0r die Nach- 
frager aus. Ihr Erfolgspotenzial besteht darin, dass sie marktliche und hierarchische 
Steuerungskomponenten sinnvoll kombinieren: Untemehmensnetzwerke mit Sys- 
temkopf verbinden das Prinzip der Kooperation zwischen eigenst~indig handelnden 

Akteuren mit den Vorteilen einer systematischen Steuerung durch eine Systemzent- 

rale. 

Ein erstes Anwendungsfeld f0r Unternehmensnetzwerke sind r~umlich verteilte Akti- 
vit~ten: Die geografisch verstreut angesiedelten Nachfrager, seien es Konsumenten, 
gewerbliche Abnehmer oder seien es institutionelle Haushalte, erwarten eine indivi- 

duelle Betreuung durch r~iumlich nahe, station~re Leistungsanbieter. F0r das kun- 
dennahe, flexible Agieren ,,vor Ort" sind hoch motivierte Unternehmer mit hoher Ei- 

genst~ndigkeit pr~destiniert, die jedoch durch effizient gesteuerte Hintergrundsys- 

teme entlastet werden. 

Ein zweites Anwendungsfeld sind sachlich verteilte Aktivit~ten arbeitsteilig operieren- 
der Unternehmungen, die gemeinsam eine komplexe, z. B. aus differenten Waren, 
Service-, Handwerks- und/oder Dienstleistungen zusammengesetzte ProblemlSsung 
f0r den Verbraucher anbieten. Im Idealfall ist die Arbeitsteilung derart konfiguriert, 
dass jeder Netzakteur diejenigen Aufgaben 0bernimmt, die er vergleichsweise am 

besten beherrscht. 

Ein weiteres Anwendungsfeld sind parallele, miteinander konkurrierende Akfivit~ten, 
die durch Kartellierung in monopol~hnliche Leistungsangebote 0berf0hrt werden sol- 
len. Horizontale Unternehmensnetzwerke dieses Typs gehSren allerdings nicht zu 

den hier weiter betrachteten Unternehmenskooperationen. 



VI Geleitwort 

(2) 

(3) 

(4) 

Die in der vorliegenden Reihe publizierten Forschungsarbeiten entstehen 0berwie- 

gend aus einer engen Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis. Sie sollen 
theoretisch vorgebildeten Praktikern in Bezug auf den oben angesprochenen Re- 
strukturierungsprozess Hilfestellung leisten, indem mit einzelnen Beitr~igen die 
Grundz~ige einer praxisorientierten Theorie des Netzwerkmanagements erarbei- 
tet werden. Hierbei werden im Wesentlichen vier Forschungslinien verfolgt: 

(1) Institutionelle Aspekte von Unternehmensnetzwerken 

Arbeiten innerhalb dieses Forschungsfeldes besch~iftigen sich mit Fragen der 

typologischen Erfassung und Explikation der Funktionsweise von Netzwerken. 
Realtypen von Netzwerkarrangements sollen identifiziert und deren Entstehung 
und Entwicklung erkl~irt werden. Dabei wird auch die Konversion von Netzwer- 
ken - v o n  einer eher dezentralen hin zu einer eher zentralen Steuerung - als 

Antwort auf ver~inderte Marktbedingungen eingehenden Analysen unterzogen. 

Vorgelagert sind Netzwerke kontextabh~ingig zu definieren sowie Netzwerkph~i- 
notypen zu charakterisieren. 

Benchmarking von Unternehmensnetzwerken 
Die Arbeiten im Bereich des Benchmarkings sind 0berwiegend empirisch und 

international ausgerichtet. In Form von Studien, die zugleich die Erfolgsfakto- 
renforschung integrieren, wird - neben der Identifikation vorbildlicher Netzwerk- 
(Teil)Konzeptionen und deren Erfolgsursachen - herausgearbeitet, ob im L~in- 
dervergleich unterschiedliche Evolutionsstadien von Netzwerkarrangements 

auszumachen und zu erkl~iren sind. Mit Blick auf die 0bertragbarkeit sowie Ver- 
breitung exzellenter Netzwerkpraktiken sollen potenzielle Anwendungsbarrieren 
identifiziert werden, die eine Expansion beeintr~chtigen kSnnten. 

Managementkonzeptionen zur FLihrung yon Unternehmensnetzwerken 
Arbeiten dieses Bereiches sollen zur Gestaltung geeigneter Managementkon- 
zeptionen fer die differenten Erscheinungsformen von Netzwerken beitragen. Im 

Mittelpunkt stehen der wertorientierte Managementansatz, das integrierte Mar- 
kenmanagement, das Customer Value Management, das Customer Rela- 

tionship Management, das Customer Trust Management und das Customer Sa- 
tisfaction Management. Induktiv sollen dabei die Managementkonzepte (ver- 
meintlich) vorbildlich betriebener Netzwerke im Rahmen des Benchmarkings 

(vgl. Punkt 2) identifiziert und analysiert sowie deduktiv idealtypische Manage- 
mentkonzeptionen f(~r differente Netzwerkauspr~igungen abgeleitet werden. 

Controlling, Evaluation und Zertifizierung yon und in 
Unternehmensnetzwerken 
In diesem Bereich sind Arbeiten angesiedelt, die anhand unterschiedlicher Kri- 
terien und aus verschiedenen Betrachtungsperspektiven die Performance (z. B. 
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in Form der Effizienz oder Effektivit~it) yon Unternehmenskooperationen beur- 

teilen und bewerten. 

Die Reihe ,,Unternehmenskooperation und Netzwerkmanagement" wurde durch das 

Team in der festen 0berzeugung initiiert, dass im Systemwettbewerb den hybriden 
Systemen, die den kundenindividuellen, flexiblen Marktauftritt der Netzakteure im 

Front-End-Bereich (Unternehmertum ,,vor Ort") mit einer zentralisierten, effizienz- 

orientierten Gestaltung und Steuerung des Back-End-Bereichs (Aussch0pfung der 

neuesten Technologien) verbinden, die Zukunft der G0terdistribution geh0rt. 

Das vorliegende Buch von Dr. Martin Ahlert, Dr. G0nther Blaich und Dr. Jan Spelsiek 

liefert einen weiteren Beitrag zum Verst~indnis der den Unternehmensnetzwerken 

inh~irenten Vorteile im Wettbewerb der Systeme. Gleichzeitig werden der Manage- 

mentpraxis wertvolle Hinweise zur AusschOpfung dieser Potenziale gegeben. Auf 

Grund der dezentralen Aktivit~iten besitzt der Unternehmer ,,vor Ort" (z. B. der Fran- 

chisenehmer) einen Wissensvorsprung gegen0ber der Systemzentrale, er entfaltet 

aber auch einen spezifischen Informationsbedarf, der m(Sglicherweise von der Zent- 

rale des Unternehmensnetzwerkes (z. B. der Franchisegeber) besonders effektiv und 

effizient gedeckt werden k0nnte. Wie nun der erfolgskritische Transfer des marktna- 

hen Wissens zur Systemzentrale zu gestalten ist und umgekehrt, wie dem Unter- 
nehmer ,,vor Oft" das zur Marktbearbeitung nOtige Wissen vermittelt werden kann, 

diesen for das 0berleben eines Unternehmensnetzwerkes entscheidenden Fragen 

wird in dem vorliegenden Buch systematisch und praxisnah nachgegangen. 

Das Buch verdankt seine Entstehung dem Verbundprojekt ,Motivationseffizienz in 
wissensintensiven Dienstleistungsnetzwerken" (MOTIWDI), das in Zusammenarbeit 

zwischen den Universit~ten Duisburg-Essen und MOnster sowie der Unternehmens- 

praxis in den Jahren 2002 bis 2005 durchgef0hrt wurde. N~here Hinweise zu diesem 

durch das Bundesministerium for Bildung und Forschung (BMBF) gefOrderten Ver- 

bundprojekt kOnnen dem Abschlussbericht entnommen werden, der im letzten Jahr in 

demselben Verlag (Deutscher Universit~its-Verlag: GABLER EDITION WISSEN- 

SCHAFT) verOffentlicht wurde. 1 Aus diesem Forschungsprojekt sowie aus einem wei- 

teren, an der Universit~it Basel durchgef0hrten Projekt zum ,Analytic Hiererchy Pro- 
cess im Relationship Marketing" fasst das vorliegende Buch die in kooperativen Un- 

ternehmensnetzwerken praktisch umsetzbare Quintessenz dreier Doktorarbeiten zu- 

sammen: Martin Ahlert 2003, Genther Blaich 2004 und Jan Spelsiek 2005. 

Die vorliegende DUV-Schriftenreihe ,Untemehmenskooperation und Netzwerkmana- 
gement" wird durch das Bundesministerium for Bildung und Forschung (BMBF), das 

1 Vgl. Zelewski et al. (2005). 
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Internationale Centrum for Franchising und Cooperation (F&C) an der Universit~t 

MOnster und den Deutschen Franchise-Verband (DFV) gef0rdert. Diesen Institutio- 

nen, aber insbesondere auch dem Deutschen Universit~ts-Verlag, danken wir for das 

vielf~iltige Engagement. 

Prof. Dr. Dieter Ahlert 

Prof. Dr. Utho Creusen 

Prof. Dr. Thomas Ehrmann 

Prof. Dr. G0nter Olesch 
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Allen Teammitgliedern des Verbundprojektes ,Motivationseffizienz in wissensintensi- 
ven Dienstleistungsnetzwerken" (MOTIWDI) an den Universit~iten Duisburg-Essen 
und MOnster sowie in der Unternehmenspraxis mSchten wir f0r die vielf~iltigen, inte- 

ressanten Diskussionen sowie f0r ihre wertvollen Anregungen herzlich danken. Dies 

gilt insbesondere f0r die Herren Prof. Dr. Dieter Ahlert, Prof. Dr. Stephan Zelewski, 
Dr. Peter Kenning sowie Dr. Reinhard Sch0tte, die als Leiter des Forschungsprojek- 

tes fungiert haben. 

Dem Bundesministerium f(Jr Bildung und Forschung (BMBF) danken wir for die groB- 
z0gige finanzielle FSrderung dieses Forschungs-, Entwicklungs- und Transferpro- 

jekts, die innerhalb des Rahmenprogramms ,,Wissensintensive Dienstleistungen" er- 
folgte. Insbesondere Herrn Dr. Ernst geb0hrt ein herausragendes ,,Dankeschbn". Er 

war auch in schwierigen Situationen immer darum bem0ht, das Team durch kon- 
struktive Problemlbsungen zu unterst0tzen. AuBerdem bedankt sich das MOTIWIDI- 
Team bei Herrn Dr. Schmied und Herrn Knips fOr den unerm0dlichen Einsatz bei der 
Administration des Forschungsauftrages. 

Der besondere Dank der Autoren geb0hrt Herrn Dipl.-Kfm. Markus Blut for die inten- 
sive Betreuung der Autoren bei der Erstellung dieses Buches. Allen Lesern won- 
schen wir eine anregende und kurzweilige Lektere. Kritik und Verbesserungsvor- 

schltige sind jederzeit herzlich willkommen. 

Dr. Martin Ahlert 
Dr. G(3nther Blaich 

Dr. Jan Spelsiek 
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All Wissensmanagement in Unternehmensnetzwerken 

Eine Einf0hrung in den Problemkreis der Untersuchung von 

Dieter Ahlert und Markus Blut 

In der neueren wirtschaftswissenschaftlichen Literatur werden h~iufig eine zuneh- 

mende Dynamisierung der Unternehmensumfelder sowie die Terti~irisierung der 

Wirtschaft konstatiert. 2 Diese beiden Entwicklungen haben wohl ma~geblich dazu 

beigetragen, dass zahlreiche Autoren die Bedeutung von Wissen for den Unterneh- 

menserfolg und, damit verbunden, einen zunehmenden betrieblichen Wissensbedarf 

akzentuieren. 3 Herkbmmliche Produktionsfaktorsystematiken - beispielsweise aus 

Betriebsmitteln, Werkstoffen und Arbeitsleistung - haben eine Erweiterung um den 

Produktionsfaktor Wissen erfahren, so dass die klassische Managementlehre um die 

Teildisziplin Wissensmanagement erweitert wurde. 4 So oder so ~ihnlich beginnen die 

meisten Publikationen zum Thema Wissensmanagement, nat0rlich auch dieses 

Buch. Zudem ist den meisten bisherigen Verbffentlichungen gemein, dass sie die 

bereits vielfach diskutierten Modelle und Praktiken des Wissensmanagements auf- 

greifen, der gro~e Wurf for einen zus~itzlichen Erkenntnisgewinn jedoch ausbleibt. 

Der Mut, neue Erkenntnisse durch ein grunds~itzlich neues Herangehen an ein The- 

ma zu gewinnen, fehlt den meisten Autoren, nicht jedoch den Autoren dieses Bu- 

ches. 

Dennoch zeigen die vielen Verbffentlichungen zum Wissensmanagement die gestie- 

gene theoretische und praktische Relevanz des Themas. Viele Unternehmen tragen 

dem zutreffend Rechnung, n~imlich indem sie sich um effiziente Lbsungen von Wis- 

sensmanagementproblemen bem0hen. Eng verbunden mit der Notwendigkeit zur 

Effizienz ist als Faktum zu beobachten, dass Wissensmanagement prim~ir als infor- 

mationstechnologisches Problem angesehen wird. Diese Perspektive verkennt aber, 

dass der Erfolg eines Wissensmanagementsystems nicht nur durch die effiziente Inf- 

rastruktur, sondern auch und insbesondere durch die Menschen, die mit dem System 

arbeiten, bestimmt wird. 5 Die in der Praxis weit verbreitete Annahme, Probleme des 

Wissensmanagements seien durch geeignete IT-Konzepte zu Ibsen, ist ~ihnlich naiv 

wie die Vorstellung, durch eine Verbesserung des Stral3ennetzes s~mtliche Unf~lle 

verhindern zu kbnnen. Vielmehr handelt es sich in beiden F~illen um sozio-technische 

2 Vgl. Beckett-Camarata/Camarata/Barker (1998); Probst/B0chtel (1998); North (2002). 

3 Vgl. Dohr (1999); Rode (2001). 

4 Vgl. Albrecht (1993). 

5 Vgl. G01denberg/Helting (2004). 
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Systeme, deren Verbesserung eine LOsung sowohl sozialer als auch technischer 

Probleme impliziert. M. a. W.: Die Integration sozialer Aspekte bildet die notwendige 

Bedingung eines effizienten Wissensmanagements, die Technik kann hier nut die 

Rolle der hinreichenden Bedingung spielen. Provokativ k0nnte man auch behaupten, 

dass Wissensmanagement auch ohne Informationstechnologie m0glich ist. Jeder, 

der dieses Buch in den H~inden h~ilt und den vorliegenden Text liest, wird dieser 

These zustimmen. Richtet man sein Augenmerk demzufolge auf die soziale Proble- 

matik, so ist unseres Erachtens insbesondere die Frage ungel0st, wie man Individu- 

en dazu bewegen kann, ihr Wissen zu explizieren. Damit verbunden ist die Frage 

nach einem geeigneten Motivationskonzept des Wissensmanagements. 

In Anbetracht dieser in einer Einf0hrung nur rudiment~ir darstellbaren Komplexit~it 

des Themas Wissenstransfer (in Unternehmensnetzwerken), ist es nicht verwunder- 

lich, dass das Management der Ressource Wissen in vielen Unternehmen bereits als 

Teil der Unternehmensf0hrung verankert ist und damit der Forschung wieder einmal 

vorauseilt. Nichtsdestotrotz bedarf es dessen theoretischen Fundierung, da nut so, 

auf der Basis exzellenten und aktuellen Wissens, die erforderliche Wettbewerbsf~i- 

higkeit erreicht werden kann. 6 Belege for die Relevanz finden sich in zahlreichen em- 

pirischen Untersuchungen. 7 Best~itigt wird dies u. a. in L~ingsschnittuntersuchungen, 

die eine starke Zunahme tier Qualifikationsanforderungen an Erwerbst~itige nachwei- 

sen. 8 Zudem kOnnen auch Vorhersagen for ein exponentielles Wachstum des Mark- 

tes for Knowledge Management-L0sungen - auch wenn diese bereits nach unten 

korrigiert wurden oder als zu optimistisch gelten - als ein Indiz for die wachsende 

Bedeutung des Managements der Ressource Wissen herangezogen werden. 9 Zahl- 

reiche renommierte Unternehmen verf0gen mittlerweile 0bet Wissensmanagement- 

abteilungen, beispielhaft kOnnen die Daimler Chrysler AG, die Volkswagen AG, die 

Siemens AG, T-Systems, die Commerzbank, Novartis, s~mtliche gro~e Unterneh- 

mensberatungen, Skandia, HP oder CSC genannt werden. Abet nicht nur in Grol~- 

konzernen, sondern auch in kleinen und mittleren Unternehmen, in Beh0rden und 

wissenschaftlichen Einrichtungen und nicht zuletzt sowie immer wichtiger werdend in 

der unternehmens0bergreifenden Zusammenarbeit von Unternehmen in Unterneh- 

6 Vgl. SchreyOgg/Geiger (2002), S. 2 f. 

7 Eine 0bersicht findet sich bei: Kenning/Sch0tte/Blaich (2003), S. 58. Irn Berufsbildungsbericht 
2004 des Bundesrninisteriums for Bildung und Forschung sind irn Kapitel zur Beruflichen Bildung, 
speziell im Kapitel 5.4, ebenfalls zahlreiche Ergebnisse empirischer Erhebungen aufgef0hrt, wel- 
che die hohe Relevanz der Wissensmanagernent-Thematik in der Unternehmenspraxis verdeutli- 
chen. Vgl. BMBF (2004). 

8 Vgl. Behringer (2002), S. 11 ft. 

9 Vgl. Meta Group (2001); Motsenigos (2003); Knop (2004). 
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mensnetzwerken ist das Management der Ressource Wissen zunehmend etabliert. 

Insbesondere Unternehmensnetzwerke, die als die Organisationsform der Zukunft 

angesehen werden 1~ stehen auch in diesem Buch im Fokus der Betrachtung. Dies 

ist nicht nur darin begr0ndet, dass die Organisationsform des Unternehmensnetz- 

werks eine immer grSl~ere Bedeutung im Wettbewerb erlangt, sondern dass sich Un- 

ternehmen immer mehr zu ,,(Jberregionalen Netzwerken von Kompetenzzentren, de- 

ren Gestaltung und F(Jhrung zum Teil neuartige Fragen aufwerfen" entwickeln. 11 

Eine den Trend zur unternehmens0bergreifenden Zusammenarbeit in Netzwerken 

best~itigende Schlagzeile im Handelsblatt 2004 lautete beispielsweise: ,,IBM gibt eini- 

ge seiner grSI3ten Geheimnisse preis". Der Grund for diese Schlagzeile war die An- 

k0ndigung von IBM, sein technologisches Know-how an andere Unternehmen wei- 

terzugeben und basierend auf diesem Wissen gemeinsam mit den unterschiedlichen 

Kooperationspartnern neue innovative L5sungen und Produkte mit IBM Chips und 

basierend auf dem Know-how von IBM zu entwickeln. Es wird somit sehr deutlich, 

wie im eingangs aufgef0hrten Zitat aufgezeigt, dass die Nutzung und der Austausch 

von Wissen innerhalb und zwischen Unternehmen und auf diesem Wege auch die 

Weiterentwicklung des vorhandenen Wissens einen zentralen Erfolgsfaktor for Un- 

ternehmen und Unternehmensnetzwerke darstellen. 

Wissen erlangt seine besondere Bedeutung sowohl f(3r die Unternehmenspraxis als 

auch for die Wissenschaft auf Grund der Tatsache, dass es im Gegensatz zu ande- 

ren Ressourcen nach der Weitergabe sowohl vom Wissenssender als auch vom 

Wissensempf~nger weiter genutzt werden kann. Es gilt: 

,, Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen". 12 

Die Teilung von Wissen ist die Grundlage der Entstehung neuen Wissens und der 

Wissensnutzung durch den Wissensempf~nger. Diese Teilung erfordert aber den 

Transfer von Wissen. Dieser Wissenstransfer kann jedoch nicht wie der Austausch 

anderer Ressourcen behandelt werden. 13 Wissen gilt als personengebunden und 

liegt ,im Kopf des Menschen" vor. 14 Folglich ist mit einem Wissenstransfer eine Ex- 

plikation des Wissens auf Seiten des Wissenstr~gers, die 0bermittlung des Wissens 

und die Integration des Wissens auf Seiten des Empf~ngers verbunden. Im Zuge 

10 Vgl. Ahlert/Evanschitzky (2003). 

11 Picot/Reichwald/Wigand (2004), S. 24. 

12 Vgl. Helmst~idter/Widmaier (2001), S. 119; siehe auch Helmst~tdter (2000). 

13 Vgl. Shariq (1999), S. 244. 

14 Vgl. Teubner (2003), S. 22. 
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dieses Transferprozesses sind vielf~iltige motivationale, kognitive und in Bezug auf 

die reine 0bermittlung auch informationslogistische, technologische Aspekte zu be- 

r0cksichtigen. Diese aus den Besonderheiten der Ressource Wissen resultierenden 

Probleme des Wissenstransfers wurden in der wissenschaftlichen Forschung bislang 

nur unzureichend thematisiert. 15 

So ist for die wissenschaftliche Besch~ftigung mit dem Problembereich des Wis- 

sensmanagements und speziell des Wissenstransfers zu konstatieren, dass sich bis- 

herige Arbeiten der Thematik bisher zu undifferenziert gen~ihert haben16 und dass bis 

dato nur wenige empirische Arbeiten die Argumentationen und Ausf0hrungen st0t- 
17 zen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Thematik des VVissensmanagements 

sowohl for die Wissenschaft als auch for die Unternehmenspraxis hochaktuell ist. Die 

wesentlichen detaillierter zu erforschenden Bereiche, die sowohl vonder Unterneh- 

menspraxis als auch von der Wissenschaft gesehen werden, kOnnen wie folgt auf 

den Punkt gebracht werden:18 

�9 Integration des Wissensmanagements in die Gesch~iftsprozesse; 

�9 Erforschung und Gestaltung des Wissenstransfers, insbesondere die Identifikati- 

on von Wissenstr~gern und die Fbrderung der Bereitschaft, diese zur Wissenstei- 

lung zu motivieren und gleichzeitig Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein rei- 

bungsloses Erlernen und Anwenden des Wissens auf Empf~ngerseite ermbgli- 

chen; 

�9 0berwindung organisationaler, technologischer und emotionaler Probleme hin- 

sichtlich des Wissenstransfers und Etablierung einer wissensfreundlichen Unter- 

nehmenskultur respektive eines den Wissensaustausch fbrdernden Manage- 

mentstils; 

Evaluation des Erfolgs von VVissensmanagementinitiativen und Analyse des Bei- 

trags von Mal~nahmen des Wissensmanagements zum bkonomischen Erfolg von 

Unternehmen und Unternehmensnetzwerken. 

15 Vgl. Argote/McEvily/Reagans (2003). 

16 Vgl. hierzu ausf0hrlich Blaich (2004); Spelsiek (2005). 

17 Vgl. van der Bij/Song/Weggeman (2003), S. 163; Jacob/Ebrahimpur (2001), S. 75. 

18 Vgl. Delphi Studie ,,The Future of Knowledge Management". Siehe hierzu die Ausf0hrungen yon 
Scholl/Kbnig/Meyer (2003), die im Rahmen einer Delphi-Studie zur Zukunft des Wissensmana- 
gements die menschliche Wissensverarbeitung im organisatorischen Kontext als Mi~elpunkt zu- 
k0nftiger Forschungsbem0hungen identifizieren. 



Sll Warum es ein idealtypisches Wissensmanagement nicht 
gibt 

EinfOhrung - Vision eines idealtypischen W i s s e n s m a n a g e m e n t s  

Der Vision, welcher wir als Autoren dieses Buches und Partner des Forschungs- 

teams MOTIWIDI verfolgten, war die Rahmenbedingungen und insbesondere die 

motivationalen Facetten zu untersuchen, um herauszuarbeiten wie sich Unterneh- 

men einem idealtypischen Wissensmanagement ann~ihern kSnnen, das sodann die 

Basis von dauerhaften Wettbewerbsvorteilen bildet. Das MOTIWIDI-Projekt, welches 

vom Bundesministerium for Bildung und Forschung gef0rdert wird, ist ein Verbund- 

projekt von Partnern aus der Wissenschaft und der Unternehmenspraxis. Im Einzel- 

nen arbeiten daran das Institut for Handelsmanagement und Netzwerkmarketing der 

Westf~ilischen Wilhelms-Universit~it MOnster unter Leitung von Prof. Dr. Dieter Ahlert, 

das Institut for Produktion und Industrielles Informationsmanagement der Universit~it 

Duisburg-Essen, Campus Essen unter Leitung von Prof. Dr. Stephan Zelewski mit 

der Dohle-Handelsgruppe Service GmbH & Co. KG aus Siegburg und der AIDOS 

Software AG aus Berlin/Meil3en zusammen. 

let 
Verbundprojekt 

( MOTIWlDI / 
Mob'vationseffizienz in 

~ -  ~ _. w ! s s . e n A  ! sintensiven ~ . , , , , ~ _  _ ~ ~  
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V 
~d r-onch,~ 

,..j . . . . . . . . . . .  Innovative Arbeitsgestaltung - Zukunfl der Arbeit" 

Abb. B-l: Die Partner im Projekt MOTIWIDI 

Eigene Darstellung. 

Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht zu untersuchen, inwiefern die motivatio- 

nalen Aspekte des Wissenstransfers, den Transfer von Wissen beeinflussende Fak- 

toren und auch technologische Aspekte zusammengef0hrt werden k0nnen, um somit 
eine Basis for die systematische Gestaltung des Wissenstransfers nicht nur innerhalb 


