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Geleitwort des Herausgebers 

Das Einbindungskonstrukt (involvement) en ts tammt dem Forschungsbereich 
der Einzeldisziplin 'Psychologie1. Die subjektive Bedeutung der A u f g a b e n -
und Arbeitssituation für Menschen in Organisationen, fü r ihre Identifikation 
mit dem Beruf, der A r b e i t und dem Job und de ren Auswi rkungen auf 
Künd igungsne igung , Absen t i smus , Leistung und Zufriedenheit sind jedoch 
genuine organisationstheoretische Fragestel lungen. Es liegt daher nahe, das 
E inb indungskons t ruk t für die Betr iebswir tschafts lehre im allgemeinen und 
für die Organisationstheorie im besonderen n u t z b a r zu m a c h e n . Dies is t 
Ziel des vorliegenden 14. Bandes der Schriftenreihe Mensch und Organisa-
tion' . 

Für den v e r h a l t e n s w i s s e n s c h a f t l i c h orientierten Organisationstheoretiker 
werden die zentralen Problembereiche des Faches, wie das Verhäl tnis von 
Theo r i e , Technologie und Anwendung, Mehrebenen-Analyse, Interdisziplina-
r i t ä t , Konstruktion und Wahl eines theoret ischen Bezugsrahmens k e n n t n i s -
reich und unter Herausarbeitung eines eigenen Standpunktes in einer neuen 
Sichtweise diskutiert . 

Die Analyse und Kr i t i k der Verwendung und der L e i s t u n g s f ä h i g k e i t 
personaler Konstrukte in t h e o r e t i s c h e m B e z u g s r a h m e n und e m p i r i s c h e n 
Studien bildet die Basis für Darstellung und konzeptionelle Weiterentwick-
lung der verhaltenswissenschaftl ichen Einbindungsforschung. 

Im Zentrum der Arbeit s teht das Involvement-Konzept als Gegenstand und 
Mittel der verhaltenswissenschaftl ichen Organisationsforschung. 

Der ' V e r f a s s e r a r b e i t e t h i e r die Ergebn i s se der k o n z e p t i o n e l l e n und 
empirischen Involvement-Forschung u m f a s s e n d und s y s t e m a t i s c h a u f . Er 
g r e n z t die I n v o l v e m e n t - F o r s c h u n g u .a . von K o n z e p t e n der subjektiven 
Entfremdung, der Zufriedenheit und der intrinsischen Motivation ab. 

Besonders v e r d i e n s t v o l l is t d ie W e i t e r e n t w i c k l u n g der v e r s c h i e d e n e n 
Ansätze der Einbindungsforschung. Hier gelangt der Autor zu en tsche iden-
den neuen E i n s i c h t e n , da er Involvement als Motivations-und Identif ika-
tionsprozeß herausarbei te t . 



VI 

Dami t gel ingt es, bislang häufig isoliert untersuchte Konzepte der ver-
haltenswissenschaftlichen Organisationstheorie aufeinander f ruchtbar zu 
beziehen. Dadurch werden wichtige Impulse für die gesamte Einbindungs-
forschung gegeben. 

Insgesamt werden in der Arbeit weit über 100 empirische Studien zum 
Involvement-Phänomen ausgewertet und in ihren wichtigsten Ergebnissen in 
Übers ichts tabe l len präsentiert; die theoretischen Grundlagen und empiri-
schen Ergebnisse der Einbindungsforschung werden schließlich für Ges ta l -
tungsüberlegungen betrieblicher Entscheidungsträger kritisch diskutiert. 

Damit liegt für die deutschsprachige verhaltenswissenschaftliche Organisa-

t ionstheor ie die erste Monographie zu diesem Themengebiet vor. Ich 

wünsche der Arbeit eine weite Verbreitung. 

Berlin, im Herbst 1987 Wolfgang H . Staehle 



Vorwort 

Die vorl iegende Untersuchung zur Involvement-Forschung wurde unter 
gleichem Titel im Juni 1987 vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der 
Freien Universität Berlin als Dissertation angenommen. Sie ist aus einem 
Forschungsprojekt zu Grundfragen der verhaltenswissenschaftlichen Organi-
sationstheorie hervorgegangen und liegt hier in gekürzter Form vor. 

Die Arbeit wurde von Wolfgang H . Staehle betreut und begutachtet. Dafür 
danke ich ihm ebenso herzlich wie für die stete Bereitschaft zu kritischer 
Auseinandersetzung in konzeptionellen und methodischen Fragen organisa-
tionstheoretischer Forschung und die Aufnahme der Studie in die von ihm 
herausgegebene Reihe "Mensch und Organisation". 

Wichtige Anregungen stammen auch von Detlev L iepmann, der das 
Zweitgutachten übernahm. Ihm möchte ich an dieser Stelle ebenso danken 
wie meinen Kol leg innen und Kollegen an der Freien Universität und am 
Institut für Unternehmungsführung, Fachrichtung Organisation und Perso-
nalwirtschaft. I rmgard Hoemke, Ingrid Korb, Margit Osterloh, Wolfgang 
Raschmann, Frank Schendel, Frank Schirmer, Edgar Stoll, Jörg Sydow und 
Cor inna Voges haben durch kr it ische Diskuss ionen, Unterstützung und 
Ermunterung die Arbeit erleichtert und gefördert. 

Berlin, im Herbst 1987 Peter Conrad 
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1.0 Organiaatiormtheorie als Verhaltenswissermchaft 

Die interdisziplinär orientierte, verhaltenswissenschaftliche Organ i sa t i ons -
theorie verwendet eine V ie lzah l personenbezogener Kons t ruk te zur 
Beschreibung, Erklärung und Vorhersage von Verhaltensweisen von O r gan i -
sat ionsmitg l iedern. Das Spannungsfeld zwischen individuellen Bedürfnissen 
und Zielen der Organisationsmitglieder und den organisat ionalen Zweck -
setzungen stellt dabei ein klassisches Problemfeld verhaltenswissenschaft-
licher Organisationstheorie dar (für viele: P R E S T U S 1962/1978; W H Y T E 
1966; A R G Y R I S 1957, 1960, 1966, 1972, 1973, 1974; G O U L D N E R 1957; 
ETZ ION I 1961/1975; S C H E I N 1965/1980; B A R R E T T 1970; K I R S C H / M E F -
F E R T 1970; L A W L E R 1974; W E B E R 1975; T O S I / C A R R O L L 1976; T Ü R K 
1976, 1977; S C H A N Z 1977d, 1978; K I E S E R 1977, 1980; W I S W E D E 1980; 
R O S E N S T I E L 1980; G E B E R T / R O S E N S T I E L 1981; WEIN ER T 1981, 1983; 
M O W D A Y et al. 1982; N I E D E R F E I C H T N E R 1982; K I E S E R / K U B I C E K 1983; 
R O S E N S T I E L / S T E N G E L 1987). Ein grundlegendes organisationales Dilemma 
besteht darin, daß einerseits diejenigen organ i sat iona len St rateg ien und 
Strukturen, die die Systemleistungen (der Organisation) mitbedingen, durch 
die ihnen inhärente Abkopplung von "Organisation" und "konkreter Per son " 
im Sinne einer Reduzierung der Person auf den "Aufgabenträger" Integra-
tionsprobleme aufwerfen kann, die die E rb r ingung der Sy s temle i s tung 
ständig bedrohen ( T Ü R K 1976, 1977; K A H N 1978; S C H A N Z 1982); diese 
Basisintegration ist demnach als prekäres G le ichgewicht der Interakt ion 
organisational-situativer und personaler Einflußfaktoren zu rekonstruieren. 
Dabei können grob zwei Klassen von Ansätzen unterschieden werden: 

soziologisch orientierte Entfremdungs- und Konfliktansätze, 
eine überwiegend psycholog i sch or ient ierte E inb indungs for schung 
(involvement-Forschung). 

D ie Beschre ibung und Ana ly se des Problemfeldes "Basisintegration" im 
Sinne der Einbindung des Organisationsmitgliedes in Au fgabe , Arbe i t und 
Organ i sa t ion geschieht unter Verwendung einer Vielzahl von Konstrukten, 
deren Unabhängigkeit voneinander, teilweise Überlappung oder Redundanz 
weder konzept ionel l noch empi r i sch bisher befriedigend geklärt ist. Im 
Rahmen der psychologischen Einbindungsforschung werden Konzepte wie 

zentrales Lebensinteresse (DUB IN 1956), 
psycho log i sche Einbindung in die Arbeitsrolle (work-role-involvement, 
M A U R E R 1969), 
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- ego-involvement ( S H E R I F F / C A N T R I L 1947; V R O O M 1962), 
berufliche Einbindung (occupational involvement, F A U N C E 1959), 

- intrinsische Motivation ( H A L L / L A W L E R 1970; K A N U N G O 1979), 
die compliance-Beziehung nach ETZ ION I (1975), 

- das c ommi tmen t -Konzep t ( P O R T E R et al. 1974; S A L A N C I K 1977; 
M O W D A Y et al. 1982), 

E inbindung in die Aufgabe (job-involvement, L O D A H L / K E J N E R 1965) 
und 
die Einbindung in Aufgabe (job-involvement) und Arbeit (work-involve-
ment) nach K A N U N G O (1982a,b) 

herangezogen. 

In Gegensatz zu den Sammeldarstellungen, kritischen Weiterentwicklungen 
und Neuentwicklungen von Konzepten und Untersuchungsinstrumenten bei 
prominenten verhaltenswissenschaftlichen, personenbezogenen Konstrukten 
der Organisat ionstheor ie im deutschsprachigen R a u m wie Mot i va t i on , 
Leistungsmotivation (vgl. z.B. ROSENST I E L 1975; H O L Z K A M P - O S T E R K A M P 
1975; H E C K H A U S E N 1980; H A C K E R et al. (eds.) 1982; G R E I F 1983; 
N E U B E R G E R 1985b), individuelle Werte/Wertsysteme von Organisations-
mitgliedern (vgl. z.B. K M I E C I A K 1976; K L A G E S / K M I E C I A K 1979; K I R S C H 
et al. 1980; I N G L E H A R T 1980; D L U G O S et al. 1982; K L A G E S 1985; 
S T R Ü M P E L 1985; T H O M E 1985), A rbe i t szu f r iedenhe i t ( N E U B E R G E R 
1974a,b; B R U G G E M A N N et al. 1975; N E U B E R G E R / A L L E R B E C K 1978; 
K U D E R A et al. 1979; G E B E R T 1983; N E U B E R G E R 1985a,b; W I S W E D E / 
W I N D I E C K 1985) und O r gan i s a t i on s -K l ima bzw. psychologisches K l ima 
(GEBERT/ROSENST IEL 1981; WE INERT 1981, 1987; W I M M E R / N E U B E R G E R 
1981; ROSENST I EL et al. 1982; S Y D O W / C O N R A D 1982; C O N R A D / S Y D O W 
1984, 1985; ROSENST I EL 1985) sind entsprechende Veröffentlichungen zum 
Bere ich der psycho log i schen E inb indungs for schung bisher weitgehend 
ausgeblieben. Dies überrascht deswegen, weil empirische und konzeptionelle 
Arbeiten zwischenzeitlich vorliegen, das Einbindungskonzept in zahlreichen 
Untersuchungen der Auswirkungen von Arbeitsinhalts-Aspekten auf Verha l -
tensweisen und Einstellungen von Organisationsmitgliedern eingesetzt wurde 
und in den letzten Jahren im ang lo -amer ikan i schen Sp rachraum eine 
Mehrzah l zusammenfassender Studien, Konzeptentwicklungsansätze sowie 
die Entwicklung quantitativer Untersuchungsverfahren vorge legt wurden. 
E rwähnung und Verwendung von Ansä t zen der E inb indungs for schung 
geschahen im deutschsprachigen Schrifttum bisher häuf ig unspez i f i sch in 
sprach l ich lockerer Umschreibung, wobei eine Analyse, empirische Aufar-
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beitung und konzeptionelle Weiterentwicklung der verwendeten Einbindungs-
Konzepte weitgehend unterblieb. 

D ie umgangssprach l iche Bedeutung des 'involvement'-Begriffs läßt noch 
Anklänge an seine lateinische Wurze l erkennen; ' i nvo lvere ' bedeutete 
tiineinwälzen', 'hineinrollen1, 'einwickeln1, 'einrollen', 'einhüllen' und wurde im 
figurativen Sinne als 'sich vergraben in etwas (eine Ange legenhe i t , eine 
Sache) ' oder auch 'vol l sein mit best immten Gedanken, Empfindungen' 
gebraucht, wobei auch der die subjektive Befindlichkeit belastende Aspekt 
( 'angefül lt sein mit traurigen Gedanken') genannt wird (vgl. P E T S C H E N I G 
1965, S. 281). Der englische Begriff bezieht sich auf Vors te l lungs inha l te 
wie 'e inwickeln ' , 'e inhül len ' , ' e inschl ießen ' , 'anfassen ' ; 'verbinden' und 
•vermengen', aber auch mehr im bildhaften Sinne 'jemanden in etwas (eine 
Angelegenheit, Sache) verwickeln', sowie mehr den Resultatcharakter einer 
Handlung oder Absicht betonend Verwickelt sein', bez iehungsweise unter 
Betonung des bewertenden Aspektes "verstrickt sein in etwas' (Angelegen-
heit, Sache). 

Der deutschsprachige Begriff 'Einbindung' des (sich, jemanden) 'Einbindens' 
und des 'Eingebunden-seins' deckt m.E. noch am ehesten den vorgenannten 
l edeu tung sho f ab, ohne gleich Konnotationen wachzurufen, wie es etwa 
beim Begriff der ' Ve rw ick lung ' oder der ' Ve r s t r i c kung ' gegeben wäre. 
Akt i ver wie erduldender Aspekt, Ergebnis- und Prozeßperspektive werden 
auch in der wissenschaftlichen Verwendung des Konzeptes deutl ich; hier 
wird E inbindung als akt ive/psycholog i sche Par t i z ipat ion , als inneres 
Anteilnehmen z.B. beim Problemlösen und Arbeitsvorgang gesehen, die je 
nach Intens i tät, Dauer und Partizipationsbereich unterschiedliche Auswir-
kungen auf Arbe i t sverha l ten, Wohlbef inden und soz ia le Bez iehungen 
besitzen kann. 

In einem ersten Überblick soll angedeutet werden, in welche Verwendunqs-
zusammenhänge das Einbindungskonzept bisher gestellt wurde: 
T Ü R K (1976) untersuchte unterschiedliche Einbindungsmuster als umfassen-
de "Einflechtung des Individuums in eine Organisation" ( TÜRK 1976, S. 77) 
unter Rückgriff auf den compliance-Ansatz nach ETZ ION I (1961/1975; vgl. 
auch Pk t . 2.41 Arbe i t ) ; er wies auf die insbesondere im amerikanischen 
Bereich anzutreffende Begriffsvielfalt und Konzept-Heterogenität hin, die 
bei der Untersuchung der Integrationsproblematik zu verzeichnen ist ( TÜRK 
1977, S. 85); eine Aufarbeitung einschlägiger Beiträge zur psychologischen 
Einbindungsforschung unterblieb allerdings. ROSENST I EL (1975) verwendete 
das ego - i nvo l vement -Konzept ( I ch-Bete i l i gung) bei der Unter suchung 
motivationaler Determinanten des Leistungsverhaltens von Organ i sa t i on s -
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mitgliedern. Ähnlich wie auch bei W. WEBER (1971, 1975) wurde der Grad 
an Ich-Beteiligung mit dem Umfang an Ident i f ikat ion mit der Arbe i t in 
Bez iehung gesetzt. W. WEBER orientierte sich am compliance-Ansatz von 
ETZ IONI , ROSENST I E L hingegen am Konstrukt der I ch -Bete i l i gung nach 
V R O O M (1962). G R O S K U R T H / T I E T Z E (1977) verwendeten das Konzept der 
psychologischen Einbindung bei der Analyse des Problemfeldes Human i s i e -
rung des Arbeitslebens und der beruflichen Sozialisation. Bei der umfassen-
den Dokumentation vn Indikatoren zur quantitativ vergleichenden Organisa-
t ions forschung durch S E I F E R T (1978) wurden mehrere Instrumente der 
Einbindungsforschung ausführlich dokument iert ( L O D A H L / K E J N E R - S k a l a 
1965; Mod i f i ka t i on der L O D A H L / K E J N E R - S k a l a durch H A L L et al. 1970 
und WHITE/RUH 1973 sowie angrenzende Konstrukte wie das Ident i f i ka -
tionsmaG nach P A T C H E N et al. 1965 und P A T C H E N 1970). K I R S C H (1977) 
hingegen benutzte das der Einbindung angrenzende Kons t ruk t der Se lbst -
verpflichtung (commitment; vgl. auch Pkt. 2.42 Arbeit) bei der Kritik rein 
labor-experimentell arbeitender Studien zur E r fo r schung indiv iduel ler 
Entscheidungsprozesse. Die Studie von H O E F E R T (1979) interpretierte die 
psychologische Einbindung in die Aufgabe (job involvement) als Engagement 
für die eigene Beru f s tä t i gke i t und widmete den anglo-amerikanischen 
Untersuchungen zu diesem Prob lemfe ld relat iv breiten Raum. K I E S E R 
(1980) verwendete das Einbindungs-Konzept als Teildimension des Prozesses 
der organisationalen Sozialisation, K I E S E R et al. (1982) er for schten die 
Bindungsstärken neuer Mitarbeiter (von Organisationen) bei unterschiedlich 
ausgeprägten Situationsparametern, K I E SER/ K U B I C E K (1983) analysierten 
die Mitgliedschaft von Organisationsmitgliedern im Sinne einer dauerhaften 
sozialen E inbindung in diese Organ i sat ionen unter R ü c k g r i f f auf den 
compl iance-Ansatz nach ETZ ION I (1961/1975) und K I E S E R (1984) betrach-
tete Einbindung als Ergebnis langdauernder, den Zeitraum einer Generation 
überschreitenden Prozeß der A f fek tmodu la t i on ( E L I A S 1977) und als 
Voraussetzung der Funktionsfähigkeit organisierter Sozialsysteme. K I E S E R 
(1987) analys ierte das Kons t ruk t der Loya l i t ä t und des commi tment 
gegenüber der Organisation und bezog es auf den Aufbau des organisat io-
nalen commitment .in Rek ru t i e rung s - und Einarbeitungsprozessen neuer 
Organisationsmitglieder; die Widerspiegelung der positiven E inste l lung der 
Person zur Organisation und eine weitgehende Kongruenz der Inhalte der 
Zielsysteme beider führt zu Verhaltensbereitschaften, sich für diese Ziele 
aktiv e inzusetzen und zu starker Bindung an die Organ i sat ion. Eine 
spezielle Betrachtung der psychologischen Einbindungsforschung in Hinblick 
auf weitere Bezugsobjekte (z.B. Aufgabe, Arbeit, Arbeitsgruppe) wurde 
hingegen nicht vorgenommen (zur Abgrenzung des commitment-Ansatz vom 
Involvement-Konstrukt vgl. insbesondere Pkt. 2.42 der Arbeit). GEBERT/ 
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ROSENSTIEL (1981) verwendeten das Einbindungskonzept bei der Analyse 
der Sozialisation und Identitätsbildung durch Arbeit und A r b e i t s e r f a h r u n g . 
WEINERT (1981) gr i f f auf das K o n z e p t der Einbindung m Rahmen der 
Untersuchung der I n t e g r a t i o n ind iv idue l l e r und o r g a n i s a t i o n a l e r Zie le 
zurück. NIEDERFEICHTNER (1982) benutzte die psychologische Einbindung 
in die Aufgabe als Reaktionsvariable (im Sinne einer I d e n t i f i k a t i o n s r e a k -
t ion) auf s p e z i f i s c h e Aufgabencharakter is t ika unter Berücksichtigung des 
moderierenden Einflusses weiterer Persönlichkeitsmerkmale. 

Die Studie von PARK (1983) untersuchte Führungsverhalten und verwendete 
(unter anderen Variablen) Job i n v o l v e m e n t als E i n s t e l l u n g s v a r i a b l e im 
Rahmen e ines " c o m p a r a t i v e m a n a g e m e n t " - A n s a t z e s ; u n t e r s u c h t und 
miteinander verglichen wurden Führungsaspekte von Unternehmungen in der 
Bundesrepubl ik und Südkorea . J o b - i n v o l v e m e n t wurde als abhängig von 
Führungsverhalten und kulturellen Wertvorstellungen konzipiert, v e r w e n d e t 
und eingehender diskutiert wurde das Einbindungskonstrukt in Anlehnung an 
LODAHL/KEJNER (1965). 

K o l l e k t i v e Wertwandelungsprozesse in bezug auf die subjektive Bewertung 
von Aufgabe, Arbeit und Organisation bilden ein weiteres Problemfeld, bei 
dessen Erforschung das Konzept der psychologischen Einbindung eingesetzt 
wurde. Thematisiert wurden z.B. die Indikator-Funktion der psychologischen 
Einbindung in die Aufgabe für Wertwandelungsprozesse (DOZENTEN-FACH-
GRUPPE 1983), intensitätsmäßiger Wandel und Wandel von Bezugsobjekten 
der Einbindung (STRÜMPEL 1985), t ransnat ionale Wertwandelungen und 
daraus folgende Konsequenzen für Art und Umfang der Iden t i f ika t ion mi t 
der Arbeitsrolle (CLAES et al. 1984) und Krisenerscheinungen des bet r ieb-
lichen Anreizsystems (STAEHLE 1985b) a ls Konsequenz s ich wande lnde r 
Einbindungen in Aufgabe, Arbeit und Organisation. 

Bei der Untersuchung von Wandlungsdeterminanten und - p r o z e s s e n in und 
von Organisationen ging STEINLE (1985) auch auf motivational-personenbe-
zogene und organisationale, funktionsorient ier te Konzepte zur Beschreibung 
ind iv idue l l e r V e r h a l t e n s p r o z e s s e und i n s t i t u t i o n a l e r Anforderungen an 
Organisationsmitglieder ein; des wei te ren wurden z w e c k - m i t t e l b e z o g e n e 
K o n z e p t e der Verkopplung von (Funktionen von) Mitarbeitern mit m a t e -
riell-sachtechnologischen Dimensionen im Rahmen b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h -
o r g a n i s a t i o n s t h e o r e t i s c h e r Beiträge analysiert . Dies geschah im wesentli-
chen unter der Zielrichtung der Entwicklung e i n e s e r w e i t e r t e n , m e h r e r e 
konzeptionelle Ebenen umfassenden Modells organisationalen Änderungsge-
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s c h e h e n s . Bei der Analyse organisations-funktionsorientierter Ansätze ging 
STEINLE auch auf den compliance-Ansatz von ETZIONI (1961/1975) e in 
und griff in diesem Rahmen auf das Einbindungskonzept als "Einfügungsbe-
re i t schaf t ' zurück; die p sycho log i sche Einbindung h i n g e g e n , die sowohl 
B e r ü h r u n g s p u n k t e zum c o m p l i a n c e - A n s a t z a u f w e i s t , wie s ie auch ein 
konzeptionelles Element leistungsmotiverten Verhaltens darstel l t , b l ieb a ls 
mögliches Brückenkonzept von einer weitergehenden expliziten Darstellung 
ausgeschlossen. 
WUNDERER/MITTMANN (1987) behandel ten involvement im Sinne einer 
w i c h t i g e n i n t e r v e n i e r e n d e n Var iab len f ü r die U m s e t z u n g b e s t i m m t e r 
M o t i v a t i o n s a s p e k t e ; s ie n a h m e n e inen e r s t e n E r g e b n i s v e r g l e i c h von 
commitment - und involvement-Forschung vor und stellen bislang erhebliche 
Forschungsdefizite in diesem Bereich fe s t . 
Das Involvement-Konstrukt diente nicht nur zur Bearbei tung und Ana lyse 
des Problemfeldes der Basisintegration von Organisation und Organisations-
mitglied; KROEBER-RIEL (1984) n u t z t e das K o n z e p t zur E r k l ä r u n g des 
K o n s u m e n t e n Verha l tens . Die personale Prädisposition der Einbindung oder 
Ich-Beteiligung des Konsumenten beschrieb hier das Engagement, mi t dem 
sich der Konsument einem Produkt oder einer (Kauf)-Entscheidungssituation 
zuwendet . Stark und schwach engagierte Konsumenten unterschieden s ich 
in der I n t e n s i t ä t und B r e i t e der Suche und Verarbeitung (kauf)entschei-
dungsrelevanter Informationen. 
J e nach Anreizcharakter der (Kauf)Entscheidungssituation und der Art der 
zur Disposition stehenden Güter (Verbrauchsgüter/Gebrauchsgüter) sind f ü r 
s chwach i n v o l v i e r t e Käufe r und stark ich-beteil igte Käufer di f fer ierende 
Verhaltensreaktionen zu erwarten, in re izs tarken S i t u a t i o n e n w e r d e n bei 
d iesen kognitive Aktivitäten der Entscheidungsverarbeitung und -abwägung 
stärker angeregt und die Wahrscheinlichkeit für Routineverhalten abgesenkt 
(vgl. KROEBER-RIEL 1984, S. 321-323). 
Eine ver t ie f te Analyse der Relevanz des E i n b i n d u n g s k o n s t r u k t e s f ü r das 
P r o b l e m f e l d des K o n s u m e n t e n v e r h a l t e n s bleibt im folgenden ausgeklam-
m e r t ; es e r f o l g t e i n e B e s c h r ä n k u n g auf die B e t r a c h t u n g p e r s o n a l e n 
Verhaltens von Organisationsmitgliedern. 
Resümierend läßt sich damit die Verwendung des Einbindungskonzeptes a l s 
personale Einflußgröße in Untersuchungen und Konzeptionen organisatorisch 
r e l e v a n t e r V e r h a l t e n s w e i s e n f e s t h a l t e n , e ine e i g e n s t ä n d i g e v e r t i e f t e 
U n t e r s u c h u n g des K o n z e p t e s s e l b e r , seiner Einflußfaktoren und Auswir-
kungsbereiche aber weder konzeptionell noch empirisch auffinden. 

Die h i e r vorge leg te Arbeit hat sich daher zum Ziel gese tz t , den Stellen-
wert des Einbindungskonzeptes als personaler E i n f l u ß f a k t o r ind iv idue l len 
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V e r h a l t e n s in o rgan isa t iona len Kontexten konzeptionell und empirisch zu 
best immen. 

Im ersten Haupttei l wird die 

En twick lung v e r h a l t e n s w i s s e n s c h a f t l i c h - o r g a n i s a t i o n s t h e o r e t i s c h e r 
Bezugsrahmen als eine Reaktion auf den bisher wenig b e f r i e d i g e n d e n 
S tand der o r g a n i s a t i o n s t h e o r e t i s c h e n Aussagensysteme in terpre t ier t ; 
dabei wird auf die konzeptionelle Interdisziplinarität von Bezugsrahmen 
abges te l l t , Einsatzbereiche und Leistungsfähigkeit personaler Konstruk-
te , die schwergewichtig psychologische Konzepte darstellen, ana lys ie r t 
sowie e i g e n s c h a f t s o r i e n t i e r t e , verhaltensorientierte und interaktioni-
stische Varianten personaler Konstrukte zur Beschreibung und Erklärung 
individuellen Verhaltens diskutiert . 

Im zweiten Haupttei l werden unterschiedliche 

A n n a h m e g e f ü g e des E i n b i n d u n g s k o n s t r u k t e s ( job involvement /work 
involvement) herausgearbei te t , interne D i f f e r e n z i e r u n g e n der Einbin-
dungsforschung bestimmt und Ansätze zur Weiterentwicklung e rmi t t e l t . 
Dem schließen sich konzeptionelle Aspekte und empirische E rgebn i s se 
zu r Abgrenzung des Einbindungskonstruktes von den Ansätzen teom-
pliance', fcommitment1, ' zent ra les L e b e n s i n t e r e s s e ' , ' ( A r b e i t s ) z u f r i e -
denheit1 und Intrinsische Motivation1 an. 

Im dri t ten Haupttei l erfolgt eine 

Analyse bisheriger methodischer Schwerpunkte und Hauptuntersuchungs-
b e r e i c h e der E inb indungs fo r schung , e ine A u s w e r t u n g e m p i r i s c h e r 
S tud ien zu r Einbindung im Hinblick auf organisationale, sozio-demo-
graphische und psychologisch-intraindividuelle E inf lußfak toren und der 
Auswi rkungen u n t e r s c h i e d l i c h e r Grade an Einbindung auf Kündigung/ 
Kündigungsneigung, Leistung, Absen t i smus und sons t i ge Wirkungsbe-
reiche. 

Im Abschlußteil werden 

Ergebn i s se z u s a m m e n g e f a ß t und Schlußfolgerungen für eine wei tere 
verha l tenswissenschaf t l i ch-organisa t ions theore t i sche E r f o r s c h u n g der 
Einbindung, der W e i t e r e n t w i c k l u n g von Annahmegefügen des Einbin-
dungskonstruktes und Gestaltungsimplikationen diskutiert . 
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1.1 Wlssenschaftszlele und Wissenschaftsgegenstände erfahrungswissen-
schaftlicher Organisationstheorie 

Eine umfassende sozialwissenschaftlich-verhaltenswissenschaftliche Organi-
sat ionstheor ie , die den strengen Maßstäben eines erfahrungswissenschaft-
lichen Theor i e -Konzep tes genügen k ö n n t e t , l i eg t bis heute nicht vor; 
v ie lmehr ist man mit einem "Kong lomera t von Forschungsansätzen" 
(GROCHLA 1978; vgl. auch: STAEHLE 1977; GREIF 1983; KIRSCH 1984a; 
MEYER 1985; STEINLE 1985) konfrontiert2). Die inhaltliche wie zeitliche 
Reichweite der Ansätze ist zudem äußerst unterschiedlich (NEUBERGER 
1977; vgl. auch: MERTON 1957; WEICK 1974). Weder ist ein einheitliches 
Erkenntnisinteresse bezüglich der verschiedenen Ansätze zu beobachten, 
noch besteht Einigkeit darüber, was als Kern-Gegenstand einer "Interdis-
ziplin" Organisationstheorie zu gelten hat ( M c K E L V E Y 1975; G R O C H L A 
1978; ROBERTS et al. 1978)3) oder welche methodische Grundorientierung 
einzuschlagen ist (siehe z.B.: EVERED/LOUIS 1981; CUMMINGS 1981; 
LUTHANS/DAVIS 1982; MOHR 1982; ASTLEY/van de VEEN 1983; 
MOREY/LUTHANS 1984; LAWLER 1985a). Auch kann weder von einem 
einheitlichen organisationstheoretischen Begriffsapparat ausgegangen werden 

Zu erfahrungswissenschaft l ichen Theorie-Konzepten in der Organisa-
t ionstheor ie ve rg l e i che für v i e l e : G R O C H L A 1975, 1978, 1979; 
SCHANZ 1978; CHMIELEWICZ 1979; EICHHORN 1979; GREIF 1983; 
zur Abgrenzung von verhaltenswissenschaftlich or ient ier ter Organisa-
t ionstheorie und verhaltenswissenschaftlich orientierter Betriebswirt-
schaftslehre vgl. zusammenfassend SYDOW 1985b. Die neuere wissen-
schaftstheoretische Diskussion verweist überdies darauf, daß von einem 
einheitlichen Theoriekonzept nicht gesprochen werden kann; v ie lmehr 
sind zumindest eine Aussagenkonzeption (von Theor ien) und eine 
Nicht-Aussagenkonzeption anzutreffen (so z.B.: BUNGE 1967; SNEED 
1971; STEGMÜLLER 1973; WESTMEYER 1977; HERRMANN 1979b,c; 
GROEBEN/WESTMEYER 1981; KÜTTNER 1979, 1982, 1983; K IRSCH 
1984b; SCHNEIDER 1985). 
Diese P lura l i tä t von Einzelansätzen ist für das Gebiet organisations-
theoretischer Ansätze allerdings nicht charakteristisch; sie ist ebenfalls 
z .B . im Bereich psychologischer Theoriebi ldung über menschliches 
Verhalten anzutreffen (vgl. HERRMANN 1971). 
Unter dem Blickwinkel des Problembezuges organisationstheoretischer 
Aussagen, soweit sie den Humanbereich be t r e f f en , sieht z .B. FRESE 
(1987) eine sehr große Übereinstimmung im Untersuchungsobjekt. 
"Gegenstand nahezu al ler organisat ionstheoret ischer Aussagen sind 
z i e l g e r i ch t e t e Handlungssysteme mit interpersonaler Arbeitsteilung." 
(FRESE 1987, S. 29) 
Die Existenz einer Fülle unterschiedlicher Ansätze und methodischer 
Instrumente aus einer Vielzahl wissenschaftlicher Einzeldisziplinen, die 
zur Untersuchung organisationstheoretischer Fragestellungen herange-
zogen werden, wird nicht bestritten (vgl. FRESE 1987, S. 29). 
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( K U B I C E K et al. 1981), noch findet eine kons istente Verwendung von 
Konzepten überhaupt statt ( K I L M A N 1983). Entsprechend untersch ied l ich 
und zahlreich sind auch die Klassifikationsversuche, die für funktionale und 
institutionale Ansätze und ihre Integration entwickelt wurden (vgl. z ß . die 
Sys temat i s ie rungen bei K I R S C H / M E F F E R T 1970; H O F F M A N N 1976; 
K I E S E R / K U B I C E K 1978 oder G R O C H L A 1975, 1978, die zu tei lweise 
unterschiedlichen Zuordnungen von Ansätzen gelangen). Das Wissenschafts-
gebiet "Organisationstheorie" stellt keine klassische Disziplin dar, wie dies 
beispielsweise für die traditionellen Sozialwissenschaften und insbesondere 
die Naturwissenschaften gelten kann (ROBERTS et al. 1978; K I L M A N et 
al. 1983). Folgende Aspekte werden von R O B E R T S et al. (1978) genannt, 
in denen s ich Organ i sat ionstheor ie und (vorwiegend) e inze ld i sz ip l inär 
organisierte Sozialwissenschaften unterscheiden: 

Höherer Grad an Eklektizismus in organisationstheoretischen Ansätzen, 
d.h. Konzepte , Pa rad igmen und Fachsprache werden aus einer 
Mehrzahl von Disziplinen recht frei entlehnt, 

höherer Ante i l von Feldstudien in der Organisat ionstheor ie als in 

anderen Sozialwissenschaften, 

die Komp lex i t ä t der untersuchten Phänomene führte zu relativ hoher 
Fehlertoleranz in (Bez iehungs)systemen und Bez iehungsannahmen; 
Ind ikatoren hierfür sind z.B. niedrige Kennwerte bei Reliabilitäts-und 
Validitätsuntersuchungen, 

die kumulat ive Or ient ierung, d.h. Summat ion und Integrat ion von 
Erkenntnissen und systematische Weiterentwicklung auf dieser Basis ist 
in o rgan i sat ions theoret i schen Ansä tzen verhä l tn i smäßig ger inger 
ausgeprägt als in anderen Sozialwissenschaften, 

die hohe Spezifizität einer Vielzahl von Felduntersuchungen bedingt im 
allgemeinen geringere Grade an Verallgemeinerbarkeit (der E rgebn i s -
se), 

tei lweise ist auch eine Uberschätzung der Leistungsfähigkeit organisa-
tionstheoretischer Entwürfe im Anwendungsfall zu beobachten und die 
Schranken der Genera l i s ierbarke i t von (organisationstheoretischen) 
Erkenntnissen ist für den einzelnen Anwendungs fa l l n icht genügend 
beachtet worden. 
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Der Konsensmangel im Hinblick auf die Konzeptualisierung des Erkenntnis-
objektes "Organisation" konkretisiert sich zum einen um die 

Diskussion über die analytische Prior i tä t bes t immter Variablenbereiche 
und äußert sich zum anderen in 

der mange lnden Ü b e r e i n s t i m m u n g über einheitliche Definitionen von 
Begrif fen, Variablen und o p e r a t i o n a l e n Meßgrößen (KLAGES 1977; 
ähnlich auch: NEU BERGER 1977). 

Die Erkenntnisgewinnung vollzieht sich auch im Rahmen der Organisations-
t h e o r i e als a r b e i t s t e i l i g e r P r o z e ß (GROCHLA 1979; NAUTA 1984; 
WHITLEY 1984b), der allerdings noch erhebliche Defizi te im Hinblick auf 
e ine t h e o r e t i s c h - k o n z e p t i o n e l l e wie a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e Integration 
aufweist (GROCHLA 1978; LEHMANN 1981; MEYER 1985). Eine i n t e r d i s -
ziplinäre Ausrichtung der verhaltenswissenschaftl ichen Organisationstheorie, 
wie s ie t e i l s in F o r s c h u n g , t e i l s in L e h r e , t e i l s in be iden B e r e i c h e n 
p r a k t i z i e r t u n d / o d e r g e f o r d e r t wi rd , ist zum e inen ein t h e o r e t i s c h e s 
Problem, zum anderen ein wissenschaf tsorganisa tor isches (NAUTA 1984). 
Die i n t e r d i s z i p l i n ä r e Ausrichtung kann mit dem Problemdruck begründet 
werden, der aus den Anwendungsfeldern und - f ä l l e n h e r r ü h r t , mi t denen 
e ine so l che anwendungsor ient ie r te Disziplin in hohem Maße be t rof fen ist 
und zu deren "Lösung" sie einen systematischen Beitrag l e i s t e n w i l l . Aus 
d ie se r Problemlösungss ich t bestehen die beiden Grundprobleme der Inter-
disziplinarität Verha l t enswis senscha f t l i ch -o rgan i sa t ions theore t i sche r Fo r -
schung darin, eine problemorientierte Auswahl von Konzepten und theoret i -
schen Ansätzen als kognitiv-instrumentalen Komponenten ( K o n z e p t - W a h l -
Diskuss ion) zu leisten, sowie eine Auswahlentscheidung zu begründen, die 
die zur Problemlösung herangezogenen Wissenbestände von Einzeldisziplinen 
und den p e r s o n a l e n Trägern ( 'Experten', 'Wissenschaftler ') des Problemlö-
s u n g s p r o z e s s e s b e t r e f f e n (vgl . NAUTA 1984, S. 5). Aus u r sp rüng l i ch 
d i s z i p l i n a r e r Sicht einer betr iebswirtschaft l ichen Organisationstheorie sind 
in den le tz ten Jahren vor allem ve rha l t enswis senscha f t l i che A n s ä t z e a ls 
relevant e rach te t worden, um sie in eigenständige organisationstheoretische 
B e z u g s r a h m e n zu i n t e g r i e r e n ^ , wei l zum Beispie l von den personalen 

Deu t l i ch wird d ies in der Konzeptualisierung von Organisationen als 
sozio-technischen Systemen, wie sie von einer Mehrzahl von Organisa-
t i o n s w i s s e n s c h a f t l e r n v e r t r e t e n w e r d e n , vgl . z .B. STAEHLE (1973, 
1983, 1985a); GAITANIDES (1976); STAUDT (1979); SYDOW (1985a) . 
Dabe i ist a l l e r d i n g s de r p r o g r a m m a t i s c h e Aspek t e i n e r so lchen 
Konzeptualisierung zu beachten, da zumindest b i s lang die t e c h n i s c h e 
Dimension u n t e r r e p r ä s e n t i e r t zu sein s c h e i n t (STAUDT 1981; 
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Eigenheiten der 'Akt ionst räger ' selber Einflüsse ausgehen, die bei der 
Gestaltung und Entwicklung (arbeits)-organisator ischer Elemente und 
Prozesse als Begrenzungen des Gestaltungsspielraumes fungieren. Soll die 
Funktionsfähigkeit der Organisation als technisch-ökonomische Struktur-
einheit gewährleistet bleiben, müssen diese Faktoren' Berücksichtigung 
finden (KOSIOL 1972). 

1.11 Wissenschaftsziele 

Meta-theoret i sch betrachtet stellen Theorien Systeme von Aussagen über 
"Objekte" dar, die in den Gegenstandsbereich dieser Aussagensysteme 
fa l l en 1 ' . Güteeigenschaften der Aussagensysteme können anhand der 
Übereinst immung der aus dem theoretischen Gebäude abgeleiteten 

Aussagen und darauf abgestimmter objektiver und zuverlässiger Beobach-
2) 

tungen und Messungen ermittelt werden. A l s Standardkriter ien ' zur 
Beurteilung der "Qualität" erfahrungswissenschaftlicher Theorien gelten: 

logische Widerspruchsfreiheit der Elemente einer Theorie, 
logischer Zusammenhang der Elemente einer Theorie untereinander, 

M Ü L L E R - M E R B A C H 1983); die Sachmittelkomponente Vieue Technolo-
gien' ist gegenwärtig allerdings ein stark beachtetes organisât ionswis-
senschaftliches Forschungsfeld. Von daher ist zukünftig eine Abnahme 
des heute diagnostizierten Ungleichgewichtes zu erwarten. 
Sozialwissenschaftliche Theoriebildungsversuche sind häufig am kritisch-
rationalistischen Modell orientiert; die Frage, ob wissenschaft l icher 
Erkenntnisfortschritt in der Organisationstheorie als einem Zweig der 
Sozialwissenschaften nur dann stattfinden kann, wenn der For schungs -
prozeG den Imperativen kritisch-rationalistischer Methodologie folgt, ist 
zumindest umstritten, vgl. dazu zusammenfassend: W A L T E R - B U S C H 
(1977b); F I SKE (1978); U L R I C H (1982); GROSS (1983); K I R S C H (1984). 
Eine eigenständige sozia lwissenschaft l iche Meta-Theor ie, die als 
Alternative zum kritisch-rationalistischen Ansatz akzeptiert würde, ist 
kaum vorhanden (WEIMANN 1984). Eine mögliche, originäre soz ia lwis -
senschaftlich angelegte alternative Meta-Theorie stellt der Ansatz von 
H E L M E R / R E S C H E R (1959) dar; diese Konzeption ist im betr iebswirt -
schaft l ich-organisat ionstheoret i schen Bereich zwar rezipiert worden 
(vgl. K Ö H L E R 1976a), hat aber bisher m.W. keine breite Akzeptanz 
gefunden. 

2> Die Auswahl der Kriterien ist selber nicht unproblematisch; zum einen 
sind Überschneidungen und Konkurrenz von Kriterien untereinander, zum 
anderen Zahl und Gewichtung der Kriterien zu beachten, wenn sie als 
Entscheidungsgrößen über die Qualität eines Aussagengefüges herange-
zogen werden (vgl. zusammenfassend z.B. PETR I 1976; G R U N W A L D 
1980; S Z Y P E R S K I / M Ü L L E R - B Ö L I N G 1981; E L SCHEN 1982). 
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Expliziertheit der formalen und inhaltlichen Voraussetzungen, 
präzise und intersubjektiv eindeutige Fassung der in den Aussagenge-
bäuden verwendeten Konzepte, 
empirische Überprüfbarkeit der aus dem Theoriengebäude abgeleiteten 
Aussagen und 

- hoher Informationsgehalt (vgl. dazu H E R R M A N N 1976b; 1979a, 1979b; 
E I C H H O R N 1979; G R U N W A L D 1979; M E Y E R 1979; G R O E B E N / W E S T -
M E Y E R 1981; GRE IF 1983). 

Als Zusatzkriterien werden genannt: 

Sparsamkeit in der Zahl der verwendeten Termini, jeweils im Verhält-
nis zu vergleichbaren Ansätzen (d.h. solchen mit g leichem Geltungs-
bereich), 
das Kritikpotential eines theoretischen Ansatzes und seine 
soz ia ltechnologische Verwendbarkeit (vgl. zusammenfassend: A L B E R T 
1972; S C H A N Z 1978, 1979c; K I E SER/KUB ICEK 1978 (1)). 

1.12 WissenBchaftsgegenstände 

Eine Gegenstandsbestimmung erfahrungswissenschaftlicher Theoriekonzepte 
ist für den Bereich organisat ionstheoretischer Ansätze weder völl ig 
trennscharf noch endgültig vorzunehmen, weil interdiszipl inäre Ansätze, 
fachspezi f i sch und Aspekt-orientierte Vorgehensweisen aneinander überla-
gern sowie angrenzende Entwürfe vorliegen (z.B. organisationspsychologi-
sche Ansätze, organizational-behaviour-Ansätze), deren jeweilige Unter-
suchungsgegenstände und Untersuchungsinstrumente (Konzepte, Methoden) 
s ich mit denen der verhaltenswissenschaftlichen (betriebswirtschaftlichen) 
Organisationstheorie zumindest teilweise deckend. 

Eine einzeldisziplinär-aspektorientierte Identitätskonstitution der Organ i -
sationstheorie basiert auf der Ableitung ihres Erkenntnisgegenstandes aus 
einem Erfahrungsobjekt^), wobei ein Auswahlpr inz ip als Leitlinie der 

D Vg l . dazu z.B. aus psychologischer Sicht: DOZENT EN F A C H G R U P P E 
(1983) und aus betriebswirtschaftlich-organisationstheoretischer Sicht 
die Sammelrezension von O E C H S L E R (1985) zur Organisationspsycho-
logie. 

e-i Die Unterscheidung von Erfahrungsobjekt und Erkenntnisobjekt geht auf 
A M O N N (1927) zurück; zur entsprechenden Identitätskonst itut ion für 
die Betriebswirtschaftslehre vgl. z.B. KOS IOL (1961), zum Ansatz einer 
systematischen Weiterentwicklung vgl. D LUGOS (1974, 1981); D O R O W 



13 

Ermittlung einschlägiger disziplinarer Forschungsfelder dient. Grundsätzlich 
können einem Erfahrungsobjekt mehrere disziplinare Erkenntnisobjekte 
abgewonnen werden. 

Soweit organisationstheoretische Fragestellungen aus einzelwirtschaftlicher 
Sicht behandelt werden, lassen sie sich insgesamt der Domäne der Be-
t r i ebswir tschaf ts lehre zuordnen ( G R O C H L A 1978); als Gegenstand der 
organisationstheoretischen Untersuchungen aus einzelwirtschaftlicher Sicht 
sind dann auf der konzept ionel len Grundlage von Organisationen als 
sozio-technischen Systemen alle diejenigen sozialen Gebi lde zu ident i f i -
z ieren, die auf Dauer angelegt sind und mittels einer Formalstruktur die 
Handlungen ihrer Mitglieder auf Ziele hin ausrichten (KIESER/KUBICEK 
1983). GROCHLA (1975, 1978) leitete daraus sechs grundlegende Problem-
felder als Gegenstände realwissenschaftlicher Organisationstheorie ab1 

Sachziele der Organisation als konkretes Handlungsprogramm, 
Kontext der Organisation und ihre sozio-technischen internen Elemente 
und Prozesse, 
organisatorische Regeln, 
Aufgabenerfüllungsprozesse der arbeitsteiligen Zergliederung und daraus 
resultierender Notwendigkeit zur Integration, 
Zusammenwirken der Komponenten der Organisation unter Ef f iz ienz-
und Effektivitätskriterien und 
Beziehungszusammenhänge zwischen den Komponenten des sozio-techni-
schen Systems. 

1.121 Dimensionale Aufspaltung des Verhaltenskonzeptes 

Manuelle, kognitive und interaktionale Verhaltensprozesse von Organisa-
tionsmitgliedern und -teilnehmern2 ' bzw. Mitglieder- und Teilnehmergruppen 
bilden eine wesentliche Teilmenge dieser Dimensionen des Gegenstands-
bereichs verhaltenswissenschaftlicher Organisationstheorie; dies zeigt sich 

(1982) und Pk t . 1.2223 der Arbeit. Eine grundsätzliche Kritik dieses 
•aspektorientierten' Vorgehens liefert KÜHNBERGER (1985). 

^ Vg l . zur Unterscheidung realwissenschaftlicher und idealwissenschaft-
licher Ansätze SZYPERSKI (1971). 

2> Vg l . die Gruppen von Organisationsteilnehmern bei MARCH/SIMON 
(1958) und die Eingrenzung der Orqanisationsmitgliedschaft auf die 
arbeitskontraktliche Bindung bei KIRSCH (1977 (3)); das Schwergewicht 
dieser Arbe i t l i eg t auf Verhaltensdeterminanten und -prozesse von 
Organisationsmitgliedern. 
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z .B . in den Ind iv idua l - und Mehrpersonenentscheidunqen über Handlungs-
programm und Struktur von Organisationen, bei den Verhaltens kanalisieren-
den Auswirkungen organisationsstruktureller Regelungen, bei den Anreizwir-
kungen auf individuelles Problemlösungs- und Leistungsverhalten im Zuge 
der Gestaltung der Arbeitsorganisation und bei den Auswirkungen u n t e r -
s c h i e d l i c h e r G e s t a l t u n g s a l t e r n a t i v e n in Hinblick auf die Leistungswirk-
s a m k e i t und individuel le Zufriedenheit^). Macht man 'Verhalten1, 'Verhal-
tensdeterminanten ' oder 'Verhaltensprozesse' zum (Teil)gegenstand o r g a n i -
s a t i o n s t h e o r e t i s c h e n I n t e r e s s e s , so bedar f das Verhaltenskonzept selber 
e ine r weitergehenden Differenzierung^). Verhalten wird sowohl als "indivi-
duelles Verhalten", als "Verhalten vn Gruppen", als "Verhalten s o z i o - t e c h -
n i sche r S y s t e m e " sowie als "Verha l t en ü b e r g r e i f e n d e r Sozialverbände" 
(Quasi-Verhalten) im Sinne von Gesellschaften ve r s tanden . Eine o r g a n i s a -
t i o n s t h e o r e t i s c h r e l e v a n t e D i f f e r e n z i e r u n g des Verhaltenskonzeptes ha t 
aufgrund ihrer Anwendungsorientierung diejenigen Z u s a m m e n h ä n g e b e s o n -
ders zu berücksichtigen, die bei der Festlegung organisationaler Regelungen 
verhaltenssteuernde Konsequenzen besitzen und deswegen bei der G e s t a l -
tung exp l i z i t m i t e i n b e z o g e n werden müssen (vgl. KOSIOL 1972, S. 106; 
GROCHLA 1980, S. 117). Eine D i f f e r enz i e rung des V e r h a l t e n s k o n z e p t e s 
nach Ebenen , Merkmalen und Merkmalskomplexen der Träger (des Verhal-
tens) sowie der Beziehungen zwischen Ebenen und der in ihnen implizierten 

Zur Unterscheidung vgl. BARNARD (1938); WELGE/FESSMANN (1980). 
E ine w e i t e Fassung des Begriffes von Verhaltenswissenschaft ist dann 
gegeben, wenn jede Forschungs r i ch tung , die s ich mit A s p e k t e n von 
V e r h a l t e n b e f a ß t , auch unter die Verhaltenswissenschaften subsumiert 
wi rd ; e ine so lche Abgrenzung is t aber wenig s innvol l , weil dann 
u n t e r s c h i e d l i c h e S c h w e r p u n k t s e t z u n g e n in den Einzeldisziplinen als 
unterscheidende Elemente verlorengehen (RUSH 1973); V e r h a l t e n s w i s -
senschaften im engeren Sinne haben die Untersuchung der Beweggründe 
des Verhaltens zum Gegenstand. Kerndisziplinen dabei sind Anthropolo-
g ie , Soz io log ie und P s y c h o l o g i e (BERELSON/STEINER 1971, 1972; 
KOLA SA 1969; PFAFFMAN 1970; LUTHANS 1983). Das K o n z e p t der 
Ve rha l t enswi s senscha f t en im Sinne des Programms der FORD-FOUN-
DATION' umfaßt m e h r als die d re i g e n a n n t e n Ke rnd i sz ip l i nen und 
v e r s t e h t s ich als integrat iver Entwurf unter Einbezug von Konzepten 
der Einzeldisziplinen Ökonomie , p o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t e n und den 
a n g e w a n d t e n Disz ip l inen E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t e n , P s y c h i a t r i e , 
Marketing, Management und Verwaltungswissenschaften. Zu den bere i ts 
i n t e r d i s z i p l i n ä r a n g e l e g t e n Wissenscha f t en werden des weiteren die 
Spieltheorie, die Entscheidungstheorie, die O r g a n i s a t i o n s t h e o r i e , d ie 
I n f o r m a t i o n s t h e o r i e , Kommunika t ions theor ie und Kybernetik genannt 
(KOLASA 1969, S. 12-20; vgl. auch. KIRSCH 1984a). Zur h i s t o r i s c h e n 
En twick lung des K o n z e p t e s ' V e r h a l t e n s w i s s e n s c h a f t ' ( behav iou ra l 
science) siehe: SENN (1966). 
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E lementen kann mittels eines Mehr-Ebenen-analytischen Ansatzes^) einer 
weitergehenden konzeptionellen Klärung zugeführt werden; das Konzept der 
'Ebene ' deutet bereits auf ein h ierarch i sches Beziehungsmuster dieser 
Aspekte hin ( R O U S S E A U 1985: v. S A L D E R N 1986); das Cha rak te r i s t i kum 
der Mehr -Ebenen-Ana ly se kann dann darin gesehen werden, daß Objekte/ 
E lemente unterschiedl icher Ebenen zu einem Untersuchungsobjekt 
zusammengefaßt werden können (vgl. STE INLE 1985, S. 461). 

E ine hierarchische Verschachtelung der Untersuchungsgegenstände und ihre 
Zuweisung zu den einzelnen Ebenen hat ordnende und sys temat i s ie rende 
Funkt ion und kann s ich an folgenden, noch relat iv groben und nicht 
ausschöpfend aufgeführten K r i t e r i en or ient ieren^) (vgl. M I L L E R 1978; 
R O U S S E A U 1985): 

unterschiedliche Komplexitätsgrade der Untersuchungsgegenstände, 
physikalische Merkmale wie z.B. Größe, Gewicht etc., 
physische Nähe/Distanz von Einheiten zueinander, 
besonders hervorgehobene Merkmale, 
spezielle Struktur- oder Prozeßeigenschaften. 

Eine unter Verhaltensgesichtspunkten bedeutsame Dimensionalisierung führt 

zu folgenden hierarchisch verknüpften Ebenen (vgl. S T E I N L E 1985, S. 464; 

siehe auch STE INLE 1983)3); 

D D ieser auf L A Z A R S F E L D (1959) und L A Z A R S F E L D / M E N Z E L (1961) 
zurückgehende Ansatz hat in organisationstheoretischen Konzep tua l i -
s ierungen mehrfach implizit Eingang gefunden; (vgl. z.B. die Ansätze 
von I ND IK 1968; M O B E R G / K O C H 1975; R E B E R 1978; W U N D E R E R / 
G R U N W A L D 1980; G R E I F 1983; K I R S C H 1984b; ebenso findet er sich 
in interaktionistischen Ansätzen der Organisationsklima-Forschung vgl. 
z.B.: J O N E S / J A M E S 1976; S C H N Ö D E R 1980; N A Y L O R et al. 1980); 
eine expl iz i te Berücks i ch t i gung und Weiterentwick lung findet der 
Ansatz bei STE INLE (1982, 1983, 1985). 
D ie theoret i sch-konzept ione l le Ana lyse h ie rarch i sch strukturierter 
Untersuchungsgegenstände scheint bislang weiter entwickelt zu sein als 
eine dafür adäquate Auswertungsmethodologie (vgl. v. S A L D E R N 1986, 

L) Klassenbildung durch Merkmale oder Merkmalskonfigurationen sind auch 
hier von theoretisch-konzeptionellen Vorannahmen wie von Un te r su -
chungszwecken her bestimmt, vgl. z.B. WOTTAWA (1984, II.2 (Struktu-
rierungskonzepte). 
Ähnliche, wenngleich teilweise weniger Ebenen umfassende Konzeptua-
1 ¡sierungen wurden z.B. von R E B E R (1978), G R E I F F (1983) und K I R S C H 
(1984b) entwickelt; die Kategorie "individuelles Merkmal ' wird in for-
maler H in s i ch t verwendet, sie darf n icht umstands los mit dem 
konkreten Organisationsmitglied verwechselt werden; Indiv iduen s ind 
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Individuelle Merkmale und Prozesse bilden Betrachtungsgegenstände der 
ersten Ebene, 

Me rkma le von Gruppen und Gruppenprozessen bilden Betrachtungsge-

genstände zweiter Ebene, 

Merkma le von Gruppenverbänden und Prozesse von Gruppenverbänden 

bilden Betrachtungsgegenstände der dritten Ebene, 
Merkmale von Prozessen von Gesamtorganisationen bilden die Betrach-
tungsgegenstände der vierten Ebene und 
Merkma le und Prozesse des organisationsbezogenen Ausschnittes der 
Umwelt bilden die fünfte Betrachtungsebene. 

Aus der h ie rarch i schen Verschachtelung der Ebenen folgt, daG Einheiten 
der niedrigeren Ebene als Elemente von Betrachtungsgegenständen höherer 
Ebenen konzipiert werden und zwischen den Elementen einer Betrachtungs-
ebene Beziehungsmuster angenommen werden ( S T E I N L E 1985, S. 464, in 
Anlehnung an H U M M E L 1972). 

Unter Beschre ibungs - , Erklärungs- und Vorhersagegesichtspunkten können 
des weiteren die dafür herangezogenen Konzepte auch danach differenziert 
werden, auf welcher Betrachtungsebene sie jeweils angesiedelt sind (vgl. 
STE INLE 1985, S. 465; R O U S S E A U 1985, S. 10-17): 

ebenenspez i f i schen Konzept ionen beinhalten nur Var iab len über 

Betrachtungsgegenstände einer Ebene 

kontextuel le Konzept ionen beinhalten auch Variablen über Betrach-

tungsgegenstände der nächsthöheren Ebene und 

reduktive Konzeptionen greifen auch auf Variablen über Betrachtungs-

gegenstände der nächst niedrigeren Ebene zurück. 

1.122 Verhaltenswissenschaftl ich-organisationstheoretische Problem-
feldmatrix 

Mach t man diesen Mehrebenen-Ansatz für eine verhaltenswissenschaftlich 
ausgerichtete Organisationstheorie nutzbar, wird aus der Verknüpfung der 
Problemfelder der Organisationstheorie (vgl. Pkt. 1.12 der Arbeit) und der 
unterschiedlichen Ebenen des Verhaltenskonzeptes eine 1 P r ob l emmat r i x ' 
s ichtbar, diese läßt s ich beispielhaft anfüllen, - so lassen sich aus der 

demnach als Elemente von Klassen zu verstehen; dies gilt analog für 
die Merkmale von Gruppen etc. 
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Konk re t i on ' indiv iduel le Merkmale1 (Ebene 1) für Organisationsmitglieder 
Mo t i ve und Erwartungen als Verhaltensdeterminanten, aus der Konkretion 
'individuelle Merkmale ' auf der organisationalen Seite die Arbe i t saufgabe 
als ebenenmäßig gleichrangige, situative Einflußgröße ableitenl). 

Die unterschiedlichen Analyseebenen sind aufgrund der stark e inze ld i s z i -
plinären Forschung in der Regel noch mit unterschiedlichen Wissenschafts-
disziplinen schwerpunktmäßig assoziiert ( R O B E R T S et al. 1978; GOWLER/ -
L E G G E 1982; K O R M A N / V R E D E N B U R G H 1984), für eine (ursprünglich) 
betriebswirtschaftliche Organisationstheorie haben damit aus verha l tens -
wissenschaftl icher Sicht - bezogen auf die verschiedenen Ebenen - indivi-
dualpsychologische Ansätze, sozialpsychologische Ansätze und soziologische 
Ansätze besondere Bedeutung ( G R O C H L A 1980). 

Diese Zerlegung des Gegenstandsbereiches und Integration mit verhaltens-
wissenschaftlichen Ansätzen bietet zum einen die Möglichkeit, vorhandene 
Ergebnisse unter organisationstheoretischen Gesichtspunkten zu s y s temat i -
s ieren und eine empirische Analyse der Elemente und Prozesse auf jeder 
der angegebenen Ebenen und ihrer jeweiligen Konstrukte anzuleiten^). sie 
stel lt von daher ein konzeptionelles Mittel zur Erreichung des theoreti-
schen wie p ragmat i schen Wis senschaf t sz ie les dar, indem sie zentrale 
Problemfelder systematisch zu benennen gestattet. 

E ine Ab le i tung und ebenmäßige Verkopplung personaler und situativer 
Einflußfaktoren findet s ich bei S T E I N L E (1985, S . 607); personale 
Dete rminanten werden bei ihm unter 'menta l - soz ia le ' , s i tuat ive 
Faktoren unter 'materiell-sachtechnologische' E inf lußgrößen e ingeord-
net; eine explizite Bestimmung des Interaktionskonzeptes unterbleibt; 
aus der Berücksichtigung von 'individuellen Erwartungen' als personalen 
Verhaltensdeterminanten kann aber auf eine transaktive Interpretation 
der Interaktion geschlossen werden (vgl. dazu auch Pk t . 1.3432 der 
Arbe i t ) ; zu personalen und situativen Determinanten des personalen 
Verhaltens vgl. auch Pkt. 1.243 der Arbeit. 
E ine V ie lzah l organisat ionstheoret i scher Problemfelder entsteht aus 
Einflußfaktoren unterschiedlicher Ebenen ( K O R M A N / V R E D E N B U R G H 
1984; R O U S S E A U 1985) für die Einbindungsforschung vgl. dazu die 
empirischen Studien und ihre Zuordnung zu den E in f luß- und A u s w i r -
kungsbereichen (Pkt. 3.0 der Arbeit); zu den methodischen Problemen 
der Mehrebenenanalyse vgl. z.B.: H U M M E L (1972); W E L Z (1974); 
S H A P I R A / Z E V U L U N (1979); STE INLE (1985); v. S A L D E R N (1986); auf 
mögl iche Fehl sch lüsse gehen R O U S S E A U 1985, S. 4-10 und v. 
S A L D E R N 1986, S . 14, 15 ein; s iehe dazu auch Pk t . 1.2222 der 
Arbeit. 
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D ie Identifizierung einer gemeinsamen Grundlage von Forschungsbemühun-
gen (ursprünglich unterschiedlicher Disziplinen) geschieht dabei wesentl ich 
über die B i ldung und Benennung abstrakter Ka tego r i en und Konzepte 
( K I L M A N 1983); eine Nachkonstruktion von Gemeinsamkeiten und Un te r -
schieden der verschiedenen Be i t räge (aus den Einzeldisziplinen) erfolgt 
dadurch, daß gemeinsame Prob lemste l lungen und Prob lemlösungen der 
E inze lansätze herausgearbeitet werden und diese unter Anwendung eines 
verfeinerten oder veränderten begrifflichen Instrumentariums systemat isch 
aufeinander bezogen werden ( G R O C H L A 1979). Ein solcher integrierender 
Entwurf ist abstrakter und umfassender als die ursprünglichen Ansätze der 
E inze lbe i t räge und kann als vor läuf iger , durch weitere For schungen 
d i f ferenz ierbarer " Ba s i s bezug s r ahmen " dienen, der den (vormal igen) 
Einzelaspekten eine (vorläufige) konzeptionelle Position zuweist. Sofern die 
bei einer solchen Interdisziplin-Forschung entstehenden Aus sagen g rund-
sätz l i ch fa l s i f i z ie rbar formul ier t werden, kann ihnen zumindest im kri-
tisch-rationalistischen Wissenschaftsverständnis der Wissenschaftscharakter 
n icht abgesprochen werden (vgl. K O S I O L et al. 1965, S . 356). Dieser 
Rahmen stellt eine überaus stark vereinfachende "Abbildung" dar und kann 
nur als grobe Le i t l in ie für davon Ausgang nehmende rekonstruktive 
theoret i sch-konzept ione l le D i f ferenz ierungen dienenl). Bereits einfache 
Konzeptualisierungen beruhen auf einem "Vo rve r s tändn i s " , das auswahl-
leitend ist für die Untersuchung der als relevant erachteten Dimensionen, 
Einheiten, E igenschaf ten und ihrer Bez iehungen sowohl bezüg l ich der 
einzelnen Elemente als "Gegenständen" verhaltenswissenschaftlich orientier-
ter Organisationstheorie, wie auch im Hinblick auf deren Zusammenhänge 
untereinander^). Die auf den einzelnen Ebenen verwendeten Konzepte/Kon-

D i f fe renz ie rungen wurden z.B. von I N D I K (1968), vgl. dazu auch: 
J A M E S / J O N E S (1976) und W U N D E R E R / G R U N W A L D (1980) und 
P A Y N E / P U G H (1976) entwickelt; mehr Prozeß-orientierte Konzeptuali-
sierungen wurden z.B. von N A Y L O R et al. (1980), D A V I S / L U T H A N S 
(1980) und STE INLE (1985) entwickelt. 

2 ) E C K E N S B E R G E R (1982) nennt drei Richtungen, in denen ein solches 
Vorverständnis auf Konzeptualisierungen einwirken kann: das Vo r ve r -
ständnis (1) reflektiert normalerweise bereits existierendes Wissen und 
seine Eigenschaften bestimmen daher die Eigenschaften der entwickel-
ten Konzeptualisierung, das Vorverständnis (2) ist weder als wahr noch 
als falsch zu kennzeichnen, sein Wert bemißt sich nach seiner N ü t z -
l ichkeit; beim Vorvers tändn i s (3) handelt es s ich nicht um einen 
einheitlichen Tatbestand, v ie lmehr s ind qual i tat iv untersch ied l iche 
Ar ten von Vorverständnissen anzunehmen, die dann wiederum zu nicht 
ineinander überführbare konzeptionellen Ansätze führen können; ähnlich 
auch W A T K I N S (1973), S A R B I N (1977) in An lehnung an P E P P E R 
(1942), M I T R O F F / K I L M A N (1978) und R O B E R T S et al. (1978), die 
regulat ive Pr inz ip ien, Weltanschauungen, H in te rg rundwi s sen oder 
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strukte weisen weitere Beschränkungen auf, die den grundsätz l ichen 
Beschreibungs- und Erklärungswert des Bezugsrahmen, in den die Konstruk-
te eingehen, relativieren. 

Zeitgebundene E inf lüsse (vgl. G E R G E N 1973) und kulturel l getränkte 
'Vorannahmen1 fließen in die Konstruktion und Entwicklung von Konstrukten 
selbst mit ein, darüber hinaus enthalten sie teilweise beschreibende und 
erklärende Elemente, empir i sch Vera l lgemeinerungen und idealtyp ische 
Abst rakt ionen; ihr Erklärungswert ist daher mehr fragmentarisch und die 
empirischen Grundlagen teils diffus, teils illustrativ (so zusammenfassend: 
B Ü S C H G E S / L Ü T T K E - B O R N E F E L D 1977, S. 29). 

Als grobes Unterscheidungsraster für Konzept ionen auf den e inzelnen 
Ebenen lassen sich folgende, graduelle Unterschiede beschreibende Aspekte 
festhalten, die Hinweise auf die Güte dieser Ansätze liefern können: 

Erfassung der als relevant erachteten Tatbestände, 
Präz i s ie rung und K l ä rung der Zusammenhänge zwischen relevanten 
Tatbeständen, 

Vorhersagemöglichkeit für neue, noch unbekannte Tatsachen, 
E rk lä rungsk ra f t oder Begründungsfähigkeit bezüglich bekannter Tat-
sachen, 
Handlungsunterstützung bei GestaltungsmaGnahmen und 
Ident i f i kat ion von Handlungssp ie l räumen, die als Grundlage von 
Gestaltungshandeln dienen können (vgl. C H I L D 1973; G R O C H L A 1975). 

Zwischenzusammenfassung 

Au f der Grundlage organisat ionstheoret i scher Problemfelder auf unter-
schiedlichen Betrachtungsebenen (vgl. Pkt. 1.22 der Arbeit) läßt sich durch 
die Verkopplung mit untersch iedl ichen Ebenen des Verhaltenskonzeptes 
(Individualverhalten, Verhalten von Gruppen, Quasi-Verhalten von O rgan i -
sationen) eine Matrix ^ verhaltenswissenschaftlich-organisationstheoretischer 

grundsätz l i chen F rageansatz als grundlegende Einf lußfaktoren der 
Konzeptualisierung kennzeichnen. 

1 ' Die hier angedeutete Matrixdarstellung im zwei-dimensionalen Fall läßt 
sich meines Erachtens durch das H inzu fügen weiterer D imens ionen 
erweitern, und damit auch inhaltlich verändern. Ein ähnlicher Ansatz 
der Problemfeldgewinnung (allerdings mit anderen Dimensionen') findet 
sich z.B. bei D L U G O S / W O N D R A C E K 1978 (vgl. auch dazu Pkt. 1.2223 
der Arbeit). Fraglich ist jeweils eine echte Unabhäng igke i t der zur 
P rob lemfe ldbes t immung herangezogenen Merkmale; die heuristische 
Funkt ion eines solchen Vorgehens bleibt davon im wesent l ichen 
unberührt. 
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Prob lemfe lder gewinnen; dabei entstehen ebenenspezifische und ebenen-
übergreifende Detailproblemfelder, die jeweils Beschreibungs-, Erklärungs-, 
Vorher sage-und Gestaltungsproblemfelder enthalten. Die dazu herangezo-
genen Konstrukte und Deta i l konzept ionen stel len je wiederum eigene 
Untersuchungsgegenstände dar. 

1.13 Theorie-Anwendungsproblem 

Die erfahrungswissenschaftliche Orientierung der ve rha l tenswi s senschaf t -
lichen Organisationstheorie zielt auf die Erarbeitung empirisch gehaltvoller 
Aussagen über ihre jeweils betrachteten Gegenstandsbereiche; als " theore-
t i sches Wissen" im strengen Sinne sind Aussagensysteme dann zu bezeich-
nen, wenn 

(a) eine (nicht leere) Teilmenge der die Theorie konstituierenden Sätze 
aus empirisch nachgeprüften und nicht fals if iz ierten Aussagen mit 
Informationsgehalt besteht oder zusätzlich gefordert wird, daß, 

(b) zumindest einer der Sätze einer empirischen Theorie ein "Gesetz" 
darstellt, d.h. es sich um eine raumzeitlich unbegrenzte nomolog i -
sche Hypothese handelt (vgl. E I C H H O R N 1978, S. 85, 86). 

Zwei Aspekte des theoretischen Wissenschaftszieles sind zu unterscheiden, 
zum einen ist die Herkun f t der Fragestel lung aus einem vorhandenen 
theoretischen Entwurf gemeint, zum anderen Erklärung und Prognose von 
Vorgängen in dem Realitätsausschnitt, auf den sich die organisationstheo-
retischen Aussagen beziehen; eine direkte praktische Verwendungsmöglich-
keit solcher Aussagen muß allerdings nicht von vornhere in gegeben sein 
( K U B I C E K 1975). A l s p ragmat i sches Wi s senschaf t sz ie l D gilt dann die 
Lösung solcher Fragen, die aus dem Anwendungs fe ld des theoret i schen 
Wissens herrühren, der unmittelbare Anwendungsbezug organisationstheore-
tischer Aussagen oder aber - in abgeschwächter Form - die Bereitstellung 
von Or ient ierungspunkten, die eine wertende Auswahl unter den reali-
sierbaren Ziel- und Mittelalternativen ermögl ichen ( K Ö H L E R 1976b). Im 
H inb l i ck auf den Zusammenhang theoret i scher Aus sagensy s teme (der 
Organisationstheorie) und ihrer praktischen Umsetzung im Anwendungsfa l l 
wird in formaler H in s i ch t die These von der Struktur-Parallelität von 

Zur Untersche idung von theoret i schem und pragmatischem Wissen-
schaftsziel vgl. C H M I E L E W I C Z (1978, 1979); S T Ü N Z I (1984); M E Y E R 
(1985). 
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Erk lä rung , Prognose und Technologie vertreten; die Anwendung theoreti-
schen Wissens stel lt dann die E rmi t t lung geeigneter Maßnahmen zur 
Er re ichung von Z ie len auf der Grundlage von Gesetzeswissen dar. Eine 
praktische Anwendung kann dann erfo lgen, wenn die herangezogenen 
wenn-dann-Aussagen Antezendenz -Bed ingungen enthalten, von denen 
zumindest einige auch in praktische Maßnahmen umsetzbar sein müssen 
( G R O E B E N / W E S T M E Y E R 1981, S. 213/214). Unter Anwendungsgesichtspunk-
ten ergibt s ich dann für eine verha l tenswi s senschaf t l i ch or ient ierte 
Organisationstheorie, daß sie zum einen über erforschte Gesetzmäßigkeiten 
verfügen muß, in denen die Gesta l tungsz ie le (als dann-Komponenten) 
formuliert auch angesprochen werden und zum zweiten informationshaltige 
Theorien auch auffindbar sind, die unter Z ie le r re ichungsges icht spunkten 
relevante Randbedingungen enthalten, die in prakt i sche Maßnahmen 
umsetzbar sindl). Verwendet man die beiden Aspekte als Beurteilungskrite-
rien für verhaltenswissenschaftlich-organisationstheoretische Ansätze , so 
kann von theoret i schen Aus sagen streng genommen nicht die Rede sein 
(vgl. z.B. K U B I C E K 1975; G R O C H L A 1978; C H M I E L E W I C Z 1979)2). 

1.131 Theorie-Technologie-Anwendung 

Wissenschaftliche Theorien, technologische Theorien und techn i sch-prakt i -
sche Tät igke i ten sind im Bereich verhaltenswissenschaftlicher Ansätze zu 
trennen ( W E S T M E Y E R 1978; H E R R M A N N 1979c, beide in An lehnung an: 
B U N G E 1967). Wi s senschaf t l i che Theor ien und technologische Theorien 
lassen sich anhand ihrer unterschiedlichen instrumentellen Funkt ion d i f fe -
renzieren: 

D G R O E B E N / W E S T M E Y E R (1981) kommen in ihrer meta-theoretischen 
Kritik verhaltenswissenschaftlicher Forschungsergebnisse (hier exempli-
f iz iert für psychologische Theorien) zu eher zurückhaltenden Einschät-
zungen; sie sehen die Notwendigkeit alltagsnähere Untersuchungen mit 
besonderer Berücksichtigung der externen Validität voranzutreiben (S. 
214), die Identifikation informationshaltiger Theorien, die über die oben 
spez i f i z ie r ten Antezedenz-Bedingungen verfügen, sehen sie als durch 
"... die bisherige Forschung ganz und gar nicht erfüllt ..." (im Original 
z.T. gesperrt, S. 214); ähnlich skeptisch auch K O C H (1981). 

2) Die Gewinnung von Gestaltungsaussagen ist aber nicht zwingend an das 
Vorhandensein eines mehr oder weniger umfangre ichen, empi r i sch 
bewährten theoret i schen Aussagensystems gebunden (vgl.: G R O C H L A 
1978; S Z Y P E R S K I / M Ü L L E R - B Ü L I N G 1981 und Pkt. 4.32 der Arbeit). 
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Wissenschaftl iche Theorien stellen die Kulmination bisheriger Forschungen 
dar und s ind die Bas i s weiterer For schungsarbe i ten; technolog ische 
Theor ien geben die Bas i s ab für die Gewinnung von Rege ln, die den 
Verlauf optimalen, praktischen Handelns anzeigen; von daher läßt sich eine 
"epistemologische Eigenständigkeit" ( H A C K / H A C K 1985, S. 594) technologi-
scher Ansätze ableiten. 

Technologische Theorien haben die Lösung von Problemen zum Gegenstand, 
die im nicht-forschenden, praktischen Handeln, nicht hingegen im Fortgang 
wissenschaft l i cher Forschung entstehen. Sie sollen in erster Linie zuver-
lässig "arbeiten" und werden an Kategorien wie praktische Verwendbarkeit, 
Nü tz l i chke i t , E f f i z i enz , Ver läß l ichke i t und Routinisierbarkeit bewertet 
Ö H E R R M A N N 1979c, in Anlehnung an L E N K 1973; vgl. auch für den 
naturwis senschaf t l i chen Bere ich S K O L I M O W S K I 1966 und H A C K / H A C K 
1985). Technologischen Theorien und wissenschaftl ichen Theor ien ist die 
Anwendung der wissenschaftl ichen Methode bei der Erfahrungsgewinnung 
gemeinsam. Die Entwicklung technologischer Theorien stellt sich dabei als 
ein der Entwicklung theoretischer Theorien gleichgewichtiges Unterfangen 
dar; die in beiden Bereichen impl iz ier ten wi s senschaf t l i chen Aufgaben 
unter l iegen aber untersch iedl ichen Zweckse tzungen ( K L A G E S 1967). 
Forschungstätigkeit im Bereich wissenschaftlicher Theorien ist in d iesem 
Sinne die Ause inandersetzung mit " idea l i s ierten Mode l len " , die die 
Repräsentation ausgewählter Aspekte der Realität innerhalb theoret i scher 
Systeme zum Gegenstand hat, die technologische Innovation bzw. For-
schungstätigkeit hingegen dient der Entwicklung und Erprobung e r fo l gve r -
sprechender Maßnahmen, die in best immten Situationen die Erreichung 
vorgegebener Ziele erlauben ( W E S T M E Y E R 1978, S. 123). Technologien in 
d iesem Sinne sind nicht theoriefrei, vielmehr können solche Ansätze auf 
intersubjektiv e inheit l iche und verbindl iche Weise formul iert werden, 
überprüft werden und anwendbar sein ( W E S T M E Y E R 1978). Gehen Ergeb-
nisse der Arbeit an idealisierten Modellen, also Arbeitsergebnisse wi s sen-
schaft l icher Theorien, in technologische Theorien ein, verlassen sie damit 
auch den Bereich, in dem einzig 'originär' wissenschaft l iche Bewer tung s -
kriterien gelten. Das Theorie-Anwendungsproblem stellt deshalb kein unpro-
blematisches Anwendungsverhältnis dar im Sinne einer s t r ikten Ab le i tung 
von Handlungsrege ln aus fer t igen wissenschaftlichen Erkenntnissen (vgl. 
H E R R M A N N 1979b, S. 145), denn Gesetzesaussagen beziehen s ich auf 
ideal i s ierte Model le der Realität, Handlungsregeln aber sollen in Realsi-
tuationen Verwendung finden ( H E R R M A N N 1979c, in Anlehnung an B U N G E 
1967). D iese "heterogene Deutung von Theorien" ( H E R R M A N N 1979a,b) 
bedeutet, daß die Tauglichkeit eines theoretischen Aussagengefüges nicht 
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a l l e ine anhand seiner Bewertung über die oben angeführten Standardkrite-
rien rekonstruiert wird, sondern auch danach, was solche Ansätze " . . . zur 
Lösung b e s t i m m t e r wissenschaf t l icher Probleme in best immten Problem-
lösungsstadien bei tragen" (HERRMANN 1979a, S. 30 im Original gesper r t ) . 
Neben P r o b l e m - n e u t r a l e Standardkriterien zur Beurteilung von Aussagen-
s y s t e m e n t r e t e n dann " . . . P r o b l e m a r t - und P r o b l e m s t a n d - s p e z i f i s c h e 
T h e o r i e - K r i t e r i e n " (HERRMANN 1979a, S. 30). Eine Problemorientierung 
organisationstheoretischer Konzeptionen f ragt in diesem Sinne danach, was 
ein A u s s a g e n s y s t e m bei der Lösung o rgan i sa t iona le r Problemstellungen 
leis tet , mit der Handlungssubjekte/Entscheider als Organisa t ionsmi tg l ieder 
in b e s t i m m t e n h i s t o r i s c h e n Ze i t i n t e rva l l en konfrontier t sind (SCHULER 
1985). Organisationstheoretische Ansätze weisen im großen U m f a n g e ine 
so lche t e c h n o l o g i s c h e Orient ierung auf; Ansätze, die auf die empirische 
Fundierung und Präzisierung gedank l i che r B e z u g s r a h m e n a b z i e l e n (z .B. : 
KUBICEK 1975, 1978; GROCHLA 1975; KIRSCH 1984b), folgen in diesem 
Sinne e ine r Abkopplung von strengen Theorie-Bewertungsstandardsl) . Eine 
Orientierung an der Entwicklung technologischer Theorien^) impliziert nicht 
den Verzicht auf empirische Prüfung der in diesen A n s ä t z e n e n t h a l t e n e n 
Aussagen , noch den V e r z i c h t auf o r q a n i s a t i o n s t h e o r e t i s c h e Forschung 
selber. Diese kann vielmehr der o r g a n i s a t i o n s t e c h n o l o g i s c h e n For schung 
konzeptionelle Bausteine und Instrumente l iefern, die unter entsprechender 
Mod i f i ka t i on in t e c h n o l o g i s c h e E n t w ü r f e eingehen ') . Prinzipielles Ziel 
be ider For schungsansä tze bleibt, nicht-forschendes Handeln der Organisa-
tionsmitglieder zu unters tü tzen . Dies kann auf z w e i e r l e i Ar t und Weise 
g e s c h e h e n ; zum einen durch die Bereitstellung expliziter Handlungsregeln 
(technologischer Zweig) und zum anderen durch die zur Verfügungstellung 
o r g a n i s a t i o n s t h e o r e t i s c h e n H i n t e r g r u n d w i s s e n s (grundlagentheoretischer 
Zweig) im technisch-praktischen Handeln^). Ganz in diesem Sinne stel l te 

Anderersei ts ist aber auch eine gegenläufige Bewegung zu beobachten, 
da die Entwicklung von Aussagensys t emen g e f o r d e r t w i rd , die e i n e 
Ausgrenzung von M o m e n t e n der I n e x a k t h e i t bed ingen ; d ies we i s t 
z u m i n d e s t in die R i c h t u n g , re in t h e o r e t i s c h e F r a g e s t e l l u n g e n zu 
u n t e r s u c h e n (so: KÖHLER 1976a, S. 45 f ü r bet r iebswir tschaf t l iche 
Ansätze allgemein). 
Eine Orientierung in Richtung auf technologische Forschung basiert auf 
Wertentscheidungen; SZYPERSKI/MÜLLER-BÖLING (1981) nennen h ie r 
die L e i s t u n g s - und B e i t r a g s m o t i v a t i o n der W i s s e n s c h a f t l e r (zur 
Problemlösung). 
Dabei is t zu b e a c h t e n , daß sich die Bewer tungskr i t e r i en (Theorie-
S tanda rds ) auf den u n t e r s c h i e d l i c h e n E b e n e n ( w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung, technologische Forschung) jeweils ändern. 
HERRMANN (1979c) zeigt dies am Beispiel psychologischer Erkenntnis-
resul ta te auf; diese Überlegungen scheinen auf o r g a n i s a t i o n s t h e o r e t i -
sche Erkenntnisresultate insgesamt grundsätzlich über t ragbar . 
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Z I E G L E R (1980) als Aufgabe und Leistung angewandter Wissenschaft (am 
Beispiel der Betriebswirtschaftslehre) dar, praktisches oder instrumentelles 
Alltagswissen mit wissenschaftlichen Ansätzen zu fundieren, respektive mit 
wissenschaftlich begründeten technologischen Regeln anzureichern. Das bei 
den organisationalen Handlungsträgern vorhandene instrumentale Wissen zur 
Lösung der ihnen jeweils geste l l ten Au fgaben (Problemen) gerät damit 
unter dem E insatz technologischer Ansätze in zunehmendem MaGe unter 
wissenschaftliche Kontrolle und muß sich an E r fo l g sk r i te r i en der Prax i s 
messen lassen ( G R O C H L A 1978). Die Entwicklung von Gesetzesaussagen 
kann somit nicht alleiniges Ziel wissenschaftlicher, organ i sat ionstheoret i -
scher Arbeit sein; zum einen wird Erarbeitung und erfolgversprechende 
Testung solcher Aussagensysteme für den bet r iebswi r t schaf t l i chen und 
organisationstheoretischen Bereich überhaupt skeptisch beurteilt ( S ZYPERS -
K l / M Ü L L E R - B Ö L I N G 1981, in An lehnung an S C H A N Z 1975a,b und 
K U B I C E K 1977), zum anderen wird die universelle Anwendbarkeit von 
Gesetzesaussagen deswegen angezwei fe l t , weil die für die Anwendung 
notwendigen anzugebenden Randbedingungen fehlen oder aber diese sich, 
sofern sie angegeben werden, in konkreten Handlungszusammenhängen nicht 
annähernd verwirk l ichen lassen ( W E S T M E Y E R 1978; vgl. auch: E L S C H E N 
1982). 

De r ideal is ierende Gehalt dieser Aus sagen ist deshalb auch bei den 
Verha l tenswis senschaften, aus denen s ich organ i sat ionstheoret i sche 
Konzepte speisen, zur Kenntn i s zu nehmen ( K I R S C H 1984)1). Für eine 
Basiswissenschaft der Verhaltenswissenschaften, die Psychologie, g i l t , daß 
die ideal i s ierenden Bedingungen, unter denen psycho log i sche Gesetze 
Gültigkeit beanspruchen können, zumindest nicht immer bekannt s ind 
( W E S T M E Y E R 1978). Grundwissenschaftliche Theorien in den Verhaltens-
wissenschaften sind mit Anwendungsbedingungen verknüpft, die sich häufig 
nicht verwi rk l i chen lassen ( W E S T M E Y E R 1977, 1978). Theoret i sche 
Aussagen aber, die von solcher Art Anwendungsvoraus setzungen nicht 
betroffen sind und unter den Bedingungen praktischen organisatorischen 
Gestaltungshandelns eingesetzt werden könnten, fehlen. 

Damit scheint aber auch die bisherige Kritik am Modell-platonistischen 
Denken als einer Form der wissenschaftlichen Arbeit an ideal i s ierten 
Model len zur Rev i s i on anzustehen; vg l . dazu die Anmerkungen bei 
K Ö H L E R (1980, S. 119), Fußnote 56 und die dort angegebene L i t e r a -
tur. 
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1.132 Kontinuität versus Differenz 

Eine Interpretation der Anwendung theoretischen Wissens als Anwendung 
von "Theor ien" is t dami t zumindes t s t r i t t i g . Zwei Pos i t ionen sind zu 
u n t e r s c h e i d e n ! ) ; i m Rahmen e iner "Kontinuitätsannahme" (WESTMEYER 
1978; GREIF 1983) wird die F rage der Anwendbarke i t t h e o r e t i s c h e n 
Wissens auf praktische Probleme prinzipiell bejaht; die praktische Bedeut-
samkeit theoretischer Aussagensysteme hängt davon ab, ob i n f o r m a t i o n s -
h a l t i g e Theor ien vor l iegen , in denen die dann-Komponente der "wenn-
dann-Aussage" auf ihre jeweiligen Einflußfaktoren hin u n t e r s u c h t wurde . 
Darüber hinaus müssen die Anfangs- oder Randbedingungen, sozusagen die 
situativen Parameter des Aussagensystems, einige wich t ige in p r a k t i s c h e 
Maßnahmen u m s e t z b a r e Elemente enthalten und zu guter Letzt muß die 
Relevanz der erforschten Gesetzmäßigkeit fü r den a n g e s t r e b t e n Anwen-
dungsfa l l auch gegeben sein (BROCKE 1980). Vertreter einer "Differenz-
hypothese" sehen die No twend igke i t , f ü r t echno log i sche Theor ien und 
w i s s e n s c h a f t l i c h e Theorien unterschiedliche Bewertungskriterien heranzu-
ziehen; technologische Theorien sind demzufolge an Kri ter ien p r a k t i s c h e r 
Ve rwendba rke i t , N ü t z l i c h k e i t , E f f i z i e n z , Verläßlichkeit und Routinisier-
barkeit orientiert (vgl. LENK 1973). Diese Unterscheidung beruht auf der 
Annahme, daß "... im engeren Sinne wissenschaftliche Erkenntnisse (...) für 
das technisch-praktische Handeln zu abge legen oder sch l ich t i r r e l e v a n t 
(sind). Die Gewinnung technologischer Erkenntnisse erfolgt zwar (...) unter 
Beiziehung vorgängiger wissenschaftlicher Arbeitsresultate, aber u n t e r der 
Maßgabe der Opt imie rung von Voraussetzungen für praktische Zielerrei-
chungen. Technologische Erkenntnis wächst primär unter der Kontrolle der 
Bewährung im technisch-praktischen Handeln. Die Effizienz technologischer 
Innovationen per se sagt zwar noch nichts über "Wahrheit" technologischer 
Theor ien aus, es ist aber die praktisch-technische Effizienz, die letztlich 
über das Schicksal technologischer Elaborationen entscheidet" (HERRMANN 
1979c, S. 214, in Anlehnung an BUNGE 1967)2 \ Grundlagentheorien können 

In ähnl icher Weise unterscheiden ZIEGLER (1980) Nicht-Diskriminier-
barkeitsthese und HACK/HACK (1985) epistemologische E igens tänd ig -
kei t als zwei Ausr ich tungen des Verhä l tn i s ses zwischen reiner und 
angewandter Wissenschaft. 
Der F rage des I n t e r e s s e n b e z u g e s des E insa t ze s t e chno log i sche r 
Theorien in der verhaltenswissenschaftlich orientierten Organ i s a t i ons -
theor ie soll an dieser Stelle nicht nachgegangen werden, Überlegungen 
über negativ zu bewertende Nebenwirkungen der Anwendung d iese r 
A n s ä t z e in der technisch praktischen Gestaltung können hier ebenfalls 
nicht verfolgt werden (vgl. h ie rzu z.B. ULRICH 1982; CAMPBELL 
1984; BÜSCHGES 1985; STEINLE 1985). Als anthropologisch-normativ 
fundierte Handlungsrandbedingungen sind für Organisationsmitglieder die 
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neuartig, kühn und riskant sein, technologische Theorien sollen hingegen in 
erster Linie "zuverlässig arbeiten", bewährt sein und n i ch t von r i skan te r 
Kühnhe i t ( vg l . H E R R M A N N 1979c, S. 215). Diese Abkopplung von den 
Bewertungsstandards der Grund lagen theor ien begründen V e r t r e t e r der 
D i f f e r e n z h y p o t h e s e d a m i t , daß technologisches Wissen "... gerade nicht 
angewandtes allgemeines theoret isches Wissen (sei)" (BROCKE 1980, S. 
212, im O r i g i n a l z . T . gesper r t ) . Ähn l i ch hat SZYPERSKI bereits 1971 
darauf aufmerksam gemacht, daQ instrumentale Aussagen nur im "Ideal fal l " 
lücken los aus explanatorischen Sätzen ableitbar sind (SZYPERSKI 1971, S. 
267). Damit wi rd aber deutl ich, daß eine log isch -sys temat i sch ge rege l te 
Anwendung allgemeiner Theorien in praktischen Kontexten deswegen nicht 
zu e r w a r t e n i s t , w e i l in die er fo lgre iche Anwendung Anwendungswissen 
"sui gener is" e i n f l i e ß t . Der " . . . g rundsä tz l i ch i dea l i s i e r t e Cha rak te r 
grundwissenschaft l icher Theorien der Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
(macht) ihre sys temat ische Anwendung auf na tü r l i che S i tua t ionen im 
P r i nz ip unmög l i ch ..." (BROCKE 1980, S. 214). Eine pragmatische "Über-
setzung" von Grund lagen theor ien im Bere i ch der Organ isa t ions theor ie 
bestünde dann dar in , " . . . den Suchraum fü r e f f ek t i ve Gestaltungsmaß-
nahmen theoretisch zu struktur ieren und (zu reduzieren)" (GREIE 1983, S. 
44 im Or i g i na l z .T. gesperrt) ' ) . Die Anwendung theoretischen Wissens ist 
an "technologische Krea t i v i tä t " (SZYPERSKI 1971) gebunden und als Able i -
tungs- oder Umformungsvorgang von wenn-dann-Aussagen in unmittelbar 
praktisch-technisches Handeln n ich t adäquat e r f a ß t . Die H a u p t f u n k t i o n 
theore t ischer Ansätze besteht vielmehr darin, Handlungsmöglichkeiten und 
HandlunqsVoraussetzungen f ü r o rgan isa t iona les Gestaltungshandeln als 
Handeln in und Handeln von Organisationen zu ermi t te ln^) . 

Sicherung umfassender Realisierung einer fcozialverträglichen Selbst-
verwirkl ichung', wie eine entwicklungsfördernde Situationsgestaltung zu 
nennen (vgl. SCHNEEWIND 1984, II S. 336). 
Von daher ergibt sich, daß verhaltenswissenschaftliche Theorien nur in 
den für sie vorgesehenen Gel tungs- und Anwendungsbere ichen auch 
e inzusetzen sind, respek t i ve bei Geltungsbereichsüberschreitung oder 
Geltungsbereichswechsel theoretische Entwicklungsarbeit anzusetzen, um 
zu einer schrittweisen Spezifizierung zu gelangen (vgl. BROCKE 1980, 
S. 218); BROCKE (1980) behandelt das Anwendungsproblem theoret i -
scher Ansätze im Rahmen psycholog ischer Theor ien , GREIE (1983) 
bez ieh t s ich auf organ isat ionspsycho log ische Ansätze, ähnlich auch 
GEBERT/v. ROSENSTIEL (1981), die theoretische Theorien als mögliche 
" M i t t e l b a u s t e i n e " f ü r techno log ische Ansätze betrachten; vgl. dazu 
auch SCHUL ER/STEHLE 1982, SCHUL ER 1985. 
U L R I C H (1982) f o r d e r t eine g rundsä tz l i che D i f f e r e n z i e r u n g von 
angewandter Forschung und Grundlagenforschung; fü r die angewandte 
Forschung ist demnach eine eigene Philosophie, die zu einer eigenstän-
digen, mehrdimensionalen und interdiszipl inären anwendungsorientierten 
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Eine in dieser Richtung liegende Zielsetzung e r f ah rungswi s senscha f t l i che r 
Theoriebi ldung mit s tarker technologischer Komponente bes teht - bezogen 
auf die Elemente des Objektbereichs organisationstheoretischer A n s ä t z e -
in der e m p i r i s c h e n Entwick lung und Fundierung gedanklicher Bezugsrah-
men. Diese greifen auch auf Überlegungen im Sinne e ines M e h r e b e n e n -
model l s z u r ü c k , (vgl . z .B. GROCHLA 1975, 1978; KUBICEK 1975, 1977; 
WOLLNIK 1977; SZY PER SKI/MÜLL ER-B (?LING 1981; WITTE 1981; 
KUBICEK e t al. 1981; WHITLEY 1984a, STEINLE 1985). Der Ansatz wird 
unter 1.2 der Arbeit weiter verfolgt . 

Auf e ine r d r i t t e n Ebene der T h e o r i e - A n w e n d u n g s p r o b l e m a t i k , der des 
praktisch-technischen, organisationalen Handelns, ist der F r a g e n a c h z u g e -
hen, auf welche Art und Weise und in welchem Umfang grundwissenschaft-
liche und technologisch orient ier te Ansätze subjektiv durch die j ewe i l igen 
E n t s c h e i d u n g s t r ä g e r / H a n d l u n g s s u b j e k t e i n t e r p r e t i e r t und t ransformier t 
werden. 

1.133 Praktisches Handeln unter Verwendung theoretischer und techno-
logischer Mittelbausteine 

Die meta- theoret isch angelegte Diskussion des Theorie-Anwendungsproblems 
is t um die F r a g e der Untersuchung von Resistenzen (der Anwender) bei 
der Verwendung grundwissenschaftl icher und technologischer Aussagen zu 
e r w e i t e r n , denn ein zur Nu tzung v o r l i e g e n d e s "Wissenschaf t sp rodukt" 
(WITTE 1981) geht in einen systematischen organisationalen NutzungsprozeG 
e r s t durch die Übernahme durch den jeweiligen Anwender ein (vgl. WITTE 
1981, S. 32); in diesem Sinne stellt sich dann das Problem der Anwendung 
grundlagenwissenschaftlicher oder technologischer Aussagen weniger als ein 
im w e i t e s t e n Sinne w i s s e n s c h a f t s l o g i s c h e s P r o b l e m dar , es b e t r i f f t 
vielmehr Art und Umfang der Akzeptanz solcher Aussagengebilde durch die 
j e w e i l i g e n A n w e n d e r 5 ) (GROCHLA 1978; CHERNS 1980, SAATY 1983). 

W i s s e n s c h a f t be i t r agen soll, zu entwickeln (S. 8); im Gegensatz dazu 
z .B . RADNITZKY (1971), der zwar f ü r den h ie r i n t e r e s s i e r e n d e n 
B e r e i c h der V e r h a l t e n s w i s s e n s c h a f t e n eine Tendenz zum "imitativen 
Sz ien t i smus" diagnostiziert (im Sinne einer Orientierung am unkritisch 
übernommenen Vorbild der Physik als theoret ischer Disziplin), aber für 
den B e r e i c h der H u m a n t h e o r i e ke ine b e r e i c h s e i g e n e Methodologie 
forder t . 

5) Eine so l che Nu tzung kann auf der Ebene der Maßnahmenplanung wie 
auf der Ebene der MaGnahmendurchführung ansetzen (ARGYRIS 1985). 
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Bere i t s die De f in i t i on dessen, was als o rgan i sat iona les " P rob lem" zu 
charakterisieren ist, wi rd von Wissensanwendern und Wis senschaf t le rn 
unterschiedl ich beurteilt (DUB IN 1976). Grundlagenforschung, angewandte 
Forschung und praktisch-technisches Anwendungssystem legen unterschiedli-
che Bewertungsk r i te r ien an solche Konzept ionen an ( V I T E L E S 1969; 
G R O E B E N / W E S T M E Y E R 1981; D A C H L E R 1982; B O W E R S 1983; M E Y E R -
D O H M 1983; C H E N G / M c K I N L E Y 1983; M A T H I A S 1983; W A L T O N 1985). 
Die Anwendung sozialwissenschaftlicher Instrumente bei der organisationa-
len Problemlösung ist Teil eines (unternehmungs)politischen Prozesses, in 
dem die Machtverhältnisse unterschiedlicher Gruppen von Organ i sa t i on s -
mitg l iedern eine wesentliche Rolle spielen können (WHITLEY 1984a); eine 
"weitgehende praktische Ambivalenz" ( S C H A N Z 1973) theoret i scher und 
technolog i scher Konzeptionen ist daher im konkreten Anwendungsfall aus 
unternehmungspolitischer Perspekt ive zu re la t i v ie ren. D ie prakt i schen 
Konsequenzen gestalterischer Umsetzung müssen sich überdies keineswegs 
den Gestaltungsintentionen beugen, d.h. Planung und Realisierung fallen in 
d iesem Bereich stets tendenziell auseinander, umfassende und gleichzeitig 
langfristig wirksame soziale Kont ro l le und Steuerung aufgrund theore-
t i sch-konzept ione l ler Ansätze sind wohl für den Bereich der Verhaltens-
prozesse in Organisationen in umfassender Weise nicht zu erwarten (vgl. 
B Ü S C H G E S 1985, S. 122). 

Aus Arbeitnehmer-orientierter Sicht ist die Verwendung sozialwissenschaft-
licher Erkenntnisse aus Untersuchungen, die durch das Management einer 
Organ i sa t ion in i t i iert wurden, vorab nicht g rundsätz l i ch abzulehnen, 
v ie lmehr können auch hier gewerkscha f t l i ch -ko l lek t i v d i f fe renz ie r te 
S t ra teg ien entwickelt werden, in denen die für die Gruppe der Arbeit-
nehmer als positiv erachteten Ergebniselemente als weitere Entscheidungs-
prämissen (im Rahmen konkurrierender Zielsysteme und Interessen) dienen 
können ( K U B I C E K 1983; F R I C K E et al. 1985)1). 

B E N N E (1976) führt die partiellen Anwendungsschranken theoret i s ch -kon-
zeptionel ler Be i t räge organisationstheoretischer Ansätze auf unterschied-

Damit soll hier angedeutet werden, daß "technisch" relevante Erkennt-
nisse nicht automatisch dem Kr i te r i um emanz ipator i scher Re levanz 
zuwider laufen müssen; zur emanzipatorischen Relevanz verhaltenswis-
senschaftlicher Erkenntnisse vg l . H O L Z K A M P (1972), zum tei lweise 
konfligierenden Verhältnis von technischer Relevanz und emanzipatori-
scher Relevanz verhaltenswissenschaftlicher (Forschungs)ergebnisse vgl. 
zusammenfassend: G R O E B E N / W E S T M E Y E R (1981). Unbestritten bleibt, 
daß vorhandene Herrschaftsstrukturen in Organisationen zu bevorzugter 
Nutzung und e inse i t iger Interessendurchsetzung qua Wi s sens - und 
Informationsvorsprung führen können. 
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l i e h e k o g n i t i v e Grundor ient ierungen von (Verhal tens)wissenschaft lern und 

Entscheidungsträgern zurück . 

The Cognit ive Wor ld ol 
Behavioral S d e n t i l i * 

The Cognit i«« World o l 
Social Practit ioner« and Act lon Leaders 

1. Paopla and human systems are not of interest as 
particular cases but as instances to conf i rm or 
d isconl i rm general izations about people and 
human systems. Knowledge is organized around 
verbally (and/or mathemat ica l ly) ar t iculated 
generalizations 

2. The occasion tor inquiry is some gap or dis-
crepancy in a theory or conceptual scheme. 
"Success" in inquiry is measured by attainment 
of more warrantable statements of variable 
relationships that fill the gap and/or obviate the 
discrepancy 

3. Scientists try in the course of their research 10 
reduce or el iminate the inf luence of extraneous 
values (o ther than " t r u t h " value) f rom the 
processes of co l lect ing data and determining 
and slating the meaning of the data wi th in the 
research corneal Knowledge is relatively indo-
pondunl ol ihe uses to which it may be put. 

4. Scientists set up their research to reduce the 
number o l variables at work in the situations 
they study, by contro l l ing the effect of other 
variables. Experimental results take the form of 
statements about the relationships of abstracted 
and quantif ied variables. 

5. Time, in the lo rm of pressing decisions, does 
not in f luence their judgments and choices 
directly. They can reserve judgment, wait ing for 
the accumulated weight of evidence A longer 
l ime perspective operates in their judgments of 
what needs to be done now and later. Their 
statements of whal they know are more quali-
l ied. less impregnated with their own hunches 
and insights as to what incomplete evidence 
means lor purposes of action. 

1 People and human systems are cl ients or con-
stituents. The concern is with part icular cases, 
situations, and practical dif f icult ies in order to 
help, improve, or change these. Knowledge is 
organized around kinds of cases, situations, 
and dif f icul t ies and effeclive ways o l diagnosing 
and handl ing them 

2. The occas ion for inquiry is t o m e di f f icul ty in 
pract ice, some discrepancy between intended 
resul ts and the observed consequences of 
act ions or excessive psychic and/or f inancial 
costs of established ways of work ing. "Success" 
in inquiry is measured by attainment of ways of 
making and/or do ing that are more effective in 
f i t t ing means to ends and/or in reduc ing costs 
of operat ion. 

3. Practit ioners and act ion leaders try to find and 
interpret data that enable them to serve Ihe 
values to wh ich they are commit ted: product iv-
ity. health, learning (growth), a n d — i n more 
pol i t ical c o n t e x t s — t h e power, f reedom, and 
wetfare ot Iheir cl ients or const i tuents. Knowl-
edge is consciously related to specif ic uses. 

4. Pract i t ioners and act ion leaders work In f ield 
settings where mult iple and interact ing variables 
are at work Their understanding of situations 
lends to be hol ist ic and qualitative, though they 
may use quanti tat ive methods in arr iving at their 
"est imate of the situation " They do not attend 
to all the variables involved in the full under-
Standing of a si tuat ion but rather to variables 
that are thought to be inf luential and accessible 
to their manipulat ion in handl ing Ihe situation in 
the service of their chosen values. 

5. T ime presses practi t ioners to decide and act: 
judgments cannot wail. They must judge in 
order to meet deadlines, whether the evidontial 
basis for judgment is "complete" or not They 
must depend on their own hunches and insights 
in a t t r ibut ing meaning to incomplete or contra-
d ic tory evidence, so their knowledge is impreg-
nated wi th these hunches and values. It is more 
personal, more dependent on their ability lo 
read a situation than the more impersonal knowl-
edge that the scientist professes and communi -
cates. 

Abb. 1: K o g n i t i v e Grundor ient ierungen von Verhal tenswissenschaf t lern 
und Entscheidungsträgern 

nach: BENNIS (1984, S. 178) in Anlehnung an BENNE (1976) 

Die Resistenzen des Anwendungssystems gegenüber dem Einsatz o r g a n i s a -

t i ons theore t i sche r Ansätze sind dami t den unterschiedl ichen Relevanzbeur-

te i lungen empi r isch-konzept ione l le r Be i t räge ( T H O M A S / T Y M O N 1982), dem 

h e t e r o g e n e n B e g r i f f s - und M e t h o d e n i n v e n t a r ( K U B I C E K e t a l . 1981; 
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K I L M A N N 1983; A R G Y R I S 1985) und der oft nur mangelnden Anbindung 
der jeweiligen Entwürfe an die spezifischen s i tuat iven Er fordern i s se des 
Anwendungssystems ( Z E T T E R B E R G 1967) geschuldet. 

Zwischenzusammenfassung 

E ine kompr imierte Ana lyse des Theorie-Anwendungsproblems zeigt, daß 
eine Kontinuitätsannahme von (verhaltenswissenschaftlichen) Grund lagen-
theorien und umsetzender Anwendung in konkreten Anwendungssituationen 
zumindest strittig ist; von daher kann eine unmitte lbare Ab le i tung von 
Hand lungs - und Gestaltungsempfehlungen aus (Grundlagen)-theoretischen 
Aussagen auch für eine verhaltenswissenschaftliche Organ i sat ionstheor ie 
nicht erwartet werden. Eine verhaltenswissenschaftlich-organisationstheore-
tische Grundlagenforschung ist damit nicht ausgeschlossen, wohl aber ist 
sie nicht unmittelbar zielführend für die Entwicklung von Handlungs- und 
Gestaltungsempfehlungen. E in mögl icher mittelbarer Wert bemißt s ich 
darin, grundlegendes Hintergrundwissen und konzeptionelle Ansätze bei der 
Entwicklung technologischer Entwürfe und prakt i scher Umsetzungen zu 
liefern. 

E ine die Entwick lung technologischer Ansätze vorantreibende verhaltens-
wissenschaftliche Organ i sat ionstheor ie bezieht s ich auf das Entwer fen 
zuver läs s ig arbeitender Ins t rumentar ien für jeweils (untersuchungs-)be-
reichsspezifische Problem- und Anwendungsfelder. 

D ie Umsetzung solcher Entwürfe ist neben den eigenständigen technologi-
schen Forschungs- und Entwicklungsproblemen mit (kognitiven) Resistenzen 
des Anwendungs sy s tems, divergierenden Interessenlagen unterschiedlicher 
Gruppen von Organisationsmitgliedern und beschränkten Hand lung s - und 
Gestaltungsspielräumenl) konfrontiert. 

1.2 Bezugsrahmen 

1.21 Arten und Funktionen 

Die Entwicklung und empirische Fundierung konzeptioneller Bezugsrahmen 
in der verha l tenswi s senschaf t l i chen Organ i sat ionstheor ie stel lt eine 
pragmatische Lösung des teilweise konfligierenden Verhältnisses theoretisch 

D Vgl. z.B. zusammenfassend K U B I C E K (1980). 


