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Vorwort

In einem Unternehmensumfeld, das durch abrupten Wandel in den technologi

schen, okonornischen und sozialen Rahmenbedingungen gekennzeichnet ist,

erkennen immer mehr kleine und mittlere Unternehmen Innovationen als kriti

schen und entscheidenden strategischen Erfolgsfaktor. Ohne standiqe Innova

tionen konnen diese Unternehmen ihre eigene Existenz oftmals nicht mehr

sichern . Ein Weg , die eigene betriebliche lnnovationsfahiqkelt zu verbessern,

besteht darin , Forschungs- und Entwicklungskooperationen mit anderen Un

ternehmen oder Organisationen einzugehen. Hier bedarf es bestimmter Vor

aussetzungen, Oberdie noch erheblicher Erkenntnisbedarf besteht.

Das l iel der Untersuchung bestand deshalb darin, FuE-Kooperation in ihrer

Bedeutung und ihren Erscheinungsformen im deutschen Mittelstand sichtbar

zu machen und die Chancen und Risiken, die mit dieser Form der zwischen be

trieblichen lusammenarbeit verbunden sind, empirisch zu durchleuchten.

Hierzu wurde zunachst die Verbreitung und Entwicklung entsprechender Ko

operationen im deutschen Mittelstand auf der Grundlage reprasentativer Un

ternehmensumfragen geschatzt. Darauf aufbauend haben die Autoren der vor
Iiegenden Arbeit sich eingehend mit der Frage beschaftigt, welche internen

und externen Faktoren fOr den Erfolg von FuE-Kooperationen verantwortlich
sind. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Beantwortung der Frage

gelegt , wie in diesem lusammenhang die Opportunismusgefahr einzuschat

zen ist und durch welche Managementstrategien kooperierende Unternehmen
dieser Gefahr begegnen konnen, So konnte beispielsweise nachgewiesen
werden , dass durch spezifische Investitionen und einen kooperativen Mana

gementstil effektive Anreize fOr kooperatives Verhalten unter den Beteiligten

einer FuE-Kooperation geschaffen werden konnen,

Zur empirischen Fundierung der Untersuchung wurde zum Einen auf interne

Datensatzs des IfM Bonn und zum anderen auf Datenbestande des Stifterver

bandes fOr die Deutsche Wissenschaft zurOckgegriffen; durch eine eigene

schriftliche Befragung im FuE-Bereich miteinander kooperierender Unterneh

men wurde der verbleibende empirische Informationsbedarf gedeckt. Aus dem

Adressenbestand der schriftlichen Befragung wurden zusatzllch drei Unter

nehmen fOr eine detailliertere Fallstudienbetrachtung ausqewahlt, Die Studie

mOndet in Handlungsempfehlungen fOr politische Entscheidungstrager und

liefert eine praktische Checkliste fOr Unternehmen zur effizienten Vorbereitung

und DurchfOhrung von FuE-Kooperationsprojekten.
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Die vorliegende Untersuchung Iiefert somit einen wesentlichen Beitrag zur ko

operationsspezifischen Innovationsforschung und ist eine der ersten empiri
schen Studien in Deutschland, welche sich auf breiter empirischer Grundlage
mit der Gefahr des opportunistischen Verhaltens im Zuge solcher Kooperatio
nen beschaftigt. Mit der Behandlung dieser Forschungsthemen reiht sich die
Untersuchung nahtlos in die Beitraqe des Instituts fOr Mittelstandsforschung

Bonn zur Innovationsforschung ein.

Diese Arbeit ware jedoch nicht ohne UnterstOtzung und Hilfe Dritter moglich
gewesen. Unser Dank gilt dabei im Besonderen Herrn Dr. Wolfgang Lerch,
dem Vorstand der Stiftung Industrieforschung, Frau Dr. Marianne Kulicke vom
Frauenhofer-Institut fOr System- und Innovationsforschung und den zahlrei
chen auskunftsfreudigen Unternehmen, die sich die Zeit genommen haben,
unsere zahlreichen Fragen zu ihrer FuE-Kooperationstatigkeit zu beantworten.

Uschi Backes-Gellner
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