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Vorwort 

Die Untemehmung ist ein soziales Gebilde, in dem Menschen mit unterschiedlichen Inte
ressen und Bedurfnissen aufeinandertreffen. Oaseinsberechligung und Hauptaufgabe des 
Managements ist es, Werle fUr die jeweiligen Untemehmensbeteiligten zu schaffen: 

• fUr die Kunden in Form von guten Produkten und Dienstleistungen, 

• fUr die Mitarbeiter in Form von mogIichst hohen Einkommen sowie sinnhafter Arbeit, 

• fUr die Anteilseigner in Form einer hohen Rendite, 

• fUr den Staat und seine Burger in Form von Steuern, Abgaben, Spenden sowie eines 
Beitrags zur allgemeinen Entwicldung des Wohlstands. 

Die gesellschaftliche Stellung ist unubersehbar und wird nicht selten unterschii.tzt. Es ist 
daher zweckma/lig, sich mit dem Phiinomen des unternehmerischen HandeIns philoso
phisch auseinanderzusetzen. Dies wird in diesem Buch aus der Sicht des Managements 
getan und in Form einer Symbiose in eine Management-Philosophie miinden. Erkenntnisse 
der Philosophie sollen auf die Betriebswirtschaft, genauer gesagt: auf die Wissenschaft der 
Untemehmensfiihrung ubertragen werden. Ziel ist es, den Einstieg in eine philosophiege
steuerte Untemehmensfiihrung zu bereiten. Die Ganzheitlichkeit ergibt sich insbesondere 
aus der Interdisziplinaritat der einbezogenen Wissenschaftsgebiete, wie es fUr die meisten 
Philosophen typisch ist. Die praktische Philosophie verfolgt seit jeher einen ganzheitlichen 
Ansatz und vereint gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Belange. 

Ausgehend von einer untemehmerischen Vision, die ein Individuum oder eine Gruppe 
von Individuen anspomen, verHiuft die Urnsetzung der untemehmerischen Idee auf einem 
Weg, der wiederkehrend von verschiedenen Oeterminanten beeinflusst wird. Philosophie 
ist hierbei keine "Oenksportschule", sondern die Art und Weise des untemehmerischen 
Handelns einschlieBlich seiner Orientierung fUr Werle, Zie1e und Taten. 

Die gesellschaftliche Verantwortung der Untemehmung besteht vor allem darin, die Mit
glieder der Gesellschaft mit Guter und Dienstleistungen zu versorgen, die sie benotigen 
und begehren, und das in moglichst effizienter Weise, sodass Ressourcen in materieller, 
personeller und finanzieller Hinsicht nicht verschwendet werden. Die Fiihrungspersonen 
in Untemehmen sind sich zunehmend dariiber im Klaren, dass ihr Wirken und damit auch 
ihre Verantwortung langst nicht mehr nur den Kunden und Mitarbeitem gegenuber gilt, 
sondem den Anspriichen der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen standhalten muss. 
Staatliche Aufsichtsbehfuden, offentliche Medien, Interessengemeinschaften der Biirger, 
verbiindete Untemehmen und Verbande, um nur einige zu nennel\ stellen einen erweiter
ten Wirkungskreis im untemehmerischen Umfeld dar. 

Dies klingt selbstverstandlich, und doch werden untemehmenspolitische Instrumente 
insbesondere von jungen Fiihrungskraften ohne Bewusstsein dariiber angewendet, wie das 
gesellschaftliche Leben durch ihr untemehmerisches Hande1n verandert wird. Manager 
schaffen durch ihre Entscheidungen Realitaten und verandem in mehr oder weniger gro
Bem Umfang die "reale Welt". Die Erkenntnisse der Philosophie geben hierbei wertvolle 



6 Vorwort 

Beihilfe, wenn es geIingt, die Botschaft richtig zu iibersetzen. 1m ersten Tell des Buches 
erfolgt daher zuniichst eine kurze Einfiilirung, sozusagen aIs "Daseinsberechtigung" der 
philosophiegesteuerten Unternehmensfiihrung. 

Ein wilIkommener Nebene£fekt ist die I<Iarstellung der Begri£fe. So werden im zweiten Tell 
des Buches insbesondere die Gegenstandsbereiche der Untemehmensethik, Untemeh
mensphilosophie, Untemehmenskultur, Untemehmensstrategie, Unternehmenspolitik und 
Untemehmenstaktik, die in der Literatur tells sehr unterschiedlich, tells synonym anzutref
fen sind, klar voneinander abgegrenzt und in ein ganzheitliches Modell der philosophiege
steuerten Untemehmensfiihrung integriert. 1m unternehmerischen Lebenslauf haben aile 
Gegenstandsbereiche ihre Bedeutung. Hiiufig besteht in der Wissenschaft Unkenntnis iiber 
ihre praktische Relevanz; in der Praxis dagegen vielerorts Unkenntnis iiber ihre Existenz. 

Aufgabe dieses Buches ist aus diesem Grund weiterhin, die systematischen Zusammen
hiinge in der Untemehmenswelt aufzuzeigen, was mit Hilie zahlreicher Untemehmensbei
spiele vollzogen werden soli. Auf diese Weise wird das "philosophische Universum des 
Untemehmens" fiir den Leser etwas greifbarer. Vom Stil her ist es Absicht, zahlreiche 
Textausziige aus der Philosophiegeschichte und Unternehmenspraxis im Original wieder
zugeben, die zum Philosophieren oder zumindest zum Nachdenken iiber die eigene Ma
nagementtiitigkeit anregen sollen. Ebenso die Leitzitate namhafter Philosophen, Politiker 
oder Untemehmensfiihrer vor den jeweiligen Abschnitten. 

Ergebnis soli im Sinne eines entscheidungsorientierten Ansatzes ein roter Faden fiir das 
Management sein. Die konkreten Handlungsempfehlungen sind am Ende des Buches 
zusammengefasst, was auch dem zeitlich beanspruchten (Schnell-)Leser entgegenkommen 
diirfte. 

Dieses Buch ist eine klassische Symbiose aus wissenschaftlicher Tiitigkeit und praktischer 
Erfahrung. Es soli daher gleichermaJlen zur Bereicherung £iir die Managementpraxis als 
auch £iir Studierende und Fiihrungsnachwuchakrii£te beitragen. 

Olme die langjiihrige Tiitigkeit an der Osifalia Hochschule jUr angewandte Wissenschajten in 
Wollsburg ware diese Arbeit sicherlich nicht entstanden. An dieser Stelle daher mein auf
richtiger Dank an die gesamte Fakultiit und dem Dekanat am Campus Wolfsburg fiir die 
gute und fruchtbare Zusammenarbeit. Die Vorbereitung und Durchfiihrung der Lehrver
anstaitungen samt Literaturstudium, "Obungen, Vortriige und dergleichen, hiilt den Blick 
offen fiir aktuelle Entwicklungen in der Wissenschaft. Auf der anderen Seite wiire das 
Buchprojekt olme die langjiihrige Erfahrung aus der geschiiftsfiihrenden Tiitigkeit in einer 
expansiven Untemehmensgruppe ebenso wenig moglich bzw. sinnhaft gewesen, wiirde 
man doch ansonsten hiiufig wie "ein Blinder von der Farbe sprechen". 

Allen Lesem wiinsche ich anregende Momente und viel Inspiration beim Studium der 
nachfolgenden Kapitel. Allen Beteiligten, die an der Erstellung des Buches mitgewirkt 
haben, danke ich aufrichtig fiir die engagierte Mitarbeit. 

Wollsburg, im August 2011 Dr. Falk Hecker 
f.hecker®ostfalia.de 
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Teil I: 

Die Einfiihrung in die philosophiegesteuerte 

Untemehmensfiihrung 



1 Die Entwicklungsstufe der 
Management-Philosophie 

Nach Begriindung der Betriebswirtschaftlehre hat sich die Unternehmensfiihrungslehre 
korrespondierend zu den Hauptproblemen der jeweiligen Epochen sukzessive weiler 
entwickelt. Bestand nach dem zweiten Weltkrieg der Handlungsbedarf in der Koordinati
on beziehungsweise Organisation der quantitativen Produktionsanforderungen, wodurch 
sich die Spezialisierung nach den verschiedenen Funktionsbereichen in Unternehmen 
entwickelt hat, iiberstrahlte mit zunehmendem Wettbewerb und ersten Siittigungstenden
zen das Marketing-Management und die zunehmende Vertriebsorientierung die Ausrich
tung der Betriebswirtschaftlehre im Bereich der Unternehmensfiihrung. 

Nicht zuletzt durch das Zusammenwachsen der Markte im Zuge der Internationalisierung 
erweiterte sich der Wettbewerbsdruck stetig und es wurde das Zeitalter des strategischen 
Managements mit all seinen Facetten etabliert. In der Folge nahm das organisationale 
Lemen im Hinblick auf Effizienz- und E£fektivitiitssteigerung immer weiter zu. Das Pro
zessmanagement mil seinen unterschiedlichen Auspriigungen des Total Quality Manage
ment sowie das Denken in Kemkompetenzen beherrschten sodarm die Managementlehre. 

Das im Extrem praktizierte Effizienzdenken steigerte den Anspruch an die Wertsteigerung 
von Seilen der Kapilalgeber. Stakeholder Value Management war das Schlagwort und die 
neuen institutionen der Finanzbranche unlerstiitzten mit kreativen Mitteln das Heben von 
stillen Reserven fiber diverse Hebelmechanisrnen, sogenanntes "asset-strippingll

• Immer 
mehr wird versucht, die zukiinftige Leistungsfiihigkeit der Unternehmen bereits auf Heute 
zu kapitalisieren. Das schnelle Voranschreiten der Informationstechnologie erzeugte zu
dem einen rege1rechten Internet-Hype mit iibertriebenen Unternehmensbewertungen. 
Trotz der Korrekturen auf den Aktienmiirkten nahm das Investrnentbanking rum Ende 
des letzten Jahrzehnts erst seinen richtigen Lauf. Als mit der Finanzmarktkrise die Blase 
wiederholt platzte, stieg der offentliche Druck auf das Management. Ganzheitliches Den
ken und Handeln mil gesellschaftlicher Verantwortung wurde den jeweiligen "Wirt
schaftssubjekten" auf die Fahne geschrieben. 

Die Gesellschaften entwicke1n sich weiter. Das Mitspie1en der bevolkerungsreichsten Lan
der der Erde im internationa1en Wirtschaftsleben fiihrte in den letzten Jahren zunehmend 
zu der Erkenntnis, dass Umwelt und Rohsto£fe knappe Giiler sind. Nachhaltigkeit und 
e!hische Verantwortung werden yom Management verlangt. Die moralischen Anforde
rungen finden Einklang in Gesetzen und Richtlinien. "Compliance Management" lautet 
die Antwort aus der Wirtschaft, nicht zuletzt aufgrund Aufsehen erregender Skandale in 
den Fiihrungsetagen deutscher Groflunternehmen. 

Das Management sleht nunmehr mitten in der gesellschaftlichen Verantwortung. Offenle
gung und Selbstbeschriinkung von Gehiiltern, Gleichberechtigung und "Frauenquote" in 
den Gremien, ethisches Handeln, okologische Verantwortung und Nachhaltigkeit, urn nur 

F. Hecker, Management-Philosophie, DOI 10.1007/978-3-8349-6935-4_1,
© Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2012
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einige Punkte zu nennen, beeinflussen und bewegen die Untemehmensfiihrung zuneh
mend in eine neue Dimension_ Gleichzeitig wiichst das Anspruchsdenken der Mitarbeiter 
innerhalb der Unternehmen_ Untersuchungen zeigen zudern, dass der wichtigste Grund 
fUr fehlendes Engagement von Beschiiftigten auf schlechtes Management zuriickzufiihren 
ist.' 1m Gegenzug profitieren Unternehmen mit einer lebenswerlen Arbeitskultur von 
engagierteren und loyaleren Mitarbeitern, die zudem mehr hmovationspotenzial und eine 
grollere Veriinderungsbereitscha£t mitbringen und geringere Fehlzeiten beziehungsweise 
Fluktuation aufweisen.' 

Unsere gesellscha£tspolitischen Systeme sind allesamt von einem Anstieg ao Komplexitiit 
und Dynamik gekennzeichnet. Wir haben immer mehr Veriinderungen in immer kiirzerer 
Zeit zu bewiiltigen. Die aufgrund von sogenannten "Bum-outs" stetig ansteigende Aus
fallquote im Maoagement ist ebenfalls ein Indiz dafiir. Das Wirtschaften nach herkommli
chen Prinzipien kann dieser Entwicklung nicht mehr hinreichend Rechnung tragen. Ganz
heitIich.e Losungsansatze und ein neues, aufbauendes Denken sind sowohl in Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft gefragt. 

Der Manager als "Alpha-Tier" hat eine besondere Autoritiit, die nicht einfach nur Kraft 
Hierarchie iibertragen, sondern die er sich erarbeiten, regelrecht verdienen muss. Der 
Manager als Leitfigur ist immer auch Vorbild und beherrscht den Umgang mit anderen 
Menschen. So milssen im Management tiiglich Aussagen getro£fen werden, ao denen sich 
aodere orientieren: Planzahlen und Erwartungen zur Geschli£tsentwicklung, Stellungnah
me in Grernien und Versammlungen, gegeniiber Investoren, gegeniiber der Presse und 
O£fentlichkeit, Mitarbeitergespriiche und vieles mehr. Als Mensch ist mao nicht selten 
verleitet, zu dramatisieren, zu euphorisierel\ zu iiberziehen. Die Aussage eines Managers 
wird jedoch hOher gewichtet, und man verliert schnell das Vertrauen und an personlicher 
Wertschiitzung, wenn die eigenen Worte nicht staodhalten. Der (Top-)Maoager wird sich 
von der Masse seiner "Zunftll in Zukunft dadurch unterscheidel\ dass er stets die Kraft 
hat, die Angelegenheiten im Untemehmen aus einer Metaperspektive zu betrachten. Das 
Leben ist ambivalent und insbesondere das Geschiiftsleben zeichnet sich dadurch aus, dass 
es selten nur eine Losung fUr die Aufgaben und Probleme dieser (Unternehmens)WeJt 
gibt. Ein guter Manager braucht einen Fundus an Weisheiten, urn nachhaltig gute Fiihrung 
praktizieren zu kfum.en und eine "Antenne" dafiir zu entwickeIn.. was "hinter den Dingen" 
steht. Hliufig gibt es im Untemehmensgebaren einen guten und einen wahren Grund. Dies 
herauszufinden, ist nicht zuletzt Gegenstaod der Philosophie. 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Managementlehre sich innerhalb der 
Betriebswirtschaftslehre emanzipiert hat. Wegbereiter dafUr war zuniichst die Spezialisie
rung, allen vorao durch die betriebswirtschaftliche Organisationslehre, die sich zuneh
mend von den rein strukturellen und prozessualen Betrachtungen loste und von verhal-

1 Vgl. Engagement-Index 2010, hrsg. v. Gallup GmbH, 2011. 

2 Vgl. Great Place to Work Institute Deutschland.: Benchmarkstudie und Wettbewerb "Deutschlands 

Beste Arbeitgeber", 2011. 
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tenswissenschaftlichen Erkenntnissen bereichert wurde. Auf diese Weise entwickelte sich 
eiDe zunehmende InterdisziplinaritiH und Offnung gegeniiber den iibrigen Sozialwissen
schaften, so auch der Philosophie.3 

Die Management-Philosophie gewinnt als Konsequenz eine eigenstlindige Daseinsberech
tigung in der Betriebswirtschaftslehre der Untemehmensfiihrung. 

Abblldung 1.1: Die Entwicklungsstufen der Managementlehre 

Compliance Management 
ethische Verantwortung 

2010· 

Stakeholder Value 
Management 

Prozessmanagement 
lemende Organisation 

Strategisches Management 
PortfoLio-Management 

Marketing-Management/Vertriebsorientierung 

2000 • 

Spezialisierung der allgemeinen BWL nach Funktionsbereichen 

3 Vgl. auch Bleicher 2011, S. 45 f. 

1960 • 



2 Die EinfUhrung in die Management
Philosophie 

Leitz;tat: 

"Sagen und Taten machen einen vollendeten Mann. Sagen soil man, was vortreff
lich, und tun, was ehrenvoll ist: das eine zeigt die Volllwmmenheit des Kopfes, das 
andere die des Herzens, und beide gehen aus der Erhabenheit der Seele hervor ". 
Das Sagen ist leicht, das Tun schwer. Die Taten sind die Substanz des Lebens, die 
Reden sein Schmuck. Das Ausgezeichnete in Taten ist bleibend, das in reden ver
giinglich. Die Handlungen sind die Frucht der Gedanken: waren diese weise, so sind 
jene erfolgreich." 

Balthasar Graci4n 

2.1 Leitgedanken der Philosophie 

Was ist Philosophie? Wozu braucht man (eine) Philosophie? Als Teilgebiete der Philoso
phie lassen sich zunachst folgende Wissenschaftsgebiete nennen:' 

• die Metaphysik, welche sich mit dem Weltganzen beziehungsweise dem sinnlich nicht 
Erfahrbaren beschaftigt. 

• die Ontologie, dem Sein in seiner Gesamtheit. 

• die Logik, als die Lehre Yom (Folge) richtigen und geordneten Denken und der Wahr
hei!. 

• die Ethik, als die Lehre yom richtigen (rechlen) Handeln. 

• die Asthetik, als die Lehre yom Schonen und seiner Erscheinungsformen in den Kiins
ten und der Natur. 

• die Anthropologie, zur Selbstbestimmung des Menschen und seiner Stellung in der Welt. 

Hauptgegenstand der Philosophie soll der Mensch sein. "Philosophie ist der Versuch des 
Menschen, die Ralsel seines Daseins - der ihn umgebenen auBeren Welt wie seines eigenen 
lnnern - mit dem Mittel des Denkens zu losen.'" Die Philosophie hat somit ihre Wurzeln 
mit dem Beginn von Sprache und Denken gefunden. Sprache will nicht nur etwas aussa
gen oder konstatieren. Sprache ist Voraussetzung liir das Denken und gleichzeitig auch 

4 
vgl. Kunzmann. Burkard 2007~ s. 13. 

, StOrig 2002, S. 22. 

F. Hecker, Management-Philosophie, DOI 10.1007/978-3-8349-6935-4_2,
© Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2012



16 Die Einfiihrung in die Management-Philosophie 

seine Grenze_ Sprache und Denken sind Vorgiinge, durch welche Menschen erst zu Men
schen im engeren Sinne gemacht werden. In diesem Zusammenhang gewinnt der beriihm
te Satz von Rene Descartes (1596-1650), einer der groBen Philosophen des spaten Mittelal
ters beziehungsweise Barocks eine besondere Bedeutung: "Ego cogito, ergo sum, sive 
existo - ich denke, also bin ich" _ Ein viel zitierter Satz, dessen HerJeitung hiiufig jedoch 
nicht bekannt ist. Descartes stellte alles in Frage, um zu seben, ob die Erkenntnis auch radi
kalen Zweifeln standhiilt. Kfumte es sein, dass der menschlich Verstand zur Erkenntnis der 
Wahrheit ungeeignet ist? Alles, was wir von auJlen wahmehmen, konnte eine Tiiuschung 
sein! Man lasse sich die folgende Obersetzung der Descartes'schen Gedanken auf sich wir
ken und dabei von dem teils ungewohnten Sprachstil nicht storen. 

" ... Seit langem hatte ich bemerkt, dass in betreff der Sitten man biswellen Ansichten, 
die man als sehr unsicher kennt, folgen milsse, als ob sie ganz zweifellos waren. Aber 
weil damals bloB der Erforschung der Wahrheit leben wollte, so meinte ich gerade das 
Gegenteil tun zu milssen und alles, worin sich auch nur das kJeinste Bedenken auffin
den lieBe, als vollkommen falsch verwerfen, um zu sehen, ob danach nicht ganz Un
zweifelhaftes in meinem Fiirwahrhalten iibrigbleiben wiirde. So wollte ich, weil unsere 
Sinne uns bisweilen tauschel\- annehmeI\- dass kein Ding so ware, wie die Sinne es uns 
vorstellen lassen; und well sich manche Leute in ihren Urteilen selbst bei den einfachs
ten Materien der Geometrie tauschen und Fehlschliisse machen, so verwarf ich, well ich 
meinte, dem Irrtum so gut wie jeder andere unterworfen zu sein, aile Griinde als falsch, 
die ich vorber zu meinen Beweisen genommen hatte; endlich, wie ich bedachte, dass aile 
Gedanken, die wir im Wachen haben, uns auch im Schlaf kommen kfumen, ohne dass 
dann einer davon wahr set so machte ich mir absichtlich die erdichtete Vorstellung, 
dass aile Dinge, die jemals in meinem Geist gekommen, nicht wahrer seien als die Trug
bilder meiner Traume. Alsbald aber machte ich die Beobachtung, dass, wiihrend ich so 
denken wollte, alles sei falsch, doch notwendig ich, der das dachte, irgendetwas sein 
miisse, und da ich bemerkte, dass diese Wahrheit "Ich denke, also bin ich" Ge pense, 
done je sms; Ego cogito, ergo sum, sive existo) so fest und sicher ware, dass auch die 
iiberspanntesten Annahrnen der Skeptiker sie nicht zu erschiittem vermochten, so konn
te ich meinem Dafiirhalten nach als das erste Prinzip der Philosophie, die ich suchte, 
annehmen. 

Dann priifte ich aufmerksam, was ich ware, und sah, dass ich mir vorstellen kOnnte, ich 
hiitte keinen Korper, es gebe keine Welt und keinen Ort, wo ich mich befiinde, aber dass 
ich mir desha1b nicht vorstellen kfumte, dass ich nicht ware; im Gegenteil, selbst daraus, 
dass ich an der Wahrheit der anderen Dinge zu zweifeln dachte, folgte ja ganz einleuch
tend und sicher, dass ich war; sobald ich dagegen aufgehort zu denken, mochte wohl al
les andere, das ich mir jemals vorgestellt, wahr gewesen sein, ich aber hatte keinen 
Grund mehr, an mein Dasein zu glauben. Ich erkannte daraus, dass ich eine Substanz 
set deren ganze Wahrheit oder Natur bloB im Denken bestehe und die zu ihren Dasein 
weder eines Ortes bediirfe noch von einem materiellen Dinge abhiinge, so dass dieses 
Ich, das heiJlt die Seele, wodurch ich bin, was ich bin, yom Korper vollig verschleden 
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l und selbst leichter zu erkennen ist als dieser und auch ohne Korper rucht aufhoren wer
de, aIles zu sein,. was sie ist .. . "6 

Jeder moge in einem Selbstversuch sich vorstellen, man existiere rucht. Es gelingt mit ei
nem KorperteiL zum BeispieL dass man keine Hand oder Full hiitte, aber es gelingt uns 
rucht vorzustellen, dass es uns rucht gabe. Sobald wir denken, existieren wir. 

Jeder von Menschen gedachte Gedanke muss - urn objektiv in Erscheinung zu treten - sich 
notgedrungen einer sprachlichen Aussageform bedienen. Dies gilt selbst fiir logische, 
streng wissenschaftliche Zusammenhiinge, bei denen hilfsweise eine Kunstsprache (For
melsprache) zur Anwendung kommt, urn Waluheitswerte beziehungsweise Funktionszu
sammenhiinge auszudriicken. Sprache ist dabei in Anlehnung an Wilhelm von Humboldt 
(1767-1835) ruchts fest Vorgegebenes, sondem dynamisch und immer in Bewegung und 
Veranderung. Der Vorrat an Wortern, Wendungen, Fiigungen, den unsere Sprache berei
thalt, ist einer einzigartigen Mischung von Zufall und Notwendigkeit entsprungen. 

Durch das Denken (und natiirlich durch den aufrechten Gang) heben wir Menschen uns 
von der TierweIt abo Besonders bei einem Kind, welches gerade sprechen lernt, merkt man 
mit jedem neu gelemten Begriff, wie sich auch die Verslandeswelt erweitert. Es hort 
Sprachlaute, versucht sie zu imitieren, lemt allmiihlich die Sprache zu verstehen und ein
zusetzen. Das Kind kann, sobald es die Sprache gelemt hat, cine unbegrenzte Anzahl von 
satzen bilden oder auch verstehen, die es ruemals zuvor gehOrt hat. Ergo, mit der Erweite
rung der Sprache, erweitert sich auch das Wissen. 

Semantisch gesehen setzt sich der Begriff "Philosophie" aus dem gr./lat. "philos" - Freund 
und llsophia" - Weisheit zusammen, sodass man als freie Ubersetzung die Philosophie als 
"Liebe zur Weisheit" bezeichnen kOnnte, oder die Wissenschaft vom Denken. 

1m Gegensatz zur Religion, welche in ihrem Wesen primar an den Glauben appelliert, 
verwendet die Philosophie das Denken als ihr eigentliches Mittel. Begri£f1ich lasst sich der 
Gegensland der Philosophie rucht eindeutig abgrenzen, und es kommt vor allem bei der 
Sinn- und Daseinsfrage stets zu einer Verwicklung mit Glaubensinhalten. So verwundert 
es niOOt, dass nahezu alle herausragenden Philosophen sich auch mit der Theologie be
schiiftigt haben. 

In der Antike urnfasste die Philosophie das ganze damals verfiigbare (theoretische) Wis
sen. Philosophie war allumfassend und diente allgemein der Vermehrung des Wissens. 
Seit Beginn der Neuzeit haben sich die Naturwissenschaften, ab dem 18. und 19. Jaluhun
dert dann auch die Geistes- und Sozialwissenschaften von der Philosophie emanzipiert. 
Aus den iibergeordneten Wissenschaftsgebieten der Philosophie erwachsen die zahlrei
chen Einzelphilosophien, wie zum Beispiel die Naturphilosophie, die Kulturphilosophie, 
die Geschichtsphilosophie, die Rechtsphilosophie, die Sozialphilosophie usw. 

6 Descartes, Rene: Die BeweisgrUnde fUr das Dasein Gottes und der menschlichen Seele als Grundlage 
der Metaphysik., BUS der Abhandlung iiber die Methode des richtigen Vernunftgebrauchsl in: Schor
lemmer (Hrsg.) 2003, S. 474 f. 
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2.2 Die BegrUndung der Management-Philosophie 

Die praktische PhiIosophie bestand seit Aristoteles (384-322 v. Chr.) aus den drei Diszipli
nen der Okonomie, Polilik und Ethik. Diese Einheit wurde spatestens durch die Verselb
standigung der okonomischen Theorie seit Adam Smith (1723-1790) verlassen. Politische 
oder moralische Rechtfertigungszwange traten in den Hintergrund. MaJlgebend waren 
schwerpunktrniiBig die okonomische Rationalitat, also die wirtschaftIiche Leistung und die 
Lehre yom effizienten Handeln.' 

Analog kann die Verbindung zwischen der Philosophie- und Wirtschaftswissenschaft 
gebildet werden. Auch hier ninunt die Stellung des Menschen eine iiberragende Bedeu
tung ein. Hiiufig wird vergessen, dass das Untemehmen ein soziales Gebilde ist, welches 
durch Menschen gepriigt wird. Aile wirtschaftlichen Aktivitaten werden durch Menschen 
geieitet.8 lnsofem sind wirtschaftliche Prinzipien, wie zum Beispiel das erwerbswirtschaft
liche Prinzip der Gewinnerzielung oder Managementprinzipien, geradezu pradestiniert 
auch philosophlsch beleuchtet zu werden. Gegenstand der Management-PhiIosophie sind 
beispielsweise fo1gende Fragestellungen: 

• Wie ist die Stellung des Menschen im Untemehmen? 

• Nach welchen Grundsatzen sollen Mitarbeiter gefiihrt und Kunden behandelt werden? 

• Welche MaJlna1unen sind im Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmem zulassig? 

• Welche langfristige Daseinsberechtigung kommt dem Unternehmen zu? 

• Welche Werte schafft das Untemehmen fiir die Gesellschaft? 

• Wie werden die lnteressen der Eigentiimer beriicksichtigt? 

• Wie soil mit der Umwelt und Natur (Ressourcen) umgegangen werden? 

Aufgabe der Philosophie ist es somit auch, die Untemehmenswelt zu erklliren und Ant
worten auf die Fragen zu geben. Neben der Logik und naturwissenschaftlichen Aspekten 
kommt dabei vor allem der Ethik eine hohe Bedeutung zu. 

Das Wesen einer Management-PhiIosophie mit seiner grundlegenden Werte- und Verhal
tensorientierung wurde erstrnals durch Peter illrich und Edgar Fluri erfasst: 

I "Unter Management-Philosophie werden ... die grundlegenden Einstellungen, tiber
zeugungen, Werthaltungen verstanden, welche das Denken und Handeln der ma1lgebli
chen Fiihrungskrafte in einem Untemehmen beeinflussen. Bei diesen Grundhaltungen 
handelt es sich stets urn Normen, urn Werturteile, die aus den verschiedenen Quellen 

'Vgl. DyUiek 1992, S. 80 fl. 

e Im Gegensatz zu natiirlichen Systemen.. die BUS sielt se1bst heraus entstehen.. sind soziale Systeme 
das Ergebnis konstruktiven Denkens und Hande1ns von Menschen. Vgl. Probst 1983, S. 326. 
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I stammen und ebenso gepriigt sein konnen durch ethische und religiose "Oberzeugungen 
wie auch durch die Erfahrungen in der bisherigen Laufbahn einer Fiihrungskraft."· 

Der normative Charakter des Management wird dernzufolge in den Vordergrund gestellt. 
Ausgehend von der Erkenntnis, dass jedes Unternehmen an seinen Werten - materiell wie 
immateriell- gemessen wird, hat Management-Philosophie somit stets mit Wertefragen zu 
tun, wie zum Beispiel der Wertebehandlung, Wertevermittlung und Werteentwicklung.lO 

Als "Management-Philosophie" bezeichnet man demzufoige eine ganzheitlich ausge
richtete, werteorientierte Unternehmensfiihrung, welche sich ausgehend vom Mensch 
als Individuum mit dem Unternehmen in seiner Gesamtheit und seiner Stellung in der 
Gesellschaft beschiiftigt sowie dem ethisch verantwortlichen Handein der Unterneh
mensfiihrung. 

Die Management-Philosophie wird hier also nicht als Synonym mit der Unternehmensphi
losophie gleichgesetzt, welche die Sollvorgaben, die Grundsiitze zur Umsetzung der Un
temehmensstrategie vorgibt, sondern iibergreifend als ganzheitliche Untemehmensfiih
rung verstanden. Die Management-Philosophie soll die Generalisten in der 
Unternehmensfiihrung wieder fOrdern, nachdem sich vielerorts ein rege1rechtes Spezialis
tentum - auch im obersten Fiihrungskreis - entwickelt hat. In einer global vernetzten Welt 
ist es immanent wichtig, den Gesamtiiberblick zu behalten. Die Management-Philosophie 
steht im Spannungsverhiiltnis von Wirtschaft, Polilik und Gesellschaft und riickt somit 
wieder in die ganzheitliche Betrachtung der Wirtschaftswissenschaft. 

2.3 Oas Spannungsfeld zwischen Mensch und 
Philosophie 

Leitzitat: 

"Wenn es keine Menschen giibe, gabe es keine Wirtsclulft. Folglich is! die Wirtschaft 
jUr den Menschen da und nicht umgek£hrt." 

GOIzWerner 

Immanuel Kant (1724-1804) hat riickschauend auf sein Lebenswerk gesagt, dass seine Ar
beit auf die Beantwortung von drei Fragen ausgerichtet war:" 

, Ulrich, Flurl 1995. 

10 Vgl. Probst 1983, S. 322-332; vgl. auch Bleicher 2011, S. 100 If. 

11 V gl. StOrtg 2002. S. 27· 
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• Was kOnnen wir wissen? 

• Was sollen wir tun? 

• Was durjen wir glauben? 

Die erste Frage betrifft das menschliche Erkennen_ Wie ist die Welt beschaffen? Die zweite 
Frage geht auf das menschliche Hande1n_ Wie soli ich mein Leben gestalten. wie verhalte 
ich mich gegeniiber Mitmenschen? Die dritte Frage zieIt auf den menschlichen Glauben ab_ 
Gibt es eine hOhere Macht oder Unsterblichkeit? 

1m Gegensatz zum reinen Gotterglauben versucht die Philosophie seit der griechischen 
Antike die Phiinomene der Welt mit Hilfe des Denkens (insbesondere der Logik) zu erkia
ren_ Jede Philosophie ist daher auch Aufldarung_12 

Ziel der Philosophie ist es insbesondere, Sollvorgaben !iir das Leben zu entwickeln; im 
Sinne einer Management-Philosophie demzufolge Sollvorgaben !iir das Leben und Wirt
schaften im Unternehmen. eine der wichtigsten Aufgaben der Unternehmensfiihrung. 

Fiir die nachfolgenden Untersuchungen und Ausfiihrungen zur Management-Philosophie 
ist Ausgangspunkt der Mensch als Individuum. Die Herkunft und Daseinsberechtigung 
des Menschen beschiiftigt groBe Bereiche der Philosophie. Die ethische, religiose oder 
biologische (V or-)Pragung des Menschen hat natiirlich einen gehOrigen Stellenwert bei den 
Einflussfaktoren. 1m Mittelpunkt stehl jedoch der Mensch, das Individuum und nicht die 
Schopfung. Philosophisch ware dennoch zu k!aren, was ein Mensch ist. Die Betrachtung 
des rein betriebswirtschaftlichen "Homo oeconomicus" ist nicht hinreichend. Wir gehen 
mglich mit Menschen um, haben unsere schulischen Vorkenntnisse iiber die Biologie des 
Menschen a1s Lebewesen und wissen sicherlich um das hohe, verfassungsgeschiitzte Gut 
der Wiirde des Menschen. Eine recht anschauliche Beschreibung des Menschen stellt im 
Folgenden der Dogmatiker Walter K1lsper dar, der die Einmaligkeit und gleichzeitige un
endliche Offenheit des Menschen anthroposophisch beleuchtet. 

Jeder Betriebswirt, jeder Manager ist gehalten, sich mit der Eigenart des Menschen ausei
nanderzusetzen. Die Gewinnung von Menschen. sei es als Kunden, Mitarbeiter, Koopera
tions- oder Lieferantenpartner, ist aus philosophischer Sicht die groBte Herausforderung 
und damit Hauptaufgabe des Managements. 

I "Wir Menschen sind seltsame Wesen. Dauernd machen wir uns Gedanken iiber uns 
selbst. Wir sind nicht einfach da, tun unsere Arbeit, schauen auf unser Fortkommen. 
sind gesund oder krank. Wir denken iiber alles dies nacho Wir £ragen, wie wir auf ande
re wirken.. warum und wozu wir da sind, wozu wir arbeiten oder krank sind. Solche 

12 Nach Immanuel Kant ist Aufkliirung der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten 
Unmiindigkeit. Aufkliirung ist bestimmt dUTCh den Gebrauch der Vemunft und die eigenstlindige 
Leistung des denkend.en Individuums in Distanz zu Tradition und Autoritiit. Vgl. Kunzmann" Bur
kard, Wiedmann 2007, S. 103. 
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Gedanken kOnnen einen Menschen froh und gliicklich, aber auch unzufrieden, ja krank 
machen. Oft genug werden wir uns selbst zum Problem. Die Innenwelt des Menschen 
ist fUr uns also genauso eine Realitat wie die AuJ5enwelt. Ja, sie ist im Grund noch wich
tiger. Denn wir Menschen betrachten die AuJlenwelt von unserem Standpunkt aus; wir 
machen uns zum Zentrum, von dem her sich unsere Welt aufbaut. Wenn wir diese Be
obachtungen, die jeder mit sich selbst machen kann, zusammenfassen, dann kfumen wir 
sagen: Der Mensch ist kein Ding, das einfach vorhanden ist, kein Es, sondem ein Ich, 
das auf sich selbst bezogen ist und seiner seIbst bewusst is!. Der Mensch hat in sich 
selbst eine Milte, er steht in sich selbst. Deshalb ist der Mensch nie eine bloBe Nummer, 
ein FalL ein auswechselbares Radchen im groBen Weltprozess. Jeder Mensch ist einma
lig, unvertauschbar und unwiederholbar. Er darf nie bloBes Mittel zum Zweck sem; er 
ist Selbstzweck ... Wir Menschen sind auf andere Menschen angewiesen. Die meisten 
Menschen halten es gewohnlich nicht gut aus, lange Zeit allein und einsam zu sein. Sie 
brauchen andere Menschen, denen sie sich mitteilen k5nnen, die sie bestatigen und er
mutigen, die sie aber auch erganzen uns bereichem. Der Menschen will angenommen, 
bejaht und geliebt werden. Ein Ich dagegen, das sich egoistisch in sich selbst verschlieBt, 
verarmt und verkiimmert. Das Ich ist also auf das du angewiesen. Ich und Du stehen 
aber wieder in einer groBeren Welt des Wir. Dieses Wir meint die Familie, die Freunde, 
die Schulklasse, die Kollegen am Arbeitspiatz, die Gemeinde, den Staat, die ganze 
Menschheit. Immer ist das Ich darauf angewiesen, dass ibm von den anderen ein Raum 
der Freiheit gewiihrt wird, dass es als Person anerkannt wird ... So bewegt sich das 
menschliche Leben in der Spannung von Ich und Du, von Ich und Wir. Diese Spannung 
ist aufhebbar. Ich allein ware Egoismus, Wir allein ware Kollektivismus. Das weist da
rauf bin, dass zur menschlichen Person noch eine dritte Dimension gehort. Sie ist sogar 
die wichtigste und die grundlegendste, well sie erst die beiden anderen zusammenhiil!. 
Gemeint ist jenes merkwiirdige letzte Unerfiilltsein, jenes Suchen und Hungern nach 
Mehr. Es kann sich in primitiver Weise auJlern, wenn Menschen immer noch mehr be
sitzen, immer noch. mehr leisten oder immer noch. mehr Vergniigen oder Einfluss und 
Ansehen haben wollen und dabei doch immer unzufriedener und rastloser, ja innerlich 
leer und hohI werden. Das Streben nach Mehr kann sich auch auJlern im Wissensdurst 
des Menschen, im rastlosen Suchen nach Wahrheit, oder im seIbstlosen Einsatz fUr eine 
bessere und gerechtere Welt. Das Streben nach Mehr kann sich aber auch negativ au
Bern in der fruchtbaren Erfahrung einer entsetzlichen Leere oder Oberfllichlichkeit des 
alltaglichen Betriebs. In diesen unterschiedlichen Phanomenen geht es immer darum, 
dass der Mensch mehr sucht, dass er sich und die Welt iibersteigt und dabei nie an ein 
Ende kommt. Wir sind als Menschen nie fertig, sondern stets unterwegs ... "13 

Bei der Existenzbetrachtung wirkt sich erschwerend, dass im Sinnesapparat des Menschen 
alles nebeneinander oder hintereinander stattfinden muss. Auf der einen Seite zeichnet 
dies ein strukturiertes Management aus. Auf der anderen Seite 11 versklaven# wir uns in 
Korridoren. Auch hier lohnt sich eine philosophische Betrachtung. Danach sind wir gefan-

" Kasper 1979, S. 1 f. 


