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Zusammenfassung 

Der wachsende Einsatz von Telekooperation hat in vielen Branchen erhebliche Auswirkungen 
auf die Ausgestaltung der Geschaftsprozesse und der Geschiiftsstrategien von Untemehmen. 
Die entsprechenden Entwicklungen werden im wesentlichen durch 5konomische Faktoren 
getrieben und in der Regel auch nur aus dieser Perspektive betrachtet. Der vorliegende Beitrag 
widmet sich den 5kologischen Risiken und Chancen des Redesigns von Geschiiftsprozessen 
durch Telekooperation. Ausgehend von den konzeptionellen Grundlagen des Business 
Engineering zeigt er am Beispiel der Branchen Textil, Heim-Elektronik und Lebensmittel auf, 
dass 5kologisch relevante positive Effekte eines Prozess-Redesigns nur dann auftreten, wenn 
auch die den Prozessen zugrundeliegende Leistungen und Geschiiftsstrategien durch die 
Telekooperation verandert werden. 

1 Grundbegriffe/Grundkonzepte 

1.1 Business Engineering und Telekooperation 

Die wachsenden M5glichkeiten der Telekommunikation wirken in vielen Branchen revolutio-

nar auf die Geschaftsabliiufe und Geschiiftsstrategien von Untemehmen. Untemehmen begin-

nen die Chancen und Risiken des informationstechnischen Wandels zu erkennen und ihr 

Geschiift darauf aufbauend z.T. v5llig neu zu formulieren. Diese Umgestaltung wird bei 

Oesterle (1995a und 1995b) als "Business Engineering" bezeichnet. Unter Reorganisation von 

Geschiiftsprozessen bzw. Prozessentwicklung versteht man dabei Ansiitze zum Business En-

gineering, die sich auf die Prozessebene konzentrieren. Andere Auspriigungen dieser speziel-

len Form der Ablauforganisation, die den Geschliftsprozess zum Schliissel des Business 
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Engineering machen, sind beispielsweise Business Reengineering (Hammer/Champy 1993), 

Business Process Improvement (Harrington 1991) oder Process Innovation (Davenport 1993). 

Eng mit dem Business Engineering sind Entwicklungen wie Outsourcing von Unter-

nehmensteilen, Global Sourcing oder der Zusammenschluss bisher getrennt agierender Bran-

chen (z.B. Netzwerkbetreiber und Informationsdienstleister) verbunden. 

Geschi:if t sst r ateg i e I 

Prozess I 

Inform at ionssystem 

Abb. 1: Ebenen des Business Engineering (in Anlehnung an Oesterle 1995b) 

Business Engineering steht fUr die Informatisierung der Wirtschaft und der Gesellschaft, die 

Transformation der Industriegesellschaft in die Informationsgesellschaft auf den drei Ebenen 

Geschiiftsstrategie, Geschiiftsprozess und Informationssystem (vgl. Abb. 1). 

Veranderungen im Rahmen eines Business Engineering betreffen imrner alle drei Ebenen. So 

hat die grundsatzliche Wahl fUr eine Geschaftsstrategie (z.B. Kosten- oder Qualitatsfiihrer-

schaft) erhebliche Auswirkungen auf die Bedeutung und die Ausgestaltung von Schliisselge-

schaftsprozessen wie den Entwicklungsprozess, den Produktionsprozess oder den Vertrieb-

sprozess. Die Auspragung der Geschiiftsprozesse bestimrnt die Anforderungen an die unter-

stiitzenden Informationssysteme. Neben dieser Top-down-Betrachtung gewinnt angesichts der 

schnell wachsenden informationstechnischen Moglichkeiten der gegenlaufige Bottom-up-

Prozess an Bedeutung: Neue informationstechnische Moglichkeiten lief ern die Grundlage fUr 

die veranderte Ausgestaltung von Geschaftsprozessen. Diese wiederurn fiihren zu einer 

Umformulierung der Geschaftsstrategie. So ermoglichen Online-Dienste oder Internetanwen-

dungen beispielsweise neue Formen des Direktvertriebs (Prozessebene), die einen neuen 

Vertriebskanal erOffnen (Strategieebene). Dabei beeinflusst die Informationstechnologie nicht 

nur die Geschaftsprozesse, d.h. die Leistungserstellung, sondern fiihrt z.T. auch zu ganz neuen 

Leistungen wie z.B. neue Informationsangebote. 

Telekooperation bezeichnet die mit Computern unterstiitzte raumlich verteilte Zusammenar-

beit von Personen und Organisationen. 1m vorliegenden Beitrag steht die Zusammenarbeit 

von Unternehmen untereinander sowie diejenige zwischen Unternehmen und Endverbrau-

chern im Vordergrund. Derartige Telekooperationen konnen wichtiger Motor fUr ein Business 
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Engineering sein: Aufbauend auf Infonnationstechniken wie Electronic-Mail, Videokonfe-

rencing, Remote CAD, Direct data link (fUr die Koordination mit Zulieferem), aber auch 

neuen Hersteller-Nutzer-Schnittstellen (wie z.B. Video on demand) wird es moglich, dass sich 

• bestehende Partner in Wertschopfungsketten besser koordinieren, 

• neue Partner in die Leistungserstellungsprozesse eingebunden werden, 

• aber auch veranderte und neue Leistungen fUr Kunden erbracht werden. 

1m zweiten Abschnitt soli dies in drei konkreten Anwendungsfeldem illustriert werden. 

Abb 2: Telekooperation im Business Network 

Die Zusammenarbeit zwischen den einze1nen Geschaftspartnem eines "Business Networks" 

findet auf allen Ebenen des Business Engineering statt (siehe Abb. 2). Wiederum ennoglicht 

bzw. beeinflusst die Infonnationssystemebene die organisationsiibergreifenden (verteilten) 

Geschilftsprozesse. Diese stellen Anforderungen an die Strategien der einzelnen 

Geschaftspartner. Unter Te1ekoopertaion wird meist die Infonnationssystem-Sicht der 

Zusammenarbeit von Untemehmen verstanden. Erfolgreiches Business Networking erfordert 

jedoch die GestaItung aller Ebenen. 

1.2 Zur okologischen Evaluation einer Geschaftsprozess-Reorganisation 

durch lelekooperation 

Business Engineering -auch dasjenige auf der Grundlage intensivierter Te1ekooperation- wird 

im wesentlichen durch okonomische Griinde motiviert (z.B. die Sicherung oder den Ausbau 

von Marktanteilen, das Erschliessen neuer Geschilftsfelder etc.) und in der betriebswirtschaft-

lichen Literatur fast ausschliesslich aus dieser Perspektive betrachtet. Dabei hat das Business 

Engineering in vie1en Branchen z.T. erhebliche -sowohl positive als auch negative- okologi-

sche Riickwirkungen. Die Analyse dieser okologischen Aspekte scheint aus zwei Grunden 

sinnvoll: 
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1. Die Potentiale eines "Ecological Business Enginneering" von ganzen WertschOpfungsket-

ten werden bisher nicht systematisch ausgeschOpfi. 

2. Da viele Branchen und grosse Untemehmen heute unter einem hohen offentlichen und 

politischen Legitimationsdruck stehen, sind sie immer ofiers aufgefordert, fiber die okolo-

gischen und sozialen Nebenwirkungen umfassender Business Engineering-Projekte 

Rechenschaft abzulegen. 

Bei einer solchen okologischen Folgenabschlitzung konnen -orientiert an den drei Ebenen des 

Business-Engineering-Modell- mehrere Arten von okologischen Effekten einer Telekoopera-

tion unterschieden werden: 

1.2.1 Ebene Informationssysteme: Okologische Entlastung durch andere Formen 

der Zusammenarbeit 

Durch die Computerunterstlltzung verlindert Telekooperation die Form der Zusammenarbeit 

zwischen Personen und Organisationen. So sind die Versendung einer E-Mail statt eines Brie-

fes oder die Durchfilhrung einer Videokonferenz statt einer Geschliftsreise in der Regel mit 

okologischen Entlastungen verbunden. 

1.2.2 Ebene Geschaftsprozesse: Okologische Wirkungen durch veranderte Partner 

Telekooperation ist die Grundlage fi1r verlinderte Geschliftsprozesse (s.o.). Hierdurch verlin-

dem bisherige Partner ihren Standort, kommen neue Partner hinzu, fallen bisherige Partner 

ganz weg. All dies hat okologische Rfickwirkungen - das sei an einigen Beispielen illustriert: 

• Telekooperation erleichtert die Organisation eines Global Sourcing. Ober die gesamte Welt 

verteilte Zulieferer erhOhen jedoch die Transportstrome. 

• Telekooperation ermoglicht ein leichteres Outsourcing bisher im eigenen Untemehmen 

bewilltigter Aufgaben. Auch dies kann die Transportvolumina vergrossem. 

• Jedoch sind auch okologisch positive Effekte denkbar: So ermoglicht die Telekooperation 

zwischen Hersteller und Endverbraucher (z.B. durch Direktbestellung fiber Computer) den 

Wegfall von Handelsstufen - mit der Folge entsprechend ki1rzerer Transportwege fi1r die 

Produktauslieferung. 

1.2.3 Ebene Geschaftsstrategie: Entmaterialisierte Leistungen und Sekundareffekte 

Die Moglichkeiten der Telekooperation konnen nicht nur zu einer Verlinderung von 

Geschliftsprozessen -d.h. der Art der Leistungserstellung- fiihren, sondem in einer weiteren 
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Stufe auch zu Verlinderungen der Leistungen selbst - d.h. zu Anpassungen in einem Element 

der Geschliftsstrategie (bier der Produktpolitik). Videos oder Musik "on demand", d.h. in 

Form eines Datenbankabrufes liber einen zentralen Server statt liber das Abspielen von 

Videokassetten oder CD's sind ein Beispiel hierfiir. Die Herstellung von Videokassetten oder 

CD's ist damit erheblich einzuschr1inken. Aber auch zwischen und innerhalb von 

Untemehmen kann es zu einer solchen "Entmaterialisierung" von Leistungen kommen - z.B. 

im Entwicklungsprozess, wenn Stoffmuster oder Werkst1icke virtuell zwischen Untemehmen 

ausgetauscht und verilndert werden kiinnen. Dies reduziert den Materialeinsatz. 

Bedeutsam erscheint weiterhin die Tatsache, dass Telekooperation die Durchsetzung von 

iikologisch orientierten Geschiiftsstrategien liberhaupt erst ermiiglicht. So kann die Teleko-

operation zwischen Lieferanten und Herstellem in intransparenten Oko-Nischen-Markten die 

Transaktionskosten erheblich senken und Oko-Produkte wettbewerbsfiihig machen. Ein durch 

Te1ekooperation ermiiglichtes Global Sourcing unter Beibehaltung iikologischer Quali-

tlitsliberwachung ermiiglicht die Ausnutzung von Lohnkostenvorteilen auch fUr die Hersteller 

von Oko-Produkten - z.B. im Textilbereich (s.u.). Bei diesen Beispielen handelt sich urn 

iikologische Sekundareffekte. Die iikologischen Effekte sind in erster Linie Ausdruck einer 

iikologisch orientierten geschiiftsstrategischen Entscheidung. Diese kann aber erst durch den 

Einsatz von Telekooperation mit Partnem in der Wertschiipfungskette wettbewerbsgerecht 

urngesetzt werden. 

1.2.4 Tertiareffekte 

Schliesslich mlissen in einem letzten Schritt indirekte Effekte einer weiteren Kategorie unter-

schieden werden - sie sollen als Tertiareffekte bezeichnet werden: So substituieren neue 

Miiglichkeiten der Telekooperation hiiufig nicht bestehende Formen der Zusarnmenarbeit, 

sondem treten lediglich komplementiir auf: E-Mail wird nicht anstatt von Briefen und Tele-

fax-Sendungen eingesetzt sondem zusiitzlich; iihnliches gilt z.B. fUr das Verhiiltnis von 

Videokonferenzen und Geschiiftsreisen. Die Leistungserstellung wird durch die neuen 

Zusarnmenarbeitsmiiglichkeiten schneller und qualitativ hochwertiger. Durch die 

Zusatzkommunikation entstehen keine iikologischen Entlastungen, sondem in der Regel sogar 

Mehrbelastungen. Weiterhin liisen die durch Telekooperation ermiiglichten 

Produktivitlitssteigerungen in der Leistungserstellung hiiufig eine ErMhung des 

Produktionsvolurnens aus. Auch solche Wachstumseffekte kiinnen als iikologische 

Tertiareffekte aufgefasst werden. Diese werden in der vorliegenden Arbeit nicht weiter 

betrachtet, da eine untemehmens- und branchenspezifische Wirkungsabschiitzung kaurn 

miiglich ist. 
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1.2.5 Probleme der Wirkungsabschatzung: Unklare 6kologische Wirkungsrichtung 
eines Business Engineering 

Die Abschatzung der okologischen Wirkungen eines Business Engineering auf der Grundlage 

von Telekooperation flillt haufig schwer, weil sowohl okologisch belastende als auch okolo-

gisch entlastende Effekte gleichzeitig ausgelOst werden: Eine auf der Grundlage eines Global 

Sourcing konzipierte Geschiiftsstrategie fUr okologische Massentextilien vermag wichtige 

okologische Entlastungen z.B. durch den breiten Absatz von Produkten aus organischem 

Baumwollanbau in westlichen Miirkten durchzusetzen. Die Entlastungen werdenjedoch durch 

hahere Transportbe1astungen "erkauft". Durch die direkte Bestellung von Endverbrauchern 

bei Konsumgliterherstellern konnen Transportbelastungen durch den Wegfall von Handelsstu-

fen kompensiert werden. Die leichtere Moglichkeit der Bestellung fiihrt oft jedoch gleichzei-

tig zu haufigeren und weniger gebili1delten Ordern, die die moglichen Effizienzeinsparungen 

wieder kompensieren. 

FUr eine okologische Wirkungsabschatzung ist es daher entscheidend, sich auf die okologisch 

zentralen Belastungen entlang der Werschapfungskette zu konzentrieren. FUr eine solche 

Abschatzung konnen z.B. Instrumente wie okologische Belastungsmatrizen oder -profile zum 

Einsatz kommen (vgl. DyllickIBelz 1994). Erst auf einer so1chen Grundlage wird es moglich 

• abzuschatzen, ob die ausgelosten okologischen Veranderungen uberhaupt von Relevanz 

sind, und 

• okologisch belastende gegenuber okologisch entlastenden Effekten abzuwagen. 

Zusatzlich ist bei der Betrachtung zu berucksichtigen, dass der Computereinsatz seIber mit 

einem erheblichen "okologischen Rucksack", d.h. den fUr den Betrieb, die Herstellung sowie 

die Entsorgung der Computer- und Netzinfrastruktur entstehenden Umweitbelastungen, beIa-

stet ist (vgl. hierzu z.B. die Zahlen bei Paulus 1996). 1m folgenden sollen nun in drei Anwen-

dungsfeldern fUr Telekooperation, der Textilindustrie, der Lebensmittelbranche und in der 

Heirn-Elektronik-Industrie, solche okologischen Wirkungsabschatzungen vorgenommen 

werden. 
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2 Reorganisation verteilter Geschaftsprozesse durch 

Telekooperation - drei Anwendungsfelder 

2.1 Zur Auswahl der Fallbeispiele und zur Struktur der folgenden Analyse 

Ansatzpunkte, Intensitlit und Auswirkungen von vermehrter Telekooperationen unterscheiden 

sich erheblich in einzelnen Branchen. AhnJ.iches gilt filr die Art und die Schwerpunkte oko-

logischer Belastungen in den Branchen (vgl. exernplarisch Dyllick u.a. 1994). Die Gkologi-

schen Chancen und Risiken eines durch Telekooperation getragenen Business Engineerings 

lassen sich daher nicht pauschal abschiitzen. Es ist vielmehr notwendig, sich spezifische 

Branchenmuster anzusehen und aber eine rnoglichst vielfilltige Fallstudienstruktur zu grund-

siitzlichen Musteraussagen zu kommen (vgl. zu diesern Ansatz der qualitativen 

(Fallstudien)forschung u.a. Yin 1984). 1m folgenden werden drei Branchen betrachtet (Textil, 

Heirn-Elektronik, Lebensmittel), die sich bzgl. des interessierenden Untersuchungsgegenstan-

des in rnehreren Charakteristika unterscheiden: 

Textil Heim-Elektronik Lebensmittel 
IOkologische 
Belastungs- Produktion Produktion,Produkt Produktion,Produkt 
schwerpunkte 
Welche Art der Business - Business Business - Business 
Gescbaftsbeziehungen Business - Business Business - Home Business - Home 
ist tangiert? 
Art des Eintlusses der 
Telekooperation auf Qualitlit der Leistung Neue Leistung(sart) Neue Leistungsblindel 
dieLei$ng 

Abb. 3: 0kologische Chancen und Risiken des Business Engineerings durch Telekooperation 

- Relevante Charakteristika der niiher betrachteten Branchen 

• Der Telekooperationseinsatz erfolgt in einzelnen Branchen ausschliesslich irn Business-

Business, in anderen auch stark im Business-Horne-Bereich (z.B. Lebensmittel). 

• Die Leistung seIber ist durch die Telekooperation unterschiedlich stark betroffen. 

• Die okologischen Belastungsschwerpunkte in den untersuchten Branchen unterscheiden 

sich: Teilweise bestehen sie eher produktionsseitig (z.B. Baumwollanbau und Veredelung 

in der Textilindustrie), teilweise eher produkseitig (z.B. Entsorgung von Elektronikgerii-

ten). 
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Abb. 3 zeigt die wichtigsten Charakteristika der untersuchten Branchen im Oberblick. Die im 
folgenden komprimiert wiedergegebenen Erkenntnisse stiltzen sich auf Branchenerfahrungen, 

die am Insititut fiIr Wirtschaft und 6kologie (lw6) und am Institut fiIr Wirtschaftsinformatik 

(lWI) der Universitlit St. Gallen in den letzten Jahren gesammelt wurden26• 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in vier Schritten: 

1. In einem ersten Schritt werden die grundsiitzliche Struktur der Geschliftsprozesse und die 

Okologischen Belastungsmuster in der Branche skizziert. 

2. Daraufhin erfolgt eine Darstellung der wichtigsten telekooperationsgestiltzten Geschiifts-

strategien der Branche. 

3. Der darauf folgende Abschnitt analysiert, welche Okologisch relevanten telekooperations-

getriebenen Prozess-Redesigns in der Branche zu beobachten sind. 

4. 1m letzten Analyseschritt werden diese Entwicklungen Okologisch zusammenfassend 

bewertet. 

2.2 Textilbranche 

2.2.1 Geschaftsprozessstruktur und okologische Belastungsschwerpunkte 

Die textile WertscMpfunkgskette ist vielstufig (Fasergewinnung, Spinnen, StrickenIWeben, 

Textilveredlung, Konfektionierung, Handel) und die einzelnen Stufen der WertscMpfung sind 

in der Regel global weit verteilt. Durch kilrzer werdende Modezyklen insbesondere im 
Bereich der Damenoberbekleidung hat in den letzten Jahren eine starke Vernetzung von 

Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsprozessen in der Branche stattgefunden (z.B. 

Diekmann 1992, 23f.). 6kologisch erweist sich die Textilproduktion als besonders belastend. 

AuslOser hierfilr sind die wasser- und pestizidintensive Fasergewinnung (z.B. Baumwolle) 

und der intensive Chemikalieneinsatz bei der Textilveredlung (zu den Okologischen Bela-

stungen Enquete-Kommission 1994, 10Iff.) 

2.2.2 TelekooperationsgestOtzte Geschl:lftsstrategien 

Der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien spielt in der Textil-

branche eine bedeutende Rolle und hat wichtige Riickwirkungen auf die Koordination zwi-

schen den Partnern der textilen Kette (Diekmann 1992, 146 ff.). Der Riickgriff auf rechnerge-

26 V gl. hierzu u.a. Belz 1995, Flatz 1995, Paulus 1996, SchneidewindIHummel 1996. 
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stiitzte CAD-, PPS- und Warenwirtschafssysteme und ein standardisierter Datenaustausch 

zwischen den Untemehmen der textilen Kette eroffuen Untemehmen Differenzierungs- und 

Einsparungspotentiale durch sogenannte Quick-Response-Konzepte, d.h. die Moglichkeit, 

schnell auf Marktentwicklungen mit entsprechenden Produkt- und Sortimentsveranderungen 

zu reagieren. Textilhersteller in Hochlohnlandem (insbesondere den USA und einigen euro-

paischen Staaten) haben diese Potentiale in den letzten Jahren konsequent ausgebaut, urn auf 

die Konkurrenz durch Anbieter aus Niedrigpreislandem zu antworten. Wahrend sich der Ein-

satz der Telekooperation in der Anfangsphase inbesondere auf die Vemetzung europilischer 

und amerikanischer Partner der textilen Kette konzentrierte, findet heute zunehmend auch eine 

globale Kopplung statt. 

2.2.3 Okologische Aspekte des telekooperationsgetriebenen Prozess-Redesigns 

Auf der Ebene der Informationssysteme entstehen okologische Entlastungspotentiale durch 

Telekooperation dadurch, dass heute z.B. Stoff- und Schnittmuster in der Entwurfsphase 

durch die Ubermittlung von CAD-Daten ersetzt werden. Da die Moglichkeit einer vollstiindi-

gen Substitution nicht gegeben und die durch so1che Muster entstehenden okologischen 

Belastungen ohnehin von untergeordneter Bedeutung sind, ist das entsprechende okologische 

Potential gering. 

Bedeutender erscheinen die durch Telekooperation ausgelOsten Veranderungen auf der Ebene 

der Geschaftsprozesse und Strategien. Telekooperation ermoglicht eine sehr enge 

Koordination zwischen den Wertschopfungsstufen unabhangig von raurnlicher Nahe auch bei 

komplexen und modischen Produkten. Die weitere Globalisierung der textilen Kette wird 

hierdurch erleichtert. Einerseits erweisen sich die dadurch induzierten Transportstrome als 

okologisch bedenklich. Andererseits eroffuen sich hierdurch Moglichkeiten, dass auch in der 

Regel sehr koordinations- und kontrollintensive okologische Textilien an Billiglohnstandorten 

produziert und damit zu massenmarktgerechten Preisen angeboten werden konnen: Denn die 

Mehrkosten fUr organisch angebaute Baurnwolle bzw. okologisch optimierte Textilhilfsmittel 

stellen im Vergleich zu den auftretenden Transaktionskosten und Koordinationsbarrieren 

kaum ein Hinderrus fUr eine okologisch orientierte Sortimentsurnstellung dar 

(SchneidewindlHurnmel 1996). Diese Entwicklungen konnen z.B. unterstiitzt werden durch 

Methoden eines "Direct data link" zwischen Lieferanten, Herstellem und Handel, der 

Baurnwoll- und Textilchemikalienherstellem einen Einblick in die Dispositionen von 

Herstellem und Handel errnoglicht und das Risiko fUr okologische orientierte Umstellungen 

der eigenen Produktion bzw. okologisch orientierte Produktentwicklungen von 

Textilhilfsmitteln reduziert. 
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2.2.4 Fazit 

Die Textilbranche ist ein Beispiel fUr eine Branche, bei der ein intensiver Telekooperations-

einsatz fast ausschliesslich in Business-Business-Anwendungen entlang der Wertsch6pfungs-

kette erfolgt und die eigentliche Leistung (Kleidungssruck) durch die Telekooperation unver-

andert bleibt. Aus 6kologischer Perspektive ist der unmitte1bare Effekt der Telekooperation 

unbedeutend. Entscheidend sind vielmehr die M6glichkeiten, durch verstlirkte 

Telekooperation Geschiiftsprozesse und Geschaftsstrategien neu zu gestalten. Erhiihten 

Transportvolumina durch weiter verteilte Zulieferstrukturen stehen Chancen gegenfiber, 

6kologische Produktstrategien fUr den Massenmarkt umzusetzen. Telekooperation erm6glicht 

hier neue 6kologisch orientierte Strategiemuster. Der letztliche 6kologische Effekt hangt von 

dem Ausmass ab, in dem Untemehmen entlang der textilen Kette diese Chance wahrnehmen. 

2.3 Heim-Elektronikbranche 

2.3.1 Geschafisprozessstruktur und 6kologische Belastungsschwerpunkte 

Heim-Elektronik (oder auch Konsumelektronik: Flatz 1995, 18f.) beschreibt alle elektroni-

schen Gerate, die zur Unterhaltung und Freizeitbeschaftigung in privaten Haushalten zum 

Einsatz kommen. Hierunter fallen Femseher, Stereoanlagen, Computer, Computerspiele, etc. 

Die Industrie zeichnet sich schon seit fiber zwei Jahrzehnten durch einen sehr hohen Grad an 

Globalisierung der einzelnen Wertschiipfungsstufen auf. Okologisch erweist sich die Produk-

tentsorgung als ein okologisches Schlfisselproblem27• Aufgrund der e1ektronischen 

Komponenten stellen Heim-Elektronikgerate eine Ansarnmlung zahireicher, okologisch 

bedenklicher und nur schwer zu trennender Stoffe dar. Die kurzen Innovationszykien bei 

Heim-Elektronik f'tihren zudem dazu, dass viele Gerate lange vor ihrer technischen 

Unbrauchbarkeit durch Neugerate ersetzt werden. In Landem wie USA, Deutschland, 

Osterreich und der Schweiz wird derzeit intensiv an Regelungen zur Entsorgung des 

Elektronikschrotts gearbeitet (Flatz 1995 bzw. die Zahlen bei Paulus 1996). 

2.3.2 Telekooperationsgestotzte Geschafisstrategien 

Durch die lange Tradition globaler Arbeitsteilung in der Elektronikindustrie haben die M6g-

lichkeiten der Informationstechnologie in den letzten Jahren zu keinen revolutionliren Um-

27 Daneben ist die Produktion (z.B. Halbleiterherstellung, Rohwarenherstellung) 6kologisch 
relevant (vgl. zur Ubersicht Paulus 1996, 180f.). Da diese jedoch durch M6glichkeiten der 
Te1ekooperation kaum tangiert wird, beschrankt sich die weitere Betrachtung auf die 
produktbezogenen okologischen Herausforderungen. 
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briichen in den Produktions- und Entwicklungsstrukturen der Branche gefiihrt. Telekoopera-

tion im Business-Business-Bereich der WertschOpfungskette hat lediglich die Auslagerung 

einzelner zus1itzlicher WertschOpfungselemente (wie z.B. das Design und die Programmie-

rung der Steuerungen fUr die Ger1ite nach Under wie Indien) bedingt. Eine aus okologischer 

Sicht bedeutende Anpassung von Geschliftsprozessen ist die wachsende Bedeutung der Retro-

logistik innerhalb der Branche. Derzeit werden in zahlreichen Pilotprojekten Moglichkeiten 

untersucht, Informationen tiber Produktzusammensetzungen und Altemativen der Produkt-

1K0mponentenentsorgung ger1ltespezifisch oder zentral zu generieren, urn hierdurch eine 

okologisch und okonomisch effiziente Zusammenarbeit verschiedener Partner entlang der 

retrologistischen Kette zu ermoglichen. 

FUr Geschiiftsprozesse und -strategien am bedeutendsten erweist sich die Business-Home-

Schnittstelle, d.h. die computergestUtzte Koordination von Endnutzem und Leistungs-

IProduktanbietem. Sie wird in der Heimelektronik der kommenden Jahre zu erheblichen Ver-

1inderungen von Geschliftsprozessen und Geschiiftsstrategien fiihren. Durch die zukilnftigen 

Moglichkeiten eines Musik- oder FiImabrufs auf Bestellung wachsen Netzbetrieb, Hardware-

und Softwarebereitstellung zusammen und verlieren Produkte wie Tontr1iger oder Videokas-

setten an Bedeutung. Bisher getrennte Leistungen werden durch die Moglichkeiten von Mul-

timedia zusammengefasst und erheblich erweitert. 

2.3.3 Okologische Aspekte des telekooperationsgetriebenen Prozess-Redesigns 

Der Einsatz neuer Informationstechnologien in der Zusammenarbeit zwischen den Untemeh-

men der WertschOpfungskette hat keine nennenswerten unmittelbaren okologischen Auswir-

kungen. Auch auf der Ebene der Geschiiftsprozesse wurden bestehende Strukturen lediglich 

gefestigt. Eine Ausnahme bilden die zunehmend wichtiger werdenden Retrologistik-Prozesse. 

Sie erfordem einen standardisierten Informationsaustausch tiber Produkte und Produktkom-

ponenten. Okologisch sinnvolle Wiederverwertungs-, Recycling- und Entsorgungslosungen 

werden erst auf der Grundlage eines solchen Datenaustausches moglich. Telekooperation 

eroftilet in diesem Feld erhebliche okologische Entlastungspotentiale, da die Entsorgungs-

frage bei der Heimelektronik ein okologisches Schliisselproblem darstellt (s.o.). 

Die Entstehung neuer Leistungen an der Business-Home-Schnittstelle besitzt auf den ersten 

Blick ein okologisches Entlastungspotential durch den Wegfall jetzt noch notwendiger Daten-

tr1iger (Videokassetten, CD's, etc.). Jedoch sind die damit verbundenen okologischen Be-

lastungen marginal und miissen dieser Entlastung die okologischen Belastungen der notwen-

digen Netzinfrastruktur und neuer multimediaflihiger Endger1ite fUr den Empfang entspre-

chender Dienstleistungen gegengerechnet werden. 
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2.3.4 Fazit 

Auch in der Heim-Elektronik sind nicht die durch die Informationstechnik unmittelbar ausge-

lOsten okologischen Wirkungen bedeutsam. Erst die Rtickwirkung der Telekooperation auf 

Geschiiftsprozesse und Geschiiftsstrategien erweist sich als okologisch relevant. Besondere 

okologische Wirkungen im Bereich der Heim-Elektronik entfalten nicht die neu entstehenden 

Dienste und Angebote an der Business-Home-Schnittstelle (z.B. Video-, Music-on-demand), 

sondem die okologischen Zusatzinformationen rur die Produkte zur UnterstUtzung retrologi-

stischer Prozesse. Diese Informationen -flankiert durch entsprechende Produktumgestaltun-

gen- ermoglichen okologisch effektive Verwertungs-, Recycling- und EntsorgungslOsungen in 

der retrologistischen Kette (z.B. Flatz 1995, 189ff.). 

2.4 Lebensmittelbranche 

2.4.1 Geschaftsprozessstruktur und 6kologische Belastungsschwerpunkte 

Die Lebensmittelbranche ist durch vier zentrale WertschOpfungsstufen (Landwirtschaft, Le-

bensmittelindustrie, Handel, Konsument) gepriigt (Belz 1995). In den letzten 20 Jahren ist 

eine erhebliche Globalisierung der Lebensrnitte1kette zu beobachten. Wichtigster AuslOser 

hierfiir sind die Liberalisierungen im Agrarwe1thandel. Die landwirtschaftliche Produktion 

(u.a. Agrochemieeinsatz, Zerstorung von Biotopen) und der Lebensmittelkonsum 

(Energieverbrauch fiir Zubereitung und Ktihlung, Verpackungsabfiille) stellen die okologi-

schen Schltisselprobleme in der Lebensmitte1kette dar (Belz 1995). 

2.4.2 Telekooperationsgestotzte Geschaftsstrategien 

Telekooperation zwischen Partnem in der Lebensmitte1kette spielt eher eine untergeordnete 

Rolle. In der Regel findet die Koordination zwischen den WertschOpfungsstufen tiber schon 

lange etablierte Rohstoff- und Produktrniirkte bzw. Borsen statt. Dies gilt auch angesichts der 

zunehrnenden Globalisierung der Branche. 

Eine wachsende Bedeutung hat Telekooperation jedoch an der Business-Home-Schnittstelle, 

da sich die Einkaufsgewohnheiten in den niichsten Jahren -autbauend auf den Moglichkeiten 

der Telekommunikation- vermutlich erheblich verandem werden. Bestellungen tiber Compu-

ter und direkte Auslieferung nach Hause oder ins Btiro deuten sich an. Die direkte Kopplung 

von Endverbraucher und Hersteller wird zum Wegfall bzw. Bedeutungsveriust von Handels-

stufen und zu einer zunehrnenden Bedeutung neuer logistischer Prozesse im Lebensmittelver-

trieb fiihren. 
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2.4.3 Okologische Aspekte des telekooperationsgetriebenen Prozess-Redesigns 

Solche logistischen Umstrukturierungen konnen zu ErhOhungen der okologischen Effizienz 

von Lebensmittelauslieferungen an den Endverbraucher fiihren. Die Realisierung hiingt dabei 

von den Rtickwirkungen der neuen Dienstleistungen auf das Verbraucherverhalten abo 

AhnIich wie in der Textilbranche eroffnet Telekooperation zudem Potentiale fUr Untemehmen 

mit okologisch orientierten Geschiiftsstrategien in der Lebensmittelbranche: Das Angebot 

biologischer und regionaler Lebensmittelprodukte ist heute hiiufig sehr intransparent. Sowohl 

Endverbrauchem als auch Herstellem und Lebensmittelhandel entstehen bei der Beschaffung 

okologischer Produkte hohe Transaktionskosten. Durch telematikgesrutzte Borsen, 

Informationen tiber Beschaffungsdispositionen und Produktangebote kann die Koordination 

zwischen Partnem entlang der Lebensmittelkette erheblich erleichtert, Transaktionskosten 

gesenkt und darnit okologischen Lebensmitteln im Markt zu einer stlirkeren Verbreitung 

verholfen werden. Entsprechende Pilotprojekte werden derzeit z.B. im Vorarlberg in 

Osterreich (AgrInfo) erprobt. 

2.4.4 Fazit 

Aufgrund der geringen Komplexitiit der Produkte spielt Telekooperation in der Business-Bu-

siness-Koordination der Lebensmittel-Wertschopfungskette eine geringe Rolle. Die okologi-

schen Effekte sind dementsprechend niedrig. 

Okologische Wirkungen ergeben sich durch die telematikgesrutzten Veriinderungen an der 

Business-Home-Schnittstelle. Die Lebensmitteldistribution der Zukunft wird vermutlich ein 

vollig anderes Gesicht als heute haben. Die damit einhergehenden Veriinderungen bergen 

auch okologische Entlastungspotentiale in sich. 

Zum anderen kann Telekooperation einen wichtigen flankierenden Charakter fUr die Umset-

zung okologischer Geschiiftsstrategien haben: Sie erleichtert die Beschaffung und Vermark-

tung okologischer Lebensmittelprodukte entlang der gesamten Kette und senkt damit heute 

hiiufig noch bestehende hohe Transaktionskosten solcher Strategien. 

3 Zusammenfassung und Ausblick 

Die vorangegangenen Beispiele haben gezeigt: Telekooperation hat sehr unterschiedliche 

Bedeutungen und Auspriigungen in Branchen. Auch die okologischen Effekte schwanken von 

Branche zu Branche. Abbildung 4 gibt wichtige okologische Effekte durch Telekooperation 

nochmals im Uberblick wieder. 
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Texill Heim-Elektronik Lebensmittel 
Okologische Produktion (Faser- Produktion, Produkt Produktion,Produkt 
Belastungs- gewinnung, Textil- (produktentsorgung) (Killllung, Zuberei-

schwerpunkte· . veredlung) tung, Verpackung) 
Okologisch unbedell- Schnittmusteraus- Video-lMusic on 
tende Effekte durch tausch fiber CAD demand 

Telekooperation 
Okologisch Ermoglichung oko- I Okologische Opti- Effizientere Lebens-

bedeutende Effekte logisch orientierter mierung von Retro- mittel distribution 
durch- Produktstrategien fUr logistik, Verwertung Bessere Vermarktung 

Telekooperation den Massenmarkt und Recycling okologischer Lebens-
mittelprodukte 

Ebeneder Geschliftsstrategie Geschliftsprozess, 
bedeutenden Effekte (Sekundareffekt) Geschliftsprozess Geschliftsstrategie 

(Sekundareffekt) 
Abb. 4: Zusarnmenfassung: Okologische Potentiale des Business Engineerings durch Teleko-

operation in den naher betrachteten Branchen 

Trotz der Unterschiede zwischen den Branchen lassen sich bei der Abschiitzung der okologi-

schen Chancen und Risiken des Redesigns von Geschiiftsprozessen durch Telekooperation 

einige Muster erkennen: 

• Die neue -computergesrutzte- Form der Zusarnmenarbeit entlang der WertschOpfungskette 

hat unmittelbar kaum okologische Auswirkungen in den Branchen. Auch wenn Themen 

wie papierloser Datenaustausch und Videokonferenzen die Diskussion fiber okologische 

Potentiale von Telekooperation bestimmen, so erweisen sie sich bei naherer Betrachtung 

ais okologisch unbedeutend. 

• Okologisch relevante Wirkungen treten vielmehr dort auf, wo Telekooperation zu Rfick-

wirkungen auf die Geschliftsprozesse und die Geschliftsstrategien fiihrt. Die Verlinderun-

gen der Geschliftsstrategien -meistens einhergehend mit neuen oder erglinzten Leistungs-

formen- sind okologisch oft bedeutsam. 

• Schliesslich besitzt Telekooperation in einzelnen Branchen einen "ermoglichenden" Cha-

rakter fUr okologisch orientierte Geschiiftsstrategien. Solche "Oko-Strategien" scheitem 

heute oft noch an zu geringer Markttransparenz oder an zu hohen Transaktionskosten in 

den WertschOpfungsketten fUr okologische Produkte. Telekooperation kann diese Trans-

aktionskosten senken und darnit zu einer breiteren Marktdurchsetzung entsprechender Pro-

duktvarianten fiihren. 

1m Sinne einer qualitativen "Theory-Building-Research" hat der vorliegende Beitrag Hypo-

thesen in Form von Musteraussagen generiert. Ziel der weiteren Forschung muss es sein, diese 
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Musteraussagen ZU operationalisieren und einer quantitativen Bewertung zuganglich zu 
machen. 
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