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Geleitwort 

Insbesondere seit der zweiten Halfte der neunziger Jahre hat sich die Intemetokonomie zu 

einem bedeutenden Wettbewerbsfaktor entwickelt. Gerade im Bereich des Supply Chain Ma

nagements kann die Anwendung innovativer Informations- und Kommunikationstechnologien 

fur einen spurbaren Effektivitats- und Effizienzschub verantwortlich gemacht werden. Dabei 

kommt dem Einsatz intemetbasierter Anwendungen in der gesamten Wertschopfungskette 

eine zunehmende Bedeutung zu, denn gerade hier entfaltet das Internet seine erhebUchen 

Transaktionskostenvorteile iiber den gesamten betrieblichen Leistungsprozess. Der Einsatz 

von Intemettechnologien stellt das Supply Chain Management auf eine qualitativ neue Ent-

wicklungsstufe. Zu dieser Einschatzung besteht relativer Konsens in dem noch recht jungen 

Forschungsbereich des intemetbasierten Supply Chain Managements. Offen blieb aber die 

Antwort auf die Frage, ob die Intemettechnologien einen kritischen Erfolgsfaktor fiir das 

Supply Chain Management darstellen oder lediglich einen „unkritischen Enabler" verkorpem. 

An dieser in Wissenschaft und Praxis gleichermaBen relevanten und aktuellen Fragestellung 

setzt die Dissertationsschrift von Herm Wecker an. Zentrales Anliegen ist der empirische 

Nachweis der Erfolgswirkung des intemetbasierten Supply Chain Managements, welcher eine 

Konzeptionalisiemng und Operationalisiemng dieses komplexen und latenten Konstmkts vor-

aussetzt. Hierzu nimmt der Verfasser zunachst eine umfassende Aufnahme des Forschungs-

stands der relevanten Supply Chain Management-Literatur sowie von Untersuchungen zur 

empirischen Erfolgswirkung klassischer bzw. intemetbasierter Informationstechnologien vor. 

Im Anschluss integriert Herr Wecker Erkenntnisse aus der Transaktionskostentheorie, dem 

Resource-based View sowie dem entscheidungsorientierten Ansatz zu einem theoretischen 

Bezugsrahmen und leitet hieraus die wesentlichen Hypothesen seiner Arbeit ab. Zur empiri

schen Priifung der Reliabiliat und Validitat der Messung im Rahmen des entwickelten Stmk-

turgleichungsmodells bedient sich der Verfasser der Partial Least Squares-Methode. Als Vor-

aussetzung fur deren Einsatz defmiert Herr Wecker vorab einen stmkturierten Katalog von 

Giitekriterien sowie ein sukzessives Ablaufschema, untergliedert nach Kriterien des Mess-

und Stmkturmodells, reflektiven und formativen Indikatoren sowie Konstmkten 1. und 

2. Ordnung. Basierend auf der Operationalisiemng der Konstmkte des intemetbasierten 

Supply Chain Managements, des Supply Chain Management-Erfolgs sowie situativer Variab-

len gelingt es, die Wirkung des Einsatzes von Intemettechnologien im Supply Chain Mana-
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gement auf den Supply Chain Management-Erfolg empirisch zu belegen. Zusatzlich werden 

wichtige moderierende und mediierende Effekte auf diese Wirkunsbeziehung berucksichtigt. 

Mit seiner Arbeit ist es Herm Wecker gelungen, den wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt 

in der Forschung zum Supply Chain Management entscheidend voranzutreiben. Durch die 

fundierte und strukturierte Analyse und Aufbereitung der theoretischen Erklarungsansatze 

und den Einsatz eines anspruchsvoUen multivariaten Datenanalyseverfahrens sind die empiri-

schen Ergebnisse sowohl fur die Wissenschaft als auch fur die Untemehmenspraxis von hoher 

Relevanz und hohem Interesse. Somit bleibt zu wiinschen, dass die Arbeit eine weite Verbrei-

tung und Resonanz findet. 

Prof Dr. Bemd W. Wirtz 
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Vorwort 

Sowohl die Idee zum Thema der vorliegenden Dissertation als auch die Vorstellung zur kon-

kreten Umsetzung sind eng mit meinem ehemaligen Arbeitgeber, der Untemehmensberatung 

A.T. Kearney, verbunden. Zum einen hatte ich dort die Moglichkeit, im Jahr 2001 inmitten 

der E-Business Euphorie an dem Projekt „E-Business und Supply Chain Management - zwei 

Seiten derselben Medaille" bei einer in Hamburg ansassigen Container Linie mitzuwirken. 

Zum anderen wurde ich im Rahmen des Hochschul-Reruiting-Events „The Contest" auf die 

Universitat Witten/Herdecke aufmerksam 

An dem erfolgreichen Abschluss der Dissertation haben zahlreiche Personen einen maBgebli-

chen Anteil, bei denen ich mich an dieser Stelle herzlichst bedanken will. Allen voran mochte 

ich meinem Doktorvater, Herm Prof. Bemd W. Wirtz, fiir die effiziente Betreuung und die 

zahlreichen Diskussionen und personlichen Ratschlage danken. Weiterhin lage die Dissertati

on ohne Prof. Dr. Christoph Burmann (Universitat Bremen) nicht in der vorliegenden Form 

vor, dessen analytische Brillianz mich gleichermaBen beeindruckten wie sein Qualitatsan-

spruch und seine wissenschaftliche Professionalitat. 

In Witten/Herdecke mochte ich mich speziell bei Herm Prof Dr. Knut Werner Lange fur die 

schnelle Erstellung des Zweitgutachtens bedanken, bei Frau Dr. Angela Martini fiir ihr Inte-

resse an dem Thema „Sinn und Unsinn des Extrembergsteigens" und die Qualitat der Betreu

ung des Akademiediskurses sowie bei Frau Prof. Dr. Sabrina Helm fur die methodischen 

Ratschlage und den Einblick in ihre Habilitationsschrifl. Fiir methodische Ratschlage bin ich 

zudem Herm Prof Dr. Andreas Eggert (Universitat Paderbom), Herm Dipl.-Kfm. Markus 

Eberl (MBR, LMU-Munchen) sowie Herm Dipl.-Wirtsch.-Ing. Oliver Gotz (Westfalische 

Wilhelms-Universitat Miinster) zu Dank verpflichtet. 

Weiterhin gilt mein besonderer Dank Frau Prof Dr. Ingrid Gopfert (Universitat Marburg), die 

zum einen wichtige Kontakte fur meinen Forschungsaufenthalt im Sommer 2004 am Massa

chusetts Institute of Technologic (MIT) in Boston herstellte und zum anderen das Drittgutach-

ten der vorligenden Dissertation verfasste. Bedanken mochte ich mich dariiber hinaus bei Ute 

Keidel, der Leiterin des Information Research Centers von A.T. Keamey in Dusseldorf, die 

mir den erforderlichen Datensatz fiir die emprische Erhebung zur Verfiigung stellte. 

Auch ohne die Hilfe des gesamten Lehrstuhls ware mir die Dissertationszeit mit Sicherheit 

nicht in so guter Erinnemng geblieben. Besonderer Dank gebuhrt Dr. Alexander Mathieu 
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(MBA), dessen herausragende analytische Scharfe, seine bewundemswerte Allgemeinbildung 

und sein vorbildlicher Charakter mir stets eine wichtige Stiitze und Basis zahlreicher kurzwei-

liger Stunden waren. Profitieren konnte ich zudem von dem diplomatischen Geschick und der 

aufierordentlichen Sozialkompetenz meines ZimmerkoUegen Bemd Storm van's Gravesande. 

Unter sportlichen und gesellschaftlichen Gesichtspunkten werden mir die friihmorgendlichen 

Waldlaufe, die mittaglichen Schwimmeinheiten sowie zahlreiche ambitionierte Abendgestal-

tungen mit Gerhardt Schierz in ewiger Erinnerung bleiben. Oliver Schilke sei schlieBlich ins-

besondere fiir ausgefallene Ideen zur kulinarischen Verkostigung des Lehrstulquartetts ge-

dankt. 

Diese ganze schone Zeit ware ohne eine intakte Familie und hier insbesondere die Liebe, Fii-

sorge und fmanzielle Unterstiitzung meiner Eltem nicht moglich gewesen. Ihnen sei daher die 

vorliegende Arbeit gewidmet. AbschlieBend mochte ich mich bei meiner Freundin Anna Si

mon bedanken, die seit Januar 2006 groBen Anteil an meinem bisher schonsten Lebensab-

schnitt hat. 

Roman Wecker 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangssituation 

Das Thema Supply Chain Management erhalt in der jtingeren Vergangenheit eine hohe Auf-

merksamkeit gleichermaBen in Wissenschaft und Praxis. Als wesentliche Begriindung hierfur 

lasst sich der fundamentale Wandel des wirtschaftlichen Umfelds anfiihren, dem Untemeh-

men weltweit ausgesetzt sind und mit dessen Konsequenzen sie sich heute taglich konfrontiert 

sehen. Zu nennen sind hier insbesondere eine zunehmende Globalisierung der Geschaftsakti-

vitaten und die Homogenisierung der Wirtschaftsraume, gestiegene Kundenanforderungen 

hinsichtlich Zeit, Kosten, Qualitat und Flexibilitat der Produktentwicklung, -herstellung und -

ausliefemng sowie bahnbrechende Fortschritte modemer Informations- und Kommunikati-

onstechnologien.^ 

Unter anderem in Folge der hoheren Transparenz beziiglich des weltweiten Leistungsangebots 

verscharft sich der globale Wettbewerb und zwingt Untemehmen aller Branchen zu bestandi-

gen KostensenkungsmaBnahmen. Wahrend die Potenziale aus untemehmensintemen Rationa-

lisierungsbemiihungen allerdings groBtenteils bereits in der Vergangenheit reahsiert wurden, 

bieten sich in der Optimierung der untemehmensubergreifenden Zusammenarbeit zahlreiche 

Verbesserungsmoglichkeiten. Daher konzentrieren sich die Untemehmen verstarkt auf ihre 

Kemkompetenzen und verringem den Anteil der Eigenleistung am Endprodukt drastisch. Im 

Ergebnis kommt es zu einer Fragmentierung des Wertschopfiingsprozesses und zu einer zu-

nehmenden Auflosung der traditionellen Untemehmensgrenzen^, so dass heute der Wettbe

werb zwischen Wertschopfungsketten denjenigen zwischen Einzeluntemehmen dominiert.^ 

Aufgrund der hohen Intransparenz und Komplexitat dieser Wertschopfiingsnetzwerke sowie 

zahlreicher Medienbruche wird die Schnittstellenproblematik und die effiziente Steuerung 

aller zur Auftragsabwicklung notwendigen Informations- und Materialfliisse zu einer zentra-

len Herausforderung fiir die Untemehmensftihrung. Ein Konzept, das sich explizit mit dieser 

Vgl. LummusA^okurka (1999b), S. 12; Hahn (2000), S. 11; Pfohl (2000a), S. 15 ff.; AmoldAVarzog (2001), 
S. 14; Mentzer et al. (2001), S. 2; Corsten/Gabriel (2002), S. 19 ff.; Steven/Kriiger (2002), S. 756 f; Busch/ 
Dangelmaier (2004b), S. 3. 
Siehe hierzu ausfiihrlich Picot et al. (2003). 

Vgl. Christopher (1998); Kloth (1999), S. 10; Skjoett-Larsen (2000), S. 377 ff; Wildemann (2000b), S. 51, 
(2001a), S. 6; Marbacher (2001), S. 8, sowie erganzend Wirtz (2001a), S. 489 ff zur notwendigen Rekonfi-
guration von Wertschopfungsketten in Medien- und Kommunikationsmarkten. 



Problematik auseinander setzt, ist das Supply Chain Management.^ Wesentliche Charakteris-

tika dieses Ansatzes sind die ganzheitliche Betrachtung aller Wertschopfungsstufen von der 

Rohstoffgewinnung bis zum Endkonsumenten, die konsequente Ausrichtung an den Bediirf-

nissen des Kunden, die durchgangige Integration wesentlicher Geschaftsprozesse mit strategi-

schen Wertschopfungspartnem sowie der umfassende Einsatz modemer Informations- und 

Kommunikationstechnologien.^ 

Handlungsleitend ftir das Supply Chain Management ist die iibergeordnete Zielsetzung einer 

ErschlieBung untemehmensiibergreifender Erfolgspotenziale, d. h. einer optimalen Gestaltung 

und Verknupfung der intra- und interorganisationalen Wertschopftingsprozesse und -systeme. 

In engem Zusammenhang hiermit steht das Kemziel eines verbesserten Abgleichs von Ange-

bot und Nachfrage iiber alle Wertschopfungsstufen, um den so genannten BuUwhip-Effekt zu 

vermeiden. Dieser Effekt beschreibt das Problem, dass es durch eine zeitverzogerte Weiterga-

be der Kundenbestelldaten bzw. -bedarfsanfragen zwischen Handlem, Herstellem, Lieferan-

ten und deren Sublieferanten oftmals zu einer dramatischen Aufschaukelung und Verzerrung 

der Nachfrage kommt, wenn die Untemehmen auf jeder Wertschopflingsstufe hohe Sicher-

heitsbestande aufbauen, um mogliche Lieferausfalle zu verhindem. Der entsprechende Ver-

lauf der Nachfrage ahnelt dem Schlag mit einer BuUenpeitsche, woraus sich die Bezeichnung 

„Bullwhip"-Effekt ableitet.^ 

Theoretisch liefie sich der Bullwhip-Effekt und damit ein GroBteil der Supply Chain-

immanenten Probleme relativ einfach beheben, indem alien an der Wertschopfung beteiligten 

Untemehmen die endkundenbezogenen Nachfrageinformationen ohne Zeitverzogerung zur 

Verfagung gestellt wiirden. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass zahlreiche der in der aktuel-

Interessanterweise hat sich die Differenzierung in Demand und Supply Chain Management bzw. lediglich 
der Begriff Demand Chain Management nicht durchsetzen konnen. Vgl. Marbacher (2001), S. 15 ff.; 
Busch/Dangelmaier (2004b), S. 4. Dariiber hinaus miisste in Abgrenzung zur Value Chain (Wertschop-
flingskette) die Supply Chain genau genommen als Lieferkette und folglich das Supply Chain Management 
als Lieferkettenmanagement iibersetzt und interpretiert werden. Da diese Unterscheidung zum einen eine 
starkere Zulieferer- als Kundenorientierung (Demand Chain) suggeriert und sich zum anderen in Wissen-
schaft und Praxis nicht durchgesetzt hat, soil hier der weiter gefasste Begriff der Wertschopfungskette bzw. 
des Wertschopflingskettenmanagements Verwendung fmden. Vgl. zur Definition und Abgrenzung des 
Supply Chain Managements Kapitel 2.1.1.2. 

Vgl. Baumgarten (1996); Copacino (1997), S. 7; BaumgartenAViegand (1999), S. 786 ff; Stolzle (1999), 
S. 164 ff.; Ballou et al. (2000), S. 12 ff; Kotzab (2000), S. 40; Mentzer et al. (2001), S. 7; Walther (2001), 
S. 11 f; von Steinaecker/Kuhner (2001), S.41; Baumgarten (2003), S. 30 f; Baumgarten/Thoms (2003), 
S. 14ff; Bundesvereinigung Logistik (2003a), S. 19ff, 199 ff; Baumgarten/Darkow (2004), S. 93; 
Busch/Dangelmaier (2004b), S. 3; Min/Mentzer (2004), S. 66. 

Der Bullwhip-Effekt lasst sich urspriinglich auf Forrester (1958), S. 37 ff. zuriickfuhren und wurde empi-
risch-quantitativ von Lee et al. (1997a), S. 546 ff, (1997b), S. 93 ff nachgewiesen. Vgl. auch Simchi-Levi 
et al. (2000), S. 82 ff; Gopfert (2004), S. 33 f; Ketter (2004) und die dort genannte Literatur. 



len Literatur genannten Missstande im Rahmen des Supply Chain Managements gerade auf 

einer mangelnden Informationsverfiigbarkeit bzw. einer unzureichenden Integration der IT^-

Systeme beruhen. Angefuhrt werden hier beispielsweise die vorherrschende Push- statt Pull-

Orientierung, eine mangelnde Kundeneinbindung, isoHerte Teilplanungen, unzureichende 

Riickkoppelungen bei Anderungen, eine verzogerte und/oder fehlerhafte Weitergabe aktueller 

Nachfrageentwicklungen an vorgelagerte Supply Chain Stufen bzw. die Unkenntnis uber Res-

sourcen und Bestande sowie Produktions- und Transportkapazitaten der nachgelagerten Un-

temehmen.^ 

Aufgrund des gezeigten Verbesserungspotenzials einer Vielzahl von informationsinduzierten 

Problemstellungen wird die Bedeutung des Einsatzes modemer Informations- und Kommuni-

kationstechnologien fiir die erfolgreiche Implementierung des Supply Chain Managements 

grundsatzlich als sehr hoch eingestuft.^ Optimistische Stimmen in Literatur und Praxis sehen 

teilweise sogar zweistellige Verbesserungspotenziale im Bereich Bestands- und Kostenreduk-

tionen, Durchlaufzeitenverkiirzungen, Erhohung der Planungsgenauigkeit, Steigerung der 

Liefertreue, Verringerung der Lieferzeiten, Verbesserung der Kapazitatsauslastung, Erhohung 

der Flexibilitat sowie Steigerung von Umsatzen und Renditen."^ Allerdings gibt es in beinahe 

gleichem Umfang kritische Stimmen, welche vor dem Hintergrund des derzeitig unbefriedi-

genden Umsetzungsstands^ die genannten Einsparpotenziale anzweifeln, vor einer Unter-

schatzung der IT-Integrationsproblematik wamen, die dominante RoUe der Geschaftsprozess-

integration betonen und neben dem hohen Investitionsbedarf auf die Vielzahl gescheiterter 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung soUen die Begriffe IT (Informationstechnologie) sowie luK-
(Informations- und Kommunikations-)Technologie synonym verwendet werden. Zudem wird davon ausge-
gangen, dass Intemettechnologien zwar einen „naturlichen", dermoch aber revolutionaren Fortschritt gegen-
iiber klassischen luK-Technologien verkorpem, weshalb die grundsatzlichen Effekte des Einsatzes von In-
formationstechnologien hier in starkerem AusmaB zu beobachten sein diirften. Vgl. Gehring (2004), S. 102. 
Vgl. Marbacher (2001), S. 8, 24; von Steinaecker/Kuhner (2001), S. 42 f.; Wildemann (2001a), S. 3 f.; 
Negretto (2002), S. 59; Straube (2003a), S. 7; Baumgarten/Darkow (2004), S. 94 f.; Becker (2004), S. 77; 
Gopfert (2004), S. 35 f. 
Vgl. Dinges (1998), S. 22 ff.; Baumgarten/Wolff (1999), S. 10 f.; Lummus/Vokurka (1999a), S. 16 ff.; Bo-
wersox et al. (2000), S. 3 ff.; Simchi-Levi (2000), S. 75; Simchi-Levi et al. (2000), S. 67 ff; Walther (2001), 
S. 11 f; Baumgarten (2002), El-0-7 flf.; Baumgarten/Thoms (2002), S. 8; Baumgarten (2003), S. 31 ff; 
Baumgarten/Thoms (2003), S. 14 ff; Femerling (2003), S. 209; Baumgarten/Darkow (2004), S. 94; Gunase-
karan/Ngai (2004b), S. 290; Ketchen/Giunipero (2004), S. 54; Patterson et al. (2004), S. 6. 
Vgl. PRTM (1997); Stolzle (1999), S. 173; Schinzer/Bohnlein (2000), S. 28 ff; Pfohl (2000a), S. 11; 
Wolff/Geiger (2001), S. 142; Walther (2001), S. 15; Grundmann (2001), S. 58 f; Oliver/Delbridge (2002), 
S. 64 ff; Eisenbarth (2003), S. 77 ff; Baumgarten/Darkow (2004), S. 95 f; Becker (2004), S. 88; Dar-
kow/Richter (2004), S. 118; Gunasekaran/Ngai (2004a), S. 586. 

Vgl. Wolff/Boecken (2000), S. 39; BraBler/Schneider (2001), S. 150; Baumgarten/Thoms (2002), S. 15 f; 
Wallenburg et al. (2002), S. 588; Schonsleben et al. (2003), S. 24 ff 



SCM-Projekte verweisen.^ Zusatzlich liegen zahlreiche wissenschaftliche Studien vor, welche 

keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Einsatz modemer Informations- und Kom-

munikationstechnologien und erhohter Wettbewerbsfahigkeit nachweisen konnten.^ 

Mit Intemettechnologien^ hat sich jungst ein revolutionarer informationstechnologischer Fort-

schritt insbesondere zur Unterstiitzung der untemehmensiibergreifenden Zusammenarbeit mit 

Kunden, Zulieferem und anderen Wertschopfungspartnem etabliert, der pradestiniert zu sein 

scheint, die genannten Potenziale schnell und kostengiinstig realisieren zu konnen. Lee und 

Whang seien hier fiir viele zitiert: 

„ The advancement of information technology and the use of the Internet provide a 

great opportunity for a new era of supply chain integration. We have seen tre

mendous advancement of electronic commerce as a new retail channelf ...J. How

ever, the use of the Internet for business-to-business interactions and exchanges 

will have a much greater impact in supply chain management [...] and the term 

„ e-business " has emerged to be a concept that marries the Internet with supply 

chain management." 

Die Beziehung zwischen Intemettechnologien und Supply Chain Management prasentiert sich 

zunachst zweidimensional. Zum einen hat der Einsatz von Intemettechnologien das Supply 

Chain Management durch die Moglichkeit zur echtzeitorientierten und synchronen Steuerung 

der Supply Chain Prozesse auf eine neue technologische Basis gestellt. Zum anderen ist das 

Supply Chain Management ein wesentlicher Bestandteil zahlreicher intemetbasierter Ge-

Vgl. Benninger/Grandjot (2001), S. 85 ff.; Grundmann (2001), S. 57; Hillek (2001), S. 7; Marbacher (2001), 
S. 8, 24; von Steinaecker/Kiihner (2001), S. 56 f.; Bagchi/Skjoett-Larsen (2002), S. 103; Eisenbarth (2003), 
S. 255 ff; Schonsleben et al. (2003), S. 19 ff.; Baumgarten/Darkow (2004), S. 95 f 
Vgl. etwa Cron/Sobol (1983); Strassmann (1985), (1990); Weill (1988), (1992); Barua et al. (1995); 
Bemdt/Morrison (1995); Koski (1999); Hu/Plant (2001); Osei-Bryson/Ko (2004) sowie die Ausfuhrungen in 
Kapitel 2.3.2. 
Fur eine Definition und Abgrenzung von Intemettechnologien siehe die Ausfuhrungen in Kapitel 2.1.2.2. 
LeeAVhang (2003), S. 124. Siehe auch Kurbel et al. (1999), S. 78 ff; Kwan (1999), S. 14; LeeAVhang 
(1999), S. 16 ff, (2001a), S. 2; BaumgartenAValter (2000), S. 6 ff., 43 ff; Baumgarten/DarkowAValter 
(2000), S. 12 ff; Cross (2000), S. 36 ff; Lee (2000), S. 30 ff; Baumgarten (2001a), S. 14 ff; Bischof et al. 
(2001); Gronau (2001), S. 39 ff; Keskinocak/Tayur (2001), S. 85 ff; Porter (2001), S. 70 ff; Sharman 
(2001), S. 5, (2002), S. 22 f; Nissen (2002a), S. 29 f; Scheer/Loos (2002), S. 32 ff; van der Vorst et al. 
(2002), S. 121 ff; Phan (2003), S. 581 ff; Straube (2003a), S. 18; Swaminathan/Tayur (2003), S. 1389; Yu-
cesan/van Wassenhove (2003), S. 14 f; Marquez et al. (2004), S. 348. Allein fiir die europaische Automo-
bilindustrie wurden die Potenziale der E-Supply Chain im Jahr 2001 auf 21,3 Mrd. € bzw. 6,2 % der Ge-
samtkosten geschatzt. Vgl. Wolff/Geiger (2001), S. 142; Williams et al. (2002a), S. 708 f 



schaftstransaktionen, die letztendlich erst durch das logistische Fulfillment, d. h. die physi-

schen Transportprozesse, vervoUstandigt werden.̂  

Fiir den letztgenannten Aspekt hat das Scheitem vieler Geschaftsmodelle zu Beginn der E-

Business-Euphorie bereits gezeigt, dass eine perfekte Auftragsabwicklung und damit das lo

gistische Fulfillment zum entscheidenden wirtschaftlichen Erfolgsfaktor avancieren kann, 

zumal bei dem weltweiten Zugriff auf Warenangebote im Internet trotz kleinerer Sendungs-

einheiten iiber groBere Distanzen hinweg ein hoher Lieferservice und kurze Zustellzeiten er-

wartet werden.^ Fiir den erstgenannten Aspekt einer neuen Technologiebasis zum Manage

ment der Supply Chain, welcher hier von besonderem Interesse ist, findet sich mit der Aussa-

ge von Wolff/Boecken zur Studie „The Next Wave of Logistics - Global Supply Chain 

e-fficiency" aus dem Jahr 1999^ ein friiher und vergleichsweise konkreterer Hinweis auf das 

Erfolgspotenzial des Einsatzes von Intemettechnologien im Supply Chain Management: 

„ 'Global Supply Chain e-fficiency', also ein insgesamt effizientes, weltweites Ge-

schdftssystem, konnen Unternehmen dann erreichen, wenn sie ihre Logistikeinhei-

ten komplett elektronisch vernetzen. Dadurch werden in Echtzeit erzeugte Infor-

mationen fiir alle sichtbar und ermoglichen eine Online-Optimierung der Bestdn-

de, Transporte, Produktionsplanung und -steuerung. Von der absoluten Informa

tions transparenz profitieren alle - vom Kunden bis zum Lieferanten. " 

Die grundsatzliche Vermutung, dass durch das Internet bzw. Intemettechnologien erhebliche 

Rationalisierungspotenziale im Rahmen des Supply Chain Managements identifiziert und 

realisiert werden konnen, begriindet die gegenwartig hohe praktische Aktualitat und Relevanz 

der Themenstellung.^ Parallel bzw. als Folge ist es auch zu einer Intensivierung der wissen-

schaftlichen Auseinandersetzung in den Gebieten E-Business und Supply Chain Management 

bzw. intemetbasiertes Supply Chain Management gekommen, wie zahlreiche Studien^, neuere 

Vgl. Hueck (2001), S. 7, 16; DrewsAVesseler (2003); Femerling (2003), S. 208 ff. 

Vgl. Boes (2001), S. 177; Hueck (2001), S. 8; 12; LeeAVhang (2001b), S. 54 ff.; Straube (2001), S. 177 f, 
193; Femerling (2003), S. 213. 
Vgl Baumgarten/Wolff (1999). 
Wolff/Boecken (2000), S. 39. 
Vgl. Frohlich (2002), S. 537 f; Iyer et al. (2004), S. 645. 
Wie in Kapitel 2.1.1.1 naher ausgefuhrt, ist das Supply Chain Management kein theoretisch entwickelter, 
sondem ein in der Untemehmenspraxis entstandener Ansatz. 
Vgl. etwa Bischof et al. (2001); Weber et al. (2002a), Wallenburg et al. (2002). 



(Lehr-)Bucher im deutschen und angloamerikanischen Sprachraum^ sowie mehrere „Special 

Issues" und Beitrage in renommierten betriebswirtschaftlichen Joumalen^ zeigen. 

Zwar ist der Grundtenor in alien Veroffentlichungen beztiglich des Einsatzes von Intemet-

technologien im Supply Chain Management durchweg positiv und auch das Erreichen der 

genannten Verbesseningspotenziale wird als durchaus realistisch eingeschatzt. Trotzdem gibt 

es, da es sich um eine vergleichsweise neue Technologie und ein noch junges Forschungsfeld 

handelt, einen generellen Mangel an wissenschaftlichen Studien und einen besonderen Man

gel an solchen Studien, die nachweisen, dass Intemettechnologien im Supply Chain Manage

ment eine signifikant positive Erfolgswirkung aufweisen^. So schreibt Wildemann im Jahr 

2001: 

„[Es]stellt sich [...] die Frage, inwiefern die Probleme undDefizite innerhalb des 

Supply Chain Management-Prozesses durch den Einsatz von elektronischen 

Kommunikationsmedien verbessert werden konnen, und ob E-Technologien ein 

wirksames Differenziendngsinstrument darstellen. "^ 

Lancioni et al. fuhren hingegen aus: 

„ There have been few, if any, studies done on the use of the Internet in SCM. " 

Diese Einschatzung teilen die Autoren auch noch im Jahr 2003, wobei sie zusatzlich anfuh-

ren, dass es ganzlich an Handlungsempfehlungen fiir das Management fehlt, in welchen 

Supply Chain Prozessen und mit welcher Intensitat Intemettechnologien eingesetzt werden 

sollten, um den Supply Chain Management-Erfolg zu maximieren: 

„ The ubiquitous impact of the Internet on domestic supply chains has raised many 

questions as to the range of its application by companies and the degree oflnter-

Siehe ftir den deutschen Sprachraum etwa Baumgarten (2001b); Dangelmaier et al. (2001); Bennin-
ger/Grandjot (2001); Buchholz (2001); Lawrenz et al. (2. Auflage 2001); Sebastian/Grunert (2001); 
Reindl/Obemiedermaier (2002); Wannenwetsch (2002); Straube (2004); Wannenwetsch/Nicolai (2004) so
wie fur den angloamerikanischen Bereich Poirier/Bauer (2000); Bauer et al. (2001); Kuglin/Rosenbaum 
(2001); Ross (2002); Geunes et al. (2004); Simchi-Levi et al. (2004). 
„Special Issues" zum Themenkomplex Supply Chain Management und E-Business bzw. Intemet(-

technologien) fmden sich etwa in den Joumalen Wirtschaftsinformatik (2001); Supply Chain Management 
Review (2001); Decision Sciences Journal (2002); Production and Operations Management (2002), (2004); 
Industrial Marketing Management (2003); Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce 
(2003); Production Planning & Control (2004b). Hinsichtlich wissenschaftlicher Beitrage soil auf die Aus-
fuhrungen in Kapitel 2.3 und dort speziell auf Arbeiten zu Gliederungspunkt 2.3.3 verwiesen werden. 
Vgl. Barua et al. (2004), S. 614; Zhu (2004), S. 168, 176; Zhu et al. (2004), S. 19. 
Wildemann (2001a), S. 4. 
Lancioni et al. (2000), S. 47. 



net usage in various operational areas. For example, [...] how has the Internet 

been applied in the management of inventories and what specific areas has its ap

plication been most frequently been used? What cost improvements and service 

effects has the Internet allowed firms to enjoy since its application to supply 

chains more than 3 years ago? On what planning level (strategic, tactical or op

erational) has the Internet had the most profound impact? What influence does 

company size has on the application of the Internet to supply chain management?^ 

Eine weitere Aussage, deren Bestatigung bzw. Widerlegung in diesem Zusammenhang von 

hohem praktischen und wissenschaftlichen Interesse ware, ist, ob tatsachlich 

„ ...der Markterfolg durch Kundennutzen [...]zu 55% von Produkt und Ge-

schdftsprozessen und zu 45% von der Organisation des Datenflusses mittels Ext

ra-, Intra-, Internet oder World Wide Web abhdngt"^, 

wie vorausgegangene empirische Studien suggerieren. Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene lie-

Be sich schlieBlich argumentieren, dass - unterstellt man eine vergleichbare Methodik und 

Datengrundlage^ - der gegentiber friiheren Untersuchungen"^ in der Studie von Klaus ausge-

wiesene niedrigere Anteil der Logistikkosten am Untemehmensumsatz moglicherweise auf 

das Kostensenkungspotenzial des Einsatzes von Intemettechnologien im Rahmen des Supply 

Chain Managements zunickzufiihren ist.̂  Voraussetzung hierfur ist allerdings die Entwick-

lung eines geeigneten Messinstruments sowie die empirische Uberpriifung anhand eines groB-

Lancioni et al. (2003), S. 211 f. Siehe ahnlich auch Frohlich (2002), S. 537 f.; Cagliano et al. (2003), 
S. 1142. 
Wildemann (2000b), S. 68, mit Verweis auf Poirier (1999), S. 172. 
Die exakte Erfassung des Wertschopfungs- bzw. Kostenanteils des Logistik- bzw. Supply Chain Manage
ments fallt aus zweierlei Grunden schwer: Zum einen sind die Begrifflichkeiten oft unscharf voneinander 
abgegrenzt bzw. insgesamt nicht eindeutig defmiert (vgl. hierzu die Ausftihrungen in Kapitel 2.1.1.2), zum 
anderen hat das Logistik- bzw. Supply Chain Management in vielen volkswirtschaftlichen Bereichen eine 
Querschnittsfiinktion inne, von der allerdings nur rund 50 % durch spezialisierte Logistikdienstleister und 
der restliche Anteil untemehmensintem erbracht werden. Vgl. Hueck (2001), S. 3 f.; Klaus (2004a), 
S. 20 ff., sowie fur eine Strukturierung des Logistikdienstleistungsmarkts Zadek (2004). 
Siehe z. B. BaumgartenAVolff (1999), S. 40; Baumgarten/Walter (2000), S. 12; Wolff/Boecken (2000), 
S. 36; Hueck (2001), S. 6. 

Klaus errechnet in seiner Studie zu MarktgroBen, Marktsegmenten und Marktflihrem in der Logistikdiens-
leistungswirtschaft ein Umsatzvolumen von 150 Mrd. € und eine Beschaftigtenzahl von 2,06 Mio. fiir die 
gesamtdeutsche (intern und extern erbrachte) Logistik flir das Jahr 2003. Damit wiirde die Logistikbranche -
gemessen am Umsatz - in einer ofFiziellen Branchenstatistik lediglich von der Automobil-, Elektrotechnik-
und Maschinenbauindustrie ubertroffen, auch wenn sie nach dieser Studie nur 2,5 % des kumulierten Jah-
resumsatzes der deutschen Industrie bzw. 7,2 % des BIP ausmacht. Vgl. Klaus (2003a); Klaus (2003b), 
S. 301 ff., sowie erganzend Darkow/Kieffer (2004). 



zahligen Samples. Beides liegt derzeit nur bedingt vor, und leitet damit zur Zielsetzung und 

Abgrenzung der Arbeit iiber.̂  

1.2 Zielsetzung und Abgrenzung der Arbeit 

Vor dem Hintergrund der hohen praktischen Relevanz und angesichts der gezeigten Notwen-

digkeit einer tiefer gehenden wissenschaftlichen Durchdringung des Themengebiets verfolgt 

die vorliegende Arbeit die Zielsetzung, einen theoriegeleiteten, Hypothesen testenden Beitrag 

zur empirischen Identifikation und Messung des intemetbasierten Supply Chain Manage

ments und seiner Erfolgswirkung zu leisten. Im Mittelpunkt der Arbeit steht dabei die Beant-

wortung der Frage, ob der Einsatz von Intemettechnologien im Rahmen des Supply Chain 

Managements einen kritischen Erfolgsfaktor oder lediglich einen „unkritischen" Enabler dar-

stellt. Handlungsleitend fiir die Untersuchung soUen dabei die nachfolgenden drei For-

schungsfragestellungen sein: 

1. Wie konnen die einzelnen Dimensionen und das Konstrukt des intemetbasierten 

Supply Chain Managements konzeptionalisiert und operationalisiert werden? 

2. Welchen Einfluss auf den Supply Chain Management-Erfolg haben die einzelnen 

Dimensionen und das Konstrukt des intemetbasierten Supply Chain Managements? 

3. Wie beeinflussen situative Variablen die Erfolgswirkung des Einsatzes von Intemet

technologien im Rahmen des Supply Chain Managements? 

Das intemetbasierte Supply Chain Management bildet nach dem hier vorliegenden Verstand-

nis ein latentes Konstmkt, dessen empirisch reliable und valide Messung eine theoriebasierte 

Herleitung, inhaltliche Konkretisiemng und Festlegung der Dimensionalitat (Konzeptionali-

siemng) sowie die Entwicklung eines geeigneten Messinstmments (Operationalisiemng) er-

fordert und die Voraussetzung fiir die Untersuchung der Erfolgswirksamkeit bildet? 

Handlungsleitend fiir die erste Forschungsfi-agestellung ist die Vermutung, dass das intemet

basierte Supply Chain Management ein mehrdimensionales Konstmkt aus wesentlichen Di-

Vgl. MinMentzer (2004), S. 63; Zhu (2004), S. 168; Zhu et al. (2004), S. 19. 
Siehe zum Begriff der Konzeptionalisierung bzw. Operationalisiemng Kieser/Kubicek (1992), S. 67 ff.; 
Homburg/Giering (1996), S. 5; Homburg (2000), S. 4; Burmann (2002), S. 39. 



mensionen bzw. Einsatzfeldem von Intemettechnologien^ im Rahmen des Supply Chain Ma

nagements darstellt. Ausgehend von den revolutionaren Veranderungen, welche die Anwen-

dung von Intemettechnologien insbesondere in der untemehmensiibergreifenden Zusammen-

arbeit bewirkt hat, liegt der Fokus zur Identifikation moglicher Dimensionen des intemetba-

sierten Supply Chain Managements auf den interorganisationalen Kemgeschaftsprozessen 

bzw. extemen Schnittstellen zwischen den Partneruntemehmen in Wertschopflingsnetzwer-

ken. 

Als zentral fur die Beantwortung der ersten Forschungsfragestellung wird die Erkenntnis an-

gesehen, in welchen Kemprozessen des Supply Chain Managements der Einsatz von Intemet

technologien primar erfolgt und wie dieser Einsatz empirisch gemessen werden kann. Ergan-

zend soil tiberpriift werden, ob die identifizierten Kemprozesse tatsachlich Dimensionen eines 

tibergeordneten Konstrukts darstellen, das sich inhaltlich als intemetbasiertes Supply Chain 

Management interpretieren lasst. 

Aufgrund der Neuartigkeit und Komplexitat des Technologieeinsatzes soUen zum einen nur 

Herstelleruntemehmen und ihre in der Wertschopfiingskette unmittelbar vor- bzw. nachgela-

gerten Geschaftspartner berucksichtigt werden.^ Zum anderen erfolgt eine Fokussierung auf 

Branchen, denen im Rahmen des Supply Chain Managements grundsatzlich ein hoher Ent-

wicklungsstand attestiert wird.̂  Zudem wird von einer Zusammenarbeit zwischen den Her

stelleruntemehmen und ihren wichtigsten Zulieferem, Abnehmem und Logistikdienstleistem 

im Sinne eines strategischen Netzwerks^ ausgegangen, in dem eine eher langfristig orientierte, 

partnerschaftliche Zusammenarbeit angestrebt wird^ und Sachgtiter Gegenstand des Aus-

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung sollen Einsatzfelder von Intemettechnologien (im Rahmen des 
Supply Chain Managements) sowie Kemprozesse und Dimensionen des intemetbasierten Supply Chain Ma
nagements synonym verwendet werden. 
Der Business-to-Consumer-Bereich (B2C) wird explizit von der Betrachtung ausgeschlossen. Eine Erkla-
mng hierfiir liefert die weitaus hohere Bedeutung des Business-to-Business-Segments (B2B). Vgl. hierzu 
Boes (2001), S. 176; Coltman (2001), S. 61; Hueck (2001), S. 12 ff.; Kshetri/Dholakia (2002), S. 120 ff.; 
Yucesan/van Wassenhove (2003), S. 110. 
Hierzu werden im Allgemeinen die Automobil-, Chemie-ZPharma-, Elektronik-ZElektrotechnik-, Konsumgii-
ter- (Nahmngsmittei- und Bekleidungsgewerbe) sowie die Maschinenbauindustrie gezahlt. Vgl. We-
ber/Dehler (2000), S. 56 ff.; Pfohl (2001b), S. 196. 

Vgl. etwa Sydow (1992a), S. 21, (2002), S. 9 ff; Jarillo (1993); Stolzle (1999), S. 167; Pfohl/Buse (2000), 
S.388ff; Simchi-Levi et al. (2000), S. 121 ff; Marbacher (2001), S. 95; Pock (2002), S. 45 f; 
Busch/Dangelmaier (2004b), S. 10 f 
Der Fokus auf strategische Netzwerke und eine partnerschaftliche, langfristig ausgerichtete Zusammenarbeit 
lasst sich damit begriinden, dass der intensive Informationsaustausch zwischen den Supply Chain Partnemn-
teraehmen iiber Intemettechnologien ein hohes MaB an Offenheit und Vertrauen voraussetzt (vgl. hierzu die 
Ausfiihmngen in Kapitel 4.3.5). Trotzdem sollen auch eher kurzfristig ausgerichtete Verbindungen, wie sie 
z. B. iiber Web-EDI umgesetzt werden (vgl. hierzu die Ausftihmngen in Kapitel 2.1.2.2), nicht von der Be
trachtung ausgeschlossen werden. 
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tauschs sind.̂  Auch wenn das Supply Chain Management aufgrund seiner Querschnitts- und 

stark interorganisationalen Orientierung auf eine ganzheitliche Untemehmenssteuerung aus-

gerichtet ist, soil hier als institutionenbezogene Analyseebene auf die Bereichs- bzw. Haupt-

abteilungsebene fokussiert werden. Dies lasst sich damit begriinden, dass sich der Einsatz von 

Intemettechnologien und die Verantwortlichkeit fiir die Supply Chain Steuerung in der Un-

temehmenspraxis meist noch in fiinktional bzw. divisional abgrenzbaren Abteilungen oder 

Bereichen vollzieht? 

Die Analyse, welchen Beitrag zum Supply Chain Management-Erfolg die Einzeldimensionen 

sowie das iibergeordnete Konstrukt des intemetbasierten Supply Chain Managements leisten, 

bildet den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit (Forschungsfrage 2). Aufgrund der Tatsache, 

dass beziiglich des Supply Chain Management-Erfolgs auf zahlreiche wissenschaftliche Ar-

beiten in der Literatur zuruckgegriffen werden kann^, soil die Konzeptionalisierung und Ope-

rationalisierung des Supply Chain Management-Erfolgs selbst nur einen Nebenaspekt der 

Untersuchung und keine eigenstandige Forschungsfragestellung darstellen. 

SchlieBlich ist von der Annahme auszugehen, dass neben dem Einsatz von Intemettechnolo

gien weitere Variablen auf den Supply Chain Management-Erfolg einwirken."^ Daher sollen 

wesentliche zusatzliche Einflussfaktoren im Rahmen von situativen Variablen in die Untersu

chung einbezogen werden, um Verzerrungseffekte so gut wie moglich zu vermeiden (For

schungsfrage 3).̂  

1.3 Weiterer Gang der Untersuchung 

Die vorliegende Arbeit ist in sechs Kapitel untergliedert, wobei unmittelbar im Anschluss an 

die Einleitung in Kapitel 2 die notwendigen Grundlagen der Untersuchung erarbeitet werden. 

Neben der terminologischen Abgrenzung der wesentlichen Begrifflichkeiten Supply Chain 

Management, Intemettechnologien und intemetbasiertes Supply Chain Management (2.1) 

Wahrend damit aus Herstellersicht rein dienstleistungsorientierte Austauschbeziehungen zu Zulieferera und 
Abnehmem auszuschlieBen sind, sollen Logistikdienstleister fiir den Waren- und Informationsfluss zwischen 
Zulieferer, Hersteller und Abnehmer sowie abnehmerseitige Handelsuntemehmen explizit berUcksichtigt 
werden. 
Vgl. Schulte (2005), S. 554 ff. 

Vgl. hierzu die Ausfiihrungen in den Kapiteln 2.3 und 3.2. 
Vgl. etwa Porter (2001), S. 75. 
Folgt man dem Popperschen Propensitatsmodell der Erklarung und akzeptiert dessen Ubertragbarkeit auf die 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, so ist damit zu rechnen, dass Intemettechnologien nur eine Teilursa-
che des Supply Chain Management-Erfolgs darstellen und diese Wirkungsbeziehung von situativen Faktoren 
beeinflusst werden kann. Vgl. Popper (1979), S. 372; Popper/Eccles (1982), S. 50; Fritz (1984), S. 87 ff, 
(1995), S. 22 ff., sowie die Ausfiihrungen in Kapitel 2.2.1. 
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sollen innerhalb der methodologischen Grundlagen die wissenschaftstheoretische Positionie-

rung der Arbeit und das zugrunde liegende Forschungsdesign einer Klarung unterzogen wer-

den (2.2). Den Schwerpunkt des Kapitels stellt allerdings der Stand der Forschung dar (2.3). 

Hier erfolgt eine Bestatigung der Forschungslucke insbesondere anhand von Arbeiten des 

intemetbasierten Supply Chain Managements, wobei aufgrund dieses noch jungen For-

schungsfelds zusatzlich Studien des klassischen Supply Chain Managements sowie Untersu-

chungen zur generellen IT-Erfolgswirkung fiir eine Absicherung der Ergebnisse herangezogen 

werden. 

Im Mittelpunkt von Kapitel 3 steht die bezugsrahmenorientierte Herleitung wesentlicher Pa

rameter und Wirkungsbeziehungen des intemetbasierten Supply Chain Management-Modells. 

Mit den theoretischen Bezugspunkten (3.1), dem relevanten Supply Chain Management- und 

IT-Schrifttum (3.2) sowie den exploratorischen Experteninterviews (3.3) basiert dieses Kapi

tel inhaltlich auf drei unterschiedlichen Themenblocken. Den Ausgangspunkt bilden theore-

tisch fundierte Hinweise auf mogliche Dimensionen des intemetbasierten Supply Chain Ma

nagements und des Supply Chain Management-Erfolgs, situative Variablen sowie etwaige 

Abhangigkeiten innerhalb des gewahlten Bezugsrahmens. Hier wird, der Vorgehensweise des 

theoretischen Pluralismus folgend, auf die Erklamngsbeitrage der Transaktionskostentheorie, 

des Resource-based View sowie des entscheidungsorientierten Ansatzes rekurriert. Das rele-

vante Supply Chain Management- und IT-Schrifttum verfolgt im Anschluss daran die Zielset-

zung, die aus den Theorien abgeleiteten Hinweise inhaltlich zu spezifizieren und gegebenen-

falls zu erganzen. SchlieBlich werden die Ergebnisse exploratorischer Experteninterviews 

herangezogen, um die bisherigen Erkenntnisse unter dem Primat der Praxisrelevanz und der 

Verstandlichkeit zu iiberpriifen und, sofem notwendig, zu modifizieren. 

Kapitel 4 beinhaltet die Modellspezifikation, bei der die Konzeptionalisiemng der Konstmkte 

und die Hypothesenentwicklung im Vordergmnd stehen. Aufbauend auf den Ergebnissen der 

vorangegangenen Kapitel werden die Dimensionen des intemetbasierten Supply Chain Mana

gements (4.1), des Supply Chain Management-Erfolgs (4.2) sowie die situativen Variablen 

(4.3) zunachst inhaltlich weiter konkretisiert, um anschliefiend spezifische Hypothesen ablei-

ten zu konnen. 

Kapitel 5 umfasst die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Wesentliche Bestandteile 

sind hier neben der Methodik und Vorgehensweise (5.1) die Giitebeurteilung des Messmo-

dells (5.2) sowie des Stmkturmodells (5.3). Innerhalb der Methodik und Vorgehensweise 

werden zunachst die Gmndlagen von Stmkturgleichungsmodellen dargelegt, die Auswahl des 
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Datenauswertungsverfahrens diskutiert, die Gutekriterien und der Ablauf des Prufschemas 

entwickelt sowie wesentliche Eckpunkte der Datenerhebung und -grundlage skizziert. Im An

schluss daran erfolgt die Operationalisierung der Konstrukte des intemetbasierten Supply 

Chain Management-Modells, bevor die postulierten Wirkungsbeziehungen im Rahmen des 

Hypothesentests iiberprtift werden. 

Kapitel 6 fasst die gewonnenen Ergebnisse zusammen und unterzieht sie einer abschliel3enden 

Bewertung (6.1), um hieraus Implikationen fiir die betriebswirtschaftliche Forschung (6.2) 

und die Untemehmenspraxis (6.3) ableiten zu konnen. 
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2 Grundlagen 

Fur die Beantwortung der Forschungsfragestellungen der Untersuchung ist ein einheitliches 

Verstandnis wesentlicher Grundlagen zwingende Voraussetzung. Diese soUen in Kapitel 2 

erarbeitet werden und umfassen neben den terminologischen (2.1) und methodologischen 

Grundlagen (2.2) auch einen Uberblick iiber den aktuellen Stand der Forschung (2.3). Die 

Notwendigkeit der Schaffung einer soliden terminologischen Basis ist vor dem Hintergrund 

der geradezu inflationaren Verwendung der Begrifflichkeiten Supply Chain Management und 

Intemettechnologien leicht verstandlich. Von hoher Bedeutung fur eine stringente Vorge-

hensweise zur Bearbeitung der Forschungsfragestellungen ist dariiber hinaus eine friihzeitige 

Festlegung des Erkenntnisziels und des grundlegenden Forschungsdesigns der Arbeit. 

SchlieBlich dient der Uberblick zum Stand der Forschung einer Bestatigung der identifizierten 

Forschungsliicke, womit die Aktualitat und Relevanz der Problemstellung bekraftigt werden 

und die Untersuchung ihre wissenschaftliche Berechtigung erfahren soil. 

2.1 Terminologische Grundlagen 

Im Rahmen der terminologischen Grundlagen sind die wesentlichen Begrifflichkeiten der 

vorliegenden Arbeit voneinander abzugrenzen und zu definieren. Mit dem klassischen Supply 

Chain Management (2.1.1), Intemettechnologien (2.1.2) und dem intemetbasierten Supply 

Chain Management (2.1.3) als Synopse aus den beiden vorausgegangenen Termini sollen 

nachfolgend die inhaltlich wichtigsten Themengebiete der Untersuchung aufgegriffen und 

einer terminologischen Klarung unterzogen werden. 

2.1.1 Begriffsverstandnis Supply Chain Management 

Der Begriff Supply Chain Management wird in Wissenschaft und Praxis nach wie vor unein-

heitlich verwendet und insbesondere von dem Begriff der Logistik bzw. des Logistikmana-

gements nicht trennscharf abgegrenzt.^ Da es sich um den zentralen Begriff der vorliegenden 

Arbeit handelt, werden im Folgenden literatur- und praxisbezogene Urspriinge des Supply 

Chain Managements kurz nachgezeichnet sowie eine Definition und Abgrenzung vorgenom-

men. Die gewonnenen Erkenntnisse mtinden in eine eigene Supply Chain Management-

Definition, die als Basis fur die weiteren Ausflihrungen dienen soil. 

Vgl. etwa Croom et al. (2000), S. 68; Weber et al. (2000), S. 264; Mentzer et al. (2001), S. 2 ff.; Tan et al. 
(2001), S. 39; Miiller et al. (2003), S. 420; Busch/Dangelmaier (2004b), S. 5; Chen/Paulraj (2004b), S. 131; 
Cigolini et al. (2004), S. 10. 
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2.1.1.1 Literatur- undpraxisbezogene Urspriinge 

In der Literatur herrscht zwar grundsatzlich hohe Ubereinstimmung vor, dass der Begriff 

Supply Chain Management erstmals im Jahr 1982 von Oliver/Webber eingefuhrt und an-

schlieBend von Houlihan in einer Serie von Beitragen repliziert wurde.̂  Gleichzeitig wird 

jedoch angeftihrt, dass die wissenschaftliche Beschaftigung mit der Integration und Koordina-

tion flinktionaler Einheiten bereits viel friiher einsetzte, unter anderem mit den Arbeiten von 

Alderson (1957) zum „Channel Research", von Forrester (1958) zum „Bullwhip Effect in 

Production-Distribution Systems" und von Bowersox (1969) zur „Collaboration und Coopera

tion".^ Ein kurzer Abriss literatur- und praxisbezogener Urspriinge soil daher nachfolgend 

Klarheit liber die Wurzeln des Supply Chain Managements schaffen. 

• Literaturbezogene Urspriinge 

In der jiingeren Vergangenheit haben mit Bechtel/Jayaram (1997), Croom et al. (2000) sowie 

Tan (2001) drei Arbeiten versucht, durch kritische Literaturrecherchen Klarheit uber Ur

spriinge und Wurzeln sowie Bedeutung des Supply Chain Managements zu erlangen. Da sie 

innerhalb der wissenschaftlichen Community auf groBe Resonanz stieBen, soil die historische 

Entwicklung des Supply Chain Managements in der Literatur primar anhand der Ergebnisse 

dieser drei Untersuchungen nachgezeichnet werden.^ 

Nach Aussage von Bechtel/Jayaram"^ entstammt das Konzept des Supply Chain Managements 

der Logistikliteratur und hatte urspriinglich die Steuerung von Produktfliissen und die Koor-

dination von Angebot und Nachfrage zwischen Zulieferer und Abnehmer zum Ziel. Ihre dis-

zipliniibergreifende Analyse konstatiert der Supply Chain Management-Literatur einen hohen 

Fragmentierungsgrad und identifiziert fiinf unterschiedliche Denkschulen^. Die Functional 

Vgl. OliverAVebber (1982); Houlihan (1985), (1988), sowie Cooper et al. (1997a), S. 1; Mouritsen et al. 
(2003), S. 686; Chen/Paulraj (2004a), S. 119, (2004b), S. 132; Giannakis/Croom (2004), S. 28. 
Vgl. Alderson (1957); Forrester (1958); Bowersox (1969), sowie Cooper et al. (1997a), S. 2; Ganeshan et al. 
(1998); MabertA^enkataramanan (1998), S. 542 ff.; Zimmer (2001), S. 10; Stadtler (2002a), S. 19; 
Corsten/Gabriel (2002), S. 6. 
Siehe erganzend auch Larson/Halldorsson (2002). In der deutschsprachigen und angloamerikanischen Lite
ratur finden sich inzwischen zahlreiche (Lehr-)Bucher zum Supply Chain Management. Siehe etwa Copaci-
no (1997); Christopher (1998); Gattoma (1998); Kuglin (1998); Tyndall et al. (1998); Bowersox et al. 
(1999); Handfield/Nichols (1999), (2002); Ross (1999); Chopra/Meindl (2000); Knolmayer et al. (2000); 
Simchi-Levi et al. (2000); Wildemann (2000a), (2003a); Arnold et al. (2001); Berger/Gattoma (2001); 
Corsten/Gossinger (2001a); Pfohl (2001a); Schary/Skjoett-Larsen (2001); Seuring (2001); Walther/Bund 
(2001); Albach et al. (2002); Dangelmaier (2002a); Kuhn/Hellingrath (2002); Seuring/Goldbach (2002); 
Stadtler/Kilger (2002); Harrison et al. (2003); Seuring et al. (2003); Weber et al. (2003a); Amdt (2004); 
Baumgarten et al. (2004a); Beckmann (2004); Busch/Dangelmaier (2004a). 
Vgl. zum Folgenden Bechtel/Jayaram (1997), S. 16 ff., und die dort genannte Literatur. 
Fiir andere Typologisierungsvorschlage siehe beispielsweise Giunipero/Brand (1996), S. 30 ff.; Otto 
(2002a), S. 160 ff; Cigolini et. al (2004), S. 10 ff. 
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Chain Awareness School mit Vertretem wie Jones und Riley, Houlihan, Stevens sowie Lee 

und Billington anerkennt die Existenz einer materialflussbezogenen Kette fiinktionaler Berei-

che vom Zulieferer bis zum Endkonsumenten. Im Zentrum des Interesses der Linka

ge/Logistics School (Scott and Westbrook, Turner) steht die Frage, wie insbesondere durch 

logistische oder transportorientierte Verkniipfungen zwischen den funktionalen Einheiten 

Wettbewerbsvorteile erzielt werden konnen. Die Information School um Towill und Harring

ton betont den Informationsfluss zwischen den Supply Chain Mitgliedem und bezeichnet ihn 

als Ruckgrat eines effektiven Supply Chain Managements. Cooper, Ellram und Hewitt be-

griinden die so genannte Integration/Process School, welche die Annahme der Linka

ge/Logistics School einer unabanderlichen Reihenfolge der funktionalen Bereiche aufgibt und 

durch eine moglicherweise auch simultane Prozessintegration das beste Gesamtsystem und 

die hochste Kundenzufriedenheit zu erreichen sucht. Unter Future werden zwei Themenblo-

cke gefasst: Zum einen eine starkere Betonung des Beziehungs- gegeniiber dem Transakti-

onsaspekt^ und zum anderen eine mogliche Umbenennung in „Seamless Demand Pipeline", 

um die notwendige Kundenorientierung starker zu betonen. 

In einem weiteren Schritt kategorisieren Bechtel/Jayaram die unterschiedlichen Supply Chain 

Themengebiete in der Literatur in einen inhaltlichen bzw. prozessorientierten Bereich.^ Wah-

rend der inhaltliche Literaturbereich mit den neun identifizierten Themengebieten Design, 

Acquire, Store, Manufacture, Warehouse, Distribute, Install, Recycle und Customer einen 

umfassenden Uberblick tiber die einzelnen funktionalen Einheiten des Supply Chain Mana

gements gewahrleistet, zeigt die prozessorientierte Analyse mit Planning, Implementation, 

Information Technology, Interorganizational Structure und Measurement die notwendigen 

Faktoren fiir die Integration der Kette. Zu beriicksichtigen ist dabei, dass die beiden Bereiche 

nur zur Verdeutlichung getrennt dargestellt, insgesamt aber miteinander verkniipft sind und 

zusammen betrachtet werden sollten. Wichtig erscheint zudem ihr Restimee, dass ohne Wei-

terentwicklung und empirische Uberprtifung der theoretischen Fundierung die Gefahr einer 

Verwasserung und der Bedeutungslosigkeit fur das Supply Chain Management-Konzept be-

steht.̂  

Vor dem Hintergrund eines allgemein wenig verstandenen Supply Chain Managements und 

der Aufforderung der wissenschaftlichen Community zur Entwicklung klar defmierter Kon-

Vgl. hierzu beispielsweise auch Mentzer et al. (2000), S. 550. 
Vgl. hierzu und zum Folgenden Bechtel/Jayaram (1997), S. 19 ff., und die dort genannte Literatur. 

Vgl. Bechtel/Jayaram (1997), S. 27. 
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strukte und Konzeptionalisierungen^ besteht das Ziel der Untersuchung von Croom et al. in 

der Ableitung eines Bezugsrahmens zur Kategorisierung der Supply Chain Management-

Literatur.^ Ihre grundlegende Analyse zeigt eine verwirrende Vielfalt an synonym fur das 

Supply Chain Management verwendeten Begriffen, wie z. B. Integrated Purchasing Strategy, 

Supplier Integration, Buyer-Supplier Partnership, Supply Base Management, Strategic 

Supplier Alliances, Supply Chain Synchronisation, Network Supply Chain oder auch Supply 

Pipeline Management. Diese Vielfalt fuhren sie vor allem auf den multidisziplinaren Ur-

sprung des Konzepts in Literaturstromen wie Purchasing and Supply, Logistics and Transpor

tation, Marketing, Organisational Behaviour, Industrial Organisation, Transaction Cost Eco

nomics, Institutional Sociology, System Engineering, Network oder auch Strategic Manage

ment zuriick. 

Um die existierende Vielfalt beherrschbar zu machen und in ein Ordnungsraster zu iiberfiih-

ren, entwickeln Croom et al. einen Bezugsrahmen mit den zwei Klassifikationskriterien Con

tent (Level of Analysis: Dyadic, Chain, Network; Element of Exchange: Assets, Information, 

Knowledge, Relationships) und Methodology (Theoretical versus Empirical; Prescriptive ver

sus Descriptive).^ Neben der bereits erwahnten Begriffsvielfalt und dem multidisziplinaren 

Ursprung ist schlieBlich eine wesentliche Aussage ihrer Recherche, dass die Supply Chain 

Management-Literatur von deskriptiven empirischen Studien dominiert wird und ein klares 

Defizit an theoretischen Arbeiten festzustellen ist. 

Ein dritter Bezugsrahmen der Supply Chain Management-Literatur fmdet sich bei Tan."̂  Auf 

der Basis seiner Analyse kommt er zu dem Schluss, dass sich das Supply Chain Management 

aus den beiden Literaturstromungen Purchasing and Supply Management sowie Transporta

tion and Logistics entwickelt hat. Obwohl der Begriff Supply Chain Management vielfache 

und teilweise iiberlappende Verwendung findet, dominieren seiner Meinung nach drei Be-

schreibungen in der Literatur: die Beschaffungs- bzw. Einkaufsaktivitaten von Herstellem, die 

Transport- und Logistikfunktion der Handler sowie alle wertschopfenden Tatigkeiten von der 

Rohmaterialgewinnung bis zum Endkonsum. Tan resumiert, dass sich der Begriff Supply 

Chain Management zwar aus zwei unterschiedlichen Pfaden entwickelt hat, inzwischen aber 

Vgl. etwa New (1996); Cooper et al. (1997b); Babbar/Prasad (1998), sowie aktuell Min/Mentzer (2004), 
S.63. 
Vgl. zum Folgenden Croom et al. (2000), S. 67 ff., und die dort genannte Literatur. 
Vgl. auch zum Folgenden Croom et al. (2000), S. 71 ff. 
Vgl. zum Folgenden Tan (2001), S. 39 ff. 
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eine einheitliche Literaturbasis entstanden ist, in der die Zielsetzung der Eliminierung von 

Ineffizienzen entlang der Wertschopfungskette dominiert.* 

• Praxisbezogene Ursprunge 

Auch bei dem kurzen LFberblick iiber die praxisbezogenen Ursprunge soil mit Baumgarten, 

Weber und Gopfert auf drei vielfach zitierte Autoren zuruckgegriffen werden, welche die em-

pirischen Entwicklungsstufen der Logistik bzw. des Supply Chain Managements zu skizzie-

ren versuchen.^ 

Nach Baumgarten stand bei den Anfdngen der Logistik in den 1960er und 70er Jahren die Op-

timierung abgegrenzter Funktionen im Mittelpunkt des Tatigkeitsspektrums und umfasste 

primar material- und warenflussbezogene Aufgaben wie z. B. Transport, Umschlag oder La-

gerung. Als die moglichen Effizienzsteigerungspotenziale aus einer LFberwindung der funkti-

onalen Trennung erkannt wurden, kam es zur Ablosung dieser klassischen durch eine quer-

schnittsorientierte Logistik der 80er Jahre. Mit Hilfe der Neu- bzw. Umgestaltung untemeh-

mensintemer Prozesse fokussierte diese zweite Entwicklungsphase der Logistik auf die 

Schnittstellenoptimierung zwischen den funktionalen Abteilungen Beschaffiing, Produktion 

und Distribution. In den friihen 90er Jahren wurde die funktionale Integration durch verbes-

serte Strukturen und Ablaufe sowie die Berucksichtigung der vor- bzw. nachgelagerten Berei-

che Forschung & Entwicklung sowie Entsorgung/Retourenmanagement weiter intensiviert, 

bevor in der vierten Entwicklungsphase das Konzept des Supply Chain Managements und 

damit die untemehmensiibergreifende Integration von Zulieferem und Abnehmem zu ganz-

heitlichen Wertschopfungsketten zum Tragen kam. Vor dem Hintergrund der Globalisiemng 

unterscheidet Baumgarten zudem mit Beginn des Jahres 2000 einQfiinfte Entwicklungsphase^ 

welche die Integration von Wertschopfungsketten zu globalen Netzwerken zum Ziel hat.̂  

Nach Weber konnen seit den 50er Jahren empirisch vier unterschiedliche Niveaus des logisti-

schen Wissens identifiziert werden. Die material- und warenflussbezogene Dienstleistungs-

funktion mit den operativen Tatigkeiten Transportieren, Umschlagen und Lagem kennzeich-

net die Logistik der Nachkriegszeit. In der zweiten Entwicklungsstufe liegt der Fokus auf der 

flussorientierten Koordinationsfiinktion, d. h. die urspriinglich funktionale Untemehmenssicht 

wird von einer warenstromorientierten abgelost. Aus der empirischen Notwendigkeit, die ge-

' Vgl. Taii(2001), S.46. 
^ Vgl. Baumgarten (2001a), S. 9 ff., (2003), S. 26 ff.; Gopfert (2004), S. 30 f.; Weber et al. (2002a), S. 23 ff., 

sowie erganzend Lasch (1998), S. 9 ff.; Pfohl (2001b), S. 192 ff 
^ Vgl. Baumgarten (2001a), S. 9 ff; Baumgarten (2003), S. 26 ff, sowie erganzend Ruggeberg (2003), S. 4 ff. 
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samte Aufbau- und Ablauforganisation logistisch auszurichten, um wettbewerbsfahig zu blei-

ben, entwickelt sich die Logistik in der dritten Stufe zu einer prozessorientierten Fuhrungs-

sichtweise, die alle Tatigkeiten umfasst, welche zur ganzheitlichen Optimierung der Waren-

und Informationsstrome erforderlich sind. Durch Ausweitung der Flussorientierung iiber die 

Untemehmensgrenzen hinweg hat die Logistik in der vierten und bisher letzten Entwicklungs-

stufe schlieBlich die Aufgabe, die miteinander in Liefer- und Leistungsbeziehungen stehenden 

Untemehmen entlang der Wertschopfungskette zu integrieren und optimal zu koordinieren. 

Dieses derzeit hochste Niveau des logistischen Wissens bezeichnet Weber als untemehmens-

iibergreifende Flussorientierung bzw. Supply Chain Management.^ 

Gopfert unterscheidet drei Entwicklungsphasen. In der ersten ist die Logistik als Funktionen-

lehre mit einer Spezialisierung auf die raum- und zeitliche Giitertransformation (Transferakti-

vitaten) zu verstehen, wahrend in der zweiten mit der ganzheitlichen Koordination des Mate

rial- und Warenflusses im Leistungssystem eine Erweiterung um Fiihrungstatigkeiten einher-

geht. In der dritten Phase schlieBlich iibemimmt die Logistik die Fuhrung des Untemehmens, 

wobei Supply Chain Management das untemehmensubergreifende Logistikmanagement be

zeichnet? 

Aus diesen in der Praxis empirisch beobachtbaren Entwicklungen kann festgehalten werden, 

dass das Supply Chain Management aus der Logistik heraus entstanden ist und insbesondere 

auf untemehmensiibergreifende Integrationsaspekte fokussiert.^ Zusammenfassend, d. h. aus 

einer Verkniipfung der literatur- und praxisbezogenen Wurzeln, ist zu konstatieren, dass das 

Konzept des Supply Chain Managements einen multidisziplinaren, jedoch stark praxisgetrie-

Vgl. Weber et al. (2002a), S. 23 ff.; Engelbrecht (2003), S. 51 ff. 
Gopfert (2001b), S. 54 f., (2004), S. 30 f. Dies spiegelt sich auch in der hohen hierarchischen Verankerung 
der Logistikverantwortlichen in den Untemehmen wider: Die Logistik hat sich innerhalb der letzten 30 Jahre 
von einem technikbasierten, funktionalen Untemehmensbereich zu einer Managementphilosophie (Supply 
Chain Management) weiterentwickelt. Vgl. BaumgartenAValter (2000), S. 10; Baumgarten/Thoms (2002), 
S. 13; Baumgarten (2003), S. 22 ff. Eine weitere Bestatigung erfahrt diese Sichtweise durch das erweiterte 
Angebot an (Weiterbildungs-)Studiengangen im deutschsprachigen Raum nach amerikanischem Vorbild. 
Vorreiter sind hier der geplante Studiengang „Logistik und Supply Chain Management (MBA)" in Marburg, 
das MBA-Programm an der Hamburg School of Logistics, der Executive Master of Business Administration 
(MBA) in Logistik an der Universitat St. Gallen, der Logistics MBA der Donau Universitat Krems, der be-
rufsbegleitende MBA der ETH Ziirich, WU Wien und Hong Kong University of Science and Technology 
sowie der MBA Logistik der TU Dresden. Vgl. Gopfert (2002), S. 1 ff; Klaus (2002), S. 3 ff; Bundensve-
reinigung Logistik (2003b), S. 117 ff 
Vgl. auch Ellram (1991), S. 13; Gopfert (2004), S. 30. 
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benen Ursprung primar in den Bereichen Logistik/Transport sowie Einkauf/Beschaffung auf-

weist\ mit einer hohen Begriffsvielfalt konfrontiert ist, die sich jedoch gegenwartig zu kanali-

sieren scheint, und ein Defizit an theoretisch fundierten Arbeiten zeigt. Diese Ergebnisse sind 

kongruent mit der Aussage von Weber et al., 

„ ...dass Supply Chain Management kein in der betriebswirtschaftlichen Theorie 

entwickeltes Konzept, sondern ein in der Unternehmenspraxis entstandener An-

satz einer stdrkeren unternehmensiibergreifenden Integration ist, der zu Effizienz-

steigerungen in der gesamten Wertschopfungskettefiihren soil. "̂  

Unbeantwortet bleibt an dieser Stelle die terminologische Definition und Abgrenzung des 

Supply Chain Managements, insbesondere auch gegeniiber der Logistik bzw. dem Logistik-

management. Damit setzt sich der nachfolgende Gliederungspunkt auseinander. 

2.1.1.2 Definition und A bgrenzung des Supply Chain Managements 

Die Begriffsvielfalt und Heterogenitat der Zugange spiegelt sich auch in den Defmitionen und 

Abgrenzungen sowie in dem Verstandnis iiber Aufgaben und Ziele des Supply Chain Mana

gements wider. Tabelle 1 zeigt exemplarisch neun in der Literatur haufig genannte Definitio-

nen des Supply Chain Managements, anhand derer wesentliche Unterschiede im Verstandnis 

herausgearbeitet und der Neuigkeitsgehalt im Vergleich zur Logistik geklart werden sollen.^ 

Als inhaltlich dominanter und damit zentraler Bestandteil aller Definitionen erweisen sich 

managementbasierte Aktivitaten wie Integration (Lambert et al., Handfield/Nichols, Simchi-

Levi et al.), Koordination (Scholz-Reiter/Jakobza, Mentzer et al.) sowie Konfiguration, Pla-

nung, Steuerung und KontroUe (Walther) bzw. Entwicklung, Gestaltung und Lenkung 

(Gopfert). Der Objektbereich kann lediglich Material- und Informationsfliisse (Scholz-

Reiter/Jakobza), zusatzlich die Giitertransformation (Handfield/Nichols) bzw. die Geldfliisse 

(Walther, Gopfert) oder, unter institutionellen Gesichtspunkten, Zulieferer, Hersteller, Lager-

hallen und Laden enthalten (Simchi-Levi et al.). Daruber hinaus fokussieren die Definitionen 

bezuglich des Objektbereichs auf das Management der vor- und nachgelagerten Beziehungen 

Bestatigung findet der Erklarungsbeitrag der Logistik fiir das Supply Chain Management auch bei Stolzle 
(1999), S. 162 und Pfohl (2000a), S. 7. Kruger/Steven (2000), S. 501 f., flihren die Ursprunge des Supply 
Chain Managements allerdings primar auf die Ansatze des Marketing Channel Managements und der Indus
trial Dynamics zuriick. 

Weber et al. (2000), S. 264; siehe erganzend auch Cooper et al. (1997a), S. 11; Mouritsen et al. (2003), 
S. 687. 

Siehe erganzend auch Lummus/Vokurka (1999b), S. 11 f.; AmoldAVarzog (2001), S. 15 ff.; Otto (2002a), 
S. 157 ff.; Miiller et al. (2003), S. 420 ff; Eisenbarth (2003), S. 24 ff; Mouritsen et al. (2003), S. 686 f.; 
Ronchi (2003), S. 8 ff; Bacher (2004), S. 47 f; Miiller (2005), S. 12 ff. 
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(Christopher) bzw. auf alle wesentlichen untemehmensintemen und -ubergreifenden Ge-

schaftsprozesse und -funktionen (Lambert et al., Bowersox et al., Mentzer et al.). 

Tabelle 1: Supply Chain Management-Defmitionen 

Als Zielsetzungen des Supply Chain Managements konnen die Erreichung markt-/kunden-

orientierter (Christopher, Lambert et al, Bowersox et al.), wettbewerbs-Zpotenzialorientierter 

(Handfield/Nichols, Mentzer et al., Gopfert), logistik-Zprozessorientierter (Scholz-Reiter/Ja-

kobza, Simchi-Levi et al.) sowie kooperationsorientierter ErfolgsgroBen (Walther) identifi-

ziert werden. Festzuhalten bleibt zudem die unter Scope- bzw. Reichweitengesichtspunkten 

mehrheitliche Einbeziehung der gesamten Wertschopfungskette von der Rohstoffgewinnung 

bis zum Endkonsumenten (Lambert et al., Handfield/Nichols, Scholz-Reiter/Jakobza,). Inte-

ressant erscheint daruber hinaus, dass mit Walther lediglich eine Definition aus einer instru-

mentellen Perspektive auf den Einsatz modemer Informations- und Kommunikationstechno-

logien zur Erreichung der Zielsetzungen eingeht. 

Wahrend die genannten Definitionen beziiglich der zentralen Managementaktivitaten und der 

einbezogenen Wertschopfimgsstufen eine hohe Deckungsgleichheit aufweisen, sind im Ob-

jektbereich und hinsichtlich der verfolgten Zielsetzungen grofiere Unterschiede festzustellen. 
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Dies lasst sich im Wesentlichen auf das zugrunde liegende Logistikverstandnis bzw. die Ver-

ankerung der Supply Chain Management-Definitionen in der Logistik zurtickfuhren. Aller-

dings gibt es auch innerhalb der betriebswirtschaftlichen Disziplin Logistik unterschiedliche 

Auffassungen iiber deren Ziele und Aufgaben, weshalb die divergierenden Meinungen bzw. 

Stromungen vorab kurz dargestellt werden sollen.̂  

Gopfert unterscheidet innerhalb der Logistik zwei wesentliche Gruppen, deren Aussagen zwar 

einheitlich auf einem flussorientierten Denken basieren, die jedoch inhaltlich deutlich differie-

ren.̂  Nach Meinung der ersten Gruppe umfasst Logistik sowohl spezifische dispositive (Pla-

nung, Steuerung und Kontrolle) als auch operative Tatigkeiten, die allerdings lediglich zur 

raumlichen und zeitlichen Giitertransformation und primar unter der Zielsetzung der operati-

ven Effizienzsteigerung eingesetzt werden. Die zweite Gruppe verortet die Logistik als Fiih-

rungslehre, welche die Objektflusssysteme unter strategischen Gesichtspunkten zu optimieren 

sucht, die ausfiihrenden Transferaktivitaten aus dem Gegenstandsbereich ausschlieBt, eine 

Erweiterung der betrachteten Logistikobjekte vomimmt und das Management der Objektflus-

se auf alle Fiihrungsfunktionen ausdehnt. Typisch fiir die Vertreter der ersten Gruppe ist die 

Definition der Untemehmenslogistik von Baumgarten: 

„Die Untemehmenslogistik umfasst die Planung, Steuerung, Durchfuhrung und 

Kontrolle aller Material- und Informationsflusse innerhalb und zwischen Unter-

nehmen vom Kunden bis zu den Lieferanten. " 

Fiir die zweite Gruppe soil die Logistikdefinition von Gopfert angefuhrt werden: 

„Die Logistik ist eine spezielle Fiihrungskonzeption zur Entwicklung, Gestaltung, 

Lenkung und Realisation effektiver und ejfizienter Flusse von Objekten (Gilter, In-

formationen, Personen, Gelder) in unternehmensweiten und unternehmensiiber-

greifenden Wertschopfungssystemen. ""^ 

Neben signifikanten Differenzen stimmen die Vertreter beider Gruppen grundsatzlich uberein, 

dass das Management von Objektflussen sowie die untemehmensubergreifende Ausrichtung 

Vgl. Weber et al. (2000), S. 265, sowie zu Grundlagen des Logistikmanagements beispielsweise 
Kopfer/Bierwirth (1999); Baumgarten et al. (2000); Gopfert (2001a), (2005); Gronalt (2001); Stock/Lambert 
(2001); Stolzle/Gareis (2002); Klaus/Krieger (2004); Pfohl (2004a), (2004b); Prockl et al. (2004); Schonsle-
ben (2004); Spengler et al. (2004); Lasch/Janker (2005); Schulte (2005). 
Vgl. zum Folgenden Gopfert (2001b), S. 43 ff., (2005), S. 3 ff 
Baumgarten (2000), S. 3; Baumgarten wird allerdings in Gopfert (2001b), (2005) nicht beriicksichtigt und 
daher keiner Gruppe zugewiesen. Siehe eine sehr ahnliche Definition bei Scheer et al. (2001), S. 33. 
Gopfert (2001b), S. 54. 
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Kembestandteile einer modemen Logistikkonzeption darstellen/ Damit ergeben sich erhebli-

che Uberschneidungen zu den oben genannten Supply Chain Management-Definitionen. 

Auch diese lassen sich grob in zwei Cluster unterteilen.^ Zum einen fmden sich mit Hand-

field/Nichols, Scholz-Reiter/Jakobza, Simchi-Levi et al., und Walther Definitionen, die mit 

Begriffen wie „Lieferkette", „Lieferkettenmanagement", „Flow and Transformation of 

Goods" Oder der Zielsetzung "Merchandise is produced and distributed at the right quantities, 

to the right locations, and at the right time, in order to minimize systemwide costs while satis

fying service level requirements" explizit auf die Logistik Bezug nehmen und eine hohe in-

haltliche Ubereinstimmung zu dem Logistikverstandnis der ersten Gruppe aufweisen. 

Zum anderen fassen Lambert et al., Bowersox et al. und Mentzer et al. das Supply Chain Ma

nagement eher als untemehmensubergreifendes Geschaftsprozess- bzw. Beziehungsmanage-

ment auf, in dem klassische Logistikaufgaben lediglich einen Teilbereich darstellen.^ Diese 

weite Auffassung des Supply Chain Managements gerade der angloamerikanischen Vertreter 

lasst sich sicherlich auch auf die Abgrenzung zwischen Logistik und Supply Chain Manage

ment des Council of Logistics Management, der fuhrenden Logistikorganisation in Amerika, 

zuruckflihren: 

„ Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements, and 

controls the efficient, effective flow and storage of goods, services, and related in

formation from point-of origin to the point-of-consumption in order to meet cus-

tomers requirements. 

Damit wird, in Abhangigkeit von dem Bestandteil des Supply Chain Managements, der nicht 

von der Logistik abgedeckt wird, ein erheblicher Interpretationsspielraum hinsichtlich der 

Deckungs(un)gleichheit von Logistik und Supply Chain Management eroffhet. So umfasst 

nach Lambert et al.̂  das Supply Chain Management die acht wesentlichen Geschaftsprozesse 

Customer Relationship Management, Customer Service Management, Demand Management, 

Order Fulfillment, Manufacturing Flow Management, Supplier Relationship Management, 

Product Development and Commercialization sowie Returns Management, womit es sich 

Vgl. Gopfert (2001b), S. 51, (2005), S. 15. 
Fiir eine andere Klassifizierung von Supply Chain Management-Definitionen siehe Mentzer et al. (2001), 
S. 5 ff. 
Siehe auch Gopfert (2004), S. 28 f. 
Council of Logistics Management (1998). Das Council of Logistics Management (CLM) wurde im Jahr 
2004 in Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) umbenannt. 
Vgl. Cooper et al. (1997a), S. 10; Lambert et al. (1998), S. 2; Croxton et al. (2001), S. 14 ff. 
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nach Meinung von Gopfert zu weit von den logistischen Wurzeln entfemt und sich in Rich-

tung eines interorganisationalen Geschaftsprozess- bzw. Beziehungsmanagements bewegt.̂  

Andererseits bestehen mit der Ausweitung der Logistikobjekte sowie der Beriicksichtigung 

zusatzlicher Managementkomponenten fiir die Steuerung der Objektfliisse durchaus auch An-

kniipfUngspunkte zum Logistikverstandnis der zweiten Gruppe. Insgesamt ergeben sich somit 

trotz aller Differenzen erhebliche Gemeinsamkeiten und Uberschneidungen sowohl innerhalb 

der (unterschiedlichen) Auffassungen zur Logistik als auch hinsichtlich der Abgrenzung zwi-

schen Logistik und Supply Chain Management. Als Ergebnis der Analyse lasst sich daher 

festhalten, dass das Supply Chain Management - unabhangig von dem zugrunde liegenden 

Logistikverstandnis - zwar im Vergleich zur klassischen (operativen) Logistik das weitaus 

umfassendere Konzept ist, mit den modemen Vorstellungen eines (auch strategisch geprag-

ten) untemehmenstibergreifenden, flussorientierten Logistikmanagements aber weit gehend 

iibereinstimmt. Das Neuartige reduziert sich damit - wenn tiberhaupt - auf die Realisierung 

von Integrationspotenzialen der Wertschopfungspartner in ein logistisches Netzwerk und die 

konsequente Anwendung einer untemehmensiibergreifenden Kunden- und Prozessorientie-

rung.^ 

Erharten lasst sich dieses Ergebnis auch dadurch, dass mit der Aussage von Simchi-Levi et 

al: 

„ Of course, a natural question is what is the difference between supply chain 

management and logistics management" While the answer, surprisingly, will vary 

depending on who is adressing this issue, we do not distinguish between logistics 

and supply chain management" 

und Gopfert: 

„Der Begriff „Supply Chain Management" hat sich fiir die unternehmensuber-

greifende Logistikdimension in der Praxis und Wissenschaft durchgesetzt "^ 

Vgl. Gopfert (2004), S. 29 ff. 
Vgl. Stolzle (1999), S. 162; Baumgarten (2000), S. 15, (2003), S. 29; Pfohl (2000a), S. 4 f., 9; Marbacher 
(2001), S. 18 ff.; Weber et al. (2002a), S. 26; Eisenbarth (2003), S. 23 f.; Gopfert (2004), S. 31 f.; Wallen-
burg (2004), S. 43. 
Simchi-Levi et al. (2000), S. 3. 
Gopfert (2004), S. 31. Vgl. auch Gopfert (2005), S. 270. Eine Gleichsetzung des interorganisationalen Lo
gistik- und Supply Chain Managements erfolgt zudem bei Tyndall et al. (1998); Kotzab (2000), S. 40; 
Schulte (2005), S. 12 f. 


