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"Die Gretchenfrage fur Unternehmen [und ebenso fur Fiihrungskrifte, 
D]W], die in einem korrupten Umfeld operieren, ist, ob sie aktiv 
mitmachen, sich stillschweigend verweigern oder die ortlichen Behor
den und die Welt von der Korruption in Kenntnis setzeD." 

Susan Rose-Ackerman 

1. Das Phanomen "Korruption": immer und Oberall? 

Noch Mitte der sechziger Jahre konnte das Thema Korruption "fast ein Ta
bu" genannt werden.! Im Zuge der Verbreitung ethisch-moralischer Diskus
sionen der letzten beiden Jahrzehnte sowohl in der Wissenschaft als auch in 
der Offentlichkeit hat sich dies radikal geandert.2 Folgt man gegenwartigen 
Berichten, so hat def "Korruptionssumpf' - nicht nur, aber auch medial be
dingt - das ganze Land erfasst, ja sind wir auf dem Weg zum durch und durch 
"korrupten Empire" (Hardt/Negri 2002: 396). Schlimmer noch: Jeder und je
de scheint als Wirtschaftsburger/in davon betroffen, direkt oder indirekt, 
denn zur Korruption gehoren mindestens immer Zwei, eine aktive und eine 
passive Partei. Fur den hier fokussierten Bereich der Wirtschaft vermogen ein 
paar Zahlen das ganze Ausmag def prekaren Lage zu verdeutlichen. Urn die 
25 Milliarden Euro (!) werden - Schatzungen zufolge - in Korruptionsgeschafte 
weltweit investiert. Deutsche Unternehmen sind daran mit ca. 2,5 Milliarden 
Euro beteiligt (vgl. dazu Konig 2003: 124). Schon diese, mit Vorsicht zu ge
niegenden Zahlen, legen den Schluss nahe, dass sich Korruptionsfalle nicht 
auf die so genannten Kleintater beschranken lassen. In def Regel sind immer 
auch die Chefetagen involviert, und sei es nur, wenn es urn die Billigung und 
Verantwortung dieser Art von - meist willkommenen - "Geschaftsausgaben" 
geht (Schaupensteiner 1999: 140). 

So elwa geaugert von Gunnar Myrdal imJahr 1967, in: Pieth/Eigen (1999: 11). 
2 Allerdings besteht die Gefahr einer blogen Scheinthematisierung. Soil heigen: Je mehr man 

von Korruption oder auch von MoraljElhik spricht, deslo weniger geschieht tatsachlich im 
Hinblick auf Veranderungen. Solche Diskussionen haben dann allenfalls eine beruhigende 
und bestatigende Funktion, nach dem Motto: "Wir sind doch moralisch" und in Bezug auf 
die Korruption: "ach, wie schlimm, das es so vie! Korruption gibt". Zur Scheinthematisie
rung gesellt sich die Aura der Scheinheiligkeit (Ulrich 1999: 151). Eine Re- und Dekonstruk
lion ethischer und politischer Diskurse habe ich se!bst unternommen in: Wetzel (2003a). 
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Worauf es im von Korruption gepragten Empire "wirklich" ankommt, zeigt 
sich bei einem Blick auf das mediengerechte Auftreten von Politikern wie et
wa Berlusconi und Schroder, aber auch zunehmend bei Managern. Es ist 
nicht so sehr das warum und das was? 1m Vordergrund steht das wie? Damit 
ist die Art und Weise gemeint, wie etwas kommuniziert wird. Wie vermittelt 
man den Eindruck einer guten und anstandigen Politik und wie transportiert 
man ein unternehmensethisch angemessenes Bild des Betriebes nach auBen in 
die Offentlichkeit? Fur solche und ahnliche Fragen weiB sich, nicht nur in der 
Politik und im Fernsehen, sondern gleichfalls am Arbeitsplatz, die Kommuni
kation, genauer ein bestimmter medienadaquater Kommunikationsstil, zustan
dig. Der Beitrag widmet sich deshalb unter dem Aspekt der Korruption dem 
wesentlich kommunikationsgebundenen Arbeitshandeln der Fiihrungskrafte in 
Dienstleistungsuntemehmen.3 

Fuhrungskrafte mit einer Managementfunktion unterscheiden sich von einfa
chen Angestellten dadurch, "dass sie dispositive Vollmachten besitzen und ei
nen entsprechend gehobenen sozialen Status beanspruchen" (Deutschmann 
2002: 232). Anders gesagt: Nicht jeder oder jede, Fuhrungskrafte in der Regel 
aber eben schon, verfugt uber das Potenzial und den Handlungsspielraum, die 
zu einem korrupten Verhalten pradisponieren. Unter korruptem Verhalten 
bzw. unter Korruption lassen sich in einem pragmatischen Sinne, der Miss
brauch offentlicher - oder sonst anvertrauter - Macht zu personlichem Nutzen 
verstehen (vgl. dazu Pieth/Eigen 1999: 11/12). Auf die Situation von Fuh
rungskraften zugespitzt: Korruption liegt immer dann vor, wenn ein Macht
missbrauch von Angehorigen besonderer Macht (=Fuhrungskrafte) stattfindet. 
Genauer gesagt dann, wenn sich die an einer manipulierten Leistung Interes
sierten uber sachwidrige Vorteile durch gegenseitige Beeinflussung einig wer
den. Dabei erweist sich das Zusammenspiel von Macht und Entscheidung als 
grundlegend. Ein Zusammenspiel, das Britta Bannenberg in ihrer Arbeit Kor
ruption in Deutschland und ihre strafi-echtliche Kontrolle (2002) wie folgt 
umschreibt: 

"Jedenfalls sind Elemente des Machtmissbrauchs enthalten. Es geht urn zweckwidrige Beeinflus
sungen und urn personliche Vorteile, die entweder rechtswidrige Entscheidungen ermoglichen sol
len oder zumindest urn eine Verbindung zwischen nicht erlaubten personlichen Vorteilen und 
Entscheidungen, die sachlich, von personlichen Zuwendungen unbeeinflusst und objektiv nach
vollziehbar getroffen werden sollen" (Bannenberg 2002: 14). 

3 Zur Illustration der folgendenden Oberlegungen dienen die in einem fast abgeschlossenen 
Forschungsprojekt erarbeiteten Fallstudien mit leitenden Angestellten/Fuhrungskraften aus 
Hightech-Untemehmen, Banken und Versicherungen. Dazu wurden soziologische und psy
choanalytische Interviews durchgefuhrt, die in sog. Fallkonferenzen verdichtet auf eine sozi
alphanomenologische Beschreibung von Formen indirekter und verschobener Aggression zie
len. Das Projekt "Macht und Unterordnung in Beschaftigungsverhaltnissen Angestellter" wird 
am Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt am Main durchgefuhrt. Beteiligt sind - neben dem Au
tor dieses T extes - eine Soziologin, eine Psychoanalytikerin und eine Ethnologin. 
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1m Weiteren kann es keinesfalls darum gehen, die Korruption und ihre Aus
pragungen primar moralisch zu verurteilen. Ein Vorgehen, das sich vor all em 
bei wirtschaftsethischen Arbeiten groiSer Beliebtheit erfreut. Ebenso fragwiir
dig erscheint es allerdings, in einem stillschweigenden (manchmal zynisch 
anmutenden) Einverstandnis zur Korruption zu verharren. Hier wird dagegen 
eine dritte Lesart vorgeschlagen, der es auf eine genuin sozialphiinomenologi
sche Beschreibung ankommt und die sich dabei einer funktional-niichternen 
Analyse verpflichtet weiK4 
Abgesehen von der sog. Bagatell- und Gelegenheitskorruption, konnen drei 
weitere Strukturformen voneinander unterschieden werden. Diese Unterschei
dung hat sich auch auf die weitere Einteilung des Textes niedergeschlagen.5 So 
wird im dritten Abschnitt die Korruption als Ergebnis (gewachsener) Bezie
hungen am Arbeitsplatz verstanden. Sie ist ortlich begrenzt und umfasst eine 
benennbare Gruppe von Personen, die wiederholt korrupte Geschafte betrei
ben. Bevor das Dilemma, in dem sich meines Erachtens Fiihrungskrafte wie
derfinden, detailliert zur Sprache kommt, ist jedoch kurz auf die beherrschen
de Rolle der Medien einzugehen, die durch Anklage, Skandalisierung mit an
schlieiSender Entdramatisierung auf den Plan treten (Abschnitt 2). Die Fiih
rungskrafte geraten, was sich im Kontext des Komplexes Moral, Erfolg und 
Korruption verfolgen lasst, unter dem Aspekt der Korruption in sozialen Be
ziehungen am Arbeitsplatz und im Sinne einer "selbstkorrumpierenden Op
timierung des Verhaltens" in den Blick (Abschnitt 3 und 4). Eine Fortsetzung 
der Diskussion findet auf der Ebene des Unternehmens statt, wo sich eine 
"allgemeine Kultur der Geheimhaltung" breit zu machen scheint.6 Diese 
schwierig zu erhellende Form der Netzwerk-Korruption, an der viele und zum 
Teil iiber einen langeren Zeitraum beteiligt sind, setzt genau genommen jen
seits der einzelnen Fiihrungskraft an. Die dabei ausgefiihrten Aktivitaten sind 
als Teil der jeweiligen Unternehmensstrategie im Rahmen einer iibergreifenden 
(Wirtschafts-) Kriminalitat zu situieren (Abschnitt 5). AbschlieiSend erfolgt ei
ne Betrachtung der Korruption im globalisierten Zusammenhang des "Empi
re". Auf dieser Ebene spielt die Korruption der organisierten Kriminalitat eine 
herausragende Rolle. Wege aus der Misere scheint es mehr als genug zu ge
ben, allein es mangelt an der Umsetzung der MaiSnahmen. Wenn es aber um 
die Realisierung der erwogenen MaiSnahmen geht, stellt sich die Frage der 

4 Ein sozialphanomenologisches Vorgehen versucht vor aHem auf der Sprach- und Interakti
onsebene indirekte Formen der Korruption aufzusptiren, was insofern notwendig ist, als es 
den Betroffenen darum zu tun ist, Korruption im Verborgenen ablaufen zu lassen. 

5 Damit folge ich der von Bannenberg (2002: V) vorgeschlagenen Einteilung. 
6 Vgl. FrankfUrter Rundschau vom 23.01.2003. Nicht nur droht eine Kultur der Geheimhal

tung, sondern weltweit sei das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit des Wirtschaftsgeschehens 
grundsatzlich zerst6rt, so der Vorsitzende von Transparency International (TI). Dieser Organisa
tion ist es gelungen, sich binnen kurzer Zeit mit tiber siebzig nationalen Sektionen auf der 
ganzen Welt als schlagkraftige Nicht-Regierungsorganisation zu etablieren (Pieth/Eigen 1999: 3). 
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Entscheidung und der Entscheider, womit man wieder bei den Fiihrungskraf
ten angelangt ware (Abschnitt 6). 

2. Korrupte Fuhrungskrafte auf der Anklagebank 
Skandalisierung und Entdramatisierung in den Medien 

Noch bis in die Mitte der SOer Jahre sei es def Bundesrepublik gelungen, so 
Erhard Blankenburg, ein "Selbstbild der Korrektheit" aufrecht zu erhalten. 
Seit einiger Zeit hat sich jedoch nicht nur dieses - moralisch anstandige -
Selbstbild, sondern auch die wissenschaftliche Einschatzung der Korruption 
griindlich gewandelt. Den Berichten aus den Massenmedien entnehmen wir 
seit einiger Zeit, dass kaum ein Tag vergeht, an dem nicht neue Betrugs- und 
Korruptionsfalle, die sich im Dunstkreis von Flihrungskraften abspielen, auf
gedeckt werden. Die Faile Enron und Worldcom sind in allef Munde. Mana
ger und Flihrungskrafte, sozusagen die Stars von gestern, finden sich unver
mutet auf der Anklagebank wieder (Scheuch/Scheuch 2003: 11). Die Zunah
me der strafrechtlichen Ermittlungen gerade bei vermeintlich besonders er
folgreichen Unternehmen haben dazu beigetragen, Korruption in das Be
wusstsein der Offentlichkeit zu rlicken. Bei der verfugbaren Dateniage und der 
angenommenen hohen Zahl der Dunkelziffer ist es Ietztlich allerdings schwer 
zu sagen und noch schwieriger empirisch zu belegen, ob Korruption tatsach
lich zugenommen hat. 7 Aber immerhin Jasst sich davon ausgehen, dass - nor
mativ betrachtet - nicht nur zu viele Korruptionsfalle existieren, sondern aus 
vollcs- und betriebswirtschaftlicher Sicht immer ein zum T eil betrachtlicher 
Schaden angerichtet wird (Heimann/Mohn 1999: 534). Dankbar greifen die 
auf Skandalisierung und Sensationen setzenden Medien diese FaUe auf: 

"Wie auch bei gewohulicher Krimiualitiit, so gehort zur , Korruption' sowohl ein Verhalten, 
das von Regeln abweicht, als auch ein AnkHiger, der erfolgreich den RegelverstoH als solchen 
skandalisieren kanu. ,Korruption' konstituiert sich durch Skandale" (Blankenburg 1990: 143). 

Das dabei angewandte Schema ist prinzipiell immer dassel be, die Protagoni
sten ahneln einander. die investigativen betrei
ben, oder auch die Staatsanwaltschaft, entdecken, dass eine vormals als sauber 
gedachte Firma mit unlauteren Mitteln vorgeht. Meistens haben die Flih
rungskratte als Entscheidungstrager ihre Finger mit im Spiel. Daraus eine 
Meldung zu machen, die ais Meldung fur den Medienvertreter und das Publi
kum Sinn macht, gelingt genau in dem Fall, wenn das Potenzial zur Skandali
sierung enthalten ist, das involvierte Unternehmen demnach grog und pro
minent genug erscheint und del' Schaden als ungeheuerlich angesehen wird.8 

7 Eine Ausnahme bildet die bereits erwahnte empirisch ausgerichtete Stu die von Britta Ban
nenberg. Ihr geht es dezidiert darum, "Erkenntnisse tiber das Hellfeld der Korruption aus 
Strafakten zu gewinnen" (2002: 479). 

8 Dass die tibertriebene Aufinachung des einen oder anderen Korruptionsfalles in den Medien 
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Denn Offentlichkeit ist ohne die Medien nicht herzustellen. Der medial ge
schiirten Zuspitzung und der Aufregung entspricht im dialektischen Sinne die 
Phase der Entdramatisierung: Auf der einen Seite trifft man auf ein Demon
strieren der Entschlossenheit zur Problembekampfung, auf der anderen Seite 
eine notwendig erscheinende Beschwichtigung der betroffenen Gruppen 
(Homing 2002: 13). Karl Otto Hondrich verdeutlicht in dies em Zusammen
hang, dass der Skandal "der empirische Test auf die Macht der von vielen ge
teilten moralischen Gefuhle" ist (Hondrich 2002: 155). Negativer formuliert: 
Der Skandallebt vom Moralismus, von der Berufung aufVerhaltensstandards, 
deren Missachtung zur Emporung nicht nur berechtigt, sondern geradezu no
tigt. Die Enthiillung schon minimalster Verfehlungen kann, je nach Situation 
und Anlass, fur moralische Entrustung sorgen. Dennoch gilt in der erregten 
Gesellschaft, dass der Grad der Entrustung mit der Hohe der Korruptions
summe und dem Umfang des moralisch verwerflich, egoistischen Handelns 
korreliert. Giinter Ogger, nicht geringer Profiteur der Skandalisierungsmacht 
medientauglicher Themen, hat jiingst von der Ego-AG gesprochen (Ogger 
2003). Wer, wenn nicht die Manager, lief ern den Prototyp fur diese egozen
trierten Menschen ab, die fur das Uberleben in der Betriiger-Wirtschaft be
stens gerustet schein en. Berichte haufen sich generell, in denen von der man
gelnden Moral der Manager die Rede ist, was dadurch erklart wird, dass die 
Anreize fur moralisches Fehlverhalten sehr groB seien (Lambrecht/Paoli 2003: 
29). Doch wagen wir nach dies em kurzen Ausflug in die skandalorientierte 
Medienlandschaft einen Blick auf das Arbeitshandeln der Fiihrungskrafte und 
beriicksichtigen wir dabei insbesondere den Aspekt der Personlichkeit. 

3. Das Dilemma der FOhrungskrafte -
zwischen Moral, Erfolg und Korruption9 

Begeben wir uns an den "Tatort Arbeitsplatz" und markieren wir in diesem 
Mikrokosmos des Unternehmens eine erste Differenzierung. Korruption nistet 
sich beim Arbeitshandeln der Fiihrungskrafte nicht immer auf einer, sondern 
auf verschiedenen Ebenen ein: erstens auf der Ebene der Interaktion zwischen 
den Menschen und zweitens auf der Ebene der Personlichkeit: Hinzu kom
men die Ebene der Unternehmen (Abschnitt 5) und die der internationalen 
Verflechtung im global ausgerichteten Empire (Abschnitt 6). Aus einer sozial
phanomenologischen Sichtweise entsteht und gedeiht Korruption immer 
dann am besten, wenn sie Zeit hat, wenn sich die Dinge allmahlich entwik
keln konnen. Anders gesagt: Erst, wenn personliche Beziehungen aufgebaut 

in der Offentlichkeit ein fulsches "Liiuterungsbewusstsein" evozieren kann, Iiegt auf der Hand. 
Falschlicherweise meint man, "reinen Tisch gemacht zu haben", vgl. dazu Richter (1996). 

9 Ein kollektives Portrat deutscher Manager liefert die aktuelle Darstellung von Scheuch und 
Scheuch (2003: 307£). 
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und eine gewisse Vertraulichkeit entstanden sind, w:ichst in der Regel die Be
reitschafi, sich kaufen zu lassen und/oder illegale Vorteile zu gewahren (Konig 
2003: 121). Korruption zeigt sich prinzipiell vor allem dort, wo die private 
wirtschaftsbiirgerliche Tugend schwach ausgepragt und der Versuchung erle
gen ist, die Abhangigkeit anderer von der eigenen Entscheidungskompetenz 
in unlauterer "privater" Bereicherungsabsicht auszunutzen. Fiir Peter Ulrich 
trifft diese Gefahrdung typischerweise Funktionstrager in gehobenen berufli
chen Positionen. Als den passiv Bestochenen wiirden den Fiihrungskrafien 
von Wirtschafissubjekten mit scheinbar "grenzenlosem Erfolgsstreben (als ak
tiv Bestechende) als 'Gegenleistung' fur eine fur sie 'giinstige' Entscheidung 
die mehr oder weniger vertrauliche Bezahlung eines Schmiergeldes" oder Ge
schenke in anderer als monetarer Form angeboten (Ulrich 1998: 322). Nimmt 
man dagegen die Ergebnisse aus unseren Interviews zum MaEstab, so konnte 
man leicht zu folgendem Schluss gelangen: "Korrupt sind immer nur die an
deren". Freilich nur dann, wenn man den Befragten ohne Umstand glauben 
wiirde. Und dennoch lautet exakt so das Credo der Fiihrungskrafie, die einem 
im Zuge einer empirisch-qualitativen Untersuchung mit leitenden AngesteIl
ten/Fiihrungskrafien begegnen: Korruption mag zwar vorkommen, aber man 
selbst sieht sich damit im Reinen. 

Kommunikation, Erfolg und Korruption: der Deckmantel der Moral 

Wie konnte ein erster Ansatz zu einer "Ethnographie der Fiihrungskrafie" im 
Dienstleistungsbereich mit dem Blick auf Korruption in einem sozialphano
menologischen Sinne aussehen?lO Spezieller formuliert: Wie zeigt sich und 
worauf kommt es bei der Korruption auf der Chefetage an? Der starke Anteil 
kommunikationsgebundener Tatigkeiten, mit denen sich Fiihrungskrafie, je 
hoher sie im Unternehmen angesiedelt sind, konfrontiert sehen, stellt bei den 
Befragten immer wieder ein weithin bekanntes, aber bislang wenig erforschtes 
Phanomen dar (Rosenstiel 1999: 5). Da die Kommunikation so sehr im Zen
trum des eigenen Arbeitshandelns und als Folge davon rur dessen Erfolg 
steht, muss vonseiten der Fiihrungskrafie alles darnr getan werden, dass die 
Botschafi, die darin besteht, "etwas ganz bestimmtes" zu kommunizieren, 
beim Gegeniiber, sei es der Vorgesetzte oder seien es die untergebenen Mitar
beiter, ankommt und dementsprechend "richtig" verstanden wird. Dabei geht 
es in der Interaktion, die eine durch Macht und Unterordnung gepragte ist, 
streng genommen nicht gerade selten um die Manipulation des/der anderen. 
Kommunikation erfullt somit die Funktion der Tauschung des Gegeniibers, 
wie das folgende Beispiel belegt. So spricht einer der im Kontext unserer Stu-

10 Bei einer solchen "Ethnographie der Fiihrungskrafte" kann der Aspekt der Korruption nur 
einer unter vielen sein. Dazu kiimen "Leistung und Erfolg", "Assessment-Center", "Fiihrung", 
"Geschlecht" etc. urn nur die vordringlichsten Themen zu benennen. 
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die Befragten, nennen wir ihn Herr von einer in seinem Untemehmen gan
gig en Praxis, "sehr wohl zu wissen, dass die Situation eine andere ist, als die, 
die vermitte!t wird". Eine Analyse def Q1lartalsberichte habe ergeben, dass die 
meisten dieser Berichte so manipuliert seien, dass sie die Quartalserwartungen 
genau treffen. Dadurch werde die Vorstellung gewahrt, so def als Vertriebslei
ter in einem Hightech-Untemehmen angestellte Herr A, die sich die Leute 
yom Untemehmen machen (sollen). Dahinter steckt selbstverstandlich eine kor
lUpte Machenschaft im Sinne des BetlUgs, die vom Vorstand ihre Billigung er
fahrt. Nur durch ein solches Vorgehen, sicherlich kein Einzelfall, kommen FaIle 
wie Enron oder Worldcom iiberhaupt zustande. Die bewusste Tauschung durch 
die gezielte Abgabe von falschen Informationen nicht nur der Aktionare, son
dem ebenso def Mitafbeiter, diirfte bei solchen Unternehmen, wenn nicht an 
def Tagesordnung, immerhin "hande!siiblich" sein. Anders findet sich kaum ei
ne ErkIalUng fUr den raschen Aufstieg und den ebenso rapiden Niedergang def 

Economy", die sich als riesengroiSe Spekulationsblase entpuppt hat. 
Auf def hier anvisierten sozialen Ebene am Arbeitsplatz ergeben sich sofort 
weitere schlagende Beispie!e. So hat uns ein bei einem Hightech-Unterneh
men besehaftigter Herr C davon berichtet, wie stark er in seiner Kommunika
tion darauf aehten zu miissen glaubt, dass moglichst alles von dem verstanden 
wird, was er "weiter transportiert" haben mochte. In seiner Funktion als Mar
ketingleiter hat er innerhalb der Organisation mehrere Mitarbeiter unter sich, 
die mit Informationen (E-Mail, Face-to-face-Gesprache) versorgt sein wollen. 
Sender und Empfanger dieser Informationen sollen (und konnen) zwar nicht 
identisch sein, aber genau genommen - zumindest theoretiseh - Identisches 
verstehen. An dieser Stelle zeigt sich noehmals eine andere Seite der Kommu
nikation. Damit ist die Kommunikation im Dienst der (Se1bst)KontroIle ge
meint. Die Selbstkontrolle def Fiihrungskrafte ist in gegenwartigen Besehafti
gungsverhaltnissen durch die Verinnerlichung def Arbeitsaufgaben schon sehr 
weit vorangesehrittenY Nur so kann ein Eingfiff im Sinne einer Se!bstnormie
rung der eigenen Personlichkeit Abschnitt 4) iiberhaupt stattfinden. In 
einem Kommunikationsverhaltnis mit anderen stehend, kommt es letztlich 
aber genau darauf an, moglichst iiber vie! (zusatzliehe) Informationen zu ver
fUgen, urn die Mitarbeiter notfalls betrilgen, hintergehen oder eben manipu
lieren zu konnen. Interessanterweise sieht Herr C unsolides Arbeiten und Vor
tauschen guter Geschaftsergebnisse nur bei anderen. Das Plus an Information, 
aber auch das Zuriickhalten, siehert ihm einen Maeht- und Wissensvorsprung 
und verbessert seine Kontrollmogliehkeiten. 
Man sieht, dass die Fiihrungskraft mit ihrem korrupten Verhalten in zwei un
terschiedlichen Bereichen ansetzt. Zum einen geht es urn die 

11 Die neuere Arbeits- und Betriebssoziologie beschaftigt sich dezidiert mit dem Ph an omen der 
Konvergenz von der Fremd- zur Selbstkontrolle, vgl. dazu Moldaschl/V oll (2002: 165). 
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oder das Verfalschen von Daten, die - an dem Ethikkodex der jeweiligen Fir
ma vorbei - an den Mann oder an die Frau gebracht werden. Zum anderen 
wird auf der Interaktionsebene intrigiert und manipuliert, um an bestimmte 
Vergiinstigungen, nicht selten iiber das Zahlen von Bestechungsgeldern, zu ge
langen. Dabei geht es gar nicht immer primar darum, ob Mitarbeiter gut oder 
schlecht arbeiten, sondern um das Herstellen und Ausnutzen einer "situativen 
Gunst", und zwar vor Ort am Arbeitsplatz. Um dies erreichen zu !connen, 
tritt neb en die Leistung der inhaltlichen Arbeit, das standige Kommunizieren, 
wie man sich leistungsbereit und erfolgreich zum Wohle des Unternehmens 
zu verhalten weiR: Kommunikation im Dienst der Se1bstprasentation. Unsere 
Befragten legen von diesem Vorgehen, iibrigens nicht nur in den Interviews, 
durchgangig beredt Zeugnis abo Ein sich dem Ruhestand nahernder Bankan
gestellter benutzte die Interviews dazu, seine friiheren Erfolge nochmals aufle
ben zu lassen, um gleichzeitig von aktuellen Schwierigkeiten abzulenken. 
Selbstprasentation wird zu einem tiber Praktiken eingeiibten Gut im Arbeits
handeln der Angestellten und der Fiihrungskrafte, gerade weil der Anteil def 
Kommunikation in einem solchen beruflichen Handeln zunimmt. Durch die 
Forcierung dieser Praktiken wiichst aber auch die Abgangigkeit von anderen 
Fiihrungspersonen, was wiederum zur Korruption pradisponiert. 
Gedeckelt wird ein solches Verhalten, sei es manipulativ und/oder korrumpie
rend, durch eine von den Fiihrungskraften durchwegs fur sich reklamierte mo
ralische Integritiit. Um diese aufrecht erhalten zu konnen, werden im Arbeits
handeln schon einmal Umwertungen von Begriffen und Konzepten vorge
nommen. So mutiert bei einer der Fiihrungskrafte, Herr E, def aus dem Ban
kenbereich stammt, in einem Fall der Begriff der Demokratie bei genauerer 
Nachfrage in eine "Demokratie ohne Opposition" (sic!). An dem vermeintlich 
moralisch fairen Auftreten halt diese Fiihrungskraft gleichwohl fest: Mitarbei
ter diirfen partizipieren und eigene Vorschlage einbringen, erliiutert Herr E 
auf Nachfrage. Bei einer kritischen Durchsicht des im Interview Erzahlten 
lasst sich diese (Selbst-) Einschatzung jedoch kaum halten, zumal def BetreE
fende einraumt, schlussendlich lustvoll die eigene Entscheidungshoheit fur 
sich zu realisieren. Es geht dabei nicht primar um das tatsachliche Verhalten, 
sondern darum, dass der Anspruch "moralisch zu sein" auf der Ebene des ein
zelnen Individuums als Anspruch keineswegs verloren gehen darf. Er findet 
somit Eingang in das eigene "Anspruchsregister". Die (Selbst-)Prasentation 
muss damit konform gehen, die Frage der tatsachlichen Bedeutsamkeit von 
Leistung, auch und gerade bei der Rekrutierung der Fiihrungskrafte, rUckt in 
den HintergrundY Der schone Schein bestimmt das zur Schau getragene 

12 Michael Hartmann hat in seinen divers en Studien darauf aufmerksam gemacht, dass sich die 
Leistungselite nicht liber Leistung, sondern wesentlich liber den 'richtigen' Idassenspezifischen 
Habitus rekrutiert (Hartmann 2001: 201). 
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Selbstbewusstsein sowie den Umgang mit anderen. Interessanterweise steht, wie 
bereits angeklungen, einer solchen Beschreibung das moralische Empfinden 
der Fiihrungskrafte auf deren individuellen Ebene entgegen. Unseren empi
risch theoretischen Studien aus dem Bereich von leitenden Angestellten und 
Fiihrungskdften kann iibergreifend entnommen werden, wie im Arbeitshan
deln eine verstarkte Funktionalisierung der Moral auf den Plan tritt. Diese ist 
aus meiner Sicht als eine Kehrseite (mitunter) lwrrupter Verhiiltnisse am Ar
beitsplatz zu verstehen. SolI heigen: Wiirden sich die Fiihrungskrafte tatsach
lich moralisch verhalten, dann diirften sie der Versuchung, korrupte Praktiken 
im Dienste der eigenen Vorteilnahme zu verfolgen, widerstehen. Eben dies ge
schieht aber nicht, wobei unmittelbar die Frage nach der Motivation fur kor
ruptes Verhalten aufkommt. Genau da, wo man Korruption am wenigsten 
brauchen kann, namlich in den Unternehmen, die nicht nur Arbeitsplatze be
reitstellen, sondern als Ort der Selbstverwirklichung und der eigenstandig kre
ativen Arbeit angepriesen werden, zeigt sie sich (Thomas 1999: 523). 

Was motiviert FOhrungskrafte zum korrupten Verhalten? 

Fiihrungskdfte, aber auch einfache Angestellte entwickeln, dabei den drohen
den Jobverlust in Zeiten der Rezession vor Augen, ein Verhalten, das die Psy
chologen als "Rette-sich-wer-kann"-Syndrom beschreiben. Da die Menschen 
von der Zukunft nicht Gutes, sondern nur Ungewisses erwarten, bedienen sie 
sich in der Gegenwart, so gut es eben geht. Dass den Fiihrungskdften das 
Wasser buchstablich bis zum Halse steht, konnten wir in den von uns ausge
werteten Interviews durchwegs spiirenY Die Wenigsten sitzen so fest im Sat
tel, darf man daraus schliegen, dass sie auf "Zuwendungen von augen" - lega
ler oder illegaler Art - nicht angewiesen erscheinen. Insofern ware es falsch 
und geradezu heuchlerisch, zu leugnen, "dag die Vorteile von Korruption fur 
die Beteiligten haufig immens sind" (Heiman/Mohn 1999: 531). Die okono
mischen Rahmenbedingungen, dies bedarf neben der personlichen Verantwor
tung einer besonderen Betonung, leisten auch hier ihren Beitrag: Steigende 
Arbeitslosenzahlen, auch bei Managern und leitenden Angestellten, seit Mitte 
der neunziger Jahre, lief ern die empirisch gesattigte Rahmung der Entwicklung 
eines verstarkten Kampfes urn das ,;Oberleben" am Arbeitsplatz, an dem nicht 
wenige zu zerbrechen drohen (Baethge/Denkinger/Kadritzke 1995: 19).14 
Die herrschende Ideologie ist im flexibel gehandhabten Kapitalismus zweifel
los eine andere. Die Leistungsgesellschaft suggeriert den Aufstieg eines jeden, 

13 Ein Motiv an der Stu die teiIzunehmen Iiegt mit Sicherheit darin, dass die Beschaftigten spti
ren, dass etwas mit ihnen nicht stimmt und insofern der Therapiewunsch mehr oder weniger 
deutlich tiber den Gesprachen schwebte. 

14 Emotionale Ausbrtiche und depressive Verstimmungen bis hin zu starken Depressionen tau
chen bei den von uns Befragten immer wieder ais Reaktionen auf Misserfoig und den dro
henden Verlust des Arbeitsplatzes auf. 
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ohne jedoch konkret die Bedingungen fur eine persi:inliche "Entwicklung" ga
rantieren zu ki:innen. Die Stars von gestern mutieren nunmehr zu den Buh
mannern von heute und morgen. 15 Die betriebliche Alltagswelt steht, wie 
konnte es auch anders sein, im auffalligen Kontrast zu deren Versprechungen. 
Die Frustration tiber den verpassten Aufstieg, die als ungerecht empfundene 
Entlassung und die Angst vor Mobbing machen, so habe ich bereits darzule
gen versucht, anfallig fur Korruption, die sich notgedrungen auf einer mehr 
indirekten, also heimlichen und verschobenen Art und Weise abspielt. Direkte 
Informationen zu erlangen ist nahezu unmoglich, denn wer spricht schon 
gerne von seinen (moralischen) Verfehlungen? Gleichwohl bietet das sozial
phanomenologische Vorgehen ein indirektes Erschliegen und Identifizieren 
korrupten Verhaltens, denn eines ist sicher: Ftir die Beteiligten ist entschei
dend, dass alles getan werden muss, urn ihr eigenes korruptes Vorgehen zu 
vertuschen und nicht nach augen dringen zu lassen. Wie wir bereits wissen, 
sind im Zweifelsfalle immer nur die anderen korrupt. Die bi:isen Vorgesetzten, 
der intrigierende Kollege oder der mit unlauteren Mitteln agierende Mitkon
kurrent auf dem umkampften Markt. Besonders aufschlussreich ist in dies em 
Zusammenhang die Befragung von Beschaftigten aus ein und demselben Un
ternehmen gewesen. Mit ihren sich teilweise erganzenden, aber auch wider
sprechenden Beschreibungen lief ern die Befragten - eher unfreiwillig - ein Sit
tenbild der Zustande im gegenwartigen Wirtschaftsleben. Dber diese interakti
ve Ebene hinausgehend bedarf es, in dies em Zusammenhang auf eine Praktik 
aufmerksam zu machen, die im gegenwartigen Diskurs viel zu wenig bertick
sichtigt wird. Ich nenne es "selbstkorrumpierende Optimierung des Verhal
tens", eine ars corrumpendi, die nicht auf andere oder dritte zielt, sondern auf 
das eigene Selbst. 

4. Beschreibung einer Praktik -
selbstkorrumpierende Optimierung des Verhaltens16 

Versteht man Korruption nicht nur im Sinne einer sozialen Beziehung (Hoff-. 
ling 2002), was ich soeben seiber getan habe, sondern gleichfalls als ein Po
tenzial im reflexiven Verhaltnis zu sich selbst, so sti:igt man auf eine Dimensi
on, die ich als "persi:inlichkeitskorrupt" oder genauer als "selbstkorrumpie-

15 Noch zu Beginn der neunziger Jahre konnte Horst-Eberhard Richter schreiben: "Die ausge
kochtesten und windigsten Erfolgsmanager sind, ganz anders als vor zwanzig J ahren, inzwi
schen die eigentlichen Kultfiguren" (1991: 69). Der hier bereits angedeutete historische Wan
del beziiglich der offentlichen Wahmehmung der Fiihrungskrafte bediirfte einer eigenen Un
tersuchung. 

16 Eine Praktik ist in Anlehnung an Paul Veyne (der an Foucault anschlieilt) keine mysteriose 
Instanz, auch keine verborgene Triebkraft: "sie ist, was die Leute tun (das Wort sagt genau, 
was es sagen will" (Veyne 1992: 22). Die Selbstpraktik ist ein reflexives Tun und Handeln in 
Bezug auf das eigene Selbst. Foucault spricht auch von sog. Selbsttechniken bzw. von 
Technologien des Selbst, vgl. dazu Foucault (1993: 24). 
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rende Optimierung des Verhaltens" bezeichnen mochte. Damit ist gemeint, 
dass sich Fiihrungskrafte nicht selten "personlichkeitskorrupt" insofern verhal
ten, als sie in ihr eigenes Handeln manipulierend, ja normierend eingreifen:17 

von def Fremdmanipulation zur 5elbstmanipulation und, je nach Bedarf, 
auch umgekehrt. Motiviert und erwiinscht ist dieses Vorgehen "gegen sich 
selbst", wie wir unseren Fallstudien entnehmen, mitunter durch die Teilnahme 
an Assessment-Centern, durch Trainingsseminare und Management-
5chulungen, die den Aufstieg greifbar nahe erscheinen lassen. Diese MafS
nahmen gehoren insofern zum wei ten Feld def Lern- und ~alifikationspro
zesse, die Fiihrungskrafte prinzipiell durchlaufen miissen, falls sie im Unter
nehmen aufsteigen und Erfolg haben wollen. Und aufstiegswillig sind die mei
sten. Interessant ist aber der Moment, an dem diese "Fort- und Ausbildungs
mafSnahmen" in eine "selbstkorrumpierende Optimierung des Verhaltens", die 
sich dezidiert auf einen Eingriff in die Personlichkeit bezieht, umschlagen. Ais 
Ansatzpunkt fungiert dann nicht mehr das Erlangen einer bestimmten Fahig
keit oder einer fachspezifischen Kenntnis, sondern die Personlichkeit insge
samt. Damit ist jedoch keine Form der produktiven 5elbstkritik gemeint, son
dern ein problematischer Eingriff, der erst dadurch ermoglicht wird, dass Fiih
rungskrafte nicht nur standig unter Fremdbeobachtung, vielmehr zudem auch 
unter Eigenbeobachtung stehen. Eine ganze Flut von Management-Ratgebern 
£lankiert den in diesem Zusammenhang ausgebildeten Drang zur Selbstopti
mierung, der im Kontext einer Okonomisierung aller Lebensbereiche steht. 50 
schreibt jiingst Dirk Kurbjuweit: 

"Man muss sich anpassen an die Regeln der Unternehmen, die Elwartungen der Manager. Das 
fuhrt dann zur Selbstiikonomisierung. Man nnterscheidet nicht mehr zwischen Berufsleben und 
Privatleben, sondern wendet die Gesetze, die einem die Lebensgrundlage sichern sollen, auch auf 
aile anderen Bereiche an. So vermeidet man Widerspruche in der eigenen Person, denn die kiin
nen die Chance schmalern" (Kurbjuweit 2003: 169). 

Zwei Beispiele konnen die angesprochene Selbstokonomisierung oder Opti
mierung des Selbst fur Fiihrungskrafte in Dienstleistungsunternehmen ver
deutlichen. Bei mehreren aber insbesondere bei einer Teamleiterin 
mit Managementfunktion aus einem Hightech-Unternehmen, nennen wir sie 
Frau B, hat sich gezeigt, wie stark ihr Bedilrfnis nach einer Veranderung des 
eigenen Arbeitsvermogens ausgebildet ist. In diesem Fall hat sich hinter ihrem 
Begehren nach Veranderung eine Not verborgen, namlich den Anforderungen 
des Unternehmens, also iiber bestimmte Fiihrungseigenschaften zu verfugen, 
gerecht zu werden. Fachlich hatte diese Frau einiges zu bieten. In den Inter
views und in dem Assessment-Center wurde jedoch deutlich, dass Frau B den 

an eine Managementposition von ihrem Personlichkeitsprofil 
her nur schwerlich entsprechen kann. Das behavioristisch orientierte Assess-

17 Der Gedanke, dass Fuhrungskrafte so etwas wie "persiinlichkeitskorrupt" sein kiinnten, ent
stammt aus einer Diskussion mit der Projektgruppe "Macht und Unterordnung". 
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ment-Center zielte aber genuin auf eine Veranderung ihrer Personlichkeit ab, 
freilich unter dem Deckmantel der Weiterbildung. Noch ein weiteres Beispiel. 
Der bereits zuvor geschilderte Angestellte, Herr A, versucht seine "Defizite" 
im Umgang mit anderen Mitarbeitern dadurch zu bewaltigen, dass er "Psy
cho-Seminare" besucht und so vermeintlich einen Zugriff auf das eigene 
Selbst gewinnen konnte. Erworbenes Pseudo- und Halbwissen gefahrden bei 
einem derartigen Vorgehen nicht gerade selten das eigene Leistungsvermogen 
am Arbeitsplatz insofern, als sich der Fokus der eigenen Tatigkeiten ver
schiebt. Anstatt eine inhaltliche Qualifizierung anzustreben, den Umgang mit 
anderen zu pflegen, wird auf die Optimierung des Selbst gesetzt. Man sieht an 
dieser Stelle: Die Korruption infiltriert nicht nur das Verhaltnis zu anderen, 
macht vielmehr keineswegs vor der selbstkorrumpierenden Optimierung des 
eigenen Selbst halt. Das bereits angesprochene Dilemma, in dem sich Ftih
rungskrafte wiederfinden, besteht nach dem Dargelegten genuin darin, von 
der Unternehmensseite her mehr oder weniger direkt gezwungen zu sein, Lei
stung und Erfolg stan dig am Arbeitsplatz nicht nur zu erbringen, sondern dar
tiber zu kommunizieren, ohne jedoch - und das ist entscheidend - das gute 
Selbstbild ihrer moralisch intakten Personlichkeit in Frage zu stellen. Dem
nach geht es gar nicht primar urn das tatsachliche Leistungsvermogen der 
Ftihrungskrafte18 vielmehr urn das Wahrnehmen einer "situativen Gunst", die 
sich selbstredend durch eine gehorige Portion an Willktir auszeichnet. Und 
eben diese Willktir und das Ausgeliefert-Sein an die Situation machen anfallig 
fur korruptes Verhalten, im Hinblick auf andere, aber auch mit dem Blick auf 
das eigene Selbst. 

5. Korruption jenseits des Einzelnen -
"Unternehmenskultur der Geheimhaltung" 

Obwohl hier genuin das Arbeitshandeln von Ftihrungskraften in den Blick 
genommen wird, verharrt Korruption, so wie sie beschrieben wurde, keines
wegs auf der lnteraktionsebene bzw. im Zugriff auf die eigene Personlichkeit. 
Allerdings bleibt es darauf bezogen, insofern steht und begreife ich hier den 
Terminus "jenseits des Einzelnen", denn entscheidend sind neben den Mitlau
fern vor allem die Entscheidungsbevollmachtigten und das sind generell die 
Manager und die Ftihrungskrafte. Unternehmen, seien es die zur Veranschau
lichung herausgegriffenen Banken, Versicherungen oder auch Firmen aus dem 
Hightech Bereich, stehen im global und flexibel agierenden Kapitalismus zu
nehmend in einer weltweiten Konkurrenz. Korruption setzt sich dabei als von 
den Unternehmen verfolgte und geheimgehaltene Strategie durch, urn Verga-

18 Dennoch ware es falsch zu glauben, Erfolg sei ohne eine entsprechende Leistung auf Dauer zu 
haben. Historisch gesehen scheint sich allerdings das VerhaItnis zwischen Leistung und Erfolg 
in Marktgesellschaften in Richtung Erfolg zu verschieben (Neckel 2001: 24S(). 
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beentscheidungen zugunsten des Untemehmens oder eines Karte11s zu beein
flussen, kurzum, urn die Konkurrenz mit unlauteren Mitteln auger Kratt zu 
setzen. Regelmagig sind damit weitere Straftaten verbunden. W orauf es an
kommt, ist das Folgende: Die neoliberale Doktrin der Wettbewerbsfreiheit 
und die Ideologie des freien Zugangs zu den Markten schaffen eine veranderte 
Lage hinsichtlich des Politischen (Wetzel 2003b). Der Zugriff des Politischen 
auf die Wirtschaftsordnung steht dabei selbst auf dem Spiel, denn neben die 
"bkonomisierung des Sozialen und des Kulturellen" tritt eine "bko
nomisierung der Politik", die auch auf staatlicher Ebene die Verflechtungen 
Wirtschatt, Politik und Gesellschatt fur Korruption anfa11ig werden las st. An
ders gesagt: Nicht nur bei den einzelnen Fuhrungskratten wachst die Anfallig
keit fur korruptes Verhalten, sondem gleichfalls auf def Untemehmensebene, 
immer zum Wohle des Untemehmens, versteht sich. Hinter def Fassade der 
Untemehmenskultur, die sich ethisch impragniert und transparent gibt, setzt 
sich faktisch eine Kultur def Geheimhaltung und der Zuruckhaltung bzw. eine 
Manipulation von Informationen durch. So mancher unserer Befragten, vor 
aHem aus dem Hightech- und dem Bankenbereich, bezeugt durch sein Auftre
ten in den Interviews seine hohe Identifikation mit dem schonen Schein des 
Unternehmens, allerdings schwindet diese Identifikation deutlich, wenn sich 
derl die Beschattigte negativ von den Entwicklungen, etwa durch Fusionen, 
betroffen weiK 19 Dass das Gefahrdungspotenzial fur korruptes Verhalten da
durch eher zu- als abnimmt, wurde bereits thematisiert. Ohne zu zogem, sol1-
te die Illusion aufgegeben werden, dass durch eine fortschreitende Liberalisie
rung der Wirtschaftspolitik automatisch auch die Korruption verschwindet, 
"wie von so manchen Experten der Weltbank oder des Internationalen Wah
rungsfonds gelegentlich behauptet wird" (Pieth/Eigen 1999: 5). Recht besehen 
scheint doch gerade def umgekehrte Fall plausibel zu sein, Angenommen aUe 
wiirden uber die gleichen Zugangschancen verfugen, dann stellt sich die Fra
ge, wie sich Vorteile des einen gegenuber dem anderen Wettbewerber herstel
len. Vorteile drucken sich nicht unbedingt nur uber das vermeintlich bessere 
Produkt und die gunstigeren Preise aus. Anreize fur unlautere Absprachen 
und das Zahlen von Bestechungsgeldern bleiben bestehen, denn auf def Un
ternehmensebene sieht man sich zumeist auRerstande, durch einen Idaren 
Verzicht auf Bestechung eine Schwachung der Marktposition zu riskieren und 
damit womoglich auch VOT Ort Arbeitsplatze zu gefahrden. Korruption wird 
wettbewerbsorientiert gedacht sogar belohnt: 

,,1m Wettbewerb der Korruption wird das effizienteste Unternehmen selektiert, aber der Nutzen 
fur den Staat wird geschmalert. 1m Fall der Auftragsvergabe kann zum Beispiel ein Teil des Beste
chungsgeldes im Wert des Auftrages versteckt werden" (Rose-Ackerman 1999: 43). 

19 Scheitern bzw. eine "Kunst des Absteigens" erweisen sich als zunehmend wichtig werdende 
Themen im Zusammenhang mit def gegenwartigen iikonomischen Krise der Fiihrungskraf: 
tel Angestellten. 
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Bei der angefuhrten Auftragsvergabe sind wiederum die Fiihrungskrafte und 
die Manager gefordert, da sie vor der Entscheidung stehen, sich der Korrupti
onsofferte zu beugen oder ihr zu widerstehen: Dmch die bereits beschriebene 
Funktionalisierung der Moral halten sich Fiihrungskrafte dieses Problem 
buchstablich vom Leib. Den anderen, meist den Vorgesetzten, wird die Ver
antwortung fur das "richtige Handeln" als Biirde auferlegt. Dennoch darf da
von ausgegangen werden, dass sich - nunmehr aus der Makroperspektive be
trachtet - der neoliberale Kapitalismus nicht an moralische Vorgaben, die 
vom Einzelnen funktionalisiert werden, gebunden weiR (Wetzel 2003b). Sonst 
wiirde es ja keine Korruption und keine Verbrechen auf der Unternehmens
ebene geben. Insofern ist Hans Magnus Enzensberger zuzustimmen, wenn er 
von einem enormen Potenzial an krimineller Energie gerade im okonomi
schen Bereich ausgeht (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.9.2002). Erst in 
jiingster Zeit nimmt das ganze AusmaR der Misere mehr und mehr Gestalt an. 
Das okonomische System westlicher postindustrieller Gesellschaften prozes
siert nicht iiber Moral, sondern ist - im Gegenteil - fur unlauteren Wettbewerb 
(Preisabsprachen, unlautere Auftragsvergaben) geradezu anfallig. Die verb or
gene Hand des Marktes funktioniert nicht ohne verborgene Faust und schon 
gar nicht ohne "interne Regelungen" (Thomas L. Friedman). Interne Regelun
gen konnen vieles bedeuten: gerechtfertigte Gratifikationen, Boni etc., aber 
eben auch Geschenke, Zuwendungen und "Schmiergelder". AbschlieRend ist 
folgerichtig zu £fagen, inwiefern diese unter Entscheidungsdruck stehenden 
Fiihrungskrafte auf der globalen Ebene des Empires einen Beitrag zur Ach
tung und Bekampfung der Korruption leisten konnen. 

6. Zeitdiagnose "korruptes Empire" und die Rolle der FCihrungskrafte 

Folgen wir - wenn auch nm einen Augenblick - der nicht immer ganz ein
leuchtenden Zeitdiagnose von Hardt/Negri, dann herrscht im Empire iiberall 
die "Pestbeule Korruption". Die beiden Autoren begreifen Korruption als 
"Eckpfeiler und Schliisselelement von Herrschaft ( ... ). Dmch Korruption legt 
die imperiale Macht einen Rauchschleier iiber die Welt, und das Kommando 
iiber die Menge wird inmitten dieser stinkenden Wolke ausgeiibt, fernab von 
Licht und Wahrheit" (Hardt/Negri 2002: 396). In ein derartig nebuloses Rau
nen wollte der vorliegende Text gerade nicht einstimmen, vielmehr aus der 
Perspektive des Arbeitsbandelns der Fiibrungskriifi:e, sozusagen im Mikrokos
mos des Empires, sozialphanomenologisch iiber einige Facetten, Gesichter 
und Dimensionen der Korruption Auskunft geben. Denn die AuRerung eines 
- meist ethisch-moralisch motivierten - Generalverdachtes tragt aber auch rein 
gar nichts zm Analyse, Kritik und Bekampfung von Korruptionsdelikten so
wie den dabei benutzten korrupten Praktiken bei. Hardt/Negri haben aller
dings insofern den Zeitgeist getroffen, als Korruption als Thema aktueller und 
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akuter denn je erscheint. Bedingt durch die Globalisierung der Wirtschaft hat 
sich die Verbreitung und der Einfluss der Korruption im flexiblen Kapitalis
mus (Sennett) weltweit dynamisiert. 
Die Lust an der Korruption, nicht nur aktiv, sondern auch von der Zuschau
erseite aus, ist nicht zu verleugnen. Die Medien machen reichlich Gebrauch 
von dieser Lust. Fraglos miissen sich Gesellschaftskritik, Justiz und Politik, 
aber insbesondere auch die Unternehmen, dem schillernden Phanomen der 
Korruption annehmen. Insbesondere die Leitungsspitze von Unternehmen 
muss die Bekampfung der Korruption und des hohen Kontrolldefizits in Un
ternehmen, aber auch in Verwaltungen zur Chefsache erklaren. Vorbildcharak
ter, Glaubwiirdigkeit, ein Ethos der Informationspflicht hinsichtlich des Wirt
schaftsstrafrechts und die Zielvorgabe: Vermeidung von Korruption sind 
Kennzeichen einer verantwortlichen Unternehmensleitung, die nicht nur dar
iiber spricht, sondern ein solches Verhalten zu praktizieren versteht (Warten
berg 1999: 269£). Der zweifellos, gerade bei erfolgsorientierten Fiihrungskraf-. 
ten, bestehende Anreiz zum korrupten Verhalten muss eingestanden und u.a. 
mit dem Hinweis begegnet werden, dass das Risiko strafrechtlich verfolgt zu 
werden, grDger geworden ist. Als besonders anfallig erweist sich ein Taterty
pUS,20 dem man nicht selten in Leitungsfunktion in Unternehmen begegnet. 
Es ist der im Kontext eines erfolgsorientierten und moralisch korrekten Auf-. 
tretens agierende und sozial angepasste, ehrgeizige Aufsteiger, wie er nicht nur 
von den aus der Dienstleistungsbranche stammenden Unternehmen bevor
zugt wird. Entsprechend sind auch wir im Zuge unserer Studie auf dies en Ty
pus vermehrt gestogen. Es wird sich erst noch zeigen mussen, inwiefern es ge
lingt diese "neuen Angestellten/Fuhrungskrafte" von Korruptionspraktiken 
fern zu halt en. 
Doch auch wenn alle Magnahmen umgesetzt werden sollten (Wartenberg 
1999: 269£; Rose-Ackerman 1999: 50£), andert sich nichts an der grundlegen
den Ambivalenz, die sich abschliegend hinsichtlich des Umgangs mit dem 
Phanomen Korruption beschreiben lasst. Auf der einen Seite gibt es eine -
nicht zu leugnende - zunehmend moralisch-ethisch begriindete Ablehnung 
und Verurteilung der Korruption, was im speziellen Fall der Fiihrungskrafte, 
wie gezeigt wurde, zu einer Funktionalisierung der Moral mutiert. Dies andert 
allerdings nichts an der Ablehnung, die sich uber die medial gestiitzte Offent
lichkeitswirksamkeit der Thematik und vor allem die geaugerten Dberzeugun
gen zeigt, Korruption sei schadigend fur die Geschaftsmoral und gefahrde die 
Grundlagen der Marktwirtschaft. Auf der anderen Seite muss man jedoch die 
Ablehnung einschneidender Magnahmen nennen, sobald ureigenste Interes-

20 Bannenberg unterscheidet zwei Tiitertypen: den sozial angepassten, ehrgeizigen Aufsteiger 
und die klassische "Betriigerpersonlichkeit" (2002: 484). In Dbereinstimmung mit ihren For
schungsergebnissen wiirde ich nur einen Ideinen Teil als "Betrugerpersonlichkeit" im Bereich 
der Dienstleistungswirtschaft vermuten. 
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sen von Unternehmen und einflussreichen Fiihrungskraften beriihrt werden. 
Dahinter verbirgt sich demnach nicht selten eine Doppelmoral, die es als sol
che ernst zu nehmen gilt. Meine Uberlegungen habe ich daher jenseits einer 
schlichten moralischen Verdammung auf der einen und einer stillschweigen
den Akzeptanz der Korruption auf der anderen Seite, zu formulieren versucht. 
Mein Pladoyer ging dahin, erste Schritte einer funktional-niichtern ausgerich
teten sozialphanomenologischen Beschreibung der Korruption im Kontext 
des Arbeitshandelns def Fiihrungskrafte zu verfolgen. Dabei hat sich gezeigt, 
dass Korruption unter globalisierten, wirtschaftlich zunehmend pre karen Ver
haltnissen eine nicht zu unterschatzende Rolle bei Fiihrungskraften spielt. Auf 
def Unternehmensebene, im Umgang mit Mitarbeitern und Vorgesetzten, a
ber auch im Selbstverhaltnis. 
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