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Vorwort 

deutschland ist innovationsstark – zumindest nach führenden globalen innovationsberichten. das ist eine gute 

nachricht, denn innovation ist wichtig – ohne innovationen ist ein land langfristig nicht wettbewerbsfähig. 

die meisten internet-startups deutschlandweit tummeln sich in berlin. Gute voraussetzungen wie attraktive lebens-

bedingungen und ein wachsendes und immer dichter werdendes netzwerk von investierenden, startups und inno-

vativen unternehmern und unternehmerinnen versprechen auch in Zukunft weiteres Wachstum für die Hauptstadt. 

dennoch kämpfen auch hier startups mit faktoren, die sie in ihrem Gründungsprozess behindern. aus diesem Grund 

ist es wichtig alle faktoren, ob fördernd oder hindernd, zu kennen. Wichtig ist es dabei nicht nur Einzelthemen wie 

finanzierung, vertrieb oder rechtliche rahmenbedingungen zu betrachten, sondern alle wesentlichen bausteine für 

die Entwicklung eines startups. dazu zählen ein stimmiges Geschäftsmodell, strategische finanzierung, die richtigen 

mitstreiter und mitstreiterinnen, eine gute marktkenntnis und die vertriebsstrategie. nur in ihrer Gesamtheit be-

trachtet, lässt sich verstehen, was insbesondere frühphasige startups im Gründungsprozess voranbringt und abhält.. 

Eine weitere möglichkeit für deutschland im bereich radikaler innovation besser zu werden, liegt in der Erneuerung 

etablierter industrien, bei denen sich bestehendes fachwissen mit neuen ideen verbinden kann. Ein schlüssel zu 

mehr Gleichgewicht für das deutsche innovationssystem liegt neben der förderung von unternehmertum in der 

Zusammenarbeit von „old und new Economy”. 

in der vorliegenden Publikationsreihe beschäftigen wir uns mit diesen themen und suchen nach antworten auf 

drängende fragen der innovationskraft. 

diese reihe richtet sich an manager und managerinnen innovationsorientierter unternehmen, an Gründer und 

Gründerinnen, ebenso an studierende und lehrkräfte. auch Entscheider und Entscheiderinnen aus der Politik sowie 

forschenden dient dieses Werk als Grundlage für das verständnis von innovationsprozessen mit startups und die 

rolle von Entrepreneurship. 

der hier vorliegende sammelband vereint die langjährige Zusammenarbeit eines internationalen und transdiszip-

linären teams von forschenden, welches praxisnahe und wissenschaftlich fundierte theoretische und empirische 

analysen durchgeführt haben um der frage nachzugehen, wie sich radikale innovation und unternehmertum besser 

verstehen und unterstützen lassen. 

nancy richter, Paul Jackson und thomas schildhauer



4

das alexander von Humboldt institut für internet und Gesellschaft (HiiG) erforscht die 

dynamischen Wechselwirkungen zwischen internet und Gesellschaft im Zeitalter des 

digitalen. Ziel ist es, ein tieferes verständnis des Zusammenspiels zwischen sozio-kultu-

rellen, rechtlichen, ökonomischen und technischen normen im digitalisierungsprozess 

zu erlangen. das HiiG versteht sich als Plattform für forscherinnen und forscher im 

bereich internet und Gesellschaft und fördert die kooperative Entwicklung von Projekten, 

anwendungen und forschungsnetzwerken auf nationaler und internationaler Ebene.
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EntrEprEnEurship und nationalEr Wohlstand 
Warum Deutschland noch mehr für seine Gründer und Gründerinnen tun muss

Entrepreneurship ist von höchster relevanz für disrupti-

ve und radikale innovationen und damit für die langfris-

tige Wettbewerbsfähigkeit eines landes. deutschland 

schneidet jedoch schlecht in diesem bereich ab. dieser 

beitrag stellt die bedeutung von Entrepreneurship für 

ein nationales innovationssystem dar, gibt einen über-

blick über die situation in deutschland sowie Gründe 

für die aktuelle lage und schlägt nächste schritte für 

Entscheiderinnen vor.
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EntrEprEnEurship unD innoVation auf nationalEr EBEnE

im kontext eines nationalen innovationssystems (natio-

nal innovation system – nis) sind startups eine wichtige 

Quelle für innovative technologien, Geschäftsmodelle 

und dienstleistungen und damit zentrale treiber für die 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung und 

Erneuerung eines landes. die deutsche regierung sieht 

startups daher als eine wichtige voraussetzung für die 

sicherung des nationalen Wohlstands (audretsch, dohse 

und niebuhr, 2009) und hat eine vielzahl von Program-

men aufgelegt, um Gründungen und unternehmertum 

zu fördern (z. b. Exist-Gründerstipendien oder seit 2015 

ErP-venture capital-fondsinvestments für die anschluss- 

und Wachstumsfinanzierung).

der landeseigenen investitionsbank zufolge entsteht in 

gründungsstarken städten wie berlin bereits alle 20 stun-

den ein neues startup. die vielen startup-veranstaltun-

gen und inkubatoren zeigen, wie erwachsen das berliner 

startup-Ökosystem mittlerweile ist. dennoch spiegeln 

diese Entwicklungen nicht den Gesamttrend in deutsch-

land wieder, wo die Gründungsrate neuer unternehmen 

nach wie vor niedrig ist.

Problematisch ist diese niedrige Gründungsrate vor 

dem Hintergrund, dass es insbesondere neue marktak-

teure wie startups sind, welche radikale und disruptive 

innovationen hervorbringen (ahuja und lampert, 2001; 

schumpeter, 1994). radikale und disruptive innovation 

hingegen sind wichtig für den mittel- bis langfristigen 

Wohlstand eines landes, da sie durch neue technologien 

und Geschäftsmodelle auch die zukünftige Wettbewerbs-

fähigkeit sichern.

studien von insEad (cornell university, insEad und 

WiPo, 2015), der oEcd (2015c), aber auch dem Global 

Entrepreneurship monitor (kelley, singer, Herrington, 

2015) zeigen, dass deutschland stark in innovation ist, 

aber schwach im bereich Entrepreneurship. Hier war die 

Entwicklung in den letzten Jahren sogar rückläufig und es 

besteht nach wie vor erhöhter Handlungsbedarf.

maßnahmen und Programme zur unterstützung von 

startups sollen sicherstellen, dass die nötigen bedingun-

gen für Gründung und unternehmertum vorhanden sind. 

dazu benötigen Entscheiderinnen umfassende informa-

tionen über das verhalten von Gründerinnen.

dieser beitrag stellt die bedeutung von startups für ein 

nationales innovationssystem dar, gibt einen überblick 

über die situation in deutschland sowie Gründe für die 

aktuelle lage und schlägt nächste schritte für Entschei-

derinnen vor.

startups unD ihrE BEDEutunG für DisruptiVE unD raDiKalE innoVation

startups sind neu gegründete firmen mit einem hohen 

Innovationsgrad und einem signifikanten Wachstum-

spotential. besonders oft sind sie im bereich der neuen 

digitalen technologien aktiv, weswegen nicht nur eine 

steigende Zahl an investorinnen, sondern auch Politik 

und Gesetzgebung an ihnen interessiert sind.

Ehemalige startups wie apple, facebook, uber, airbnb und 

amazon haben eine außerordentlich hohe marktkapitalisie-

rung. so vermittelt beispielsweise airbnb weltweit Zimmer, 

ohne eigene Hotels zu besitzen und uber hat ohne eigene 

fahrzeuge eine ganze industrie auf den kopf gestellt.

startups mischen mit ihren digitalen Produkten, ser-

vices und innovativen Geschäftsmodellen disruptiv 

bestehende branchen auf. Ein beispiel ist facebooks 

“Gratismodell”, das erfolgreich mit dem Geschäftsmodell 

“Wenn der kunde nicht zahlt, ist er das Produkt” agiert. 
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EntrEprEnEurship und nationalEr Wohlstand 
Warum Deutschland noch mehr für seine Gründer und Gründerinnen tun muss

Radikale Innovation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Bereitet zukünftiges Wachstum vor und schafft Marktnischen.

Disruptive Innovation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .substituiert bestehende Produkte oder dienstleistungen.

Inkrementelle Innovation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Erhöht die Effizienz und erwirtschaftet darauf basierend Gewinne.

unterscheidung zwischen radikaler, disruptiver und inkrementeller innovation

facebook verdient Geld, indem es seinen nutzerinnen 

ein attraktives soziales netzwerk bietet, über das sie mit 

ihren bekannten überall auf der Welt in kontakt bleiben 

können. die persönlichen daten seiner nutzerinnen 

verwendet es dann, um sie an die Werbeindustrie zu 

verkaufen. apples Geschäftsmodell für musik baut zum 

Beispiel auf Einsperreffekten auf, indem es gegen eine 

abo-Gebühr unbegrenzt musik zur verfügung stellt. Wer 

einmal seine lieblingsmusik auf diese Weise organisiert 

hat, möchte nur noch ungern das system wechseln bzw. 

sich neu organisieren und auf andere angebote zurück-

greifen. amazon hingegen nutzt seine marktmacht und 

Skaleneffekte, um Wettbewerber im Preis zu unterbieten. 

soviel nutzerfreundlichkeit wie amazon bietet kaum 

eine andere kommerzielle Plattform, was auch kritische 

käuferinnen letztlich überzeugt.

diese ehemaligen startups und andere digitale unterneh-

men folgen dem Prinzip der schöpferischen Zerstörung 

von Joseph schumpeter (1994). seiner ansicht nach 

bilden unternehmertum und Wettbewerb die basis für 

wirtschaftliche Erneuerung durch Zerstörung: “The funda-

mental impulse that sets and keeps the capitalist engine in 

motion comes from the new consumers’ goods, the new 

methods of production or transportation, the new markets, 

the new forms of industrial organization that a capitalist 

enterprise creates.” (Schumpeter, 1994: S. 82-83)

startups und ihre digitalen Geschäftsmodelle verändern 

langfristig die Wirtschaft, indem sie mithilfe radikaler und 

teilweise disruptiver Geschäftsmodelle und technologien 

in bestehende Wertschöpfungsketten, angebote und 

kundenbeziehungen eingreifen. sie stellen damit auch 

den Erfolg etablierter unternehmen in frage.

clayton christensen (2011) unterscheidet zwischen 

radikaler und disruptiver innovation. aus der Perspektive 

eines am markt bestehenden unternehmens bergen 

externe innovationen risiken, wenn es nicht rechtzeitig 

auf neuerungen reagiert. radikale innovation bietet 

entweder neue funktionen und leistungen oder erheb-

liche kosteneinsparungen. noch weiter geht disruptive 

innovation, die bestehende Produkte oder dienstleistun-

gen direkt substituiert: z. B. Kassetten durch CDs oder 

festnetzanschlüsse durch Handys. disruptive innovation 

fängt häufig in Nischenmärkten oder mit trendführenden 

kundinnen an1. Gute beispiele für disruptive innovatio-

nen sind der nachrichtenservice Whatsapp im bereich 

der kurznachrichten oder der cloud-computing dienst-

leister dropbox im data storage-markt. im Gegensatz zu 

disruptiver oder radikaler innovation setzt inkrementelle 

innovation lediglich auf die schrittweise verbesserung 

bestehender Produkte und services.

deutschland kann sich nicht ausschließlich auf risikoär-

mere, inkrementelle innovation stützen, auch wenn das 

land seit jeher spitzenleistungen bei der schrittweisen 

Entwicklung von technischen und chemischen spitzen-

produkten erbringt (soskice, 1996).

so unterstreicht schumpeter, dass der kapitalismus auf 

die beständige endogene revolution der bestehenden 

Wirtschaftsstruktur angewiesen ist. nur auf diese Weise 

kann eine Wirtschaft sich an ändernde rahmenbedingungen 

1trendführende kunden sind die Erstanwender einer neuen methode, technologie oder eines neuen Produktes. 
ihre Wünsche und kaufentscheidungen sagen gewöhnlich die des allgemeinen marktes voraus und bergen daher 
die chance innovative Produkte auszuprobieren.
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anpassen. Ein beispiel wie sony zeigt, was passiert, wenn ei-

ner einzelnen organisation das Prinzip der schöpferischen 

Zerstörung bzw. die fähigkeit zur radikalen innovation 

fehlt. von 1980 bis 2000 dominierte sony mit seinem Walk-

man für kassetten den markt. 2007 verkaufte apple jedoch 

bereits 100 millionen iPods und erlangte bis 2009 70% 

marktanteil. Zu lange konzentrierte sich sony lediglich auf 

die Hardware, während apple die verbindung zwischen 

Hardware, software und passendem content erkannte 

und hiermit den markt eroberte. 

radikale und disruptive innovationen gehen im Wesent-

lichen von neuen Marktakteuren (häufig von branchen-

fremden akteuren) wie startups aus, während etablierte 

unternehmen große stärken in der inkrementellen inno-

vation aufweisen. aus der sicht eines nationalen inno-

vationssystems ist es daher essentiell Entrepreneurship 

und dabei besonders innovative und wachstumsstarke 

Gründungen – startups – zu fördern.

Zum status Quo: EntrEprEnEurship unD innoVation in DEutschlanD

die deutsche regierung hat eine vielzahl an Program-

men zur förderung von unternehmerischem Handeln 

aufgelegt – aber ein ausgeprägtes sicherheitsdenken und 

eine risikoaverse kultur reduzieren die anreize von inno-

vativen unternehmensgründungen (s. kelley, d., singer, 

s., Herrington, m., 2015; oEcd, 2015b).

so ist die rate neuer unternehmensgründungen seit 

Jahren gering. nach dem Global Entrepreneurship mo-

nitor (2015) belegt deutschland den letzten rang unter 

23 innovationsbasierten also vergleichbaren ländern 

(tEa-Quote). lediglich 4.7 % der 16 bis 64 Jährigen sind 

hier aktiv. nach dem Global innovation index (cornell 

university, insEad, and WiPo, 2015) und dem oEcd 

science technology and industry scoreboard (oEcd, 

2015a) ist deutschland stark im bereich der innovation, 

aber schwach im Entrepreneurship. von 141 ländern 

belegt Deutschland den 12. Platz in der Innovationseffi-

zienz, d. h. im verhältnis zwischen innovationsinput und 

innovationsoutput, und den 8. Platz im innovationsou-

tput. in bezug auf Entrepreneurship zeigt deutschland 

jedoch schwächen (cornell university, insEad und 

WIPO, 2015):

∙ anzahl der unternehmensgründungen (Platz 59)

∙ voraussetzungen für eine Gründung (Platz 93)

∙ investitionsschutz (Platz 49)

Wie bereits bemerkt brauchen länder, neben inkrementel-

len innovationen, auch disruptive und radikale innovatio-

nen die maßgeblich von neuen marktakteuren stammen.

im bewusstsein der bedeutung von Entrepreneurship 

für die nationale Wettbewerbsfähigkeit, hat die deutsche 

regierung sowohl strukturelle Pull- als auch Push-mecha-

nismen eingeführt, um selbstständigkeit zu fördern. mit 

Hartz iv wurden sozialzuschüsse gekürzt und an deren 

Stelle Anreize für die Selbstständigkeit geschaffen, wie z. B. 

der Gründungszuschuss oder das Einstiegsgeld. Weitere 

initiativen stellen Gründercoaching, startup-kredite (wie 

z.b. der kfW bank) oder die Exist förderung (ein förder-

programm auf bundesebene, das 2002 eingeführt wurde, 

um Entrepreneurship und startups im High-tech-bereich 

zu fördern). um der schwindenden Wettbewerbsfähigkeit 

im High-tech-bereich entgegenzuwirken, hat das bmbf 

die High-tech-strategie ins leben gerufen, im Zuge derer 

die förderkonditionen für kmus nutzungsfreundlich 

gestaltet wurden.

obwohl die deutschen förderprogramme zu den attrak-

tivsten des Global Entrepreneurship monitor reports 

(2015) gehören (rang 6 von 62 ländern weltweit), scheint 

ihre Wirkung auf unternehmerische aktivitäten seit Jahren 

relativ gering zu sein. Was sind die Gründe für diese 

schlechten unternehmerischen Ergebnisse und die man-

gelnde Innovationseffizienz?
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EntrEprEnEurship und nationalEr Wohlstand 
Warum Deutschland noch mehr für seine Gründer und Gründerinnen tun muss

inKrEmEntEllE innoVation – 

EinE BEsonDErE stärKE unD GlEichZEitiGE schwächE DEutschlanDs

Wie bereits dargestellt, ist innovation eine besondere stärke 

der deutschen Wirtschaft – jedoch ist hiermit insbesondere 

die inkrementelle innovation gemeint. dies liegt u. a. in der 

herausragenden deutschen ingenieurskultur begründet, 

welche auf der fertigung von Premiumqualität und perma-

nenter Verbesserung beruht:

“Germany […] infuses its existing industries with new ideas and technologies. For example, look at how much of a new BMW 

is based on innovation in information and communication technologies, and how many of the best German software 

programmers go to work for Mercedes-Benz.” (Bretznitz, 2014)

besonders stark ist deutschland bei investitionen im 

bereich forschung und Entwicklung. Hier belegt es den 

8. Platz im Global innovation index (cornell university, 

INSEAD, and WIPO, 2015). Öffentliche und private 

investitionen im automobil- und Elektroniksektor sowie 

im maschinenbau und in der chemiebranche sind hoch. 

Ein starkes Netzwerk öffentlicher Einrichtungen unter-

stützt firmen bei der optimierung ihrer Produkte. auch 

die hohe anzahl an Patentanmeldungen und High-tech-

Produkten sind ein indikator für deutschlands industri-

elle spitzenposition.

trotz der weltweiten marktführerschaft vieler deutscher 

mittelständischer unternehmen, steigt der durchschnittli-

che Exportwert mit der Unternehmensgröße signifikant an 

(oEcd, 2013c). das heißt, dass letztlich etablierte Großun-

ternehmen maßgeblich für die aktuelle stärke der deutschen 

Wirtschaft sind und weniger kleine und mittelständische 

unternehmen. die starke inkrementelle innovationskraft 

und die guten berufschancen in etablierten industrien bie-

ten attraktive karrierewege für talentierte mitarbeiterinnen, 

die auch deshalb nicht als Gründerinnen tätig werden. auch 

am arbeitsmarkt sind etablierte Großunternehmen im vor-

teil und prägen die deutsche Wirtschaft damit umfassend.

rahmEnBEDinGunGEn in DEutschlanD VariiErEn starK

trotz verbesserungen bei den rahmenbedingungen und 

der förderung von Entrepreneurship, liegt deutschland im 

internationalen vergleich nur im mittelfeld bzw. unteren mit-

telfeld. die Expertenrankings des Global Entrepreneurship 

monitors verweisen deutschland auf Platz 31 von 62 in 

bezug auf steuern und bürokratie, auf Platz 39 in bezug auf 

marktdynamik, auf Platz 32 in bezug auf die physische inf-

rastruktur und auf Platz 26 in bezug auf technologietransfer.

Hingegen belegt deutschland in bezug auf Eintritts-

barrieren und regulatorischen anforderungen einen 

sehr guten 5. Platz und hinsichtlich wirtschaftlicher und 

rechtlicher infrastruktur den 10. Platz von 62. bezogen auf 

die gesamtwirtschaftlichen voraussetzungen von unter-

nehmensgründungen schneidet deutschland wie bereits 

gezeigt (cornell university, insEad und WiPo, 2015) 

jedoch eher schlecht ab.

Wie bereits deutlich wurde, liegt die schwache leistung 

deutschlands hinsichtlich Entrepreneurship nicht an der 

fehlenden staatlichen förderung, sondern an anderen 

barrieren für unternehmerisches Handeln.

dazu zählen unter anderem die risikoaverse kultur, finanzie-

rungslücken für riskante Geschäftsmodelle und das fehlen 

unternehmerischer und technologischer Zentren. in berlin, 

sowie Hamburg und münchen, entstehen diese jedoch gera-

de und entwickeln sich zu knotenpunkten in Europa.
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finanZiErunG Von startups in DEutschlanD

der gesetzliche schutz von investorinnen, die Geld in 

neue unternehmen anlegen, ist in deutschland relativ 

schwach ausgeprägt (Platz 49 von 141 ländern, cornell 

university, insEad und WiPo, 2015). auch der Zugang 

zu kapital ist schwierig. deutschland belegt laut der 

oEcd den 20. von 32 Plätzen (oEcd, 2015c) und den 

23. von 62 Plätzen laut dem Global Entrepreneurship 

monitor (2015). auch im bereich risikokapital bzw. ven-

ture capital investment zeigt sich im vergleich zu einer 

vorherigen studie (daten von 2009 und 2014) keine 

signifikante Verbesserung. Der Zugang zu Risikokapital 

ist jedoch für Gründung und Wachstum neuer unterneh-

men entscheidend, da bei der Einführung neuer ideen am 

markt eine hohe unsicherheit besteht. im vergleich zu 

ländern wie den usa, israel, kanada, schweden, korea 

und südafrika wird in deutschland gemessen am biP nur 

ein sehr geringen anteil in risikokapital investiert (oEcd, 

2015c). Er liegt bei nur 0,025 %. in den usa hingegen bei 

0,28 % (oEcd 2015c, 103).

arBEitsmarKt unD BilDunG

Expertinnen attestieren deutschland bei der unterneh-

merischen bildung im schulischen (rang 40 von 62) 

und außerschulischen bereich (rang 49 von 62) große 

schwächen.

die finanzierung der universitäten kann mit der wach-

senden anzahl der studierenden nicht mithalten (diese 

haben sich seit 1995 verdoppelt). derzeit investiert 

deutschland 1,1 % des biP in tertiäre bildung.2 Private 

mittel spielen nur eine untergeordnete rolle bei der fi-

nanzierung der Hochschulbildung. dagegen ist das deut-

sche, duale ausbildungssystem weltweit hoch angesehen 

und dient vielfach als vorbild.

Gründerinnen sind zum einen mit der suche nach gut ge-

bildeten und erfahrenen mitgründerinnen konfrontiert und 

zum anderen durch hohe löhne und lohnnebenkosten 

belastet. Etablierte unternehmen haben, aufgrund ihrer 

höheren löhne und der besseren arbeitsplatzsicherheit 

die sie bieten können, im Wettbewerb um fachkräfte 

häufig eine stärkere Ausgangsposition als Startups. Die 

niedrige arbeitslosenrate in deutschland begünstigt diese 

Entwicklung. das heißt, dass ausreichend Jobs zur verfü-

gung stehen. Hinsichtlich der kosten für kündigung und 

urlaub belegt deutschland Platz 98 (cornell university, 

insEad und WiPo, 2015) und der strenge gesetzliche 

kündigungsschutz macht deutschland zu einem der 

arbeitnehmerfreundlichsten ländern der Welt. diese maß-

nahmen steigern die attraktivität von festanstellungen 

und erhöhen gleichzeitig die Hemmschwelle für neuein-

stellungen. für die situation deutschlands im bereich 

Entrepreneurship stellt dies ein weiteres Hindernis dar, da 

der Arbeitsmarkt insgesamt nicht sehr flexibel ist.

2http://www.hightech-strategie.de/de/The-new-High-Tech-Strategy-390.php
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Das KulturEllE umfElD hEmmt untErnEhmErischEs hanDEln in DEutschlanD

Die OECD identifiziert in ihrer Studie Entrepreneurship 

at a Glance (2015c) verschiedene indikatoren, die stell-

vertretend für eine kultur unternehmerischen Handelns 

stehen: die Entrepreneurship-Ausbildung an Schulen 

sowie die Einstellung zu risiko und unternehmerischem 

Handeln. im vergleich zu anderen ländern liegt deutsch-

land im bereich unternehmerischen Handelns (dazu 

zählen die Wahrnehmung von chancen und fähigkeiten 

sowie die angst zu scheitern) im mittelfeld und unter 

dem durchschnitt in bezug auf risikobereitschaft. diese 

Ergebnisse werden vom Global Entrepreneurship moni-

tor (2015) bestätigt. die schulische bildung hinsichtlich 

unternehmensgründung und -führung ist im vergleich 

stark unterdurchschnittlich (oEcd, 2013a). von den 

befragten, die angaben, in den nächsten 5 Jahren nicht 

gründen zu wollen, nannten über 20 % fehlendes kapi-

tal, gefolgt von einem mangel an fähigkeiten oder einer 

geeigneten Geschäftsidee mit fast 10 % als begründung. 

fast 40 % fürchten eine insolvenz, wenn sie heute ein 

unternehmen gründen würden (oEcd, 2013). der 

anteil der deutschen, die gescheiterten unternehmerin-

nen eine zweite chance geben würden, liegt unter dem 

durchschnitt (oEcd, 2013). Eine aktuelle befragung von 

ca. 3.500 studierenden im bezug auf ihre karrierepläne 

zeigt sogar auf, dass jeder dritte ein beamtenverhältnis 

anstrebt. darüber hinaus legen junge deutsche viel Wert 

auf die vereinbarkeit von beruf und familie und sehen 

daher die Gründung eines eigenen unternehmens als 

besonders riskant an, vor allem vor dem Hintergrund 

anderer möglicher optionen.

Das DEutschE moDEll – ursachEnfinDunG für schwach 

ausGEpräGtEs untErnEhmErtum

die sozio-strukturellen und kulturellen vorstellungen von 

unternehmertum in deutschland haben sich in den letz-

ten Jahren nicht signifikant verändert. Deutschland ist gut 

darin, innovationen in bestehende industrien einzubrin-

gen. Wie gezeigt wurde, fokussiert sich ein Großteil der 

innovation darauf, existierende Produkte und Prozesse 

durch neues know-how weiter zu entwickeln. die auf-

gezeigten Gründe begünstigen die steigerung der inkre-

mentellen innovation, behindern aber gleichzeitig radika-

le oder disruptive innovation. Wie bereits dargestellt, liegt 

der schlüssel für zukünftigen Wohlstand und Wachstum 

jedoch in einem ausgewogenen innovationsmix. 

die deutsche regierung hat viel investiert, um strukturen 

zu schaffen, die das Unternehmertum stärken, aber die 

Wirkung ist gering und die Entwicklung stagniert seit 

Jahren.
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Tabelle: Das deutsche Modell – Ursachenfindung für das schwach ausgeprägte Unternehmertum

Faktoren zur Erhaltung des Status quo

Faktoren die Entrepreneurship behindern

∙ Erfolgreiche inkrementelle innovationen und starkes 

Wirtschaftswachstum, dies wird durch die hohe anzahl 

an Innovationsoutputs, der Innovationseffizienz und 

am starken industriellen sektor deutlich.

∙ F&E Netzwerke zwischen öffentlichen Einrichtungen 

und der etablierten Wirtschaft sind gut ausgebaut. 

inkrementelle innovation wird dabei gegenüber 

radikaler und disruptiver innovation bevorzugt.

∙ arbeitsplätze, sicherheit und Wohlstand sind eng mit 

der bestehenden struktur verbunden, und sind die 

Grundlage der deutschen industrie. Eine abweichung 

von diesem kurs ist schwierig oder auch unlogisch.

∙ sichere arbeitsplätze, ein stabiles bildungssystem und 

hohe Gehälter lenken junge menschen in bestehende 

institutionen anstatt sie zu Gründerinnen zu machen.

∙ Schwache finanzielle Förderung von radikalen und 

disruptiven innovationen.

∙ der bestehende arbeitsmarkt fördert langfristige 

beschäftigung in großen unternehmen und macht 

es Gründerinnen schwer geeignete mitarbeiterinnen 

oder MitgründerInnen zu finden, insbesondere im 

it-bereich.

∙ Eine schwach ausgeprägte Gründermentalität mit einer 

hohen risikoaversität und fehlendem sozialen status 

der Entrepreneurinnen in der Gesellschaft stehen dem 

höheren status der anstellung in einem Großkonzern 

mit sicherem arbeitsplatz und höheren Gehältern 

gegenüber.

∙ kaum oder keine praxisbezogene ausbildung weder im 

sekundären noch im tertiären bildungsbereich.
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ZusammEnfassunG unD hanDlunGsEmpfEhlunGEn

die förderbedingungen für startups in deutschland 

haben sich verbessert – was fehlt, ist eine systematische 

berücksichtigung aller faktoren, welche unternehmer-

tum behindern können. um das statische Equilibrium 

aufzulösen, müssen auch deutschlands historisch 

gewachsene stärken in den blick genommen werden. 

insbesondere der erlernte fokus auf inkrementelle inno-

vation verhindert die durchsetzung von radikalen und 

disruptiven innovationen in deutschland. Warum soll 

man etwas ändern, was doch offensichtlich gut funktio-

niert und jungen arbeitnehmerinnen status, sicherheit 

und gute Bezahlung anbietet? Fraglich ist jedoch wann 

deutschland mittel- bis langfristig von anderen ländern 

überholt wird, welche mehr risiken eingehen um inno-

vative technologien und Geschäftsmodelle hervorzubrin-

gen. förderprogramme müssen sowohl die schwächen 

als auch die bestehenden stärken im deutschen natio-

nalen innovationssystem berücksichtigen. Hier kann die 

Politik aktiv werden, indem sie die Gründung von lokalen 

unternehmerischen netzwerken und Gruppen fördert. 

dadurch fördert sie die Entstehung unternehmerischen 

Handelns in einer art geschützten raum. in einigen 

deutschen städten wie berlin, münchen und Hamburg 

entstehen bereits solche unternehmerischen Ökosyste-

me. diese knotenpunkte ziehen unternehmerinnen und 

investorinnen aus aller Welt an.

Ein zweiter ansatz wäre der Einsatz erfolgreicher unter-

nehmerinnen als vorbild, um die Wahrnehmung und den 

gesellschaftlichen status von unternehmerinnen zu ver-

bessern und das stigma des scheiterns zu verringern. so 

könnte das statische Gleichgewicht durchbrochen werden. 

Öffentliche Unterstützung, die Vertrauen aufbaut, geschei-

terte unternehmerinnen unterstützt und das persönliche 

risiko reduziert, wären ebenfalls hilfreich, zumindest zu 

beginn, um vorzeigbare Erfolgserlebnisse zu produzieren. 

natürlich darf der staat nur begrenzt privatwirtschaftliche 

Entwicklungen beeinflussen.

bedeutsam sind daher privatwirtschaftliche akteurinnen 

als fördererinnen für unternehmertum in deutschland 

und dabei insbesondere etablierte unternehmen und 

erfolgreiche serial Entrepreneurs oder investorinnen. 

besonders etablierte unternehmen sind auf einen 

ausgewogenen innovationsmix angewiesen, um lang-

fristig erfolgreich am markt agieren zu können. in berlin 

etablieren unternehmen wie die deutsche bank, die 

lufthansa, die telekom oder axel springer Programme 

wie acceleratoren und inkubatoren, um mit startups 

zusammenzuarbeiten. Sie kooperieren dafür häufig mit 

investorinnen und erfahrenen Gründerinnen. Einige der 

kommenden beiträge werden sich diesen Programmen 

widmen und ihre Erfolgschancen analysieren. 

Zusammenfassend ist es wichtig, sich das Zusammen-

spiel von kultur, sozialen strukturen und physischer inf-

rastruktur bewusst zu machen. ohne kenntnis dieser dy-

namik, sind politische und regulatorische maßnahmen 

nicht zielgerichtet (Pawson und tilley, 1997). Wachstum 

und Wohlstand durch einen ausgewogenen innovations-

mix gründen sich auf einem verständnis der komplexen 

und systematischen aktivitäten unter Einbindung einer 

vielzahl von teilnehmerinnen aus den bereichen bildung, 

Wirtschaft und Politik.
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Welche faktoren fördern oder behindern die Entwicklung 

von frühphasigen internetbasierten startups in berlin 

und welchen Einfluss haben sie auf deren Entscheidungs-

findung? Diese Studie zeigt die lokalen Bedingungen und 

Prozesse von startups in berlin auf, und soll Entscheide-

rinnen bei der förderung der Gründermentalität in berlin 

unterstützen – eine stadt, die sich von einem lokalen 

Player zu einem globalen knotenpunkt für internet- und 

Hightech-startups entwickelt hat.

was intErnEt-startups in BErlin ErfolGrEich macht 
Eine qualitative untersuchung fördernder und hindernder faktoren
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BErlin – Ein wichtiGEr KnotEnpunKt für intErnEt- unD startups

nachdem berlin jahrzehntelang unter einer schwachen 

strukturellen Entwicklung litt, sind startups heute, im 

bereich der digital-, kreativ- und medienwirtschaft, ein 

zentraler treiber des aktuellen Wirtschaftswachstums in 

der stadt geworden. berlin hat damit die chance, vorbild 

für eine neue Gründermentalität in deutschland zu wer-

den. daher ist es entscheidend, sowohl die fördernden 

faktoren dieser Entwicklung als auch die potentiellen 

barrieren zu kennen.

berlin hat sich von einem lokalen Player zu einem glo-

balen knotenpunkt der startup-szene entwickelt. dem 

Global startup Ecosystem report (2015) zufolge, sind 

in berlin knapp 3.000 tech-startups ansässig, die bereits 

bis zu 40.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Neben 

den typischen Hauptsektoren: elektronischer Handel 

(E-commerce), computerspiele (Gaming) sowie seit 

neuem auch software und it-dienstleistungen (software-

as-a-service, saas) sowie Werbeauslieferungs- und aus-

steuerungstechnologien (ad-technology, ad-tech), greifen 

startups mit digitalen innovationen auch disruptiv in 

klassische industriezweige wie Gesundheit, banken und 

versicherungswesen ein.

im rahmen einer qualitativen studie wurden bei 112 

befragten startups fördernde und hemmende fakto-

ren identifiziert. Die Startups wurden den folgenden 

Sektoren zugeordnet: elektronischer Handel, Software 

und it-infrastruktur, dienstleistungen, computerspiele, 

medien und kreativwirtschaft, mobile applikationen, 

Werbeauslieferungs- und aussteuerungstechnologien 

und software Engineering. Expertinnen baten die Grün-

derinnen, ihre startup-aktivitäten zu analysieren und die 

für sie wichtigsten erfolgsfördernden und -hemmenden 

Faktoren zu identifizieren. Um sicherzustellen, dass sie 

ihre Entwicklung tiefgreifend hinterfragen, wurden ihnen 

30-60 minuten Zeit für diese selbsteinschätzung gegeben. 

Zusätzlich evaluierten auch die Expertinnen die bisherige 

Entwicklung der unternehmen, um die aussagekraft der 

selbsteinschätzungen zu erhöhen.

die befragungen wurden mittels eines standardisierten 

verfahrens durchgeführt, um eine vergleichbarkeit der 

Ergebnisse zu ermöglichen und die fördernden und hem-

menden faktoren für startups strukturiert zu betrachten.

üBErsicht Zum aKtuEllEn forschunGsstanD 

Eine datenbankrecherche bei science direct, Ebsco 

und Jstore zeigte insgesamt 175 Publikationen auf, die 

sich zwischen 2000 und 2015 mit den Erfolgsfaktoren 

und Ökosystemen für Hightech- und internet-startups 

beschäftigten. für die Publikationen, die sich direkt mit 

Erfolgsfaktoren auseinandersetzen, wurden drei katego-

rien von erfolgskritischen Faktoren festgestellt: 

∙ individuelle faktoren (z. b. Hr)

∙ Geschäftsprozessfaktoren (z. b. Geschäftsmodell)

∙ kontextfaktoren (z. b. finanzierung, Gesetzgebung)

die literaturrecherche zeigte, dass dies übergreifende 

faktoren für den Erfolg von startups sind (siehe anhang 

tabelle 1). im detail zeigen sich dabei lokale unterschiede, 

z. b. sind diese faktoren in israel, schottland oder bos-

ton laut der untersuchten studien unterschiedlich stark 

ausgeprägt (van stijn, van rijnsoever, 2014; collinson, 

2000; chorev, anderson, 2006). aus diesem Grund ist 

eine lokale betrachtung der fördernden und hindernden 

faktoren für den internet- und Hightech-bereich sinnvoll.
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Grundsätzlich lässt sich sagen, dass im allgemeinen 

firmeninterne Aspekte, wie z. B. das Marketing, als 

wichtiger eingeschätzt werden als kontextfaktoren. vor 

allem persönliche Eigenschaften der Gründerinnen und 

des kernteams, wie z. b. Expertise und Erfahrungswerte, 

Engagement, unternehmerisches Handeln, interne Ent-

scheidungsstrukturen, Risikoaffinität, Proaktivität, Größe 

und Beschaffenheit des Teams, Ambiguitätstoleranz und 

vertrauen in den eigenen Erfolg wurden als erfolgsent-

scheidend bewertet (z. b. Jain, ali, 2013; block, brock-

mann, klandt, 2008). faktoren wie Einstellung, fähig-

keiten und verhalten und deren mischung im team sind 

demnach kritisch für den Erfolg eines internet-startups 

(z. b. chandler & Hanks, 1994).

faKtorEn DiE BErlinEr intErnEt-startups förDErn unD BEhinDErn

im laufe der letzten zwei Jahre hat das team der startup 

clinics qualitative interviews mit startups durchgeführt. 

im rahmen von 112 befragungen wurden fördernde und 

hemmende faktoren explizit untersucht. die startups 

wurden während des interviews gebeten, faktoren zu 

nennen die entscheidend für deren Entwicklung waren. 

außerdem notierten die Expertinnen auch die faktoren, 

die nicht explizit angesprochen, aber aus dem Gespräch 

ersichtlich wurden. auf basis dieses Prozesses, können 

die erfassten Faktoren als hochsignifikant angesehen wer-

den. Eine Inhaltsanalyse der 112 Befragungen identifizier-

te 371 Einzelnennungen welche ursprünglich 38 faktoren 

zugeordnet wurden, von denen 24 faktoren fünf mal 

oder öfter genannt wurden (siehe tabelle 1). die davon 

zwölf meistgenannten faktoren werden im folgenden im 

detail analysiert.

was intErnEt-startups in BErlin ErfolGrEich macht 
Eine qualitative untersuchung fördernder und hindernder faktoren



24

tabelle: relevante faktoren, basierend auf den interviews der startup clinics

faKtor nEnnunGEn1 antEil DEr
startups2

Kernteam Gründergeist/Motivation/Engagement 29 29,9%

komplementäre fähigkeiten 28 25,0%

netzwerk 10 8,9%

Teamfähigkeiten business 7 6,3%

Gründererfahrung 17 15,2%

Industrie-/Marktkenntnis 28 25,0%

Marketing/Vertrieb 8 7,1%

technologie 11 9,8%

Externe Unterstützung 23 20,5%

Allgemeines Umfeld/Ecosystem 5 4,5%

Finanzierung 18 16,1%

Gestaltung des Geschäftsmodells Definition des Geschäftsmodells 21 18,8%

Definition des USP 6 5,4%

Wachstumspotential marktpotential 16 14,3%

machbarkeitsnachweis 15 13,4%

Produkt Entwicklungskosten, kosten
der Produkteinführung

8 7,1%

innovativität 10 8,9%

skalierbarkeit 6 5,4%

Marketing kooperationen 16 14,3%

Definition der Zielgruppe(n) 5 4,5%

Erklärungsbedürftige Produkte
und dienstleistungen

9 8,0%

Gesetze und Regulierungen unternehmensgründung
insbesondere registrierung

5 4,5%

rechtliche fragestellungen 25 22,3%

Interner Aufbau/Prozesse 7 6,3%

1insgesamt 333 nennungen. faktoren mit weniger als 5 nennungen wurden nicht dargestellt.

2basierend auf 112 startup-interviews, die die fördernden und hemmenden faktoren adressierten 
(aus der Gesamtmenge von 197 startups)
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maKE it or BrEaK it – KritischE ErfolGsfaKtorEn

kritische Erfolgsfaktoren entscheiden über das Gelingen 

oder scheitern eines startups. die faktoren, die in den 

Interviews identifiziert wurden, ließen sich im Wesentlichen 

in zwei Kategorien teilen: ausschließlich fördernde Faktoren 

und überwiegend hemmende faktoren. nur einige der 

faktoren wurden sowohl als fördernd als auch hemmend 

genannt. diese faktoren haben das Potential, den Erfolg 

von Startups positiv oder negativ zu beeinflussen. Diese 

haben wir daher als kritische Erfolgsfaktoren bezeichnet 

(boynton und smud 1984). da kritische Erfolgsfaktoren 

so zentral für das tagesgeschäft, die strategische aus-

richtung und den zukünftigen Erfolg von startups sind, 

sollten diese im fokus stehen. 

Die fünf kritischen Erfolgsfaktoren für Internet-Startups sind: 

∙ Gründergeist, die motivation und das Engagement 

des kernteams 

∙ das netzwerk des kernteams

∙ technische teamfähigkeiten

∙ Gründungserfahrung

∙ marketingkooperationen

drei dieser fünf faktoren stehen in direktem Zusam-

menhang mit den menschen, die im startup arbeiten. 

dass technische teamfähigkeiten von internetbasierten 

startups als besonders wichtig bewertet wurden, ist 

naheliegend. netzwerke des kernteams werden darüber 

hinaus als bedeutsam angesehen. 

Ein aspekt, der sich direkt auf den Geschäftsprozess be-

zieht, sind marketingkooperationen, d. h. kooperationen 

mit etablierten firmen (b2b) oder beliebten kundenplatt-

formen (B2C), die Startups in den frühen Phasen häufig 

beim Wachstum helfen. sie erzeugen erste verkaufskanä-

le für startups und stärken ihre sichtbarkeit im Zielmarkt. 

Deutschlands risikoaverse Kultur beeinflusst diesen 

Bereich stark. Nur wenige Firmen und öffentliche Einrich-

tungen sind bereit, Produkte oder services von startups 

zu nutzen, was startups besonders abhängig von einer 

kooperation mit bereits Etablierten macht. 

sEttinG thE scEnE – hEmmEnDE faKtorEn

Einige faktoren wurden von den befragten startups be-

sonders häufig als ausschließlich hemmend bezeichnet. 

der proaktive umgang mit diesen faktoren kann daher 

als voraussetzung für die Gründung eines startups ge-

sehen werden. 

Die drei häufigsten hemmenden Faktoren sind: 

∙ rechtliche fragestellungen

∙ Definition des Geschäftsmodells und

∙ finanzierung

rechtliche themen, wie z. b. Probleme mit dem daten-

schutz oder mit intellektuellem Eigentum, insbesondere 

in bestimmten Geschäftsfeldern (z. b. die digitalisierung 

im Gesundheitssektor) wurden als hemmend genannt. 

die meisten startups haben auch einen mangel an 

finanzierung in den interviews angesprochen. nur in 

drei fällen wurde die bereitstellung von finanzierung 

als fördernd bezeichnet. Hemmende faktoren werden 

normalerweise nur so lange genannt, bis sie gelöst 

sind. daher kann man eine stabile Gesetzgebung und 

ausreichende finanzierung als Grundbedingungen für 

die förderung von startups sehen. Ein weiterer faktor, 

der als ausschließlich hemmend gesehen wurde, ist die 

fähigkeit von startups, ihr Geschäftsmodell zu entwi-

ckeln, um mit ihrer idee Erträge zu erwirtschaften – was 

allerdings besonders wichtig, weil teil eines erfolgreichen 

business ist. 

was intErnEt-startups in BErlin ErfolGrEich macht 
Eine qualitative untersuchung fördernder und hindernder faktoren
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maKE a BusinEss fly – förDErnDE faKtorEn

die interviews haben eine reihe von faktoren zu tage 

gebracht, die von den meisten startups als fördernd 

erwähnt wurden (über 80% Prozent positive nennun-

gen). diese faktoren ermöglichen starkes Wachstum 

und fördern das Geschäft, sobald die kritischen Er-

folgsfaktoren abgesichert sind. Zwei dieser faktoren 

wurden mit dem startup-team und dessen fähigkeiten 

in verbindung gebracht.

Die meisten Startups haben folgende Faktoren genannt:

∙ industrie- und marktkenntnis des teams

∙ Externe unterstützung 

∙ machbarkeitsnachweis

∙ marktpotenzial

Ein team an Gründerinnen, das Erfahrung im Zielmarkt 

hat, wird als der förderlichste faktor und als wertvolles 

Gut für ein startup gesehen. Externe unterstützung 

wie z. b. durch acceleratoren, mentorinnen, berate-

rinnen oder Einrichtungen wie die startup clinics, wird 

ebenfalls sehr positiv bewertet. in einigen fällen wird 

diese art der unterstützung allerdings als hemmend 

gesehen, da damit mehr Zeitaufwand verbunden ist und 

manche gemeinsam getroffenen Entscheidungen sich 

später als falsch herausgestellt haben. in den meisten 

fällen wurde externe unterstützung aber als ein deutlich 

positiver faktor für den aufbau von startups gesehen. 

letztendlich spielt auch der machbarkeitsnachweis und 

das marktpotential eine kritische rolle für den Erfolg des 

startups. das marktpotential wurde von den startups auf 

vielfältige Weise erwähnt, z. b. in dem sie ihre marktni-

sche beschrieben oder ein komplett neues Produkt oder 

eine vollständig neue technologie vorgestellt haben. 
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ZusammEnfassunG unD EmpfEhlunG

basierend auf den daten von 112 interviews mit startup-

teams, haben wir insgesamt 24 gründungsrelevante fakto-

ren identifiziert und aus diesen die 12 Wichtigsten für die 

Gründung eines Startups herausgearbeitet: kritische Er-

folgsfaktoren, fördernde faktoren und hindernde faktoren.

die literaturrecherche zum thema ergab, dass die Eigen-

schaften des kernteams generell als besonders wichtiger 

Erfolgsfaktor gelten. So identifizierte z. B. eine Studie 

über Hightech-startups in israel (chorev & anderson 

2006) folgende erfolgskritische Faktoren: Geschäftsidee, 

strategie, Engagement des kernteams, Expertise und 

marketing. israel verfügt über ein besonders starkes 

Gründerinnenetzwerk – dies könnte erklären, warum der 

faktor netzwerk in der studie von chorev & anderson 

fehlt, aber in der empirischen untersuchung von berlin, 

das sein netzwerk noch aufbaut, als zentraler Erfolgsfak-

tor enthalten ist. 

Entscheiderinnen aus Politik und Wirtschaft können die 

kompetenz von Gründerinnen, ihre unternehmerische 

motivation und Geschäftsideen nur schwer direkt fördern 

– obwohl dies einige der zentralen Erfolgsfaktoren unserer 

studie sind. auf bundesebene kann die Politik aber ein 

positives Umfeld für Startups schaffen, das vor allem 

ihre bedürfnisse im Hinblick auf Gesetzgebung und 

regulierung berücksichtigt. auch eine aktuelle studie der 

iW consult weist auf die notwendigkeit der Entbürokra-

tisierung in deutschland hin. die Gründung eines unter-

nehmens dauert in deutschland doppelt so lang wie in 

Großbritannien. auch die steuersätze für Gründerinnen 

sind in deutschland höher und die steuererklärung und 

-rückerstattung dauern doppelt so lang.

sowohl Einstellung als auch Expertise von zukünftigen 

Gründerinnen könnte durch unternehmerische bildung 

in der schule gefördert werden. vor allem it- und Wirt-

schaftskenntnisse stehen nicht auf dem deutschen lehr-

plan und die technische infrastruktur ist an den meisten 

schulen unzureichend. dabei bildet genau diese techni-

sche ausbildung den Grundstein für firmengründungen 

im internet- und bereich. 

auf lokaler Ebene kann der Gesetzgebung in berlin die 

Entwicklung von Startups durch finanzielle Mittel för-

dern, indem sie z. b. mehr Wagniskapital bereitstellen 

– in diesem bereich gibt es bisher nur wenig fortschritte. 

Gerade bei radikalen und disruptiven technologien und 

Geschäftsmodellen fehlen risikofreudige Geldgeberinnen 

und unterstützerinnen. Hier ergibt sich eine lücke für 

die öffentliche Hand. Darüber hinaus sollte die Politik lo-

kale Netzwerke und Ökosysteme schaffen. Nachdem das 

netzwerk des Gründungsteams, externe unterstützung 

und marketingkooperationen als besonders förderlich 

identifiziert wurden, sollen hier Möglichkeiten geschaffen 

werden, damit sich die Player im markt kennenlernen 

und neue kontakte knüpfen. israel hat beispielsweise ein 

dichtes Netzwerk geschaffen, in dem neue GründerInnen 

die nötige Expertise und unterstützung von erfolgreichen 

startups und investorinnen bekommen. Ein funktionie-

rendes netzwerk aus Gründerinnen, bildungsangebote, 

erfolgreichen unternehmen, investorinnen, kundinnen 

und einer regionaler Wirtschaftsförderung ist der schlüs-

sel zu einem lebendigen unternehmerischen Ökosys-

tem. die regierung könnte dieses Ökosystem z. b. mit 

Workshops, mentorinnenprogrammen und interaktiven 

Plattformen unterstützen. Auch könnte die öffentliche 

Hand Startups häufiger für Aufträge nutzen und so als 

gutes beispiel vorangehen. 
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autor mEthoDE faKtorEn wEniGEr rElEVantE 
faKtorEn

chorev & 
anderson 
(2006)

Mehrstufige Methode: 
Expertinneninterviews, 
umfrage, delphi-
methode

Gründungsidee, strategie und 
Engagement des kernteams, 
Erfahrungswerte, marketing 
(kritische faktoren)

management, kundenbeziehungen, 
f&E (relevante faktoren)

netzwerke, arten der 
finanzierung, Wirtschaft, 
Produkte/ Organisation 
am wenigsten ausschlaggebende 
Faktoren: umfeld und politische 
situation

song et al. 
(2008)

metaanalyse aus 31 
empirischen Studien: 
Identifizierung der 24 am 
meisten untersuchten 
Erfolgsfaktoren (Pearson 
korrelationen)

supply-chain integration, 
marktumfang, unternehmensalter, 
Größe des Gründerinnenteams, 
finanzielle Ausstattung, Marketing- 
und industrieerfahrung der 
Gründerinnen, bestehender 
Patentschutz

f&E Erfahrung des 
Gründerinnen, Erfahrung 
mit startups, Heterogenität 
und dynamik des 
unternehmensumfeldes, 
Wettbewerbsintensität

kakati
(2003)

Identifizierung von 
38 kriterien; 27 
erfahrene vc’s wurden 
gebeten eines ihrer 
erfolgreichsten und am 
wenigsten erfolgreichten/
gescheiterten ventures 
zu bewerten

Gründerinnenqualität, Erfahrung 
und Kenntnisse des/r Gründers/
in, ressourcenbasiertes 
Potential, Wettbewerbsstrategie, 
fähigkeit zur ausschöpfung des 
ressourcenbasierten Potentials, 
anwendung von strategien, 
fähigkeit die individuellen 
kundenanforderungen zu erfüllen

Jain & ali 
(2013)

faktoren, die 
unternehmerischen 
Erfolg fördern 
(literaturrecherche)

bestimmung des umfeldes, 
abhängigkeit von persönlichen 
merkmalen, fähigkeit zur 
Identifikation von Chancen, 
marketing, unternehmerische 
leistungsorientierung, 
innovationsfähigkeit, internalisierte 
kontrolle, risikobereitschaft, 
Proaktivität, angemessene toleranz 
für ambiguität, selbstwirksamkeit, 
unternehmerische Eltern, bildung und 
training, arbeitserfahrung, soziales 
netzwerk

block, 
brockmann, 
klandt
(2008)

Hinderliche faktoren für 
unternehmens-
gründungen in 
deutschland

Schwierigkeiten mit: 
Bereitstellung finanzieller Mittel, 
qualifizierten MitarbeiterInnen, 
kundenbeziehungen und 
vertrieb, bürokratische Hürden 
& rechtliche aspekte, individuelle 
risikobereitschaft, vertrauen in 
unternehmerische kompetenzen
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autor mEthoDE faKtorEn wEniGEr rElEVantE 
faKtorEn

aspelund et al. 
(2005)

basierend auf 
langzeitdaten von 
80 norwegischen 
und schwedischen 
technologiebasierten 
startups

kleine & heterogene teams haben eine 
erhöhte überlebenswahrscheinlichkeit 
und überwinden Hürden leichter; 
Wahrscheinlichkeit des überlebens 
steigt mit höherer technologischer 
innovationskraft (radikale innovation); 
frühe strategische Entscheidungen 
bestimmen den Weg für neue unter-
nehmen und begrenzen die strategi-
schen optionen in späteren stadien; 
frühvorhandene interne ressourcen 
sind Grundlagen des überlebens eines 
technologieunternehmens

Gründerinnenerfahrung hatte 
keinen positiven Einfluss auf die 
Erfolgswahrscheinlichkeit eines 
neuen unternehmens

Hyytinen et al. 
(2015)

überlebenswahrscheinlichkeit 
innovativer startups ist geringer; die 
kombination von innovationsstärke 
und Gründerinnen mit höherem 
risikobereitschaft reduziert die 
überlebenschancen des startups

negative beziehung zwischen 
innovationsgrad und 
Erfolgswahrscheinlichkeit des 
unternehmens

aaboen et al. 
(2013)

fokus auf der Entwick-
lung neuer unterneh-
mungen, Identifikation 
von mustern in der netz-
werkbildung; Methode: 
langzeitstudie von 
drei Gründungen mit 
insgesamt 18 interviews; 
Befund: 3 Muster

aufdecken & verwerten von Ähnlich-
keiten kann Entwicklung der weiteren 
beziehung begünstigen und könnte 
die Wahrnehmung des Geschäftspo-
tentials beeinflussen; Austausch mit 
KundInnen ist ein effektiver Weg die 
ressourcenbasis zu erweitern und 
die Position im netzwerk zu stärken, 
ohne spezifisches „Nutzerwissen“ 
zu entwickeln; die Entwicklung von 
beziehungen zu mediatorinnen erwei-
tert den kundenstamm und stärkt die 
Position im netzwerk

nowak & 
Grantham 
(2000)

studie der kalifornischen 
softwareiindustrie, 
Hauptbarrieren

Probleme durch: Mangelnder 
Zugang zu kostengünstiger 
infrastruktur, fehlende adäquate 
managementfähigkeiten, 
marketingwissen & veriebsnetzwerke, 
unterkapitalisierung, (mangelnde 
managementerfahrung & 
fehlendes verständnis der lokalen 
seedinvestorinnen); mangel an einem 
kohärenten Geschäftsmodellen

inderst et al. 
(2009)

investorinnen wie vcs können 
die Wachstumsrate von neuen 
Unternehmungen direkt beeinflussen
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autor mEthoDE faKtorEn wEniGEr rElEVantE 
faKtorEn

collinson 
(2000)

untersuchung 
kleiner einheimischer 
softwareunternehmen 
in schottland, fokus auf 
stärken und schwächen 
der sozio-ökonomischen 
infrastruktur der 
region als Grundlage 
für neue innovative 
unternehmungen

Zwei arten von Wissen sind 
besonders wichtig: strategisches 
Wissen & spezifische Fachkenntnisse; 
Wachstum der lokalen cluster von 
neuen High-tech-unternehmen 
im Zusammenhang mit lokaler 
Anhäufung von Fachwissen/Know-
How; zur verfügung stehende 
Erfahrung und Wissen sind durch das 
soziale, kulturelle und wirtschaftliche 
Umfeld der spezifischen Region stark 
beeinflusst

branz, Gleizal
(2014)

untersuchung wie 
kontextuelle faktoren 
die Entscheidung von 
Gründerinnen ein 
neues unternehmen zu 
gründen, beeinflussen; 
fokus auf schweden und 
brasilien; interviews & 
literaturrecherche

Literaturrecherche: Wirtschaftlicher 
Wohlstand, Gesetzgebung und 
Prozesse, Gesetze und bürokratie; 
kultur; netzwerke und Wissen; 
finanzielle und nicht-finanzielle 
förderung

Empirische Ergebnisse: sieben 
kontextuelle faktoren zeigen in 
schweden und brasilien nicht 
dieselben auswirkungen, sind 
vom umfeld abhängig, wichtigste 
übergreifende Faktoren: Netzwerk und 
finanzielle Unterstützung

van stijn, 
rijnsoever 
(2014)

fallstudie, fokus auf die 
rolle der universitäten 
zur förderung von 
startups
42 interviews im startup-
umfeld von boston

kultur des “paying it forward” 
(Hilfst du mir, helfe ich dir) und 
unterstützende institutionen sind 
elementar; ausgeglichenes und 
inspirierendes startup-umfeld; 
universitäten und startups sind 
intrinsisch an einer nachhaltigen 
Zusammenarbeit interessiert; 
universitäten bewerben 
unternehmertum als legitimen 
karrierepfad; Entrepreneurship 
unterricht muss “action-based” 
(handlungssorientiert) sein; 
verantwortung, leadership & 
Engagement führen zu einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit; 
universitäten sind ideale 
versuchslabore für neue technologien 
und Produkte
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computerspiele (Gaming): Erfindung, Produktion 

und vermarktung von spielen.

elektronischer handel (E-commerce): Ein- und 

verkaufshandlungen, welche über das internet 

stattfinden.

Geschäftsmodell: Ein Geschäftsmodell (engl. 

business model) ist ein modell, welches zeig wie ein 

unternehmen mehrwert für kunden erzeugt und einen 

Ertrag erwirtschaft. (siehe Gabler Wirtschaftslexikon, 

unter:  http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/

geschaeftsmodell.html)

Gründungsrate: Es handelt sich um eine kennzahl, 

die die anzahl der Gründungen auf die anzahl der 

Erwerbspersonen (seltener die anzahl der betriebe) 

bezieht. 

Entrepreneurship: Entrepreneurship wird 

häufig vereinfacht unter dem Prozess der 

unternehmensgründung zusammengefasst. die 

naheliegendste deutsche Entsprechung ist jedoch 

Unternehmertum. (siehe Gründerszene, unter: 

 http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/

entrepreneurship)

hiiG: alexander von Humboldt institut für internet und 

Gesellschaft in berlin.

internetbasiertes startup: Es handelt sich um ein 

startup dessen Geschäftsmodell maßgeblich auf dem 

internet basiert – also ein internetbasiertes startup. Es 

geht um branchenübergreifende Gründungen, die auf 

internet und digitalisierung angewiesen sind - auch 

außerhalb des klassischen it-sektors. 

machbarkeitstest bzw. -nachweis (proof of concept): 

test über die durchführbarkeit eines vorhabens

nationales innovationssystem: Ein nationales 

innovationssystem ist ein konzept das die kapazität 

einer volkswirtschaft Wissen und technologien zu 

produzieren, zu kommerzialisieren, zu importieren und 

zu verwerten, analysiert. innovation, fortbildung und 

technologische Entwicklung sind für den langfristigen 

wirtschaftlichen fortschritt notwendig und werden als 

komplexe systematische aktivitäten unter Einbindung 

einer vielzahl von teilnehmerinnen verstanden. (siehe 

“International Network for SME”, unter:  http://www.

insme.org/glossary/national-innovation-system-nis )

Skaleneffekte: Es handelt sich um Größenvorteile. 

die selbstkosten je stück, die im unternehmen in der 

Produktion für ein Produkt anfallen, sinken mit steigender 

Produktionsmenge. (siehe Welt der BWL, unter: 

 http://www.welt-der-bwl.de/Economies-of-Scale)

software und it-infrastruktur Dienstleistungen 

(software-as-a-service, saas): bereitstellung von 

software und it-infrastruktur durch einen externen 

dienstleister. 

startup-accelerator: Es gibt keine einheitliche Definition, 

dafür sind acceleratoren als forschungsgegenstand 

noch nicht hinreichend untersucht. Die am häufigsten 

verwendete Definition lautet: “Acceleratoren sind 

Startup-Programme, die durch einen offenen, aber 

hochgradig kompetitiven Wettbewerb gekennzeichnet 

sind. sie bieten funding für einen sehr frühen 

Zeitpunkt der Unternehmensentwicklung, häufig gegen 

Eigenkapitalbeteiligung. acceleratoren fokussieren auf 

kleine teams und weniger auf Einzelgründerinnen und 

bieten zeitlich begrenzte unterstützung insbesondere 

veranstaltungen, intensives mentoring und sind als 

kohorte organisiert ähnlich einer schulklasse.” (siehe 

die bekannte nEsta studie “the startup factories” 

unter:  http://www.nesta.org.uk/publications/startup-

factories)

http://www.insme.org/glossary/national-innovation-system
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startup clinics: die startup clinics sind eine für 

startups kostenfreie dienstleistung. Gründerinnen 

können individuelle Treffen mit Doktoranden 

buchen und finden Unterstützung bei der Lösung 

bestimmter Herausforderungen. startups bekommen 

entweder direkt unterstützung oder werden an ein 

Expertennetzwerk weitergeleitet.  https://www.hiig.de/

project/innovation-und-entrepreneurship/ 

startup-hubs bzw. startup-Knotenpunkte: startup-

knotenpunkte sind orte an denen sich besonders viele 

startups ansiedeln. 

startup inkubator: inkubatoren sind organisationen, 

die Existenzgründerinnen meist in frühen Phasen des 

Gründungsprozesses unterstützen. maßnahmen sind 

beratung und coaching, aber auch die bereitstellung 

von büroräumen und infrastruktur, bis hin zu 

umfangreichen services. (siehe Gründerszene lexikon, 

unter:  http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/

inkubator)

startup-ökosystem: Ein startup Ökosystem ist 

bestimmt durch startups in unterschiedlichen 

Phasen und verschiedenen organisationen wie 

forschungseinrichtungen, unterstützende Einrichtungen 

(finanziell, rechtlich,...) oder große unternehmen, 

welche sich physisch oder virtuell miteinander vernetzen 

und systemisch interagieren mit dem Ergebnis 

von neugründungen und Wachstum bestehender 

Gründungen. 

tEa-Quote (total early-stage entrepreneurial activity): 

Prozentualer anteil an Personen zwischen 18 und 64 

Jahren, die ein unternehmen gründen wollen oder 

bereits gegründet haben. (siehe GEM, unter:  http://

www.gemconsortium.org/)

Venture capital bzw. wagniskapital: Wagniskapital 

gehört in den bereich des Eigenkapitals und bezieht sich 

auf Eigenkapitalinvestitionen zur förderung der frühen 

Entwicklungsphasen eines unternehmens. 

werbeauslieferungs- und aussteuerungstechnologien 

(ad-technology, ad-tech): digitale technologien zur 

analyse im Werbekontext. 

EntrEprEnEurship in DEutschlanD 2017
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