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Die Nachhaltigkeitsberichterstattung
kennzeichnet einen neuen ganzheit-

lichen Ansatz der Unternehmenspubli-
zität. Sie verbindet drei bislang isolierte
Berichterstattungen miteinander und
fügt deren Interdependenzen in einer in-
tegrativen Betrachtung zusammen. Die
Bezeichnungen der thematisch umfas-
senden Nachhaltigkeitsberichte variieren
beträchtlich. Unabhängig von Begriffs-
vielfalt und konzeptionellen Entwick-
lungslinien hinter den einzelnen Bezeich-
nungen ist für diese Berichterstattung
eine integrative Darstellung charakteris-
tisch. Und zwar zumeist anhand der drei
Bereiche Ökonomie, Ökologie und Sozi-
ales.

Bestrebungen zur 
Standardisierung

Ebenso vielfältig wie die Interessen an
der Nachhaltigkeitsberichterstattung, so
verschieden erscheinen auch die Vorga-
ben, mit denen eine Standardisierung an-
gestrebt wird. „The Corporate Responsi-
bility Codebook“ enthält allein 32
einschlägige Vorgaben zu diesem Be-
reich. Eine Sonderstellung bei den stan-
dardsetzenden Akteuren nimmt die Glo-
bal Reporting Initiative (GRI) ein. Aus
institutioneller Sicht repräsentiert sie eine
internationale Multi-Stakeholder-Organi-
sation. Aus inhaltlicher Sicht haben sich
die GRI-Leitlinien mittlerweile als De-fac-
to-Standard herausgebildet.

Die dynamische Entwicklung in der
Nachhaltigkeitsberichterstattung, verbun-

Weichenstellung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung mit Zukunft

Die dritte Generation der Leitlinien
der Global Reporting Initiative
Seit rund vier Jahren werden die „Sustainability Reporting 
Guidelines“ angewandt. Nach einem umfassenden Überarbei-
tungsprozesses veröffentlicht die Global Reporting Initiative im
Oktober 2006 die dritte Generation des Leitfadens 
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (G3). Für Berichterstatter
und Berichtsnutzer bietet der G3 interessante Neuerungen. 
Von Ralf Isenmann

(IKT) und Methoden im Informationsma-
nagement begünstigt solche Vereinheitli-
chungen.

Revision von Leitlinien und
Rahmenwerk

Das Ziel der GRI besteht darin, welt-
weit akzeptierte Leitlinien zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung zu entwickeln und
so insgesamt deren Qualität, Aussagekraft
und Verbreitung zu steigern.

Nach zweijähriger intensiver Revision
folgten im August 2002 die zweiten der
ersten Leitlinien „Sustainability Reporting
Guidelines“ (Generation der GRI 2002).
Wiederum vier Jahre später münden die
gesammelten Erfahrungen sowie die Er-
kenntnisse eines umfassenden Überar-
beitungsprozesses in die dritte Genera-
tion des Leitfadens, der im Oktober 2006
veröffentlicht wird. 

Kennzeichnend für die jeweilige Revi-
sion bei GRI ist ein „Structured Feedback
Process“, der Interessierten zahlreiche
Möglichkeiten zur kritischen Mitarbeit
bietet. Instrumente der Mitarbeit sind un-
ter anderem Online-Befragungen, Kom-
mentierungsphasen sowie spezifische Ar-
beitsgruppen und Runde Tische. Neben
dem Spektrum an Partizipationsformen
ist es ein Anliegen der GRI, ein möglichst
breites Feld unterschiedlicher Akteure in
die Weiterentwicklung der Leitlinien ein-
zubeziehen, institutionell wie auch regio-
nal. So werden Unternehmensvertreter,
gemeinnützige Organisationen, berufs-
ständische Experten wie Wirtschaftsprü-
fer, Unternehmensberater und Kommu-
nikationsspezialisten, Investorengruppen,
Gewerkschaften, Wissenschaftler sowie
Vertreter aus Rating- und Rankingorgani-
sationen einbezogen.

Um das Kernstück, das die eigentlichen
Leitlinien bilden, hat die GRI seit 2002
eine Reihe ergänzender Dokumente ent-
wickelt. Technische Protokolle (Technical
Protocols) spezifizieren die Messung von
Indikatoren wie zum Beispiel Energie.
Branchenergänzungen (Sector Supple-
ments) widmen sich wirtschaftszweigspe-
zifischen Besonderheiten, beispielsweise
für die Automobilbranche. Themenspezi-
fische Leitfäden (Issue Guidance Docu-

den mit der Vielzahl unterschiedlicher
Vorgaben, macht die Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung insgesamt unübersicht-
lich. Neben der Beachtung exogener Be-
stimmungsfaktoren sind Unternehmen
vor interne Herausforderungen gestellt,
indem sie die zu vermittelnden Themen
inhaltlich stimmig zusammenzustellen
sowie ein effizientes und arbeitsteiliges
Informationsmanagement quer zu tradi-
tionellen Funktionsbereichen zu organi-
sieren haben. Für Berichterstatter ist
Nachhaltigkeit ein offenkundig schwieri-
ges Feld. Den Berichtsnutzern erschwert
dies Leistungsvergleiche, Unternehmens-
analysen, Benchmarks, Ratings und Ran-
kings.

Allerdings steigen die Anzeichen ei-
ner konsequenteren Standardisierung,
vor allem seit professionelle Berichtsnut-
zer in der Finanzwelt begonnen haben,
ökologische und soziale Leistungsindika-
toren in ihre Bewertungen mit einzube-
ziehen. Insofern erscheinen Nachhaltig-
keitsberichte zunehmend wettbewerbs-
relevant und werden deshalb auch zum
Thema der obersten Unternehmensfüh-
rung. Gerade das Interesse professionel-
ler Berichtsnutzer fördert eine Konver-
genz zu harmonisierten Dokument-
strukturen und einem standardisierten
Datenformat mit semantischer Auszeich-
nung. Mit dessen Hilfe können Inhalte
aus Nachhaltigkeitsberichten ohne noch-
malige manuelle Eingabe einfach ausge-
tauscht und automatisiert ausgewertet
werden. Der Einsatz moderner Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien
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sind Ökonomie, Umwelt, Menschen-
rechte, Arbeit sowie Produktverant-
wortung und Gesellschaft.
Insgesamt lassen sich die Neuerungen

der G3 durch die Verschlankung ihres
Umfangs, die Straffung ihrer Struktur so-
wie die präziseren Angaben zu Berichts-
inhalten auch quantitativ nachvollziehen.
Während ein Nachhaltigkeitsbericht mit
vollständigem Inhalt ohne Branchener-
gänzungen nach G2 insgesamt 395 in-
haltliche Bestandteile enthält, reduziert
sich diese Anzahl bei G3 auf rund 260 Be-
standteile, so die Ergebnisse einer seman-
tischen Dokumentanalyse.

Resümee und Ausblick

Wie sich die Neuerungen der G3 letzt-
lich auf die Entwicklung der Nachhaltig-
keitsberichterstattung auswirken mögen,
läßt sich im Vorfeld kaum treffsicher ab-
schätzen. Ob sie tatsächlich einen quan-
tititiven Schub auslösen, die Verbreitung
der Nachhaltigkeitsberichterstattung
wirksam befördern und insbesondere
Unternehmen zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung ermuntern, hängt sicherlich
auch vom Einsatz in der Betriebsroutine
ab und dies muss insofern erst der Belas-
tungstest in der Praxis zeigen.

Gleichwohl scheinen die Weichen in
Richtung Zukunft gestellt. Dies gilt insbe-
sonere im Blick auf die Anforderungen ei-
ner modernen (Online-)Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung, in der relevante Inhalte,
Darstellungen in unterschiedlichen Me-
dien, differenzierte Präsentationsformen
(medienspezifisch, zielgruppenorientiert)
und sich ergänzende Verteilungsmechan-
simen zu maßgeschneiderten Kommuni-
kationsinstrumenten kombiniert werden
können. 

G3. Ferner hat die GRI die Gliederung
der Leitlinien gestrafft. G3 besteht aus
insgesamt fünf Abschnitten: (I) Über-
blick über die Nachhaltigkeitsberich-
terstattung (2 Seiten), (II) Berichtsin-
halt, -grenzen und –qualität (7 Seiten),
(III) Angaben eines Standardberichts
(11 Seiten), (IV) Anwendung der Leit-
linien (2 Seiten), (V) Glossar mit Be-
griffsdefinitionen (2 Seiten). Doch die-
se Anordnung folgt eher einem pro-
zessorientierten Ablauf in der Nach-
haltigkeitsberichterstattung. Ferner
hat die GRI zur Vorbereitung auf G3
eine eigene Informations- und Kom-
munikationsplattform im Internet mit
zahlreichen Hinweisen, Dokumenten
und Hintergrundinformationen ein-
gerichtet.

❚ Inhalt: Aus der Fülle der Detailände-
rungen seien hier drei Punkte hervor-
gehoben): (I) Die umfassend einge-
führten elf Einzelprinzipien der
Nachhaltigkeitsberichterstattung aus
G2 wurden in zwei Gruppen, „Issue
Determination“ und „Quality of Data“,
gebündelt. Sie wurden begrifflich ver-
dichtet sowie durch Beispiele und Fra-
gen veranschaulicht. (II) Die gestraff-
te Gesamtstruktur der G3 spiegelt sich
in den empfohlenen Angaben eines
Standardberichts wider. Demnach soll
ein Standardbericht nach GRI zumin-
dest drei Bereiche enthalten. Erstens
Angaben zur Unternehmensstrategie,
zum Organisationsprofil, zu Berichts-
merkmalen, zu Governance, Stakehol-
der-Beziehungen und Verpflichtungen
(Disclosure Items). Zweitens Angaben
zu Managementsystemen (Disclosure
on Management Approach) sowie drit-
tens Angaben zu den Leistungskenn-
zahlen (Disclosure on Performance In-
dicators). (III) Die Leistungsindika-
toren wurden begrifflich entschlackt
und konzeptionell überarbeitet. Sie
wurden auch im Hinblick auf beste-
hende internationale Standards sowie
durch technische Protokolle spezifi-
ziert. Die insgesamt 97 Einzelindika-
toren bei G2 wurden auf 79 Indikato-
ren bei G3 reduziert. Unverändert
blieben die fünf Bereiche, die der Bün-
delung der Indikatoren dienen. Diese

ments) helfen bei der Interpretation erklä-
rungsbedürftiger Themen wie etwa Diver-
sität. Zusammen mit den Leitlinien bilden
technische Protokolle, Branchenergänzun-
gen und themenspezifische Leitfäden als
„Family of Documents“ ein umfangreiches
Rahmenwerk zur Nachhaltigkeitsberich-
terstattung. Hinzugekommen sind neuer-
dings „Linkage Papers“, die die Verbindun-
gen der GRI-Leitlinien zu anderen Vor-
gaben wie etwa zum Global Compact ver-
deutlichen.

Neuerungen durch G3

Die Neuerungen, die G3 im Vergleich
zu den GRI-Leitlinien 2002 (G2) mit sich
bringen enthalten institutionelle, ange-
botsspezifische, formale und inhaltliche
Aspekte:
❚ Institution: Die GRI überarbeitet ihr

Geschäftsmodell. Weg von einem weit-
hin philanthropisch geprägten Char-
akter eines Start-up, dessen Finanzie-
rung sich weitgehend von Spenden
und Mitgliedsbeiträgen speist, hin zu
einer selbstfinanzierten, unabhängi-
gen Institution. Diese Professionali-
sierung zielt auch auf die Entwicklung
der GRI als maßgeblicher Akteur mit
einer dauerhaften Sicherung ihres
Einflusses als internationale Multi-Sta-
keholder-Institution mit standardset-
zender Geltung für die Nachhaltig-
keitsberichterstattung.

❚ Angebote: Als Folge des neuen Ge-
schäftsmodells erweitert die GRI das
Angebot um neue Produkte und
Dienstleistungen. Darunter sind Infor-
mationsprodukte und -dienstleistun-
gen wie der Relaunch der GRI-Websi-
te, die Dokumentstruktur eines Nach-
haltigkeitsberichts gemäß eXtensible
Business Reporting Language (XBRL)
und die Report-Registrierung, ein dif-
ferenzierter Service zu Schulung,
Weiterbildung und Training zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung sowie GRI-
Akkreditierungsprogramme.

❚ Formalia: Der Umfang der „Sustaina-
bility Reporting Guidelines“ hat sich
im vorliegenden Entwurf erheblich
verschlankt. Von ehemals 94 Seiten
bei G2 bleiben nunmehr 27 Seiten bei
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