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Der chinesische Kultur- und Wirtschaftsraum 

als Herausforderung fur die Institutionenokonomik

Helmut Leipold

One of the unresolved issues in modern institutional economics concerns the re

lationship between formal and underlying informal institutions. The analytical 

difficulty arises from the fact that informal institutions are not directly accessible 

to observation. They have to be disentangled by a theoretical approach which 

explains how culture, history and path dependence shape the institutional sys

tems. This article presents a typological approach for identifying the impact of 

these variables. The approach is then applied to the Chinese cultural and eco

nomic area. It is shown that China represents a unique economic and social or

der which is dominantly structured by informal institutions. Finally the article 

suggests some open tasks and issues of Asian studies from the perspective of the 

institutional economics.

1 Offene Fragen der modernen Institutionenokonomik

In diesem Beitrag soil der Frage nachgegangen werden, weshalb der ostasiatische 

und speziell der chinesische Kultur- und Wirtschaftsraum fur die modeme Institu- 

tionenbkonomik als ein aufschlussreiches, weil noch nicht hinreichend entschlus- 

seltes Untersuchungsobjekt angesehen werden kann. Die Institutionenokonomik, 

wie sie sich in ihren verschiedenen Theorieansatzen prasentiert, hat sicherlich den 

Wissensstand uber die komplexen Zusammenhange zwischen institutioneller und 

wirtschaftlicher Entwicklung verbessert (vgl. als Ubersicht Erlei, Leschke, Sauer- 

land 1999). Beispielhaft zu nennen sind etwa die bkonomische Theorie der Demo

kratie und der Verfassung, die Theorie der Eigentumsrechte und der Unternehmung 

einschlieblich der Prinzipal-Agent-Beziehungen, die okonomische Theorie des 

Rechts oder die Theorie des institutionellen Wandels. Ungeachtet der Erkenntnis- 

fortschritte fallt jedoch ein Defizit auf, das sich stichwortartig mit der Kategorie der 

informalen Institutionen und deren Verhaltnis zu den formalen Institutionen um- 

schreiben lasst. Dieses Defizit ist seit langerer Zeit bekannt. Es ist friiher in ver

schiedenen methodischen Ansatzen als Verhaltnis zwischen Kultur bzw. Religion 

und Wirtschaft oder zwischen Wirtschaftsgeist und Wirtschaftsleistung thematisiert 

worden. Die Vielfalt und der teils spekulative Charakter der Erklarungen sind wahr- 

scheinlich dafur verantwortlich, dass kulturelle oder informelle Einflussfaktoren in 

den vorherrschenden bkonomischen Erklarungsansatzen ausgeblendet bleiben. Den- 

noch zeigt die Realitdt immer wieder die Relevanz dieser Einflussfaktoren.

Ein jUngeres Anschauungsbeispiel liefert die Transformation der ehemals sozialisti- 

schen Lander in Mittel- und Osteuropa in rechtsstaatliche Demokratien und privat-
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wirtschaftliche Marktwirtschaften. Die dabei beobachtbaren Unterschiede sollten 

gerade fur die okonomische Zunft auBerordentlich lehrreich sein. Hier bestand unter 

Okonomen anfanglich ein weitgehender Konsens liber die erforderliche Umgestal- 

tungspolitik. GemaB dem von den Vertretem der neoklassischen oder auch der or- 

doliberalen Wirtschaftstheorie vorgeschlagenen Standardrezept sollten die jeweili- 

gen Regierungen mbglichst schnell fllr die makrodkonomische Stabilisierung, die 

Liberalisierung der Preise und des AuBenhandels und den Aufbau eines rechtlich- 

institutionellen Rahmenwerks fur funktionierende Markte sorgen. Damit verband 

sich die Uberzeugung, dass sich die institutionelle Umgestaltung schnell verwirkli- 

chen lasse (Sachs 1990). Verzbgerungen erwartete man lediglich bei der Privatisie- 

rung des Staatseigentums, die deshalb als "single most formidable obstacle" veran- 

schlagt wurde (vgl. Blanchard et al. 1994, S. 12).

Die Realitat der Transformationspolitik entsprach diesen Erwartungen nur sehr un- 

vollkommen und zudem mit verschiedenen Erfolgen. Es kam zu zeitlichen Verzoge- 

rungen der institutionellen Reformen und zu erheblichen Einbriichen der Produktion, 

der Einkommen und der Investitionen. Jedenfalls blieben die prognostizierten 

Wirtschaftserfolge weit hinter den Erwartungen sowohl der Okonomen als auch der 

Bevblkerung zuriick. Dabei musste der deutliche Rtickstand der ost- und stidosteu- 

ropdischen Lander gegeniiber den mitteleuropdischen Landem ins Auge fallen. Die 

Riickstande sind in einer Reihe vergleichender Studien belegt (vgl. Barisitz 1995; 

Panther 1998). Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass den unterschiedlichen 

wirtschaftlichen Reformergebnissen keine addquaten Unterschiede der formalen 

Institutionen und der offiziell verfolgten Umgestaltungspolitik zugrunde lagen.

Die divergente Wirtschaftsentwicklung lasst sich offensichtlich erst dann angemes- 

sen erkldren, wenn der Einfluss informaler Institutionen und damit kultureller und 

geschichtlicher Faktoren beriicksichtigt wird (so auch Herrmann-Pillath 1993). 

Diese Forderung mag zwar akzeptiert werden. Ihre Realisierung ist jedoch schwie- 

rig, weshalb Vertreter der mainstream-economics einschlieBlich der Institutionen- 

okonomik die Untersuchung informaler Institutionen meiden.

Als riihmliche Ausnahme ist D.C. North zu nennen, der bezeichnenderweise ein 

Wirtschaftshistoriker ist. Seine friihen Arbeiten waren noch ganz der Methode und 

den Thesen der Institutionenbkonomik verpflichtet. Allerdings musste North schon 

bald erkennen, dass der Wandel von Institutionen nicht universal dem bkonomi- 

schen Erklarungsmuster der rationalen Wahl und Anpassung folgt. Diese Einsicht 

lenkte den Blick auf die Bedeutung informaler Institutionen, deren Divergenz und 

Persistenz nach einer uberzeugenden Erklarung verlangten. North fand sie in der 

Pfadabhangigkeit der institutionellen und der wirtschaftlichen Entwicklung. Mit 

Pfadabhangigkeit ist die Tatsache gemeint, dass historisch weit zuriickliegende und 

oft auch beilaufige Ereignisse aktuelle reale Verhaltnisse und deren Veranderung 

praformieren. Pfadabhangigkeit engt also die Menge an Entscheidungsaltemativen 

ein und verbindet Entscheidungen liber die Zeit. Die institutionelle und die davon 

abhangige wirtschaftliche Entwicklung erfolgen in einem historischen und kultu- 

rellen Kontext, weshalb North (1994, S. 364) in der Kultur den Schlussel fur die 

Erklarung des institutionellen und wirtschaftlichen Wandels sieht. Den Einfluss der 

Kultur versucht er methodisch mit Hilfe der mentalen Modelle der Weltsicht zu
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erfassen, die er als ein Mixtum des kulturellen Erbes, des lokalen Wissens und des 

verfugbaren, allgemeinen Wissens interpretiert. Das kulturelle Erbe umfasst die 

informalen Normen und Konventionen, die generationenubergreifend durch kollek- 

tives Lemen weitergegeben werden.

Die Details der von North prasentierten Theorie des institutionellen Wandels kbnnen 

hier nicht dargestellt werden (vgl. Leipold 1996b und 1998). Mit den Konzepten der 

Pfadabhangigkeit und der mentalen (kulturellen) Modelle der Weltsicht hat er Erkla- 

rungsvariablen beigesteuert, die fur die Analyse des Einflusses infbrmaler Institutio- 

nen hilfreich sein kbnnen. Die Kategorie der informalen Institutionen bleibt dabei 

aber noch unscharf. North (1992, S. 3f.) definiert sie als Summe der sozialen oder 

selbstauferlegten Verhaltensnormen und Konventionen, deren Hauptzweck darin 

bestehe, formale Institutionen zu erweitem oder aber einzuschranken. Dabei bleibt 

unklar, welche informalen Verhaltensnormen und Sitten aus welchen Griinden ent- 

wicklungsrelevant sind und in welchem Verhaltnis sie zu formalen Institutionen 

stehen. Informale Regeln sind im Unterschied zu den formalen Institutionen nur 

bedingt einer unmittelbaren Beobachtung zuganglich. Sie sind daher durch eine 

abstrakt-theoretische Erklarung zu erschlieBen.

Im Folgenden soil in der gebotenen Kiirze ein modifizierter ErklSrungsansatz vorge- 

stellt werden, der eine neuartige Typologie der Institutionen begriindet (vgl. Leipold 

2000). Der Hauptzweck des Ansatzes ist in der Identifizierung der kulturellen Ei- 

genarten einzelner Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen zu sehen. Dieses Vor- 

haben soli dann in den nachsten Kapiteln am Beispiel des chinesischen Kultur- und 

Wirtschaftsraumes demonstriert werden.

2 Der typologische Ansatz einer kulturellen Institutionenokonomik

Zunachst sei an die elementare Einsicht erinnert, dass Institutionen raum- und zeitlos 

dazu dienen, das Verhalten eigeninteressierter Individuen im Zusammenleben ver- 

lasslich und mdglichst berechenbar zu regeln, mithin der wechselseitig verlasslichen 

Regelbefolgung zu unterstellen. Bei der Bewaltigung dieses Problems ist die ambi- 

valente Natur der Menschen in Rechnung zu stellen, die sie einerseits zu eigeninter- 

essierten Wesen veranlagt, andererseits auch als vemunftbegabte Wesen dazu befa- 

higt, gemeinsame Regeln zu gestalten und zu verandem, worin der eigentliche Kern 

von Kultur und kultureller Vielfalt zu sehen ist. Die Chance, dass sich Menschen auf 

gemeinsame Regeln einigen, hangt maBgeblich von den realen Beziehungskonstel- 

lationen ab. Eine Einigung fallt zeit- und raumlos leichter, je mehr die Interessen 

ubereinstimmen. Sie wird umso schwieriger, je mehr sich die Interessen widerspre- 

chen. Von daher liegt es nahe, die Interessenkonstellationen als Ausgangspunkt fur 

die Ableitung und Unterscheidung von Institutionen zu wahlen.

Diese Einsicht hat die Arbeiten und Diskussionen bestimmt, in denen das Institutio- 

nenproblem mit Hilfe der Spieltheorie modelliert und erklart wird. Dabei werden 

paradigmatische Interessenkonstellationen und korrespondierende Modelie von 

Spielen gemaB dem Konfliktgrad der Interessen systematisiert. An den Eckpunkten 

der Systematik stehen so genannte konfliktffeie Spiele reiner Koordination einerseits 

und reine Konflikt- oder Nullsummenspiele andererseits. Dazwischen liegen die
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diversen Modelie mit verschiedenen Kooperations- und Konfliktgraden, die als 

"mixed motive games" bezeichnet werden und die im Gefangenendilemmaspiel die 

meistuntersuchte Variante finden (vgl. Schelling 1960).

In den spieltheoretischen Analysen des Institutionenproblems, auf deren Details hier 

nicht eingegangen werden kann, haben sich zwei Typen von Institutionen herausge- 

schalt, die als selbstbindende und als bindungsbediirftige Institutionen bezeichnet 

seien (vgl. Leipold 1997a). Selbstbindende Institutionen entstehen und gelten im 

Rahmen konfliktarmer und damit sozial unproblematischer Interessenkonstellatio- 

nen, die als Koordinationsspiele modelliert werden. Hierbei haben sich die Akteure 

auf eine gemeinsame Regel zu einigen, ohne zu wissen, wie die anderen Akteure 

sich verhalten. Es geht also darum, das Verhalten so zu koordinieren, dass eine ge- 

meinsam praferierte Alternative verldsslich gewShlt wird. Sofem das gelingt, hat 

keiner der Beteiligten einen unmittelbaren Anreiz, die Koordinationsregel zu miss- 

achten. Solche Regeln werden tiblicherweise als Konventionen bezeichnet. Sie ent

stehen meist spontan und gelten, weil sie allgemein befolgt werden, weshalb sie eine 

starke Beharrungstendenz aufweisen. Es bedarf keiner aufwendigen Begrundung, 

dass Veranderungen einer pfadabhangigen Entwicklung folgen. Klassische Beispiele 

sind Sitten, Brduche, Rituale, Essensgewohnheiten, Regeln des Verkehrs, des An- 

stands, der Gastfreundschaft, der Sprache oder des Tausches. Konventionen sind ein 

essentieller Bestandteil einer Kultur und demgemaB interkulturell verschieden.

Davon unterscheiden sich bindungsbediirftige Institutionen, denen sozial problema- 

tische, weil konflikttrdchtige Interessenkonstellationen zugrunde liegen, wie sie sich 

durch das Gefangenendilemmaspiel und andere Spiele, z.B. das Versicherungsspiel, 

modellieren lassen. Beim Gefangenendilemmaspiel ist es fur jeden Beteiligten vor- 

teilhaft, wenn die anderen Individuen verlasslich die geltende Regel befolgen, sich 

also kooperativ verhalten. Der grbBte Vorteil winkt jedoch fur den, der isoliert die 

Regel missachtet und so die Regeltreue anderer ausniitzt. Es handelt sich deshalb um 

sozial problematische Interessenbeziehungen, weil die Regelbefolgung fur selbstin- 

teressierte Individuen in gegebenen Situationen nicht die vorteilhafteste, sondem die 

zweitbeste Alternative ist, wobei nur die wechselseitige Befolgung der zweitbesten 

Alternative das ftir alle vorteilhafteste Ergebnis garantiert. Abstrakt besehen, erfor- 

dert eine verlassliche und fiir alle Beteiligten vorteilhafte Regelung solcher Interes

senkonstellationen, dass die Individuen ihr Selbstinteresse beschrdnken und neben 

ihren eigenen Interessen auch die Interessen der anderen beteiligten Individuen an- 

gemessen berticksichtigen oder zumindest nicht schadigen. Darin ist die Essenz 

bindungsbedurftiger Institutionen zu sehen. Die Regelung sozial problematischer 

Interessenbeziehungen ist also im Kern ein moralisches Problem. Die Essenz des 

moralischen Problems lasst sich auf die Forderung reduzieren, im Rahmen der je- 

weils gegebenen Normen sich regelgerecht zu verhalten und auf die situativ und 

individuell mbgliche Vorteilsnahme zu verzichten (vgl. dazu Mackie 1981, S. 133.; 

Platteau 1994, S. 765 ff.; Bauermann 1996).

Die raum- und zeitlos gUltige Relevanz dieser Forderung erschlieBt sich in paradig- 

matischer und abstrakter Form am besten vor dem Hintergrund des Gefangenendi- 

lemmas. Dessen Auflosung oder Vermeidung verlangen die Geltung, d.h. die Ent- 

stehung und Befolgung moralischer Bindungen. Da den Menschen als genuin
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selbstinteressierte Wesen solche moralischen Bindungen schwer fielen und bis heute 

fallen, begriindet die Geltung moralischer Bindungen das eigentliche Knappheits- 

und damit auch Erklarungsproblem der Ordnungs- oder Institutionenokonomik. 

Wenn Moral ein knappes oder sogar das knappste Gut im menschlichen Zusam- 

menleben war und ist, gilt es zu erklaren, welche Faktoren und deren Kombination 

selbstinteressierte Individuen dazu befahigen, das Verhalten verlasslichen morali

schen Bindungen oder Regeln zu unterstellen, um auf diese Weise wechselseitig 

vorteilhafte Kooperations- oder Tauschgewinne zu realisieren. Die Identifikation 

dieser Faktoren liefert zugleich das Kriterium zur Typisierung bindungsbediirftiger 

Institutionen.

Seit den Klassikem der griechischen Philosophic ist es ublich, in natiirlichen Anla- 

gen (Gefuhlen) und in der Vemunft die beiden originaren moralstiftenden Faktoren 

zu sehen. Diese Unterscheidung soil hier aufgenommen und durch die aus Glaube 

und Uberzeugung erwachsenden religiosen und ideologischen Bindungspotentiale 

erweitert werden.

Die ordnungsstiftende Relevanz nattirlicher Anlagen (moral sentiments) ist insbe- 

sondere von den Vertretem der Schottischen Moralphilosophie herausgestellt wor- 

den. Wie Hume (1972, S. 7) betont, sei es nahe liegend, fast alle moralischen Prinzi- 

pien auf ein Zusammenwirken von Gefuhlen und Vemunft zuriickzufuhren. Entge- 

gen dieser plausiblen Annahme erkennt Hume jedoch in den angeborenen morali

schen Gefuhlen die originare Quelle der Moral. Diese Einsicht findet sich auch bei 

Smith (1985), der das natiirliche Mitgefuhl fur das Schicksal und Wohlergehen der 

Mitmenschen neben der Religion und dem Recht als die originaren ordnungsstiften- 

den Faktoren unterscheidet, die in der Wirtschaft uber wettbewerbliche Markte in 

Einklang gebracht werden. Der Schwachpunkt in der Argumentation sowohl von 

Hume als auch von Smith ist darin zu sehen, dass die Reichweite moralischer Ge- 

fuhle uberstrapaziert wird. Gegen diese Annahme sprechen vor allem empirische 

Erfahrungen. Von der menschlichen Friihgeschichte bis heute haben sich emotionale 

Bindungen primar im Rahmen verwandter und bekannter Gemeinschaften entfaltet. 

Die klassischen Formen waren und sind die Familie, die Verwandtschaftsverbande 

wie Clans oder Stamme sowie in begrenztem MaBe auch freundschaftlich verbun- 

dene Personen in und zwischen nichtverwandten Verbanden. Eine plausible Erkla- 

rung dafiir, dass sich moralisches Verhalten primar im Rahmen verwandter Gemein

schaften entfaltet, liefert das soziobiologische Konzept der Verwandtschaftsselek- 

tion (vgl. Leipold 1997a). Das unterschwellige Bewusstsein iiber die genetische 

Verbundenheit hat sich jedenfalls zu alien Zeiten und Orten als das urspriingliche 

Potenzial fur die Geltung und Befolgung moralgebundener Regeln erwiesen. Diese 

Regeln seien als emotional gebundene Institutionen bezeichnet. Aufgrund ihrer 

begrenzten Reichweite waren und sind sie auf weiter greifende Bindungspotenziale 

angewiesen.

Neben der Vemunft haben die Menschen schon friih Bindungspotenziale genutzt, 

die sich aus Glauben und Uberzeugungen speisen. Damit ist die ordnungsstiftende 

Rolle der Religion und der Ideologien angesprochen. Religionen leisten zwei Haupt- 

funktionen: Sie geben erstens Antworten auf existentielle Grundfragen und spenden 

Trost und Erleichterung fur Leiden, Seelenangste und Note. Zweitens postulieren sie
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moralische Werte in Form von Ge- oder Verboten filr das gutter- oder gottgefMllige 

Verhalten und belegen die Befolgung mit Sanktionen. Sie leisten also neben einer 

Sinndeutungs- oder Heilsfunktion eine wichtige Ordnungsfunktion. Diese Leistung 

hat Durkheim (1981, S. 560) dahingehend gewtirdigt, dass fast alle groBen Institu- 

tionen der Menschheitsgeschichte aus der Religion geboren warden. Deshalb sollen 

hier religios gebundene Institutionen als zweite Unterform bindungsbedtlrftiger 

Institutionen unterschieden werden.

Eine analoge Ordnungsfunktion leisten Ideologien, die sich meist als vemunftgelei- 

tete Substitute zur Religion verstehen. Ideologien postulieren Leitbilder und Werte 

fur die Ordnung des menschlichen Zusammenlebens. Durch den per Uberzeugung 

angestrebten Konsens Uber Werte (Freiheit, Gleichheit, Briiderlichkeit etc.) soil 

letztlich der Konsens uber die Regeln des Zusammenlebens befordert werden. Inso- 

fern ist Ideologien ein Bindungspotenzial zu unterstellen, das in modemen Gesell- 

schaften die Gestaltung und Befolgung der Institutionen maBgeblich beeinflusst hat. 

Deshalb ist in den ideologisch gebundenen Institutionen eine weitere Unterform 

bindungsbedtirftiger Institutionen zu sehen.

Gegenuber diesen drei informalen Typen von Institutionen sind die rechtlich er- 

zwingbaren Institutionen abzuheben. Recht verkbrpert den Kanon zwingender und 

erzwingbarer Verhaltensnormen und damit den Inbegriff formaler, d.h. explizit for- 

mulierter und kontrollierter Institutionen. Die Geltung rechtlicher Regeln basiert 

meist auf einem Mixtum von Vemunft und moralischen RUckbindungen. Recht 

verkbrpert also die formal-rationale Form, in der moralgebundene Regeln im hegel- 

schen Doppelverstandnis aufgehoben werden. Die hier vorgestellte und nur knapp 

begriindete Typologie der Institutionen sei in der folgenden Ubersicht noch einmal 

zusammengefasst (Abb. 1).

GemaB der Logik des hier vorgestellten Begriindungsansatzes ist in dem jeweils 

historisch gewachsenen System der bindungsbedurftigen Institutionen der harte 

Kern einer Kultur zu sehen. Die verlassliche Regelung sozial problematischer Be- 

ziehungen verlangt die BeschrUnkung der Eigeninteressen und damit die angemes- 

sene Berucksichtigung der Fremdinteressen. Gefordert sind also im urspriinglichen 

Verstandnis moralische BeschrUnkungen oder Bindungen, die genuin eigeninteres- 

sierten Individuen stets und uberall schwer fallen, weshalb Moral im menschlichen 

Zusammenleben auch stets und uberall das genuin knappe Gut reprasentiert. Um das 

moralische, d.h. das institutionelle Knappheitsproblem Ibsen zu kbnnen, mussten die 

Menschen in alien Kulturen ein GerUst an Regeln schaffen, das zum Aufbau pro- 

duktiver und friedfertiger Beziehungen taugte. Die Geschichte ist voller Beispiele 

sowohl fur baufallige Geriiste, die den moralischen Belastungen nicht standhielten, 

als auch fur wahre kulturelle Kunstwerke, die eine lange Dauerhaftigkeit bewiesen 

haben. Ein konkretes Muster fur ein dauerhaftes kulturelles Kunstwerk liefert zwei- 

fellos die chinesische Kultur. In den folgenden Ausfuhrungen soli versucht werden-, 

mit Hilfe der vorgestellten Typologie den markanten Eigenarten dieses Kulturrau- 

mes auf die Spur zu kommen.
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Abb. 1: Typologie der Institutionen

Institutionentypen Quellen (Faktoren) der 

Geltung, d. h. der 

Entstehung und Befolgung 

der Institutionen

I. Selbstbindende Institutionen

(Regelung sozial unproblematischer

Interessenbeziehungen)

<
-

-
-

-
-

-
-

; 
Formale

Informale
 Institutionen

 
: 

Institutionen

- Zufall

- Bewubte Vereinbarungen

- Individuelle

Vorteilhaftigkeit

II. Bindungsbediirftige Institutionen 

(Regelung sozial problematischer 

Interessenbeziehungen)

1. Moralgebundene Institutionen

1.1. Emotional gebundene 

Institutionen

1.2. Religios gebundene 

Institutionen

1.3. Ideologisch gebundene 

Institutionen

2. Rechtlich erzwingbare 

Institutionen

Moralische Gefiihle

+ Vemunft

Glaube

+ Moralische Gefuhle

+ Vemunft

Uberzeugung

+ Moralische Gefuhle

+ Glaube

+ Vemunft

Vernunft

+ Moralische

Ruckbindungen

3 Markante Eigenarten des chinesischen Kulturraumes aus institu- 

tionenokonomischer Sicht

Aus der Perspektive des prasentierten institutionenbkonomischen Ansatzes ist die 

hervorstechende kulturelle Eigenart Chinas darin zu sehen, dass es emotional ge- 

bundene Institutionen in Gestalt familiarer Bindungen und Regeln zum tragenden
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Stiitzpfeiler der Gesellschaftsordnung ausgebaut und bis in die modeme Zeit be- 

wahrt hat. Dieses tragende Regelsystem wird durch ein System religibs-ideologisch 

gebundener Institutionen abgestiitzt, die ihrerseits auf einer eigenstSndigen kosmo- 

logischen Moral- und Soziallehre beruhen. Das institutionelle Gerilst hat im Laufe 

seiner jahrtausendelangen Ausbildung eine auBerordentliche Belastbarkeit erwiesen, 

die es bis heute dazu befahigt, mit einem Minimum an formalen, also an rechtlich 

erzwingbaren Institutionen auszukommen. China war und ist daher der Prototyp 

einer dominant informal gebundenen Gesellschaft. Da China dasjenige Land ist, das 

die langste und relativ kontinuierlichste eigene Geschichte aufweist, hat auch die 

ErklSrung der kulturellen Eigenarten historisch weit auszuholen.

Die iiberragende Rolle der Familie als gesellschaftliche Grundeinheit und als Wiege 

der Kultur ISsst sich in China bis in seine ffiihen AnfMnge nachweisen (vgl. Goody 

1990, S. 52 ff.). Ungeachtet der nach Region und sozialem Status bestehenden Un- 

terschiede der Familienorganisation dominierte schon friih die vaterrechtlich, also 

die patrilineare und patriarchalisch geordnete Familie. Aus dem emotionalen Ver

bund verwandter Familien bildeten sich FamilienverbSnde oder Klans, die ihren 

Zusammenhalt auf einen gemeinsamen Ahnen zuriickfiihrten. Die Angehbrigkeit 

wurde meist durch den Familiennamen bzw. durch den Namen des Ortes, in dem 

sich der Familientempel befand, definiert, wobei im Extrem sich Angehbrige dessel- 

ben Familiennamens, von denen in China seit jeher nur wenige hundert Namen 

tiblich waren, als Klangemeinschaft betrachteten. Der Zusammenhalt wurde dabei 

durch den Ahnenkult mit regelmSBigen Ahnenopfem und durch gegenseitige Hilfen 

fur in Not geratene Angehbrige gefestigt.

Patrilinear geordnete FamilienverbSnde mitsamt dem Ahnenkult lassen sich in vie- 

len friihen Kulturen als primSre Ordnungseinheiten nachweisen (vgl. Kohl 1993, S. 

32 ff.). Sie waren imstande, innerhalb der einzelnen Verwandtschaftsgemeinschaften 

kooperative und friedfertige Beziehungen zustande zu bringen. Ihre SchwSche 

bestand in der begrenzten Reichweite der verwandtschaftlichen Bindungen und dem 

damit verbundenen latenten Dualismus zwischen Binnen- und AuBenmoral. Das 

friedfertige Zusammenleben von mehreren und grbBeren Familienverbanden 

erforderte daher regelmaBig eine iibergreifende Integrationsideologie, die ublicher- 

weise durch die Religion bereitgestellt wurde. Die Ordnungsfunktion der Religion 

wird im Alten Testament am Beispiel Abrahams verdeutlicht, der als der Urvater des 

Monotheismus gilt. Die Forderung, den eigenen Sohn zu opfem und damit das gbtt- 

liche Gebot iiber die Blutsbande zu stellen, hat als die schwerste Priifung des Gott- 

vertrauens gegeniiber dem verwandtschaftlichen Vertrauen zu gelten. Max Weber 

(1991, S. 200) hat daher in der Durchbrechung des Sippenbandes die groBe Leistung 

insbesondere der monotheistischen Religionen gesehen, die fur die weitere politi- 

sche und kulturelle Entwicklung des Nahen Ostens und des Westens von entschei- 

dender Bedeutung waren.

China hat schon friih eine davon abweichende, eigenstandige Lbsung des Ordnungs- 

problems gefunden, wobei hier nur die Unterschiede gegeniiber der orientalischen 

und okzidentalen Lbsung interessieren sollen. Die Einzigartigkeit der chinesischen 

Kultur ist darauf zuriickzufuhren, dass China in seiner friihen Geschichte ein Welt- 

verstandnis auf- und spater ausgebaut hat, dessen Essenz in der Annahme zu sehen
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ist, dass die Welt- und Sozialordnung nach analogen Prinzipien funktionieren, die 

letztlich den elementaren Prinzipien einer Familienordnung entsprechen. Diese Ein- 

sicht ist von Kennem der chinesischen Kultur als Organizismus, als Entsprechung 

von Makro- und Mikrokosmos oder als Einheit von Himmel, Erde und Menschen 

beschrieben worden (vgl. Needham 1956, S. 281; Eliade 1979, S. 27; Bodde 1981, 

S. 264).

Einigkeit besteht auch dariiber, dass die Urspriinge des chinesischen Weltbildes weit 

zuruckreichen. So lassen sich die Anfange fur die Systematisierung und damit fur 

die Erklarung der Welt fur die Shang-Periode (16.-11. Jh. v. Chr.) belegen. Hier 

taucht bereits die Unterscheidung zwischen den beiden Grundprinzipien Yang und 

Yin auf, wobei Yang urspriinglich die Sonnenseite eines Hiigels meinte und spater 

mit den Eigenschaften mannlich, hart, hell oder himmlisch im Unterschied zu den 

Yin-Eigenschaften weiblich, weich, dunkel oder irdisch identifiziert wurde. Auf 

diese Weise lieB sich aus der harmonischen Verbindung der beiden gegensatzlichen 

Grundprinzipien sowohl die Entstehung der Welt, der Erde als auch der Menschen 

erklaren. Damit war der Gedanke der prinzipiellen Harmonie zwischen potenziell 

konfligierenden Prinzipien oder Elementen in die Welt gesetzt, womit zugleich die 

Losung des Ordnungsproblems vorgezeichnet war. Fiir das religiose Bediirfnis nach 

einer Erklarung der Welt eriibrigte sich die Annahme eines gdttlichen Schbpfers und 

Gesetzgebers, wie sie fur die monotheistischen Religionen charakteristisch war. In 

der Shang-Periode existierte zwar die Vorstellung einer obersten Gottheit (<7z), mit 

dem die Herrscher uber ihre Ahnen verbunden waren und kommunizieren konnten. 

Diese Gottheit wurde jedoch bereits als unpersbnliches Wesen vorgestellt, das dem 

Ahnenkult und insbesondere der herrschenden Verwandtschaftslinie eine hbhere 

Weihe verleihen sollte. Der Ahnenkult verblieb dabei die ureigene Angelegenheit 

der einzelnen Familienverbande.

In der Periode der Zhou-Dynastie, die ab ca. 1025 v. Chr. die Shang-Dynastie ab- 

Ibste, wurde dann die oberste Gottheit zum abstrakten Himmel umgedeutet. Das 

erschien geboten, weil die oberste Gottheit traditionell der Ahnenreihe der Shang- 

Dynastie zugeordnet wurde, wodurch die Legitimation der Zhou-Linie in Frage 

gestellt war. Durch die Trennung von Himmel und verwandtschaftseigenen Ahnen- 

gottem lieB sich dieses Defizit beheben. Es entwickelte sich nun die abstraktere Idee 

vom Mandat des Himmels, die spater zum offiziellen Staatskult und damit zur in- 

formalen Staats- oder Herrschaftsideologie ausgebaut wurde. GemaB dieser Lehre 

bedeutete staatliche Herrschaft die Ausubung eines vom Himmel vorgegebenen 

Auftrags, der legitim war, so lange er dem Wohl des Volkes, also der Beherrschten 

diente. Damit war die Idee verbunden, dass der Herrscher im Faile eines Macht- und 

damit Mandatsmissbrauches seine himmlische Legitimation verliere.

Die friihe Rechtfertigung der zentralen Herrschaft als Mandat des Himmels wurde 

spater verfeinert, blieb aber das Grundprinzip des chinesischen Staates. Ihre offi- 

zielle Version erfuhr sie wahrend der friihen Herrschaft der Han-Dynastie (206 v. 

Chr. - 220 n. Chr.), wobei konfiizianische und legalistische Gedanken synthetisiert 

wurden. GemaB der Dong Zhongshu zugeschriebenen Version bilden Himmel, Erde 

und Menschen eine hierarchische Einheit. Der Herrscher als der Sohn des Himmels 

vermittelt dem Volk die Ideen des Himmels. Zugleich hat er dem Himmel als dem
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Vater und der Erde als der Mutter zu opfem, also Staatskulte durchzufuhren. Das 

Privileg des Himmelskults fiihrte zu einer gewissen religidsen Erhbhung des Kaisers 

und damit des Staates und seiner Verwaltung, weshalb die staatlichen Herrscher und 

die in ihrem Dienst tatigen Verwaiter auch den Hauch eines religidsen Charismas 

genielten konnten (Weber 1991, S. 51 f.). Das bedeutete zugleich auch eine Abstu- 

fung des Volkes, da es von einer der wichtigsten Staatsfunktionen ausgeschlossen 

blieb. Die Herrschaftsfunktion war jedoch begrenzt, da sie als Mandat gait und im 

Faile des Machtmissbrauchs entzogen werden konnte. Auch bei dieser Version der 

Herrschaftsideologie hat die Familienordnung Pate gestanden. Bezeichnenderweise 

biirgerte sich fur das Herrscherhaus der Begriff der "Landesfamilie" ein, der auch als 

synonymer Begriff fur den Staat gait.

Mit Ausnahme der Legalisten wurde die Familienordnung in alien klassischen Phi

losophic- und Morallehren ideologisch erhbht. Erwdhnt sei hier nur der Konfuzia- 

nismus, in dessen Zentrum die fiinf wesentlichen menschlichen Beziehungen stehen. 

Gemeint sind die Beziehungen zwischen Vater und Sohn, Herrscher, Minister und 

Untertanen, Mann und Frau, Slterem und jimgerem Bruder und die zwischen Freun- 

den, denen jeweils Pflichten zugeschrieben werden. Deren Essenz hat der Philosoph 

Han Feizi im dritten Jahrhundert v. Chr. in der Forderung zusammengefasst, dass 

der Untertan dem Herrscher, das Kind dem Vater und die Frau dem Mann dienen 

soli. Wo diesen Pflichten geniigt werde, sei das Zusammenleben wohl geordnet (vgl. 

Malek 1993, S. 96). Der Konfuzianismus, der in China, spSter aber auch in Japan 

oder Korea die Staats-, Bildungs- und Gesellschaftsordnung mabgeblich geformt 

hat, weist von Anfang an mit dem Bezug zur Familie einen desintegrativen Effekt, 

mit seinen Moral- und Erziehungsidealen zugleich aber auch einen integrativen 

Effekt auf. Die Spuren dieser Ambivalenz sind bis heute erkennbar. Denn die Vor- 

bildfunktion der Familie als Ordnungsmodell und die moralische Rechtfertigung der 

familidren Solidarity mussten den latenten Dualismus zwischen Binnen- und Au- 

Benmoral begiinstigen und die gesellschaftliche Integration erschweren.

Das erklart das firuhe Aufkommen der legalistischen Schule, deren Vertreter die 

Vorziige einer Herrschaft mittels verbindlicher Gesetze postulierten, was sich pro- 

grammatisch als "rule by law", nicht jedoch schqn als "rule of law" interpretieren 

iMsst. Die legalistische Ideologic wird am pragnantesten von einem Zeitzeugen (2. 

Jh. v. Chr.) kommentiert: "Sie unterscheiden nicht zwischen Nahestehenden und 

Fremden, sie machen keinen Unterschied zwischen Adligen und dem gemeinen 

Volk und richten alle zusammen nach dem Gesetz, sodass die auf Zuneigung und 

Respekt gegriindeten Beziehungen hinfMllig werden" (zit. bei Gemet 1979, S. 88). 

PrSziser Idsst sich das Spannungsverhdltnis zwischen informalen und formalen In- 

stitutionen, zwischen li und fa, das die Geschichte der chinesischen Kultur durch- 

zieht, nicht auf den Punkt bringen. Wenngleich der Einfluss der Legalisten auf das 

chinesische Staats- und RechtsverstSndnis nicht zu unterschatzen ist, dominierte 

doch der Konfuzianismus und mit ihm die Bedeutung informaler und d.h. familiar 

und moralisch-ideologisch gebundener Institutionen. Der Konfuzianismus avan- 

cierte unter den Kaisem der fruhen Han-Dynastie zur offiziellen Ideologic mit den 

dazugehbrenden Regeln und Riten. Die Eigenart dieser Ideologic lasst sich wohl am 

treffendsten mit dem Begriff der chinesischen Zivilreligion bezeichnen. Der Konfu-
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zianismus erwies sich als eine offene Morallehre, die imstande war, individualisti- 

sche und egalitare Werte des Daoismus und Buddhismus wie auch Elemente der 

Volksreligion in Gestalt des Ahnenkults und der Verehrung lokaler und regionaler 

Geister zu integrieren. Es gab und gibt daher nicht den Konfuzianismus, sondem 

zeitlich, regional und sozial differenzierte Richtungen. Dabei gilt es vor allem zwi- 

schen dem Konfuzianismus der Elite und dem volkstumlichen Konfuzianismus der 

Bauem, Handwerker oder Handler zu unterscheiden.

Bei aller Vielfalt der Richtungen sollte jedoch nicht der einigende Grundgedanke 

vergessen werden, der die Menschen dazu verpflichtet, den moralisch richtigen Weg 

des dao zu befolgen, womit die Regeln einer nattirlichen und harmonischen Ord- 

nung des Zusammenlebens, gleichsam die ewig gtiltigen Naturrechte, gemeint sind. 

Diese Regeln verkorpem die spezifisch chinesische Version der Naturrechte im 

europaischen Verstandnis. Im Unterschied zu diesen abstrakt normierten Natur- 

rechten sind die konfuzianischen Moralregeln meist konkret in Form von Pflichten 

oder Geboten im Kontext spezifischer Beziehungsverhaltnisse formuliert. Sie for- 

dem also Werte wie Gehorsam, Loyalitat, Pietat, Selbstkontrolle, Ehrlichkeit, Kor- 

rektheit, Bildung oder FleiB und Sparsamkeit. Es sind Appelle an ein korrektes Sozi- 

alverhalten als Grundvoraussetzung filr ein geordnetes Zusammenleben. So soil der 

Herrscher zum Wohle des Volkes regieren, seine Beamten sollen weise und rechtens 

handeln, die Kiinstler und Handwerker sollen ihr Fach perfekt beherrschen, die Bau

em sollen die grbBtmbgliche Emte erwirtschaften und die Handler sollen geschaftig 

und ehrlich sein. Jeder sollte also in seiner Position um Perfektion, Wissen, FleiB 

und Erfolg bemiiht sein. Insofem fordert die konfuzianische Ethik eine eigenverant- 

wortliche und leistungsbezogene Lebensfuhrung, der jedoch auch Beschrankungen 

auferlegt werden, die aus der Sorge filr das Wohlergehen aller und damit den Erfor- 

demissen einer harmonischen Gesamtordnung begriindet werden. Bei den eingefor- 

derten konkreten Beschrankungen, die ja moralische Beschrankungen oder Bindun- 

gen sind, handelt es sich im konfuzianischen Verstandnis um natilrliche Regeln, weil 

sie den GesetzmaBigkeiten entsprechen, denen die Naturvorgange und die gesell- 

schaftlichen Prozesse unterliegen. Dabei werden die diesen Prozessen immanenten 

Gegensatze und die Unterschiede zwischen Begabungen oder Statuspositionen nicht 

geleugnet. Die Gegensatze kbnnen jedoch versdhnt werden, wenn alle Elemente 

oder Menschen sich ihrer Einbindung in das Ganze bewusst sind und sich gemaB 

den nattirlichen und bewahrten Regeln verhalten. Der chinesischen Kultur wohnt 

also ein ganzheitliches, organisches Denken inne, wobei das Ganze stets als ein 

wohl geordnetes und interdependentes System partieller Einheiten vorgestellt wird. 

Damit verbindet sich ein starkes Vertrauen in die Selbstorganisation einzelner 

Einheiten, sofem sie sowohl den je eigenen Regeln als auch den gesamtheitlichen 

Erfordemissen gerecht werden. Dieses in einer kosmologischen Ideologic begriin- 

dete Vertrauen erklart die Abneigung gegen von oben und damit von auBen bewusst 

gesetzte und vorgegebene Rechtsregeln, die allenfalls als notwendiges Ubel filr die 

Lbsung derjenigen Probleme akzeptiert werden, bei denen die autonome Ordnung 

versagt.

Von daher wird verstandlich, weshalb China mit seiner jahrtausendelangen Kultur 

ohne die Annahme eines gbttlichen Gesetzgebers und Weltschbpfers wie auch mit
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einem vergleichsweise zu anderen Kulturen germgen Kodex an formalen Rechtsre- 

geln auskommen and funktionieren konnte. Schwerpankte des kodifizierten Rechts 

waren seit jeher das offentliche Recht und das Strafrecht, wahrend das Privatrecht 

einschlieBlich des Wirtschaftsrechts durchgehend nur rudimentar ausgebildet war

den (vgl. Biinger 1983). Diese kaltarelle Eigenart hat Bodde (1981, S. 290) aaf den 

Pankt gebracht: "Chinese ideals involved neither God nor Law... The notion of Or

der excladed the notion of Law."

China war and ist bis heate deshalb der Prototyp einer dominant informal gebande- 

nen Gesellschaft, deren konstante StUtzpfeiler familiar and ideologisch gebandene 

Institationen waren and bis heate sind. Der Begriff des StUtzpfeilers ist bildhaft za 

verstehen. Er reprasentiert das tragende Element der chinesischen Kaltar. Deren 

konkrete Gestalt weist Uber die Zeit and Uber die Regionen hinweg enorme Unter- 

schiede aaf. Die gat ftinf Jahrzehnte lange kommanistische Herrschaft hat betracht- 

liche Veranderangen der traditionalen Regeln bewirkt. Gleichwohl ist die Grand- 

straktar der institationellen Architektonik bemerkenswert robast geblieben. Das ist 

deshalb erstaanlich, weil das chinesische Institationensystem vormodeme Elemente 

enthalt and sich deshalb signifikant vom so genannten modemen Regelsystem west- 

licher Pragang anterscheidet. FUr die Institationenokonomik ergibt sich daraas die 

spannende Frage, inwieweit sich China als dominant informal geregelte Gesellschaft 

and Wirtschaft im Rahmen der verstarkten Globalisienmg der Markte and der Sys- 

temkonkarrenz gegenUber den dominant formal geordneten Kaltaren behaapten 

kann. Hat China als ein Uberkommenes institationelles Aaslaaf- oder gar als za- 

kanftstrachtiges Vorbildmodell za gelten? Zar Klanmg dieser Frage sollen zanachst 

einige Besonderheiten der informalen Institationen im chinesischen Wirtschaftsraam 

dargestellt werden.

4 Einige markante institutionelle Eigenarten des chinesischen Wirt- 

schaftsraumes

Die kaltarellen Vorpragangen der Wirtschaft lassen sich in ihrer reinsten Form in 

Taiwan, Hongkong oder Singapar beobachten, in den Regionen also, in denen ver

gleichsweise zam Festland grobere Freiheiten far die spontane Entfaltang genain 

chinesischer Institationen bestanden and bis heate bestehen. Aaffallend sind hier die 

Dominanz and das antemehmerische Engagement kleiner bis mittelgroBer Fami- 

lienbetriebe, die sich darch eigenstandige Master der FUhnmg, der Finanzierang, der 

Entwicklang and der Kooperation aaszeichnen (vgl. Redding 1990; Weidenbaam 

and Haghes 1996).

Als GrUnder fangiert meist ein Patriarch, der das Untemehmen mit Hilfe von Fami- 

lienangehbrigen and verwandten Personen aafbaat and aatoritar leitet. Die Ubliche 

FUhnmgsform entspricht einem Nabe-Speichen-System, bei dem alle Mitarbeiter 

and alle Untemehmensbereiche direkt dem Untemehmensleiter anterstehen. Expan- 

diert das Untemehmen, kommt es zar Einstellang zasatzlicher Arbeitnehmer. Die 

Leitangspositionen werden jedoch bevorzagt mit nahen oder femen Verwandten 

besetzt. Die anternehmensintemen Beziehangen straktarieren sich nach MaBgabe 

der Vertraaensbeziehangen zam EigentUmer. Die Leitang ist also hochzentralisiert
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und gering formalisiert. Auch die Weitergabe der Informationen folgt der informa- 

len Gruppenstruktur, wobei die Monopolisierung von Informationen als Machtin- 

strument benutzt wird. Die oft beklagte Undurchschaubarkeit der Geschaftslage fur 

exteme Personen wurzelt also in dem informalen Beziehungsgeflecht.

Das Untemehmensvermbgen wird nicht selten bereits zu Lebzeiten des Grunders, 

spatestens aber nach dessen Tod innerhalb der Familie aufgeteilt. Ublich ist dabei 

die anteilige Aufteilung bzw. Vererbung auf die Sbhne, was im Faile konkurrieren- 

der Fahigkeiten und Anspriiche haufig mit der Aufspaltung des Untemehmens in 

selbstandige Einheiten einhergeht. Dieses Schicksal ist bei der Ubergabe der Unter- 

nehmen auf die Generation der Enkel besonders virulent. Der im Westen ubliche 

Ubergang von erfolgreichen Familienuntemehmen in borsennotierte und manager- 

geleitete Publikumsgesellschaften bildet im chinesischen Wirtschaftsraum eher die 

Ausnahme. Verantwortlich dafur ist der ausgeprdgte Familismus und das ihm eigene 

Misstrauen gegeniiber Fremden. Die Eigenttimerfamilie vermeidet so weit wie mbg.- 

lich, fremde Manager mit der Untemehmensleitung zu beauftragen und nimmt not- 

falls den Niedergang des Familienvermbgens in Kauf. In den Untemehmen, in de- 

nen die Leitung an nichtverwandte Manager delegiert wird, behalt sich die Familie 

die Kapitalmehrheit und damit die Kontrollfunktion vor.

Im chinesischen Wirtschaftsraum existieren auch Netzwerke zwischen Untemeh

men, die sich jedoch von den in Japan und Sudkorea verbreiteten Organisations- 

formen unterscheiden (vgl. Herrmann-Pillath 1994; Fukuyama 1995, S. 92 ff). Die 

chinesischen "guanxi-Netzwerke" werden bevorzugt als Familiennetzwerke organi- 

siert, wobei fur die Kooperation weit definierte Abstammungsgemeinschaften 

genutzt werden. Bei Kooperation mit nichtverwandten Personen werden emotionale 

Bindungen praferiert, indem etwa die Freundschaft mit dem Freund eines Ver- 

wandten, die regionale Herkunft oder die gemeinsamen Geburtsdaten im gleichen 

Mond-Jahr als Vertrauenskriterien bemilht werden. Solche emotionalen Riickbin- 

dungen sind charakteristische Relikte vormodemer Gesellschaften, wo sie als Sub- 

stitut fur defizitdre formale Regeln zum Aufbau informaler Vertrauensbeziehungen 

ublich waren und sind. Im chinesischen Kulturraum verbindet sich damit die Vor- 

stellung, dass erfolgreiche und verlftssliche Beziehungen auch auf Schicksalsfiigun- 

gen und nur bedingt auf individuelle Fahigkeiten zuriickgehen. Dem entspricht die 

Eigenart, dass das Entscheidungs- und Kooperationsverhalten von einer holistischen 

Zuordnung von Ursache-Wirkungs-Zusammenhdngen gepragt wird. Als Garanten 

des Erfolgs gelten nicht nur eigene Qualitaten, sondem auch Umfeldbedingungen, 

die sich einer direkten Kontrolle entziehen. Die besten Chancen fiir erfolgreiche 

Beziehungen werden dann gesehen, wenn man sich an die fiir den jeweiligen Kon- 

text geltenden und damit meist informalen Regeln halt. Dieses kontextbezogene 

Verhalten geht mit einer deutlichen Differenzierung zwischen Gruppenzugehbrigen 

und fremden Personen einher. Vertrauen wird verlasslich gesichert, so lange jeder 

sein Gesicht wahrt, wobei die Einschatzung seitens der vertrauenswerten Personen 

wichtig ist. FUr die Beziehungen und Geschafte mit fremden Personen gelten nicht 

selten andere moralische MaBstabe, weshalb sie durch ein latentes wechselseitiges 

Misstrauen gepragt sind.
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Dieser bereits erwahnte Dualismus zwischen Binnen- und AuBenmoral ist besonders 

in den Gesellschaften ausgepragt, in denen verwandtschaftlich gebundene Institutio- 

nen den tragenden Stiitzpfeiler sozialer Beziehungen bilden. Die damit verbundenen 

kooperations- und entwicklungshemmenden Effekte sind vielfach beschrieben und 

empirisch nachgewiesen worden. Erinnert sei hier an die klassische Studie von Ban

field (1958) liber die Sozialverhaltnisse in Sliditalien, die er als "amoralischen Fa- 

milismus" charakterisiert hat. Dem entspricht in den politisch instabilen und wirt- 

schaftlich rtickstandigen afrikanischen Staaten ein "amoralischer Tribalismus", bei 

dem Vertrauen primar aus Stammesbindungen erwdchst und zugleich begrenzt wird 

(vgl. Leipold 1997b). Auch fur China existieren analoge Erklarungen, deren be- 

riihmteste Version Max Weber (1991) mit seiner These beigesteuert hat, wonach der 

Konfuzianismus mit seiner ethischen Aufwertung der Sippenbande und seiner An- 

passung an eine von traditionalen Werten gepragte Welt den Durchbruch zum Ka- 

pitalismus verhindert habe (zur kritischen Auseinandersetzung vgl. Schluchter 

1983).

Der ungebrochene und dominante Einfluss des Familismus lasst sich fur den chine- 

sischen Wirtschaftsraum nicht bestreiten. Die angesprochenen Eigenarten der chine- 

sischen Untemehmen lassen sich nur dann erklaren, wenn die herausgehobene Rolle 

der Familie angemessen beriicksichtigt wird. Familiar gebundene Regelwerke sind 

nicht frei von Schwachen. Sie neigen zur Verschleierung der Informationen liber 

unternehmensinteme Verhaltnisse, die wiederum die risikoreiche Kreditvergabe und 

ubermaBige Verschuldung beglinstigen und die Mobilitat von Kapital oder Arbeits- 

kraften behindem. SchlieBlich werden die Vettemwirtschaft und Korruption als 

legitimes Mittel eingesetzt. Viele dieser Defizite sind im Zuge der Asienkrise Ende 

des letzten Jahrzehnts manifest geworden, wobei allerdings die zum chinesischen 

Kulturraum gehbrenden Lander sich als relativ robuste Wirtschaftssysteme erwiesen 

haben.

Die im familiaren Zusammenhalt begrlindete geringe UntemehmensgrbBe ist aus 

volkswirtschaftlicher Sicht differenziert zu beurteilen. Als Nachteile sind die unge- 

niigende Nutzung Kosten sparender GrbBenvorteile und die geringe, wenn nicht 

fehlende Prasenz auf globalen Markten zu verbuchen. Allerdings ist die pure Unter- 

nehmensgrbBe kein Garant fiir die Kompensation dieser Nachteile, wofur die chine- 

sische Staatsindustrie mit ihren GroBbetrieben einen aufschlussreichen Beleg liefert. 

Chinas staatseigene Konzeme wirtschaften ahnlich ineffizient und defizitar wie die 

friiheren staatssozialistischen Kombinate in Mittel- und Osteuropa (vgl. Leipold 

1996a). Die Umstrukturierung des Staatssektors steht noch aus und wird zweifellos 

eine der schwierigsten Aufgaben fur die Reformpolitik der Volksrepublik China auf 

dem Weg zu einer funktionsfahigen Marktwirtschaft sein.

Die im letzten Jahrzehnt erzielten hohen Wachstumsraten des Sozialprodukts sind 

der Dynamik des Privatsektors zuzuschreiben. Dabei sind dessen Anteile an der 

Erwirtschaftung des Sozialprodukts hbher als die offiziellen statistischen Daten zu 

veranschlagen. Die als kommunale oder kollektive Untemehmen bezeichneten Un- 

temehmensformen sind nicht selten ideologische Umschreibungen, die den fakti- 

schen Einfluss des privaten und d.h. stets auch des familiar getragenen Engagements 

kaschieren sollen. Die diesem Engagement innewohnende Dynamik und Flexibilitat
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sorgen vor allem fur wettbewerbliche Marktstrukturen und die damit verbundenen 

gesamtwirtschaftlichen Produktivitats- und Wohlfahrtseffekte. Die Bereitschaft zur 

untemehmerischen Selbstandigkeit, das Streben nach materiellem Vermbgen und 

die groBe Flexibilitat und Anpassungsbereitschaft an Marktbedingungen sind samt- 

lich als volkswirtschaftliche Aktivposten zu verbuchen. Vor dem Hintergrund des 

schnellen Aufkommens neuer Kommunikations- und Informationstechnologien 

werden tradierte GrbBenvorteile an Gewicht verlieren. Sofem flexible und innova

tive Kooperationsformen zwischen kleinen oder mittelgroBen Untemehmenseinhei- 

ten sich als vorteilhaft erweisen, sollten die chinesischen Familienbetriebe gute 

Karten besitzen. Ihre Markt- und Kapitalismuskompatibilitdt haben sie jedenfalls 

bisher hinreichend unter Beweis gestellt (vgl. Kotkin 1993).

Bei dieser Einschatzung gilt es, die an friiherer Stelle genannten kulturellen Tradi- 

tionen Chinas zu berticksichtigen.Der Familismus ist hier in eine hoch entwickelte 

und bewahrte Moralordnung eingebettet, wodurch die amoralischen Anfechtungen 

des Familismus begrenzt werden. Im chinesischen Verstandnis einer wohl geordne- 

ten Gesellschaft haben staatliche Instanzen und Zustandigkeiten ihren angestammten 

Platz. Das Verhaltnis der Individuen zum Staat ist zwar nicht frei von Misstrauen, 

weil die Burger haufig dessen fiskalische und biirokratische Willktir erfahren muss- 

ten und bis heute miissen. Von daher sind die Bemiihungen verstdndlich, staatliche 

MaBnahmen entweder zu unterlaufen oder mit halb- oder illegalen Mitteln zu beein- 

flussen.

Die fur die Wirtschaft charakteristische Prdferenz fur personliche Vertrauensbezie- 

hungen lasst sich auch im Verhaltnis zwischen privaten Personen und staatlichen 

Stellen beobachten. Markante Beispiele dafur sind die in den letzten Jahrzehnten in 

Festlandchina vielfach entstandenen bffentlich-privaten Netzwerke bei der Organi

sation und Kooperation von kommunalen oder kollektiven Untemehmen sowie bei 

der Bereitstellung von Infrastrukturobjekten, die durch private Initiativen initiiert 

und teilweise finanziert und von Lokal- oder Kreisregierungen reguliert und sub- 

ventioniert werden (vgl. Smyth 1997). Wie bei den familienbasierten Netzwerken 

failt dem Institutionendkonom auch bei diesen Netzwerken das Vertrauen in infor

male Regeln ins Auge. Deren Einfluss im praktischen Wirtschaftsleben scheint je

denfalls filr einen nicht auf den chinesischen und ostasiatischen Wirtschaftsraum 

spezialisierten Wissenschaftler uniibersehbar, woraus sich allein aufgrund der Un- 

terschiede gegeniiber den formal-rechtlich geordneten westlichen Wirtschaftssys- 

temen eine Reihe von Fragen an die auf Asien spezialisierten sozial- und wirt- 

schaftswissenschaftlichen Disziplinen ergibt.

5 Aufgaben der wirtschaftswissenschaftlichen Asienstudien aus 

institutionenbkonomischer Sicht

Einleitend wurde bemerkt, dass das kulturspezifische und damit auch kulturell ver- 

schiedene Verhaltnis zwischen formalen und informalen Institutionen als ein weit- 

gehend unbekanntes Forschungsfeld der Institutionendkonomik zu gelten hat. Die 

Wissensdefizite sind bei der Traumformation der Wirtschafls- und Gesellschafts- 

ordnungen in den postsozialistischen Ldndem deutlich zutage getreten. Hier wurden



44 Helmut Leipold

die Verschiedenheiten und die Persistenz gewachsener Institutionen unterschatzt und 

damit die Veranderbarkeit formaler Regelwerke uberschatzt. Analoge Defizite 

kennzeichnen die wirtschaftstheoretischen Erklarungsansatze und Empfehlungen zur 

Reform der Entwicklungslander, deren praktische Erfolge hinter den Erwartungen 

zuriickgeblieben sind. Auch die Bilanz der wirtschaftswissenschaftlichen Asienfor- 

schung wahrend des letzten Jahrzehnts fallt nicht gerade tiberzeugend aus. Die an- 

fangliche Euphorie angesichts der hohen Wachstumsraten wurde seit 1997 von einer 

krisenbedingten Emuchterung abgeldst. Die theoretische Euphorie basierte auf einer 

wissenschaftlich zweifelhaften Interpretation so genannter asiatischer und insbeson- 

dere konfuzianischer Werte, wobei deren verschiedene Eigenarten und wirtschaftli- 

che Wirkungen nicht angemessen beriicksichtigt wurden (vgl. Lee 1997, S. 28ff.; 

Osiander und Doring 1999).

In alien erwahnten Beispielen ist in der unzulanglichen ErklSrung der Geltung und 

der Wirkung informaler Institutionen die Hauptursache fur unzulangliche Politikre- 

zepte zu sehen. Denn die Rezeptempfehlungen beziehen sich ja stets auf die Veran- 

derung oder Transformation formal-rechtlicher Regelungen und Mabnahmen. Sol- 

che Rezepte miissen jedoch relativ erfolglos ausfallen, so lange sie die Eigenmdch- 

tigkeit der gewachsenen und gelebten Regeln nicht angemessen in Rechnung stellen. 

Das setzt zunachst eine begriffliche und typologische Unterscheidung zwischen 

informalen und formalen Institutionen voraus. Eine solche Typologie wurde im 2. 

Abschnitt vorgestellt und in den nachfolgenden Abschnitten (3 und 4) exemplarisch 

auf den chinesischen Kultur- und Wirtschaftsraum angewendet. Die institutionen- 

bkonomische Attraktivitat dieses Raumes ergibt sich aus der jahrtausendelang ge

wachsenen und bis heute ungebrochenen Lebendigkeit informaler Institutionen in 

Gestalt familienbasierter Regeln und deren Begriindung und Akzeptanz durch eine 

umfassende religibs-ideologische Weltsicht. Bildhaft gesprochen, ist das chinesische 

Regelwerk aus archaischem Holz gezimmert. Seine Stutzpeiler und deren Bindun- 

gen unterscheiden sich deutlich von der westlichen Kultur, die von formalen Regeln 

getragen und zusammengehalten wird. Vermutlich existieren zwischen China und 

anderen ostasiatischen Regionen aufgrund der je eigenen pfadabhangigen Entwick

lung der Familienordnungen, der Religionen, der Ideologien und der Rechtskulturen 

nicht weniger deutliche Unterschiede. In der Identifizierung und Beschreibung der 

kulturellen Eigenarten ist eine wichtige Aufgabe der Asienforschung zu sehen, so 

weit sie dem Forschungsprogramm der Institutionenbkonomik verpflichtet ist. Das 

besondere Augenmerk sollte dabei stets auf das Verhaltnis zwischen informalen und 

formalen Regeln gerichtet sein. Klarungsbedtirftig sind hierbei vor allem die Fragen, 

inwieweit informale Regeln als funktionales Aquivalent zu formalen Regeln dienen, 

welche Defizite einzelne Regelwerke aufweisen und mit welchen Mitteln sie korri- 

giert werden kbnnen.

Bezogen auf die Verhaltnisse in der Volksrepublik China ist der These von Herr- 

mann-Pillath (1996) zuzustimmen, dass durch die staatliche Modemisierungs- und 

Entwicklungspolitik die Dynamik und das Selbstorganisationspotenzial des Privat- 

sektors behindert wurde und noch wird. Diese Einsicht verkennt nicht die Tatsache, 

dass das chinesische Recht und insbesondere das Wirtschaftsrecht reformbedurftig 

sind. Es geht vielmehr darum, die nahe liegende und bisher ubliche Empfehlung zu
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relativieren, wonach die asiatischen Lander das westliche Recht in Gestalt etwa des 

Eigentums-, Vertrags-, Untemehmens-, Banken-, Aktien-, Bilanz- oder des Arbeits- 

und Sozialrechts ubemehmen sollten. Solche Empfehlungen sind einseitig und mbg- 

licherweise sogar kontraproduktiv, so lange die Eigenarten und die Persistenz der 

informalen Regeln unberiicksichtigt bleiben. FUr deren Analyse sollte die Asienfor- 

schung die methodischen und theoretischen Instrumente der modemen Institutio- 

nenbkonomik nutzen und anwenden. Neben einem besseren Verstdndnis der asiati

schen Wirtschaftssysteme konnte als Nebeneffekt der allgemeine Erkenntnisstand 

der Theorie des Wandels und der Wirkungen von Institutionen verbessert werden.
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