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dieser Grundlage konnen dann die Vor- 

und Nachteile eines Engagements in China 

kuhl und rational gegeneinander abgewo- 

gen werden. Ein unreflektierter Protektio- 

nismus ist dabei genau so unsinnig wie ein 

uneingeschranktes Freihandels-Dogma. 

SchlieBlich musse sich der Westen auf ein 

gemeinsames Vorgehen mit dem Ziel, die 

eigenen Interessen durchzusetzen und 

mogliche Destabilisierungen zumindest 

abzumildem, festlegen. Sandschneiders 

Buch gelingt der Spagat zwischen 

wissenschaftlicher Analyse und Politikbe- 

ratung in vorzuglicher Weise und setzt in 

dieser Hinsicht MaBstabe. Durch seinen 

Tiefgang wird dem Leser die Moglichkeit 

geboten, die Antriebskrafte hinter dem 

chinesischen Aufstieg und auch innerhalb 

des intemationalen Systems besser zu 

verstehen sowie diese zueinander in 

Beziehung zu setzen. Bleibt zu hoffen, 

dass diese kluge Analyse den Weg auf den 

Nachttisch des einen oder anderen 

politischen Entscheidungstragers fmdet.

Daniel Muller
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Es mag einem schwindelig werden: Der 

Vergleich des Eigentums in Rechtssyste- 

men, die geographisch wie historisch kaum 

weiter voneinander entfemt sein konnten, 

erfordert schlieBlich einiges an wissen

schaftlicher Wahmehmungskraft zwischen 

zeitgeschichtlichem Weitblick und 

juristischem Klein-Klein. Vor diesem 

Hintergrund ist die von Bettina Ruhe 

vorgelegte Dissertation ein gewagtes 

Projekt mit letztlich gegliicktem Ausklang. 

Die Komplexitat des Themas wird 

allerdings durchweg von einer gewissen 

Nonchalance begleitet - die Autorin ist 

promovierte Sinologin und Juristin und 

nicht weniger erwartet sie von ihren 

Lesem.

Sie geht in historischen Schritten vor und 

beschreibt zunachst Recht und Eigentum 

im chinesischen Kaiserreich und zeichnet 

hierin das Bild des Staates als Sachwalter 

des Bodens. Nach einem kurzen zweiten 

Teil uber die Republik China zeigt sich im 

Kapitel uber die VR China, welche 

gravierenden Folgen dieses Staatsbild noch 

heute hat.

Auf der Suche nach dem privatrechtlichen 

Eigentumsbegriff im alten China stbBt die 

Autorin zunachst in ein rechtshistorisches 

Nebelfeld: Das Zivilrecht ist lediglich 

durch - einklagbares - Gewohnheitsrecht 

geregelt, welches jedoch unter anderem 

durch eine Sammlung des Justizministeri- 

ums von 1930 dokumentiert ist. Rechts- 

normen dienten in erster Linie dem Staat, 

etwa zur Sicherstellung der Besteuerung. 

Zur Reichweite von „Eigentum“ im 

chinesischen Kaiserreich erfolgt keine 

abschlieBende Stellungnahme. Zwar 

existierte der Begriff lange nicht, eine 

Arbeitsdefinition hatte jedoch helfen 

konnen. So bleiben die Voraussetzungen 

von „Eigentum“ bis zum Schluss im 

Dunkeln. Allein die Ubersetzungen von 

suoyouquan (Privatbesitzrecht, Eigentum, 

Eigentumsrecht, Besitz) weisen in 

juristisch unterschiedlichste Himmelsrich- 

tungen.

Im Zweiten Teil dann die Einfuhrung des 

chinesischen Biirgerlichen Gesetzbuchs: 

Die Autorin setzt die fehlende Akzeptanz 

des neuen chinesischen Zivilrechts als 

importierten Fremdkbrper mit dem Zerfall 

des Instituts GroBfamilie in Zusammen- 

hang. Die Verfassung der Republik China 

im Jahre 1947 schlieBlich schwachte das 

Eigentum gegeniiber dem Staat - hier wird 

zeitweise eine verfassungsrechtliche 

Perspektive eingenommen.
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Der Dritte Teil und Schwerpunkt der 

Arbeit beginnt mit einer Analyse des 

verfassungsrechtlichen Rahmens. Dabei 

wird den chinesischen Verfassungen a 

priori zugestanden, dass sie iiberhaupt als 

solche anzuerkennen sind, auch wenn die 

Autorin - zurecht - Zweifel bekundet. 

Nach wie vor ist die Eigentumsfunktion 

auf den Kopf gestellt: Es wird der Schutz 

des offentlichen Eigentums vor Eingriffen 

des Burgers bezweckt. Anhand der 

Verfassungsgeschichte wird die ewige 

Staatlichkeit des Bodens dokumentiert - 

Private konnen lediglich Nutzungsrechte 

am Boden erwerben. Sonstiges Privat- 

vermogen wird ab 1988 erstmals gegen- 

iiber dem Staat geschiitzt, sofem es 

,, legal" ist — die diesen Terminus 

begleitende Problematik wird eingehend 

erortert. Fur die Autorin ist der verfas- 

sungsrechtliche Eigentumsschutz denn 

auch durch staatliche Stellen leicht zu 

uberwinden.

Bei der detaillierten Darstellung des 

Immobiliarsachenrechts ist die wirtschaft- 

liche Bedeutung des Bodens das 

Leitmotiv. Zunachst werden mehrere 

Sachenrechtsentwiirfe dargestellt und 

bewertet. Der Leser begegnet nun der 

eigentumlichen Auftrennung von 

Grundstiicken in Boden, Oberflache und 

Gebaude einerseits sowie in Stadt- und 

Landgebieten andererseits1, deren Ur- 

sprung die Verfasserin in der chinesischen 

Kaiserzeit verortet. Dabei wird im Ver- 

laufe der Darstellung deutlich, dass diese 

Teilung durch diverse „Pflastemormen“ 

kompensiert wird. Dennoch verbleibt ein 

schwaches Bodenrecht, zusatzlich bedroht 

durch die unscharf umrissenen Befiignisse 

des Staates, den Boden wieder zuriickzu- 

nehmen. Der verbleibende Handlungs- 

1 Es sei hier empfohlen, zunachst die 

groBartige Einfuhrung zu den Formen der 

Bodennutzungsrechte ("Uberlassung" und 

"Ubertragung") auf Seite 247 zu lesen - sie 

befindet sich leider mitten im Fazit, erleichtert 

aber den Weg durch den Begriffsdschungel.

spielraum wird eingehend erortert, auch 

wenn nicht jeder Vergleich mit dem 

deutschen BGB gliicklich scheint: Haufig 

ware ein Bezug zur Eigentumsgarantie im 

deutschen Grundgesetz (Art. 14) pas- 

sender.

SchlieBlich wird das hochaktuelle Gebiet 

des Immaterialguterschutzes behandelt. 

Verfahrenswege und Besonderheiten fur 

Auslandem werden ebenso dargestellt wie 

die Problemfelder Lokalpatriotismus, 

Gwazucz'-Netzwerke sowie die Vollstre- 

ckung in chinesisches Vermogen. Sind die 

jtingsten Entwicklungen in diesem Bereich 

auch WTO-initiiert, so lasst sich auch im 

Inland ein groBes Markenschutzinteresse 

feststellen. Staatsanwaltschaft und Polizei 

werden als Hemmschuh wirksamer 

Schutzrechtgewahrung identifiziert. Dies 

irritiert insoweit, als der gewerbliche 

Rechtsschutz vor allem von privatrechtli- 

chen Abmahnungen profitiert, weniger von 

strafrechtlichen MaBnahmen.

Der Band endet mit zuvor vermisster 

Klarheit: Es gab nie ein einheitliches 

Konzept von Eigentum. Auch Gewohn- 

heitsrecht ist rechtseffizient, es ist sogar 

Kontinuum vor dem Hintergrund wech- 

selnder Herrscher und Dynastien. Das 

Fehlen von Rechtsstaatlichkeit scheint die 

Wirtschaft nicht zu hemmen. Der Glaube 

an den Rechtsexport („Trojanisches Pferd“ 

des Westens) ist naiv.

Streitbare Thesen, die zum Nachhaken 

einladen - man sollte hier die Lekttire 

beginnen.
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Im Mittelpunkt dieses Sammelbandes 

stehen die drei miteinander verbundenen


