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Einleitung

Mit dem ErlaB des Zivilgesetzbu- 

ches (d.h. seines Allgemeinen 

Teils) im April 1986 ist eine erste 

groBe Zasur in der nachmaoisti- 

schen Gesetzgebungsgeschichte er- 

reicht. Dies erscheint als geeigne- 

ter Zeitpunkt fur eine Gesamtdar- 

stellung des bisherigen Verlaufs.

Genau 25 Jahre nach dem ersten Auf- 

schwung hatte im Juli 1979 die 

"zweite Hochflut" der volksrepubli- 

kanischen Gesetzgebung begonnen, 

der wenige Monate vorher durch die 

Reformbeschliisse vom Dezember 

1978 die Schleusen gebffnet worden 

waren.

Die groBen Ziele der Reformpolitik 

werden heute im allgemeinen mit 

den Sc'hlagworten "Strukturveran- 

derung im inneren" und "Offnen der 

Tiiren nach auBen" wiedergegeben. 

Zur "Strukturveranderung" gehd- 

ren nicht nur grundlegende Meta- 

morphosen des Wirtschaftsaufbaus, 

sondern - mehr politisch gesehen - 

die Ersetzung der jahrzehntelangen 

"Personenherrschaft" durch eine 

"Rechtsherrschaft". Anstelle der 

"Personalisierung", wie sie vor al- 

lem unter Mao Zedong die Regel war, 

soil also nunmehr die "Institutio- 

nalisierung" treten. Die Reformer 

hatten zumeist selbst unter der Kul- 

turrevolution gelitten und wollen 

Willkiirakte im bisherigen Stil 

kiinftig ausgeschlossen wissen. Das 

staatliche Handeln soli m.a.W. be- 

rechenbarer werden. Zur Zeit der 

"Personenherrschaft" (renzhi) gait 

das Wort des Vorsitzenden (genauer 

seine jeweils "letzte Weisung") ge- 

nauso viel wie das Gesetz. Eine ein- 

zige Bemerkung konnte bedeuten, 

daB ein neues Gesetz entstand oder 

ein bestehendes als annulliert zu 

gelten hatte. Die "Theorie der Per

sonenherrschaft" basierte, wie es 

heiBt, auf einem idealistischen Ge- 

schichtskonzept, namlich der Auf- 

fassung, daB "Helden Geschichte 

machen". In einem solchen System 

steht der Wille eines einzelnen 

(oder aber einer Minoritat) liber 

dem Gesetz (1). "Gesetzesherr- 

schaft" (fazhi) andererseits bedeu- 

tet, daB "sich die herrschende 

Klasse in einem Staat an das Gesetz 

als die eigentliche Verkorperung 

des kollektiven Willens und der 

fundamentalen Interessenha.lt. Das 

Gesetz wird hier unter Einhaltung 

eines genauen Verfahrens erlas- 

sen... Alle Menschen, einschlieB- 

lich des Gesetzgebers, der Richter, 

des Volkes und selbst der Leute an 

der Spitze der Macht sind strikt an 

das Gesetz gebunden. Hat sich ein 

Gesetz iiberlebt, so muB es revi- 

diert, erganzt, abgeschafft oder 

durch ein anderes ersetzt werden - 

dies aber stets unter Einhaltung 

des vorgeschriebenen Verfahrens 

und nie aufgrund einer bloBen Wil- 

lensauBerung des Machthabers. 

Auch darf ein solches Gesetz nicht 

nur mit Riicksicht auf ihn persbn- 

lich abgeschafft werden..., da es 

ja demokratisch untermauert ist" 

(2).

Der Begriff "Gesetzesherrschaft" 

muB im chinesischen Kontext vor ei

nem doppelten Hintergrund gesehen 

werden , namlich einerseits der Kul- 

turrevolution, die nach dem Willen 

der von ihr unmittelbar betroffenen 

Reformer kein zweites Mai mehr 

mbglich werden soil, und zum an- 

dern vor dem Hintergrund der "feu- 

dalistischen" Tradition Chinas mit 

ihrem "Patriarchal" und ihrem 

"Privilegiensystem".

Im Rahmen der "Gesetzesherr

schaft" haben nicht nur die an wirt- 

schaftlichen Transaktionen Betei- 

ligten, sondern vor allem die 

Staatsorgane auf die prazise Ein

haltung der Rechtsnormen zu ach- 

ten. "Gesetzesherrschaft" lauft in- 

sofern vor allem auf Gesetzesbin- 

dung der Machthaber hinaus (3). 

Eine typische Uberschrift in der 

"Volkszeitung" lautet "Shi guan da 

haishi fa da?" ("Ist der ’Beamte' 

oder ist das Gesetz grbBer?") (4), 

wobei der Ausdruck "guan" den al- 

ten "Mandarin" aus der Kaiserzeit 

meint. Es wird festgestellt, daB die 

"Mandarine" (damals - und heute) 

auBerlich zwar der "Gesetzesherr

schaft" das Wort reden, in Wirk- 

lichkeit aber "Personenherrschaft" 

ausiiben mbchten.

Es geht nicht darum, einen Rechts- 

staat im westlichen Sinne zu schaf- 

fen, bei dem notfalls samtliche 

Rechte gerichtlich erzwungen wer

den kbnnen. Immerhin aber solle 

das staatliche (und parteiliche!) 

Handeln wieder berechenbar wer

den. Die Fiihrung mbchte das Land 

nach festen Regeln regieren, urn der 

Bevblkerung wieder Vertrauen in 

die KP einzuflbBen, das durch die 

Kulturrevolution ja fast ganzlich 

verlorenging.

Die gerade in den Jahren 1980/81 ge- 

fiihrte Diskussion urn "Personen- 

oder Rechtsherrschaft" soil nach- 

folgend das Leitmotiv abgeben, das 

sich durch die samtlichen Folgen 

zieht. Wieweit istes gelungen, Per

sonenherrschaft zuriickzudrangen 

und damit "Modernisierung" durch 

Gesetzesherrschaft zu erreichen?

Dieser Frage ist in mehreren Ab- 

schnitten nachzugehen.

Im vorliegenden ersten Teil ist zu 

untersuchen, mit Hilfe welcher Or- 

ganisationen Recht gesetzt, umge- 

setzt und "popularisiert" wird und 

inwieweit es auBerdem gelungen 

ist, das neue Recht gesellschaftlich 

zu absorbieren.

In einem zweiten Teil soli sodann 

das bffentliche, in einem dritten 

dasStraf- und in einem vierten das 

Privatrecht dargestellt werden. 

Vor allem soil auch ein Uberblick 

liber den Stand der Gesetzgebung 

und der Gesetzesverwirklichung 

auf den jeweiligen Gebieten gege- 

ben werden.

1.

Allgemeine Rechtsunkenntnis - und 

wie ihr abzuhelfen ist

1.1.

Zwischen Gesetzesflut und Geset- 

zesverwirrung

2000 Jahre lang hat das Recht nur 

eine heteronome Rolle gespielt 

(d.h., es hatte der "Sitte", Li, den 

Vortritt zu lassen, zehn Jahre lang 

(1966-76) wurde es mit FiiBen getre- 

ten, und nun soil plbtzlich eines der 

kostbarsten Institutionen sein. 

Auch die Gesetzgebung arbeitet auf 

Hochtouren.

Seit im Juli 1979 der StartschuB fur 

eine Renaissance der Gesetzgebung 

in China erfolgte, hat der NVK und 

sein Standiger AusschuB eine Ver- 

fassung und 47 Gesetze (Stand April 

1986) erlassen; daneben sind liber 

400 Rechtsverordnungen von seiten 

des Staatsrats ergangen, die sich

Interessenha.lt
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hauptsachlich auf die wirtschaftli- 

che Reform bezogen (5).

Eswareeinem Wunder gleichgekom- 

men, hatten Bevblkerung und Ka- 

derapparat diese Gesetzesflut auch 

nur annahernd absorbieren kbn- 

nen.

Staff mit Gesetzen wurde unter die

sen Umstanden allzu oft noch mit 

Parteianweisungen laboriert. Die 

Staatsverwaltung wurde durch die 

Parteifiihrung und das Gesetz durch 

Parteianordnungen ersetzt. Vie- 

lerorts hatte die Partei immer noch 

das letzte Wort und das Gesetz blieb 

auf dem Papier stehen. AuBerdem 

wurde der Grundsatz der Gleichheit 

vor dem Gesetz verletzt, der ja vor 

allem ein Doppeltes bewirken soil, 

namlich einmal zu verhindern, daR 

standig "durch die Hintertiir" ge- 

gangen wird (d.h. das Gesetz mit 

Hilfe persbnlicher guanxi ausge- 

hbhlt wird), zum anderen dafiir zu 

sorgen, daft die direkte Einmi- 

schung der Parteiausschiisse auf- 

hbrt, die ja aufgrund der Bestim- 

mungen der Verfassung von 1982 an 

die Gesetze gebunden sind und kei- 

ne Privilegien genieBen durfen.

Als Ursache fur die schwache Ent

wicklung von RechtsbewuRtsein und 

Rechtskenntnis werden im allgemei- 

nen angegeben: niedriges Erzie- 

hungsniveau (nicht zuletzt infolge 

der Kulturrevolution), eine jahr- 

zehntelange "linke" Praxis der KP, 

die dem Recht nur Verachtung ent- 

gegengebracht und Recht durch 

Parteiweisungen ersetzt habe; 

nicht zuletzt aber eine lange "feu- 

dalistische" Geschichte mit Geset

zen, die zumeist der Klassenunter- 

driickung gedient hatten . Bisweilen 

wird auch auf den verderblichen 

EinfluR auslandischer "liberaler" 

Ideen hingewiesen, so z.B. wah- 

rend der Kampagne gegen die gei- 

stige Verschmutzung in den Jahren 

1983/84.

So braucht es denn auch nicht zu er- 

staunen, daR zwischen Gesetzeser- 

laR und Gesetzesausfiihrung zu

meist eine weite Lucke klafft. Eini- 

ge praktische Beispiele dafiir:

- Wahrend nach der Verfassung die 

Gemeindevorsteher durch die loka- 

len Volkskongresse ihrer jeweiligen 

Ebenen gewahlt werden miissen, 

werden sie mancherorts noch will- 

kiirlich von den Parteiorganen ge- 

stellt.

- Wahrend aufgrund der Verfassung 

die Mitglieder der Standigen Aus- 

schiisse der lokalen Volkskongresse 

yon der Kreisebene aufwarts keine 

Amter in den Organen der Staats

verwaltung, der Rechtsprechung 

oder der Staatsanwaltschaft be- 

kleiden durfen, wird diese Inkom- 

patibilitat in vielen Kreisen immer 

noch miRachtet.

- Wenn schon bei den Behbrden sol- 

che auf Rechtsunkenntnis beruhen- 

den Fehlgriffe vorkommen, dann 

erst recht beim einzelnen Burger. 

Manche Bauern lassen z.B. ihre Ehe

- gutem alten Brauch folgend - auch 

heute noch nicht registrieren und 

verstoRen damit gegen eine ehekon- 

stitutive Vorschrift des Ehegeset- 

zes.

- Viele Personen unterzeichnen Ar- 

beitsvertrage, ohne sich vorher mit 

den einschlagigen Gesetzen ver- 

traut gemacht zu haben .

- Wirtschaftsunternehmen haben 

Verluste bei Geschaften mit dem 

Ausland hinzunehmen, weil sie 

nicht liber ausreichende Rechts- 

kenntnisse verfiigen, sei es nun im 

Bereich des Vertrags-, des Patent- 

oder des Warenzeichenrechts.

Als z.B. 1973 auslandische Techno

logic zur Produktion von Athylen- 

glykol eingefiihrt wurde, zahlten 

die chinesischen Stellen fur sieben 

Technologien, deren Patente be- 

reits abgelaufen waren, und fur 

zwei Technologien, deren Patent- 

dauer nur noch kurze Zeit lief. Auf 

diese Weise habe man, heiRt es heu

te, 410.000 US$ zu viel ausgegeben. 

1982 habe dann die Sache ganz an- 

ders ausgesehen. Als namlich die 

Yaohua-Glasfabrik in Shanghai von 

einer britischen Firma Technologic 

kaufte, deren Patente, wie der Kau- 

fer bald herausfand, zu 37% kurze 

Zeit spater auslaufen wiirden, for- 

derte sie Neuverhandlungen und 

konnte auf diese Weise den ur- 

spriinglichen Preis von 12,5 Mio. 

Pfund auf nur noch 520.000 Pfund 

senken - alles eine Folge verbesser- 

ter Rechtskenntnisse! (6).

1985 wurden zwei eklatante Faile 

von Rechtsverletzungen publizi- 

stisch herausgehoben:

- In dem einen Fall hatte es das Mi- 

nisterium fiir Stadte- und Landbau 

schlichtweg abgelehnt, vor Gericht 

zu erscheinen. Es hatte 1978 mit der 

Sichuaner Fabrik Nr.246 einen Ver- 

trag liber die Produktion von 400 

Geraten abgeschlossen, sich dann 

aber 1979 geweigert, die inzwischen 

angefertigten Produkte anzuneh- 

men, da sie zu teuer und qualitativ 

unzureichend seien. Die Fabrik, 

diedadurch einen Schaden von fast 

1 Mio.Yuan erlitt, reichte in ihrer 

Not Klage beim Mittleren Volksge- 

richt in Beijing ein. Als das Mini- 

sterium keinen Vertreter schickte, 

wurde es in Abwesenheit zum Scha- 

denersatz verurteilt - ein Ergeb- 

nis, das fiir einen deutschen Juri- 

sten ganz selbstverstandlich ist, 

das aber in China offensichtlich als 

hbchst bemerkenswert gait. Wie 

konnte ein kleines Gericht es wa- 

gen, einem hohen Ministerium die 

Stirn zu bieten! Das Recht machte es 

mbglich-vor ihm seien alle gleich,

hieR es.

- Der zweite Fall betraf einen 

Rechtsanwalt, der wahrend eines 

strafprozessualen Verfahrens vom 

Richter kurzerhand des Saales ver- 

wiesen wurde, weil er sich "ange- 

maRt" hatte, in der Sache eigene 

Ermittlungen durchzufiihren und 

den Antrag zu stellen, das Verfah- 

ren zu unterbrechen. Nachdem der 

"Stbrfaktor Verteidigung" auf diese 

ungewbhnliche Weise ausgeschaltet 

worden war, ging alles schnell: 

Das Gericht verurteilte den ver- 

dutzten Angeklagten kurzerhand zu 

drei Jahren Gefangnis.

Der Verteidiger bewies jedoch eine 

in China sonst ungewbhnliche Zi- 

vilcourage und beschwerte sich bei 

der hbheren Instanz. Daraufhin 

wurde der Richter angewiesen, sich 

zu entschuldigen, Selbstkritik zu 

iiben und den Fall wiederaufzuneh- 

men.

In diesem Zusammenhang hieR es, 

daR das Rechtsprechungssystem des 

Landes leider unter dem hohen Al

ter und dem niedrigen Bildungsni- 

veau vieler Richter leide (7).

1.2.

Zwei Methoden der Verbreitung von 

Rechtskenntnissen

1.2.1.

"Popularisierung": Rechtskennt

nisse fiir die breite Bevblkerung 

("Massenwissenschaft")

1.2.1.1.

Rechtskenntnis = Verbesserung der 

"sozialistischen geistigen Zivili- 

sation"

Im November 1985 hat der Standige 

AusschuR des NVK unter diesen Um

standen den BeschluR gefaRt, daR 

in den nachsten Jahren, d.h. von 

1986 bis 1991, die Kenntnis des 

Rechts unter alien Biirgern, vor al

lem aber unter den Funktionaren, 

"popularisiert" werden solle. Dies 

sei ein wichtiger Schritt zur "Insti- 

tutionalisierung und gesetzlichen 

Verankerung der Demokratie" und 

trage dazu bei, daR die Rechtsherr- 

schaft an die Stelle der Personen- 

herrschaft trete.

Im ganzen Land wurden daraufhin 

Sondersitzungen von den Provinzen 

einberufen, bei denen Einzelheiten 

zur Verbreitung der Rechtskenntnis 

beraten wurden. U.a. wurde be- 

schlossen, Kurse fiir Rechtspropa- 

gandisten einzurichten. Vor allem 

aber sollte die Schule ein wichtiges 

Instrument zur Verbreitung von 

Rechtskenntnissen sein. Die Staat- 

liche Kommission fiir das Bildungs- 

wesen hat zusammen mit dem Justiz- 

ministerium beschlossen, in den 

Schulen das Fach "Rechtskunde" 

einzufiihren. Bessere Kenntnis tra

ge am Ende zur "sozialistischen 

geistigen Zivilisation" bei.
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Mit dem letzteren Begriff waren ur- 

spriinglich folgende drei Grundtu- 

genden gemeint: kommunistische 

Ideale, Glauben an den Kommunis- 

mus und kommunistische Moral (8). 

Inzwischen wird also auch die 

Rechtskenntnis, auf deren Basis 

sich solche Tugenden ja erst entfal- 

ten konnten, mit hinzugerechnet! 

Das Recht hat in der Tat einen lan- 

gen Weg zuriickgelegt!

Im Rahmen des Popularisierungs- 

programms sollen folgende Gesetze 

in den Vordergrund gestellt wer- 

den: die Verfassung, das StGB, die 

StPO, die ZPO, das Ehegesetz, das 

Gesetz liber Wirtschaftsvertrage, 

das Wehrdienstgesetz und das 

Forstgesetz sowie - in den Minder- 

heitengebieten - das Gesetz liber die 

nationale Gebietsautonomie.

Wie wichtig der chinesischen Fiih- 

rung eine bessere Rechtskenntnis 

und damit auch eine Optimierung 

der "Gleichheit vor dem Gesetz" ist, 

zeigt ein Wort Deng Xiaopings, dem- 

zufolge im Laufe der Vier Moderni- 

sierungen vor allem "zwei Dinge" in 

den Vordergrund geriickt werden 

miiBten, namlich einerseits der so- 

zialistische Aufbau und anderer- 

seits die Einrichtung des "soziali- 

stischen Rechtssystems". Sicherge- 

stellt werden musse dariiber hinaus 

die Unabhangigkeit der Rechts- 

sprechung und die Verfolgung von 

Gesetzesbrechern ohne Ansehen der 

Person.

Popularisierungsbemiihungen gibt 

es keineswegs erst seit 1985/86; 

vielmehr haben sie praktisch seit 

Juli 1979 eingesetzt - jenem Zeit- 

punkt also, an dem die Gesetzesma- 

schinen neu zu laufen begannen. 

Schon 1979 waren auch die ersten 

Handbiicher erschienen, die in ei- 

nem Frage- und Antwortspiel und in 

einfacher Ausdrucksweise Rechts- 

wissen an Laien vermitteln sollten 

(Naheres dazu C.a., Februar 1980, 

S.146).

Bereits Anfang der achtziger Jahre 

auch war der Moralunterricht an 

den Schulen verstarkt, ein "Monat 

der Hbflichkeit" (der Marz) propa- 

giert und da und dort bereits eine 

"Propagapdawoche fur das Rechts- 

system" durchgefiihrt worden, so 

z.B. 1983 zweimal in Beijing und 

Shanghai, wo die lokalen "Juristi- 

schen Vereinigungen" Auskiinfte 

liber Ehe-, Erbschafts-, Unter- 

halts- und Eigentumsfragen erteil- 

ten und Vorlesungen liber Institu- 

tionen wie das Rechtsanwalts- und 

das Notarsystem hielten (9). Veran- 

staltungen solcher Art wurden z.B. 

in Geschaftszentren, Parks, an Ei- 

senbahnstationen und an bffentli- 

chen Platzen der Hauptstadt abge- 

halten, u.a. auch auf dem Park- 

platz vor dem Wangfuj ing-Kauf- 

haus, wosichetwa tausend Zuhdrer 

und Fragesteller versammelt hat- 

ten .

Ein Anschauungsunterricht eigener 

Art wurde vom Kulturpalast der 

Beijinger Arbeiter veranstaltet, 

der unmittelbar bstlich des Tianan- 

men-Tores liegt. In einer Ecke des 

Parks wurde eine Gerichtsverhand- 

lung simuliert, die von Hunderten 

von Interessierten verfolgt werden 

konnte (10).

Die gegenwartig laufende Populari- 

sierungskampagne ist also nicht 

die erste, wohl aber die umfassend- 

ste ihrer Art. Man betreibt die An- 

gelegenheit heute mit allerhochstem 

Aufwand. Rechtskunde soil zum Ge- 

genstand von Universitats-, Mittel- 

schul- und Volksschulvorlesungen 

werden. Eingeschaltet werden miiB- 

ten des weiteren Zeitungen, Radio, 

Fernsehen und andere Massenme- 

dien. Aufgerufen sind deshalb so- 

wohl die verschiedenen Propagan- 

daabteilungen als auch die Gremien 

der Justiz- und Kulturbiirokratie, 

fiir eine maximale Popularisierung 

zu sorgen (11).

1985 erschien die erste offizielle Ge- 

setzessammlung seit Beginn der Re- 

formperiode, in der alle Gesetze und 

Beschliisse des NVK und seines 

Standigen Ausschusses aus den Jah- 

ren zwischen 1979 und 1984 enthal- 

ten sind. Ediert wurde der Band von 

der Kommission fiir Gesetzgebungs- 

angelegenheiten beim Standigen 

AusschuB des NVK. In der Sechsjah- 

resperiode waren 34 Gesetze erlas- 

sen worden, darunter 15 grundle- 

gende Gesetze, mit denen ein Ver- 

fassungsauftrag erfiillt wurde. 

Auch in diesem Zusammenhang wur

de klar, daB der gesetzgeberische 

Durchbruch mit der 2.Sitzung des 

V.NVK im Juli 1979 erfolgte, als 

namlich auf einen Schlag gleich 

sieben neue Gesetze erlassen wur

den, darunter ein StGB, eine StPO 

und das Joint-Venture-Gesetz.

Die Edition der neuen Gesetzes- 

sammlung sei, wie betont wurde, 

Teil der Popularisierungspolitik.

1985 auch erschien der Band 

"Rechtswissenschaft" der "Encyclo

paedia Sinica" (auf chinesisch), an 

dem 200 Redakteure und Mitarbeiter 

mehrere Jahre hindurch gefeilt 

batten, darunter zahlreiche 

Rechtsanwalte und Richter. Vorge- 

stellt werden die verschiedenen 

Rechtskategorien, die wichtigsten 

Rechtsschulen, der Aufbau der chi

nesischen Rechtswissenschaft und 

Betrachtungen liber den Klassen- 

charakter des Rechts. Hierbei wird 

erbrtert, daB viele Gesetze und Ver

ordnungen in "kapitalistischen" 

Gesellschaften der Klassenunter- 

driickung dienten, daB aber wie- 

derum anderes Recht, z.B. Vor- 

schriften liber Schuldverhaltnisse, 

auch in sozialistischen Gesell

schaften unverzichtbar seien. So

lange der Kommunismus nicht ver- 

wirklicht sei, kbnne man in China 

auf kein geschriebenes Zivilrecht 

verzichten.

tiberhaupt sind ja dem chinesischen 

Gesetzgeber heutzutage Anleihen 

aus alien auslandischen Rechts- 

kreisen willkommen, wenn sie nur 

in das neue Bild passen - gleichgiil- 

tig, ob sie aus feudalistischen (alt- 

chinesische Rechtsordnung) oder 

kapitalistischen Gesellschaftssy- 

stemen stammen. Man solle das Ent- 

behrliche ausscheiden und das We- 

sentliche iibernehmen - dies ist die 

Parole.

Es gibt m.a.W. keine Ideologiebin- 

dung des Rechts mehr, sondern nur 

eine Sachbindung, die sich an der 

Brauchbarkeit von Normen im Rah

men des gegenwartigen Modernisie- 

rungskurses orientiert (im einzel- 

nen vgl. dazu C.a., Oktober 1981, 

S.671f.).

1.2.1.2.

Gegen juristische Geheimniskrame- 

rei

Die "Popularisierung" des Rechts 

ist keineswegs so selbstverstand- 

lich, wie es fiir den westlichen Be- 

obachter auf den ersten Blick schei- 

nen mag. In der chinesischen Tra

dition gait zumeist der Grundsatz, 

daB Gesetze nach Mbglichkeit nicht 

publiziert werden sollten, da sie 

dann durchschaubar und fiir Rabu- 

listik aller Art ausnutzbar wurden. 

Aus dem gleichen Grunde auch kam 

ein chinesischen "Rechtsanwalt" 

schnell mit dem Gesetz in Konflikt. 

Personen, die als Rechtsberater 

wirkten, indem sie Rechtsauskiinfte 

erteilten und Schriftstiicke aufzo- 

gen, muBten nicht selten mit Straf- 

verfolgung rechnen (12). Statt die 

Gesetze sollte man in der Vergan- 

genheit die guten Sitten kennen - 

basta! DaB Rechtskenntnis etwas 

Positives und zum Wohl des Ganzen 

Beitragendes sei, ist allerneueste 

Erkenntnis!

Inzwischen haben sich die Auffas- 

sungen, wie gesagt, von Grund auf 

gewandelt. Nach heutigem Ver- 

standnis stehen Wirtschaftsaufbau 

und Rechtentwicklung in engem Zu

sammenhang, insofern namlich das 

Wirtschaftsgeschehen die Basis und 

das Recht den Uberbau abgibt. Die 

Tatsache beispielsweise, daB al- 

lein i.J. 1984 in der VR China rd. 

600 Mio. Geschaftsvertrage abge- 

schlossen wurden (13), kbnne nicht 

ohne EinfluB auf das Rechtsgesche- 

hen bleiben.

Trotzdem bleibt es eine Tatsache, 

daB zahlreiche maBgebende Rege- 

lungen nicht an die Offentlichkeit 

gelangen, sondern nur fiir den in- 

nerdienstlichen Gebrauch bestimmt 

sind (de facto also geheimgehalten 

werden). Diese sog. "Neibu"-Vor-
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schriften aber bewirken oft mehr 

als all die schbnen Gesetze, die dem 

Publikum unterbreitet werden - 

nicht zuletzt auch in einem so wich- 

tigen Bereich wie der AuBenwirt- 

schaft. So schnell springt China 

nicht uber seinen Schatten !

1.2.1.3.

Popularisierung des Rechts ist auch 

ein Stuck Law and Order-Kampagne 

Und noch ein Gesichtspunkt liefert 

Nahrung flic die Popularisierungs- 

kampagne, namlich die Hoffnung, 

daB bessere Rechtskenntnis die Kri- 

minalitatsrate senken helfe.

Fur kriminelles Verhalten gab es 

lange Zeit nur monokausale Erkla- 

rungen, die allemal mit der "Klas- 

sengesellschaft" zu tun hatten. Im 

China der Reformen hat sich eine 

differenziertere Betrachtungsweise 

herausgebildet. Als ursachlich 

gelten heutzutage zwar immer noch 

die Nachwirkungen entweder der 

"feudalistischen" oder der "kapita- 

listischen" (Guomindang-)Zeit oder 

aber der "linksradikalistischen" 

(kulturrevolutionaren!) Vergan- 

genheit. Daneben aber werden neu- 

erdings auch (vor allem wahrend 

der Kampagne "gegen die geistige 

Verschmutzung") Einfliisse aus dem 

Westen - und mangelnde Rechts

kenntnis mitverantwortlich ge- 

macht.

In die Therapievorstellungen geht 

deshalb immer mehr die Gleichung 

"Rechtskenntnis = Rechtsbeach- 

tung"ein: so etwa, als ob sich kri

minelles Handeln groBtenteils aus 

einem Kenntnisdefizit, nicht jedoch 

aus anderen Antrieben ergabe, wie 

sie sich etwa mit den Stichworten 

Veranlagung, zerstbrte Familien- 

verhaltnisse, Zeitbruch etc. wie- 

dergeben lassen.

Statt dessen heiBt es ganz schlicht: 

"Nachdem man den Einwohnern 

Rechtskundeunterricht erteilt hat- 

te, sank die Kriminalitatsrate i.J. 

1984 auf 0,05%" (14).

1.2.2.

Forschung und Lehre: Rechtskennt- 

nisse fur Fachleute ("Professiona- 

lisierung")

1.2.2.1.

Die drei Saulen der chinesischen 

Rechtswissenschaft und -lehre

Wie bei alien anderen Wissen- 

schaftszweigen besteht auch im Be

reich der Rechtswissenschaft eine 

dreifache organisatorische Struk- 

tur: Akademien, Hochschulen und 

Wissenschaftliche Gesellschaften.

1.2.2.1.1.

"Akademien”: Forschung

Was die Akademien anbelangt, so 

gibt es insgesamt drei Arten, nam

lich die Akademie der (Natur-)Wis- 

senschaften, die "Akademie der So- 

zialwissenschaften" und eine Reihe 

von "Fachakademien" (15).

Die Rechtswissenschaft hat ihren 

Platz ausschlieBlich innerhalb der 

an zweiter Stelle genannten "Aka

demie der Sozialwissenschaften" , 

die (Zahlen von 1982) aus der Zen- 

tralverwaltung und 34 Instituten 

besteht und insgesamt 5.142 Perso- 

nen umfaBt. Eines dieser 34 Institu

te ist auch dasjenige fur Rechtswe- 

sen.

Die Aufgaben des Instituts sind im 

wesentlichen auf die juristische 

Forschung beschrankt, wahrend 

die Lehre so gut wie ausschlieBlich 

den Hochschulen iiberlassen bleibt. 

Kein Wunder, daB die am Akademie- 

institut tatigen, zumeist hochkara- 

tigen Juristen auch zu den Hauptbe- 

ratern der staatlichen Gesetzge- 

bungsgremien gehbren.

1.2.2.1.2.

Hochschulen

1.2.2.1.2.1.

Die 5 zentralen "Hochschulen fiir 

Politik und Recht"

An erster Stelle ist hier zu nennen 

die "Chinesische Hochschule fiir Po

litik und Recht" (Zhongguo chengfa 

daxue), die im Mai 1983 in Beijing 

gegriindet wurde und aus dem dorti- 

gen Institut fiir Politik und Recht 

hervorgegangen ist. Sie untersteht 

unmittelbar dem Justizministerium, 

ist auf rd. 7.000 Studenten ausge- 

legt und war von Anfang an als Re- 

nommierausbildungsstatte fiir Juri

sten und Politikwissenschaftler ge- 

dacht. Sie umfaBt drei Ausbil- 

dungsgange, namlich eine Grund- 

ausbildung von vier Jahren fiir Stu

denten ohne AbschluB, ferner eine 

Weiterbildung fiir bereits Berufsta- 

tige und drittens eine Postgradu- 

iertenausbildung (16). Die Hoch

schule tragt also m.a.W. nicht nur 

dem Bedarf an juristischem Nach- 

wuchs, sondern auch der Weiterbil

dung bereits aktiv beschaftigter, 

aber unzureichend ausgebildeter 

Juristen Rechnung.

Neben der Beijinger Hochschule gibt 

es noch folgende in anderen Stadten 

angesiedelte, aber ebenfalls di- 

rekt der Zentrale (dem Justizmini

sterium) unterstellte Universita- 

ten:

- das Siidwest-Institut fiir Politik 

und Recht,

- das Mitte-Siid-Institut fiir Politik 

und Recht,

- das Nordwest-Institut fiir Politik 

und Recht und

- das Ostchina-Institut fiir Politik 

und Recht (Shanghai) (17).

1.2.2.1.2.2.

28 Rechtsfakultaten

Neben diesen fiinf Zentralen Hoch

schulen gibt es (Ende 1985) 28 

Rechtsfakultaten, die so verteilt 

sind, daB praktisch jede der 29 Pro- 

vinzeinheiten (mit Ausnahme von 

Tibet, Qinghai undNingxia) inzwi- 

schen eine solche juristische Aus- 

bildungseinrichtung besitzt.

Von den 28 Universitaten unterste- 

hen 12 direkt dem Ministerium fiir 

Erziehungswesen, und zwar des

halb, weil sie als "Schwerpunkt- 

universitaten" gefiihrt sind; dazu 

gehbrt u . a. die Beida (Beijing-Uni- 

versitat), die Renda (Universitat 

des Chinesischen Volkes), die Nan- 

kai-, die Sichuan-, die Sun-Yat- 

sen- und die Lanzhou-Universitat .

Die anderen Hochschulen sind mit 

ihren juristischen Fakultaten ent

weder auf der Provinz- oder auf der 

Bezirksebene angesiedelt, z.B. die 

juristischen Fakultaten der Hei

longjiang-, der Hangzhou-, der 

Shenzhen-, der Yunnan-, der Xin

jiang- oder der Auslandschinesen- 

Universitat.

Die Zahl der Jurastudenten machte 

1985 etwa 1,2% der Gesamtzahl aller 

Hochschulstudenten aus; auBerdem 

gibt es etwa 1.800 Lehrkrafte fiir 

Rechtswissenschaft (18). Ordina- 

rien unter den Lehrern sind selten. 

In ganz China gibt es insgesamt nur 

etwa zehn ordentliche Juraprofes- 

soren. Nach ihnen kornmen die "au- 

Berordentlichen Professoren", ge- 

folgt von den Dozenten und - auf der 

untersten und vierten Stufe - die 

Forschungsassistenten, die den 

Hochschulassistenten der Bundes- 

republik Deutschland vergleichbar 

sind. Den Lbwenanteil des Lehrkbr- 

pers stellen die Dozenten (19).

Der Bericht eines deutschen Prakti- 

kers (20) gibt Einblick in die juri

stische Fakultat einer der angese- 

hensten chinesischen Schwerpunkt- 

universitaten Chinas, namlich der 

Nanda (Nanjing-Universitat). Dort 

gab es eine juristische Fakultat An

fang der funfziger Jahre, die aller- 

dings 1952 bereits wieder aufgelbst 

wurde. Seit 1980 wurde die ehemali- 

ge Fakultat dann neu belebt. Ende 

1985 verfugte sie liber 19 Hochschul- 

lehrer, darunter 2 auBerordentli- 

che Professoren. Von den iibrigen 17 

Lehrpersonen sind 15 Dozenten, 2 

Assistenten. Die meisten Lehrkbr- 

perangehbrigen haben ihre Ausbil- 

dung in der VR China erhalten, ei

ner in den USA und ein anderer in 

Taiwan. An der Fakultat sind rd. 

400 Studenten eingeschrieben , z.T. 

handelt es sich dabei urn Kader auf 

Fortbildung. Die Studienbedingun- 

gen sind, gemessen an denen deut- 

scher Universitaten, bescheiden. 

Es gibt nur Vorlesungen (20-30 

Stunden pro Woche), dagegen keine 

Seminare, an denen Studenten aktiv 

mitarbeiten kbnnten. In der Uni- 

versitatsbibliothek ist kaum juri

stische Literatur vorhanden. Die 

kleine Bibliothek der Fakultat steht 

nur dem Lehrpersonal zur Verfu- 

gung, verkbrpert also eine Art 

Herrschaftswissen. Da die Studen-
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ten in der Regel zu acht auf einem 

Zimmer von ca. 20 qm leben , sind sie 

darauf angewiesen, den Studien- 

stoff in den gerade leerstehenden 

Horsalen nachzuarbeiten, die des- 

halb stets stark besetzt sind. In der 

warmen Jahreszeit wird auch ein- 

fach im Freien studiert.

Nicht iiberall freilich sind die Ver- 

haltnisse so diirftig. Was z.B. die 

Lehrmaterialien anbelangt, sogibt 

es seit 1981 immerhin zwei Lehr- 

stoffreihen, die im Auftrag der Mi- 

nisterien fur Justiz und fiir Erzie- 

hungswesen ausgearbeitet worden 

sind.

Fine Serie umfaBt dreiBig Bucher 

und zehn Nachschlagewerke und 

dient dem Gebrauch an den Hoch- 

schulen.

Die andere Serie ist fiir die Weiter- 

bildung von Kadern bestimmt und 

umfaBt 14 Bande.

1.2.2.1.2.3.

Das Studienfach Rechtswissen- 

schaft

Was die Lehre an den Hochschulen 

anbelangt, so wird zwischen Allge- 

meinem Recht und Wirtschaftsrecht 

unterschieden. Die Hauptfacher im 

Bereich "Allgemeines Recht" umfas- 

sen Rechtstheorie, Verfassungs- 

recht, Chinesische und Auslandi- 

sche Rechtsgeschichte, Zivilrecht, 

Wirtschaftsrecht, ZPO, Strafrecht, 

StPO, Aufklarung von Straftaten, 

Gerichtsmedizin, Vdlkerrecht und 

Internationales Privatrecht. Obli- 

gatorisch in diesem Zusammenhang 

sind Politik und eine Reihe allge- 

mein bildender Facher (Fremdspra- 

chen, Politokonomie, Geschichte 

der KPCh, Chinesische Sprache und 

Literatur, etwas Sport).

Daneben gibt es Wahlfacher wie 

Vertragsrecht, Patentrecht,

Rechtsanwaltschaftssy  stem,

Schiedsgerichtsverfahren, Auslan- 

dische Verfassungen, Umwelt- 

schutzrecht und Arbeitsrecht.

Die Sparte "Wirtschaftsrecht" wur- 

de 1980 erstmals an der Beida einge- 

fiihrt und dann von anderen Univer- 

sitaten ubernommen. Zu Anfang gab 

es noch erhebliche Schwierigkei- 

ten, da die einschlagigen Grundla- 

gen iiberhaupt erst erarbeitet wer- 

den muBten. Nach sechs Jahren frei

lich hat sich gezeigt, daB die 

Rechtswissenschaft gerade in die

sem Bereich ihre eigentliche Blute 

erlebt.

Sowohl im Allgemeinen als auch im 

wirtschaftsrechtlichen Zweig ach- 

tet man neuerdings darauf, daB 

Theorie und Praxis miteinander in 

Verbindung bleiben. Am Ende jeder 

Ausbildung steht deshalb ein drei- 

monatiges Praktikum bei Gerichten, 

Amtern der bffentlichen Sicherheit, 

bei den Staatsanwaltschaften, An- 

walten und Notariaten. Beliebt sind 

auBerdem simulierte Verhandlun- 

gen, bei denen die Studenten vom 

Richter bis zum Gerichtspolizisten 

samtliche Rollen tibernehmen. Hin- 

zu kommen Gastvortrage, zu denen 

auch Auslander eingeladen werden.

Heutzutage dauert das Jurastudium 

in China vier Jahre. Die Studien- 

jahre zerfalien in zwei Semester 

(September bis Ende Januar und 

Mitte Februar bis Anfang Juli); 

weitere drei Jahre sind fiir den Er- 

werb des Magistergrades und noch 

zwei zusatzliche Jahre fiir den des 

Doktorgrades notwendig. Aller- 

dings wird der Boshi (Dr.jur.) 

hbchst sparsam vergeben, namlich 

de facto nur von der Beida, der Ren- 

da und der Universitat Wuhan.

Akademische Grade waren wahrend 

der Kulturrevolution verboten wor

den und sind erst seit 1980 wieder 

zulassig (21).

Als Vorbedingung fiir einen giilti- 

gen AbschluB muB der Student in- 

nerhalb der vier Jahre im allgemei

nen mindestens 145 Punkte (fen) er- 

werben, die er in den jeweiligen ei

ne Lehrveranstaltung abschlieBen- 

den Priifungen zu "sammeln" hat.

Die Rechtswissenschaft hat in China 

einen hbchst maandrischen Verlauf 

genommen.

In der ersten Phase, die von 1950 

bis 1957 dauerte, wurden nach so- 

wjetischem Vorbild Forschungs- 

und Ausbildungseinrichtungen eta- 

bliert. Den Anfang machte die da- 

mals gerade neugegrundete Renda 

(Universitat des Chinesischen Vol- 

kes) in Beijing. Sie richtete eine ju- 

ristische und eine politologische 

Fakultat ein. Die altetablierte Bei

da zog jedoch schon kurze Zeit spa- 

ter nach. 1957 gab es in ganz China 

zehn Institute und Fakultaten mit 

zusammen 6.100 Studenten (=1,4% 

der Gesamtzahl aller damaligen 

Hochschulstudenten). Nach dem Er- 

laB der Verfassung von 1954, dem 

schnellen Ausbau der Institutionen 

und der "Explosion" der Gesetzge- 

bung schien die damalige Rechts

wissenschaft gunstig im Wind zu 

liegen. 1958 freilich kam dann - im 

Zuge der "Kampagne gegen die 

Rechtsabweichler" - der groBe 

Ruckschlag: Mehrere Institute und 

Fakultaten wurden wieder ge- 

schlossen oder zusammengelegt. 

Erst nach dem Scheitern des GroBen 

Sprungs und dem Beginn einer re- 

formerischen Politik unter der Fe- 

derfuhrung Liu Shaoqis trat wieder 

eine Besserung ein. In dieser zwei- 

ten Phase wurde 1963 eine gesamt- 

chinesische Konferenz fur die Aus

bildung in Rechtswissenschaft und 

Politologie einberufen und gefor- 

dert, daB diesen beiden Fachern 

wieder mehr Aufmerksamkeit ge- 

schenkt werden sollte. Im Zuge die

ser Neubelebung entstand die "Ost- 

china-Hochschule fiir Recht und Po

litik" .

Schon drei Jahre spater allerdings 

machte die Kulturrevolution all 

diese schuchternen Neuansatze wie

der zunichte. Vor allem wurden die 

direkt der Zentrale (dem Justizmi- 

nisterium) unterstellten Hochschu

len in Beijing, Ostchina, Sudwest- 

china und Sudchina geschlossen. 

Ferner kamen die juristischen Fa

kultaten der dem Ministerium fur 

Erziehungswesen direkt unterstell

ten Universitaten dadurch zum Er- 

liegen, daB sie acht Jahre lang kei- 

ne Studenten mehr aufnehmen durf- 

ten.

Mit dem Jahr 1979 schlieBlich be- 

ginnt Phase 3, die, wenn es den Re- 

formern nach geht, noch Jahrzehnte 

andauern und auch die juristische 

Ausbildung weiter beflugeln soil.

1.2.2.2.

Das zweite Bein der Juristenausbil- 

dung: Freizeithochschulen und be- 

rufliche Fortbildung

Neben dem Hochschulstudium gibt es 

Weiterbildungsanstalten, vor al

lem die sog. Freizeithochschulen.

Eine Musterschule dieser Art ist 

beispielsweise 1980 von den Justiz- 

behbrden der Stadt Beijing gemein- 

sam mit der Beida gegrundet wor

den. Immatrikuliert haben sich bei 

dieser "Abendschule fiir Rechtsun- 

terricht" vor allem Kader der Ju- 

stizorgane der Hauptstadt. Auch 

hier dauert das Studium vier Jahre. 

Die meisten Lehrkrafte kommen von 

der juristischen Fakultat der Bei

da. Ende 1985 studierten rd. 500 

Studenten an dieser Freizeithoch- 

schule, die unmittelbar neben dem 

Beijinger Hauptbahnhof liegt. Da 

die "Studenten" tagsuber arbeiten, 

bleiben ihnen fur das Studium nur 

Abendkurse (12 Unterrichtsstun- 

den, verteilt auf 4 Abende). Da die 

Besucher ohnehin uber praktische 

Erfahrungen verfiigen, liegt das 

Schwergewicht hier vor allem auf 

der Theorie. AuBerdem kbnnen sich 

die Studenten auf einige Kernfacher 

konzentrieren. Da der Andrang 

hoch, die Auswahl aber streng und 

der einzelne Student wegen seiner 

praktischen Erfahrung hoch moti- 

viert ist, ergeben sich in diesen 

Freizeithochschulen im allgemeinen 

gute Lernergebnisse. Viele der Ab- 

solventen sind bereits zum Riick- 

grat in ihren Einheiten - zumeist in 

Beijinger Volksgerichtshofen hbhe- 

rer und mittlerer Instanz - gewor- 

den (22).

Weil von den mehr als 600.000 chine

sischen Juristen nur 8,1% eine Hoch- 

schulausbildung besitzen, besteht 

fiir Freizeithochschulen dieser Art 

ein besonderer Bedarf. Da Schulen 

nach dem Beijinger Muster jedoch 

bei weitem nicht ausreichen, haben
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sich inzwischen andere Formen der 

Weiterbildung ergeben (23), nam- 

lich

- Fernkurse, die von Hochschulen in 

Form eines Lehrprogrammpakets 

angeboten werden und drei bis 

vier Jahre dauern.

- Berufliche Fortbildungskurse. 

Ein Beispiel dafiir ist das Oberste 

Shanghaier Volksgericht, das mit 

der juristischen Fakultat der 

Fudan-Universitat, dem Shang

haier Anwaltsverein und mit der 

Ostchina-Hochschule fur Politik 

und Recht einen Ausbildungsver- 

trag geschlossen und vereinbart 

hat, daft diese Institute sein Per

sonal weiterbilden.

- Fernsehhochschulen. Bereits 1985 

boten sich die Provinzfernsehan- 

stalten von Liaoning, Fujian und 

Zhejiang als "juristische Fakul- 

taten" an. Seit 1986 wird ein sol- 

ches Juraausbildungsprogramm  

auch vom Zentralen Fernsehen 

ausgestrahlt. Das Studium dauert 

drei Jahre und kann z.T. auch 

vor den Fernsehgeraten der je- 

weiligen Danwei absolviert wer

den .

- Ausbildungsprogramme des Ju- 

stizministeriums. Auf drei Ebe- 

nen werden hier Fachkenntnisse 

vermittelt.

Da ist zunachst das Zentrale Ma- 

nagementinstitut fur Justizkader, 

das unmittelbar dem Justizministe- 

rium untersteht und das 1983 ge- 

griindet wurde. An diesem Institut 

kbnnen sich Kader der Provinz-Ju- 

stizorgane zwei Jahre lang ausbil- 

den lassen.

Daneben gibt es die Managementin

stitute der Provinzen, die mittler- 

weile in Xinjiang, Guangdong, He

bei, Shandong, Jilin und Heilong

jiang etabliert wurden. Sie bilden 

hauptsachlich Richter, Staatsan- 

walte und Rechtsanwalte aus.

Die unterste Stufe besteht auf Kreis- 

ebene. In sechsmonatigen Kursen 

wird hier Anfangern die Mbglich- 

keit geboten, rechtliche Grund- 

kenntnisse zu erwerben.

Ende 1985 gab es an den regularen 

Hochschulen rd. 14.000 Jurastuden- 

ten und daneben etwa 100.000 Frei- 

zeitstudenten.

Die chinesischen Behbrden gehen 

davon aus, daB China bis zum Jahr- 

hundertende etwa 300.000 Juristen 

braucht. Bisher freilich wurden 

aus Hochschulen und Universitaten 

jahrlich nur etwa 3.000 entlassen. 

Erganzungskurse anderer Art er- 

weisen sich unter diesen Umstanden 

als unentbehrlich (24) und diirften 

sogar noch an Bedeutung hinzuge- 

winnen.
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2.

Das Institutionenloch - und wie es 

ausgefiillt wird

2.1.

Gesetzgebungsorgane

Zwischen 1955 und 1979, also 24 Jah

re lang, war - entgegen dem Geist 

der Verfassung von 1954 - kein for

melies Gesetz mehr ergangen. An die 

Stelle von Gesetzen waren zumeist 

Vorschriften fur den Dienstge- 

brauch und, wahrend der Kulturre- 

volution, "Neueste Anweisungen des 

Vorsitzenden (Mao)" getreten - mit 

der Folge, daB die zentralen und 

lokalen Gesetzgebungsorgane ver- 

kiimmerten. Um hier Abhilfe zu 

schaffen, war beim eigentlich ge- 

setzgebenden Organ, namlich dem 

NVK, bereits am 23. Februar 1979 ei- 

ne "Gesetzgebungskommission" (fa- 

lu weiyuanhui) eingerichtet wor- 

den - mit Politbiiromitglied Peng 

Zhen als Vorsitzendem und dem Pra- 

sidenten der Akademie der Sozial- 

wissenschaften, Hu Qiaomu, als ei- 

nem der zehn Vizevorsitzenden 

(25).

Im April 1986 sorgte auch der 

Staatsrat, von dem ja der Lbwenan- 

teil aller Normen (die Rechtsver- 

ordnungen) ausgeht, fur eine Sy- 

stematisierung und richtete das 

"Gesetzesamt des Staatsrats" (guo- 

wuyuan fazhi ju) ein , das durch die 

Zusammenlegung der "Hauptabtei- 

lung fiir Gesetze" unter dem Haupt- 

biiro des Staatsrats mit dem "For- 

schungszentrum des Staatsrats fiir 

Wirtschaftsgesetzgebung" zustande 

kam. Das neue Organ soil die ge- 

setzgeberische Arbeit koordinie- 

ren, die erlassenen Normen archi- 

vieren, edieren und wissenschaft- 

liche Kontakte mit in- und auslan- 

dischen Juristen aufnehmen (weite- 

re Einzelheiten in C.a., Mai 1986, 

U5).

liber das Kooperationsverhaltnis 

zwischen dem Gesetzgebungsaus- 

schuB des NVK und dem neuen 

Staatsratsorgan ist nichts be- 

kannt. Es gibt jedoch insofern eine 

klare Abgrenzung, als nur der NVK 

formelie Gesetze erlassen kann, 

wahrend alles, was auf dem Rechts- 

verordnungsweg ergeht, liber den 

Staatsrat lauft - 1985 waren dies 

immerhin 162 Verordnungen!

Die organisatorischen Straffungen 

waren nbtig geworden, weil die Ge- 

setzgebungsmaschine immer

schneller lauft.

Gesetze werden neuerdings genauso 

geplant wie Wirtschaftsgiiter. Wah

rend des 7. Funfjahresplans (1986- 

1990) sollen z.B. liber dreiBig Ge

setze und Bestimmungen fiir auslan- 

dische Unternehmen ausgearbeitet 

werden, von denen zwanzig bereits 

i.J. 1986 zu verabschieden seien. 

Auf dem "Fahrplan" fiir 1986 stehen 

u.a. eine Konkursordnung und Ge- 
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setze liber Zblle, AuBenhandel und 

Auslandsinvestitionen.

Rechtssetzungsbefugnisse stehen 

auch den lokalen Volkskongressen 

aller Ebenen zu. Sie kbnnen 

"Rechtsbestimmungen lokalen Cha- 

rakters" (difangxing fagui) erlas

sen (Art. 100 Verfassung 1982).

2.2.

Rechtspflegeorgane

2.2.1.

Das Justizministerium - Phbnix aus 

der Asche

Im September 1979 war das Justizmi

nisterium , das genau zwanzig Jahre 

friiher, namlich 1959, verschwun- 

denwar, wiederbelebt worden. Sei

ne Arbeit hatte man in der Zwi- 

schenzeit den Volksgerichten auf- 

gehalst - keine leichte Arbeit, da es 

sich hier urn typische Verwaltungs- 

obliegenheiten handelte, die einem 

Rechtsprechungsorgan nicht gera- 

de auf den Leib geschneidert sind.

Die Aufgaben des wieder zum Leben 

erwachten Justizministeriums sind 

folgendermaBen definiert:

Leitung der Justizverwaltungsar- 

beit der Volksgerichte aller Ebe

nen; Leitung und Ausbildung von 

Justizpersonal; Verwaltung der In

stitute und Schulen fur Politologie 

und Rechtswesen; Popularisierung 

des Rechts; Oberaufsicht uber die 

Rechtsanwalts-und Notariatskanz- 

leien sowie uber die Volksschlich- 

tungsausschiisse; Mitarbeit bei der 

Formulierung von Gesetzen und Ver

ordnungen; Verwaltung der Justiz- 

finanzen; rechtsbezogene For- 

schung, vor allem im Bereich des 

Vblkerrechts (26).

In jeder Provinz sowie auf Kreis- 

ebene gibt es inzwischen Justizver- 

waltungsamter, die (man denke 

z.B. an Shanghai) fur Justiz, 

Staatsanwaltschaft, Rechtsanwalt- 

schaft und Notariat zustandig sind: 

die entsprechenden Amter also ein- 

richten, sie juristisch durch Schu- 

lungen und Publikationen auf dem 

laufenden halten und sie, wenn nb

tig, umorganisieren (27). Langere 

Zeit hatte es nach den Reformbe- 

schlussen vom Dezember 1978 einen 

Streit daruber gegeben, ob die Ar

beit der Justizbehbrden nicht bei 

den Gerichten verbleiben solle 

(28). Am Ende setzte sich jedoch die 

Ressortlbsung durch.

Neben den eigentlichen Gesetzge- 

bungsreferaten entwickelten sich 

seit Anfang der achtziger Jahre 

verschiedene Beratungsgremien:

Mit gutem Beispiel ging hier das 

immer schon hbchst aufgeschlossene 

und fortschrittliche Tianjin voran, 

das bereits im August 1982 einen 

"BeratungsausschuB fur die Gesetz- 

gebung" gebildet hatte, bestehend
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aus neun Mitgliedern, namlich ei

nem Rechtsanwalt, zwei Universi- 

tatsprofessoren und sechs weiteren 

Juristen, die sich - und zwar ohne 

Honorierung - jeden Dienstagmor- 

gen trafen und der Stadt beim Ent- 

wurf von 22 lokalen Statuten hal- 

fen, z.B. im Bereich des Verkehrs-, 

des Gesundheits-, des Preis- und 

des Werbewesens (29).

Seit 1984 folgten in Beijing und 

Shanghai "Rechtsberatungsbiiros" 

nach, wie sie unten (2.2.5.3.1.) 

noch naher zu beschreiben sind.

Die vor allem im AuBenwirtschafts- 

bereich wichtigste Institution 

aber, die sogar den Stiirmen der 

Kulturrevolution standgehalten 

hat, ist der CCPIT (Chinese Council 

for the Promotion of International 

Trade), bei dem u.a. die beiden 

staatlichen Schiedsgerichte ange- 

siedeltsind, der die Warenzeichen- 

register ftihrt, das zentrale Aus- 

stellungswesen organisiert und in 

dem, wie gesagt, wahrend der Kul

turrevolution der einzige noch in- 

takte juristische "Denktank" ver- 

bliebenwar - zumindest fur auBen- 

wirtschaftliche Angelegenheiten .

2.2.2.

Gerichte und Staatsanwaltschaften

Die Volksgerichte und die, wie es 

wortlich heiBt, "Volksstaatsan- 

waltschaften" sind als Justizorgane 

eine von insgesamt sieben Katego- 

rien von Staatsorganen. Im einzel- 

nen zahlt die Verfassung vom De- 

zember 1982 auf: den Nationalen 

VolkskongreB, den "Vorsitzenden" 

der VR China (= Staatsprasiden- 

ten), den Staatsrat, die Zentrale 

Militarkommission, die lokalen 

Volkskongresse und Volksregierun- 

gen aller Ebenen, die Organe der 

nationalen Minderheiten sowie, 

eben, die "Volksgerichte und Volks- 

staatsanwaltschaften".

2.2.2.1.

"Vier Ebenen, fiinf Etappen, zwei 

Instanzen

Zu den ersten Gesetzen, die bereits 

1954 - zusammen mit der ersten Ver

fassung - erlassen worden waren, 

gehorten fiinf Organstatute, darun- 

ter auch (neben den Statuten fur 

den NVK, den Staatsrat und brtliche 

Volkskongresse/Volkskomitees) die 

Organisationsgesetze fur die Volks

gerichte und die Staatsanwalt

schaften, die freilich spatestens 

seit der Rechtsabweichlerkampagne 

von 1958 kaum noch beachtet und 

schlieBlich wahrend der Kulturre

volution vollends zur Seite gelegt 

wurden. Aus diesem Grunde war es 

nbtig, die Materie nach der Kultur

revolution neu zu regeln.

Auch beim zweiten groBen Gesetzge- 

bungsanlauf von 1979 gehorten die 

neugefaBten Organisationsgesetze 

fur die Gerichte und die Staatsan

waltschaften erneut mit zu den Be- 

stimmungen der ersten Stunde - bei- 

de wurden am l.Juli 1979 von jener 

heute schon fast legendaren 2.Sit- 

zung des V.NVK beschlossen, bei 

der auch eine Reihe anderer funda- 

mentaler Codices, u.a. das StGB 

und die StPO sowie das Joint-Ven- 

ture-Gesetz, verabschiedet worden 

waren.

Das GOG umfaBt 42 Paragraphen, 

eingeteilt in drei Kapitel (Allge- 

meines; Organisation und Zustan- 

digkeit der Volksgerichte; Richter 

und anderes Personal), das Gesetz 

iiber die "Organisation der Volks- 

staatsanwaltschaft" 28 Paragra

phen; es ist nach dem gleichen 

Schema aufgedrittelt (30).

Wie schon 1954 ff. umfassen die 

Volksgerichte - und die Staatsan

waltschaften - auch heute vier Ebe

nen und bilden das Oberste Volks- 

gericht (Oberste StA), die Hoheren 

Volksgerichte (Hoheren StAen) 

(Provinzebene), die Mittleren 

Volksgerichte (Mittleren StAen) 

(Bezirksebene) und die Unteren 

Volksgerichte (Unteren StAen) 

(Kreisebene). SchlieBlich gibt es 

noch "Sondervolksgerichte" ("Son- 

derstaatsanwaltschaften"), die 

gegenwartig allerdings nur in Form 

der Militargerichte existent sind.

Es sollte hinzugeftigt werden, daB 

den Gerichten und Staatsanwalt

schaften auf den einzelnen Ebenen 

die Organe fiir offentliche Sicher- 

heit jeweils parallelgeschaltet 

sind.

Die drei jeweils hbchsten Ebenen 

sind danach das Oberste Volksge- 

richt, die Oberste Staatsanwalt- 

schaft und das Ministerium fiir of

fentliche Sicherheit, dem die Si- 

cherheitsamter aller Ebenen unter- 

stellt sind (ausfiihrlich hierzu 

C.a., Mai 1983, S.304).

1986 gab es in China rd. 13.000 Un- 

tere Volksgerichte und 3.000 Mittle- 

re sowie Hbhere Volksgerichte (31).

Die drei Organe stehen in wechsel- 

seitigen und arbeitsteiligen Bezie- 

hungen zueinander.

- Die Organe fiir offentliche Sicher

heit sind zustandig fiir die Ermitt- 

lung von Strafsachen, Festnahme 

von Verdachtigen und Vollstrek- 

kung der Gerichtsurteile.

- Die Staatsanwaltschaften haben 

vor allem drei Befugnisse, namlich 

die Genehmigung von Verhaftungen 

durch die Sicherheitsorgane, die 

Entscheidung dariiber, ob ein Fall 

dem Volksgericht vorgelegt werden 

soli Oder nicht (Anklageerhebung), 

und die Vertretung der Interessen 

des Staates bei einem Gerichtsver- 

fahren (hierbei auch Rechtsmittel- 

einlegung).

- Die Volksgerichte schlieBlich be- 

handeln Streitfalle und schreiten 

entweder zur Schlichtung oder fal

len ein Urteil.

Sowohl Straf- als auch Zivilprozes- 

se durchlaufen im allgemeinen fiinf 

Etappen, namlich beim Strafver- 

fahren die Registratur des Falls, 

die Ermittlung, die Anklageerhe

bung, das Verfahren erster (und 

vielleicht auch zweiter) Instanz 

sowie den Strafvollzug (Naheres in 

der StPO, iibersetzt in C.a., Sep

tember 1979, S.892-1011).

Die Etappen im ZivilprozeB sind 

Klageerhebung, Vorbereitung fiir 

die Gerichtsverhandlung, Haupt- 

verhandlung, unter Umstanden Be- 

rufungsverfahren und Vollstrek- 

kung (Naheres §§ 86 ff. ZPO, abge- 

druckt in C.a., Marz 1982, 

S.144ff.).

Seit Mai 1984 tragen Richter und 

Staatsanwalte Roben. Dadurch soli 

das Ansehen der Justizorgane geho- 

ben werden, hieB es von offizieller 

Seite (32).

Sowohl im Straf- als auch im Zivil- 

verfahren gibt es nur die Mbglich- 

keit zu einmaliger Rechtsmittelein- 

legung.

Man kann die Grundstruktur des 

chinesischen ordentlichen Verfah- 

rens also auf die Formel bringen 

"Vier Ebenen, fiinf Etappen, zwei 

Instanzen".

2.2.2.2.

Die dritte Saule neben Zivil- und 

Strafkammern: die Wirtschaftskam- 

mern

Hand in Hand mit der Dezentralisie- 

rung und der schnellen Ausweitung 

des Kontraktsystems sind inzwi- 

schen sog. "Wirtschaftskammern" 

(jingji shenpan ting) entstanden, 

und zwar auf der Ebene der Mittle

ren und Hoheren Volksgerichte. Ein 

Bericht aus Chongjing (33) machte 

deutlich, daB die in dieser Stadt er- 

richtete Wirtschaftskammer als 

dritte Saule neben der bisherigen 

Zivil- und Strafrechtsabteilung er- 

richtet worden ist. Aufgabe der 

Kammer sei es, das reibungslose 

Funktionieren der sozialistischen 

Wirtschaftsordnung sicherzustel- 

len. U.a. konne sie Sanktionen ge- 

gen solche Unternehmen und Orga- 

nisationen verhangen, die die Wirt- 

schaftsgesetze und -vorschriften 

der Regierung verletzten. Haupt- 

falle seien das Nichteinhalten von 

Kontrakten, das Entstehen von 

Schadensersatzanspriichen, die 

Vernachlassigung der Sicherheits- 

vorschriften in Betrieben, Faile 

von Unterschlagung und Diebstahl 

u.dgl. In einem Fall war es zu einem 

SchiffszusammenstoB auf dem 

Yangzi gekommen, und zwar, wie 

die Kammer herausfand, weil der 

Steuermann des einen Schiffes ge-
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gen Verkehrsregeln verstoBen hat- 

te. Das Gericht verurteilte den 

Schuldigen zu drei Jahren Gefang- 

nis und verhangte auch uber den 

Ersten Maat und einige Seeleute ei- 

ne Strafe von einem Jahr Gefangnis. 

Gleichzeitig wurden die Schadener- 

satzfragen noch mitgeregelt. Der 

Strafvollzug wurde unter der Be- 

dingung ausgesetzt, daB die Verur- 

teilten weiterhin zufriedenstellend 

ihre Arbeit verrichteten (34).

Der zuletzt genannte Fall hatte ei- 

gentlich von einem Wassertrans- 

portgericht gelbst werden miissen, 

also einem jener "Sondergerichte" 

(zhuanmen renmin fayuan)), wie 

sie in §29 GOG vorgesehen sind. 

Statt dessen beschritt die Praxis 

einen Sonderweg und "zauberte" 

(ohne gesetzliche Grundlage) eine 

neue Gerichtsart "aus dem Hut". Die 

Wirtschaftskammern (jingji shen- 

panting) wurden denn auch nach- 

traglich durch den "BeschluB zur 

Abanderung des Gerichtsorganisa- 

tionsgesetzes (§ 6) vom 2.September 

1983 (FLHB, S.477-479) in das GOG 

eingeftigt, und zwar in §19, 

Abs.II, § 24, Abs.II und III.

In einem Kommentar heiBt es: "Bis- 

her gab es in China keine Wirt- 

schaftsgerichte. Vertragsbruch 

oder nicht gehbrige Vertragserfiil- 

lung, die der anderen Partei Verlu- 

ste zufiigten, wurden im allgemei- 

nen durch Vermittlung seitens der 

zustandigen hbheren Verwaltungs- 

organe gelbst. Aber oftmals konnte 

ein Problem auch nach langen De

batten nicht gelbst werden. Deswe- 

gen gehen die Mittleren Volksge- 

richtshbfe der Provinzen, derStad- 

te, die direkt der Zentralregierung 

unterstehen, und der autonomen 

Gebiete jetzt daran, Wirtschafts

kammern einzurichten" (35). Dem- 

gemaB sind die Wirtschaftskammern 

nur fiir solche Faile zustandig, die 

von den betreffenden Verwaltungs- 

stellen nicht durch Konsultationen 

gelbst werden kbnnen, und in denen 

die darin verwickelten Parteien ei

ne Vermittlung ablehnen. Dies um- 

faBt z.B.:

1. Faile von groBen politischen 

oder wirtschaftlichen Schaden in- 

folge von Vertragsbruch oder nicht 

gehbriger Vertragserfiillung;

2. schwere Verluste infolge Betrugs 

oder minderwertiger Arbeit;

3. schwere Faile von Umweltver- 

schmutzung oder Vernachlassigung 

der Betriebssicherheit, durch die 

die Gesundheit der Arbeiter oder 

Bauern gefahrdet und die Gemeinin- 

teressen geschadigt werden;

4. schwere Verluste bei Produkten, 

Waren, Anlagen oder anderem bf- 

fentlichem Eigentum aufgrund ern- 

ster Pflichtversaumnisse ;

5. ernste Faile der Veruntreuung 

von Lohngeldern oder staatlichen 

Mitteln sowie Diebstahl von Mate- 

rialien oder Anlagen. (36)

2.2.2.3.

Die Justiz in Zahlen

Die Gerichte sind inzwischen mehr 

als ausgelastet. So wurden z.B. i.J. 

1985 von den Volksgerichten samt- 

licher Ebenen 1,5 Mio. Faile behan- 

delt, davon 846.000 Zivil- und 

246.000 Strafrechtsfalle, beides er- 

ster Instanz, sowie 226.000 Zivil- 

und 223.000 Strafrechtsfalle in 

zweiter Instanz (37).

Besonders zugenommen in den letz- 

ten Jahren haben wirtschaftsbezo- 

gene Prozesse. Wahrend ihre Zahl 

1983 noch bei nur 44.000 Fallen lag , 

stieg sie 1984 auf 85.700 und 1985 

gleich urn 160% auf 226.600 (37a).

Einen ungewbhnlich hohen Anstieg 

erlebten auch Eigentumsstreitig- 

keiten (urn Boden, Naturschatze, 

Bauplatze und Erbschaften) 

(+12,7% gegeniiber 1984).

Uberproportional zugenommen ha

ben auch die Scheidungsfalle (38).

Umgekehrt ist die Zahl der Straf

rechtsfalle zwischen 1983 und Ende 

1985 urn nahezu 36% zuriickgegan- 

gen, womit ein substantieller Er- 

folg im Bereich der bffentlichen Si- 

cherheit erzielt worden sei.

1985 wurden 542.000 Strafrechtsfal

le anhangig, womit eine Kriminali- 

tatsrate von 5,26 p.m. erreicht 

wurde - eine auBerst niedrige Rate, 

wenn man Vergleiche mit den mei- 

sten anderen Landern anstellt.

Zwischen August 1983 und Dezember 

1985 wurden vor den Gerichten aller 

Ebenen 1.102.000 Straffalle ver- 

handelt und 1.395.000 Personen 

verurteilt. Etwas uber die Halfte 

der Tater wurden wegen Mord, Ver- 

gewaltigung und Raub verurteilt 

sowie wegen Bandenzugehbrigkeit - 

daher auch die auf den ersten Blick 

merkwiirdig erscheinende Inkon- 

gruenz zwischen "Straffalien" und 

verurteilten Personen!

42% der Angeklagten wurden zu lan- 

geren Gefangnisstrafen zwischen 

funf Jahren und lebenslanglich 

oder sogar zum Tode verurteilt.

Dariiber hinaus erhielten i.J. 1985 

liber 107.000 Gefangene eine Straf- 

ermaBigung, wahrend 5.600 wegen 

Flucht oder wegen Begehung neuer 

Verbrechen eine verscharfte Strafe 

erhielten.

Die chinesischen Gerichte wurden 

sich, wie angekundigt, in nachster 

Zukunft vor allem auf Bandenmit- 

gliedschaft, Mord und Vergewalti- 

gung konzentrieren, daneben aber 

auch dem Diebstahl, dem Betrug, 

dem Schmuggel und dem Verkauf 

pornographischer Videobander 

verstarkte Aufmerksamkeit schen- 

ken (39).

2.2.2.4.

Vier FuBangeln

2.2.2.4.1.

"Unabhangigkeit"

Die "Herrschaft des Gesetzes" setzt 

nicht nur allgemeine Rechtskennt- 

nisse, sondern auch einen adaqua- 

ten Einsatz von Gerichten, Staats- 

anwaltschaften und Rechtsanwalt- 

schaften voraus.

Eines der Haupthindernisse ist 

hierbei, wie Lin Hengyuan, ein Mit- 

glied des Obersten Volksgerichts, 

hervorhob, die Einmischung von 

Partei- und Behbrdengremien in die 

Rechtsprechung. Solange dieser 

MiBstand nicht aufhbre, kbnne es 

letztlich keine "Herrschaft des Ge

setzes" geben (40). Die Meinung, 

daB Rechte (vor allem aber Grund- 

rechte!) nur dann Verwirkli- 

chungsgarantie haben, wenn sie 

gerichtlich erzwingbar sind, findet 

hier also einen prominenten Befijr- 

worter. Bekanntlich sind im Westen 

zahlreiche Verfassungsrechtler der 

Meinung, daB vor allem Menschen- 

rechte letztlich von ihrer Justitia- 

bilitat abhangen.

Statt aber nun dem Gericht das letz- 

te Wort einzuraumen, fordert ein 

Hongqi-Artikel vom 16.Juni 1986, 

daB die "Staatsorgane aller Ebenen 

das Recht haben sollen, samtliche 

Justizorgane bei der Durchsetzung 

des Rechts zu beaufsichtigen" (41). 

Sollte sich diese Forderung durch- 

setzen, so ware die gerichtliche Un

abhangigkeit schon wieder ausge- 

hbhlt! Dieses Hin und Her der Argu

mentation zeigt, wie schwer sich die 

Chinesen damit tun, einer dritten 

Gewalt definitive Rechte einzurau

men , zumal ja noch bis in die spaten 

siebziger Jahre hinein gefordert 

worden war, daB es keine Gewalten- 

teilung geben diirfe, weil ja die Ge- 

waltenballung der wahre Ausdruck 

der Souveranitat des Volkes sei!

Die "Unabhangigkeit" wird hbchst 

spezifisch definiert. Nach Art. 126 

der Verfassung vom Dezember 1982 

sollen die "Volksgerichte ihre Ge- 

richtsbarkeit gemaB den gesetzli- 

chen Bestimmungen unabhangig 

ausiiben, frei von Einmischung 

durch Verwaltungsorgane, gesell- 

schaftliche Organisationen oder 

Individuen". Nach dem fast wort- 

gleichen Art. 131 "iiben die Staats- 

anwaltschaften entsprechend den 

gesetzlichen Bestimmungen die 

staatsanwaltschaftlichen Befug- 

nisse unabhangig aus, frei von 

Einmischung durch Verwaltungsor

gane, gesellschaftliche Organisa

tionen oder Individuen". Die Be- 

zeichnung "gesellschaftliche Orga

nisationen" (shehui tuanti) ist
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hbchst ungenau und laBt nicht er- 

kennen, ob damit auch die Kommu- 

nistische Partei mit ihren Gremien 

gemeint ist. Hier wird freilich eine 

Frage angeschnitten, die mit den 

hblzernen Handschuhen des Rechts 

nicht zu fassen ist und die vom 

Stand jener Dauerdiskussion ab- 

hangig ist, die unter dem Schlag- 

wort "Rechtsbindung der KP" steht.

Schon die Unabhangigkeit der Ge- 

richte hangt also an einem seidenen 

Faden(42).

Was nun gar diejenige der Staats

anwaltschaften anbelangt, so be- 

steht sie iiberdies nur gegeniiber 

nicht-weisungsberechtigten Orga- 

nen. Im Zusammenhang mit dieser 

Weisungsberechtigung hat es im 

Laufe der Jahre ein Tauziehen zwi- 

schen dem Doppelleitungs- und dem 

Vertikalprinzip gegeben. Aufgrund 

des Vorlaufigen Organisationssta- 

tuts der Staatsanwaltschaften vom 

4.September 1951 gait das Doppel- 

leitungsprinzip, demzufolge die 

Staatsanwaltschaften Diener zweier 

Herren waren: Sie hatten namlich 

einerseits den Weisungen ihrer je- 

weils ubergeordneten Staatsan- 

waltschaft, andererseits aber auch 

jenen des Volkskongresses auf der- 

selben Ebene zu gehorchen. Das 

Volksanwaltsorganisationsgesetz 

vom 21. September 1954 ersetzte das 

Doppelleitungs- durch das Verti

kalprinzip: Von jetzt an waren die 

einzelnen Staatsanwaltschaften 

nur noch ihren unmittelbar vorge- 

setzten Dienststellen verantwort- 

lich, wodurch der Wachhund 

Staatsanwaltschaft plbtzlich 

scharfere Zahne bekommen hatte, 

die sich allerdings bei Ausbruch 

der Kulturrevolution als stumpf er- 

wiesen, da die Staatsanwaltschaf

ten den willkurlichen Verhaftungen 

durch Rotgardisten und "revolutio- 

nare Rebellen" hilflos zusehen muB- 

ten und am Ende noch selbst qua In

stitution liquidiert wurden. In der 

Verfassung vom 17.Januar 1975 

(Art.25, Abs.2) hieB es am Ende 

gar, daB die "Funktionen und Be- 

fugnisse der staatsanwaltschaftli- 

chen Organe von den Organen der 

bffentlichen Sicherheit aller Ebe- 

nen ausgeiibt werden". Dies schien 

das Ende zu sein! Durch Art.43 der 

Verfassung vom Marz 1978 wurde die 

Staatsanwaltschaft jedoch wieder 

etabliert, und zwar diesmal erneut 

nach dem Doppelleitungsprinzip; 

die Staatsanwaltschaften sind also 

inzwischen wieder sowohl den 

Volkskongressen ihrer jeweiligen 

Ebene als auch ihrer jeweils uber

geordneten Dienststelle verant- 

wortlich. Dies gilt auch nach der 

Verfassung vom Dezember 1982 

(Art. 133).

2.2.2.4.2.

"Gleichheit vor dem Gesetz"

Gerichte und Staatsanwaltschaften 

haben nach dem Grundsatz der 

"Gleichheit vor dem Gesetz" vorzu- 

gehen (vgl. z.B. §8 des Staatsan- 

waltsgesetzes) (43). In einem so 

hierarchiebedachten Staat wie Chi

na ist dieses Postulat nur schwer zu 

verwirklichen. Dies wird immer 

dann deutlich, wenn Personen mit 

hohem politischen Status angeklagt 

sind. Jiang Qing, die 1980 zum Tode 

verurteilte Ehegattin Mao Zedongs 

und Leiterin der "Viererbande", 

hatte z.B. nur dann zu lebenslang- 

lichem Gefangnis begnadigt werden 

kbnnen, wenn festgestanden hatte, 

daB sie ihre Tat wirklich bereute - 

zumindest ist dies nach dem Wort- 

laut des StGB (§ 46) der Fall. Wenn 

es jedoch jemanden gab, der nicht 

nur keine Reue zeigte, sondern im 

Gegenteil seine Anklager und Rich

ter beschuldigte, so war es Jiang 

Qing. Trotzdem wurde ihr Todesur- 

teil in "lebenslanglich" umgewan- 

delt: Auch in China sind eben man- 

che gleicher als andere !

2.2.2.4.3.

"Wahrheit in den Tatsachen"

Ein drittes Hauptprinzip neben 

"Unabhangigkeit" und "Gleichheit 

vor dem Gesetz" ist die "Wahrheit in 

den Tatsachen", die ja nicht nur fur 

das Gericht, sondern ganz beson- 

ders fur die Staatsanwaltschaft (§7 

des Staatsanwaltsgesetzes) gilt, 

die ahnlich wie im deutschen - und 

ganz anders als im amerikanischen 

Recht - bei der Anklage nicht nur 

solche Tatsachen vorzubringen 

hat, die gegen den Angeklagten, 

sondern auch solche, die fur ihn 

sprechen.

Dies klingt hbchst einleuchtend; 

doch gerat der chinesische Jurist 

angesichts seiner kulturspezifi- 

schen Denkweise in das Dilemma 

zwischen materieller und formeller 

Wahrheitsfindung.

Mit der Rechtsfigur der "formellen 

Wahrheit", die im deutschen Recht 

hbchst verbreitet ist, kann sich der 

chinesische Jurist erfahrungsge- 

maB ganz und gar nicht anfreun- 

den. Zivilprozessual driickt sich 

die formelie Wahrheit in der "Be- 

weislast" und strafprozessual im 

"In dubio pro reo" aus.

In China ist man geneigt, letztlich 

doch immer nach der "materiellen 

Wahrheit" zu suchen, weshalb der 

Satz, daB die "Wahrheit in den Tat

sachen gesucht" werden muB, immer 

wiederkehrt. Im traditionellen Ge- 

richtsverfahren, ob nun Zivil-oder 

StrafprozeB, war es immer wieder 

darum gegangen, die Wahrheit ans 

Tageslicht zu bringen, und zwar in 

Form von Gestandnissen. Wo dies 

nicht freiwillig erfolgte, wurden 

Zwangsmittel eingesetzt. Zwar 

heiBt es in § 32 StPO, daB Gestand- 

nisse nicht erpreBt werden durfen, 

doch damit ist die Frage noch lange 

nicht klar beantwortet, wie z.B. in 

einem Aufsatz der Zeitschrift 

"Rechtsstudium" (44) unter dem Ti- 

tel "Einige Ansichten uber das 

Prinzip des In dubio pro reo" (wu- 

zui tuiding yuanzi) deutlich wird. 

Der Gedankengang ist etwa folgen

der: Schon in der feudalistischen 

Rechtsordnung habe es die "Fiinf 

Merkmale des Verhbrs" gegeben, 

wobei auf die Redeweise des Ange

klagten, auf seine Gesichtsfarbe, 

auf sein Atmen, auf seine Art und 

Weise zuzuhbren und auf seine Au

gen zu achten sei. Erfahrene Rich

ter hatten hieraus schon ein relativ 

sicheres Urteil gewinnen kbnnen. 

Heutzutage seien diese Sonden noch 

verstarkt worden durch zahlreiche 

prozessuale Sicherheitspforten, die 

ein Rechtsfall passieren musse, ehe 

er jeweils die nachste Station eines 

Verfahrens erreiche. Nachdem er 

diese Stationen beschrieben hat, 

folgert der Autor, daB es in China 

heute kein "In dubio contra reum", 

also keine Schuldvermutung mehr 

gebe. Andererseits freilich, fahrt 

er fort, sei dieses Fehlen der 

Schuldvermutung keineswegs iden- 

tisch mit einer Vermutung der 

Schuldlosigkeit. "Wir miissen zwar 

alien Ernstes den positiven Gehalt 

und die verniinftigen Elemente des 

In dubio pro reo-Grundsatzes zur 

Anwendung bringen, aber wir dur

fen ihn andererseits auch keines

wegs zum Leitprinzip unserer Pro- 

zeBfuhrung machen." Es gelte hier 

"analytisch vorzugehen": Die niitz- 

lichen Bestandteile seien zu iiber- 

nehmen, die schadlichen aber fal- 

lenzulassen (45).

Geht man nach alledem fehl in der 

Annahme, daB es in China weder ein 

"In dubio pro reo" noch ein "In du

bio contra reum", sondern vielmehr 

ein "In dubio pro KP" gibt? Dies wa

re ceteris paribus beste Tradition ’

2.2.2.4.4.

Neigung zu auBerjuristischen L6- 

sungen

In der chinesischen Tradition hat 

es immer wieder das Tauziehen zwi

schen Recht und Sitte sowie zwi

schen rechtlichen Sanktionen und 

Erziehung gegeben, wobei im Zwei- 

fel stets das letztere gesiegt hat. 

Stets neigte man in China dazu, 

Recht durch Erziehung zu ersetzen 

und juristische Lbsung als "unan- 

standig" oder aber als politisch in- 

adaquat abzulehnen. Diese Tendenz 

steckte letztlich auch hinter der 

Verfolgung des juristischen Profes- 

sionalismus in den Jahren 1958 ff. 

(Einzelheiten dazu C.a., Oktober 

1981, S.673).

Im Strafverfahren herrscht das (als 

solches zwar unausgesprochene, 

aber in aller Regel stillschweigend 

praktizierte) Prinzip der "Arbeits- 

erziehung", im ZivilprozeB das 

Prinzip der "Schlichtung" - beides 

lauft darauf hinaus, den Einzelfall 

nicht allzu formaljuristisch zu be- 

handeln, sondern ihn mit eher pa-
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dagogischen Mitteln zu losen. Hier 

wirken sowohl altchinesische Tra- 

ditionen der "Entjuridifizierung" 

als auch das maoistische Prinzip 

nach, daft es sich bei den meisten 

Zivil- und Straffallen um "Wider- 

spruche im Volk" handelt, die durch 

Erziehung und Belehrung zu losen 

seien, so dab der "Kampf zwischen 

uns und unseren Feinden" letztlich 

auf Ausnahmefalle beschrankt blei- 

be.

Die nichtjuristische "Vorwegbewal- 

tigung" hat zwar einerseits ihr Gu- 

tes (man denke an die Schlichtungs- 

sowie an die Schiedsgerichtsbar- 

keit in Zivilstreitigkeiten), sie er- 

weist sich andererseits aber auch 

als hochst schadlich, wenn z.B. 

Straftaten nicht nach den strengen 

Formalien der StrafprozeBordnung 

justitiell verfolgt, sondern im Wege 

eines schlichten administrativen 

Verwaltungsakts als Arbeitserzie- 

hungssache (laojiao) abgehakt 

werden. Der Betroffene geht dann 

all jenen Schutzes verlustig, der in 

der StrafprozeBordnung filr ihn an- 

gelegt ist. Im schlimmsten Fall 

kann er hierbei, ohne je vor einem 

Richter gestanden zu haben, ein 

ganzes Leben lang in einem Arbeits- 

lager zubringen (Nahere Einzelhei- 

ten dazu C.a., Oktober 1981, 

S.660-667).

In diesen Zusammenhang fallt auch 

die chinesische Neigung zur Ver- 

drangung des Tatstrafrechts durch 

das Gesinnungsstrafrecht, die vor 

allem wahrend der Kulturrevolution 

zutage getreten ist und die durch- 

aus in der chinesischen Rechtstra- 

dition verwurzelt war. Auch das 

traditionelle Recht wies ja nicht Ei- 

gencharakter auf, sondern wurde 

als Teilelement der allgemeinen Sit- 

tenordnung betrachtet. Verlangt 

war vom Rechtsadressaten nicht nur 

Legalitat, d.h. bloBe Ubereinstim- 

mung des auBeren Verhaltens mit 

bestimmten Rechtsnormen, sondern 

Moralitat, d.h. innere Bejahung 

des Wertesystems der herrschenden 

Gesellschaftsordnung. Erzwungen 

werden sollte also nicht nur auBe- 

re, sondern auch innere Konformi- 

tat. Bestraft wurde konsequenter- 

weise letztlich nicht so sehr die Tat 

als vielme'hr die dahinterstehende 

Gesinnung. Aus dieser Grundhal- 

tung heraus ergaben sich spezifi- 

sche Konsequenzen fur die Tatbe- 

standslehre sowie fur die Rechtswi- 

drigkeits- und Schuldpriifung (46). 

Vor allem der Tatbestand des "kon- 

terrevolutionaren Verbrechens", 

der groBziigigste Interpretation 

zulieB und bis 1979 praktisch den 

Kern des chinesischen Strafrechts 

ausmachte, bffnete dem Gesin

nungsstrafrecht Tur und Tor.

Enter diesen Umstanden war es ein 

wichtiges Anliegen der Reformer, 

einen mdglichst klaren Trennungs- 

strich zwischen "Rechtsiiberwa- 

chung" und politische Uberwachung 

zu ziehen. Die Behandlung politi- 

scher Fragen obliegt der Staatsan- 

waltschaft nur insoweit, als politi

sche Tatbestande rechtlich ausfor- 

muliert sind. Dies ist insbesondere 

bei den sog. "konterrevolutionaren 

Straftaten" des StGB von 1979 

( §§ 90 ff.) der Fall. Nur durch Pra- 

zisierung politischer Straftaten in 

eigens dafiir vorgesehenen Tatbe- 

standen kann ja sichergestellt wer

den, daB die Justizorgane aus- 

schlieBlich dem Gesetz verantwort- 

lich sind und nicht als "Politorga- 

ne" handeln. Nur so auch wird dem 

Grundsatz des "Nulla poena sine 

lege" (§79 StGB) Rechnung getra- 

gen.

Seit ErlaB des Strafgesetzbuches 

von 1979 mit seinen prazisen Tatbe- 

standsregelungen ist also zumin- 

dest die Chance eines Tatstraf

rechts gegeben. Das Damokles- 

schwert des Gesinnungsstrafrechts 

hangt freilich auch heute noch liber 

der chinesischen Praxis - kein Wun

der, angesichts einer so langen 

Tradition (weitere Einzelheiten in 

C.a., Oktober 1981, S.675 f.).

2.2.3.

Schlichtungs- und Schiedsorgane

Selbst wenn der Anteil der Schlich- 

tung im Bereich zivilrechtlicher 

Streitigkeiten leicht abnimmt, ist 

er mit 80% aller verhandelten Faile 

(47) immer noch iiberragend , so daB 

man sagen kann, daB die aus der 

Tradition uberkommene Schlich- 

tungsprioritat auch heute noch 

fortbesteht.

Zwei Arten von Schlichtung (diao- 

jie) lassen sich unterscheiden, 

namlich die gerichtliche und die 

auBergerichtliche:

- Die Schlichtung durch das Gericht 

kann in zweifacher Weise erfolgen, 

namlich innerhalb und auBerhalb 

des ordentlichen Verfahrens, wobei 

entweder ein Einzelrichter oder ei- 

ne Kammer tatig wird ( § 98 ZPO). Bei 

der Schlichtung kann das Volksge- 

richt Einheiten oder Einzelpersonen 

um Mithilfe angehen (§99 ZPO). 

Auch hat der bei der Schlichtung zu 

erreichende Vergleich beiderseits 

freiwillig zu sein. Zwang ist in je- 

dem Fall verboten (§100). Der 

durch Schlichtung erreichte Ver

gleich ist in einem Schlichtungsdo- 

kument niederzulegen, das von den 

Gerichtsmitgliedern sowie vom Pro- 

tokollanten zu unterzeichnen und 

mit einem Stempel des Volksgerichts 

zu versehen ist. Sobaid das 

Schlichtungsdokument zugestellt 

ist, erlangt es Rechtskraft (§ 101). 

Ftihren Schlichtungsversuche zu 

keinem Vergleich, so hat das Ge

richt mdglichst schnell ein Urteil zu 

fallen.

- Die zweite Art der Schlichtung er- 

folgt durch die "Volksschlichtungs- 

ausschiisse", deren Einzelheiten 

bereits in den einschlagigen "Pro- 

visorischen Bestimmungen" vom 

22.Marz 1954 geregelt worden sind, 

die heute noch weitergelten (48).

Heutzutage gibt es ungefahr 940.000 

solche Schlichtungsausschusse mit 

4,57 Millionen Schlichtern (49). 

Nach (allerdings ungenauen) Stati- 

stiken behandeln diese Gremien et- 

wa zehnmal so viele Zivilrechtsfal- 

le wie die Volksgerichte. Bei einer 

einschlagigen Konferenz im Dezem- 

ber 1985 wurde bekanntgegeben, 

daB die Volksschlichtungsaus- 

schiisse von Januar 1981 bis Juni 

1985 nicht weniger als 32,51 Mio. 

Zivilstreitigkeiten friedlich beige- 

legt batten. Es gebe diese Aus- 

schiisse mittlerweile in samtlichen 

stadtischen und landlichen Regio- 

nen Chinas (50).

Scheidungs-, Erbschafts-, Eigen- 

turns- und Unterhaltsfragen bilde- 

ten den Lowenanteil aller Schlich- 

tungsangelegenheiten. 1984habees 

3,78 Mio. Unterhaltsfalle gegeben - 

mehr als die Halfte aller in diesem 

Jahr (6,47 Mio.) von Schlichtungs- 

ausschiissen behandelten Streitfal- 

le. Es wird immer wieder darauf 

hingewiesen, daB die Schlichtungs- 

arbeit nebenbei auch Straftaten 

vorgebeugt habe. Im Laufe von zi- 

vilrechtlichen Auseinandersetzun- 

gen spitzten sich die "Widersprli- 

che" nicht selten so heftig zu, daB 

es zu Kbrperverletzungen, ja zu Td- 

tungsfallen komme. Eine geschickt 

durchgefiihrte Schlichtung kbnne 

ganz erheblich dazu beitragen, 

hier entscharfend zu wirken. Diese 

"Harmonisierung" ist ein wichtiger 

Bestandteil aller Rechtshandel, 

weshalb die Schlichtungstatigkeit 

eine "Geschichte von mehr als tau- 

send Jahren" habe (51) und auch in 

der chinesischen Verfassung aus- 

driicklich verankert sei. Einzelnen 

Schlichtern werden geradezu Wun- 

dertaten nachgesagt. So habe ein 

Schlichtungsmitglied in Shanghai 

einen Bauern, der seinen Produk- 

tionsbrigadefiihrer wegen des Ab- 

zugs von Arbeitspunkten erstechen 

wollte, im letzten Augenblick von 

seiner Tat abhalten und die beiden 

veranlassen konnen, sich gemein- 

sam an einen Tisch zu setzen und 

verniinftig liber den Fall zu reden 

(52).

Von den 400.000 Scheidungsantra- 

gen, die 1983 anhangig wurden, 

sind menr als 80% im Sinne einer 

Wiederversohnung der Ehepartner 

geldst worden (53).

In Shanghai wurden 1984 66.000 von 

insgesamt 68.000 Zivilrechtsfallen 

durch Schlichtung geldst. In der 

Stadt sind 5.537 Schlichtungskomi- 

tees tatig, davon 2.477 in den stad

tischen Nachbarschaften und der 

Rest in den landlichen Gebieten der 

Stadtprovinz(54).
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Allgemein laBt sich freilich die 

Tendenz beobachten , dab die fruher 

so eklatante Scham, einen Fall vor 

das Gericht zu bringen, langsam 

abnimmt und dab auch Schlichtun

gen nicht mehr so einfach zu errei- 

chen sind wie friiher. Dies gilt so- 

wohl fur die Volksrepublik (55) als 

auch fiir Taiwan, wo das Nachlas- 

sen konfuzianischer Einflilsse die 

Konfliktbereitschaft erhbht hat 

(56).

Einige Orte experimentieren mit 

Sonderformen der Schlichtungsar- 

beit. Im nordbstlichen Harbin bei- 

spielsweise wurde ein Schlich- 

tungskomitee eingerichtet, das 

ausschlieBlich mit Fragen der Hy

giene bei Nahrungsmitteln befaBt 

ist(57).

In Nanjing andererseits gab es das 

Experiment "Ein Vermittler auf zehn 

Haushalte". Zehn Haushalte zusam- 

men suchen sich m.a.W. ihren eige- 

nen Schlichter aus (58). Allerdings 

muB man hinzufiigen, daB auch die 

anderen Volksschlichter von den 

"Massen" gewahlt werden.

Vor allem im Bereich der Wirtschaft 

hat die Schlichtung heutzutage ih

ren Hauptzuwachsbereich. In Aus- 

fiillung entsprechender Bestimmun- 

gen des Binnenwirtschaftsver- 

tragsgesetzes vom 13.Dezember 1981 

wurden am 22.August 1983 die 

Schiedsregeln fiir Wirtschaftsver- 

trage erlassen, die aus 38 Paragra- 

phen bestehen und die in der Regel 

auf Streitigkeiten zwischen juristi- 

schen Personen, aber auch zwi

schen Einzelpersonen und Kollekti- 

ven Anwendung finden, soweit sie 

wirtschaftlichen Charakters sind. 

Je nachdem, wie hoch der Streitbe- 

trag oder wie grundsatzlich das zu 

entscheidende Problem ist, sind 

entweder die Schiedsstellen des 

Kreises, der Provinz oder aber der 

Zentrale zustandig. Im Faile einer 

bereits durch Schlichtung erzielten 

Einigung wird eine rechtskraftig 

wirkende Schlichtungsurkunde 

ausgestellt, im Faile des Scheiterns 

der Schlichtung hat das formelie 

Schiedsverfahren einzusetzen. Will 

eine Partei den Schiedsspruch nicht 

anerkennen, muB sie sich inner- 

halb von 15 Tagen an das Volksge- 

richt wenden. Schlichtung 

Schiedsverfahren - ordentliches 

Verfahren - dies ist also die nach 

chinesischem Empfinden ordnungs- 

gema.Be Reihenfolge.

Eine Zeitlang, d.h. vor allem wah- 

rend der Kulturrevolution, wurde 

die Entscheidung iiber Streitigkei

ten nicht einer auBenstehenden 

Schieds- oder Gerichtsstelle, son- 

dern dem organisatorischen System 

(xitong) anvertraut, dem die 

Streitparteien zugehbrten, z.B. 

dem Bergbauministerium, falls bei- 

spielsweise zwei Bergwerksbetriebe 

miteinander in Konflikt gerieten .

Inzwischen ist die "Rechtspre- 

chung" wieder aus dem innersyste- 

maren Apparat hinausverlagert 

und auf eine dritte Instanz iiber- 

tragen worden, der damit intrasy- 

stemare Entscheidungsbefugnisse 

zukommen.

Fur auBenwirtschaftliche Streit- 

verfahren bleiben wie eh und je die 

beiden Arbitragestellen beim CCPIT 

zustandig. In diesem Bereich er- 

wagt China gegenwartig, der UN- 

Konvention iiber Anerkennung und 

Durchsetzung auslandischer

Schiedsspriiche aus dem Jahre 1958 

beizutreten. Ferner beabsichtigt 

China, ein Schlichtungsgesetz aus- 

zuarbeiten und Bestimmungen hin- 

sichtlich des Schlichtungsverfah- 

rens, die bereits in Kraft sind, den 

neuen Erfordernissen anzupassen 

(59).

In den fiinfziger Jahren gab es auch 

noch drei Sonderformen, namlich 

die "umherreisenden Gerichte" 

(xunhui fating), die "Volksemp- 

fangsraume" (renmin jiedai shi) 

und die "Volksschlichtungskomi- 

tees" (minjian diaojie xiaozu); 

letztere sind identisch mit den heu- 

tigen Volksschlichtungsausschus- 

sen. Die "Reisegerichte" und die 

"Empfangsraume" (besondere Ab- 

teilungen des Gerichts, bei denen 

ebenfalls kleinere Angelegenheiten 

informell und entsprechend der 

"Massenlinie" erledigt werden) 

sind als solche nicht wiederbelebt 

worden, doch lebt ihr "Geist" in der 

neuen ZPO (Schlichtungsprioritat, 

vereinfachtes Verfahren, "Volks- 

nahe") fort.

2.2.4.

Notariate

Notare (gongzhengren, wbrtl.: "Be- 

urkundungsmenschen") gab es be

reits zur Guomindang-Zeit. Beson- 

ders wichtig fiir die spatere Ver- 

breitung dieser Institution wurden 

ihre Biiros im nordbstlichen Harbin , 

nach deren Schema im AnschluB an 

die Griindung der Volksrepublik No

tariate in zahlreichen Stadten ent- 

standen. Damals ging es vor allem 

darum, Wirtschaftskontrakte zwi

schen staatlichen und privaten so- 

wie privat-staatlichen Mischbe- 

trieben zu beurkunden.

Die Kanzleien waren jedoch 1965, 

also am Vorabend der Kulturrevolu

tion, geschlossen worden und 

tauchten erst 1973 wieder auf.

Am 13.April 1982 gab das Justizmi- 

nisterium die "Provisorischen Re- 

geln fiir das Notariatswesen" her- 

aus, die dreiBig Paragraphen um- 

fassen und in sechs Kapitel einge- 

teilt sind (Kap.l: Allgemeine Prin- 

zipien, Kap.2: Aufgabenbereich 

der Notariate, Kap.3: Organisation 

und Fuhrung, Kap.4: Verwaltung, 

Kap.5: Verfahrensvorschriften und 

Kap.6: Erganzende Paragraphen). 

Herzstuck ist Kap. 2 mit 14 Paragra

phen. Vier Bereiche lassen sich 

hierbei unterscheiden, namlich 

(1) Beurkundungen: Die Notariats- 

kanzleien beurkunden Vertrage, 

Treuhandsverhaltnisse, Testamen- 

te, Ubertragung und Aufteilung von 

beweglichem oder unbeweglichem 

Eigentum, Adoption und Verwandt- 

schaftsverhaltnisse. (2) Beglaubi- 

gung: Beglaubigt werden die Iden- 

titat einer Person, ihr schulischer 

Werdegang, ihr Lebenslauf; ausge

stellt werden Geburts-, Heirats- 

und Sterbeurkunden . (3) Feststel- 

lung der Authentizitat von Unter- 

schriften, Dokumenten, Duplika- 

ten, Ubersetzungen und Fotoko- 

pien. (4) Verwahrung: Notariate 

verwahren Belege, Testamente und 

andere Dokumente etc.

Die meisten Urkunden persbnlicher 

Art werden heute von Auslandschi- 

nesen und von "Landsleuten" aus 

Hongkong und Macau angefordert 

oder aber von solchen Personen, die 

dienstlich im Ausland sind, sowie 

von Auslandern in China. Hier wird 

deutlich, daB Auslandsbeziehun- 

gen das Lebensblut der chinesi- 

schen Notarsarbeit sind.

1983 wurden fiber 1,2 Mio. Kontrakte 

und andere Dokumente in den chi- 

nesischen Notariatskanzleien bear- 

beitet - ein Anstieg von 62% gegen- 

iiber 1982. 750.000 dieser Dokumente 

(=62,5%) waren Wirtschaftskon

trakte; friiher waren die Notariate 

demgegeniiber hauptsachlich mit 

der Registrierung von Geburten, 

Todesfallen, Heiraten, Schulwerde- 

gangen, Staatsangehbrigkeitsfra- 

gen u.dgl. befaBt gewesen. Rd. 

100.000 Dokumente, also etwa 1/7, 

befaBten sich mit AuBenwirt- 

schaftsfragen (60).

Was den Charakter der Notariatsor- 

ganisation anbelangt, so hat sich 

China fiir die staatliche Option ent- 

schieden. Wahrend Notare in den 

USA, Frankreich, Italien und Japan 

freiberuflich tatig sind und in ei- 

nem Land wie beispielsweise der 

Bundesrepublik einen teils bffent- 

lichen, teils privaten Charakter 

haben, sind sie in China, ebenso 

wie in der Sowjetunion, von Grund 

auf staatlicher Natur. Die meisten 

Notariatskanzleien befinden sich in 

den drei regierungsunmittelbaren 

Stadten Beijing, Shanghai und 

Tianjin, in Provinzhauptstadten 

sowie in Kreishauptstadten. Sie un- 

terstehen den Weisungen der jewei- 

ligen lokalen Justizverwaltungs- 

amter, werden aber von der brtli- 

chen Regierung ernannt. Offiziell 

kommen nur ausgebildete Juristen 

fur den Posten in Frage. Anfang

1984 hatte China insgesamt 6.600 

Notare in 2.267 Kanzleien in 28 Pro- 

vinzen (und provinzgleichen Ein- 

heiten). Alle Notare sind, wie ge-

gema.Be
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sagt, Staatsangestellte und erhal- 

ten ihr Gehalt vom Staat. Samtliche 

Notariatsgebiihren gehen an die 

Staatskasse (61).

Antragsteller haben persbnlich in 

die Kanzlei zu kommen, um ihre An- 

gaben schriftlich Oder miindlich zu 

unterbreiten. Die Beglaubigung 

von Treuhandiibereinkommen, Er- 

klarungen, Adoptionen, Testamen- 

ten und Siegein kann nur in Gegen- 

wart aller beteiligten Personen 

durchgefiihrt werden. In Notfallen 

suchen die Notare den Antragsteller 

auch zu Hause auf. Eine Beglaubi

gung erfolgt nicht nur bei Vorliegen 

des Originals. Die Notariate sind, 

bei Fehlen einer solchen Vorlage, 

vielmehr verpflichtet, die "Wahr- 

heit in den Tatsachen zu suchen", 

wobei sie sich vor allem an die Dan- 

weis der betreffenden Antragsteller 

zu wenden haben.

Das Notariat in Beijing empfing i.J. 

1982 8.200 Besucher, registrierte 

4.500 Dokumente, iibersetzte 1.100 

Dokumente und beantwortete 150 

Schreiben. Das Stadtnotariat hat in 

alien 19 Distrikten Beijings Filia- 

len errichtet. Das Stadtbiiro hatte 

1982 23 Notare und arbeitete vier 

Tage in der Woche. Wahrend der 

Kulturrevolution , d.h. von 1966bis 

1977, war das Personal auf einen 

einzigen Notar zusammengestrichen 

worden, dessen Zustandigkeit auf 

auBenwirtschaftliche Dokumente 

beschrankt blieb (62).

Eine wichtige Aufgabe der Notariate 

wird darin gesehen, die Harmonie 

aufrechtzuerhalten. Je praziser ei

ne Beurkundung, desto unwahr- 

scheinlicher ein Streit (63).

Ganz in diesem Sinne auch entstand 

am l.Januar 1981 in Shanghai Chi

nas erstes "Notarielles Buchprii- 

fungsbiiro", dessen Aufgabe darin 

besteht, auf Bitten der Behorden 

und der Gerichtshbfe die Bilanzen 

von Parteien zu priifen, die sich 

miteinander in Streit befinden, und 

ihnen bei ihren Schwierigkeiten zu 

helfen (64). Von Anfang an arbeitet 

ein Vertreter der amerikanischen 

Coopers and Librand Co. in dem 

neuenBuromit (65).

2.2.5.

Das Rechtsanwaltssystem

2.2.5.1.

Rechtsanwalt = Staatsangestellter

Eines der wichtigsten Rechtspflege- 

organe sind die staatlichen Rechts- 

anwaltsbiiros, die heute praktisch 

an alien wichtigeren Orten beste- 

hen. Private Rechtsanwaltspraxen 

sind unbekannt; Rechtsanwalte 

sind de lege lata Staatsangestell

te !

Die Geschichte des chinesischen 

Rechtsanwaltswesens weist ver- 

schlungene Wege auf. Im traditio- 

nellen China gab es kein Anwalts- 

system, keinen Grundsatz der Waf- 

fengleichheit und kaum Zivilpro- 

zesse.

Eine erste einschlagige Regelung zu 

diesem Thema erschien i.J. 1912, 

als, kurz nach dem Sturz der Qing- 

Dynastie, die "nbrdlichen Militar- 

machthaber" ein "Anwaltsstatut" 

herausgaben. 1941 war es dann die 

Guomindang, die im Zuge ihres um- 

fassenden Gesetzgebungsprozesses 

auch ein Anwaltschaftsgesetz ver- 

kiindete, aufgrund dessen private 

Rechtsanwaltspraxen erbffnet wer

den konnten - de facto freilich nur 

in den Stadten.

Nach Ausrufung der Volksrepublik 

dauerte es sechs Jahre, ehe i.J. 1955 

in Beijing, Shanghai und einigen 

anderen GroBstadten zum ersten Mai 

wieder das Rechtsanwaltssystem 

eingefiihrt wurde. Bis 1957 waren 

zahlreiche Anwaltsvereine und rd. 

800 Rechtsberaterbiiros mit zusam- 

men etwa 3.000 Anwalten gegriindet 

worden.

Noch nicht vier Jahre alt, kam die- 

ser EntfaltungsprozeB bereits mit 

der "Rechtsabweichlerkampagne" 

von 1958 wieder zum Stillstand und 

setzte sich erst 1979 fort.

Am 26.August 1980 wurde eine "Vor- 

laufige Rechtsanwaltsregelung" 

erlassen, die 21 Paragraphen um- 

faBt und in CHINA aktuell bereits 

abgedruckt wurde (C.a., Februar 

1982, S.90-92).

Im wesentlichen hat der Rechtsan

walt fiinf Aufgaben, namlich

- Rechtsberatung fur alle staatli

chen Organisationen und Betrie- 

be. Diese Aufgabe ergibt sich aus 

der Stellung des Anwalts als eines 

Staatsangestellten.

- Verteidigung in Strafsachen. Der 

chinesische Rechtsanwalt ist, 

ebenso wie der deutsche Staats- 

anwalt, zu Objektivitat ver

pflichtet, d.h., er soli nicht nur 

Fakten vorbringen, die den Ange- 

klagten entlasten, sondern 

schlimmstenfalls auch solche, die 

ihn belasten. Auf alle Faile aber 

hat er darauf zu achten, daft die 

Waffengleichheit gewahrt bleibt 

(66).

- Vertretung in Zivilprozessen.

- Vertretung einer Partei auch in 

anderen als prozessualen Angele- 

genheiten, so z.B. bei einer Ver

mittlung, bei einem Schiedsge- 

richtsverf ahren, bei einem 

Transfer, einer kommerziellen 

Registrierung usw. (67)

- Rechtsberatung fur die Bevblke- 

rung. Die Beijinger Rechtsbera- 

tungsstelle verfiigt beispielswei- 

se liber acht Raume, in denen die 

Besucher ihre juristischen Pro- 

bleme mit den Anwalten diskutie- 

ren kbnnen. Zumeist geht es um 

Ehe-, Wohnungs- und Erbschafts-

probleme.

Die Anwaltskosten betragen fiir die 

Beantwortung juristischer Fragen 

0,50 bis lOYuan, fiir den Entwurf 

von Abkommen oder Vertragen 5 bis 

30 Yuan, fiir die Behandlung von 

Strafsachen oder Zivilprozessen im 

allgemeinen 10 bis 30 Yuan. Bei ei

nem Streitwert von iiber 10.000 Yuan 

werden ebenfalls zwischen 10 und 

30 Yuan fallig; liegt der Streitwert 

unter 100.000 Yuan, so sind 2 bis 3% 

der Summe, bei einem Streitwert von 

100.000 bis 1 Mio .Yuan 0,5 bis 1% zu 

zahlen. (Einzelheiten zu den Kosten 

sind in den "Provisorischen Be- 

stimmungen iiber die Anwaltsko

sten" des Justizministeriums von 

1982 niedergelegt.)

Die Rechtsanwaltsqualifikation 

wird im allgemeinen durch eine 

Hochschulausbildung erreicht, 

doch kbnnen auch andere Personen 

mit gleichwertiger Ausbildung her- 

angezogen werden (§§8-12 der 

Rechtsanwaltsregelung) (68).

2.2.5.2.

Entfaltungsrichtung

Beim Nationalen KongreB der 

Rechtsanwalte im Juli 1986 wurde 

bekannt, daB es inzwischen in ganz 

China 20.000 Voll- und Teilzeit- 

rechtsanwalte gibt (It. Volkszei- 

tung 13.670 Voll- und 7.060 Teil- 

zeitanwalte) (69), die bisher von 

ebenfalls 20.000 Firmen und Einhei- 

ten als Rechtsberater eingeladen 

worden sind. Wahrend der vergan- 

genen sechs Jahre haben sie 530.000 

Strafrechts- und 230.000 Zivil- 

rechtsfalle und, seit 1983, auBer- 

dem 900.000 Faile von Wirtschafts- 

streitigkeiten behandelt - 1985 al- 

lein 14.000 Faile, darunter auch 

AuBenwirtschaftsangelegenheiten 

(70). Noch 1981 war es lediglich um 

rd. 100 Faile von Wirtschaftsstrei- 

tigkeiten gegangen (71) - so gese

hen, handelt es sich in der Tat um 

eine Inflation von Streitigkeiten, 

so daB bei auslandischen Beobach- 

tern nicht selten bereits der Ver- 

dacht aufkommt, daB "Streitverfah- 

ren die Oberhand iiber die Schlich- 

tung gewinnen" (72).

Auch die Nationale Frauenvereini- 

gung hat inzwischen ein eigenes 

Anwaltsbiiro errichtet, und zwar im 

Beijinger Einkaufsviertel Wangfu- 

jing. AusschlieBlich weibliche An- 

gestellte sind dort beschaftigt; sie 

empfangen dreimal in der Woche von 

8 bis 12 Uhr Ratsuchende, und zwar 

ohne Entgelt. Die meisten Anwalte 

sind iiberdies Dozentinnen an der 

Beida. In ihrer Funktion gleichen 

sie eher Sozialarbeiterinnen als 

Rechtsanwaltinnen. Die Mandanten 

sind ebenfalls fast ausschlieBlich 

Frauen.

Auch Chinas Bauern scheinen lang- 

sam auf den Geschmack zu kommen 

und sich mit Hilfe von Anwalten ge-
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gen behordliche Willkur zu wehren. 

1984 beispielsweise verkauften 66 

Bauernfamilien im fernen Xinjiang 

20 t Rohtabak an eine Zigarettenfa- 

brik im Kreis Urumqi fur 30.000 

Yuan. Das Industrie- und Handels- 

biiro des Kreises konfiszierte jedoch 

dieses Geld wegen angeblicher 

"Spekulation"; die Bauern hatten, 

wie es hieB, den Tabak liber die 

staatliche Ankaufstelle weiterver- 

auBern miissen.

Da alle Proteste der Betroffenen 

nichts niitzten, reisten sie schlieB- 

lich in die 150 km entfernte Provinz- 

hauptstadt und schalteten zwei 

Rechtsanwalte ein, die bald her- 

ausgefunden hatten, daB die Bau

ern aufgrund der neuen Rechtslage 

in der Tat berechtigt waren , den Di- 

rektverkauf an die Tabakfabrik 

vorzunehmen.

Dies war einer von zahlreichen Fal

len, wie sie heute selbst in einer so 

abgelegenen Provinz (Autonomen 

Region) wie Xinjiang gelbst wer- 

den. Dort hat es bereits Mitte 1984 

immerhin 95 Rechtsberatungsbiiros 

mit zusammen 380 Rechtsanwalten 

gegeben (73).

In einem anderen Fall hatte sich ei

ne 18kbpfige Bauernfamilie, die 

1980 mit Freunden und Verwandten 

eine Sagemiihle errichtet hatte, ein 

ganzes Jahr lang einen Rechtsan- 

walt aus einem Kreisbiiro in der 

Provinz Guangdong "geheuert" . Der 

Sagemiihlenbetrieb hatte es 1983 

auf einen jahrlichen Gesamtumsatz 

von 200.000 Yuan gebracht, doch 

war er wegen ungenauer Vertrags- 

abschliisse immer wieder in Strei- 

tigkeiten hineingetappt, so daB es 

nunmehr an der Zeit war, "Nagel mit 

Kbpfen zu machen" und fachgerech- 

te Vertrage anzufertigen (74).

2.2.5.3.

Die "zwei Arbeitsorgane" der 

Rechtsanwaltschaft

Die zwei wichtigsten Organe der 

Rechtsanwaltschaft sind das 

Rechtsberaterbiiro, das auf Kreis-, 

Stadt- und Stadtviertel (qu )-Ebene 

angesiedelt ist, und die Anwalts- 

vereine, die auf Provinzebene eta- 

bliert werden kbnnen.

2.2.5.3.1.

"Rechtsberatungsbiiros"

Die Rechtsberatungsbiiros sind zum 

grbBten Teil fur ausschlieBlich chi- 

nesische Belange zustandig. Doch 

gibt es mittlerweile fiinf Anwalts- 

biiros mit auBenwirtschaftlicher 

Ausrichtung, die mit Billigung des 

Justizministeriums gegriindet wur- 

den. Sie treten unter englischen Be- 

zeichnungen auf und nennen sich 

"China Legal Consulting Centre", 

"China Legal Offices Corp.", "Chi

na Global Law Office", "Hua-Lian 

Law Office for Economic Trade" und 

"C+C Law Office" - letzteres am 

26.Juni 1985 erbffnet.

Diese Biiros haben jeweils eine Sat- 

zung erlassen, so z.B. das "China 

Global Law Office". In § 1 der aus 

sechs Paragraphen bestehenden 

Satzung heiBt es: "Das Beratungs- 

zentrum ist eine professionelle Or

ganisation von Juristen, die sich 

darauf spezialisiert haben, ver- 

schiedene rechtliche Dienstleistun- 

gen fiir Unternehmen , Handels- und 

Finanzorganisationen Oder Einzel- 

personen, seien es nun Chinesen 

oder Auslander, zu erbringen, und 

zwar auf den Gebieten der Wirt- 

schaft, des Handels, der Finanzen 

und des industriellen Eigentums 

(75).

Das in Beijing unter der Bezeich- 

nung "China Legal Consulting Cen

tre" firmierende Biiro will auslan- 

dischen und chinesischen Unter

nehmen, Behbrden und Privatperso- 

nen gegen Gebiihr Rechtsberatung 

anbieten und stellt auBerdem Kon- 

takte zu chinesischen Rechtsanwal

ten her. Arbeitssprachen sind Chi- 

nesisch und Englisch. Vorsitzender 

ist Wang Zhongfang, amtierender 

Vizeprasident der Chinesischen 

Rechtsgesellschaft, sein Stellver- 

treter Wang Shuwen, Direktor des 

Juristischen Instituts der Akademie 

fiir Sozialwissenschaften. Dem Zen- 

trum gehbren rd. achtzig Juristen 

an (76).

An der Spitze des gleichzeitig mit 

dem Beijinger "Rechtsberatungs- 

zentrum" im Dezember 1984entstan- 

denen Shanghaier Zentrums steht 

ebenfalls der Vorsitzende der dorti- 

gen "Rechtsgesellschaft" (77). Of- 

fensichtlich handelt es sich hier urn 

miteinander verabredete und koor- 

dinierte Griindungen halboffiziel- 

len Charakters.

Das C+C-Anwaltsbiiro ist aus der 

Rechtsberatungsstelle der China 

International Economic Consultant 

Inc. (CIEC) hervorgegangen, das 

Beziehungen mit Rechtsinstitutio- 

nen in den USA, GroBbritannien, 

Australien, Kanada, Hongkong und 

Macau unterhalt.

Die Anwalte dieses Biiros bieten, 

wie es in seiner Satzung heiBt, 

Rechtsberatung in Fragen der Au- 

Benwirtschaft, der ErschlieBung 

von Naturrohstoffen, Finanzierun- 

gen , Steuerangelegenheiten , Versi- 

cherungen oder der Griindung von 

Gesellschaften. Auf Wunsch ihrer 

Mandanten nehmen sie an Verhand- 

lungen teil, iiberprufen, entwerfen 

und iiberarbeiten Abkommen, Ver

trage, Statuten von Gesellschaften 

und andere Rechtsdokumente.

Den Griindungen von Beijing und 

Shanghai war auch diesmal die Pro

vinz Fujian zuvorgekommen, die 

wegen ihrer glanzenden Verbindun- 

gen zu den Auslandschinesen Sud- 

ostasiens immer einen Schritt vor- 

aus zu sein pflegt. Dort waren be

reits im Juni 1984 zwei Rechtsbera

tungsbiiros erbffnet worden, das 

eine fur investitionswillige Aus

lander, das andere fiir Streitigkei- 

ten mit Uberseechinesen (78).

2.2.5.3.2.

Anwaltsvereine

Die Aufgabe der Anwaltsvereine be- 

steht darin, die Rechte der Anwalt- 

schaft wahrzunehmen, Erfahrungen 

auszutauschen und die Verbindun- 

gen mit dem In- und Ausland zu 

starken. Von einer Wahrung der 

"Standesordnung", wie sie etwa von 

den deutschen Anwaltskammern 

wahrgenommen wird, ist im chinesi

schen Kontext keine Rede (§§13-19 

der Rechtsanwaltsregelung).

Nachdem vorher bereits zahlreiche 

Anwaltsvereine auf Provinzebene 

gegriindet worden waren, kam es am 

7.Juli 1986 zur Griindung des All- 

chinesischen Anwaltsverbandes. 

AnlaB dafiir war ein KongreB der 

chinesischen Rechtsanwalte in Bei

jing (79).

Wie verlautet, sind 1986 im ganzen 

Land in 28 Provinzen, autonomen 

Gebieten und regierungsunmittel- 

baren Stadten Anwaltsverbande ge- 

griindet worden. Die neue Satzung 

legt fest, daB die grundlegende 

Aufgabe des Anwaltsverbandes 

darin besteht, mit alien Kraften 

und mit ganzem Herzen dem Volke zu 

dienen und die korrekte Durchfuh- 

rung des Gesetzes zu wahren, urn die 

sozialistische Demokratie zu ent- 

wickeln.

Inzwischen wurde bekannt, daB 

schon bald ein Rechtsanwaltsgesetz 

erlassen werden soli, das die Vor- 

laufigen Bestimmungen von 1980 ab

lest (80).

2.2.6.

Massenorganisationen: Die "Juri

stischen Gesellschaften"

Die "Juristische Gesellschaft Chi

nas" (Zhongguo faxue hui), eine zu 

den sog. "Massenorganisationen" 

zahlende Vereinigung, wurde am 

22.Juli 1982 in Anwesenheit zweier 

Politburomitglieder neu gegriindet. 

Sie hatte bereits 1953 das Licht der 

Welt erblickt, hatte aber dann wah- 

rend der Kulturrevolution ihren Be- 

trieb einstellen miissen. Bei der 

Griindungsversammlung wurde be- 

tont, daB es unzulassig sei, das 

Recht von vorneherein in Gegensatz 

zum Kurs der Partei und die juristi

sche Arbeit in Widerspruch zur Fiih- 

rung durch die Partei zu bringen. 

Die Organisation verfolge vier Auf- 

gaben: Rechtsforschung, Forde- 

rung des wissenschaftlichen Aus- 

tausches mit dem Ausland, Heraus- 

gabe juristischer Publikationen 

und Intensivierug der Verbindun- 

gen zwischen den verschiedenen ju

ristischen Organisationen im eige- 

nen Land (81). Ende 1983 hatte die 

chinesische Rechtsgesellschaft
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1.129 Mitglieder (82).

Wahrend ihrer ersten Vorstandssit- 

zung wurden Wu Xinyu, Vizevorsit- 

zender der Kommission fur Rechts- 

angelegenheiten des Standigen 

Ausschusses des Nationalen Volks- 

kongresses, zum Prasidenten und 

Yang Xiufeng, Vizevorsitzender des 

Landeskomitees der Politischen 

Konsultativkonferenz des Chinesi- 

schen Volk.es und ehemaliger Presi

dent des Obersten Volksgerichts, 

zum Ehrenprasidenten gewahlt.

Der Vorganger der Chinesischen Ge

sellschaft fur Rechtswissenschaft 

war die Gesellschaft fur Politik- 

und Rechtswissenschaft, die 1953 

gegriindet und wahrend der "Kul- 

turrevolution" (1966-76) aufgeldst 

wurde.

Neben der zentralen Gesellschaft 

sind inzwischen zahlreiche provin- 

zielle "Rechtsgesellschaften" er- 

richtet worden, u.a. sogar im fer- 

nen Qinghai (83). Am bekanntesten 

ist die "Juristische Gesellschaft von 

Beijing", diebereits 1981 ihr erstes 

Jahrestreffen hatte und die die 

Zweimonatszeitschrift "Faxue" 

(Recht) herausgibt(84).

All diese Gesellschaften organisie- 

ren Seminare, Ausbildungskurse 

und publizieren z.T. auch eigene 

Zeitschriften. Seit 1984 beispiels- 

weise wird von der Chinesischen 

Rechtsgesellschaft die Vierteljah- 

reszeitschrift "Chinesisches Recht" 

herausgegeben.

Anmerkungen:

1) RMRB, 21.3.80.

2) Ebenda; des weiteren RMRB, 

24.8.81.

3) RMRB, 28.11.80.

4) RMRB, 29.7.81.

5) XNA, 3.4.86.

6) Zhongguo fazhibao, 10.7.85 

(fortan "ZGFZB").

7) BRu 1985, Nr.7/8, S.6f.

8) RMRB, 1.7.82.

9) XNA, 31.1.83.

10) XNA, 12.5.86.

11) XNA, 14.6.85.

12) Einzelheiten Oskar Weggel, 

"Chinesische Rechtsgeschich- 

te", Leiden, Kbln 1980, S.209.

13) BRu 1985, Nr.31, S.26.

14) So BRu 1985, Nr.51, S.4.

15) Ausfiihrlich hierzu Oskar Weg

gel,, "Wissenschaft in China. 

Der neue Mythos und die Proble- 

me der Berufsbildung", Berlin 

1985, S.42 ff.

16) RMRB, 8.5.83.

17) GMRB, 22.4.80.

18) BRu 1985, Nr.18, S.24.

19) Dazu der Erfahrungsbericht 

von Uwe Blaurock (Juristisches 

Seminar der Universitat Gottin

gen), "Juristenausbildung in 

China und unsere Tatigkeit an 

der Universitat Nanking".

20) Blaurock, a.a.O.

21) Bestimmungen liber akademi- 

sche Grade vom 12.2.1980 in 

Zhonghua renmin gongheguo 

falii huibian 1979-1984, Beijing 

1984 (Gesetzessammlung der VR 

China 1979-1984) (fortan abge- 

kiirzt FLHB).

22) XNA, 13.12.80; SWB, 1.1.81.

23) Dazu BRu 1985, Nr.18, S.26f.

24) XNA, 17.5.86.

25) XNA, 23.2.79; SWB, 27.2.79.

26) Naheres C.a., Februar 1980, 

S.145; vgl. auch das Interview 

mit Justizminister Liu Fuzhi, 

XNA in SWB, 5.8.82.

27) Z.B. im Beijinger Tongxiang- 

Kreis, XNA, 18.4.81.

28) Shaanxi ribao in SWB, 24.6.81.

29) XNA, 2.4.83.

30) Beide Gesetze sind abgedruckt 

in FLHB, S.81-90bzw. 91-97.

31) BRu 1986, Nr.12, S.5f.

32) XNA, 30.4.84.

33) XNA, 20.7.79.

34) Ebenda; vgl. auch C.a., Okto- 

ber 1979, U60, und C.a., No

vember 1979, U 64.

35) BRu 1979, Nr.31, S.6.

36) Ebenda.

37) XNA, 8.3.86.

37a)XNA,9.4.86.

38) XNA, 9.4.86.

39) Ebenda.

40) XNA, 10.4.86.

41) Nach SWB, 1.7.86.

42) Zur "Unabhangigkeit der Ge- 

richte" vgl. auch C.a., Oktober 

1981, S.670f.

43) Der Gesetzestext ist in deut- 

scher Ubersetzung abgedruckt 

in C.a., Februar 1982, S.86- 

90.

44) Faxue yanjiu 1980 (fortan 

FXYJ), Nr.5, S.32-34.

45) Ebenda, S.34.

46) Einzelheiten dezu Oskar Weg

gel, "Rechtsgeschichte", 

a.a.O., S.142 ff.

47) XNA, 28.6.84.

48) Neu abgedruckt in RMRB, 

19.1.80.

49) XNA, 19.8.85.

50) RMRB, 31.12.85.

51) XNA, 19.8.85.

52) XNA, 12.3.83.

53) XNA, 28.6.84.

54) XNA, 2.4.85.

55) XNA, 5.3.85.

56) Dazu sehr plastisch Michael 

J.Moser, "Law and Social 

Change in a Chinese Commu

nity", New York 1984.

57) XNA, 16.1.84.

58) XNA, 14.11.84.

59) XNA, 22.2.84; C.a., Februar 

1984, U33.

60) XNA, 1.2.84.

61) Ebenda.

62) XNA, 25.6.83.

63) So z.B. RMRB, 18.6.82; ferner 

Faxue Yanqiu (fortan FXYQ) 

1981, Nr.2, S.41-43, 1981, Nr.6, 

S.35-37, 1980, Nr.3, S.44-46.

64) XNA, 24.1.81.

65) Ebenda.

66) Liu Guoding, "Liishide xingshi 

bianhu gongzuo" (Die Verteidi- 

gungsarbeit des Rechtsanwalts 

in Strafsachen), FXYJ 1981,

Nr.6, S.21-23.

67) Liu Guoding, "Lun liishide min- 

shi daili" (Uber die Vertretung 

des Rechtsanwalts in Zivilsa- 

chen), FXYJ 1981, Nr.3, S.ll- 

14.

68) Weitere Einzelheiten in RMRB, 

4.1.85, S.4.

69) RMRB, 3.7.86.

70) XNA, 7.7.86.

71) XNA, 3.7.86.

72) So FEER, 5.7.84, S.39.

73) XNA, 16.3.84.

74) BRu 1984, Nr.28, S.33.

75) CEN, 31.12.84, S.4f.

76) XNA, 15.12.84.

77) XNA, 16.12.84.

78) XNA, 18.6.84.

79) XNA, 7.7.86.

80) XNA, 3.7.86.

81) RMRB, 24.7.82.

82) XNA, 23.11.83.

83) Radio Qinghai in SWB, 

22.10.83.

84) Vgl. dazu XNA, 27.2.81.

Volk.es



