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1.

Das Erbrecht im Tauziehen zwischen 

"geistigen" und materiellen Werten 

Am l.Oktober 1985 tritt das chine

sische Erbgesetz in Kraft. Es wur- 

de bei der 3.Sitzung des VI.NVK am 

10.April 1985 verabschiedet und um- 

faBt insgesamt 37 Paragraphen.

Die neue Regelung ist Teil eines 

umfangreichen zivilrechtlichen Pa- 

kets, an dem seit 1979 gearbeitet 

wird. Urspriinglich sollte das Erb

gesetz integrierender Bestandteil 

des chinesischen ZiviIgesetzbuches 

werden, von dem bereits im Novem

ber 1983 vier verschiedene Entwiir- 

fe vorlagen, dessen Verabschiedung 

einstweilen aber immer noch auf 

si ch warten laBt. Da man den Pro- 

zeB aber nicht ewig in die Lange 

ziehen wollte, hat sich der Ge- 

setzgeber entschlossen, einige Be- 

reiche bereits im Wege vorgezoge- 

ner Sondergesetze zu regeln, zu 

denen u.a. das Vertragsgesetz von
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1982 (C.a., Dez.1981, S.812 ff), 

das Ehegesetz von 1980 (dazu BRu 

1981, Nr.11, S.24 ff) und das Au- 

Benwirtschaftsgesetz (vom 21.Marz 

1985) gehbren.

Bis November 1983 waren zum ZGB - 

beginnend mit dem Jahr 1979 - 650 

Artikel und 150 entsprechende Re

fer ate (u.a. zum Erbrecht) ge- 

schrieben und in Zeitschriften pu- 

bliziert worden. U.a. hatte man 

auch die Zivilkodices von Frank- 

reich, Japan und der Sowjetunion 

ins Chinesische ubersetzt, urn die 

Vergleichsarbeiten zu fbrdern - 

das deutsche BGB bedurfte keiner 

Ubersetzung, da es von der Guomin- 

dang ja, wie bereits erwahnt, 

schon in den zwanziger Jahren 

ubernommen wurde (1).

Am Erbrecht pflegen sich in real- 

sozialistischen Staaten die Gei- 

ster zu scheiden. Geht es hi er 

doch urn eine Abwagung zwischen dem 

haufig als "reaktionar" verdach- 

tigten Fami1ienethos einerseits 

und dem seit Marx geltenden Prin- 

zip, daB im Stadium des Sozialis- 

mus die "Verteilung nach Leistung" 

zu gel ten habe, andererseits (2).

Auch die VR China hat sich in die- 

ser Frage liber Jahrzehnte eine Art 

Vogel-StrauB-Politik geleistet, 

indem sie die Materie formell un- 

geregelt lieB und sich darauf be- 

schrankte, der Bevblkerung immer 

neue Modelie ans Herz zu legen, 

mit denen das Augenmerk von mate

riel len Aspekten weggelenkt werden 

solIte.

Eines dieser zumeist personalen 

Modelle war z.B. ein gewisser Chen 

Looping, ehemaliger Offizier sei

nes Zeichens, der, als er auf dem 

Sterbebett lag, seine drei Kinder 

zu sich kommen lieB und ihnen zu 

verstehen gab, daB er ihnen ledig- 

lich jene drei Granatsplitter hin- 

terlassen wolle, die er vom Kriege 

her noch in seinem Kbrper trage; 

sie sollten den Hinterbliebenen 

als Mahnung dienen, stets "hart zu 

bleiben". Vererben wolle er nicht 

seine materielle Habe - die solle 

der Partei anheim fallen -, son- 

dern sein "geistiges Vermbgen"!

Diese Geschichte entsprach bestem 

kulturrevolutionarem Stil und wur

de deshalb von den damaligen Me- 

dien begeistert nachgedruckt.

El tern und Kinder behielten zwar 

das Recht, sich gegenseitig zu be- 

erben. Dennoch sollten statt Gel- 

dern, Wohnungen oder anderen Ver- 

mbgensstlicken hauptsachl ich die 

"revolutionare Tradition des ein- 

fachen Lebens, der Einsatzbereit- 

schaft flir den Staat und der har- 

ten Arbeit hinterlassen werden" 

(3).

Inzwischen freilich hat sich der

Zeitgeist von Grund auf geandert: 

Die Familie ist wieder zu Ehren 

gekommen, der einzelne wird par- 

teioffiziell ermutigt, persbnli- 

chen "Reichtum" anzusammeln, und 

sogar an Produktionsmitteln ist 

wieder, wenn auch in eingeschrank- 

tem AusmaB, Private!gentum mbg- 

lich. Vor allem aber macht sich 

auf den Dbrfern immer noch die un- 

gute alte Sitte der Benachteili- 

gung von Frauen bemerkbar, die 

zwar durch die Verfassung offi- 

ziell verboten ist, die aber immer 

dann, wenn es (wie beim Erbrecht) 

"konkret wird", de facto weiter- 

besteht.

2.

Deutsch-rechtliche und typisch 

chinesische El entente

Schon im Ehegesetz vom 10.Septem

ber 1980 waren zwar einige Rege- 

lungen niedergelegt worden, die 

erbrechtliche Fragen prajudizier- 

ten; erst jetzt freilich liegt ein 

wirklich umfassendes Erbrecht vor, 

das im ubrigen dem deutschen Leser 

auf Anhieb bekannt vorkommen wird, 

da es, wie schon nach kurzer Lek- 

tlire zu ersehen, in der Tradition 

jener Rezeption deutschen Rechts 

steht, die durch die Guomindang in 

den zwanziger Jahren betrieben 

wurde. Zwar war dieses Recht am 

Vorabend der Ausrufung der Volks- 

republik abgeschafft worden, doch 

taucht es inzwischen wieder Stuck 

flir Stuck aus der Versenkung auf. 

So gibt es z.B. gesetzliche und 

testamentarische Erbfolge Oder 

aber gesetzliche Erbordnungen. 

Auch die Regelungen liber Erbver- 

zicht, liber die Nichtigkeit letzt- 

williger Verfiigungen und dergl. 

sind flir den deutschen Leser "alte 

Bekannte".

Wie im deutschen Recht sollen auch 

in China Ehegatten einander und 

Kinder ihre Eltern beerben. Frauen 

sind bei der Erbfolge gleichbe- 

rechtigt, ebenso uneheliche Kin

der. Vererbt werden nicht nur die 

Rechte, sondern auch die Schulden, 

allerdings nur bis zur Hbhe der 

hinterlassenen Aktiva. Erben kbn- 

nen die Erbschaft aus diesem Grun- 

de auch ausschlagen (§ 25).

In § 10 wurde sichergestelIt, daB 

uneheliche und adopt!erte Kinder 

mit ehelichen Kindern gleichge- 

stellt sind. Bei den Diskussionen 

urn das Erbgesetz wurde von einigen 

Abgeordneten angeregt, daB nicht 

nur das uneheTtche Kind. sondern 

auch seine Mutter in die Erbfolge 

mit eingeschlossen werden mlisse; 

habe sie doch flir die Erziehung 

des Kindes zu sorgen und mlisse da- 

flir auch belohnt werden. Andere 

Abgeordnete hi el ten dem entgegen, 

daB eine solche Regelung dem chi- 

nesischen Ehegesetz widerspreche, 

das nur die gesetzliche Ehe schlit- 

ze (4). Die letztere Meinungsgrup- 

pe setzte sich durch.

Daneben gibt es aber auch typisch 

chinesische Bestandteile, wie Dan- 

wei-Erbberechtigung, Sozialklau- 

seln und dergl. mehr, die nachfol- 

gend im einzelnen zu erlautern 

sind.

Der "Sakralerbe" allerdings, der 

die Ahnenopfer zu besorgen hatte 

und dafiir entsprechende Vermbgens- 

teile libereignet bekam, taucht - 

aus nahel iegenden Grlinden - nicht 

mehr auf.

3.

Gliederung des Gesetzes;

Geltungsbereich

Das Gesetz umfaBt 37 Paragraphen 

und ist in fiinf Kapitel unterglie- 

dert. Kap.I (§§ 1-8) umfassen die 

"Allgemeinen Prinzipien", Kap.II 

(§§ 9-15) regelt die "gesetzliche 

Erbfolge", Kap.III (§§ 16-22) die 

gewi 11 klirte Erbfolge, Kap.IV (§§ 

23-34) die Erbschaftsabwicklung 

und Kap.V (§§ 35-37) schlieBlich 

bringen Erganzungen, wobei § 35 

Sonderbestimmungen flir nationale 

Minderheiten gestattet, und § 36 

Fragen des internationalen Privat- 

rechts anspricht. Chinesische 

Staatsblirger, die auBerhalb der VR 

China mit einem Erbe bedacht sind, 

Oder aber Auslander in China beer

ben, sind so zu behandeln, daB das 

Heimatrecht des Erblassers flir be- 

wegliches Vermbgen und das Recht 

des Standorts fur unbewegliches 

Vermbgen gilt.

Auslander umgekehrt, die einen 

chinesischen Staatsblirger in- Oder 

auBerhalb des Gebiets der VR China 

beerben, sind so zu behandeln, daB 

Anknupfungspunkt flir bewegl iches 

Vermbgen das Recht des Erblasser- 

wohnsitzes ist, flir unbewegliches 

Vermbgen dagegen das Recht des Or- 

tes, an dem sich dieses Vermbgen 

befindet.

In beiden Fallen kbnnen jedoch 

vol kerrechtli che Sonderabmachungen 

getroffen werden.

4.

Die sechs Ziel richtungen

Nach den Ausfuhrungen von Gu 

Angran, dem stellvertretenden Vor- 

sitzenden des NVK-Gesetzgebungs- 

ausschusses, solIte mit dem Erbge

setz ein flinffacher Schutz gewahr- 

leistet werden, namlich flir Eigen- 

turn, Gleichberechtigung, Altenver- 

sorgung, Harmon!ewahrung und Scho- 

nung von Produktionsmitteln. Eine 

sechste Ausrichtung ergibt sich 

aus der Systematik des neuen Ge

setzes.

4.1.

Eigentumsschutz: Grundvorausset- 

zung flir privates Unternehmertum 

Schon in Art.12 der Verf. von 1954 

war bestimmt, daB "der Staat das 

gesetzliche Recht der Burger, Pci' 

vatbesitz zu erben, schlitzt". Die

se Klausel allerdings nlitzte dei
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"Burger", wie sich in den nachfol- 

qenden Jahren, vor allem wahrend 

der Kulturrevolution zeigen sol 1- 

te, wenig. In den Verfassungen von 

1975 und 1978 fehlten denn auch 

entsprechende Erbklauseln, obwohl 

in den jeweiligen Artikeln 9 bei- 

der Konstitutionen das Eigentums- 

recht an "legal erworbenen Einkom- 

men, Ersparnissen, Hausern und an- 

deren Verbrauchsglitern" als ge- 

schiitzt aufgeflihrt wurde.

Zwischen Theorie und Praxis klafft 

aber - eben - haufig eine Lucke - 

zumindest war dies in den Jahren 

vor Beginn der Reform der Fall.

Auch in der neuen Verfassung vom 

4.Dezember 1982 findet sich, und 

zwar in Art.13, Abs.2, eine Erb- 

klausel, derzufolge "der Staat ge- 

maB den gesetzlichen Bestimmungen 

das Recht der Burger auf Erbschaft 

von Privatvermbgen schutzt". § 1 

des Erbgesetzes nimmt auf eben 

diese Bestimmung ausdriicklich Be- 

zug.

In § 3 werden die Gegenstande auf- 

geflihrt, die zur Erbmasse gehbren 

konnen. Insgesamt werden sieben 

Punkte angesprochen, namlich (1) 

das "Einkommen", (2) die "Hauser, 

Ersparnisse und Gebrauchsgegen- 

stande", (3) die Baume, das Vieh 

und Geflligel, (4) die "kulturellen 

Gegenstande, Bucher etc., (5) die 

Produktionsmittel, soweit sie nach 

dem Gesetz in Privateigentum ste- 

hen konnen, (6) Copyright- und Pa- 

tentrechte und (7) "anderes lega

les Eigentum" des Erblassers.

In § 4 wird auch noch bestimmt, 

daB Einkommen, die aus Kontrakten 

stammen, gemaB den gesetzlichen 

Bestimmungen vererbt werden kbn- 

nen; vor allem solle es auch mbg- 

lich sein, daB ein Erbe in den 

laufenden Kontrakt (z.B. zwischen 

Produktionsmannschaft und Haus- 

halt) einsteigt.

Im realsozialistischen China wird 

zwischen Konsumtions- und Produk

tionsmittel unterschieden. Laut 

Gesetz konnen Einzelpersonen Pro

duktionsmittel bisher nur in klei- 

nerem AusmaB als Eigentum besit- 

zen. Zum erlaubten Privateigentum 

gehbren aber heute bereits (un- 

denkbar noch vor wenigen Jahren!) 

Autos, LKWs oder Boote, ganze Hlih- 

ner- oder Fischzuchtsfarmen, Hand- 

werkseinrichtungen etc. Mit der 

raschen- Ausdehnufig von Handwerks- 

und Kleinindustriebetrieben - ihre 

Zahl ist heute schon wieder auf 

mehrere Millionen angestiegen - 

w)rd dieses individuelle Produk

tionsmittel eigentum rasch zuneh- 

fflen. Beim offiziellen ZK-BeschluB 

vom Oktober 1984 wird ja die Plu- 

ralitat des Eigentums in drei For- 

men (Volks-, Kollektiv- und Pri- 

vateigentum) gefordert. Der Schutz 

des Erbrechts soil u.a. dazu bei- 

tragen, die Arbeitsproduktivitat 

des einzelnen Staatsblirgers zu er- 

hbhen und seine Privatinitiative 

zu aktivieren.

Schon im Verlauf der Diskussion 

des Erbgesetzes war deutlich ge- 

worden, welche Probleme im Raum 

standen. Der Abgeordnete Cao Ying- 

xiang, der in der Provinz Anhui 

ein Fischzuchtunternehmen be- 

treibt, forderte, daB das Erbrecht 

im Interesse langfristiger Inve- 

stitionen sol ide Perspektiven er- 

bffnen mlisse. Er selbst habe z.B. 

1984 einen Fischweiher ausheben 

und ihn mit Fischzuchtausrlistungen 

in Hbhe von insgesamt 15.000 Yuan 

versehen lassen. Nunmehr plane er 

einen Entenzuchtbetrieb und wolle 

daflir 400.000 Yuan an Krediten 

aufnehmen. Dies seien gewaltige 

Summen, an deren Tilgung viei- 

leicht noch seine Kinder arbeiten 

muBten; also mlisse sichergestelIt 

werden, daB diese auch erben kbnn- 

ten (6).

Noch 1983 wurde in einem offiziel

len Beitrag (7) das Recht auf Ver- 

erbung von Patenten und Copyrights 

verneint. Beide erlbschen, wie es 

hieB, mit dem Eintritt des Todes.

Was auch heute noch nicht vererbt 

werden kann, ist Boden, der ja be- 

kanntermaBen auf dem Land nach wie 

vor Eigentum der Produktionsmann- 

schaften ist und - im Rahmen des 

Produktionsvertragssystems - nur 

pachtweise (wenn manchmal auch auf 

15 Jahre) an die einzelnen Haus- 

halte vergeben wird.

Fur den deutschen Juristen muB 

hi er noch besonders erwahnt wer

den, daB Hauser, anders als im 

deutschen Recht, getrennt vom Bau- 

grund behandelt werden: Schon im 

alten China war ja die unter- 

schiedliche Behandlung von "Boden- 

haut" und "Bodenknochen" liblich 

gewesen!

Andere wiederum machten geltend, 

daB die Vererbbarkeit von Wertpa- 

pieren festgeschrieben werden mus- 

se. Hiermit sind in aller Regel 

Aktien, aber auch jene staatlichen 

Schuldverschreibungen gemeint, die 

neuerdings in immer hbher werden- 

den Betragen ausgegeben werden. 

Dieser Vorschlag freilich wurde 

nicht angenommen, da die Mehrheit 

der Mitglieder des NVK-Gesetzge- 

bungsausschusses der Meinung war, 

daB -§ 3, Ziff.7 die Wertpapiere 

bereits mit umfasse.

4.2.

Schutz der Gleichberechtigung: 

Das Erbgesetz - teilweise ein 

Frauengesetz

Nach § 9 darf es im Rahmen des 

Erbrechts "keine Diskriminierung 

wegen des Geschlechts" geben. Die

se Formulierung ist hbchst kenn- 

zeichnend fur die nach wie vor be- 

stehende Situation vor allem auf 

dem Lande. Seit Jahrhunderten 

herrscht die Sitte, daB Tbchter 

vom Erbe nichts abbekommen, und 

daB Witwen ihres Erbes verlustig 

gehen, sobaid sie sich wieder ver- 

heiraten. Sogar ein Abgeordneter, 

Zhu Gaihuan, aus der Provinz Hunan 

libte hier Selbstkritik, indem er 

einraumte, daB er sich lange Zeit 

mit dem Gedanken getragen habe, im 

Faile seines Todes seiner heute 

achtzehnjahrigen Tochter nichts 

zukommen zu lassen. Inzwischen ha

be er jedoch einsehen mussen, daB 

gerade die Tochter mehr noch als 

seine Sbhne engagiert am Aufbau 

seiner Entenfarm mitgearbeitet ha

be, und daB sie, von der Leistung 

her gesehen, eigentlich zu einem 

hbheren Erbanteil berechtigt sei 

als die anderen Kinder (8). Es sei 

hbchste Zeit,, solchen "feudalisti- 

schen Ungerechtigkeiten" ein Ende 

zu machen. Wer gleiche Pflichten 

auf sich nehme, mlisse auch gleiche 

Rechte besitzen.

Hierbei spielen die Erbordnungen 

eine wichtige Rolle. Insgesamt 

wurden in § 10 zwei Ordnungen 

festgelegt: Zur ersten gehbren der 

Witwer, bzw. die Witwe, Sbhne und 

Tbchter sowie die Eltern des ver- 

storbenen Eheteils. Zur zweiten 

Ordnung gehbren die Brlider und 

Schwestern sowie die GroBeltern 

vaterlicher- und mutterlicher- 

seits. Bei der Diskussion urn das 

Erbgesetz wurde darliber hinaus 

noch eine dritte Erbordnung vorge- 

schlagen, und zwar mit dem Perso- 

nenkreis der "Neffen und Nichten". 

Die Mehrheit des Gesetzesausschus- 

ses sprach sich jedoch gegen diese 

Anordnung aus, da Neffen und Nich

ten aus einem anderen Grund erben 

kbnnten, wenn sie namlich fur den 

Erblasser zu seinen Lebzeiten ge- 

sorgt hatten (zur Sozialklausel 

vergl. unten 4.3.).

Erben der zweiten Ordnung kommen 

erst dann zum Zug, wenn kein Erbe 

der ersten Ordnung vorhanden ist.

Innerhalb der einzelnen Ordnungen 

sind Manner und Frauen gleichbe- 

rechtigt. Witwen, Eltern und Kin

der haben das Recht auf gleiche 

Anteile am Erbe. Dies wird in § 

13, Abs.l ausdriicklich bestimmt. 

Von diesem Gleichverteilungsgrund- 

satz gibt es jedoch vier Ausnah- 

men, und zwar

- bei Erwerbsbehinderungen: Auf 

einen Invaliden beispielsweise 

solle im Rahmen der Verteilung 

"besondere Rlicksicht" genommen 

werden.

- Hat sich ein Erbe des Erblasser 

besonders angenommen, so soli er 

vom Erbe "mehr erhalten".

- Wer andererseits seine Flirsorge- 

pflichten vernachlassigt hat,
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soli "entweder liberhaupt nichts, 

Oder aber weniger" vom Erbe er- 

halten.

- Die Erben kbnnen sich schlieB- 

lich noch durch gegenseitige Ab- 

machung auf eine ungleiche Ver- 

teilung einigen (§ 13, Abs.2-4).

Im librigen aber herrscht, wie ge- 

sagt, Gleichberechtigung und 

Gleichverteilung.

Nach § 30 hat eine Witwe (oder ein 

Witwer) im Faile seiner Wiederver- 

heiratung das Recht, "liber ihren 

(seinen) Erbanteil frei zu verfii- 

gen. Einmischungen von auBen si nd 

nicht erlaubt", heiBt es noch zu- 

satzlich.

liber den Erbanteil des liber leben- 

den Ehepartners (vor allem natur- 

lich der Witwe) hat es bei den 

Diskussionen Meinungsverschieden- 

heiten gegeben. In § 26 heiBt es 

namlich, daB Gegenstande, die von 

den Ehepartnern im Laufe ihrer Ehe 

erworben und gemeinsam besessen 

worden si nd, zur Halfte an den 

uberlebenden Ehegatten gehen sol- 

len, wahrend die anderen Erben der 

gleichen Ordnung nur den Rest ge

meinsam erhalten sollen.

Eine Reihe von NVK-Abgeordneten 

sprach sich stattdessen daflir aus, 

daB der liberlebende Eheteil nicht 

nur die Halfte, sondern bis zum 

Ende seines eigenen Lebens den ge- 

samten Gegenstand erhalten solle; 

erst dann sollten auch die anderen 

Erben an die Reihe kommen. Die 

"Halbe-Halbe"-Klausel entspreche 

nicht den chinesischen Gewohnhei- 

ten und mache es auch fur den 

liberlebenden Teil schwer, sich 

wieder zu verheiraten, da er den 

betreffenden Gegenstand nicht "zur 

Halfte mitnehmen kbnne"!

Andere Diskutanten wiesen jedoch 

darauf hin, daB die Teilung zur 

Halfte den Beitrag beider Ehegat

ten korrekt "widerspiegele". Au- 

Berdem handele es sich bei dieser 

"Halfte" nicht urn einen Erbanteil, 

sondern lediglich urn den Eigen- 

tumsanteil des liberlebenden. 

SchlieBlich wlirde den Kindern, die 

ja den liberlebenden mit zu unter- 

halten haben, durch liberlassung 

der Halfte die Versorgungsaufgabe 

erleichtert. Nicht zuletzt aber 

mlisse der Gesetzgeber sicherstel- 

len, daB Fami1ieneigentum grund- 

satzlich beisammenbleibt. Die 

Halfte-Kl ausel werde liberhaupt nur 

fur den Fall von Erbstreitigkeiten 

relevant (9).

Immer wieder sprachen die Abgeord- 

neten die Beflirchtung aus, daB die 

alten feudalen Sitten der Benach- 

teiligung von Frauen wahrschein- 

lich noch lange vorhielten. Mit 

dem ErlaB des Gesetzes all ein sei 

es deshalb keineswegs getan; es 

werde noch viel Nachhilfe nbtig 

sein.

Ahnlich wie bei den bisherigen 

zwei Ehegesetzen stand auch beim 

Erbgesetz die Frauenfrage im Mit- 

telpunkt. Man kbnnte deshalb fast 

von einem "Frauengesetz" sprechen.

4.3.

Soziale Zielsetzungen des Erbge- 

setzes: Uberreste der chinesischen 

Tradition

Schon im altchinesischen Recht gab 

es zahlreiche Sozialklauseln, 

denen gemeinsam war, daB sie sich 

stets auf soziale Rechte und 

Pflichten innerhalb der Familie 

Oder aber einer eng umgrenzten Be- 

zugsgemeinschaft beschrankten. 

Dies beruhte auf der Pramisse, daB 

anonyme Sozialhilfe unbekannt war, 

wie sie librigens ja auch in Europa 

erst am Ende des 19.Jahrhunderts 

aufgekommen ist.

Man flihlt sich an solche traditio- 

nellen Klauseln erinnert, wenn man 

in Art.49, Abs.3 und 4 der Verfas- 

sung von 1982 liest, daB "erwach- 

sene Kinder die Pflicht haben, ili

re El tern zu unterhalten und zu 

unterstiitzen", und daB es "verbo- 

ten ist, alte Leute, Frauen und 

Kinder zu miBhandeln".

Die Flirsorge flir betagte Eltern 

und der Respekt ("Pietat": xiao) 

sind altkonfuzianische Tugenden, 

die auch heute noch als so selbst- 

verstandlich angesehen werden, daB 

eine de-jure-Regelung eigentlich 

liberf 1 lissi g erscheinen sollte. 

Trotzdem gibt es in der Praxis im

mer wieder Abweichungen, weshalb 

es der Gesetzgeber offensichtlich 

flir nbtig gehalten hat, dieses 

Sorgerecht doch noch express!s 

verbis hervorzuheben. Vor allem im 

Rahmen des Erbrechts sind hier zu- 

satzliche Regel ungen getroffen 

worden, die allerdings lediglich 

eine Praxis formal!sieren, die es 

ohnehin schon gegeben hat.

Hinter den Regel ungen des neuen 

Erbgesetzes steht u.a. eine vom 

Gesetzgeber vorgenommene Abwagung 

zwischen Verwandtschafts- und So- 

zialprinzip. Primar beruht die ge- 

setzliche Erbfolge auf dem Ver- 

wandtschaftsprinzip - dies kommt 

bereits bei den oben erwahnten 

zwei Erbordnungen zum Ausdruck.

Doch wird dieser Grundsatz an meh- 

reren Stellen durch das Sozial- 

prinzip durchbrochen:

- Dies ist einmal, wie oben be

reits erwahnt, dann der Fall, wenn 

ein Erbe flir den Erblasser beson- 

dere Flirsorgepflichten libernommen 

hat, oder aber, wenn er anderer- 

seits seine Flirsorgepflichten ver- 

nachlassigt hat: In solchen Fallen 

soil er entweder mehr erhalten als 

die Miterben oder aber weniger, 

bzw. liberhaupt nichts (§ 13).

- Hat andererseits ein angeheira- 

teter Verwandter die Schwiegerel- 

tern unterhalten, so steht ihm das 

gleiche Erbrecht wie den primaren 

Erben des Verstorbenen zu (§ 12).

Ratio legis fiir die Regelung des § 

12 war die Uberlegung, daB im Zuge 

der Familienplanung die Ein-Kind- 

Familie zur Standardregel wird. 

Infolgedessen werden Eltern immer 

haufiger auf die Versorgung durch 

ihre Schwiegertbchter bzw. durch 

ihre verwitweten Schwiegersbhne 

angewiesen sein. Unter diesen Um- 

standen muBte es situationslogisch 

erscheinen, Schwiegertochtern und 

Schwiegersbhnen das gleiche Erb

recht wie leiblichen Tbchtern oder 

Sbhnen einzuraumen. Neffen und 

Nichten, die zu Lebzeiten der Al

ten zu ihrem Unterhalt beigetragen 

haben, sollen einen angemessenen 

Erbteil bekommen.

- Nach § 14 sind schlieBlich auch 

solche Personen erbberechtigt, die 

zwar nicht zur ersten oder zweiten 

Erbordnung gehbren, die aber aus 

sozial vertretbaren Grlinden ent

weder von der Unterstlitzung des 

Erblassers gelebt haben, oder aber 

die fiir den Erblasser gesorgt ha

ben. Ihnen soil ein "angemessener 

Teil des Erbes" zufallen.

Vorzugsbehandlung sollen nur sol

che Erben erfahren, die besondere 

Schwierigkeiten im Leben haben und 

teilweise oder ganz arbeitsunfahig 

sind.

Bevorzugte Behandlung aus sozialen 

Grlinden dlirfe jedoch solchen Erben 

keinesfalls zugute kommen, deren 

Schwierigkeiten auf Verschwendung 

oder MliBi ggang zurlickzufiihren sei - 

en. Es war umstritten, ob eine 

solche "MliBiggangsklausel" in den 

§ 14 mit aufgenommen werden sollte 

oder nicht. Die Mehrheit des Aus- 

schusses war jedoch der Meinung, 

daB der Sinn des § 14 deutlich 

genug sei.

- Nach § 31, Abs.2 schlieBlich 

kann der Erblasser ein Abkommen 

mit seiner Grundeinheit (Danwei) 

schlieBen, derzufolge die Danwei 

die Versorgung des Betreffenden 

bis zu seinem Tode sowie seine 

Beerdigung ubernimmt, wahrend sie 

im Gegenzug das Recht auf sein Er

be erhalten soli. Derartige Abkom

men sind eine Art Sozialversiche- 

rung flir alte Menschen und tragen 

auBerdem der engen Verbundenheit 

zur eigenen Danwei Rechnung.

Im Zuge des gesel1schaftlichen Um- 

bruchs, der auch das China der Mo- 

dernisierung erfaBt hat, ist die 

Flirsorge und die Pietat flir die 

Alten nicht mehr so selbstver- 

standlich wie friiher. Da die ano

nyme Sozialversicherung in China
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noCh in den Kinderschuhen steckt, 

fflUg der Hauptanteil der "Sozial- 

versicherung" also nach wie vor 

Von den Familienangehbrigen gelei- 

stet werden. Es ist also nicht nur 

altkonfuzianische Fursorge, son- 

dern auch sozialpolitische Um- 

sicht, wenn der Gesetzgeber Erb- 

recht und Versorgungsrecht eng an- 

einander bindet.

Einige Delegierte wollten dem So- 

zialprinzip sogar den Vorrang ein- 

raunien. Sie betonten, daB die Ver- 

sorgung der Al ten Dreh- und Angel- 

punkt flir jede Erbberechtigung 

sein solle. Die Erbordnungen sol 1- 

ten also primar nach dem sozialen 

Engagement fur die Al ten ausgelegt 

werden. Am Ende blieb es aber dann 

doch beim Primat des Verwandt- 

schaftsprinzips.

4.4.

"Harmonie" statt Erbstreitigkeiten 

Solange die Chinesen "arm wie die 

Kirchenmause" waren, gab es wenig 

Streit urn Erbfragen. Mit steigen- 

der Wohlhabenheit aber sei, wie es 

inner wieder heiBt, auch der Hader 

unter den Erben angestiegen, vor 

alien, in den landlichen Gebieten 

(10). Das neue Gesetz diirfte mit 

seinen ungenauen Regel ungen haBli- 

chen Auseinandersetzungen freilich 

kaum vorgebeugt haben. Nach § 3 

sollen die Erben der gleichen Erb- 

ordnung grundsatzlich gleiche An- 

teile erhalten. Wer fur den Erb- 

lasser besonders gesorgt hat, soil 

"mehr erhalten", wahrend pflicht- 

vergessene Erben "weniger" Oder 

iiberhaupt nichts bekommen. Ein 

Nichterbe, der fur den Erblasser 

gesorgt hat, soil einen "angemes- 

senen Anteil" erhalten. Solche 

Klauseln sind ganz dazu angetan, 

die Gemliter zu erhitzen. Aus die- 

sem Grund heiBt es in § 15, daB 

die "Erben die Erbschaftsfragen 

durch Konsultationen und im Geiste 

gegenseitiger Verstandigung, der 

Anpassung, der Einheit und der 

Harmonie Ibsen sollen". Auch Zeit 

und Verteilungsmethode sollen un

ter den Erben durch Abstimmungen 

herbeigefuhrt werden. Gibt es kei

ne Einigung, so solle die Angele- 

genheit vor den Volksschlichtungs- 

ausschuB oder aber vor das Volks- 

gericht gebracht werden - dies 

aber nur als allerletzter Ausweg.

Besondere Regel ungen fur eine 

freiwillige Gerichtsbarkeit gibt 

es nicht. Diese Aufgabe ist in 

China vielmehr - altchinesischer 

Tradition entsprechend - von 

Schlichtungsorganen zu ubernehmen. 

1st auch hier keine Einigung zu 

erreichen, so wird die Sache eben 

streitig entschieden. Der "Harmo- 

nie"-Grundsatz ist den Chinesen 

freilich so sehr zur zweiten Natur 

geworden, daB sie im Zweifel einen 

Brbrechtsfal 1 "nicht juristisch, 

sondern anstandig" regeln werden, 

Ur|d daB sie vor jedem streitigen 
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Verfahren zuruckschrecken. Statt 

"Harmonie" wird manchmal auch von 

"sozialistischer Gesinnung" ge- 

sprochen - doch nimmt diesen letz- 

teren Ausdruck wohl niemand mehr 

so ernst.

Iiberhaupt war bei der Beratung des 

Erbgesetzes viel von "ethischen 

Prinzipien" die Rede. Der Abgeord- 

nete Ke Lin argumentiert, daB das 

Kostbarste, was die Eltern ihren 

Kindern hinterlieBen, nicht Vermb- 

gensgegenstande, sondern "ethische 

Prinzipien" seien. Den Kindern 

solle von Anfang an beigebracht 

werden, daB sie sich mbglichst auf 

eigene Beine stellen, und daB sie 

sich niemals auf irgendeine Erb- 

schaft verlassen soli ten. Mora- 

lische Uberlegungen sollten es 

auch, wie es heiBt, ganz selbst- 

verstandlich erscheinen lassen, 

daB Manner und Frauen bei der Erb- 

folge gleichberechtigt sind (11). 

Manchmal wird in diesem Zusammen- 

hang auch von "sozialistischen 

Prinzipien" gesprochen (12).

4.5.

Schutz der wirtschaftlichen 

Erbsubstanz

Ein flinftes Prinzip ist die Auf- 

rechterhaltung der wirtschaftli

chen Funktionsfahigkeit des Erbes. 

Nach § 29 soli bei der Aufteilung 

des Erbes seine "Nlitzl ichkeit" 

nicht beeintrachtigt werden. Not- 

falls sollten Erbgegenstande in 

Geld umgerechnet und monetar ver- 

teilt werden.

4.6.

Danwei-Bezogenhei t

Ein sechstes Prinzip schlieBlich 

ist die Bezugnahme auf die Dan

wei s.

Von dem Alterssicherungsvertrag, 

der zwischen Erblasser und Danwei 

geschlossen wird (§ 31, Abs.2) war 

oben bereits die Rede.

Nach § 32 fallt ein NachlaB, fur 

den keine Erben vorhanden sind, an 

den Staat; hat der Erblasser einer 

Danwei angehbrt - und welcher Chi

nese gehbrt schon einer solchen 

nicht an!? - so fallt der NachlaB 

an eben diese Danwei.

Die Danwei hat auch subsidiare 

Pflichten, wenn keine Angehbrigen 

vorhanden sind, Oder wenn diese 

sie vernachlassigen. So z.B. hat 

sie im Faile eines Todes die zur 

Real i si erung. einer Erbschaft nbti- 

gen Schritte einzuleiten (§ 23).

5.

Gewillkurte Erbfolge

Bisher war nur von der gesetzli- 

chen Erbfolge die Rede. Daneben 

gibt es aber auch die gewillkurte 

Erbfolge, die in den §§ 16-22 ge- 

regelt ist. Der Erblasser kann 

durch eine einseitige, frei wider- 

rufliche Willenserklarung sein 
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Vermbgen an eine oder mehrere Er

ben, an den Staat oder eine Danwei 

vermachen und zu diesem Zweck auch 

einen TestamentsvollStrecker ein- 

setzen. (§ 16) Zwei Arten von Te- 

stamenten sind erlaubt, namlich 

das bffentliche Testament, das vor 

einem Notar errichtet wird (§ 17, 

Abs.l), oder das private Testa

ment, das - abweichend vom deut- 

schen Recht - in vier Formen mbg- 

lich ist, namlich entweder (1) ei- 

genhandig geschrieben und unter- 

schrieben sowie datiert oder (2) 

von einer anderen Person in Anwe- 

senheit von mindestens zwei Zeugen 

geschrieben, oder (3) in Form 

einer Tonbandaufzeichnung, die 

ebenfalls in Anwesenheit von min

destens zwei Zeugen angefertigt 

werden muB, oder aber (4) als 

"Nottestament", das nurmlindlich 

erklart wird, das aber ebenfalls 

in Anwesenheit von mindestens zwei 

Zeugen erfolgen muB. Sobaid der 

Notfall beseitigt ist, muB ein 

solches Testament in den Formen 

(1) bis (3) nachgeholt werden, 

widrigenfal1s es als nichtig zu 

betrachten ist. (§ 17)

In § 18 sind drei Kategorien von 

Personen genannt, die nicht als 

Testamentszeugen dienen kbnnen, 

unter ihnen auch Erben und Ver- 

machtnisnehmer.

Der Erblasser kann ein Testament 

jederzeit widerrufen. Bei mehreren 

einander widersprechenden Testa- 

menten gilt das letzte als ent- 

scheidend. Ein notarisiertes Te

stament kann jedoch nicht durch 

ein Testament in den anderen vier 

Formen widerrufen werden (§ 20); 

dazu bedarf es offensichtlich (im 

Gesetz findet sich dazu keine na- 

here Regelung) einer Ruckgabe des 

Testaments durch den Notar oder 

vielleicht einer offiziellen nota- 

riellen Aufhebung.

Der Erblasser hat Testierfreiheit, 

kann also grundsatzlich ohne Ein- 

schrankung liber sein Vermbgen 

letztwillig verfligen. Zugunsten 

unterhaltsbedlirftiger "Erben" ist 

die Testierfreiheit allerdings 

durch § 19 eingeschrankt. Dort 

heiBt es, daB ein Testament einen 

"Pflichtanteil flir solche Erben 

vorsehen muB, die arbeitsunfahig 

sind oder liber kein eigenes Ein- 

kommen verfligen". Auch dies wieder 

eine "schwammig" abgefaBte Klau- 

sel.

Der Erblasser muB ferner die Te- 

stierfahigkeit besitzen. Fehlt sie 

ihm, ist er m.a.W. geschaftsunfa- 

hig, so ist auch sein Testament 

null und nichtig (§ 22). Auch sol

che Testamente, die unter Zwang 

oder Tauschung zustande gekommen 

sind, sind nichtig.

In § 21 heiBt es, daB der Erbe 

oder Vermachtnisnehmer auch die
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vom Erblasser hinterlassenen 

Pflichten erfiillen muB. Geschieht 

dies nicht "ohne legitime Griinde", 

so kann das "Volksgericht das Erb- 

recht auf Antrag der betreffenden 

Einheiten oder Einzelpersonen ab- 

erkennen".

6.

Bewertung

Das Erbgesetz erweist sich neben 

einer Reihe anderer Dokumente - 

man denke an den ZK-BeschluB vom 

21.0ktober 1984 - als ein weiterer 

Schritt der Reformer in eine neue, 

"nach-real-sozi ali sti sche" Werte- 

landschaft.

Heikle Fragen wie die Weitergabe 

von Produktionseigentum, von Wert- 

papieren, von Feldpachtrechten, ja 

sogar von Patenten werden in vbl- 

lig unsentimentaler Weise beim Na- 

men genannt und geregelt. liber das 

maoistische Zeitalter scheint Gras 

gewachsen zu sein. Andererseits 

werden zahlreiche vormaoistische 

Ansatze wieder aufgenommen - u.a. 

die im Sog des deutschen Rechts 

stehende Guomindanggesetzgebung, 

vor allem aber altchinesisches So- 

zialrecht.

Das Erbgesetz ist m.a.W. ein wei

terer Schritt zur Enterbung des 

Maoi smus.
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