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1. Entwicklungsphasen des sinokommunistischen 

Rechts

Nach Ausrufung der VR China im Jahre 1949 hatte 

die neue Fuhrung vier theoretische Rechtsoptionen, 

die sich bei genauerem Hinsehen allerdings auf zwei 

reduzieren, namlich die wenigstens teilweise Rezep- 

tion des KMT-Rechts, den Riickgriff auf brauchbare 

Reste des traditionellen Rechts, die Fortsetzung des 

Rechts der Basisgebiete oder aber die Ubernahme des 

Rechtssystems der Sowjetunion. In der Umbruchphase 

1949-1952, die noch ganz im Zeichen des Burgerkriegs 

stand, kamen nur die beiden letzten Alternativen in 

Betracht, wobei das Yenan-Recht einen sozusagen 

naturlichen Vorsprung hatte. Das KMT-Recht war 

noch zwei Tage vor Ausrufung der Volksrepublik am 

29. September 1949 pauschal auBer Kraft gesetzt 

worden.

die Kollegen sollten in ihrem naturlichen "Ambiente" 

befragt und nicht der einschuchternden Atmosphare 

eines Gerichtssaals ausgesetzt werden.

Bestellung von Laienrichtern neben dem ordent

lichen Richter. Bekannt wurde der Ausspruch des 

damals popularsten Richters, Ma Hsi-wu, daB "drei 

alte Bauern genau soviet wert sind wie ein Amtsrich- 

ter" (2).

Aktive Einbeziehung der "Massen" in die einzel- 

nen Gerichtsverfahren. Die Milde oder der "Zorn des 

Volkes" sollten letztlich den Urteilsspruch bestim- 

men.

Maximale Schlichtungstatigkeit auBerhalb der 

Gerichte, aber auch durch die Gerichte. Vor allem in 

den Jahren 1942-44 ergingen in den Grenzregionen 

zahlreiche Schlichtungsregelungen (3).

Wahrend der Yenan-Jahre wurde diese an der "Mas- 

senlinie" ausgerichtete Rechtsprechung "groBherzig" 

gehandhabt. Der Ton anderte sich jedoch unmittelbar 

nach dem Sieg im Jahre 1949.

a) Yenan-Recht

Die Jahre 1927-1949 waren eine Zeit der autochtho- 

nen Entwicklung gewesen, von deren spezifischer 

Eigenart auch das Recht affiziert wurde. Schon 

wahrend der vier Jahre der "Sowjetrepublik" in 

Kiangsi (1931-1934) ergingen zahlreiche grundlegende 

Rechtsnormen wie z.B. das Bodengesetz (1931), das 

Arbeitsgesetz (auch 1931), das erste Ehegesetz (1931) 

und das zweite Ehegesetz (1934) sowie die "Bestim- 

mungen fur die Bestrafung von Konterrevolutionaren" 

(1934). 1932 wurden einstweilige Regelungen fur das 

Justizwesen, 1933 ein Organisationsstatut fur die 

lokalen Sowjets und 1934 ein Organstatut fur den 

zentralen Sowjet erlassen (1). Daneben entstanden 

auf dem Wege uber sog. "Direktiven" Sondergerichte 

fur Militarangelegenheiten und Schlichtungsausschus- 

se. Nach dem Langen Marsch wurde die Tradition in 

Yenan fortgesetzt. Vor allem in den "Grenzregionen" 

ergingen nun zahlreiche Boden-, Ehe-, Pachtrege- 

lungs- und Korruptionsbekampfungsvorschriften. 

Kampfziel dieses Rechts, das als "Neudemokratisches 

Recht" deklariert wurde, waren GroBgrundbesitzer 

und antipatriotische Krafte, die mit dem japanischen 

Feind kollaborierten.

Was die Rechtsprechung anbelangt, so sollte sie 

"im Geiste der Massenlinie" gepflegt werden. Vier 

Charakteristika dieser "Massenlinisierung" der Recht

sprechung sind hier vor allem zu nennen:

Gerichtsverfahren nicht im Amtsgebaude, son- 

dern am Tatort. Der Angeschuldigte, die Zeugen und

b) Die Ruckkehr in die Stadte:

Fortsetzung der Yenan-Linie oder Aufbruch 

zu neuen rechtlichen Ufern?

Die 1921 gegrundete KP wirkte anfangs zwar noch in 

den Stadten und arbeitete dort auf Anraten der 

Komintern mit der KMT zusammen. Das eigentliche 

Revolutionspotential lag jedoch nicht in den Stadten, 

sondern auf dem Dorf. Nach dem Bruch mit der KMT 

(1927) verlagerte sich der Schwerpunkt der KP- 

Tatigkeit in die bauerlichen Regionen. Sowjet-Kiang- 

si, Langer Marsch und Yenan waren die weiteren 

Stationen. Wahrend der fur die Reifeperiode der 

jungen Bewegung so entscheidenden Yenan-Zeit 

(1936-1945) forderten die Zwange des Krieges gegen 

Japan, die Abgeschlossenheit von der AuBenwelt und 

der Mangel an technischen Fachkraften Ersatzlbsun- 

gen, die auf Mobilisierung der Bauern, somit aber 

auch auf die Dezentralisierung der Entscheidungsfin- 

dung, auf brtliche Entwicklungsanstrengungen, auf 

eine "mittlere Technik" sowie auf die Erweckung des 

bauerlichen "Enthusiasmus" im Wege permanenter 

Uberzeugungskampagnen hinausliefen. Der "Kampa- 

gnenstil" trat an die Stelle des jahrhundertelang 

geubten "Burokratiestils". Die Bauern sollten nicht 

"von oben her" geleitet, sondern durch Massenaktio- 

nen "von unten her" zur Eigeninitiative erweckt 

werden. Dies war die eigentliche Revolution, die zum 

zundenden Funken fur Millionen von Bauern wurde. 

Als die kommunistische Bewegung nach 22 Jahren in 

die Stadte zuruckkehrte, d.h. die Stadte von den
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Ddrfern her erobert hatte, brachte sie einen "Arbeits- 

stil" mit, der die Geschichte der nachsten 25 Jahre 

pragte: Autarkiedenken, engste Verbindung mit den 

bauerlichen Massen ("die Massen sind das Wasser, die 

Kommunisten die Fische"), Lernen durch Handeln, 

Abneigung gegen Burokratie und Technokratie, psy- 

chologische "Allgegenwart des Dorfes" und Bevorzu- 

gung des politisch engagierten Aktivisten gegenuber 

dem "Fachidioten".

Die Ruckkehr in die Stadte in den Jahren 1948/49 

zwang zu neuen Uberlegungen: Sollte der Yenan-Kurs 

beibehalten oder aber das Sowjet-Modell mit seinen 

technokratischen, elitaren, industriebetonten Attribu- 

ten ubernommen werden? Die Geschichte der nach

sten Jahre sollte zu einem permanenten Tauziehen 

zwischen beiden Modellen werden; vor allem bei der 

"Bewegung der drei roten Banner" (1958 ff.) und der 

Kulturrevolution (1966 ff.) kam der "Arbeitsstil" von 

Yenan wieder zum Durchbruch.

Bis zum AbschluB der groBen Kollektivierungs- 

maBnahmen in den Jahren 1955/58 verstand sich die 

Bewegung als "neudemokratisch", insofern sie sich 

namlich nicht auf eine einzige Klasse, sondern auf ein 

Bundnis von vier Klassen (Arbeiter, Bauern, Kleinbur- 

gertum und Nationale Bourgeoisie) stutzte. Zumindest 

seit 1958 jedoch begreift sich China als einen 

"sozialistischen Staat der Diktatur des Proletariats, 

der von der Arbeiterklasse (und ihrem "Kern", der KP) 

gefuhrt wird und auf dem Bundnis der Arbeiter und 

Bauern beruht". An Produktionsmitteln gibt es nur 

noch zwei Formen des Eigentums, namlich Volks- und 

Kollektiveigentum.

Die Probleme, denen sich das sozialistische 

China gegenubersieht, sind uberwaltigend: Uber 800 

Millionen Menschen wollen ernahrt, gekleidet, mit 

Wohnungen versehen, erzogen, gesundheitlich ver- 

sorgt, verteidigt und fur das 21. Jahrhundert vorbe- 

reitet sein - und dies in einem Land, das 2000 Jahre 

hindurch innovationsfeindlich regiert, 100 Jahre lang 

kolonial ausgebeutet und uberdies das halbe 20. Jahr

hundert hindurch mit Kriegen uberzogen war. Jedes 

Jahr vermehrt sich die Bevblkerung um ein Drittel 

des Einwohnerstandes der Bundesrepublik, und jedes 

zweite Jahr hat die Wirtschaft einen Schub neu 

hinzugekommener Arbeitskrafte zu verdauen, deren 

GrbBenordnung jeweils dem gesamten Arbeitskrafte- 

potential der Bundesrepublik gleichkommt.

Extreme Herausforderungen verlangen extreme 

Ziele und Mittel. China ist angesichts dieser Problem- 

lawine zu einem riesenhaften Laboratorium gewor- 

den, in dem die verschiedensten sozialen, wirtschaft- 

lichen - und rechtlichen - Experimente angestellt wer

den.

Hauptziel der Sozialpolitik, der sich auch jede 

Rechtsnorm anpassen muB, ist der Abbau von Un- 

gleichgewichten (sogenannten "Widerspruchen") zwi

schen Menschen (Hierarchien, Burokratien, Techno- 

kratien), Raumen (Stadt/Land), Sektoren (Industrie/ 

Landwirtschaft), GrbBenordnungen (Mammut- und 

Kleinstbetriebe), Gefallestufen (modernste/traditio- 

nelle Technologie) und Eigentumsformen (Privat-, 

Kollektiv- und Volkseigentum).

Die beiden wichtigsten Mittel zur Verwirklichung 

dieses Ziels sind Sozialisierung der Produktionsmittel 

als objektiver und die universelle Massenpartizipation 

("Massenlinisierung") als subjektiver Faktor. Die 

"Massenlinie" erfordert im Bereich der Fiihrungs- 

strukturen Apparate mit "offener Tur", im Bereich 

der Wirtschaft lokale, technologische, psychologische 

und klassenmaBige "Entwicklungsnahe", im Bereich 

des Kaderwesens Funktionare, die durch Mitarbeit an 

der Basis Ansatze zur Reproduktion burokratischer 

Fuhrungsformen verhindern, usw.

Organisatorisches Hauptinstrument fur die Ver

wirklichung der "Entwicklungsnahe" sind die 1958 

gegrundeten Volkskommunen, die politische, militari- 

sche, wirtschaftliche, finanzielle und kulturelle Auf- 

gaben zu einem einzigen Strang zusammenfassen und 

dabei sowohl die Teilnahme der Bauern an den 

Basisentscheidungen als auch die Industrialisierung 

des Dorfes ermbglichen.

Die Anderungen an der materiellen Basis sollen 

durch eine permanente Uberbaurevolution (Kultur

revolution) erganzt werden, vor allem durch ein die 

Bauern und Arbeiter berucksichtigendes Erziehungs- 

system, durch die Emanzipation der Frauen etc.

Der Stellenwert des Rechts bei dieser Umwand- 

lung war ein rein instrumentaler. Recht gilt ja als 

eines der Werkzeuge der Diktatur des Proletariats. Im 

dbrflichen Hinterland gait es ja nun, durch die 

Bodenreformbewegung (1949-1952) die grundbesitzen- 

de Elite, in den Stadten das Burgertum sowie die 

uberkommene KMT-Burokratie ("Drei und Funf Anti"- 

Kampagnen) auszuschalten. Durch die "Volkstribuna- 

le" wurden damals Zehntausende ehemaliger Grundbe- 

sitzer hingerichtet.

In dieser ersten Phase der Gesetzgebung und 

Rechtsprechung ergingen hauptsachlich Regelungen, 

die die Axt an die Fundamente des Feudalsystems 

(Patriarchat und Bodenbesitz) legten. Die beiden 

weitaus wichtigsten Regelungen waren das Gesetz 

uber die Bodenreform und das Gesetz uber die Ehe, 

die beide 1950 erlassen wurden. Daneben kamen noch 

strafrechtliche Bestimmungen gegen "Konterrevolu- 

tionare" (1951 und 1952) sowie Vorschriften fur die 

Verbesserung der Arbeitersituation heraus, u.a. das 

Gewerkschaftsgesetz (1950).

Das Jahr 1953 brachte dann eine Wendung um 

180 Grad, die ganz im Geiste der Nachahmung des 

Sowjet-Modells stand. Insbesondere das Jahr 1954 

bedeutete den Hbhepunkt der administrativen Ver- 

festigung und Institutionalisierung. Damals entfernte 

sich die juristische Entwicklung am weitesten vom 

Yenan-Recht. Neben der Verfassung erhielten 1954 

samtliche Staatsorgane, vom Nationalen VolkskongreB 

uber den Staatsrat bis hinunter zu den Ortsausschus- 

sen, ihre Organisationsstatuten. 1955 und 1956 

ergingen die "Modellregelungen" fur die einfachen und 

hdheren LPGs, die ebenfalls dem Sowjetvorbild folg- 

ten. Auch die meisten Wirtschaftsstrukturregelungen 

(uber die zentralen und provinziellen Planungsaus- 

schlisse, uber den einheitlichen An- und Verkauf 

bestimmter landwirtschaftlicher Produkte, liber land- 

wirtschaftliche Darlehen und uber den Handel) stam- 

men aus diesen gesetzgeberisch so fruchtbaren Jah

ren. Dies war auch die Zeit, da der Ruf nach 

"einigermaBen vollstandigen Grundstatuten, wie ei

nem Strafgesetzbuch, einem Zivilgesetzbuch, nach 

ProzeBordnungen, nach einem Arbeitsgesetz und der- 

gleichen" laut wurde (4). Diese schon in echt juristi- 

schem Fahrwasser verlaufende Diskussion erreichte 

ihre Peripetie wahrend der 100-Blumen-Bewegung des 

Jahres 1957.

Erst die "Kampagne gegen die Rechtsabweichler" 

von 1958, die dem bisherigen Liberalisierungskurs ein 

jahes Ende setzte, fuhrte wieder zu einer Ruckbesin- 

nung auf das unburokratische und "massenlinien- 

freundliche" Recht der Basisgebiete. Den Rufen nach 

gesetzgeberischer Perfektion folgte nun die Mahnung 

zur Zuriickhaltung. "Wir sind keine Theoretiker, die
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glauben, daB Qesetze alles schaffen kbnnen. In einer 

Periode, in der unsere Gesellschaft ihr Gesicht 

verandert, ist es nicht nbtig..., alle MaBnahmen dec 

Partei in Gesetzesvorschriften umzumunzen" (5). Den 

Hdhepunkt dieser Distanzierung vom positiven Recht 

brachte die Kulturrevolution, in deren Verlauf die 

Animositat gegenuber Recht und rechtlich verfestig- 

ten Institutionen eine nie gekannte Intensitat erreich- 

te. Den kulturrevolutionaren Ordnungsvorstellungen 

lag das Wunschbild einer gesetzesfreien Gesellschaft 

zugrunde, die sich durch Selbsterziehung der im 

Geiste des Maoismus mobilisierten Massen verwirkli- 

chen kbnne. Der uralte konfuzianische Wunschtraum 

von einer Herrschaft ohne Gesetz fand hier also eine 

uberraschende Wiederkehr - wenn auch unter radikal 

verschiedenen Voraussetzungen!

Nicht mehr Gesetze waren jetzt verbindlich, 

sondern die "Neuesten Weisungen" Mao Tse-tungs, die 

aphorismenhaft kurz gehalten waren, den Massen also 

lediglich Chiffren mit auf den Weg gaben (6). Zwi- 

schen dem "Vorsitzenden" und den Massen gab es kein 

Blatt Papier in Form eines positiven Gesetzes mehr, 

sondern nur noch spontane Aktionen, in denen sich 

Gesetzgebung und Gesetzesvollzug uno actu ereigne- 

ten. Wozu brauchte man in- diesen "pneumatischen" 

Jahren noch Institutionen, Gesetzesnormen und Juri- 

sten?!

Die Kulturrevolution hinterlieB zwei hoffnungslos 

zerstrittene Fraktionen, die sich u.a. auch in der 

Haltung gegenuber der "sozialistischen Gesetzlich- 

keit" uneinig waren. Nach dem Sturz der kulturrevo

lutionaren "Viererbande", fur die der Konflikt und die 

"groBe Unruhe" das A und O aller Fortentwicklung 

bedeuteten, hat die neue Flihrung unter Hua Kuo-feng 

die "GroBe Ordnung" (neben dem "Neuen GroBen 

Sprung nach vorn") zur Grundlage ihrer Politik erho- 

ben. Damit sind die Elemente fur eine neue Reinstitu- 

tionalisierung, vor allem aber fur einen neuen Anlauf 

zur Kodifizierung wichtiger Rechtsmaterien gegeben. 

Wird China allerdings Liber seinen eigenen Schatten 

springen und in neuen Gesetzen mehr sehen wollen als 

nur "probabilistische^ Recht"? Fast 30 Jahre lang 

konnte die Volksrepublik ohne formelle Gesetze aus- 

kommen - wenn man einmal von den wenigen Organ- 

statuten sowie vom Ehegesetz absieht, die als einzige 

das vorgeschriebene Legislativverfahren durchlaufen 

haben. Die meisten anderen "Rechtsnormen" ergingen 

aufgrund von "Befehlen", "Beschlussen", "Zirkularen" 

Oder "Direktiven", die dann im Wege der Praxis 

erprobt, verfeinert und schlieBlich auf das Gesamt- 

gebiet des Staates ausgedehnt wurden. Diese Normen 

iibten lediglich Wegweiserfunktionen aus und waren 

nicht mit jenem "hinreiBenden" Pathos des "Geltens" 

ausgestattet, das Radbruch am europaischen Recht 

ruhmt (7). Trotzdem entwickelte sich hier ein wohl- 

bestelltes Instrumentarium elastischer Regelungen, 

die selbst den schlimmsten ZerreiBproben standgehal- 

ten haben, denen das System immer wieder ausge- 

setzt war. China hat sein Recht noch nicht gefunden, 

es ist immer noch auf der Suche.

Die Eckfahnen sind durch die zu Beginn dieses 

Abschnitts erwahnten vier groflen Orientierungsmo- 

delle des traditionellen, des KMT-, des Sowjet- und 

des Yenan-Rechts bereits ausgesteckt.

2. Die einzelnen Rech tssek Loren

a) Verfassungs- und Verwaltungsrecht

Innerhalb nur weniger Jahre erlieB die Volksrepublik 

nicht weniger als vier Grundgesetze, namlich 1949 

("Gemeinsames Programm"), 1954, 1975 und 1978. 

Dieser schnelle Wandel von Grundordnungen, die nach 

westlichem Verstandnis Jahrzehnte, wenn nicht Jahr- 

hunderte dauern sollen, hangt zusammen mit der 

sinokommunistischen Auffassung, daB Staatsorgane 

lediglich Instrumente der "Diktatur des Proletariats", 

also der Klassenherrschaft, sind und daB das Recht 

kein Eigenleben besitzen kann, sondern Uberbauer- 

scheinung des sich standig wandelnden sozio-okonomi- 

schen Grundbauwerks ist. Gesetzesanwendung ist 

dann richtig, wenn sie sich in der Praxis als richtig 

erweist, d.h. den realen Bedlirfnissen der Massen 

entspricht. Dasselbe Bewahrungskriterium gilt fur den 

Einsatz der Institutionen. Recht und Institutionen 

sind Ausdruck des Klassenwillens zur Erringung des 

Sieges und der Konsolidierung der Staatsmacht - nicht 

mehr und nicht weniger.

Die Verfassungen haben, zumindest was die 

sozialistischen Versionen von 1975 und 1978 anbe- 

langt, eine marxistisch-leninistische Standardaus- 

rlistung, zeigen aber auch noch Anklange an die 

chinesische Tradition. Marxistisch sind die Ziel- und 

Mittelangaben. Erstrebt wird eine klassenlose Gesell

schaft, die sich allerdings erst nach einer "ziemlich 

langen geschichtlichen Periode" des Klassenkampfes 

erreichen laBt, ferner die Schaffung eines neuen 

Menschen, die weitestmbgliche Partizipation der 

Massen: nicht nur an Eigentum und Besitz, sondern 

auch an samtlichen Entscheidungsvorgangen, und die 

Orientierung alien Wirtschaftens an Bedurfnissen des 

Volkes, nicht am Profit einzelner Individuen.

Die Mittel zur Erreichung dieses Zustandes sind 

Schaffung sozialistischer Eigentumsverhaltnisse mit 

dem Ziel der letztendlichen Aufhebung aller Eigen- 

tumsformen und Fuhrung durch die "Vorhut" des 

Proletariats, die Kommunistische Partei. Prinzipien 

der Machtausubung sind Gewaltenkonzentration (statt 

Gewaltenteilung) und "demokratischer Zentralismus", 

in dem sich breiteste Volksbeteiligung einerseits und 

strikte Disziplin andererseits zu einer Einheit finden 

sollen. Zentralismus hat es in China schon immer 

gegeben; das demokratische Element ist zuerst durch 

die KMT und spater durch die KP in Verfassungen 

verankert worden. Es soli sich organisatorisch in funf 

Organen verwirklichen, namlich dem "Nationalen 

VolkskongreB" als hdchstem Organ der Staatsmacht, 

dem Staatsrat als Ausfuhrungsorgan des NVK und 

hdchstem Verwaltungsorgan des Staates, den brtli- 

chen Volkskongressen und brtlichen Verwaltungsaus- 

schlissen (Revolutionskomitees) aller drei Ebenen 

(Provinzen, Kreisen, Kommunen als den "brtlichen 

Organen der Staatsmacht"), den Organen der Selbst- 

verwaltung in Regionen mit "nationaler Autonomie" 

(Minderheiten) und in den Justizorganen (vierstufige 

Gerichts- und Staatsanwaltsordnung).

Die chinesische Tradition hat den Verfassungen 

einen zumindest dreifachen Stempel aufgedruckt. Da 

ist einmal die bereits angesprochene, nur "deklarato- 

rische" Wirkung der Grundrechtsnormen. Recht und 

Verfassung sind nur Instrumente zur Verwirklichung 

der Partei- und damit Massenlinie. Der doppelte 

Zweck einer Verfassung besteht darin, einerseits eine
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relative Absicherung der bereits erzielten institutio- 

nellen Entwicklungen zu garantieren und andererseits 

neue taktische Kampfziele feierlich festzulegen. So- 

bald allerdings eine Verfassungsvorschrift den Fort- 

schritt hindert, hat sie sich bereits selbst eriibrigt. 

Dies war das Schicksal der Verfassung von 1954, die 

aber gleichwohl der Verfassung von 1978 als Lieferant 

wertvoller konstitutioneller Einzelelemente diente. 

U.a. waren wahrend der "Geltungszeit" der Verfas

sung von 1954 die Volkskommunen entstanden, ohne 

daB davon im Text auch nur ein Wort eingefiigt 

worden ware. Verfassungsform und Verfassungswirk- 

lichkeit gehen, m.a.W., weit auseinander. Dies 

erinnert an das traditionelle Auseinanderklaffen von 

Lij-Bestimmungen, die meist bis auf die T'ang-Zeit 

zuruckgingen, und Rechtswirklichkeit, die zum Teil 

nur im Wege von Analogien bewaltigt und dann erst 

durch Li-Nachtrage juristisch zur Kenntnis genommen 

wurden.

Eine zweite Assoziation zum traditionellen 

Rechtssystem ist das Fehlen eines eigenstandigen 

Juristenstandes und einer spezifischen Rechtswissen- 

schaft. Eine formelle Rechtsausbildung gab es im 

traditionellen China nur bis zur Sung-Zeit, nach 

Grundung der Volksrepublik nur in der sowjetorien- 

tierten Rezeptionsphase von 1953 bis 1957. Der 

"Ritusprudenz" des traditionellen China, die anstelle 

der "Jurisprudenz" getreten war, entspricht in der 

Volksrepublik eine Art "Polito-Prudenz". Das Recht 

wird heute wie damals nicht als Eigengebilde, sondern 

als integrierender, unselbstandiger Bestandteil der 

allgemeinen Gesellschaftsordnung betrachtet und 

empfangt von dort her seine Impulse. Die Praxis, ohne 

Juristen auszukommen, schlagt sich unmittelbar auf 

die Verfassungslehre und -interpretation nieder. U.a. 

gibt es keine wirkliche Verfassungsgerichtsbarkeit 

und auch keine juristisch ernstzunehmende Verfas- 

sungskommentierung.

Drittens sind heute wie damals subjektive Rechte 

Fremdkbrper in der Rechtslandschaft. In den einzel- 

nen Verfassungstexten der Volksrepublik finden sich 

zwar Grundrechtskataloge. Es ware aber ein Irrtum 

anzunehmen, daB diese Grundrechte in ahniicher 

Weise individualistisch in Anspruch genommen und 

notfalls eingeklagt werden kbnnten wie im Westen. 

Eine Geltendmachung subjektiver Rechte wurde ge- 

radezu als Kardinalvergehen gegen den Geist der 

sozialistischen (friiher der konfuzianischen) Gesell

schaftsordnung angesehen. Grundrechte sind nicht 

wertblind, sondern "sozialistisch" zu interpretieren. 

"Grundrechte" kbnnen ubrigens niemals von den 

"Feinden des Volkes" in Anspruch genommen werden, 

sondern nur von den "Volksmassen" selbst und auch 

von diesen nicht in einem individualistischen Sinne, 

sondern nur zum Zweck der Forderung kollektiver, 

dem Aufbau des Sozialismus nutzlicher Zwecke.

Wie steht es nun um das Verhaltnis des modernen 

Verwaltungsrechts zur Tradition? Das organisato- 

rische Rahmenwerk der Zentrale mit seiner Volksver- 

treterversammlung, seinen Dutzenden von Ministe- 

rien, seinem Parteiapparat und seinen Dachverbanden 

fur die verschiedenen Massenorganisationen zeigt 

kaum noch Anklange an die sheng- und pu-Strukturen 

der Kaiserzeit. Was andererseits die unteren Ebenen 

anbelangt, so haben sich die seit Beginn der Ming-Zeit 

fest eingerasteten Provinzen und Kreise auch in der 

Volksrepublik gehalten, wenngleich es zwischen den 

einzelnen Provinzeinheiten immer wieder Verschie- 

bungen und Zusammenlegungen gegeben hat.

Wie schon die kaiserliche ist aber auch die sino- 

kommunistische Fuhrung permanent damit beschaf- 

tigt, die Raume zwischen diesen beiden festgemauer- 

ten Stockwerken mit immer neuen organisatorischen 

Treppenkonstruktionen zu uberbrucken: Zwischen 

Zentrale und Provinzebene schoben sich (verfassungs- 

maBig, nicht formell verankert) sechs Groflregionen 

ein, die einmal mehr militarische, dann wieder mehr 

wirtschaftliche Bedeutung erlangten; zwischen Pro

vinzen und Kreisen experimentiert man mit "Bezir- 

ken", die manchmal chuan-ch'ij (Sonderbezirke), 

manchmal ti-ch'u (Lokalbezirke) genannt werden; 

selbst zwischen Kreisen und Volkskommunen entste- 

hen und vergehen AuBenstellen mit alien mbglichen 

Bezeichnungen.

Nur an der Basis hat die Volksrepublik reinen 

Tisch gemacht und das dort zvyeitausend Jahre lang 

bestehende "staatsfreie" Vakuum in Form der Volks

kommunen auf dem Land und der Nachbarschaftsein- 

heiten in den Stadten sowie durch engmaschige 

Staats- und Parteikontrollen aufgefullt.

Sind diese neuen Basisorgane nur organisatori- 

sche Metamorphosen der alten li-chia- und pao-chia- 

Systeme? Die Frage ist zu verneinen: Einmal namlich 

ist von der alten, so anschaulich-numerologisch gehal- 

tenen Gliederung keine Spur mehr ubriggeblieben. 

Man darf sicher sein, daB in dem so ritualisierungs- 

anfalligen China gerade diese AuBerlichkeit nicht 

unterschlagen worden ware, hatte man das alte 

System wirklich ernsthaft ubernehmen wollen.

Noch viel starker aber fallt ins Gewicht, daB sich 

ein geradezu antipodenhafter Funktionswandel der 

Basisorgane vollzogen hat. Die alten li- und pao-chia- 

Systeme hatten, von ihren Steuereinziehungs-, Ar- 

beitskrafterekrutierungs- und Polizeifunktionen abge- 

sehen, die fundamentale Aufgabe, den Status guo zu 

erhalten und darauf zu achten, daB die Flasche mit 

ihrem garenden Inhalt sich nicht entkorken konnte.

Den Volkskommunen und Nachbarschaftskollekti- 

ven kommt demgegenuber, gerade umgekehrt, die 

Funktion zu, die bauerlichen Massen aufzurutteln und 

sie sowohl fur eine neue Gesellschaftsform als auch 

fur die Ubernahme moderner Technologien zu mobili- 

sieren. Extraktivfunktionen (Steuern, institutionali- 

sierte Getreideabgabe) stehen demgegenuber an zwei- 

ter Stelle. Allerdings knupfen vor allem die den 

Volkskommunen untergeordneten Produktionsbrigaden 

und Produktionsmannschaften sowie die Nachbar- 

schaften an organisch gewachsene soziale Einheiten 

an. Dies geschieht aber nicht aus administrativer 

Nostalgie, sondern weil nichts selbstverstandlicher 

ist, als das bereits vorhandene und immer noch 

brauchbare Baumaterial zur Errichtung des neuen 

Gebaudes zu verwenden.

Inwieweit gleichen sich die Organisationsgrund- 

satze des traditionellen und des sino-kommunistischen 

Rechts?

Hier ergeben sich zahlreiche frappierende Ahn- 

lichkeiten. Gemeinsam ist beiden Rechtskreisen das 

Realsystem, die AusschuBverwaltung, die in der 

Volksrepublik allerdings immer wieder ins Tauziehen 

mit dem Prinzip der Ressortverwaltung gerat (Fach- 

leute oder "Generalisten" mit hohem politischen 

Engagement?); ferner das Kollegialsystem, die Ten- 

denz zur einheitlichen allgemeinen (statt Sonder-) 

Verwaltung und der Kontrollmodus, der kaum zwi

schen Rechts-, Each-, Organ- und Politaufsicht unter- 

scheidet, sondern tendenziell allumfassend ist.

Verschiebungen haben sich nur in zwei Aspekten 

ergeben, namlich bei der "Dekonzentration" (die 

Verwaltungsaufgaben sollen im Interesse der Volks-
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nahe mbglichst an der Basis erledigt werden) und 

beim leidigen Zentralisierungs/Dezentralisierungs- 

Problem, das in der Volksrepublik einer der Schllissel- 

bereiche standiger Diskussionen und Experimente ist. 

Prinzipiell versteht sich die Volksrepublik zwar als 

ein zentralisiertes Staatswesen, doch hat man nach 

den MiBerfolgen mit dem Sowjetmodell wahrend der 

Jahre 1953 bis 1957 beschlossen, "auf zwei Beinen zu 

gehen", d.h. auch den unteren Ebenen maximale 

Partizipationsmbglichkeiten einzuraumen, wie sie ja 

im Interesse der "Massenlinie" unerlaBlich sind.

Und das Dienstrecht?

Vielleicht auf keinem anderen Gebiete lasten die 

Hypotheken einer zweitausendjahrigen Tradition so 

schwer wie auf dem Beamten- und "Kader"-Wesen. 

Nirgends auch klaffen Theorie und Praxis so weit 

auseinander.

Mit dem Plan, die "Massenlinie" in den Verwal- 

tungsapparat einzuflihren, d.h. also letzten Endes, die 

Idee der von Marx beschriebenen Pariser Kommune 

erneut Wirklichkeit werden zu lassen, ist nichts 

Geringeres beabsichtigt als der Versuch, die jeder 

Verwaltungsmaschinerie endogene Hierarchisierungs- 

und Herrschaf tsauslibungstendenz durch egalitare 

(Abschaffung von Rangen) und demokratische (Uber- 

zeugen statt Befehlen) Strukturen zu ersetzen. Ihre 

organisatorische Auspragung findet die Massenlinie 

im AusschuBsystem, in dem politisch engagierte 

"Generalisten" das Reden haben, und in der Dezentra- 

lisierung. Beide Organisationsprinzipien fiihren zu 

einer tendenziellen Ent-Institutionalisierung der Ver- 

waltungsfunktionen. Die Praxis sollte dieses Ziel 

durch die Einfuhrung von Rotations-Mechanismen 

verwirklichen: Funktionare arbeiten an der Basis mit, 

Arbeiter und Bauern "rotieren" in einem bestimmten 

zeitlichen Rhythmus in die Fuhrungsgremien hinein, 

so daB nicht nur die proletarisch-bauerlichen "Klas- 

senqualitaten" konsoiidiert, sondern auch die Flih- 

rungspositionen demokratisiert werden.

Dieses neue Modell hatte in der Tat eine Milch- 

strafle zwischen sich und der traditionellen Verwal- 

tungsausiibung gelassen. Doch hat es sich in der 

Praxis auf die Dauer nicht verwirklichen kbnnen. 

Stattdessen bildeten sich neue Hierarchien heraus. Es 

gab schon bald alte und neue Kader (z.B. "Lange- 

Marsch-Kader", "Yenan-Kader" und junge Kader, die 

erst in den fiinfziger Jahren aufgestiegen waren), 

ferner Kader der oberen und der unteren Ebene (bis 

zur Kulturrevolution leistete sich die Zentralverwal- 

tung 24 Gehaltsstufen!), auswartige, oft der lokalen 

Sprache nicht machtige Kader sowie Kader mit reiner 

Zivilkarriere (Liu Shao-ch'i) und Militarkader. Unter- 

scheiden lassen sich schlieBlich noch hochspezialisier- 

te Fachleute, die gern in die Zentralhierarchie einge- 

baut werden, und die massenverbundenen Aktivisten.

Die Macht der traditionellen Beamtenklasse be- 

ruhte auf Grundeigentum und - meist verwandt- 

schaftsgepragten - Loyalitatsverbindungen.

Dieses so stark persbnlich eingefarbte letztere 

Moment ist auch im modernen China hbchst lebendig. 

Wichtig sind heute gemeinsame Karriere, jahrzehnte- 

lange "Seilschaften", landsmannschaftliche Verbin- 

dungen oder Zugehbrigkeit zu bestimmten "Fraktio- 

nen": Der Klassenkampf ist auch im sozialistischen 

China noch lange nicht zu Ende!

Wenn gleichwohl im Kadercorps eine gewisse 

Homogenitat vorherrscht, so beruht dies auf dem 

Bekenntnis zu gewissen ideologischen Grundpositio- 

nen, die formell mit dem Ausdruck "Mao-Tse-tung- 

Denken" umschrieben sind, die sich inhaltlich freilich 

recht verschieden auslegen lassen. Macht in China ist 

identisch mit ideologischer Interpretationsmacht! An- 

stelle der traditionellen Beamtenausbildung ist die 

Schulung im "Mao-Tse-tung-Denken" als einer "Ideo

logic getreten, von der sich die Volksrepublik China 

leiten laBt" (Art.2, Verfassung 1978).

Nicht mehr so ausgepragt wie im Kaiserreich ist 

der Gegensatz zwischen Militar- und Zivilkadern. War 

es doch eine "Parteiarmee" und nicht etwa nur eine 

"Partei", die China 1949 "befreit" und deren Einheit- 

lichkeit sich auch uber die ersten Jahrzehnte der 

Volksrepublik gehalten hat.

b) Straf- und Verfahrensrecht

Hauptzweck des sozialistischen Rechtes ist es nach 

sinokommunistischem Selbstverstandnis, die Feinde 

zu unterdrucken und das Volk zu schutzen, manchmal 

aber auch, die "Widerspruche innerhalb des Volkes" zu 

Ibsen. Letzteres geschieht mit Hilfe "demokratischer 

Methoden", d.h. durch Kritik, Uberzeugung und Erzie- 

hung. Das Strafrecht als Instrument der "Diktatur 

des Proletariats" ist nur gegen "Feinde" anzuwenden, 

da demokratische Methoden ihnen gegenliber ja nicht 

ausreichen. Allerdings gilt es stets, das Erziehungs- 

feld auszudehnen und das Kampffeld einzuengen.

Das "Strafrecht", von dem hier die Rede ist, 

findet sich nicht etwa in einem geschlossenen Kodex 

niedergelegt. 1957 wurde dem VolkskongreB zwar der 

Entwurf eines einheitlichen Strafgesetzbuches mit 

261 Paragraphen vorgelegt, der aber bis heute unver- 

abschiedet blieb. Strafrecht ist daher identisch mit 

einigen Verordnungen gegen "Konterrevolutionare" 

aus den Jahren 1951 und 1952 sowie einer Verordnung 

uber Ordnungswidrigkeiten vom 22. Oktober 1957, de

ren 34 Paragraphen Einzelbestimmungen liber die 

Stbrung der bffentlichen Ordnung, die Gefahrdung der 

bffentlichen Sicherheit, uber Kdrperverletzung, Be- 

leidigung, Freiheitsberaubung, Diebstahl, Untreue, 

Betrug und Urkundenfalschung enthalten.

Eine spezifische Lehre liber Rechtswidrigkeit und 

die Zurechenbarkeit von Handlungen existiert nicht. 

Nicht einmal die Strafrahmen sind genau festgelegt - 

ganz im Gegensatz zu den Codices der Vergangen- 

heit. Flir die Beurteilung eines Fahrraddiebstahls sind 

in der Praxis folgende Kriterien bestimmend: Her- 

kunft des Taters, soziales Milieu, gesellschaftliche 

und Arbeits-Verdienste, Ruckfall?, Chancen der 

Rlickerziehbarkeit etc. Das StrafmaB reicht von 

Gefangnis liber Arbeitslager und Arbeitsverschickung 

bis hin zur Todesstrafe. Die entwlirdigenden Prligel- 

strafen der Vergangenheit sind abgeschafft. Es gibt 

auch keine Geldstrafen (nur GeldbuBen) oder Mbglich- 

keiten der pekuniaren Abgeltung einer verwirkten 

Strafe mehr.

Sieht man vom Ordnungswidrigkeitengesetz ab, 

so ist das librige Strafrecht zumindest aus juristischer 

Sicht ein Ruckfall hinter die alte Kodex-Tradition. 

Vage sind vor allem die Bestimmungen gegen "konter

revolutionare Aktivitaten", deren Folgen bis zur 

Todesstrafe reichen. Es besteht hier die Gefahr, daB 

im Zeichen grbBerer Kampagnen schnell das straf- 

rechtliche AugenmaB verlorengeht.

Was das Verfahren anbelangt, so ist die Instan- 

zenordnung sowohl in Straf- als auch in Zivilsachen 

vierstufig. Die vier Verfahrensgrundsatze der Yenan- 

Zeit (bewegliche Rechtsprechung, Masseneinbezie- 

hung, Schbffenberufung und Schlichtungsprioritat)
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sind weiterhin verbindlich.

Im Gegensatz zur Vergangenheit gibt es auch 

eine eigene Staatsanwaltschaft, die allerdings neben 

der Strafverfolgung auch Teilfunktionen des friiheren 

Zensorats ubernommen hat.

Jedes Gericht hat zwei Abteilungen, fur Zivil- 

sachen und fur Strafsachen. Die Berufsrichter werden 

ernannt. Sie sind nicht "unabhangig", sondern partei- 

gebunden.

An zahlreichen Stellen schimmert noch die chi- 

nesische Rechtstradition durch:

Da ist einmal die Ungeschiedenheit von Recht 

und Gesellschaftsordnung. Der "Erziehbare" ist durch 

Belehrung (hie durch Selbstkritik und BewuBtseins- 

anderung , dort durch Appell an das "Schamgefiihl") 

auf den rechten Weg zuruckzubringen, der Uneinsich- 

tige dagegen zu bestrafen (hie durch unterdruckende 

Mittel der "Diktatur des Proletariats", dort durch 

Anwendung des Fa).

Im Gegensatz zum traditionellen Recht kennt das 

moderne "massenlinisierte" Strafrecht keine Privile- 

gien fur bestimmte Personen mehr. Gleichheit vor 

dem Gesetz besteht allerdings nur fur die "Volksmas- 

sen", nicht dagegen fur die "Feinde des Volkes".

Damals wie heute besteht ferner eine Tendenz, 

Bagatellsachen durch Schlichtung aus dem Wege zu 

raumen. Gerichtsverhandlungen sind wegen ihres De- 

monstrativeffekts bffentlich. Die Einbeziehung der 

Massen in den ProzeB und die bewegliche Rechtspre- 

chung sind dagegen neu.

Zweck der Strafe ist es, ein "Exempel zu 

statuieren", und zwar sowohl im speziellen wie im 

generalpraventiven Sinn. Im alten wie im modernen 

China soil der Tater einerseits fur seine Lebensfiih- 

rungsschuld (nicht nur Tatschuld!) bestraft und auBer- 

dem - soweit moglich - resozialisiert werden. Nicht 

zuletzt aber galt/gilt es, den Straftater als "negatives 

Modell" fur die Allgemeinheit aufzustellen und da- 

durch erzieherische Signale zu setzen. Das padagogi- 

sche Element laBt sich aus der chinesischen Rechts- 

landschaft nun einmal nicht wegdenken!

Damals wie heute gab es ferner keine Unabhan- 

gigkeit der Gerichte, kein in dubio pro reo, kein 

wirklich effektives Analogieverbot, keinen Anwalts- 

beruf und kein Prinzip der "Waffengleichheit". Ge- 

blieben ist auch die geringe Zahl der Richter. Ein 

Kreisgericht ist heute fur durchschnittlich 500.000 

Einwohner zustandig. Die vorjuristischen und auBer- 

gerichtlichen Lbsungswege waren/sind damit gleich- 

sam vorprogrammiert.

c) Zivilrecht

Auch ein Zivilgesetzbuch ist bisher in der Volksrepu- 

blik nicht erlassen worden. Wichtige einschlagige 

Regelungen finden sich jedoch vor allem im Ehege- 

setz sowie in den Kollektivierungsverordnungen.

aa) Sachenrecht

Der alte chinesische Traum von einem gemeinsamen 

"bffentlichen" Eigentum an Feldern (und anderen 

Produktionsmitteln) ist unter veranderten Vorzeichen 

in der Volksrepublik Wirklichkeit geworden. Privat- 

eigentum besteht nur noch an "Verbrauchsgegenstan- 

den", nicht mehr am Produktionskapital, das heute 

ausschlieBlich entweder in Volks- oder in Kollektiv- 

eigentum steht. Zum Volkseigentum gehbren samt- 

liche Bodenschatze, Gewasser, unerschlossene Lande- 

reien und alle im Wege der Verstaatlichung erworbe- 

nen Gegenstande. Kollektives Eigentum, das nicht 

dem ganzen Volk, sondern nur den an der jeweiligen 

Einheit beteiligten Genossen zusteht, existiert heute 

in den Stadten (Nachbarschaftseinheiten), hauptsach- 

lich aber auf dem Lande. Die Eigentumsordnung ist 

dort dreistufig, d.h. die einzelnen Gegenstande sind, 

je nach ihrer GrbBenordnung, entweder der Volkskom- 

mune oder der Produktionsbrigade oder aber den auf 

der untersten Stufe stehenden Produktionsmannschaf- 

ten zugeordnet. Letztere sind allerdings Alleineigen- 

tumer des Bodens. Obwohl damit fruhere Clan- 

Gemeinschaften theoretisch in Form von Produktions- 

mannschaften fortbestehen kbnnen, ist durch die 

Einflechtung der Mannschaften in den Kommuneauf- 

bau, vor allem aber in das staatliche Handelsnetz, 

eine Sozialbindung entstanden, wie sie im Kaiserreich 

noch undenkbar gewesen ware.

Eigentum kann durch Rechtsgeschafte oder aber, 

soweit der betreffende Gegenstand nicht gestohlen 

wurde, durch guten Glauben erworben werden; aller

dings nicht dann, wenn es bereits Volkseigentum ist.

Beschrankt dingliche Rechte wie NieBbrauch, 

Reallasten, Dienstbarkeit, Vorkaufsrechte und Pfand- 

recht spielen innerhalb des Sachenrechts keine Rolle 

mehr, da einerseits Kredite nur mehr durch die 

Offentliche Hand und nur im Rahmen der Planricht- 

linien vergeben werden und da andererseits eine 

Tendenz zur "Flucht aus dem Sachenrecht ins Schuld- 

recht" zu beobachten ist, das wesentlich flexibler und 

offener fur Neuentwicklungen ist.(8)

Genossenschaften und Einzelpersonen kbnnen seit 

Beendigung der groBen Kollektivierungskampagnen 

Eigentum nur noch durch Arbeit - in der Landwirt- 

schaft zusatzlich durch Bearbeitung von Privatparzel- 

len - erwerben.

Das Erbe der Tradition konnte angesichts der 

gewaltigen Umwalzung in der Gesellschafts- und 

Bodenordnung nur noch an wenigen Stellen Eingang 

finden.

Die Integritat von Wirtschaftseinheiten ist heute 

nicht mehr gefahrdet. Die so ungemein verauBerungs- 

feindlichen Regelungen des alten Rechts und die 

scharf ausgepragten Eviktionsanspruche (Verkauf auf 

Wiederkauf, Nutzpfand) sind praktisch uberflussig 

geworden. Zu den haufigsten gerichtlichen Streitig- 

keiten gehbren zwar Auseinandersetzungen um Kom- 

munegrenzen und Weideland. Hier geht es aber nur 

um Marginalien, nicht um Eigentums-Substanz.

Entfallen sind auch die alten religibsen Tabus, 

die sich auf die "weiBen Felder", d.h. auf Gebiete mit 

Familiengrabern, bezogen. Diese Graber sind heute 

weitgehend eingeebnet.

Dagegen sind nachbarschaftliche Regelungen, die 

sich im Laufe der Jahrtausende eingeschliffen haben, 

auch heute noch brauchbare Instrumente zur Bereini- 

gung von Reibereien zwischen einzelnen Kommunen.

Uberflussig geworden ist auch die Strafgesetz- 

gebung gegen Landverschwendung, da heute ja alles 

Land, soweit es nicht Kollektiven gehbrt, automatisch 

im Volkseigentum steht und deshalb von der Offent- 

lichen Hand zweckentsprechend verwertet werden 

kann.

Die wichtigste alte Rechtsfigur, die sich auf die 

Volksrepublik weitervererbt hat, ist die a priori- 

Trennung zwischen "Feldhaut", d.h. also der Acker-
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krume, und "Feldknochen", d.h. den Ressourcen unter- 

halb der Oberflache. Auch ein in die Erde gemauertes 

Haus wird beispielsweise in der Volksrepublik nicht 

als juristischer Bestandteil des Bodens betrachtet. 

Haus und Boden kbnnen vielmehr gesondert verauBert 

und genutzt werden. Allerdings darf der Eigentumer 

das Haus nur selbst bewohnen und es nicht vermieten. 

Er darf es, m.a.W., nur als Konsumtions-, nicht als 

Produktionsmittel einsetzen (9).

bb) Die Bedeutung des Schuldrechts besteht nach dem 

sozialistischen Selbstverstandnis der Volksrepublik 

darin, die Verwirklichung der staatlichen Wirtschafts- 

plane und die Befriedigung der materiellen und 

kulturellen Bedurfnisse des Volkes sicherzustellen und 

zu erleichtern. Trotz der an und fur sich bestehenden 

Vertragsfreiheit haben sich bestimmte Obligationen- 

typen herausgebildet, unter denen Kauf- und Liefer- 

vertrage die Szene beherrschen. Pachtvertrage, die 

einst das bauerliche Leben so entscheidend bestimm- 

ten, sind in der sozialistischen Gesellschaft ver- 

schwunden. Die Genossen in einer landwirtschaf tli- 

chen Einheit arbeiten ferner nicht aufgrund eines 

Dienst- oder Werkvertrags, sondern eines spezifisch 

genossenschaftlichen Gemeinschaftsvertrages, in dem 

die Prinzipien der gemeinsamen Planung, gemeinsa- 

men Arbeit und Selbsteinschatzung bzw. Belohnung 

nach Arbeitspunkten maBgebend sind.

Arbeitskontingente kbnnen nicht mehr, wie noch 

im traditionellen China, nach Belieben vom Staat im 

Wege des "dffentlichen Arbeitsdienstes" ausgehoben 

werden, sondern sind plangemaB und auf Vertragsbasis 

zu gewinnen.

Von den beiden groBen Handlungsfeldern, die in 

alter Zeit das Obligationenrecht pragten, ist - nach 

Wegfall des Pachthofmilieus - nur noch das Markt- 

milieu ubriggeblieben, obwohl die traditionellen 

Markte in der Zwischenzeit vergenossenschaftet und 

zum Teil umverlegt worden sind. Die rund 74.000 

Volkskommunen, in denen durchschnittlich 10-60.000 

Menschen leben, zerfallen manchmal in bis zu 100 

Dbrfer, die allerdings durch die Brigadenstruktur zu 

grbBeren Einheiten zusammengefaBt werden. Drei 

Viertel aller chinesischer Dbrfer haben m.a.W. auch 

heute noch nur rund 2.000 Einwohner. Jeder kennt 

jeden. Der alte Grundsatz "Ein Mann - ein Wort" 

besteht welter.

Im Gegensatz zur Tradition haben Kaufvertrage 

heute ihren Realcharakter verloren. Dies wird beson- 

ders deutlich im Zusammenhang mit dem haufig 

abgeschlossenen "Zukunftskauf", der Fruchte auf dem 

Felde betrifft.

Kaufvertrage sind koordinierende Abmachungen; 

subordinierende, durch "Asymmetrie" gekennzeich- 

nete Vertrage tauchen heute allerdings noch manch

mal im AuBenhandelsrecht auf (10).

An die chinesische Rechtstradition erinnert auch 

noch die Nahe des Zivilrechts zum Strafrecht. Nicht- 

erfullung von Vertragen wird nicht selten strafrecht- 

lich geahndet. Dies ist vor allem bei "Liefervertra- 

gen" der Fall, die aufgrund des staatlichen Wirt- 

schaftsplanes zwischen staatlichen oder kollektiven 

□rganen fur die Dauer einer Planungsperiode abge- 

schlossen werden und Guter betreffen, die fur das 

Funktionieren des Wirtschaftskreislaufes unentbehr- 

lich sind. Fur die Nichterfullung einer solchen Verein- 

barung gilt die Formel "Vertragsbruch = Planverlet- 

zung = Strafverwirkung" (11). Dieser Strafgesichts- 

punkt tritt so stark in den Vordergrund, daB all die im 

westlichen Recht filigranhaft geregelten Nichterful- 

lungsfolgen wie Schadenersatzpflicht, Vertragsstra- 

fen, Draufgabe, Rucktritts- und Anfechtungsmbglich- 

keiten, in China, von den Wirkungen her gesehen, 

letztlich uber einen Leisten gezogen und nicht mehr 

deutlich voneinander differenziert werden. Die Kor- 

rektivinstrumente des westlichen Obligationenrechts 

wurden m.a.W. auch in der modernen Volksrepublik zu 

Straf- und Erziehungsinstrumenten umgebaut (12). 

Dies ist beste chinesische Tradition.

cc) Familien- und Erbrecht

Das Eherecht der Kuomintang von 1930 hatte den 

familiaren Patriarchalismus zum Teil zwar in den 

Stadten abschutteln helfen, nicht aber auf dem Land, 

wo die Mehrheit der chinesischen Bevblkerung lebte. 

Hier fanden die Kommunisten ihr eigentliches Betati- 

gungsfeld. Marksteine der Entwicklung waren die 

Ehegesetze von 1931, 1934 und 1950, die jeweils von 

breit angelegten Kampagnen begleitet waren. Das 

Ehegesetz von 1950 regelt nur Familienrecht im 

engeren Sinne. Daruber hinausgehende Sachgebiete 

wie Familienfbrderung, Mutterschutz etc. sind meist 

nicht gesetzlich, sondern im Wege lokal voneinander 

abweichender Betriebsordnungen geregelt. Das Ehe

gesetz von 1950 wurde manchmal "Frauengesetz" 

genannt, weil es, wie kein anderes Rechtswerk, die 

Frauenemanzipation gefbrdert hat, manchmal aber 

auch "Scheidungsgesetz".

Materielle Voraussetzungen der Ehe sind Freiwil- 

ligkeit (statt des fruheren Zwangs zur Ehe), Ehefahig- 

keit (Mindestalter) und Nichtvorliegen von bestimm- 

ten Eheverboten (Blutsverwandtschaft, impotentia 

coeundi, physisch-psychische Eheunfahigkeit und be- 

reits bestehende Ehe, also Verbot der Bigamie!). Das 

Eheverbot der Blutsverwandtschaft gilt auch fur 

Verwandte der "Seitenlinie innerhalb der funf Genera- 

tionen" (13). Angesprochen ist hier die alte Regelung 

von den funf Trauergraden, die bis auf die Chou-Zeit 

zuriickreicht. Uralte konfuzianische Pietatsgesichts- 

punkte sind hier, m.a.W., in ein modernes, revolutio- 

nares Gesetzeswerk eingeflossen! An "feudalistische 

Traditionen" erinnert das Gesetz auch, wenn es 

Nebenfrauen sowie Heiraten mit "Kind-Brauten" 

(t'ung-yang-hsi) verbietet und das Wiederverheira- 

tungsverbot fur Witwen aufhebt.

Formell kommt die Ehe nicht, wie in der Tradi

tion und sogar noch gemaB ZGB von 1930, durch 

bloBen Vertrag zwischen Braut- und Brautigamsfami- 

lien bzw. Braut und Brautigam zustande, sondern 

durch zusatzliche amtliche Registrierung. Die Hoch- 

zeitsfeier selbst soil "revolutionar", d.h. einfach und 

politisch eingefarbt sein.

Inhaltlich ist die Ehe nach sino-kommunistischen 

Vorstellungen eine monogame, dauernde, gleichbe- 

rechtigte Lebensgemeinschaft zwischen Mann und 

Frau in personenstands- und vermdgensrechtlicher 

Hinsicht. Sie ist dagegen nicht notwendigerweise eine 

Gemeinschaft des Namens oder des Wohnsitzes. Vor 

allem ist sie aber eine "proletarische" Einrichtung, 

die das alte "Blutssystem" durch gemeinsame Loyali- 

taten gegenuber dem sozialistischen Aufbau ersetzen 

soli. Im Extrem kam es wahrend der Kulturrevolution 

zu "Familienkampfversammlungen".

Was die Scheidung anbelangt, so zahlt das Ehe

gesetz im Gegensatz zum traditionellen Recht und 

zum ZGB keine spezifischen Ehescheidungsgrunde 

auf. Hier soli, m.a.W., Scheidungsfreiheit herrschen,
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von der in China allerdings angesichts des tiefsittli- 

chen Eheverstandnisses in der Praxis kaum Gebrauch 

gemacht wird.

In alien Vermbgens-, Unterhalts- und kinderbezo- 

genen Fragen sollen sich die Gatten nach Mbglichkeit 

gutlich einigen, wobei die Schlichtungsausschusse in 

Fabriken und Kommunen Hilfe leisten.

Alles in allem ist das formelie chinesische 

Familienrecht von auBerordentlicher juristischer Sim- 

plizitat. Die in westlichen Rechtsordnungen so detail- 

liert ausgestalteten Rechtsfragen wie Verlbbnis, 

"Nichtehe", Aufhebbarkeit, Scheidung etc. werden 

hier nur liber zwei Leisten gezogen: EheschlieBung - 

Ehescheidung. Das Ehegesetz von 1950 hat den 

Familienrechtsjuristen uberflussig gemacht.

Kindschafts- und Vormundschaftsfragen sind nur 

sporadisch geregelt. Eltern und Kinder haben einander 

zu unterhalten. Adoptierte, eheliche und uneheliche 

Kinder sind gleichberechtigt. Vormundschaftsfragen 

werden von der zustandigen Sozialeinheit (z.B. Volks- 

kommune, StraBenkomitee etc.) geregelt. Mit dem 

Wegfall der Ahnenverehrung ist auch die Notwendig- 

keit verschwunden, unbedingt fur mannlichen Nach- 

wuchs zu sorgen. Dem traditionellen Adoptionsrecht 

ist damit weitgehend, dem Bigamierecht vollig die 

Grundlage entzogen. Zugleich ist der Weg fur eine 

staatliche Geburtenbeschrankungspolitik frei gewor- 

den, die allerdings nicht durch formelle Rechtsvor- 

schriften, sondern durch gegenseitige soziale Kontrol- 

le, medizinischen Beistand (BarfuBarzte) etc. ver- 

wirklicht wird.

Mit dem Ahnendienst verschwand auch die Insti

tution des Sakralerben. Vermbgenserbrecht ist aller

dings nach wie vor anerkannt. Es gibt gesetzliche und 

(beurkundete Testamente!) gewillkurte Erbfolge, 

allerdings nur an "Konsumtionsmitteln". Ehegatten 

beerben einander, Kinder ihre Eltern. Frauen sind bei 

der Erbfolge gleichberechtigt (14).

Wahrend das Sachen/Boden-Recht trotz seiner 

fundamentalen Neuerungen in gewisser Weise die 

altchinesischen Forderungen vom "Obereigentum" er- 

neuerte, brachte das Eherecht einen Bruch mit der 

Vergangenheit, wie er in dieser Radikalitat auf 

keinem anderen rechtlichen Sektor vollzogen wurde. 

Sieht man einmal von dem Verweis auf die alten 

Trauerordnungen ab, so ist das moderne Eherecht fast 

das genaue Gegenteil des traditionellen.

d) Steuern, Monopole und Dienstleistungen

Die Staatskasse im traditionellen China wurde durch 

Steuern (hauptsachlich Grundertragssteuern) und 

Monopolgewinne, der Dienstleistungsapparat durch 

den allgemeinen Arbeitsdienst gespeist. In der Volks- 

republik stammt der Lbwenanteil aller Staatseinnah- 

men aus den staatlichen Betrieben. Es gibt nicht mehr 

produktspezifische Monopole des Staates, sondern ein 

allumfassendes Eigentum des Staats und der Kollek- 

tive an den Betrieben und Handelsunternehmen. Die 

Ansatze des traditionellen China sind hier, m.a.W., 

perfektioniert worden.

Was das Steuerwesen anbelangt, so bestand im 

traditionellen China die Tendenz zur "Einheitspeit- 

sche". Das volksrepublikanische Steuerwesen ver- 

zweigt sich demgegenuber auf nicht weniger als acht 

Steuern. Es gibt eine kombinierte Industrie- und 

Handelssteuer fur staatliche Betriebe und eine solche 

fur Kollektivbetriebe. Zu nennen sind ferner die 

Steuern der landwirtschaftlichen Kollektive, die Zbl- 

le, die Salzsteuer, die Schlachtabgabe, die stadtische 

Immobiliensteuer und zwei Arten von Gebrauchssteu- 

ern, namlich fur Fahrrader und Schiffe. Andererseits 

braucht keine Lohn- und Einkommenssteuer bezahlt 

zu werden. Die uralte Grundertragssteuer besteht in 

modifizierter Form weiter! Mit der Steuerpolitik 

werden nicht extraktive, sondern strukturpolitische 

Zielsetzungen verfolgt: Je wichtiger ein Produkt ist, 

desto weniger wird es mit Steuern belegt, wahrend 

"Luxusartikel" andererseits mit Hbchstabgaben be- 

lastet werden. Von einer solchen steuerpolitischen 

Funktion konnte im traditionellen China, das ja auf 

wirtschaftspolitischem Gebiet die Hande in den SchoB 

legte, nicht die Rede sein.

Arbeitsdienstleistungen habbn im sozialistischen 

China, sieht man einmal von der Arbeit auf den 

kleinen Privatparzellen ab, stets den Charakter eines 

Einsatzes fur die Offentlichkeit. Allerdings werden 

die Arbeitskrafte nicht einfach rekrutiert, sondern 

kbnnen nur uber Vermittlung ihrer Basiseinheiten 

(Fabriken, Volkskommunen etc.) und gegen Entgelt zu 

Dienstleistungen herangezogen werden, die auBerhalb 

ihrer Einheit liegen.

Sowohl im Monopol- wie im Steuer- wie im 

Dienstleistungswesen hat die sozialistische Revolu

tion grundlegend neue Voraussetzungen geschaffen, 

auf die traditionelle rechtliche Ansatze ganz einfach 

nicht mehr passen.

e) Ein Nachecho hat das traditionelle Recht aber 

noch auf einigen Nebengebieten, die hier nur exem- 

plarisch genannt werden kbnnen, so z.B. im Bereich 

der "Luxusgesetzgebung", die allerdings nicht formell, 

sondern durch informelle soziale Kontrolle ausgeubt 

wird, ferner im Bereich der Religionsgesetzgebung, 

die heute unter neuem Vorzeichen steht, und schlieB- 

lich im Bereich des Auslanderrechts, das auf eine 

strenge Trennung zwischen der eigenen Bevblkerung 

und den auslandischen Gasten Wert legt.
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