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Das Ehe- und Familienrecht der VR China

Oskar Weggel

Das traditionelle chinesische Familien-“Recht“ war bestimmt von der Herrschaft des Mannes uber die Frau 

und des Alters iiber die Jugend. Es war patrilinear, patriarchalisch, patrilokal und patronym. Es vemeinte die 

“freie Partnerwahl“, verbot die Wiederverheiratung von Witwen, duldete das Nehmen von Nebenfrauen, be- 

handelte Eheschliebungen als Kaufvertrag, durch den die Braut gegen Leistung eines ansehnlichen “Geschenks“ 

an Familie und Clan des Brautigams ausgehandigt wurde, und ermoglichte Kindesverlobungen.

Ehe, Familie und Clan waren Teil eines umfassenden “feudalistischen“ Gesellschaftssystems, das auf der Basis 

einer selbstgeniigsamen Agrarwirtschaft aufbaute, in der die Spannung zwischen Grundbesitzer- und Pacht- 

bauerntum den “Hauptwiderspruch“ bildete. Vier Gewalten (politische Gewalt, Sippengewalt, - mit Ein- 

schrankung - religiose Gewalt und Gattengewalt) halfen - nach sinokommunistischer Auffassung - das 

“feudal-patriarchalische System", das ideologisch noch durch den Konfuzianismus gerechtfertigt wurde, auf- 

rechtzuerhalten. Sie waren die “4 Striche", mit denen das chinesische Volk 2000 Jahre lang "gefesselt" und 

von seiner Selbstbefreiung abgehalten war.

Das Eherecht der KMT von 1930 hatte den "Feudalismus" zwar in den Stadten z.T. abschiitteln helfen, nicht 

aber auf dem Land, wo die Mehrheit der chinesischen Bevolkerung lebt. Hier fanden die Kommunisten ihr 

Betatigungsfeld: Marksteine der Entwicklung waren die Ehegesetze von 1931, 1934 und 1950, die jeweils von 

tiefgreifenden Kampagnen begleitet wurden. Das Ehegesetz von 1950 regelt nur das Familienrecht i.e.S. 

dariiberhinausgehende Materien, wie Familienforderung, Mutterschutz etc. sind meist nicht gesetzlich, son- 

dern im Wege lokal voneinander abweichender Betriebsordnungen geregelt. Auch das formelle Familienrecht 

weist klaffende “Gesetzes‘‘-1 iicken auf. Das Ehegesetz von 1950 wurde manchmal “Frauengesetz" genannt, 

weil es - wie kein anderes Rechtswerk, die Frauenemanzipation gefordert hat, manchmal aber auch “Schei- 

dungsgesetz". Im Gegensatz zum traditionellen Recht, zum ZEB 1930 und zu den meisten westlichen 

Ehegesetzen zahlt die Regelung von 1950 keine spezifischen Ehescheidungsgriinde auf. Hier soil m.a.W. 

weitgehende "Scheidungsfreiheit" herrschen, von der in China allerdings - angesichts des verwurzelten 

tiefsittlichen Eheverstandnisses - in der Praxis nur selten Gebrauch gemacht wird. In alien ( auch den vermo- 

gens-, unterhalts- und kinderbezogenen) Fragen soften sich die Parteien nach Moglichkeit giitlich einigen - 

wie iiberhaupt der Grundsatz aufiergerichtlicher Arrangements iiber dem gesamten Familienrecht steht.

Alles in allem ist das formelle chinesische Familienrecht von aufierordentlicher juristischer Simplizitat. 

Die in westlichen Rechtsordnungen so detailliert ausgestalteten Rechtsfragen wie Verlobnis. "Nichtehe". 

Aufhebbarkeit, Scheidung etc. werden hier fiber nur zwei Leisten gezogen: Eheschliefiung - Ehescheidimg. 

Das Ehegesetz von 1950 sollte u.a. den Familienrechtsjuristen iiberfliissig machen.

Materielle Voraussetzungen der Ehe sind Freiwilligkeit, Ehefahigkeit (Altersbestimmungen) und Nichtvorlie- 

gen von Eheverboten, wobei gerade in letzterem Punkt die Tradition “durch die Hintertiir" wieder in das Ehe

gesetz von 1950 hereinkommt.

Formell kommt die Ehe nicht - wie in der Tradition und noch im ZGB 1930 - durch bloben Vertrag 

zwischen den Braut/Brautigams-Familien bzw. zwischen Braut und Brautigam zustande, sondern durch 

zusatzliche amtliche Registrierung. Die Hochzeitsfeier soil "revolutionar", d.h. einfach und “politisch 

eingefarbt" sein.

Die Ehe ist nach sinokommunistischen Vorstellungen eine monogame dauernde gleichberechtigte Lebens-
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gemeinschaft zwischen Mann und Frau in personenstands- und vermogensrechtlicher Hinsicht; sie ist 

dagegen nicht notwendigerweise eine Gemeinschaft des Namens oder des Wohnsitzes. Sie ist aber vor allem 

eine “proletarische“ Einrichtung, die das alte “Blutsystem“ durch ein System politischer Loyalitat gegen- 

iiber den “Mao Tse-tung-Ideen‘ ersetzen soil, (u.a. “Familienkampfversammlungen“).

A. Die “feudalistische“ Ehe

I. DER CHARAKTER DES "FEUDALISTISCHEN" 

FAMILIENSYSTEMS

Art. 1 des Ehegesetzes von 1950 verurteilt das "feudalisti- 

sche Ehesystem". Was darunter zu verstehen ist, wird nur 

bruchstiickhaft aufgezahlt. Sechs Kriterien treten vor allem 

hervor:

- Zwang zur Ehe (statt Freiheit der EheschlieBung zwischen 

Mann und Frau)

- Vorherrschaft des Mannes (statt Gleichheit zwischen den 

Geschlechtern)

- Schutzlosigkeit von Frau und Kindern, nicht zuletzt in 

versorgungsrechtlicher Hinsicht

- Moglichkeit von Doppelehen und des "Nehmens von 

Nebenfrauen" (statt Monogamie)

- Wiederverheiratungsverbot fur Witwen und

- Verknijpfung der EheschlieBung mit handfesten mate- 

riellen Vorteilen (Art. 1 und 2).

Um die Errungenschaften des neuen Ehegesetzes richtig 

wiirdigen zu konnen, darf sich der nicht-chinesische Beob- 

achter jedoch nicht mit diesen paradigmatischen Aufzah- 

lungen begniigen. Vielmehr ist es notig, den Zugriff etwas 

systematischer zu gestalten.

DER CHARAKTER DESTRADITIONELLEN CHINESI- 

SCHEN RECHTS:

Charakteristisch fur die traditionelle chinesische Gesell- 

schaftsordnung, wie sie von der Han-Zeit bis zur Ch'ing- 

Dynastie, also von 202 v.Chr. bis 1912, herrschte, war die 

weitgehende Ungeschiedenheit von Recht und Sitte, von 

Zivil- und Strafrecht, sowie von Gesetzgebungs-, Richter- 

und Administrations-Gewalt. Auch das "Familienrecht" 

war eine Ordnung, deren Einzelheiten keineswegs in einem 

systematise)! geordneten Paragraphenwerk niedergelegt 

waren. Vielmehr griffen gerade hier Rechts- und Sitten- 

ordnung aufs innigste ineinander.

Charakteristisch fur diesen Zustand war u.a. das Fehlen 

eines eigenstandigen Juristenstandes und damit auch 

einer spezifischen Rechtswissenschaft, die sich der Heraus- 

bildung eines eigenen Familienrechts hatte annehmen kon- 

nen. Zu Recht kann man im Zusammenhang mit der chine- 

sischen Tradition deshalb eher von "Ritus" prudenz als 

von "Jurisprudenz" sprechen.

Diese Ungeschiedenheit von Recht und Sitte pragte sich

- wie nicht anders zu erwarten - vor allem dem Familien

recht auf.

CLAN, UNTERCLAN, FAMILIE

Zum besseren Verstandnis dieses traditionellen Familien- 

"rechts" seien nachfolgend - im "vorjuristischen Raum" - 

die wichtigsten Zusammenhange zwischen Ehe, Familie 

und Clan dargestellt. Da es im traditionellen Dorf kaum 

horizontale und vertikale Mobilitat gab, blieb dem Einzel- 

nen nichts andres ubrig, als sich in das seit Generationen 

eingefahrene System einzufiigen. Wer sich aus dem Netz 

dieser Beziehungen losriB, war leicht in Gefahr, der sozia- 

len Isolation zu verfallen. "Kalt und hart ist die AuBen- 

welt" sagt ein traditionelles Sprichwort. Die Verwandt- 

schafts-Strukturen in einem traditionellen bauerlichen 

Durchschnittsdorf waren dreifach gegliedert: Es gab den 

Clan, die Unterclans und die Einzelfamilien. Wie auch in 

anderen Kulturen war ein Clan dadurch gekennzeichnet, 

daB seine Angehdrigen ihre gemeinsame Abstammung 

unilinear (und zwar patri- nicht matrilinear) auf einen 

gemeinsamen Ahnen zuriickfuhrten.

AUFBAU EINES CLANS

Auch der Li-Clan im Dorfe X fiihrte seine - patrilinear 

bestimmten - Anfange auf einen gemeinsamen "groBen 

Vorfahren" zuriick, der sich vor x Generationen in dem 

betreffenden Dorf niedergelassen hatte. Dieser Vorfahre, 

der Stammvater des "Li-Clans" hatte funf Sohne, die alle 

in dem Dorfe verblieben waren. Samtliche Manner und un- 

verheirateten Frauen die vom "groBen Vorfahren" ab- 

stammen, gelten als Mitglieder des Clans. Die Abkommlinge 

jedes der funf Sohne bildeten jeweils einen Unterclan 

(fang) . Die funf Unterclans wiederum bestanden aus 

den einzelnen Familien (chia) . Ein Dorf kann von 

Mitgliedern nur eines einzigen oder von mehreren Clans 

bewohnt sein. Kleinere Clans umfaBten rd. 600, groBere 

bis zu 10 000 Personen. Die Clanstruktur lieB sich schon 

am auBeren Dorfbild ablesen. Die Hauser waren dort im 

allgemeinen so gruppiert, daB bestimmte Clans bestimmte 

Teile des Dorfes bewohnten, und daB jede Sektion durch 

Tore voneinander getrennt war. (1) Die wichtigsten Organe 

eines Clans waren normalerweise ein "Altestenrat" und 

ein Clan-Verwalter. Der Altestenrat, hochste Autoritats- 

und Entscheidungsinstanz, setzte sich zusammen aus 

Clan-Mitgliedern, die zwei Kriterien erfullen muBten, nam- 

lich Vollendung des 65. Lebensjahres und eine gewisse 

Wohlhabenheit, da der betreffende Kandidat bei Erreichen 

der Altersgrenze fur die Altesten kostspielige Einstandsfeste 

zu geben hatte. Innerhalb des Altestenrats herrschte ein 

prinzipiell demokratisches Regime.

Der Altestenrat bestimmte auch den Clan-Verwalter, dessen 

Aufgabe darin bestand, das Clan-Land zu verwalten, die 

Fruhjahrs- und Herbst-Ahnenfeiern zu organisieren und 

laufende Clan-Ausgaben (z.B. fur Schulen etc.) zu tatigen. 

Wichtige Entscheidungen muBten dem Altestenrat iiber- 

lassen werden. Daneben ernannte der Clan manchmal noch 

Beauftragte fur besondere Aufgaben, beispielsweise fur die 

Dortschulverwaltung, fur theatralische Veranstaltungen oder 

fur die Errichtung eines Damms oder einer StraBe.
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FUNKTIONEN DES CLANS OPFERFUNKTIONEN

Unter den Funktionen des Clan stand - dem chinesischen 

Ritualverstandnis zufoige - an erster Stelle die gemeinsame 

Ahnenverehrung, die bei den im Fruhjahr und Herbst statt- 

findenden feierlichen Ahnenopfer-Veranstaltungen im Clan- 

Tempel ihren sichtbarsten Ausdruck fand. Diese Feierlich- 

keiten erzeugten in den oft nach Tausenden zahlenden 

Clan-Mitgliedern das feierliche Gefiihl einer bis in feme 

Vergangenheit zuriickreichenden Blutsverbundenheit. Die 

Entstehung einer permanenten "Wir-Gruppe" und eines sozi- 

al relevanten ''Blut-Systems"j£Z wurde m.a.W.

durch eine permanente Wiederkehr des Ahnenverehrungs- 

rituals im Halbjahresrhy thmus habitualisiert. Nebenbei 

wurden bei diesen Clan-Versammlungen, zu denen auch 

die an anderen Orten lebenden Mitglieder hinzustieBen, 

gemeinsame Angelegenheiten diskutiert und beschlossen, 

so z.B. die Unterstiitzung verarmter Sippengenossen, die 

Schlichtung von Streitigkeiten, die Aufteilung von Ein- 

kiinften aus gemeinsamem Grundbesitz, die Unterhaltung 

von Schulen usw.. Auf Clan-Ebene wurden nicht selten auch 

Heiratsplane geschmiedet.

OKONOMISCHE FUNKTION

Eine weitere Funktion des Clans war die soziale und s^tJiche 

Disziplinierung seiner Mitglieder. Manche Clans hatten ihre 

eigenen, durch die Jahrhunderte vererbten Sittenregeln. Zu- 

mindest aber sorgten sie durch schiedsrichterliche und quasi- 

polizeiliche Einrichtungen und Aktivrtaten dafiir, daB jeder- 

mann im Dorf unbesorgt sein Haustor unverschlossen lassen 

konnte. Dieser effektiven Ordnungsfunktion des Clans war 

es in der Tat auch zu verdanken, daB der Staat es sich leisten 

konnte, seine untersten "Auslaurer" nur bis zur Kreisebene 

zu schicken, und den darunterliegenden Bestand der polizei- 

lichen und gerichtlichen Selbstverwaltung der Clans zu uber- 

lassen. Nur Kapital verbrechen muBten von staatlichen Gerich- 

ten abgeurteilt werden. Die kleineren Delikte wurden bereits 

von den Clans "weggefiltert". Angesichts des institutionellen 

Drucks zu moralisch konformem Verhalten blieben aber selbst 

diese kleineren Delikte quantitfe nbgligeable.

WEHRFUNKTION

In Zeiten auBerer Unsicherheit wurde eine Art Clan-Miliz 

aufgebaut, die nicht nur im Kampf gegen das alte Rauber- 

wesen Erfolg hatte, sondern sogar noch wahrend des Wider- 

standskriegs gegen Japan vielerorts gegen verstreute japani- 

sche Einheiten eingesetzt wurde. Auch Clan-Feindschaften 

waren nicht selten AnlaB zu einer starkeren "Aufriistung".

"INFRASTRUKTUR"-FUNKTION

SchlieBlich hatte der Clan auch wirtschaftliche Funktionen, 

insofern er beispielsweise seine Mitglieder zu Deichbauarbei- 

ten, Schulbauten, Kanalaushebungen Oder zum Kampf gegen 

Fluten und Unwetterkatastrophen einsetzte. Nicht selten 

arbeiteten einzelne Clans zusammen, um beispielsweise ge

meinsame StraBenprojekte zu finanzieren.

HEIRATSPOLITIK DER CLANS

Es liegt auf der Hand, daB ein Verband, der nicht in jeder 

neuen Generation in eine Vielzahl von Kernfamilien 

zerfallt, sondern der vielmehr durch solide Loyalitats- 

bande und Wirtschaftsinteressen zusammengehalten wird, 

ein ungleich hoheres okonomisches Gewicht erlangt als 

eine bloBe "Familie". Unter diesen Umstanden war die 

Ehe keineswegs nur eine zwischen zwei Individuen sich 

ereignende zartliche Verbindung, sondern eine wirtschaft- 

lich wohl durchkalkulierte "Investition". Kein Wunder, daB 

die chinesische traditionelle Gesellschaft im allgemeinen 

kaum Junggesellen oder "unverheiratete altere Damen" 

kannte.

CLAN UND FAMILIE

Andererseits betrachtete es der Clan in der Regel nicht als 

seine Aufgabe, in die Angelegenheiten der einzelnen Fami- 

lien einzugreifen. Wurde a I lerdings der pater familias 

"mit den Seinen nicht fertig", so griff der Clan als deus ex 

machina ein. Dazu freilich kam es nur in den seltensten 

Fallen, denn der pSter familias hatte eine theoretisch fast 

unbeschrankte Gewalt uber die Mitglieder der Familie, die 

er im allgemeinen auch auszuiiben wuBte. Die Gewalt uber 

Leben und Tod - wie sie etwa im alten Rom in Form des 

ius vitae necisque bestanden hatte - war zwar bereits zu 

Beginn der Han-Zeit vom Familienvater auf den Staat 

iibergegangen. (2) Im ubrigen aber kannte die vaterliche 

Macht kaum Grenzen; wurde der pater familias doch als 

Vertreter des Staates innerhalb des Familienverbandes be- 

trachtet. Gelang es ihm nicht, Mitglieder der Familie zu 

disziplinieren, so konnte er dafiir sogar strafrechtlich be- 

langt werden, wurde also zumindest vom Clan zurecht- 

gewiesen, Auflehnung gegen den Familienvater rechnete 

im alten China mit zu den schwersten Delikten. Wer seinen 

Vater schlug, konnte schlimmstenfalls mit dem Tod be

straft werden, zumindest aber war ihm Verbannung oder 

schwere Ziichtigungsstrafe sicher. (3)

Die Stellung eines Familienoberhaupts konnte nach den 

herrschenden Anschauungen nur von einem Mann ausgeiibt 

werden. Die konfuzianische Gesellschaftsordnung war m.a.W. 

nicht nur patrilinear, sondern auch patriarchalisch; mehr 

noch: sie war patronym und patrilokal.

PATRONYME VERWANDTSCHAFTSSTRUKTUR

Da der Clan seine Abkunft auf einen gemeinsamen Ahn 

zuruckfiihrte, trugen alle seine Mitglieder den Namen des 

Ahns. Auch eine "angeheiratete" Frau erhielt den Clan- 

Namen, deren Zahl sich iibrigens auf eine Zahl von nur 

450 belief - und auch heute noch belauft ("Familien- 

namen").

Auf die hohe wirtschaftliche Bedeutung des Clanwesens 

und der clanerhaltenden Ehefunktion wurde oben bereits 

hingewiesen. Gleichsam den SchluBstein im Gewdlbe dieses 

okonomischen Mauerwerks der Ehe bildete jene strenge 

Exogamieregel, derzufolge Manner und Frauen, die den
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gleichen Clan-Namen trugen, einander nicht heiraten durften. 

Angesichts der Weitlaufigkeit der Verwandtschaftsverhalt- 

nisse ist diese Exogamie-Regel keineswegs auf biologische, 

sondern auf wirtschaftliche Erwagungen zuruckzufiihren. 

Diese Erfahrung wird auch von der modernen Soziologie 

bestatigt. (4)

Die zentrifugalen Bestrebungen der Clans waren letztlich 

auch dafiir maBgebend, daB ihre Heiratspolitik kaum auf die 

Gefiihle der Brautleute Riicksicht nahm. Die einzelnen Schrit- 

te der Eheanbahnung selbst wurden freilich nicht durch 

den Clan, sondern durch das jeweilige Familienoberhaupt 

vollzogen.

PATRILOKALE VERWANDTSCHAFTSSTRUKTUR

Nicht zuletzt aber war das traditionelle System patrilokal, 

insofern namlich die einzelnen Clans mit ihrer oft macht- 

vollen okonomischen Stellung ganze Dorfer - oder wenig- 

stens Teile von ihnen - beherrschten. Die Frau, die de facto 

von der Familie (und nicht etwa nur vom familienzugehdri- 

gen Brautigam) "geheiratet" wurde, muBte, da sie nur selten 

den Angehdrigen eines Clans im gleichen Dorfe heiraten 

konnte, in der Regel in den Herrschaftsbereich des Clans 

ihres Brautigams umziehen.

KEIN PLATZ FOR AUSSENSEITER

Ob nun der Clan Ordnungsfunktionen nach innen oder 

Schutzfunktionen nach auBen wahrnahm: stets beherrschte 

er das allgemeine Dorfleben. Eine Einzelperson ohne Clan- 

zugehdrigkeit wat sozial isoliert und wurde verachtet: 

seine Kinder konnten die Dorfschule nicht ohne hohere 

Beitrage besuchen; der "AuBenseiter" konnte den groBen 

Zeremonien, die die Monotonie des Dorflebens auflocker- 

ten hochstens a Is Zaungast beiwohnen, und auch seine 

Chancen im Wirtschaftsleben waren von vornherein beschei- 

den. Besonders deutlich wurde dieser Zustand, als im Zuge 

des 2. Weltkriegs Fliichtlinge aus anderen Regionen in sud- 

chinesische Dorfer verschlagen wurden, wo sie i.d.R. isoliert 

blieben. (5)

CLAN, FAMILIE UND FAMILIENRECHT :

NEUE"EHEFREIHEIT"

Es versteht sich von selbst, daB eine Organisation, die in den 

Dorfern Chinas eine so umfassende Rolle spielte, auch dem 

Familienrecht einen pragenden Stempel aufdruckte: 

Vor allem zeigte sich dies in Eheangelegenheiten. Der klassi- 

sche Zweck jeder Verehelichung bestand darin, die patriline- 

are Familie fortzusetzen, indem man fur Sohne sorgte, die das 

Ahnenopfer ausfiihren konnten; ferner ging es darum, eine 

den Eltern dienstbare Schwiegertochter ins Haus zu bekom- 

men, und schlieBlich zielte man ganz allgemein darauf an, 

den FamilieneinfluB zu erweitern, um auf diese Weise den 

Unterhalt und die Sicherheit der - in Clanangelegenheiten 

dominierenden - Alten zu garantieren. Die Eheleute griinde- 

ten insofern keine neue Familie, sondern wurden lediglich 

zum jungsten Zweig an einem alten Familienbaum. Die gegen- 

seitige Sympathie der Brautleute war unter diesen Umstanden 

Nebensache. Die Verbindung wird vielmehr vom niichternen 

Ka|ku der beteihgten Familien getragen. Wie wenig es auf 

den Willen der Brautleute selbst ankam, zeigte schon das 

Hochzeitszeremoniell: Nachdem der Heiratsmakler einen 

Konsens zwischen den Brauteltern zustandegebracht hat 

und nachdem die Horoskope ausgetauscht sind, iiber- 

sendet der Vater des Brautigams an den Brautvater einen 

auf rotem Papier kalligraphierten Heiratsantrag, den der 

Brautvater sofort beantwortet. Der Vater des Brautigams 

iibersendet auch Geschenke - eine Art Kaufgeld-Relikt. 

Durch den Austausch der Briefe und Geschenke ist die Ver- 

lobung bindend geworden, kann also nur im auBersten 

Faile (Eintritt einer unheilbaren Krankheit oder entdeckte 

Untreue eines der Brautleute) wieder riickgangig gemacht 

werden.

Der Kaufehe-Vertrag wurde erfiillt mit der Ankunft (der 

"Obergabe") der Frau in der Wohnung der Brautigamfami- 

lie, wohin sie auf einer langen Prozession in einer Sanfte 

getragen wurde. Diese Ankunft war der Hohepunkt der 

Hochzeit. Es kam nicht selten vor, daB die Brautleute sich 

bei dieser Gelegenheit zum ersten Male zu Gesicht bekamen. 

Mit dem vorausgegangenen Abschied von ihren eigenen 

Eltern hatte die Frau bereits a He Briicken hinter sich abge- 

brochen, d.h. ihre Familie fur immer verlassen und gehorte 

von nun an zur Familie des Mannes.

Obwohl die EheschlieBung (und auch die selten vorkommende 

Scheidung - die ja ebenfalls von den Familien und nicht 

etwa von den Brautleuten vollzogen wurde - ) lediglich von 

den beteiligten Familien getragen wurden, kam der Clan 

des Ehemannes mit der EheschlieBung doch insofern in 

Verbindung, als die Hochzeit im wesentlichen in zwei Teile 

zerfiel, namlich in die oben beschriebene Familienzeremonie, 

dann aber auch noch in eine Clan-Zeremonie. Im Verlauf 

dieses "Zweiten Teils" der Hochzeit hatte das junge Paar 

zunachst den Ahnen des Mannes in der Ahnenhalle zu 

opfern; anschlieBend richtete die Brautigamsfamilie fur den 

Clan ein oder mehrere Feste aus, deren Kosten so hoch la- 

gen, daB sich die Gastgeber bisweilen finanziell auf lange 

Zeit hin ruinierten. Mit diesem Zeremoniell war die Frau 

nun auch in den Clan des Mannes aufgenommen.

Unfrei wie bei der EheschlieBung waren die Ehegatten auch 

im Verlauf ihres Ehelebens: jeder von ihnen bekam inner- 

halb der Familie und des Clans einen genauen Platz zuge- 

wiesen, an den sich gewisse Rechte und Pflichten kniipften. 

Damit nun ja keine Unklarheiten liber den genauen Stand- 

ort" des einzelnen innerhalb des Familienverbandes auf- 

kommen konnte, schuf der groBe Ch'ing-Kodex 

(Ta Ch'ing Lii Li) eine Nomenklatur von 41 verschiedenen 

Verwandtschaftsbezeichnungen (z.B. "Erste altere Schwe- 

ster", "Dritter jiingerer Bruder" etc.), die nicht nur bei der 

gegenseitigen Anrede verwendet werden muBten, sondern 

die auch jedem einzelnen Mitglied einen prazisen Platz - 

und damit auch Verhaltenskodex - zuwiesen.

DIE FRAU IM CLAN UND IN DER FAMILIE

Da die chinesische Gesellschaftsstruktur durch drei Un- 

gleichheiten, namlich zwischen Alt und Jung, Furst und 

Untertan sowie Mann und Frau "stratif iziert" war, kamen 

die Frauen bei dieser Einordnung im allgemeinen schlecht 

weg.
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Manchmal gab es fur die Frau nur zwei Moglichkeiten, um den 

Status ihrer Rechtlosigkeit aufzubessern oder aber zu um- 

gehen, namlich die Geburt eines Sohnes oder aber den Selbst- 

mord, der (haufiges Thema in der Romanliteratur!) den Gatten 

und seine Familie stets in eine peinliche Lage brachte, wes- 

halb schon die Drohung mit dem Selbstmord "befreiende " 

Wirkungen zeitigte.

Die erste Alternative war der "Normalfall"; konnte sich die 

Frau mit der Geburt eines "Stamm ha Iters" (“Clanhalters") 

doch schon in kiirzester Zeit Ansehen in der Familie verschaf- 

fen.

Der Sohn war von jetzt an eine Art Rechtfertigung fur ihr 

soziales Dasein. Ihre Steliung in der Familie festigte sich, 

und wenn er alter wurde, konnte sie ihn u.U. sogar als einen 

Verbiindeten - meist gegen die Schwiegereltern - gewinnen. 

Im Clan dagegen wurden Frauen grundsatzlich nicht als voll- 

wertige Gesellschaftsmitglieder behandelt: sie durften bei- 

spielsweise nicht voll an den Ahnenzeremonien teilnehmen, 

und sie konnten auch kein Clan-Land besitzen.

Kein Wunder, daB weniger die Familie als vielmehr der Clan 

im Mittelpunkt der sino-kommunistischen Angriffe gegen 

die traditionelle Gesellschaftsstruktur stand.

II. EINZELNE "AUSWOCHSE" DES "FEUDALISTISCHEN" 

FAMILIEN-UND EHESYSTEMS

Besonders bezeichnend fur "Familienbrauche", wie sie auch 

in der Vergangenheit schon immer zur Kritik AnlaB gegeben 

haben, sind die in Art. 2 des Ehegesetzes aufgezahlten - 

und verbotenen - Institutionen der Doppelehe, des Neh- 

mens einer Nebenfrau, des Wiederverheiratungsverbots 

fur Witwen und der Adoption kleiner Madchen, die spater 

von den Adoptiveltern an ihren eigenen Sohn verheiratet 

wurden.

BIGAMIE

Die Institution der Doppelehe (nicht zu verwechseln mit 

dem - weit verbreiteten - Nehmen von "Nebenfrauen", 

also Konkubinen) war auch schon im traditionellen China 

verboten. Faile von Bigamie wurden streng bestraft. Aller- 

dings gab es eine wichtige Ausnahme, namlich dann, wenn 

ein Mann zwei verschiedenen Clans angehorte und dabei 

u.a. doppelten Ahnendienst zu verrichten hatte. Dieser 

Fall war etwa dann gegeben, wenn der einzige Sohn in 

Familie A von der kinderlosen Familie B adoptiert wurde. 

Der Adoptierte und auch - wenn er nur einen einzigen 

Sohn hatte - sein mannlicher Nachkomme war in diesem 

Fall fiir die Angelegenheiten zweier Clans verantwortlich 

und wurde insofern familienrechtlich als Doppelperson mit 

doppelter Heiratsberechtigung angesehen.

NEBENFRAUEN

Obwohl im traditionellen China durch die Jahrhunderte 

das Prinzip: "Ein Ehemann - eine Ehefrau" gait, gestattete 

die Gesellschaftsordnung doch stillschweigend das Konku- 

binenwesen. Der Unterschied zwischen einer Ehefrau und 

einer Konkubine zeigte sich einmal bei der Verheiratungs-

zeremonie, ferner in ihrem unterschiedlichen sozialen 

Stand und schlieBlich in ihren Rechten und Pflichten: Die 

Ehefrau erlangte ihren Status durch die EheschlieBungs- 

zeremonie, wahrend die Konkubine ohne besonderes 

Zeremoniell in die Familie mit hereingenommen wurde. 

Das Wort fiir Konkubine: Ch'ieh ( ) bedeutet soviel

wie "angenommen werden". Eine Konkubine zahlte ferner 

nicht zu den Verwandten des "Ehemanns". Man rief sie 

- ebenso wie einen Bediensteten - bei ihrem Vornamen 

oder nannte sie einfach "Konkubine", wahrend sie ihrer- 

seits die Ehegatten mit "Herr und Frau" sowie die Kinder 

als "Junger Herr" oder "Fraulein" anreden muBte. Nur 

ihre eigenen Kinder durfte sie beim Namen nennen. Im 

allgemeinen war ihre Steliung nicht besser als die irgend- 

eines Dieners. (6) Die Konkubine gehorte zwar zur Familie 

(chia), nicht aber zum Clan (tsu). Fiir eine strafbare Hand

lung konnte sie schwerer bestraft werden als die regulare 

Ehefrau. SchlieBlich unterlag die Trennung von ihr nicht 

den strengeren Ehescheidungsgrunden, die die Ehefrau 

schiitzten.

WIEDERVERHEIRATUNGSVERBOT FOR WITWEN

Die "keusche Witwe" war im alten China das Symbol der 

Treue schlechthin. Diese Anschauung ist bezeichnend fiir 

die konfuzianische "Losung der Frauenfrage" iiberhaupt: 

Frauen unterlagen dem Gebot der sog. "Drei Gehorsam- 

keiten und der Vier Tugenden" ( ). Nach

dem Grundsatz der "Drei Abhangigkeiten" (San tsung) 

unterstand die Frau in ihrer Kindheit der vaterlichen Ge- 

walt, als Ehefrau der Gattengewalt und als Witwe - theo- 

retisch - der Gewalt ihres altesten Sohnes. Die "Vier 
Tugenden" waren "rechtes Benehmen "(4^. ), "rechtes 

Aussehen" ( ^ ), "rechtes Sprechen" ( )

"rechtes Tun" ( ). Diese "Vier Tugenden" wurden

wahrend der Sung-Dynastie noch durch das Gebot der 

"Reinheit" erganzt, das den Frauen vor der Heirat Jung- 

fraulichkeit, wahrend der Ehe strikte Treue gegeniiber dem 

Ehemann und nach dem Tode des Mannes "dauerndes 

Witwentum" auferlegte. Es gab zwar keine ausdriickliche 

Gesetzesvorschrift, derzufolge Wiederverheiratung verboten 

gewesen ware. Den herrschenden Moralanschauungen zu- 

folge aber hatte sie sich durch eine zweite Ehe der 

"Ur.reinheit" schuldig gemacht.

KINDERVERLOBUNG

Ausdriicklich verboten ist durch das Ehegesetz von 1950 die 

Fortsetzung der uralten "feudalistischen" Tradition von 

Kindesverlobungen. Die "Kindbraut" (t'ung-yang-hsi

) war ein Jun9es Madchen, haufig 

sogar noch ein Kind, das vor der Hochzeit schon an die 

Familie des Brautigams ubergeben wurde und dort aufge- 

zogen wurde. Wortlich heiBt der chinesische Ausdruck denn 

auch "Kind-Aufziehen-Braut". Durch diese Kindbraut- 

Institution wurden gleichsam "Zwei Fliegen mit einer 

Klappe geschlagen": Die Brauteltern brauchten fiir Unter- 

halt und Erziehung ihrer Tochter, die ja spater ohnehin an 

einen anderen Clan "abgegeben" werden muBte, nicht 

aufzukommen, wahrend sich die Eltern des Brautigams
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das meist recht kostspielige "Brautgeschenk" - das ist eine unten 

noch naher zu beschreibende Art des "Kaufpreises" fur die 

Frau - sparen konnten. Man sollte diese Einrichtung frei- 

lich nicht nur von der negativen Seite her sehen, sondern 

auch ihren manchmal durchaus hohen sozialen Nutzen wiir- 

digen. Angesichts der Armut, in der chinesische Bauernfami- 

lien der Vergangenheit lebten, war das Schicksal von Madchen 

oft beklagenswert: Durchaus ublich beispielsweise war der 

Verkauf junger Madchen an Teehauser und Bordelle oder 

aber als Konkubinen an beguterte Manner. Praktiken dieser 

Art sind noch vielen heute lebenden Chinesen gewartig, 

die in den dreiBiger Jahren noch selbst aus Not hatten ihre 

Kinder weggeben miissen, und die nunmehr durch einen 

"Vergleich zwischen der siiBen Gegenwart und der bitte- 

ren Vergangenheit" anhand konkreter Beispiele der neuen 

Generation ein Fingerspitzengefiihl fur die "Errungenschaf- 

ten" der modernen Gesellschaft vermitteln sollen.

Angesichts dusterer Zukunftsaussichten war die Hingabe 

einer Tochter als "Kindbraut" eine der noch "humansten" 

Losungen, zumal es die t'ung yang-hsi in der Familie des 

Brautigams meist nicht schlecht hatte. Haufig war die 

"Jungbraut" alter als ihr kunftiger Ehemann, so daB sie 

ihn - nicht nur wortlich, sondern auch metaphorisch - 

"auf Armen tragen konnte". Zu den beliebtesten chine- 

sischen Schnurren gehort die Erzahlung von einer solchen 

Jungbraut, die ihren "Brautigam" auf den Armen zum 

Gericht trug, um sich von ihm dort "scheiden" zu lassen.

Die verwerflichste - gleichwohl aber weitverbreitete - 

Sitte, sich eines Kindes zu entledigen, war schlieBlich die 

Aussetzung oder Totung des Neugeborenen. Nur von diesem 

Hintergrund her ist die Bestimmung des Art. 13, Abs. 3, 

Ehegesetz von 1950, verstandlich, der bestimmt, daB "das 

Ertranken von Neugeborenen und ahnliche verbrecherische 

Handlungen streng verboten sind".

Wie katastrophal sich die Sitte des "Loswerdens von Frauen" 

noch in den dreiBiger und vierziger Jahren dieses Jahrhun- 

derts ausgewirkt hat, zeigen die Statistiken: In den land

lichen Familien uberwogen auch damals noch die Manner 

die Zahl der Frauen manchmal bis zu 25%, vor allem 

in den Altersgruppen zwischen 15 und 35 Jahren, wahrend 

weibliche Personen unter fiinf und liber fiinfzig Jahren 

wieder in der Oberzahl waren.

III. DAS "FEUDALISTISCHE" EHESYSTEM ALS 

KERNZELLE DES KONFUZIANISCHEN GESELL- 

SCHAFTSSYSTEMS

DER"STAAT" REICHT NUR BIS HINAB ZUR 

"KREIS"-EBENE

Es war gewiB kein Zufall, daB die Regierung nach der Aus- 

rufung der Volksrepublik China und nach Aufhebung des 

alten Kuomintang-Rechts ausgerechnet das Ehegesetz als 

ersten Pfeiler jenes Gebaudes aufrichtete, das anstelle des 

Zivilgesetzbuches von 1930 treten sollte. Familie, Clan und 

Dorfgemeinschaft waren ja im traditionellen chinesischen 

Staat jene Grundeinheiten gewesen, die auf der Ebene unter- 

halb des Staates, d.h. der "Kreis"-Ebene, fur die Integration 

der chinesischen Gesellschaft gesorgt hatten. Familie, Clan 

und Dorfgemeinschaft waren dem Staatsganzen weniger 

durch Gesetze und Vorschriften zugeordnet als vielmehr 

durch ein dichtes Geflecht von moralischen Vorschriften, 

die in ihrer Integrationswirkung etwa dieselbe Funktion 

hatten, wie die Lehens-Vertrage des europaischen Mittel- 

alters gegeniiber dem Reich. Das feudalistische Staats- 

wesen Chinas stand und fiel m.a.W. mit der Stringenz, in 

der diese Sittenordnung eingehalten wurde. Unordnung 

und "nicht sittengemaBes" Verhalten in den Mikrokosmen 

der Familie und des Clans muBte mit anderen Worten zur 

Auflosung der gesamtstaatlichen, "makrokosmischen", 

Ordnung beitragen, wie umgekehrt eine heile Familien- 

ordnung den Zusammenhalt des Gesamtstaates garantierte.

DIE FAMILIE ALS MIKROKOSMOS DES STAATES

Familie und Staat wurden daher in einem strikten Bezie- 

hungsverhaltnis zueinander gesehen: Was der Kaiser (Furst) 

gegeniiber den Untertanen, ist der Vater gegeniiber der 

Familie und der Clanalteste gegeniiber den Clanmitgliedern. 

Nicht zufallig setzt sich das Wort "Staat" aus zwei Zeichen 

zusammen: kuo (Staat) und chia (jJf^l), was soviel heiBt 

wie "Staatsfamilie". Die Unterwerfungsverhaltnisse waren 

bereits in den auf Konfuzius zuriickgehenden "5 Beziehun- 

gen" (wu lun) J. geregelt: Ganz im Vordergrund 

stand hierbei das Verhaltnis zwischen Vater und Sohn, das 

durch "Strenge" (yen) bestimmt sein sollte, wah

rend der Sohn umgekehrt dem Vater "Pietat" (hsiao)^ 

entgegenzubringen hatte. Die gesellschaftsaffir- 

mative Sohnes-"Pietat" gait als Eckstein der konfuziani- 

schen Sozialordnung und als wichtigstes KontrolMnstru- 

ment des Staates gegeniiber seinen Biirgern. Der Staat hatte 

es auf diese Weise nicht mit Individuen, sondern mit Fami

lien (Familienvatern) und Clans (Clanaltesten) zu tun. Die 

Beziehung der Mutter zu ihren Kindern sollte durch 

"Milde" (ts'u) - einer Entsprechung zur Strenge des 

Vaters - gepragt sein. Eine dritte wichtige Beziehung 

war die zwischen dem alteren und dem jiingeren Bruder, 

die modellhaft fiir das Verhaltnis zwischen Altersgruppen 

iiberhaupt sein sollten. Diese durch den Konfuzianismus 

legitimierten Anspriiche des Fiirsten, des Familienvaters, 

des Alteren und des Mannes gegeniiber ihren jeweils schwa- 

cheren Partnern fiihrten zu jenen hierarchischen Beherr- 

schungs-Mechanismen, vor allem zur Unterdriickung der 

Frau, wie sie fiir die traditionelle chinesische Gesellschaft 

och bis in die dreiBiger Jahre dieses Jahrhunderts hinein 

so kennzeichnend waren.

ANSATZPUNKTE FOR EINE REVOLUTIONARE

UMGESTALTUNG

Die Kommunisten erkannten mit sicherem Blick, daB die 

"feudalistische Gesellschaft", die auf der Familie basierte 

und von einer homogenen Gentry gelenkt wurde, letztlich 

nur aufzubrechen war, wenn die Revolution nicht nur die 

"grundbesitzende Gentry" hinwegfegte, sondern uberdies 

bei der Kernzelle, bei der Familie namlich, und beim Clan 

einsetzte. Hier war der Hebelpunkt, von dem aus man den 

ganzen Bau bewegen konnte. Nicht umsonst hatte Konfuzius 

in seiner 'groBen Lehre" ( 4 ) betont, daB der Staat



CHINA aktuell 455 September 1976

als ganzer mit der Familie stehe uno ra'le.

Zugleich war die Wirtschaftsgrundlage der Clans zu besei- 

tigen. Das okonomische Leben auf den Dorfern muBte m.a.W. 

dem Staat oder aber Kollektiven iiberantwortet werden.

So kam es, daB ganze Bevolkerungsteile umgesiedelt werden 

muBten, um ihre Bindungen an den lokal fixierten Clan zu 

durchschneiden. Wo Ahnengraber, Ahnenhaine und Ahnen- 

hallen existierten, wurden sie - und zwar in ihren Fried- 

hofsfunktionen - ubernommen. Wo die Clans Ackerland 

besaBen, wurden sie enteignet. Auch im organisatorischen 

Bereich gait es, neue Institutionen aufzubauen: Durch die 

Landreform von 1950, durch die Vergenossenschaftungs- 

Reformen zwischen 1953 und 1957 sowie durch die Volks- 

kommune-Reform von 1958 wurden neue Organisationen 

geschaffen, die nicht mehr auf verwandtschaftlicher, sondern 

auf massenpartizipativer Basis arbeiteten. Letzlich ging man 

hierbei von der Erkenntnis aus, daB Gleichheit in der Ehe 

und Frauenbefreiung nur erreicht werden konnten, wenn 

den Frauen Gelegenheit gegeben wurde, die "feudalen 

Fesseln" dadurch abzuschutteln, daB man sie "an Aktivita- 

ten in alien Bereichen - seien sie nun politischer, okono- 

mischer kultureller oder sozialer Natur,teilnehmen lieB" 

(7)

□berlebensfahigkeit alter verwandtschafts-

STRUKTUREN

Wie stark das Clan-Denken in der bauerlichen Gesellschaft 

Chinas verwurzelt blieb, zeigt sich u.a. darin, daB auch nach 

20 Jahren Revolution immer noch "Clan-Fehden" ans 

Tageslicht kommen. (8) Wahrend der Kulturrevolution 

wurde aus Zentral-Kiangsi liber Clanintrigen berichtet, die 

darauf hinausliefen, daB "Ahnengraber wichtiger sind als 

alles andere". (9) Im JMJP (10) war folgender Bericht zu 

lesen:" 1968 lieB die Disziplin nach. Die Bauern sagten: 

In diesem Dorf tragt jeder den Namen Chiang. Wir kennen 

uns alle, und wir wissen, wer die friiheren Grundbesitzer 

und reichen Bauern waren. Aber wir sind alle von einer 

Familie und wir haben alle die gleichen Ahnengraber. Die 

Kader sagten, daB dies die Stimme des Klassenfeindes sei, 

die die Klassensauberung behindere. In einer Klassenge- 

sellschaft gebe es nur Klassenverwandte und keine Bluts- 

verwandte. Das feudalistische Clan-Denken miisse gebrochen 

werden." Man sieht: Die "pseudo-biologischen Sanktions- 

grundlagen" des Clanwesens (11) haben ein zahes Nachleben. 

Die Kommunisten hatten, von ihrem Standpunkt aus recht, 

wenn sie sich von vornherein auf extrem starke Widerstan- 

de gefaBt machten und eine Kampagne nach der anderen 

mit dem Ziel der Vernichtung des "GroBgrundbesitzertums" 

starteten. Sie haben - mit Blickrichtung auf manches chine- 

sische Dorf - gewiB auch nicht unrecht, wenn sie von einem 

Fortbestehen der Klassen, Klassenwidersprlche und Klassen- 

kampfe auch in der sozialistischen Epoche sprechen. Es wird 

noch lange dauern, bis die sog. "4 Alten" (altes Denken, 

alte Sitten, alte Gewohnheiten und alte Organisationen) 

durch die "4 Neuen" abgeldst sind.

DIE RELIGION 1ST WENIGER ZAHLEBIG ALS DIE 

"FEUDALISTISCHE" FAMILIENORDNUNG

Religiose Integrationsfaktoren - entsprechend etwa der Kaste 

in Indien - spielten, verglichen mit den vorgehend geschil- 

derteri Institutionen des Clans und der Familie, in der saku- 

laren, rationalen und pragmatischen Gesellschaftsordnung 

Chinas nie eine entscheidende Rolle. Allerdings darf in diesem 

Zusammenhang nicht vergessen werden, daB im traditionelien 

China genaugenommen zwei verschiedene G esell sc haften 

existierten, namlich die stadtische Obergesellschaft der 

"GroBen Tradition" mit ihrem konfuzianischen Staatsbild 

und ihrer Gentry-Kultur einerseits und die "Kleine Tradition" 

der Bauernkultur andererseits. Spricht man von "den" 

areligidsen Chinesen, so ist damit im Grunde genommen nur 

der chinesische Vertreter der "GroBen Tradition" gemeint. 

Auf den Dorfern gab es namlich sehr wohl breite religiose 

Strbmungen, die sich allerdings nicht genau nach bestimm- 

ten "Religionen" klassifizieren lassen, sondern eine Mixtur 

aus Magie, Wunderglauben, animistischen Praktiken und 

einer kraftigen Mischung von "dorfkonfuzianischen", 

taoistischen und buddhistischen Rudimenten bildeten. 

Bezeichnenderweise war der Kampf der Kommunisten gegen 

die sog. "4 Alten" (altes Denken, Sitte etc.) nicht gegen die 

"GroBe Tradition" gerichtet, die ohnehin schon seit Beginn 

des 20. Jahrhunderts tot war, sondern gegen die weiter- 

wirkende "Kleine Tradition", die mit unzahligen Kapiilaren 

in der Seele des chinesischen Bauern verwurzelt waren. (12) 

Noch zu Beginn der Kulturrevolution muBten z.B. "aber- 

glaubische" Zeremonien kritisiert werden, bei denen Bauern 

Cpfergeld fur ihre toten Ahnen verbrannten und medizinisqhe 

Exorzismen veranstalteten. Vielerorts nahmen die Bauern die 

Aussaat nur an festen "Schafs- und Tigertagen" vor, riefen 

neben dem Vorsitzenden Mao den "Alteren Himrnelsbruder" 

'eine taoistische Gottheit) an und schalteten den lung-pa- 

t'ou (Feldbeschworer) als Pflugassistenten ein. (13)

Traditionen, wie sie hier verhalten nachklingen, sind im tradi- 

tionell gebliebenen Hong Kong noch vol! am Leben: "Die 

Beamten der New Territories haben standige Schwierigkeiten 

mit den feng-shui (Geomantik) - Angelegenheiten, weil der 

Bau einer StraBe oder eines neuen Gebaudes unweigerlich das 

feng-shui naher Dorfer schadigt. . . Die meisten StraBen der 

New Territories von Hong Kong haben einen Schlangenlinien- 

Charakter, der mehr vom feng-shui herriihrt als von schlechter 

Planung. Alles im Leben der Dorfbewohner, vom Bau einer 

Toilette bis zur Bestimmung der Richtung, in die die Braut- 

sanfte gestellt wird, wird nach feng-shui-Kriterien festgelegt". 

(14)

Trotz solcher religioser Hypotheken aus der Vergangenheit ist 

es aber wohl nicht ubertrieben zu behaupten, daB auch auf dem 

Dorf die gesellschaftsstiftenden Bindungen und Institutionen 

weniger von der Religion als vielmehr von jenen rational ge- 

faBten Sittenbestimmungen ausgingen, wie sie durch die 

konfuzianische Tradition geheiligt waren. Wenngleich die 

konfuzianischen Sitten (Li) an ihrem Beginn ebenfalls nichts 

anderes waren als religiose Stammesriten der Chou-Dynastie, 

so haben sie doch spater eine allgemein sittliche Bedeutung 

erlangt - und sich insofern von der Religion "emanzipiert". 

Der Kampf gegen religiose Relikte aus der Vergangenheit war 

m.a.W. fiir die Kommunisten weit weniger problematisch als 

gegen das Fortbestehen der "feudalistischen Familiensysteme."
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B. Das moderne Eherecht

I. KURZER ABRISS DER ENTWICKLUNGSGESCHICHTE

Angesichts der sakularen Haltung des konfuzianischen Staa- 

tes war es, wie am Ende des Abschnitts A. ausgefiihrt, nie zu 

einer Spannung zwischen staatlicher und "kirchlicher" Ehe- 

schlieBung gekommen. Eine "Entkirchlichung" des Familien- 

rechts konnte deshalb unterbleiben.

Die eigentliche Anderung in der familienbezogenen Gesetzes- 

ordnung muBte vielmehr auf eine Verstaatlichung (und 

"Ent-Clanisierung'7"Ent-Familianisierung") des chinesischen 

Familienrechts hinauslaufen. Anstelle innerfamiliarer Abma- 

chungen hatte das auBerfamiliare, vom Staat gesetzte und von 

den verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen iiberwach- 

te Recht zu treten.

DAS ZGB VON 1930

Den ersten entscheidenden Schritt auf gesetzgeberischem Ge- 

biet unternahm hier das Zivilgesetzbuch der Kuomintang von 

1930, das in seinem 4. Teil (1. Teil: Allgemeine Vorschriften, 

2. Teil: Schuldrecht, 3. Teil: Sachenrecht, 4. Teil, §§ 967 - 

1137: Familienrecht, 5. Teil: Erbrecht) bereits moderne 

Eheregeln nach westeuropaischem Muster festlegte, die aller- 

dings in der Praxis nur ein schwaches Echo fanden. Das ZGB 

legt z.B. fest, daB die Ehe eine ausschlieBliche Angelegenheit 

der beiden Brautleute sei; es verbot die Verheiratung von 

Mannern unter 18 Jahren und von Frauen unter 16 Jahren; 

es milderte die hochaufgeturmten traditionellen Ehehinder- 

nisse ab, deren wichtigstes ja darin bestanden hatte, daB 

Personen des gleichen Hauptnamens nicht die Ehe eingehen 

durfen; es verbot ferner die Polygamie, ohne allerdings das 

Konkubinat fur illegal zu erklaren, sanktionierte die Schei- 

dung durch beiderseitige Vereinbarung und stellte - fur 

den Fall, daB sich die Eheleute uber die Scheidung nicht 

einig werden sollten -, Scheidungsgriinde auf, die von bei

den Ehepartnern mit gleichem Recht geltend gemacht wer

den konnten. In Teil 5 des ZGB schlieBlich wurden beide 

Geschlechter auch im Hinblick auf das Erbrecht gleichge- 

stellt.

DAS EHEGESETZ VON 1950: AHNLICHKEITEN MIT

DEM ZGB

Zweiter Schritt war das 1950 von der neuen Volksregierung 

erlassene Ehegesetz, das formell in den meisten Punkten 

nicht wesentlich weiterging, es entschied sich ebenfalls fur 

die Freiheit der Partnerwahl, fur die monogame Ehe, fur die 

Gleichberechtigung der Geschlechter und fur den Schutz der 

Interessen von Frauen und Kindern.

UNTERSCHIEDE ZUM ZGB

Formelle Urrterschiede traten nur in einigen wenigen Punkten 

zutage, so z.B. beim Schutz der Kinder und bei der Gleich- 

stellung von ehelichen und unehelichen Kindern, beim Hei- 

ratsalter, beim ehelichen Giiterrecht, bei den Ehehindernissen, 

bei der Unterhaltspflicht fur Ehegatten und Kinder und bei 

den Scheidungsgriinden. Die auBerlich wohl am meisten auf- 

fallende Differenz besteht darin, daB im Ehegesetz von 

1950 die EheschlieBung amtlich registriert werden muB und 

keineswegs nur eine private Abmachung zwischen den Ehe

partnern ist. Weiterhin ist das Familienrecht von 1950 - 

im Gegensatz zum KMT—Zivilgesetzbuch und auch zu den 

meisten westeuropaischen Regelungen - nicht Bestandteil 

des Zivilrechts. Hiermit sollte wohl zum Ausdruck gebracht 

werden, daB nicht okonomische Gesichtspunkte, die vom 

Privateigentum ausgehen, fur die Beziehungen zwischen den 

Familienmitgliedern maBgebend sein sollen. Nach marxisti- 

scher Auffassung soli sich das Verhaltnis zwischen den Fami

lienmitgliedern ja auf der Grundhge des gleichen sozialen 

Verhaltnisses der Familienmitglieder zum sozialistischen 

Eigentum - mit anderen Worten also auf der Basis der vol- 

len Gleichberechtigung - entwickeln. Obwohl das chine- 

sische Ehegesetz noch zu einer Zeit erlassen wurde, als die 

Gesellschaft nicht sozialistisch, sondern "neu-demokratisch" 

war, wurde hier also ein Stuck "sozialistischer Zukunft" 

vorweggenommen.

AuBerlich findet diese Differenzierung zwischen dem Zivil- 

recht einerseits und dem Eherecht als einem Sonderrecht an- 

dererseits u.a. ihren Ausdruck darin, daB eherechtliche Fragen 

in dem 1958 publizierten Lehrbuch "Grundprobleme der 

VR China", das als eine Art Zivilgesetzbuch-Ersatz diente, 

nicht auftauchen.

Der eigentlich revolutionare Unterschied bestand letztlich 

aber nicht so sehr in der formellen Fassung der Gesetze, 

sondern in der Art und Weise, wie diese theoretischen Rege

lungen in die Praxis umgesetzt wurden. Das ZGB blieb 

namlich in seiner de facto-Wirkung weitgehend auf die 

Stadte, vor allem im Kustenbereich, beschrankt, und fand 

im bauerlichen Hinterland, wo ja die Mehrheit des chine

sischen Volkes lebt, kaum ein Echo.

Schon seit dem verlorenen Opiumkrieg hatte sich in China 

- zumindest in den Kiistenregionen - ein modernes Indu- 

striesystem herausgebildet, in dessen Gefolge zwei neue 

Klassen entstanden waren: Burgertum und Proletariat. 

Die chinesische Gesellschaft hatte nach und nach - aus 

sino-kommunistischer Sicht - einen "halb kolonialen und 

halb feudalen Charakter" angenommen, insofern die Ge

sellschaft - von auBen her z.T. kapitalistisch und von innen 

her - d.h. durch die Grundherren - "feudalistisch" 

beherrscht wurde.

Fur die in den Stadten neu entstandenen burgerlichen 

Schichten mochten ZGB-Regelungen, wie die Glaich- 

stellung von Mann und Frau, die Freiwilligkeit der Ehe

schlieBung usw. von Bedeutung sein. Fur die landlichen 

Volksmassen, die in der traditionellen Gesellschaftsstruk- 

turen weiterverharrten, muBten sie dagegen toter Buchstabe 

bleiben.

DAS ABSCH0TTELN DER "4STRICKE"

Die kommunistischen Reformer waren sich - urn solchen 

Erfahrungen belehrt - der Tatsache bewuBt, daB die Ehe- 

reform eine Losung der Frauenfrage, ja letztlich eine Um- 

schichtung des gesamten Baus der traditionell uberkomme- 

nen Gesellschaft voraussctzte. Dazu Mao Tse-tung: "Die 

Manner Chinas werden gewohnlich von drei systematise!!
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gegliederten Gewalten (politische Gewalt, Sippengewalt, 

religiose Gewalt) beherrscht.... Was die Frauen betrifft, 

so werden sie auBer von diesem 3-Gewalten-System auch 

noch von ihren Ehemannern beherrscht (Gattengewalt). 

Diese vier Gewalten - politische Gewalt, Sippengewalt, 

religiose Gewalt und Gattengewalt - bilden die Verkorpe- 

rung der Gesamtheit der feudal-patriarchalischen Ideo

logic und des feudal-patriarchalischen Systems; das sind 

die 4 dicken Stricke, mit denen das chinesische Volk .... 

gefesselt ist.. . . Die politische Gewalt der Grundherren 

ist das Riickgrat aller anderen Gewaltensysteme. Sobaid 

diese Gewalt gestiitzt ist, beginnen auch die Gewalten der 

Sippe, der Religion und des Ehegatten zu wanken ... 

Was die Gattengewalt betrifft, so war sie bei den armen 

Bauern stets schwacher, weil ihre Frauen infolge der 

wirtschaftlichen Notlage mehr arbeiten muBten als die 

Frauen der wohlhabenden Klassen, und weil sie daher 

eher berechtigt waren, in Familienangelegenheiten mitzu- 

sprechen, ja sogar mitzuentscheiden ... Mit dem Anwach- 

sen der Bauernmacht sind die feudal-patriarchalische Ideo

logic und das feudal-patriarchalische System in ihrer Gesamt

heit ins Wanken geraten" (15)

Die neuen eherechtlichen Bestimmungen von 1950 wurden 

deshalb zum Ausgangspunkt tiefgreifender Kampagnen, die 

wahrend der friihen funfziger Jahre vor allem das chine

sische Hinterland erfaBten. AuBerdem wurden die eherecht

lichen Bestimmungen nicht isoliert, sondern im gesamt- 

revolutionaren Zusammenhang durchgefiihrt: 

Die Geschichte der Ehereform begann iiberdies nicht erst 

i.J. 1950, sondern greift bereits bis in die Fruhzeit der 

sino-kommunistischen Bewegung zuriick. Schon der junge 

Mao hatte fur die "Entfeudalisierung der chinesischen 

Familie’gekampft. Bereits als 13-jahriger muBte er erleben, 

wie seine Eltern fiir ihn eine traditionelle "Kaufehe" mit 

einer bedeutend alteren Braut arrangierten, der er sich nur 

durch Flucht aus dem elterlichen Hause entziehen konnte. 

(16) Schon i.J. 1919 setzte er sich leidenschaftlich fiir die 

Frauenemanzipation und fiir die freiwillige Ehe ein. (17)

FROHE EHEGESETZE DER KOMMUNISTEN:

1931 UND 1934

Mao Tse-tung war es auch, der - nur ein Jahr nach ErlaB 

des Kuomintang-ZGB - dafiir sorgte, daB auch in dem 

Sowjetgebiet von Kiangsi ein Ehegesetz (1931) verkundigt 

wurde, das die Regelung von 1950 bereits in grc-Ben Ziigen 

vorwegnahm. Bereits beim ersten KongreB der chinesischen 

Sowjets (vom 7.-10. November 1931) wurde eine provi- 

sorische Verfassung erlassen, deren Art. 11 die "Gleichheit 

der Frauen" und die "Freiheit der Ehe" proklamiert. Auf 

dieser Grundlage erging am 1. Dezember 1931 die "Ehe- 

regelung der chinesischen Sowjetrepublik"(18). Art. 1 

dieses Gesetzes verbietet das "gesamte feudale System von 

Ehen, die durch andere Personen als durch die Parteien 

selbst arrangiert werden, ferner die erzwungene Ehe und die 

Kaufehe". Art. 22 legt fest, daB der VerstoB gegen diese 

"Verbote" strafrechtlich verfolgt wurden. Gleichzeitig wird 

die "Freiheit der Ehe" und die "Freiheit der Scheidung 

festgelegt, also das Prinzip herausgestrichen, daB die

Parteien, und nur die Parteien fiir ihr eheliches Bundnis 

verantwortlich sein sollen.

Das Heiratsgesetz von 1931 war erst 2 Jahre und 4 Monate 

in Geltung, als am 8. April 1934 bereits ein neues Heirats

gesetz erlassen wurde. (19) Die militarische Lage hatte 

sich inzwischen - und zwar im damaligen Sowjetgebiet 

Kiangsi - dramatisch verschlechtert. Man stand am Vorabend 

des Langen Marsches und sah sich offensichtlich veranlaBt, 

vor allem die Stellung der Frauen, die ja nun voll in die mili- 

tarischen Auseinandersetzungen einbezogen werden muBten, 

neu zu iiberpriifen, ohne daB allerdings der Ceist des Gesetzes 

von 1931 angetastet werden sollte. Neu war vor allem die 

Regelung des Art. 15, derzufolge eine Frau nach ihrer Schei

dung nur dann Unterstutzung von Seiten ihres friiheren Ehe- 

mannes beanspruchen konnte, wenn sie selbst unfahig zur 

Arbeit war. Ein "Leben ohne Arbeit", wie es nach dem 

Vorgangergesetz von 1931 noch theoretisch moglich gewe- 

sen ware, war nun also de lege ausgeschlossen,

Auch im Hinblick auf Kinder aus geschiedenen Ehen wurde 

festgelegt, daB ihre Erziehung in Zukunft nicht mehr der' 

Mann, sondern grundsatzlich der Frau obliegen solle.

(Art. 16). Was den Unterhalt fiir die Kinder aus geschiedener 

Ehe anbelangt, so sollte in Zukunft der Mann nur noch zwei 

Drittel der Koster, tragen, wahrend der Rest der Frau aufer- 

legt wurde. (Art. 17)

Diese Bestimmungen zeigen, daB die Frauen im Zuge ihrer 

Emanzipation nicht nur Freiheiten zugesprcchen erhielten, 

sonoern auch Pflichten auferlegt bekamen. Dariiberhinaus 

gait es, die Manner fiir Kampfaufgaben freizustellen.

Eine dritte wichtige Neuerung gegeniiber 1931 bestand da- 

rin, daB eine Soldatenfrau die Scheidung einreichen konnte, 

wenn ihr Mann zwei Jahre lang von der Front nichts von 

sich hat horen lassen (Art.11). Auch hieralso eine Bestim- 

mung, die dem Kriegsgeschehen Rechnung tragt I

Die Eheregelung von 1934 war m.a.W. wesentlich starker 

"kriegs-beeinfluBt" als die von 1931. Ahnliche Eheregelun- 

gen ergingen in den Jahren 1939, 1942, 1943 und 1944 

fiir die verschiedenen "Grenzgebiete" ("befreiten Gebiete"), 

in denen die Kommunisten ihre Macht hatten errichten 

konnen. (20)

Ein Vergleich der chinesischen Eheregelungen von 1931 und 

1934 mit dem zu dieser Zeit geltenden Familienkodex der 

Sowjetunion vom 19. November 1926 zeigt, daB die Chine

sen damals schon durchaus eigene Wege beschritten hahen. 

Schon auBerlich treten erhebliche Differenzen zutage: 

Wahrend der sowjetische Kodex aus 57 Artikeln besteht 

und Familienrechtsfragen bis ins Detail regelt, bringt es 

das chinesische Gesetz von 1934 auf die kaum noch zu 

iibertreffende Kiirze von nur 21 Artikeln, die iiberdies 

Rahmencharakter tragen.

Auch die geregelten Materien sind in den chinesischen 

Gesetzen auf ein Minimum reduziert: Sie betreffen die Ehe- 

schlieBung und die im Zusarimerhang mit Ehescheidungen 

i.allg. auftauchenden Vermogens- und Kindererziehungs- 

fragen. Ferner werden uneheliche Kinder den ehelichen 

gleichgestellt. Regelungen iiber die Rechte und Pfiicliten 

so wie Adoptionsbestimmungen wiirde man in den chine-
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sischen Gesetzen - ganz im Gegensatz zum ^owjetkodex von 

1926 - vergeblich suchen. Offensichtlich wollte man in China 

die Rechtsentwicklung eher der normativen Kraft der tag

lichen Praxis anvertrauen als in der Sowjetunion, wo die 

meisten Fragen - in fast mitteleuropaischer Gesetzessyste- 

matik - bereits prajudiziert werden.

Wenn sich im ubrigen an verschiedenen Stellen Annaherungen 

ergeben (man denke an die Gleichstellung von unehelichen 

mit ehelichen Kindern, an den Kampf gegen die feudalistische 

Ehe etc.) so sind solche Ahnlichkeiten eher aus dem Humus 

des gemeinsamen Marxismus—leninismus erwachsen als aus 

der Imitation sowjetischer Vorbilder.

In den Eheregelungen fur die "Grenzgebiete" allerdings, die 

zeitlich erst nach der sowjetischen Ehereform von 1937 

ergingen, zeigt sich dann der sowjetische EinfluB starker 

als es noch Anfang der dreiBiger Jahre der Fall gewesen 

war. (21)

Der wohl markanteste Unterschied zwischen chinesischen 

und sowjetischen Regelungen bestand aber wohl darin, 

daB die Chinesen VerstoBe gegen das Verbot feudalisti- 

scher "Ehepraktiken" fur strafbar erklarten.

KAMPAGNEN NACH 1950

Das Ehegesetz von 1950, das nach der Ausrufung der Volks- 

republik - und gleichsam Hand in Hand mit dem Land- 

reformgesetz - erging, ist ein Kristallisationsprodukt aus 

all den Erfahrungen, die wahrend der 19 Jahre zwischen 

1931 und 1950 gewonnen werden konnten. Die Verab- 

schiedung des formellen Gesetzes war freilich, wie sich 

bald herausstellen sollte, nur ein erster Schritt. So wurde 

z.B. bekannt, daB im Hai-ling—Kreis (Provinz Shantung) in 

den ersten Monaten des Jahres 1951 noch 290 traditionelle 

Kaufehen gegeniiber nur 227 freiwilligen Ehen geschlossen 

worden waren. (22) Obwohl also der vom "Imperialismus", 

Feudalismus und biirokratischen Kapitalismus beherrschte 

reaktionare Kuomintang-Staat" bereits beseitigt war, hatten 

die "Gewohnheiten aus Tausenden von Jahren in einer so 

kurzen Periode noch lange nicht aus den Kopfen der Leute 

entfernt werden konnen". (23) So sah sich die Partei ver- 

anlaBt, gegen Ende der Landreformbewegung und, Hand 

in Hand mit anderen "demokratischen Bewegungen" 

(z.B. der "Drei-Anti-Kampagne") im Jahre 1953 eine 

gesamtnationale Aktion zur griindlichen Durchfuhrung des 

Ehegesetzes zu starten. Zu diesem Zwecke wurden u.a. 3,5 

Mio. Basiskader einer intensiven Schulung fur das Gesetz 

und seine Ziele unterzogen. (24) Ziel dieser Bewegung war 

es, den Inhalt des Ehegesetzes "alien Personen zu erklaren, 

fur die das Gesetz von Bedeutung war und seinen Geist und 

Inhalt zum festen Bestandteil jedes Haushalts" zu machen. 

(25)

Auch nach AbschluB dieser Kampagne waren die "feudalisti- 

schen Ehepraktiken" freilich noch lange nicht vergessen. Die 

chinesische Fiihrung erkannte, daB eine wirkliche Gleich- 

heit von Mann und Frau, auf dem ja die gesamte Ehereform 

letztlich aufbaute, nicht mit Gesetzen und Kampagnen, 

sondern nur durch eine Politik zu erreichen war, die dafiir 

sorgte, daB die Frauen in samtlichen Bereichen des Gesell- 

schaftslebens, also im politischen , okonomischen, kulturel- 

len und sozialen Leben voll teilnehmen konnten. Diese um- 

fassende Partizipation aber war nur auf dem Wege uber eine 

weitere Verstaatlichung und Kollektivierung, vor allem der 

Wirtscnaft, erreichbar. Die weiteren revolutionaren Schritte, 

wie die Vergenossenschaftlichung der Landwirtschaft und 

der Aufbau von Volksko imunen waren insofern zugleich 

Stationen auf dem Wege zu einer Verlebendigung der im 

Ehegesetz von 1950 angestrebten Intentionen. Der gemein- 

same Besitz an den Produktionsmitteln sollte auch zu einem 

neuen gemeinsamen Verhaltnis zwischen Mann und Frau 

fiihren, so z.B. im Rahmen der Volkskommunen: "Unter 

dem System der Individualwirtschaft war die Familie im 

wesentlichen eine Einheit der Produktion. Unter dem Ein- 

fluB des Systems der Kollektivwirtschaft ist die Familie 

dagegen nunmehr hauptsachlich eine 'Einheit des Lebens' 

geworden, wo Mann und Frau ihr Eheleben miteinander 

zubringen, wo sie ihre Kinder aufziehen und wo sie fur 

ihre alteren Verwandten sorgen konnen. Im Rahmen der 

Kommune wirken samtliche Familienmitglieder an der ge

meinsamen Kollektivarbeit gleichberechtigt mit; jeder er- 

halt auch seinen Anteil. Dieser Zustand erst schafft jene 

materiellen Bedingungen fur Manner und Frauen, die ein 

Leben in Gluck und Gleichheit ermoglichen". (26)

Die Eherevolution laBt sich m.a.W. nur durch Riickkoppe- 

lung an die Revolution der Wirtschaftsbasis verwirklichen, 

kurzfristig laBt sich dieser ProzeB freilich nicht verwirk

lichen. Aus der Epoche des Sozialismus bestehen nach chi- 

nesischer Auffassung ja nach wie vor Klassen, Klassenwider- 

spriiche und Klassenkampfe. Die Ehereform kann sich unter 

diesen Bedingungen nur im Zick-Zack des Klassenkampfes 

entfalten. So setzte z.B. im Zuge "revisionistischer" Gegen- 

krafte Anfang der sechziger Jahre, und zwar mit Beginn 

der wirtschaftlichen Krise der "Drei bitteren Jahre" eine 

gegenlaufige Bewegung ein, die wieder mehr traditionelle 

Werte betonte. Die Literatur der Jahre 1962 - 65 bei- 

spielsweise stand der Verehrung des Alters und des Ideals 

der "Vaterfamilie" positiv gegeniiber. (27) Erst die Kultur- 

revolution brachte wieder eine Wendung zum revolutionaren 

Kurs. "Weibliche Generale", vor allem im Gewand von Rot- 

gardistinnen, traten als Modelie in den Vordergrund. In der 

"Ara Teng Hsiao-p'ing" (1972-75) zeigte sich dann wieder 

eine starkere Hinneigung zur privaten Familie, deren wirt- 

schaftliche Interessen sich im Nebengewerbe und auf land- 

wirtschaftlichen Privatparzellen entfalten konnten. Wenn 

es bisher schon nicht gelang, die Schranken zwischen Familie 

und Kollektiv niederzureiBen, so hat wenigstens das andere 

Anliegen der Fiihrung, namlich die Befreiung der Frau, steti- 

ge Fortschritte gemacht, wenngleich sich auch hier Zickzack- 

Bewegungen nicht vermeiden lieBen. Hohepunkt dieser 

Entwicklung war bislang das Jahr 1973, das nicht nur im 

internationalen Rahmen, sondern ganz besonders in China, 

ein "Jahr der Frau" wurde. Alles in allem haben die Frauen 

zwar noch nicht den "halben Himmel" erobert, wohl aber 

wenigstens ein Drittel. (28)

DAS EHEGESETZ VON 1950: EINE "NEUDEMOKRA- 

TISCHE" ODER EINE "SOZIALISTISCHE" REGELUNG?

Ehe und Familie sind nichts anderes als Bestandteile einer 

gegebenen sozialen Ordnung. Das Ehegesetz von 1950 

spiegelt, wie es in Art. 1 heiBt, ein "neu-demokratisches
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Ehesystem" wider, wie es einer Gesellschaft angemessen 

ist, die - zumindest ihrem eigenen Selbstverstandnis zufolge

- unter der Herrschaft von 4 Klassen (Arbeitern, Bauern, 

Nationaler Bourgeoisie und Klein-Bourgeoisie) steht. Ist 

dieses "neu-demokratische" Ehegesetz durch den Eintritt 

der VR China in die "sozialistische" Epoche uberf liissig - 

oder zumindest korrekturbediirftig geworden ?

Die Frage ist zu verneinen, zumindest was den Wortlaut des 

Ehegesetzes von 1950 anbelangt. Geht man das Gesetz Arti- 

kel fur Artikel durch, so laBt sich an keiner einzigen Stelle 

eine Bestimmung finden, die nur typisch "neu-demokratisch"

- und nicht auch schon "sozialistisch" ware. Hierfur einige 

Argumente:

Dem 4-Klassen—Biindnis gehorten auch biirgerliche Elemente 

an. Zieht man die im Marxismus ubliche Grobcharakteri- 

sierung der burgerlichen Familie heran - so sind dort nicht 

Liebe und Zuneigung das eigentliche Band der Ehe, sondern 

vielfaltige dkonomische Gesichtspunkte, die vom Privat- 

eigentum ausgehen und vor allem die Frau dem Manne unter- 

werfen. In der sozialistischen Ehe herrschten demgegeniiber 

auf der Grundlage des gleichen sozialen Verhaltnisses der 

Ehepartner zum sozialistischen Eigentum, voile Gleichbe- 

rechtigung und gegenseitige Zuneigung. Das Kriterium der 

gegenseitigen Hilfe, Liebe, Achtung und Zusammenarbeit 

steht hier im Vordergrund. Genau dieser Gedanke aber findet 

sich in Art. 8 des Ehegesetzes von 1950, wonach die "Ehe- 

gatten verpflichtet sind, sich gegenseitig zu lieben und zu 

achten, sich gegenseitig beizustehen, sich gegenseitig Unter- 

haIt zu gewahren, friedlich zusammenzuleben, fur die Pro- 

duktion zu arbeiten, Kinder aufzuziehen und zu erziehen, 

sowie fur das Gluck und Wohl der Familie und den Aufbau 

der neuen Gesellschaft gemeinsam zu kampfen". Diese 

wortreiche und stark sittlich (nicht etwa materiell) 

eingefarbte Wesensbeschreibung der Ehe zeigt nicht die 

geringste Spur von "burgerlichen" oder gar "feudalistischen" 

Resten. Das Ehegesetz von 1950 war m.a.W. ein Komplex 

von Regelungen, der zwar unter dem Aushangeschild "Neu- 

demokratisch" firmierte, in Wirklichkeit aber bereits die 

"sozialistische" Epoche vorwegnahm.

II. DAS HEUTIGE EHERECHT

1.) DAS CHINESISCHE FAMILIENRECHT IM 

ALLGEMEINEN

Begrifflich ist zwischen Familienrecht im engeren und im 

weiteren Sinne zu unterscheiden.

DAS FAMILIENRECHT i.e.S.

Was das Familienrecht i.e.S. anbelangt, so ist es identisch 

mit den Regelungen, wie sie im Ehegesetz der Volksrepublik 

vom 13. April 1950 stehen. Dieses Ehegesetz regelt die Grund- 

satze der neuen Ehe, die EheschlieBung, die Rechte und 

Pflichten zwischen den Ehegatten, die Beziehungen zwi

schen den Eltern und Kindern, die Ehescheidung und den 

Unterhalt sowie die Erziehung der Kinder nach der Ehe

scheidung. Herangenommen sprengt das "Ehe"-Gesetz von 

1950 bereits seinen eigenen Rahmen; denn es umfaBt nicht 

nur eherechtliche, sondern auch erbrechtliche (Art.12,14) 

und "unehe"-rechtliche Vorschriften (Art. 15). Anderer- 

seits enthalt das Gesetz keine Bestimmungen liber Ver- 

wandtschaft und Vormundschaft, so daB es zu Recht nicht 

den Namen "Familien-Gesetz" tragt.

DAS FAMILIENRECHT i.w.S.

Unter Familienrecht i.w.S. soli die Gesamtheit alter Rechts- 

bestimmungen verstanden werden, die die Familie betreffen, 

also sowohl verfassungsrechtliche als auch gesetzliche, wie 

schlieBlich auch unter dem Rang eines Gesetzes stehende 

Bestimmungen. Zu nennen ist hier in erster Linie Art. 27, 

Abs. 4 und Abs. 5 der Verfassung von 1975. In Art. 27 IV 

heiBt es: "Den Frauen stehen in alien Bereichen die gleichen 

Rechte wie den Mannem zu".

Art. 27 V lautet: "Ehe, Familie, Mutter und Kind stehen 

unter dem Schutz des Staates". Die zuletzt genannte Be

stimmung enthalt kein Grundrecht - im Sinne subjektiver 

Rechte des Einzelnen - sondern eine Garantie auf den 

Schutz bestimmter Einrichtungen des staatlichen Aufbaus. 

Solche Garantien finden sich im ubrigen noch in 5 - 11 

(Recht auf individuelle Nebenerwerbstatigkeit), Art. 8 

(Garantie des sozialistischen offentlichen Eigentums) und 

Art. 9 (Leistungsprinzip). (Andere Institutionen, wie etwa 

Religionsunterricht, Eigentum und Erbrecht an Produktions* 

mitteln, akademische Selbstverwaltung, das Recht auf den 

gesetzlichen Richter und die Unverletzlichkeit der Wohnung 

wurden jedoch nicht garantiert! Die Hervorhebung von Ehe 

und Familie zeigt in diesem Rahmen den hohen Stellenwert 

den die Fiihrung diesen Institutionen zumiBt).

Zum Familienrecht i.w.S. gehdren die zahlreichen Bestim

mungen uber die Personenstandsregistrierung (29) liber die 

Anwendungsmethoden bei der Durchfiihrung des Ehegesetzes 

(30), ferner strafrechtliche Bestimmungen gegen die Er- 

zwingung von Ehen etc. (31) und die Sonderbestimmungen 

fiir die Scheidung von Militarangehdrigen (32). Positiv- 

rechtliche Regelungen liber die Familienforderung (7.B. 

Unterstiitzung kinderreicher Familien, Versorgung allein- 

stehender Mutter) liber a'beitsrechtliche Angelegenheiten 

(Schwangerschaftsurlaub, Recht auf Arbeitsplatz nach 

mehrmonatlicher Arbeitsunterbrechung wegen Geburt 

eines Kindes etc.), liber Sozialversicherungsfragen fiir Kin

der und Ehepartner, sowie spezielle strafrechtliche Bestim

mungen in Familienangelegenheiten lassen sich nicht fin

den. Dies will nicht heiBen, daB es hierfur keine Regelungen 

gibt.

Auch ohne gesetzliche Regelung hat sich ja in den meisten 

Betrieben Chinas eine einheitliche Praxis herausgebildet. 

So ist es z.B. landesliblich, daB arbeitende Frauen nach der 

Geburt eines Kindes 56 Tage Urlaub erhalten - bei 

Zwillingen sogar 72 Tage. Auch bei Fehlgeburten wird ein 

gewisser Urlaub bei voller Lohnfortzahlung gewahrt. In 

groBeren Fabriken stehen spezielle Beauftragte fiir Frauen- 

arbeit zur Verfiigung. Im Laufe des Tages kann eine Mutter 

Pause machen, um ihr Kind zu versorgen. Fur altere, aber 

noch nicht schulpflichtige Kinder gibt es Tages- und Wo- 

chenpflegeheime usw..
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MATERIELLES UND FORMELLES FAMILIENRECHT

Noch eine weitere Differenzierung:

Das m a t e r i e I I e Familienrecht der VR China ist im 

wesentlichen im Ehegesetz von 1950 und in den verschie- 

denen obengenannten Nebengesetzen zu finden.

F o r m e I I e s Recht wurde demgegenuber, wenn man 

einmal von den Vorschriften uber die Eheregistrierung ab- 

sieht, nicht erlassen. Es gibt also nirgends verfahrensrecht- 

liche Bestimmungen, etwa im Sinne der ZivilprozeBord- 

nung oder des Gesetzes uber die Freiwillige Gerichtsbar- 

keit.

RAHMENHAFTIGKEIT

Bei dem Ehegesetz von 1950 fallt die Rahmenhaftigkeit 

auf, die mehrere Ursachen hat:

Zum einen gilt es in einem so schwer kontrollierbaren Rie- 

senland wie in China auf abweichende lokale Brauche Riick- 

sicht zu nehmen. Auch konnte man nicht einfach dariiber 

hinwegsehen, daft sich in den 100 Jahren vor ErlaB des 

Ehegesetzes bereits verschiedene Entwicklungen in den 

Kiistenstadten einerseits und im "mittelalterlichen" 

Hinterland andererseits angebahnt hatten. Diese verschie- 

denen Gegebenheiten lieBen sich nicht einfach Liber einen 

bis ins Einzelne vorgeformten Leisten ziehen.

Zweitens hat das chinesische Recht nicht nomothetischen, 

sondern heuristischen Charakter: es regelt also die Materie 

nicht kraft seines rechtlichen "Geltens", sondern ist 

lediglich ein Hilfsmittel zur Findung eines von der Fiihrung 

erwiinschten Zustandes. Im Laufe des "Anwendungs"-Pro- 

zesses sollen sich Modellfalle herausbilden, die dann zur 

Nachahmung empfohlen werden konnen. (33)

Drittens aber ist zu bedenken, daB "Recht und Gesetz" 

in China nicht einfach "juristische" Konstruktionen sind, 

sondern als Waffen des Klassenkampfes gelten.

In einer Regierungsanweisung zur Ehereform heiBt es 

bezeichnenderweise: "Die Ehereform ist nicht nur eine 

Aufgabe der Gerichte und der lokalen Frauenvereinigungen; 

jede Organisation muB an ihrer Durchfiihrung mitwirken. 

Entsprechende Arbeit muB in den Schulen, Jugendorganisa- 

tionen, Gewerkschaften und Kulturorganisationen getan 

werden. Die Massen sollen bei offentlichen Veranstaltungen 

alle Personen anklagen, die an dem neuen Recht vorbeileben. 

U.a. sollen auch Massengerichtsversammlungen stattfinden. 

Die Ehereform soli Hand in Hand mit der Landreform gehen. 

Fur beide Refornen sind dieselben Methoden anzuwenden". 

(34)

2.) DAS EHERECHT

aa) EHESCHLIESSUNG

Die im deutschen Recht so eingehend geregelten materiellen 

und formellen Voraussetzungen der EheschlieBung werden im 

chinesischen Ehegesetz von 1950 nur bruchstiickhaft beruck- 

sichtigt.

a)

MATERIELLE VORAUSSETZUNGEN DER EHE: 

FREIWILLIGKEIT

"Die Ehe muB von beiden Teilen, also vom Mann und von 

der Frau, personlich und in vollkommener Freiheit ge- 

schlossen werden, ohne daB von einer Seite auf die andere 

irgendein Druck oder von irgendeiner dritten Seite ein Ein- 

fluB ausgeubt werden darf". (Art. 3, Ehegesetz).

Dieses wortreiche Pladoyer fur die Freiwilligkeit der Ehe

schlieBung ist nur zu verstehen vor dem Hintergrund der 

"feudalistischen" Ehebrauche des traditionellen China. 

Wie oben bereits ausgefiihrt wurde, spielte der Wille der 

Brautleute in der traditionellen Ehe keine Rolle. Rechts- 

philosophisch war die Ehe keine Liebesgemeinschaft, son

dern eine - von den Interessen der "Clanhalterschaft" 

diktierte (also iiberindividuelle I) - Fortpflanzungsgemein- 

schaft. Kaufehen und Kinderverlobungen waren daher allge- 

mein gebilligte Erscheinungen. Vor allem das Verlobnis 

ist eine Art trojanisches Pferd fur feudalistische und "beour- 

geoise" Familienrechts-Einflusse aller Art, die das Prinzip 

der "Freiwilligkeit" einschranken. Bezeichnenderweise 

klammert nicht nur das sino-kommunistische Ehegesetz, 

sondern bereits die Gesetzgebung der franzdsischen und der 

sowjetischen Revolution die Rechtsfigur des Verlobnisses 

aus ihren Ehereformwerken aus. (35) Das Verlobnis ist zwar 

nicht ausdriicklich fur verboten erklart, doch wird bei den 

verschiedenen "Modellheiraten" und Kampagnen immer wie- 

der klargemacht, daB es nicht dem sozialistischen Geist ent- 

spreche. Man hofft, daB mit den alten Brauchen auch die 

alten Gesinnungen absterben.

Reste des Alten bleiben freilich immer noch erhalten:

So gibt es z.B. auch im Jahre 1976 noch Ehevermittler 

(chieh-shao-jen). Solche Personen ubernehmen es, den be- 

teiligten Familien die Heiratsabsicht ihrer Kinder bekanntzu- 

geben und Hilfe zu leisten, wenn es wahrend der Verlobungs- 

zeit zu Unstimmigkeiten kommt. (36)

Auch laBt es sich in vielen heutigen Familien nicht vermeiden, 

daB die Eltern bei der Eheanbahnung nach Kraften mitwirken. 

Hierzu der Kommentar von Lu Yang (37). "Allgemein ge- 

sprochen ware es am besten, wenn junge Manner und Frau

en von alleine zu sich fanden und ihre Liebe durch gemein- 

same Arbeit und gemeinsamen Kampf reifen lieBen. Immer 

noch aber vertrauen sich junge Leute dem einseitigen Urteil 

eines Heiratsvermittlers an .... Hochzeiten, die von der 

Familie arrangiert werden, sind in der Zwischenzeit vom 

Staat gesetzlich untersagt worden. Wir konnen jedoch kei- 

neswegs behaupten, daB familien-arrangierte Hochzeiten 

kunftig ganz und gar verschwinden werden. Wir wenden uns 

entschieden gegen solche Hochzeiten, was jedoch nicht 

bedeuten soil, daB Eltern nicht an den Eheangelegenheiten 

ihrer Kinder teilnehmen sollen. Familien-arrangierte Hoch

zeiten und elterliche Teilnahme, z.B. durch Beurteilungs- 

hilfen etc. sind ja zwei vollig verschiedene Dinge .... "

Nicht selten freilich werden Eltern diese Grenze zu uber- 

schreiten wissen: Wegen der schwierigen Wohnungsverhalt- 

nisse wohnt ein jungverheiratetes Paar praktisch in jedem
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Faile bei den Eltern des Mannes, so daB diese auch schon 

im Stadium der Eheanbahnung ein entscheidendes Wort mit- 

reden konnen. Welche Folgen sich an einen VerstoB gegen 

das Prinzipder Freiwilligkeit richten, ist im Ehegesetz nur 

bruchstiickhaft geregelt. Interessanterweise findet sich hier 

keine direkte "eherechtliche" Folge-Bestimmung (Nichtig- 

keit ? Aufhebbarkeit der Ehe ? ), sondern nur eine straf- 

rechtliche Androhung (Art. 26, Abs. 2): "Wenn auf die 

Freiheit der EheschlieBung EinfluB genommen wird, und 

die betroffene Person infolgedessen zu Tode kommt oder 

Schaden erleidet, so sind diejenigen, die den EinfluB ausge- 

iibt haben, ohne Unterschied gemeinsam strafrechtlich 

verantwortlich".

Angesichts der Unkompliziertheit des Scheidungsverfah- 

rens ist allerdings - liber diese strafrechtliche Bestim- 

mung hinaus - anzunehmen, daB der Gesetzgeber im Faile 

der Zwangsausiibung an die sofortige Scheidung als Losungs- 

mittel gedacht, also eine indirekte eherechtliche Regelung 

getroffen hat.

EHEFAHIGKEIT

Eine weitere Voraussetzung ist die Ehefahigkeit, die im Ehe

gesetz lediglich durch Altersgrenzen festgelegt wird. Nach 

Art. 4 dart ein Mann erst mit 20 Jahren, eine Frau erst mit 

18 Jahren heiraten. Dieses Alter ist gegeniiber dem ZGB von 

1930 urn jeweils 2 Jahre heraufgesetzt worden, lag dort also 

bei 18 bzw. 16 Jahren. Art. 5 des sowjetischen Familien- 

gesetzes sieht demgegeniiber gleichmaBig 18 Jahre fur beide 

Geschlechter vor.

Karl Biinger (38) meint zu diesen Altersgrenzen, daB sie fur 

die Bevolkerung des Nordens von China tragbar, fur die Bevol- 

kerung des subtropischen Siidens dagegen zu hoch angesetzt 

seien. Vielleicht stehe hinter der neuen Regelung die politi- 

sche Erwagung, allzu fruhe Heiraten, die nur mit wirtschaft- 

licher Hilfe der Verwandten moglich sind, zu unterbinden.

Diese Oberlegung mag z.Zt. des Gesetzeserlasses auch richtig 

gewesen sein. In der Zwischenzeit hat die Regierung in Peking 

das Mindestalter aber nicht etwa herabgesetzt, sondern dafur 

gesorgt, daB die Grenzen noch weiter nach oben geschraubt 

wurden. Schon 1957 kamen Forderungen auf, die eine Her- 

aufsetzung des Mindestalters auf 23 bzw. 20 Jahre verlangten. 

(39) Obwohl am Gesetzestext nichts geandert wurde, setzte 

sich doch in der offentlichen Diskussion die Faustregel durch, 

daB das Alter von Mann und Frau zusammengenommen 

mindestens 50 Jahre erreichen solle. Als ideates Alter galten 

schon bald 25 Jahre fur Madchen und 28 Jahre fur Manner 

in den Stadten, sowie 23 Jahre fur Madchen und 25 Jahre 

fur Manner in den landlichen Gebieten. Die Gesellschaft ver- 

hangt bei VerstoBen gegen diese ungeschriebene Regelung 

zwar keine unmittelbaren Sanktionen, doch besteht durch- 

aus Gefahr, daB ein "Fruh-Ehe-Partner" beispielsweise bei 

der Vergabe von Studienplatzen zu kurz kommt. Im ubrigen 

kann sich die Regierung darauf verlassen, daB der auf den 

einzelnen ausgeubte moralische Druck fast ohne Ausnahmen 

das gewunschte Ergebnis zeitigt. Wie sich ein einsichtiger 

Ehekandidat im Idealfall zu verhalten hat, geht aus folgen

der Schilderung der JMJP (41) hervor: "Dieses Jahr wurde 

ich 25. 1968 bereits hatte ich mich mit einem jungen Mad

chen meines Dorfes verlobt. Im Jahr darauf drangten mich 

Vater und Mutter, zu heiraten; sie hatten fur mich auch be

reits ein Haus gebaut, es mobliert und den Hochzeitstag 

ausgesucht. Aber gerade zu diesem Zeitpunkt rief das Partei- 

komitee meiner Produktionsbrigade die Jugendlichen auf, 

spat zu heiraten, und daraufhin beschloB ich, zusammen mit 

anderen Jugendlichen, den Hochzeitstermin zu verschieben 

und alle meine Energien und Krafte fur die sozialistische 

Revolution und den sozialistischen Aufbau zu verwenden. 

Meine Mutter konnte das nicht verstehen. Darauf begann 

ich mit ihr uber das Elend unter dem alten Sozialsystem 

nachzudenken und uns das Gluck unter dem neuen zu ver- 

gegenwartigen .. . Heiratet man spat, kann man mehr 

Krafte fur die Sache der Revolution geben ... Ich bin 

Parteisekretar meiner Brigade und zugleich mit Aufgaben 

der Volksmiliz betraut. Da ich iedig und nicht durch haus- 

liche und familiare Angelegenheiten belastet und gefesselt 

bin, kann ich diesen Aufgaben und dem Studium mehr Zeit 

widmen. Ich habe mich mit meiner Verlobten nochmals 

unterhalten, und wir haben beschlossen, die Hochzeit aber- 

mals zu verschieben, um die Weisung des Vorsitzenden Mao, 

'tiefe Stollen graben, liberal I Getreidespeicher anlegen, 

nie nach Hegemonie trachten' zu verwirklichen und um fur 

den Schutz der Grenzen des Vaterlandes und die schnelle 

Entwicklung der Landwirtschaft mehr Krafte hergeben zu 

konnen." Als Modell fur die erfolgreiche Propagierung von 

Spatheiraten sowie fur die Geburtenplanung wurde im Jahre 

1976 die Eisen- und Stahlfabrik Nr. 5 in Shanghai herausge- 

stellt. (42) Von den Arbeitern dieser Fabrik war eigens eine 

Fuhrungsgruppe fur Geburtenkontrolle und Spatheirat un

ter dem Vorsitz des Stellvertretenden Sekretars des Partei- 

komitees der Fabrik eingesetzt worden, und zwar haupt- 

sachlich auf Initiative der kommunistischen Jugendliga- 

Organisation in der Fabrik. "Diskussionstreffen", Wand- 

zeitungen, Schautafeln und andere MaBnahmen sollten dem 

Kampf gegen das bei verschiedenen Arbeitern bereits Wie

der aufgekommene "bourgeoise Konzept der Liebe" fordern. 

95% der jungen Betriebsangehorigen und Arbeiter hatten 

daraufhin einer spaten Heirat zugestimmt und 92% der 

verheirateten Arbeiter in der Fabrik hatten MaBnahmen zur 

Geburtenregelung getroffen.

Hauptzweck dieser Heraufsetzung des Mindestheiratsalters 

ist, wie die enge Verquickung mit dem Diskussionsthema 

Geburtenregelung zeigt, der Kampf gegen die Bevolkerungs- 

explosion, die ja zum Hauptproblem der meisten Lander 

der Dritten Welt geworden ist, wahrend China mit seinen 

entschlossenen GegenmaBnahmen das Bevolkerungswachs- 

tum heute bei 2% pro Jahr halten kann.

Angesichts des ohnehin hochgeschraubten Mindestheirats

alters bedurfte die Frage, ob ein Heiratskandidat zusatzlich 

geschaftsfahig sein muB, und ob gegebenenfalls bei Frlih- 

heiraten die Zustimmung der Erziehungsberechtigten 

erforderlich ist, keiner ausdrucklichen Regelung. Ohnehin 

findet sich im chinesischen Recht nirgends eine Regelung 

liber die allgemeine Geschaftsfahigkeit. (43)

Welche rechtlichen Wirkungen ein VerstoB gegen das Verbot 

der Friihheirat hat, ist ebenfalls nicht naher geregelt. 

Offensichtlich geht der Gesetzgeber davon aus, daB kein
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"zu kleiner Fisch'' durch die Maschen jener Behorden geht, 

die die Registrierung der Ehe vorzunehmen haben. Sollten 

Heiratskandidaten einmal ihr Alter falsch angeben, so wikden 

sie sich damit strafrechtlichen und allgemeinen politischen 

Sanktionen aussetzen. Ob die Ehe allerdings als Nicht-Ehe an- 

zusehen ist oder ob sie ex post und ex tunc, d.h. durch Nich- 

tigkeitsklage vor dem zustandigen Gericht, "vernichtet'' wer- 

den kann, ist eine in der chinesischen Praxis wohl kaum rele- 

vante Frage.

Angesichts des hohen Stellenwertes, den der freie Wille der 

Ehepartner nach Art. 3 des Ehegesetzes einnimmt, konnte 

man sich auch fragen, ob die Pressionen zur Heraufsetzung 

des Mindestalters nicht einem die FreiwiIligkeit gleich 

wieder negierenden Zwang gleichkommen. Aus sino-kommu- 

nistischer Sicht laBt sich diese Frage ohne Schwierigkeiten 

verneinen: Mit "Zwang" ist ja nur "feudalistischer" Zwang 

gemeint. In einem sozialistischen Staat, wo jedermann an 

den maBgebenden gesellschaftlichen Entscheidungen parti- 

zipiert, und sich dabei durch die Einsicht in die Notwendig- 

keiten leiten laBt, ist die "erzwungene" Einsicht, sich ehe- 

lichen Restriktionen zu unterwerfen und dadurch zum 

"geplanten Bevolkerungswachstum" beizutragen zu miissen, 

in Wirklichkeit nichts anderes als ein "freiwi I liger" Beitrag 

des einzelnen zum sozialistischen Aufbau. In der Tat gilt 

die nunmehr fast auf 30 Jahre hochgeschraubte Heirats- 

grenze nicht gleichsam automatisch fur jedermann, sondern 

wird den potentiellen Heiratskandidaten in ihren jeweiligen 

Einheiten "nahegelegt" und durch gemeinsame freiwillige 

Versprechungen gleichsam moralisch verbiirgt.

EHEVERBOTE ?

Eine dritte Voraussetzung besteht in dem Nicht-Vorliegen von 

Eheverboten, die in Art. 5 dreifach konstituiert sind, nam- 

lich durch Blutsverwandtschaft, Impotentia coeundi (nicht 

generandi) und Eheunfahigkeit infolge psychisch-physi- 

scher Krankheit.

Verboten ist nur die Ehe zwischen Blutsverwandten (Nahe- 

res Art. 5, Ziff er 1), nicht jedoch zwischen Adoptionsver- 

wandten. Ein weiteres Eheverbot, das bereits in Art. 2 her- 

vortritt, ist die EheschlieBung mit einer bereits verheirateten 

Person (Bigamie I). Nicht zu den Ehehindernissen gehort 

der Ehebruch, wie er etwa in den §§ 62 ff des Deutschen 

Ehegesetzes vorgesehen ist: Danach steht der Ehebruch einer 

Verbindung zwischen solchen Personen entgegen, die die 

Ehe gebrochen haben, vorausgesetzt, daB die Ehe deswegen 

geschieden und der Ehebruch im Urteil festgestellt wurde. 

Die Folgen eines VerstoBes gegen ein EheschlieBungsverbot 

sind wiederum hochst oberflachlich geregelt: Nach Art. 26 

namlich wird "bei Zuwiderhandlungen gegen dieses Ge- 

setz denGesetzen entsprechend vorgegangen". Angesichts 

der Liickenhaftigkeit des chinesischen Rechts konnen hier 

nur strafrechtliche Folgen gemeint sein. Ist eine Ehe, die 

trotz VerstoBes gegen die obenerwahnten Eheverbote (oder 

die als "Kaufehe" Art. 2) geschlossen wurde, nichtig ? Ist 

sie ggf. nichtig mit sofortiger Wirkung oder muB sie durch 

Gerichtsurteil erst riickwirkend aufgehoben werden ? Oder 

ist auch hier auf di3 Scheidung als eine Art "Ailheilmittel" 

zu rekurrieren ? Wie ist die Rechtslage, wenn beide Part

ner - gleichsam auf Biegen und Brechen - zusammenbleiben 

wollen, also nicht die Absicht haben, trotz VerstoBes gegen 

die Ehehindernisse nach der EheschlieBung wieder ausein- 

anderzugehen ? Greifen in diesem Fall nur strafrechtliche 

und allgemeine gesellschaftliche Sanktionen ein oder kann 

die Ehe von Staats wegen aufgehoben werden ?

Fragen uber Fragen, die zeigen, daB auch die Ehe in China 

nicht so sehr juristischer als vielmehr allgemein sozialer 

Betrachtung unterworfen sein soil. Die chinesische Nei- 

gung, in Zweifelsfalien nicht mit dem juristischen Sezier- 

messer vorzugehen, sondern durch Schlichtung und freund- 

schaftliche Verhandlungen "irgendwie" einen Weg zu finden, 

wird auch an dieser Stelle wiederum deutlich.

Schon im Allgemeinen Schuldrecht laBt sich eine Tendenz 

erkennen, die Vielfalt der im westlichen Recht so filigran- 

haft genau geregelten Nichterfiillungsfolgen, wie Schaden- 

ersatzpflicht, Vertragsstrafe, Draufgabe, Riicktritts- und 

Anfechtungsmoglichkeiten letztlich uber einen einzigen 

Leisten zu ziehen und nur eine einzige Sanktion zu ver

hangen, namlich die strafrechtlich-politische Konsequenz; 

die Korrektiv-lnstrumente des westlichen Rechts werden 

in China letztlich einem "Gleichmacherei"-ProzeB unter- 

zogen und zu Straf- sowie Erziehungs-lnstrumenten herab- 

gestuft. Es gilt die Formel "Vertragsbruch = Planverletzung 

= geselIschaftlich falsches Verhalten = politisch/strafrecht- 

liche Sanktion. (44)

Eine parallele Entwicklung laBt sich im Rahmen des Fami- 

lienrechts ermitteln: Die feinen Differenzierungen des 

westlichen Rechts zwischen Eheverboten, Eheaufhebungs- 

griinden sowie zwischen gerichtlichen Nichtigkeitserkla- 

rungen und Eheaufhebungsklagen werden im chinesischen 

Recht letztlich zu einem einzigen Seil verknotet: der Ehe- 

scheidung, die damit zu einer Art "Universalldsungsmittel" 

wird.

Immerhin hat das Ehegesetz eine klare Frontenstellung 

gegeniiber zahlreichen traditionellen Hindernissen bezogen, 

die z.T. zwar ebenfalls durch Gesichtspunkte der Blut- 

verwandtschaft bestimmt, zum weitaus groBten Teil aber 

gesellschaftlich (d.h. "feudalistisch") motiviert waren. In 

der chinesischen Tradition gab es im wesentlichen funf 

Ehehindernisse, namlich das Verbot der Heirat zwischen 

Blutsverwandten, zweitens das Verbot der Heirat zwischen 

verschiedenen Generationen (Angehdrige der alteren 

Generation durften nicht die einer jiingeren Generation 

heiraten) - ein Verbot, das allerdings durch das Nehmen 

von Nebenfrauen de facto umgangen wurde; drittens be- 

stand ein Verehelichungsverbot fur Personen aus dem glei- 

chen Clan (scil. mit dem gleichen Clan-Namen); viertens 

durften Personen von verschiedenem sozialen Status keine 

Ehe eingehen, z.B. kein Sklave mit einem freien Mann und 

funftens gab es voriibergehende Hindernisse: niemand 

durfte beispielsweise wahrend der Trauerzeit, die bei einem 

verstorbenen pater familias bis zu drei Jahren dauern konn

te, die Ehe eingehen.

TRADITIONSLASTIGKEIT DER EHEVERBOTE

Nicht alle diese Traditionen sind mit einem Schlag in Ver- 

gessenheit geraten. Obwohl das Ehegesetz in Art. 1 und 2 

den Anschein erweckt, als solle mit den alten Heiratsgewohn- 

heiten reiner Tisch gemacht werden, bricht die Last der
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Tradition gerade an einer Stelle durch, wo man sie eigent- 

lich am wenigsten erwarten wiirde, namlich bei den Ehehin- 

dernissen. Art. 5, Abs. 1,3.Satz bringt eine Vorschrift, bei 

deren Lektiire sich der westliche Leser zunachst erstaunt 

die Augen reibt: "Die Frage des Ehehindernisses zwischen 

sonstigen Blutverwandten der Seitenlinie innerhalb der fiinf 

Generationen richtet sich nach den Gewohnheiten". Wer 

diesen Satz verstehen mochte, muB voll in die chinesische 

Tradition zuriickgreifen. Der Stein, den man in den Brunnen 

der Geschichte wirft, muB lange Zeit fallen, ehe man ein 

Aufklatschen hort. Angesprochen ist hier namlich die alte 

Regelung von den fiinf Trauergraden, (45) die bis auf die 

Chou-Dynastie zuriickgeht. Der chinesische Clan (tsu.^JL ) 

war urspriinglich nichts anderes als ein genau definierter 

Kreis sog. "Trauernder Hinterbliebener", denen von der 

herrschenden Sitte prazise, oft uber Jahre sich hinstrecken- 

de Trauerzeiten fur einen Clan-Angehdrigen vorgeschrie- 

ben waren.

Eine solche "Trauereinheit" umfaBt ausschlieBlich Personen, 

die von einem gemeinsamen Ahnen abstammen. Der Umfang 

dieses Personenkreises wurde im Laufe der Zeit immer 

wieder genau definiert: Eine Schule hielt 9 Trauergrade 

fur notig ( AM ), eine andere ging von den "5 Trau

ergraden" aus. (46)

Innerhalb der Trauereinheit gab es Hauptlinien und Seiten- 

linien. Die Hauptlinie bestand aus den Abkommlingen des 

altesten Sohnes des verehrten Ahns. Hatten die jiingeren 

Sohne des Ahns ebenfalls ihre eigenen Familien gegriindet, 

so waren hier Seitenlinien zustande gekommen, die eben

falls 5 Generationen lang zur "Trauereinheit" gehbrten.

Die Trauereinheit blieb nicht bei einem bestimmten Ahnen 

"stehen", sondern bewegte sich - immer im 5-Generationen- 

abstand - standig weiter, und zwar nach dem sog. tsung-fa 

( ) (47)-System. In dem MaBe, wie die Gene

rationen dahinstarben, wurde der jeweils alteste mannliche 

Vertreter der direkten Linie zum sog. tsung-tzu (^/A^ ). 

Die Trauergruppe verehrte also nicht nur den Urahnen, der als 

Griinder des Clans angesehen wurde, sondern auch alle nach- 

folgenden tsung-tsu's, die im Laufe der Generationen ins 

Grab gefolgt waren. "Von ihm ab gerechnet" folgte dann 

die neue Trauereinheit, bestehend aus 5 Generationen. (48)

Verwandte in der geraden Linie innerhalb der Trauereinheit 

konnen, wie Art. 5 nahelegt, auch nach dem neuen Ehege- 

setz nicht heiraten. Fraglich ist allerdings, ob die Blutsver- 

wandten der Seitenlinie - soweit sie der traditionellen Trau

ereinheit angehdren - die Ehe eingehen konnen. Hier ver- 

weist Art. 5 auf die "Gewohnheiten". Es ist bezeichnend, 

daB hier nicht von "Gewohnheitsrecht" die Rede ist. Der 

Gesetzgeber wollte hier offensichtlich der Tatsache, da- 

Ehe- und Familienangelegenheiten in der Tradition nicht 

so sehr vom Recht, sondern von der "Sitte" (li) bestimmt 

waren, Rechnung tragen.

Den in Art. 1 als "feudalistisch" angeprangerten traditio

nellen Regeln des "patrilir.iar" definierten Verwandt- 

schaftsverhaltnisses wird also - soz. durch die Hintertiir - 

voll Rechnung getragen. Man hat damit die Tatsache beriick- 

sichtigt, daB der Clan nicht nur eine pseudo-biologische 

Einheit, sondern eine handfeste lokale Gruppe bildet, deren 

Wohnbereich haufig mit den Grenzen eines ganzen Dorfes 

zusammenfallt. Alt-verehrte Tabus, wie sie seit der Chou- 

Zeit bestehen, konnen deshalb nicht gleichsam liber Nacht 

verschwinden. Ein pragmatischer Gesetzgeber muBte hier 

m.a.W. der ansonsten negativ beurteilten Vergangenheit 

Tributzollen - allerdings nur innerhalb des schmalen Aus- 

schnitts der Ehehindernisse. Was die sonstigen Funktionen 

des Clans anbelangt, vor allem seine wirtschaftliche und 

soziale Funktion innerhalb des Dorfes, ist ihm durch die 

Landreform, vor allem aber durch die Volkskommunen- 

bewegung der Lebensfaden abgeschnitten worden.

Ein zweites Oberbleibsel der chinesischen Tradition ist die 

in Art. 13 ausgesprochene Verpflichtung, daB nicht nur 

Eltern ihre Kinder unterstiitzen miissen, sondern daB auch 

den Kindern eine "Pflicht zu Unterhaltsleistungen und zur 

Hilfe gegeniiber den Eltern" obliegt. "Keine der Seiten darf 

die andere schlecht behandeln oder aufgeben".

Ein drittes Erbstiick der Vergangenheit schlieBIich, das 

allerdings im Gesetzeswortlaut nicht ausdriicklich erwahnt 

ist, sondern sich "zwischen den Zeilen herauslesen" laBt 

ist die hohe moralische Einstufung der Institution Ehe. Die 

Leichtigkeit, mit der sich dem Gesetzeswortlaut zufolge 

eine Scheidung bewerkstelligen laBt (sie mag, gemessen an 

den traditionellen Wertvorstellungen, geradezu als "frivol" 

erscheinen), findet in der Praxis keinerlei Entsprechung. 

(Zu den Scheidungsziffern vgl. Abschnitt Ehescheidung).

b)

FORMELLE EHEVORAUSSETZUNGEN

Im traditionellen China erfolgte die EheschlieBung nicht 

etwa durch den Austausch von Ehewillenserklarungen 

zwischen den Brautleuten vor einem offentlichen Vertre

ter (etwa eine Art Standesbeamten), sondern durch einen 

Vertrag zwischen den Familienoberhauptern, der inhalt- 

lich den Charakter eines Brautkaufvertrages hatte: Die Ehe 

kam dadurch zustande, daB der Brautvater den formellen 

Antrag des Brautigamvaters auf Obergabe der Braut an- 

nahm und im Gegenzug "Brautgeschenke" akzeptierte. 

Dieser Vertrag war durch die "Obergabe" der Braut auf- 

schiebend bedingt. Die Ehe wurde also durch eine private 

Zeremonie der beteiligten Familien geschlossen. Die Regi- 

strierung bei der Polizei jehorde hatte nur deklaratorische 

Wirkung.

Da die traditionelle Ehe, wie erwahnt, ein Mittel zur Star- 

kung der Familien und Claneinfliisse war, wollte man 

nichts dem Zufall iiberlassen und stellte bereits im "Vor- 

feld" der Ehe scharfe Kalkulationen an. Fixiert wurde 

dieser Verlobungsakt durch die sog. "6 Riten" (liu Li) 

die folgendem Rhytmus unterlagen:

na-ts'ai ( ): Ein Heiratsvermittler wird mit

ainem Geschenk ausgesandt, um zu erkunden, ob 

das betreffende Madchen als "Partie" in Frage kommt 

wen-ming ( ): Der Name und das Geburts-

datum des Madchens werden feierlich erfragt

na-chi ( « ): Durch Horoskope und feng-shui-

Methoden wird ermittelt, ob uber der ins Auge gefaB- 

ten Eheverbindung der Gliicksstern steht oder ob dem 

Unternehmen abzuraten ist.
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na-ching (to fit ): Zum Zeichen der Verlobung

zahlt der Ehemann eine bestimmte Geldsumme.

ch'ing-ch'i ): Der Hochzeitstag wird er-

mittelt . 3 ,

ch'in-ying ( ): Die Braut wird in das Haus

des kunftigen Ehemannes (in einer Sanfte) gebracht.

Die meisten dieser zeremoniellen Akte, wie sie in den "6 

Riten" geschrieben sind, werden durch einen Vermittler 

(Chieh-shao-jen A = wortlich "Einfiihrer")

vorgenommen. Die EheschlieBungsprozedur wird von An- 

fang bis Ende von einem sog. "Chu-hun" ( IK 

= wortlich "Zeremonienmeister") uberwacht, der zumeist 

mit dem pater familias identisch war.

Die "alten Sitten", wie sie sich manchmal noch in den 

Traumen junger Madchen widerspiegeln, lassen sich nach 

alledem mit vier Schlagworten zusammenfassen: "Brautge- 

schenke", "Hochzeitssanfte", Gliicks-"Horoskope" und 

kostspielige Ehezeremonien.

Wie ein "familienrechtlicher" Kaufvertrag im 19. Jh. aussah, 

zeigt in etwa folgendes Muster eines Adoptions-Kaufvertra- 

ges uber einen Sohn :

A und Frau A vom Dorf ... im Distrikt..., die diesen 

Vertrag uber den ewigen Verkauf eines Sohnes errichten, 

haben sich, da sie infolge von Armut unfahig sind, sich 

selbst zu unterhalten, miteinander besprochen und frei- 

willig Leute dazu eingeladen, ihren vierjahrigen Sohn als 

Adoptivsohn zu kaufen. Der Junge ist... Jahre alt, wurde 

in ... am ... Tag ... Monat geboren und heiRt. .

(oder tragt noch keinen Namen). Man forderte eine Summe 

von ... Dollar als Ammengeld (oder Ingwer- und Kuchen- 

geld).

Der Handel, der in Anwesenheit der drei Parteien gere- 

gelt wurde und dem beide (Haupt)-Parteien zustimmten, 

wurde in zufriedenstellender Weise an diesem Datum in 

Anwesenheit samtlicher Beteiligten abgeschlessen.

Dies ist ein klarer Fall von Kauf und Verkauf und ist nicht 

ein Fall von Pfandgabe eines Jungen bei Schulden. Er muB 

auf ewig Herrn C's Sohn bleiben, und, wenn er groBer ist, 

ist Herr C auch angehalten, ihm einen Lehrer nach seiner 

Wahl zu geben, damit er ihn unterrichte. Sollte er in Zu- 

kunft Ruhm erlangen oder bekannt werden, eine Frau 

oder Konkubine nehmen und Kinder und Enkel haben, so 

betrifft dies alles die Familie C. Moge er seines Adoptiv- 

vaters Gewerbe folgen und eine nimmer endende Linie 

von Nachkommen haben I Moge er hinfort eine zahlrei- 

che Nachkommenschaft haben und sich stets der Gesund- 

heit erfreuen.

Von nun an konnen die Verkaufer nicht mehr auf ihr 

Wort zuruckkommen oder den Jungen zuriickkaufen, der 

fur immer daran gehindent ist, den Namen des eigenen 

Vaters wieder anzunehmen. Dem Kaufer seinerseits 

ist nicht gestattet, den Jungen zum Sklaven zu machen oder 

ihn jemand anders weiterzuverkaufen oder irgendetwas 

dergleichen mit dem Jungen zu unternehmen.

Sollte dem Jungen etwas Unvorhergesehenes zustoBen, 

so wird man dies als den Willen des Himmels betrachten

und niernand kann diesen Worten widersprechen.

Sollte zudem irgend ein Zweifel uber die Herkunft des 

Jungen zu Tage treten, wird dies Sache der Verkaufer 

und Mittler sein; es betrifft den Kaufer nicht.

Damit ein Beweis dieses Handels da ist, wurde dieser 

Vertrag iiber den ewigen Verkauf eines Jungen errich- 

tet und Herrn C als Beweis (des Geschafts) ubergeben.

Erhalten von Herrn C die Summe von Dollar als 

Ammengeld

Unterschriften Mittler

Mittlerin

Zeuge

A (Verkaufer)

Frau A (Fingermarke)

Den Tag des Monats des Jahres

Ein solches Vertragsmuster wirft im ubrigen auch ein be- 

zeichnendes Licht auf den "Geist der Zeit". Sentimentali- 

tat sind mit nuchternen Geldiiber I egungen aufs engste ver- 

kniipft. Meist a I lerdings war der AnlaB eines solchen "Ver- 

kaufs" eine bittere Notlage, aus der sich tiefverschuldete 

Bauern nur durch Weggabe ihrer eigenen Kinder befreien 

konnten.

Der Erwerb von Leibeigenen und - dies ist im vorliegenden 

Zusammenhang wichtig - sogar die Heirat wurde im allge- 

meinen genauso wie die Adoption durch einen solchen Kauf

vertrag bewerkstelligt. Im allgemeinen gehorte dazu ledig- 

lich ein im Stile des obigen Musters aufgesetzter Kontrakt, 

in welchem nur die Worte Frau, Sohn oder Leibeigener ver- 

schiedentlich eingesetzt wurden.

Die traditionelle Kaufheirat (mai-mai chieh-hun) findet, wie 

auf Kongressen im Jahr der Frau (1973) betont wurde, trotz 

des neuen Ehegesetzes und trotz 2 1/2 Jahrzehnten Revolu

tion, an einzelnen Stellen immer noch Anwendung. So 

zahlebig konnen Traditionen sein. (50)

Schon mit dem Ende des traditionellen Kaiserstaates im 

Jahre 1911 a I lerdi ngs hatten sich solche traditionellen Kauf- 

ehe-Gepflogenheiten vor allem in den europaischen Ein- 

flussen ausgesetzten chinesischen Kiistenstadten von den 

Randern her aufzuldsen begonnen. Gleichwohl behandelte 

das ZGB von 1930 (in Art. 982) die EheschlieBung nach wie 

vor als private Zeremonie, so daB der Registrierung eben- 

falls nur deklaratorische Wirkung zukam. Offensichtlich 

wollte man mit dieser Bestimmung den tatsachlichen Ver- 

haltnissen Rechnung tragen, wie sie vor allem in den land

lichen Bereichen nach wie vor fortbestanden. Immerhin aber 

stellte das ZGB mafigeblich auf die Einigung der Brautleute 

selbst ab (Art. 972). Die elterliche Zustimmung war nur 

insoweit erforderlich als Personen unter 20 Jahren die Ehe 

einzugehen wunschten (Art. 974).

Welches Ereignis nun kenstituiert die EheschlieBung nach 

dem Ehegesetz von 1950: Der Wille der Brautleute (consen-
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sus tacit nuptias) oder der "Zusammenspruch" durch eine 

Behorde oder aber beides gleichermaBen ?

Art. 6 optiert fur die letzte dieser drei Moglichkeiten und 

bestimmt, daB sich beide Teile, Mann und Frau, personlich 

(Stellvertretung istalso nicht moglich !) "zu der zustandi- 

gen ortlichen Regierungsstelle zu begeben und dort die Re- 

gistrierung vorzunehmen haben, woraufhin eine Heiratsbe- 

scheinigung auszuhandigen ist".

Diese Registrierung hat eine doppelte Bedeutung: Sie ermog- 

licht namlich einmal einen gewissen FilterungsprozeB (vgl. 

dazu Art. 6, Abs. 3: "Eine EheschlieBung, die den Vor- 

schriften dieses Gesetzes nicht entspricht, dart nicht regi- 

striert werden") und wirkt andererseits konstitutiv fur 

das Zustandekommen der Ehe.

"REVOLUTICNARES" EHEZEREMONIELL

Die EheschlieBung war als finanziell und politisch niichtern 

durchkalkuliertes Ereignis in der Vergangenheit von einem 

kostspieligen Zeremoniell begleitet. Dieser alte Stil soil - 

und dies ist eine Aufgabe, die mit den holzernen Fingern 

des Rechtes nicht zu bewaltigen ist - nunmehr durch einen 

"neuen Stil der Heirat" ersetzt werden. Anzukampfen sei, 

wie JMJP (51) hervorhebt, gegen den traditionellen Brauch, 

bei der Verehelichung teure Geschenke zu vergeben und 

Verwandte sowie Freunde zu einem oft ruinosen Festmahl 

einzuladen. Uberhaupt solle man von Geschenken Abstand 

nehmen. "Revolutionar" sei ein EheschlieBungszeremoniell 

dann, wenn der Sekretar der fur die Eheleute zustandigen 

Parteizelle der Jungvermahlten den Stellenwert der Ehe in 

der neuen Gesellschaft erlautert. Gleichzeitig sollen die 

Eheleute von alteren Familienmitgliedern uber die leid- 

volle Vergangenheit aufgeklart werden, um ihr Gluck 

in der heutigen Gesellschaft besser schatzen zu lernen. 

In einem anderen Bericht wird eine Musterhochzeit vorge- 

stellt, die auf der Baustelle in der Nahe einer Produktions- 

brigade abgehalten wurde. Geschenke waren Bande von 

Mao-Werken und Landwirtschaftsgerat. Nach der Hochzeit, 

die in eine Versammlung der Kritik an Lin Piao und Konfu- 

zius umfunktioniert wurde, gingen die Neuverheirateten 

prompt an die Arbeit auf der Baustelle und warden els 

gute Beispiele bei der Einfiihrung neuer Sitten herausgestellt. 

(52) Bei einer anderen Gelegenheit gaben 30 Madchen ein 

offentliches Versprechen ab, in dem sie sich dazu verpflich- 

teten, bei der Verlobung keine Wertsachen mehr anzuneh- 

men. Auf diese Weise wollten sie auch der letzten Aislau- 

fern des Heiratskaufs ein Ende setzen (53).

Einweiterer - etwas sanfterer -'bevolutionarer"Vorschlag:(54)  

"Die Benutzung einer Brautsanfte oder das Austauschen von 

Hochzeitsgeschenken, das oft ruinds auf die einzelnen Fami- 

lien wirkt, sollen vermieden werden. Stattdessen ist es 

empfehlenswert, ein Mitglied der Parteizelle oder KJL-Or- 

ganisation sowie verschiedene Verwandte und Freunde am 

Hochzeitstag einzuladen, "etwas*Tee zu trinken, Zigaretten 

zu rauchen, einige SiiBigkeiten zu essen and sich auf ange- 

nehme Weise zu unterhalten. Es ist auch empfehlenswert, den 

Sekretar der Liga oder der Partei zu einer kleinen Ansprache 

zu ermuntern. SchlieBlich sollen die heuverheirateten aufge- 

fordert werden, uber ihre zukiinftigen Plane zu berichten, 

wie sie zu ihren Eltern stehen wollten, wie sie sich gegen- 

seitig respektieren und lieben wollten und mit welchen 

familiaren Planen sie sich triigen. Vielleicht veranstaltet 

man auch ein kleines Unterhaltungsprogramm etc. etc.. 

Solche Hochzeitsfeiern sind einfach, lebendig und machen 

jedermann SpaB. Gleichzeitig zerstdren sie die alten Sitten 

und helfen dazu bei, alte Gewohnheiten zu andern."

bb) VOM WESEN (INHALT) DER EHE NACH 

SINO-KOMMUNISTISCHEM RECHT

Die Ehe ist nach sino-kommunistischem Selbstverstandnis 

die rechtlich anerkanrte Verbindung von Mann und Frau 

als "Gefahrten zum gemeinsamen Lebensunterhalt" 

(Art. 7) (von "dauernder Lebensgemeinschaft" ist zwar 

nicht expressis verbis die Rede, doch diirfte diese Auffas- 

sung so selbstverstandlich sein, daB eine spezifische 

Erwahnung iiberflussig erschien. Die Institution der Ehe ist 

ferner ein monogames Verhaltnis (Art. 2), das vom Geist der 

Gleichberechtigung erfiilIt sein soli (Art. 7) und in dessen 

Rahmen die Beteiligten verpflichtet sind, "sich gegenseitig 

zu lieben und zu achten, sich gegenseitig beizustehen, sich 

gegenseitig Unterhait zu gewahren, friedlich zusammenzur 

leben, fur die Produktion zu arbeiten, die Kinder aufzuzie- 

hen und zu erziehen sowie fur das Gluck und Wohl der 

Familie und den Aufbau der neuen Gesellschaft gemeinsam 

zu kampfen" (Art. 8).

Die Ehe ist dagegen nicht notwendigerweise eine Gemein- 

schaft des Namens (Art. 11), des Wohnsitzes oder einer 

Arbeitsteilung in dem Sinne, daB der Mann auswarts, die 

Frau dagegen zu Hause tatig ist. Vielmehr haben "beide 

Ehegatten ohne Unterschied die Freiheit, einen Beruf zu 

wahlen, eine Arbeit aufzunehmen und sich an den sozialen 

Bewegungen zu beteiligen". (Art. 9)

Die Ehe unterscheidet sich von anderen geschlechtlichen 

Verbindungen nicht durch die Dauer; denn es gibt manch- 

mal noch Dauer-Konkubinate mit "Schwarzmarkt-Frauen" 

(Die Ehe erhalt rechtlicbe An- 

erkennung erst durch die formelle Registrierung). Auch 

die Fortpflanzung ist kein notwendiger Zweck der Ehe, 

sosehr Art. E auchvom "Aufziehen und der Erziehung" 

der Kinder spricht. Schon gar nicht gebort es, wie nocb in 

der alten "Ausbeutungsgesellschaft", zum Zweck der Ehe, 

Sohne als Stammhalter hervorzubringen und dabei die Frau

en als eine Art "Kindergebarmaschine" zu betrachten. Viel

mehr komme es in der proletarischen Ehe fur Mann und 

Frau darauf an, sich "gegenseitig zu respektieren und zu 

lieben, sich gegenseitig zu helfen und den anderen zu 

ermuntern, an der groBen Sache des Aufbaus des Sozialis- 

mus tcilzunehmen".

Die Ehe ist ferner auch ein Ort, an dem die Gleichberechti

gung einzuuben, und der "mannliche Chauvinismus" auf 

der einen Seite sowie die weibliche "Abhangigkeit" auf 

der anderen Seite zu bekampfen ist. Weiterhin kniipft sich 

an das Eheverhaltnis eine Pflicht zum "gegenseitigen Bei- 

stand und zum gegenseitigen Unterhait" (Art. 8).
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Fur die Unterhaltsleistur g gilt, wie Art. 25 (und 22) vermu- 

ten lassen, offensichtlich das Subsidiaritatsprinzip: Grund- 

satzlich hat also jeder von beiden Eheleuten "auf eigenen 

Beinen zu stehen". Voraussetzung der Unterhaltsleistung ist 

also offensichtlich der Nachweis, dsB der Unterhaltsfor- 

dernde sich nicht selbst helfen kann. Diese Frage wird al- 

lerdings in einer normal funktionierenden Ehe kaum auf- 

taucher. Sie betrifft rur "Krisenehen".

DIE "PROLETARISCHE EHE"

Ein weiterer Wesenszug der Ehe ist im Gesetz nicht aus- 

driicklich erwahnt, wird aber in einem Staatswesen, 

das an den Grundprinzipien des Marxismus-Leninismus 

interessiert ist, als so selbstverstandlich unterstellt, daB 

die ausdriickliche Erwahnung uberfliissig war: Namlich 

die Klassennatur der Ehe: Das Ideal einer modernen Ehe 

ist die "revolutionierte", d.h. "proletarisierte und kommu- 

nisierte" Ehe. (56)

Bei der Frage, fur welchen Ehepartner man sich entscheiden 

soli, hatten in erster Linie politische Kriterien und erst in 

zweiter Linie Gesichtspunkte der personlichen Sympathie 

und Liebe den Ausschlag zu geben. Samtliche Fragen uber 

die Qualitat eines Partners spitzten sich letztlich auf die 

Alternative zu, ob man die "Person oder das Geld, die revo- 

lutionare Gesinnung oder aber das Aussehen des anderen 

fur maBgebend halte. (57)

Worauf komme es ferner in der Ehe vor allem anderen an? 

Die "feudale Gutsherrenklasse" der Tradition habe "Gluck, 

Reichtum und langes Leben" als zen-

trale Eheaspekte hervorgehoben. Die "Bourgeoisie" blicke 

bei ihren Ehearrangements vor allem auf "hohe Profite so- 

wie hohen Lebensstandard in westlichen Hausern und 

Villen". Im Gegensatz dazu hange das G luck einer proleta- 

fischen Familie vom "proletarischen Gluck" ab, das nicht 

von der Einzelfamilie - fur sich und gleichsam im Elfenbein- 

turm - errungen, sondern letztlich nur im engen Zusammen- 

leben mit der gesamten Gesellschaft und durch Teilnahme 

an der Revolution erwirkt werden konne. Eine "proletarische 

Ehe" ist m.a.W. nur dann sinnvoll, wenn sie ihre eigenen klei- 

nen Interessen den Interessen des Staates und des Kollektivs 

unterordnet. (58) Eine richtige "politische" Einstellung ver- 

mittelt ubrigens auch weite - schiitzende - Perspektiven: 

Ein junges Madchen und ein junger Mann, die "der Politik 

die erste Stelle einraumen", werden angesichts einer "uner- 

widerten Liebe" niemals niedergeschlagen (59), noch in ihrer 

Liebe schwankend sein (60), noch wird ein Madchen von Tor- 

schluBpanik erfiillt werden, wenn es einmal die 24 oder 25 

erreicht hat (61).

Die proletarische Klassennatur einer Ehe muB sich nicht 

zuletzt bei der Kindererziehung bewahren. Familien, die ihre 

Kinder als "personliches Eigentum betrachten" und sie ganz 

ihrem Willen gefugig machen, zeigen damit, daB sie noch ganz 

von feudalistischen Ideen befallen sind. Eine wirklich proleta

rische Familie erzieht ihre Kinder demgegeniiber zur Teilnahme 

an der Produktionsarbeit und zu einem standigen LernprozeB, 

der das Kind dazu befahigt, an alien Fronten des gesellschaft- 

lichen Aufbaus teilzunehmen (62).

Wie nun laBt sich der "politische" Geist der proletarischen 

Ehe institutionalisieren ? Die Antwort lautet: Durch "Fami- 

lienkampfversammlungen".

Wahrend der Kulturrevolution trat das - von den Einfliis- 

sen der Vergangenheit gleichsam chemisch gereinigte - Ideal- 

bild einer modernen proletarischen Familie in den Medien 

am deutlichsten hervor: Es war die "rote" Familie, in der 

es keine "Schlupfwinkel fur Klassenfeinde" mehr gibt und 

die sich "im Endergebnis" in einen Lehrsaal der Mao-Tse-tung- 

Ideen verwandelt. (63). Am 21. Januar 1970 brachte JMJP 

einen Artikel mit der Oberschrift "Wir halten zu Hause Mao- 

Studienkurse ab", in dem ein 13jahriger sich als ideologischer 

Schulungs-"lnstrukteur" seiner 9kdpfigen Familie vorstellt. 

Sein Vater habe fur solche padagogischen Unterweisungen 

allerdings wenig Verstandnis gezeigt. Auch die Mutter habe 

dauernd dazwischengeredet und so den Unterricht durch 

ihre Disziplinlosigkeit gestort. SchlieBlich aber sei es dem 

eifrigen Aktivisten doch gelungen, seine Methoden durchzu- 

setzen.

Innerfamiliare "Kampf-Kritik-Anderungs-Treffen" sollen 

zu den wichtigsten Errungenschaften einer revolutionaren 

Familie gehdren. Die einzelnen Mitglieder sollen sich gegen- 

seitig beobachten und die unvermeidlich immer wieder zu- 

tagetretenden Fehler kritisieren (64). Die Kinder haben z.B. 

ihren Vater zur Rede zu stellen, wenn sie entdecken, daB er 

sich nach dem alten System der Arbeitspunkte zuriicksehnt

(65) . Wer nur die Familie im Sinn hat, nicht aber fur die Ge

sellschaft als Ganzes handelt, muB sich Kritik gefallen lassen

(66) . Friiher gait nur das Wort des Vaters, heute sind es die 

"Mao-Tse-tung—Ideen", die den Ton angeben. (67)

VERMOGENSRECHTLICHE ASPEKTE

Angesichts der spontanen Tendenzen zum Ruckfall in 

"feudalistische" und "burgerliche" Gewohnheiten sind die 

vermogensrechtlichen Aspekte der Ehe, vor allem das ehe- 

liche Giiterrecht, hochst summarisch geregelt. Nach Art. 10 

haben "beide Ehegatten gleiche Eigentums- und Verfugungs- 

rechte an dem Familienvermogen". Welche Rechtsnatur die- 

ser Vermogensgemeinschaft zukommt, kann nur vermutet 

werden. Im Zweifel handelt es sich um eine Gesamthands-Ge- 

meinschaft am "Familienvermogen", das nur g e m e i n - 

same Verfiigungen zulaBt. Die Frage ist nur, welche Gegen- 

stande zum gemeinsamen Familienvermogen gehdren. Wah

rend das sowjetische Familiengesetz (Art. 10) drei Vermd- 

gensmassen mit getrennten Eigentumsverhaltnissen unter- 

scheidet (Vermogen des Mannes, der Frau und gemeinsames 

Vermogen) bleibt die chinesische Regelung weitgehend 

"schwebend", und laBt sich letztlich nur durch Riickschlusse 

aus den Art. 23 und 24, die eigentlich nur fur den Fall der 

Scheidung vorgesehen sind, wenigstens in gewissen Umrissen 

naher prazisieren. Das "wahrend der gemeinsamen Lebens- 

haltung erworbene Vermogen" gehort demnach auf jeden 

Fall zum Familienvermogen. Gegenstande des hochstperson- 

lichen Gebrauchs dagegen diirften nicht dazu gehdren. Was 

das voreheliche Vermogen der Frau anbelangt, so scheint 

es, wie der Wortlaut des Art. 23, Abs. 1 nahelegt, wahrend 

der Ehe in das Familienvermogen einzugehen ("Esfallt aller

dings nach der Scheidung in das Vermogen der Frau zuriick"),
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wahrend das voreheiiche Vermogen des Mannes zwar dem 

Familienvermogen zugeschlagen wird, nach Ehescheidung aber 

bei diesem verbleibt - eine etwas merkwurdige Regelung, die 

zu Ungunsten des Mannes den Gleichheitsgrundsatz durch- 

bricht und offensichtlich auch davon ausgebt, daB die 

Moglichkeit der Frau im Erwerbsleben weniger gunstig ist als 

die des Mannes.

Moglicherweise ist dies eine Regelung, die noch den "neu- 

demokratischen" Geist der Jahre um 1950 atmet. Abwei- 

chende Giiterstande konnen nicht vereinbart werden. Im 

iibrigen sind die Ehegatten gegenseitig erbberechtigt (Art. 12).

cc)

DIE EHESCHEIDUNG

Die "revolutionarste" Neuerung des Ehegesetzes von 1950, 

die allerdings bereits im Ziveilgesetzbuch von 1930 de lege 

vorweggenommen war, bestand darin, daB die Frauen auch 

auf dem Gebiet des Scheidungsrechts "gleichberechtigt" 

wurden.

DIE SCHEIDUNG IM TRADITIONELLEN CHINA

In der chinesischen Tradition war dies noch anders gewesen.

Schon der Ausdruck Ch'u ch'i (wortlich:

"hinausdie Frau") zeigt an, daB das Ehescheidungsrecht 

durchaus asymmetrisch zu Gunsten des Mannes gestaltet 

war. Es gab damals zum einen die Scheidung auf gegensei- 

tige Vereinbarung, die aber schon deshalb auBerst selten 

vorkam, weil die Frau kaum Gelegenheit erhielt, in ihr 

Elternhaus zuriickzukehren, weil sie sich also m.a.W. im 

Faile einer "giitlichen Trennung" jeglicher Lebensgrundlage 

beraubt hatte.

Fur den Fall der nicht-giitlichen Scheidung kannte das 

traditionelle Recht die klassischen 7 Ehescheidungsgrunde, 

namlich Kinderlosigkeit, wolliistiges Betragen, Vernach- 

lassigung der Schwiegermutter, Schwatzhaftigkeit, Hang 

zum Stehlen, Eifersucht und ekelerregende Krankheiten.

Neben diesen "7 Aus"-Griinden gab es aber noch "3 Nicht- 

Aus"-Griinde, die eine an und fur sich berechtigte Scheidung 

hinderten (man sprach von "7 Aus-, 3 Nicht-Aus" -t

$ Diese "3 Nicht-Aus"-Griinde lagen dann vor

wenn die Frau die voile Trauerzeit von 3 Jahren um 

den Tod der Gatten-Eltern eingehalten hat 

oder wenn die bei der Verheiratung arme Familie des 

Ehemannes inzwischen reich geworden war

oder wenn die Frau keine Angehdrigen mehr besaB, zu 

denen sie zuriickkehren konnte.

Die Scheidung aus den obengenannten 7 Griinden war im 

allgemeinen dem Manne vorbehalten. Die Frau konnte Schei- 

dungsklage nur dann erheben, wenn ihr Mann sie - wahr- 

scheinlich absichtlich - verlassen hatte oder wenn er als 

verschollen gelten muBte. Sie konnte ferner klagen, wenn 

ihr Mann sie grausam geschlagen und dabei verwundet hatte, 

wenn sie durch falsche Angaben im Ehevertrag getauscht 

worden war oder wenn ihr Mann an Aussatz litt bzw. seit der 

EheschlieBung davon befallen wurde.

Ehebruch durch den Mann berechtigte die Frau also durch

aus nicht zur Scheidung, wahrend der Mann umgekehrt, wenn 

er seine Frau in flagranti ertappte, sie und ihren Liebhaber 

toten durfte.

Trotz der verhaltnismaBig groBziigigen Einstellung des traditio- 

nellen chinesischen Rechts gegenuber der Ehescheidung ist 

aber zu bemerken, daB Scheidungen verhaltnismaBig selten 

waren. Das ZGB von 1930 hatte - zumindest de iure - die 

Ungleichheit zwischen Mann und Frau bei der Ehescheidung 

bereits teilweise beseitigt. Ebenso wie in der Tradition wurde 

Scheidung nun sowohl aufgrund gegenseitiger Vereinbarung 

als auch durch Gerichtsentscheidung moglich. Die Scheidungs- 

griinde waren in Art. 1052 erschopfend aufgezahlt.

SCHEIDUNGSGRUNDE NACH DEM EHEGESETZ 1950

Das Ehegesetz von 1950 laBt ebenfalls Scheidung auf gegensei- 

tige Vereinbarung und Scheidung durch Gerichtsurteil zu. 

Wahrend aber das ZGB von 1930 (Art. 1050) bei einverstand- 

licher Scheidung einfache privatschriftliche Form unter Herbei- 

ziehung von 2 Zeugen fur zulassig erklarte, muB die einverstand- 

liche Scheidung nach dem neuen Gesetz registriert werden 

(Art. 17 II), und zwar bei der Kreis-Volksregierung (heute 

Kreis-Revolutionskomitee), die auch zugleich eine Scheidungs- 

bescheinigung auszustellen hat. Voraussetzung fur die Registrie- 

rung ist allerdings, daB die Ehegatten alle Fragen "angemessen" 

geregelt haben, die die Sorge fur die gemeinsamen Kinder be- 

treffen.

Im Gegensatz zum traditionellen Recht und auch zum ZGB von

1930 kennt das Ehegesetz von 1950 keine spezifischen Ehe

scheidungsgrunde (z.B. Ehebruch, Krankheit etc.). Lediglich 

Art. 19 macht hiervon eine Ausnahme, insofern er ein Schei- 

dungsbegehren fur zulassig erklart, wenn der im Militardienst 

befindliche Ehegatte langer als 2 Jahre nichts von sich hat horen 

lassen. (Diese Regelung ist noch ein Relikt der Ehegesetze von

1931 und 1934).

Im iibrigen aber gibt es fur die Ehescheidung durch Gerichts

urteil nur zwei - formelie I - Voraussetzungen, namlich

das Scheitern eines Schlichtungsverfahrens bei der 

Kreis-Volksregierung (Volkskommune, Nachbarschafts- 

organisation etc.) und die AuBerung des "ernsthaften und 

entschlossenen Begehrens der Scheidung durch einen Ehe

gatten" (Art. 17, Abs. 2, Satz 2) sowie

das Scheitern eines weiteren Schlichtungsverfahrens vor 

dem Kreis- oder Stadt-Volksgericht.

Die Ehescheidung durch das Gericht ist "sogleich" nach der 

vergeblichen Schlichtungsverhandlung durch das Gericht aus- 

zusprechen. Wollen die Ehegatten nach erfolgter Scheidung 

eine neue Ehebindung eingehen, so haben sie bei der Bezirks- 

Volksregierung schlicht die Registrierung der Wiederherstel- 

lung der Ehe vorzunehmen. (Art. 17 III)

Die Ehescheidung kennt nur ein einziges Hindernis: Der 

Mann kann Scheidung nicht verlangen, solange die Ehefrau 

schwanger ist. Das Scheidungsverlangen darf dann erst 1 Jahr 

nach der Geburt des Kindes vorgebracht werden. Geht das
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Scheidungsverlangen allerdings von der Ehefrau aus, dann 

gilt diese Einschrankung nicht (Art. 8 des Ehegesetzes). 

All diese Regelungen zeigen, wie sehr der Gesetzgeber da- 

rum bemiiht war, nicht nur die Gleichberechtigung in jeder 

die Scheidung betreffenden Frage herzustellen, sondern da- 

ruber hinausauch dem Grundsatz einer freien, selbstverant- 

wortlichen Entscheidung das Wort zu reden. Das chinesische 

Recht geht insofern viel weiter als die "liberale" Regelung 

der Bundesrepublik Deutschland, die beispielsweise keine 

einverstandliche Scheidung zulaBt. Nach deutschem Recht 

sind nur Unter ha Itsvertrage und solche Nebenvereinbarun- 

gen zulassig, die Nebenfolgen, z.B. das Sorgerecht fur die 

Kinder, die Unterhaltszahlungen, den Familiennamen und 

giiterrechtliche Probleme beriihren. Solche Vertrage sind 

aber sogleich wieder nichtig, wenn sie gegen den Grund

satz des Eheschutzes verstoBen (§ 134 BGB). Im deutschen 

Recht wird auch zwischen Scheidung nach dem Schuld- 

und nach dem Zerriittungsprinzip unterschieden. Auch 

diese Restriktion ist dem modernen chinesischen Recht 

unbekannt. Ansichtig der so groBziigig gefaBten Scheidungs- 

griinde wird der Scheidungswille des einzelnen Ehepartners 

auch nicht durch "Verzeihung" oder durch Ablauf einer 

Klagefrist eingeschrankt. Das Gericht braucht auch nicht 

zu entscheiden, ob die Ehescheidung dem Gatten aus irgend- 

welchen (z.B. religidsen) Grunden zumutbar ist. Es ist bezeich- 

nend, daB eine solche Einschrankung schon einem Gesetz 

fremd war, das doch angeblich noch unter "neu-demokra- 

tischem" Vorzeichen erlassen worden war. Zumindest da- 

mals hatte man religiose Griinde durchaus noch als Einschran

kung gelten lassen konnen.

SCHEIDUNGSFOLGEN

Die F o I g e n der Scheidung sind ebenfalls "groBziigig" 

geregelt. Offensichtlich ging der Gesetzgeber von dem fur 

China schon immer geltenden Grundsatz aus, daB moglichst 

alle Fragen nicht gerichtlich und unter Ausubung von Zwang, 

sondern giitlich unter den Parteien geregelt werden sollen.

Was die, beide Ehepartner unmittelbar betreffenden, Nach- 

wirkungen anbelangt, so kann die Ehefrau offensichtlich den 

Familiennamen des Mannes behalten, wenn sie ihn bei der 

EheschlieBung angenommen hat und ihn nun fortfuhren will 

(arg. Art. 11).

Grundsatzlich besteht kein Unterhaltsanspruch der geschie- 

denen Ehegatten untereinander (arg. Art. 35). Dies ist eine 

logische Folge der Regelung des Art. 9, derzufolge "beide 

Ehegatten ohne Unterschied die Freiheit" (damit letztlich 

aber auch die Verpflichtung) haben, "einen Beruf zu wah- 

len, eine Arbeit aufzunehmen und sich an den sozialen 

Bewegungen zu beteiligen". Gerat allerdings einer der Ehe

gatten "hinsichtlich seines Lebensunterhaltes in Not", so 

hat der andere ihm zu helfen. Auch hier soil aber die Art 

und Weise der "Hilfe" sowie ihra Dauer von beiden Teilen 

zunachst einmal durch girtliche Einigung geregelt werden. 

Das Volksgericht wird nur dann eingeschaltet, wenn diese 

Einigung scheitert. (Art. 25). Anders als nach Art. 1057 ZGB 

ist es keine Voraussetzung des Unterhaltsanspruchs, daB der 

fordernde Ehegatte unschuldig geschieden worden ist. "Sitt- 

liche" MaBstabe scheiden hier also aus. Nur die Bediirfnis- 

lage ist maBgebend!

Da die Ehe mit der Scheidung beendet wird, ist der ge- 

schiedene Ehegatte logischerweise auch nicht mehr erbbe- 

rechtigt (Art. 12).

Auch uber das Familienvermogen haben die geschiedenen 

Partner eine Vereinbarung zu treffen, mit der MaBgabe 

allerdings, daB das voreheliche Vermogen der Ehefrau in 

ihr Eigentum zuruckfalIt (aus Grunden der Gleichberech

tigung durfte dieser Grundsatz mutatis mutandis auch fur 

den Mann gelten). Kommt eine solche Vereinbarung nicht 

zustande, so entscheidet nach Art. 23, Abs. 1 das Volks

gericht, wobei es grundsatzlich die Interessen der Ehefrau 

und der Kinder sowie die Erhohung der Produktion beriick- 

sichtigt. Zur Zeit der Ehescheidung bestehende Schulden 

sind aus dem gemeinsamen Vermogen zu decken. Ist ein 

solches Vermogen nicht vorhanden, so tr if ft die Last den 

Mann (Art. 24) - eine Bestimmung, die auf den ersten 

Blick erheblich die Frau begiinstigt I Besonders ausfuhrlich 

sind die Folgen der Scheidung im Hinblick auf Unterhalt 

und Erziehung der Kinder getroffen. Die Prinzipien des 

Schutzes der Kinder (Art. 1) und der Ehepartner-Gleich- 

heit sind auch hier die maBgebenden Leitlinien. Nach Mog- 

lichkeit sollten beide Eltern gemeinsam fur die weitere 

Erziehung der Kinder sorgen. Da es nun aber de facto nicht 

moglich ist, diese Gemeinsamkeit aufrechtzuerhalten, 

schlagt das Gesetz durchaus "biologische" Losungen vor. 

Kleinkinder sind "in der Obhut der sie nahrenden Mutter 

zu belassen" (Art. 20, Abs. 3). In dieser Zeit auch hat der 

Mann fiir die Kosten des notwendigen Lebensunterhalts 

und der Kindererziehung aufzukommen (Art. 21, Abs. 1).

Wiinscht der Vater die Erziehung in die Hand zu nehmen, so 

haben sich beide Teile giitlich zu einigen. Das Volksgericht 

greift wiederum nur als letzte Instanz ein, wobei es stets 

"die Interessen der Kinder zugrunde legt" (Art. 20, Abs. 3). 

Dasselbe ist bei den Unterhaltsleistungen der Fall (Art. 21, 

Abs. 2).

Geht die Frau eine neue Ehe ein, und erklart sich der neue 

Ehemann bereit, fiir den Unterhalt der "miteingebrachten" 

Kinder ganz oder teilweise aufzukommen, so kann die Ver

pflichtung des Vaters je nach den Umstanden herabgesetzt 

oder ganz erlassen werden (Art. 22).

SCHEIDUNGS-PRAXIS

Soweit die legislative Scheidungs-Theorie. Wie aber war es 

um die Scheidungspraxis bestelIt ?

Anders als in der Sowjetunion, deren erste Jahre noch vom 

orthodoxen Enthusiasmus der "freien Liebe" erfiillt waren 

- einem Enthusiasmus, der allerdings unter Stalin bald wie

der auf die traditionelle Familienmoral zuruckgeschnitten 

wurde, - hat das sino-kommunistische Regime von vorn- 

herein die Institution der Ehe auf einen hohen sittlichen 

Altar (vgl. z.B. Art. 8) gestellt, wenngleich die formellen 

Scheidungsvorschriften auf den ersten Blick dem Indivi- 

dualismus Tur und Tor zu offnen scheinen. Nach wie vor 

jedoch ist die Familie in China die solideste Institution 

der Volksrepublik, die auch durch wiederholte Revolutio-
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nierungsversuche,wie etwa durch die Einfiihrung der Fami- 

lienkampfversammlungen etc. nicht aufgebrochen wurde.

Wie gering Ehescheidungen in China sind, zeigt eine der wenigen 

verfiigbaren Statistiken aus den friihen Jahren der Volksre- 

publik: 1950 waren es nur 186 000 Ehen, 1951 409 000 

und in den ersten 6 Monaten des Jahres 1952 396 000 - 

und dies bei einer Bevolkerung von damals rd. 600 Mio. 

Menschen ! (68). Bei einer solchen Statistik muB im ubrigen 

noch beriicksichtigt werden, daB damals zahlreiche Ehen 

geschieden warden, die wahrend der Kuomintang-Zeit noch 

unter elterlichem Zwang geschlossen worden waren. Trotz 

dieser - gemessen an der Gesamtheit von 600 Mio.Men

schen nur geringen Ehescheidungsraten, hieB die neue 

Rechtsbestimmung bald nicht mehr "Ehegesetz", sondern 

"Scheidungsgesetz" - ein Zeichen, wie verstort weite 

Kreise der Bevolkerung auf eine Scheidungsziffer reagierten, 

die in westlichen Landern als geradezu lacherlich gering ange- 

sehen wiirde.

Durchaus erstaunlich im vorliegenden Zusammenhang ist 

noch die Tatsache, daB der Selbstmord - eine von Frauen 

in der Vergangenheit haufig geiibte Methode der "Scheidung 

auf chinesisch" - auch nach ErlaBdes Ehegesetzes noch 

weit verbreitet war. Wahrend der ersten 6 Monate des Jahres 

1952 kamen beispielsweise allein in der Provinz Chekiang 

438 Ehefrauen auf diese Weise urns Leben. 10 000 sollen 

es das ganze Jahr 1952 iiber in vier Siidprovinzen der Volks- 

republik gewesen sein (69).

Die Steigerung ging darauf zuriick, daB zahlreiche Frauen, 

die sich aufgrund des neuen Ehegesetzes aus den verhaBten 

Banden einer ihnen ehemals aufgezwungenen Ehe befreien 

wollten, mit ihrem Scheidungsbegehren nicht nur nicht 

durchdringen konnten, sondern sich manchmal sogar einer 

noch verstarkten Repression ausgesetzt sahen, da nicht 

einmal die lokalen Kader Verstandnis fur ihr Scheidungsver- 

langen hatten. Aus diesem Grunde auch ordnete die Regie

rung mehrere Untersuchungen zur Aufklarung solcher Faile 

an. Manchmal handelte es sich hier freilich auch um Frauen, 

deren Familien im Zuge der Landreform enteignet bzw. 

deren Manner liquidiert worden waren.

3.) KINDSCHAFTS- UND VORMUNDSCHAFTSRECHT

Zu diesem Themenkreis nur wenige Bemerkungen:

Uber das gesetzliche Vertretungsrecht der Eltern gegenuber 

den Kindern ist im Ehegesetz zwar keine ausfuhrliche Rege- 

lung enthalten, jedoch wird eine solche Vertretung als so 

selbstverstandlich unterstellt, daB man glaubte, eine for- 

melle Festlegung entbehren zu konnen. In dem Lehrbuch 

"Grundprobleme des Zivilrechts der VR China" wird da

rauf hingewiesen, daB "Eltern die gesetzlichen Vertreter 

ihrer minderjahrigen Kinder sind. Sie konnen in ihrem Na- 

men zivilrechtliche Handlungen vornehmen, Rechte wahr- 

nehmen und Pflichten ausuben. Der Grund fiir ein solches 

gesetzliches Vertretungsrecht beruht auf der Existenz der 

Familienbeziehung zwischen Eltern und ihren Kindern"(70). 

Uber Vormundschaftsfragen dagegen finden sich wiederum 

keine Regelungen. In einem "durchorganisierten" Staats- 

wesen wie China tauchen hier normalerweise aber auch 

keine Schwierigkeiten auf. Fur ein Kind oder einen Jugend

lichen, dessen Eltern gestorben sind, konnen ohne weiteres 

Verbande wie NachbarSchaftsorganisationen oder die Ein- 

heiten der kommunistischen Jugendliga das Vertretungs

recht und auch die Versorgung iibernehmen. Nahere Ent- 

scheidungen daruber wird das jeweilige Kollektiv treffen, 

in dessen Bereich der Vertretungs- und Versorgungsbediirf- 

tige lebt. Angesichts der im gesamten chinesischen Ver- 

waltungswesen herrschenden Dezentralisierungstendenz 

wird in der Regel auch nicht der Staat als solcher, sondern 

die zustandige Basisorganisation die Sorge iibernehmen.

Die Adoption findet nur am Rande Beachtung. Die Bezie- 

hungen zwischen Adoptiveltern und Adoptivkindern sind 

dieselben wie zwischen natiirlichen Eltern und Kindern. 

(Art. 13, I und II). Erstaunlicherweise findet sich hier 

kein einziger - negativ eingefarbter - Hinweis auf "feuda

listische" Praktiken. Im traditionellen China hatte die 

Adoption ja eine uberragende Stellung gespielt. Da die 

Ahnenverehrung im Mittelpunkt der Familienpolitik stand, 

konnte es sich praktisch niemand leisten, ohne mannlichen 

Nachkommen zu sterben. Bekam ein Mann weder von sei

ner Haupt- noch von seinen Nebenfrauen mannliche Nach

kommen, so adoptierte er einen oder mehrere Knaben von 

entfernten Verwandten - nur ausnahmsweise von vollig 

fremden Personen. Die Adoption wurde im allgemeinen 

durch Kauf bewerkstelligt.

Da es Beamten - aus Griinden der Gefahr des Nepotismus - 

verboten war, in der Provinz ihres Geburtsortes ein Amt zu 

ubernehmen, so benutzten sie nicht selten den Weg der 

Adoption, um diese Einschrankung zu umgehen. Ein Beam- 

ter lieB sich deshalb nicht selten von einer Familie desselben 

Namens adoptieren, die in einer anderen Provinz wohnte, 

und erwarb auf diese WEise das Heimatrecht der Provinz 

seiner Adoptiveltern, so daB er nunmehr - als Bewohner 

einer "anderen" Provinz - das Amt in der Heimatprovinz 

annehmen konnte.

Irgendwelche besonderen Bestimmunge, beispielsweise 

hinsichtlich des Alters, bestanden nicht. Der Adoptierte 

wurde rechtlich wie ein leibliches Kind behandelt. Seit dem 

Verschwinden des "feudalistischen" Ahnenkults, vor allem 

aber seit Auflosung der alten GroBfamilie, sind die Anreize 

fiir "feudalistische" Adoptionen so gering geworden, daB 

man offensichtlich glaubte, sich entsprechenden Verbots- 

regelungen ersparen zu konnen.

C. Der Wortlaut des Ehegesetzes von 1950 (71)

1. Kapitel: Grundsatze

Art. 1

Das feudalistische Ehesystem, unter dem Zwang herrscht, 

der Mann respektiert, aber die Frau versklavt wird und die 

Interessen der Kinder vernachlassigt sind, wird aufgehoben. 

Es gilt das neue volksdemokratische Ehesystem der Freiheit 

der EheschlieBung zwischen Mann und Frau, der Monogamie,
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der Gleichheit der Rechte von Mann und Frau und des Schut

zes der gesetzmaBigen Interessen der Frauen und Kinder.

Art. 2

Die Doppelehe und das Nehmen einer Nebenfrau sind verbo- 

ten. Die Institution der t'ung-yang-hsi ist verboten. Es ist 

verboten, auf die Freiheit der Witwen, sich wiederzuverhei- 

raten, einzuwirken. Es ist verboten, daB irgend jemand in 

Verbindung mit einer EheschlieBung die Gelegenheit benutzt, 

um eine Vergiitung zu verlangen.

2. Kapitel: Eheschliessung

Art. 3

Die Ehe muB von beiden Teilen, von dem Mann und von der 

Frau, personlich und in vollkommener Freiheit geschlossen 

werden, ohne daB von einer Seite auf die andere irgendein 

Druck oder von irgendeiner dritten Seite ein EinfluB ausge- 

ubt werden darf.

Art. 4

Ein Mann darf erst mit 20 Jahren, eine Frau erst mit 18 Jah- 

ren heiraten.

Art. 5

Die EheschlieBung ist verboten, wenn bei dem Mann oder der 

Frau einer der folgenden Umstande vorliegt:

1. wenn sie in gerader Linie blutsverwandt sind; oder wenn 

sie Geschwister sind, die von denselben Eltern abstammen 

oder die denselben Vater, aber verschiedene Mutter, oder 

dieselbe Mutter, aber verschiedene Vater haben; die Frage 

des Ehehindernisses zwischen sonstigen Blutsverwandten 

der Seitenlinie innerhalb der fiinf Generationen richtet sich 

nach den Gewohnheiten;

2. wenn aus einem angeborenen Mangel die Fahigkeit zur 

Vollziehung des Zeugungsaktes fehlt;

3. ungeheilte Geschlechtskrankheit, ungeheilte geistige Abnor- 

malitat, Lepra oder eine sonstige Krankheit, bei der nach 

medizinischer Ansicht eine Ehe nicht geschlossen werden 

sollte.

Art. 6

Fur die EheschlieBung haben sich beide Teile, der Mann und 

die Frau, personlich zu der zustandigen ortlichen Volksre- 

gierung des Bezirks oder der Landgemeinde zu begeben und 

dort die Registrierung vorzunehmen. Die zustandige ort- 

liche Volksregierung hat fur jede den Vorschriften dieses 

Gesetzes entsprechende EheschlieBung sogleich.eine Hei- 

ratsbescheinigung auszuhandigen.

Eine EheschlieBung, die den Vorschriften dieses Gesetzes 

nicht entspricht, darf nicht registriert werden.

3. Kapitel: Rechte und Pflichten 

zwischen den Ehegatten

Art. 7

Ehemann und Ehefrau sind Gefahrten zum gemeinsamen

Lebensunterhalt. Ihre Stellung in der Familie ist gleich.

Art. 8

Die Ehegatten sind verpflichtet, sich gegenseitig zu lieben 

und zu achten, sich gegenseitig beizustehen, sich gegen

seitig Unterhalt zu gewahren, friedlich zusammenzuleben, 

fur die Produktion zu arbeiten, die Kinder aufzuziehen und 

zu erziehen sowie fur das Gluck und Wohl der Familie und 

den Faubau der neuen Gesellschaft gemeinsam zu kampfen.

Art. 9

Beide Ehegatten haben ohne Unterschied die Freiheit, einen 

Beruf zu wahlen, eine Arbeit aufzunehmen und sich an den 

sozialen Bewegungen zu beteiligen

Art. 10

Beide Ehegatten haben gleiche Eigentums-undVerfiigungs- 

rechtean dem Familienvermogen.

Art. 11

Jeder der Ehegatten hat das Recht, seinen eigenen Familien- 

namen zu fiihren.

Art. 12

Die Ehegatten sind gegenseitig erbberechtigt.

4. Kapitel: Die Beziehungen zwischen Eltern und 

Kindern

Art. 13

Die Eltern sind den Kindern gegeniiber verpflichtet, sie 

aufzuziehen und zu erziehen. Die Kinder sind den Eltern 

gegeniiber zu Unterhaltsleistungen und zur Hilfe verpflich

tet. Keine der Seiten darf die andere schlecht behandeln 

oder aufgeben.

Auf die Beziehungen zwischen Adoptiveltern und Adoptiv- 

kindern finden die Vorschriften des vorstehenden Absatzes 

Anwendung.

Das Ertranken von Neugeborenen und ahnliche verbreche- 

rische Handlungen sind streng verboten.

Art. 14

Eltern und Kinder sind gegenseitig erbberechtigt.

Art. 15

Uneheliche Kinder genieBen die gleichen Rechte wie ehe- 

liche Kinder. Niemand darf sie benachteiligen oder gerin- 

ger achten.

Wird durch eine Beweisurkunde der unehelichen Mutter 

oder einer anderen Person nachgewiesen, wer der uneheliche 

Vater des Kindes ist, so hat dieser die Kosten fur den 

notwendigen Lebensunterhalt und die Erziehung des Kindes 

bis zu dessen 18. Lebensjahr ganz oder teilweise zu tragen. 

Mit Zustimmung der unehelichen Mutter kann der unehe

liche Vater das Kind zur Aufziehung erhalten.
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Wenn die uneheliche Mutter mit einem anderen Manne (als 

dem unehelichen Vater) die Ehe eingeht, so finden auf die 

Aufziehung der vor der EheschlieBung geborenen Kinder 

die Bestimmungen des Art. 22 Anwendung.

Art. 16

Der Ehemann darf die von seiner Ehefrau aufgezogenen oder 

die von ihrem friiheren Ehemann stammenden Kinder und 

eine Ehefrau darf die von dem Ehemann aufgezogenen oder 

von seiner friiheren Ehefrau stammenden Kinder nicht 

schlecht behandeln oder geringer achten.

5. Kapitel: Ehescheidung

Art. 17

Die von beiden Ehegatten selbst gewiinschte Ehescheidung 

ist zu gewahren. Ebenfalls ist die Ehescheidung zu gewahren, 

wenn einer der beiden Ehegatten die Scheidung ernsthaft 

und entschlossen begehrt und die Schlichtung vor der Volks- 

regierung des Bezirks oder vor dem Volksgericht ohne Erfolg 

geblieben ist.

Wiinschen beide Ehegatten selbst die Scheidung, so haben sie 

beide die Scheidung bei der Bezirksvolksregierung zu registrie- 

ren und von ihr eine Scheidungsbescheinigung zu erlangen. 

Die Bezirksvolksregierung hat die Scheidungsbescheinigung 

sogleich auszustellen, wenn sie bei der Priifung feststelIt, daB 

beide Ehegatten wirklich selbst (die Scheidung) wiinschen 

und daB die Fragen der Kinder und des Vermogens tatsachlich 

angemessen geregelt worden sind. Begehrt einer der Ehegatten 

ernsthaft und entschlossen die Scheidung, so kann er bei der 

Bezirksvolksregierung ein Schlichtungsverfahren beantragen; 

ist das Schlichtungsverfahren ohne Erfolg, so ist der Fall so

gleich dem Kreis- oder Stadt-Volksgericht zur Erledigung zu 

uberweisen; die Bezirksvolksregierung darf keinen der Ehe

gatten hindern oder davon abhalten, bei dem Kreis- oder 

Stadt-Volksgericht Klage zu erheben. Das Kreis- oder Stadt- 

Volksgericht hat in dem Scheidungsfall ebenfalls zunachst 

ein Schlichtungsverfahren durchzufiihren; ist die Schlichtung 

ohne Erfolg, so hat es sogleich eine Entscheidung zu fallen. 

Wenn beide Ehegatten nach der Scheidung selbst die Wieder- 

herstellung des ehelichen Verhaltnisses wiinschen, so haben 

sie bei der Bezirksvolksregierung die Registrierung der 

Wiederherstellung der Ehe vorzunehmen. Die Bezirksvolks

regierung hat die Registrierung zu gewahren und eine Be- 

scheinigung liber die Wiederherstellung der Ehe auszustellen.

Art. 18

Wahrend der Zeit, in der die Ehefrau schwanger ist, darf 

der Ehemann keine Scheidung vorschlagen; er darf erst ein 

aJahr, nachdem die Ehefrau das Kind geboren hat, sein Ver- 

langen auf Ehescheidung vorbringen. Diese Beschrankung 

gilt jedoch nicht, wenn die Ehefrau die Scheidung vorschlagt.

Art. 19

Solange ein Angehdriger der Revolutionsarmee im aktiven 

Dienst seiner Familie Nachrichten zukommen laBt, bedarf 

sein Ehegatte zur Beantragung einer Ehescheidung der Zu- 

stimmung des anderen Ehegatten, der Angehdriger der Revo

lutionsarmee ist.

Wenn ein Angehdriger der Revolutionsarmee vom Tage der 

Verkundung dieses Gesetzes ab zwei Jahre lang seiner Fami

lie keine Nachrichten zukommen laBt, so kann seinem Ehe

gatten, der die Ehescheidung verlangt, die Scheidung gewahrt 

werden. Wenn ein Angehdriger der Revolutionsarmee schon 

vor der Verkiindung dieses Gesetzes mindestens zwei Jahre 

lang seiner Familie keine Nachrichten mehr gegeben hat, und 

er auch nach der Verkiindung dieses Gesetzes ein Jahr lang 

seiner Familie keine Nachricht gibt, so kann seinem Ehe

gatten, der die Scheidung verlangt, die Scheidung gewahrt 

werden.

6. Kapitel: Unterhalt und Erziehungder Kinder 

nach der Ehescheidung

Art. 20

Das Verhaltnis der Blutsverwandtschaft zwischen Eltern 

und Kindern erlischt nicht infolge der Ehescheidung der 

Eltern. Nach der Ehescheidung bleiben die Kinder doch 

Kinder beider Teile, vom Vater und von der Mutter, gleich- 

giiltig, ob sie vom Vater oder von der Mutter aufgezogen 

werden.

Nach der Ehescheidung haben der Vater und die Mutter 

den von ihnen abstammenden Kindern gegeniiber die Pflicht, 

sie aufzuziehen und zu erziehen.

Nach der Ehescheidung sind grundsatzlich die Kinder wah

rend der Zeit, in der sie von der Mutter genahrt werden, in 

der Obhut der sie nahrenden Mutter zu belassen. Wenn nach 

Beendigung der Zeit, in der das Kind von der Mutter genahrt 

wird, beide Eltern das Kind aufziehen wollen und sie den 

Streit dariiber nicht durch ein giitliches Ubereinkommen 

beilegen konnen, so entscheidet das Volksgericht dariiber, 

wobei es seiner Entscheidung die Interessen des Kindes 

zugrunde legt.

Art. 21

Nach der Ehescheidung hat der Mann die Kosten fiir den 

notwendigen Lebensunterhalt und die Erziehung der Kin

der, die die Frau aufzieht, ganz oder teilweise zu tragen. 

Die Hohe der Kosten und die Dauer der Leistungen werden 

von dem Mann und der Frau durch Obereinkunft fest- 

gesetzt; kommt es nicht zu einer Einigung zwischen ihnen, 

so entscheidet das Volksgericht. Die Kosten werden in 

Form von barem Geld oder von Gegenstanden oder durch 

Zuteilung von Acker, der fiir die Kinder bewirtschaftet 

wird, oder in anderer Form geleistet.

Eine bei der Ehescheidung getroffene Vereinbarung oder 

ergangene gerichtliche Entscheidung liber die Kosten des 

Lebensunterhalts oder die Erziehung der Kinder beein- 

trachtigt nicht einen Anspruch der Kinder gegen ihren 

Vater oder ihre Mutter auf Erhohung des in der Vereinba

rung oder in der gerichtlichen Entscheidung urspriinglich 

festgesetzten Betrages.
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Art. 22

Wenn im Faile der Wiederverheiratung der Frau ihr neuer 

Ehemann die Kosten fur den Lebensunterhalt oder die 

Erziehung der von der Frau friiher geborenen Kinder ganz 

oder teilweise zu iibernehmen wiinscht, so kann die Ver- 

pflichtung des Vaters der Kinder je nach den Umstanden 

herabgesetzt oder erlassen werden.

7. Kapitel: Vermogen und Lebensunterhalt nach 

der Ehescheidung

Art. 23

Bei der Ehescheidung wird die Regelung uber das Familien- 

vermogen - mit Ausnahme des vorehelichen Vermogens 

der Ehefrau, das in ihr Eigentum zuruckfallt - durch Ver- 

einbarung zwischen Mann und Frau getroffen. Kommt 

eine solche Vereinbarung nicht zustande, so entscheidet 

das Volksgericht, wobei es von den konkreten Umstanden 

des Familienvermogens ausgeht und grundsatzlich die In- 

teressen der Ehefrau und der Kinder sowie die Erhohung 

der Produktion beriicksichtigt.

Wenn der der Ehefrau und den Kindern zufallende Vermd- 

gensteil ausreicht, um die Kosten des Lebensunterhalts und 

der Erziehung der Kinder zu decken, so kann der Ehemann 

von weiteren Verpflichtungen fur die Kosten des Lebens

unterhalts und der Erziehung der Kinder befreit werden.

Art. 24

Zur Zeit der Ehescheidung bestehende Schulden, die aus der 

gemeinsamen Lebenshaltung der Ehegatten entstanden 

sind, sind aus dem wahrend der gemeinsamen Lebenshal

tung erworbenen Vermogen zu erfiillen; wenn kein Vermd- 

gen vorhanden ist, das wahrend der Zeit der gemeinsamen 

Lebenshaltung erworben ist, oder wenn das wahrend der 

gemeinsamen Lebenshaltung erworbene Vermogen zur Er- 

fiillung der Schulden nicht ausreicht, so obliegt die Erfiillung 

der Schulden dem Mann. Schulden, die nur einen der beiden 

Ehegatten betreffen, sind von ihm al lei n zu erfiillen.

Art. 25

Wenn nach der Ehescheidung einer der beiden Ehegatten, 

der sich nicht wiederverheiratet hat, hinsichtlich seines 

Lebensunterhalts in Not ist, so hat der andere ihm bei seinem 

Lebensunterhalt zu helfen. Die Art und Weise dieser Hilfe 

sowie ihre Dauer wird von beiden Teilen vereinbart; gelan- 

gen sie zu keiner Einigung, so entscheidet das Volksgericht.

8. Kapitel: Zusatzbestimmungen

Art. 26

Bei Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz wird den Ge- 

setzen entsprechend vorgegangen.

Wenn auf die Freiheit der EheschlieBung EinfluB genommen 

wird und die betroffene Person infolgedessen zu Tode kommt 

oder Schaden leidet, so sind diejenigen, die den EinfluB aus- 

geiibt haben, ohne Unterschied gemeinsam strafrechtlich 

verantwortlich.

Art. 27

Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkundung in Kraft.

Fur Gebiete, in denen rassische Minderheiten geschlossen 

siedeln, kann die Volksregierung bzw. die Militarkommission 

des betreffenden GroBen Exekutivbezirks oder die betreffen- 

de Provinzial-Volksregierung auf Grund der konkreten 

Eheverhaltnisse in dem betreffenden Gebiete der rassi- 

schen Minderheit Vorschlage uber Anderungen oder Ergan- 

zungen der Vorschriften dieses Gesetzes an den Regierungs- 

hof zur Genehmigung und Inkraftsetzung einreichen.

1) Vgl.hierzu CK. Yang, "Chinese Communist Society: The

Family and the Village", Cambridge/Massachusetts and London, 

1966, 2nd Printing, S. 80 ff. (81).

2) Naheres hierzu T'ung-tsu Chu, "Law and Society in Traditional 

China", Paris 1965, S. 20 ff.

3) ebenda 28.

4) vgl. Schelsky, Soziologie der Sexualitat, Nr. 2, Hamburg 1955, 

S. 88ff.

5) Naheres dazu Yang a.a.O. S. 100 f.

6) Ch'ii a.a.O.

7) Peking Review 1964, Nr. 11, S. 19

8) z.B. JMJP, 28.1.1971, 14. September 1971

9) Radio Kiangsi vom 31. August 1968, aus CNA 729, S. 5

10) 25. Marz 1971

11) Rudiger Machetzki, "Kollektive Dorfwirtschaft und familiare 

Organisationsstruktur", C .a. Juni 1973, S. 308-311

12) Naheres hierzu Rudiger Machetzki in: C .a., Mai 1973, S. 237 f. 

mit ausfuhrlichen Literaturnachweisen.

13) Im einzelnen mit Nachweisen ebenda, S. 239 f.

14) Jack M. Potter, "Wind, Water, Bones and Souls: The Religious 

World of the Cantonese Peasants", China Series, Reprint, No.C 

18, Berkeley, California 1970, S. 143, zitiert ebda 242.

15) Mao Tse-tung, "Untersuchungsbericht uber die Bauernbewegung 

in Hunan", in: Ausgewahlte Werke, Bd. I, Peking 1968, S. 45 f.

16) Roxane Witke, Mao Tse-tung, "Women and Suicide in the May 

4th Era" , in C.Q. Nr 31, September 1967, S. 130

17) Mao Tse-tung, "Miss Chaos Suicide" in: Stuart R.Schram, Ed., 

"The Political Thought of Mao Tse-tung, Harmondsworth, 1969, 

S. 336

18) abgedruckt bei M.J.Meijer, "Marriage Law and Policy in the 

Chinese People's Republic", Hongkong, University Press 1971, 

S. 281 f.

19) ebda Meijer, a.a.O., S. 283 f.

20) Die Texte zu diesen Regelungen finden sich ebda , a.a.O., S.285- 

299.

21) Nachweise ebda , a.a.O., S. 54 ff.

22) JMJP, 9.8.1951

23) Peking Review 1964, Nr. 11, S. 18

24) JMJP, 13.5.53.

25) Peking Review, a.a.O., S. 16

26) Peking Review ebda , S. 19

27) siehe dazu Rudiger Machetzki, "Der langgezogene Kampf gegen 

die tugendhafte Ehefrau und gute Mutter im chinesischen Dorf" 

in C.a. Juli 1973, S. 379’381, mit Nachweisen, insbesondere 

FuBnote 21.

28) Naheres dazu: Oskar Weggel, "Wenigstens ein Drittel des 

Himmels fur die Frauen", in: C.a. April 1973

29) "MaBnahmen uber die Eintragung von Eheangelegenheiten" 

vom 20. Mai 1955 in: Chung-hua jen-min kung-ho-kuo fa-kuei 

hui-pien 'Gesetzessammlung der Volksrepublik China, Peking, 

jahrlich zwischen 1956 und 1974: 13 Bande nach arabischen 

Ziffern numeriert, fortan abgekurzt als "fa-kuei", hier: Band 1, 

S. 194 bis 196.



CHINA aktuell 473 September 1976

30) Vgl. hierzu die "Direktive des Verwaltungsrats der Regierung uber 

staatlichen Untersuchungen bei der Durchfuhrung des Ehegeset- 

zes" vom 26.9.1951 in: Chung-hua jen-min kung-ho-kuo fa-

ling hui-pien ("Sammlung von Rechtsverordnungen der Zen- 

tralen Volksregierung", 5 Bande, Peking, 1952 bis 1955, fort- 

an abgekiirzt: "fa-ling", hier: Band 2, S. 35 bis 36; ferner: 

"Hinweis des Obersten Volksgerichts und des Justizministeriums 

uber die sorgfaltige Durchfuhrung der Direktive des Verwaltungs- 

rats der Regierung liber die staatlichen Untersuchungen bei der 

Durchfiihrung des Ehegesetzes vom 26.9.1951, fa-ling, 

Band 2, S. 37; Direktive des Innenministeriums liber die Inten- 

sivierung des Studiums des Ehegesetzes durch Kader auf Bezirks- 

und Dorfebene, sowie zur starkeren Beachtung des Heirats- 

Registrierungssystems vom 4. Oktober 1951, fa-ling. Band 2, 

S. 38f_; ahnliche Materien in fa-ling Band 2, S. 40, ebenda

S. 41 und ebenda S. 42 bis 43; ferner: "Direktive des Verwal- 

tungsausschusses der Regierung liber die Durchfuhrung des 

Ehegesetzes" vom 1. Februar 1953, fa-ling. Band 4, S. 79 bis 

81; "Einige erklarende Antworten des Gesetzgebungskomitees  

liber Ehefragen" vom 19. Marz 1953, fa-ling Band 4, S. 82 bis 

85.

31) Vgl. dazu fa-ling, Band 2, S. 40

32) "Hinweise des Obersten Volksgerichts, des Innenministeriums, 

des Justizministeriums und der allgemeinen politischen 

Abteilung der chinesischen Volksbefreiungsarmee uber Fragen 

der Scheidung von Revolutionarem Militarpersonal, das mit 

seinen Familien mehrals zwei Jahre lang keine Verbindung 

mehr hatte" vom 5. Januar 1955, fa-kuei, Band 1, S. 245.

33) Zum heuristischen Charakter vgl. Weggel, Oskar, Das AuBen-

handelsrecht der VR China, Baden-Baden 1976, S. 85, 95, 

135, 346, 467 .

34) Regierungsanweisung v. 26. September 1951, JMJP, 29.9.1951

35) Nachweis hierfiir Wolfram Miiller-Freienfels, "Zur revolutionaren

Familiengesetzgebung, insbesondere zum Ehegesetz der Volks- 

republik China vom 1.5.1950" in: Jus privatum gentium. Fest

schrift fur Max Reinstein, Tubingen 1960, S. 844-910 (875 f.)

36) Vgl. das Gesprach mit Gudrun Plattner, einer in China aufge- 

wachsenen Osterreicherin, in: China Report 1973, Nr. 9/10, 

S. 38-42 (40)

37) Lu Yang, "Die richtige Behandlung von Liebe, Ehe und Fami- 

lienproblemen", Chi Nan, Shantung, Volkspublikationsverlag, 

1964, Englisch in "Chinese Sociology and Anthropology" 

Spring 1969, Vol. I, Nr. 3, iasp-Serie, S. 20-25 (fortan zitiert 

als Lu Yang.

38) "Das Ehegesetz der Volksrepublik von 1950" in Rabels Zeit- 

schrift fiir auslandisches und internationales Privatrecht, 

1951, (16. Jg.) S. 112-126 (114).

39) JMJP, 20.3.1957, in SCMP Nr. 1487.

40) ausgehohlte Gesetzesfassaden bestimmen fast die gesamte 

Rechtslandschaft der Volksrepublik China. Naheres dazu: 

Oskar Weggel''Die Verfassung der VR China", Wien 1976, 

S. 10 ff.

41) 30.7.1973

42) NCNA, 8.5.76

43) Vgl. dazu Weggel, AuBenhandelsrecht, S. 349 f. mit Nach- 

weisen.

44) Naheres Weggel, AuBenhandelsrecht a.a.o. S. 352 f.

45) so Blinger, a.a.O., S. 122.

46) Ch'ii a.a.O. S. 16 f.

47) Ch'ii, a.a.O., S. 31.

48) Ch'ii, a.a.O., S. 31-33

49) abgedruckt bei Harro von Songer, "Kaufvertrage im traditio- 

nellen China", Zurich 1970, S. 200 f.

50) Provinzradio Innere Mongolei, 20.11.1972, in CNA 919, S. 3

51) 21.11.1972

52) Nachweis und weitere ahnliche Faile in C.a. Januar 1975, 

0 50

53) ebenda

54) Lu Yang, ebenda, S. 32-36

55) Lu Yang, a.a.O., S. 38-42

56) ebenda, a.a.O., S. 9.

57) ebenda, S. 11-17

58) ebenda, S. 36-38

59) ebenda, S. 19

60) ebenda, S. 19 f.

61) ebenda, S.11.

62) ebenda, S. 47

63) JMJP, 31.3.1970; vgl. auch PRu 1970, Nr. 14, S. 9

64) CNS314 B 8

65) ebenda, S. 10

66) ebenda, S.10

67) Weitere Faile vgl. in: URS, Vol. 60, Nr. 9, vom 31. Juli 1970 

und Vol. 61, Nr. 2, vom 6. Oktober 1970, sowie Oskar Weggel, 

"Massenkommunikation in der Volksrepublik China", Nr. 38 

der Mitteilungen des Instituts fiir Asienkunde, Hamburg 1970, 

S. 134-136.

68) JMJP, 20.3.1953

69) Zitiert in: CNA, Nr. 5, S. 2

70) Chung-hua jen-min-kung-ho-kuo min-fa chi-pen wen-t'i 

("Grundprobleme des Zivilrechts der VR China") Peking 1958 

S. 96 f.

71) (in der Ubersetzung von Karl Blinger) entnommen aus Rabels 

Zeitschrift fiir auslandisches und internationales Privatrecht 

1951 (16) S. 121-126.


