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curfund sarica im Stidmarokko des 19. Jahrhunderts: 

Al-Mubtar as-Siisis Biographiensammlung 

al-Ma csill als Quelle 

Ralf Elger 

Arabische Biographiensammlungen gelten nicht eben als gute Quelle for die 

Untersuchung landlicher Rechtspraxis. Erstens fohren die meisten dieser Texte 

nur Stadter auf, vor allem Gelehrte, Dichter oder auch die Machtigen, zweitens 

liefern sie wenig Informationen zum Alltag der Menschen. Das Gesagte gilt 

auch for die Sammlungen aus Marokko, einem Land mit reicher Tradition 

biographischen Schreibens. Einer der jUngeren marokkanischen Biographen fallt 

allerdings etwas aus dem Rahmen. Es handelt sich um Mu�ammad al-Mubtar 

as-Susi (1900-1963 ), einen Berber aus SUdmarokko, genauer gesagr aus der 

Sous-Region. As-Susi machte nicht nur eine Karriere als Nationalist und 

Regierungsfunktionar, 1 er war auch ein hervorragender Heimatkundler und

produzierte mehrere Darstellungen Uber die Gesellschaft des Sus, unter denen 

die Biographiensammlung mit dem Titel "al-Ma'sul" (das Honigartige oder 

mit Honig gesU/3te) durch ihren Umfang besonders hervorsticht. Der Text 

umfa/3t etliche tausend Seiten in 20 starken Banden und ist in Casablanca in 

den Jahren 1960 bis 1963 erschienen. Viele Gelehrte und Sufis, vor allem des 

19. und 20. Jahrhunderts, aber ebenfalls andere Personen, Bauern und Kaufleute

etwa, werden teilweise recht ausfiihrlich beschrieben. Auch die Praxis der

Anwendung von curfund sari'·a kommt zur Sprache, der Aspekt von al-Ma'sill,
der mich im folgenden beschaftigen wird.

Zunachst mu/3 aber die Frage nach der Relevanz der Angaben as-Susis 

behandelt werden. Al-Ma'sul wurde von den Uber Marokko forschenden Ethno

logen wohl deshalb bisher ignoriert, weil der Text nicht ethnologischer For

schungsliteratur westlicher akademischer Pragung entspricht. Nichtsdesto

weniger hat er aber gro/3e VorzUge. Viele seiner Informationen, so sagt as-Susi 

durchaus glaubhaft, stammen von Zeugen der Ereignisse. Auch reproduziert er 

zahlreiche Dokumente. Und schlie/3lich berichtet er - das ist flir mich besonders 

1 
Zu as-Susi vgl. z.B. Muhammad b. al-Fatimi Ibn al-1:lagg, Is'iif' al-ibwan ar-ragibin bi-ranlgim 
tu//at min ''ulamii' al-mu'asirin, Casablanca 1992, 284-289; 'Abd a!-Wafi al-Mubtfir as-Susi, 
Dalil mabtutat wa-mu 'al/a/at Mu/Jammad a/-Mubtar as-Susi, Rabat 1988; Muhammad l:Jalil. 
Mu/Jammad al-Mubtiir as-Susi. Diriisa /i-sab�iyyatihi wa-!ii'rihi, Casablanca 1985 und die 
Selbstdarstellung von Muhammad al-Mubtar, Qikrayiit, Rabat 1984. 
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wichtig - recht detailliert i.iber den Verlauf etlicher Rechtsfalle. Einschriinkend 
ist zu sagen, daB der Autor kein "objektiver" Forscher war. Als einer der fi.ih
renden Nationalisten Marokkos kritisiert er die in den "Berber-ErlaB" (dahir 
berbere, arab. ?ahir) von 1930 mi.indende franzosische Politik der bildungsma
Bigen und rechtlichen Abtrennung der Berbergebiete vom Rest Marokkos. Im 
historischen Ri.ickblick wendet er sich gegen die Auffassung der Kolonial
macht, welche behauptete, da/3 die Berber kaum islamisiert waren und deswe
gen vor einer "Uberfremdung" durch die muslimisch-arabischen Marokkaner ge
schi.itzt werden mi.i/3ten. As-Susi will beweisen, da/3 islamische Bildung und 
die Anwendung von sarica in seiner Heimat eine lange Tradition hatten (al
Ma csal, II 124).2 Er geht aber auch auf die Rolle ein, welche nicht der sarica
zugerechnete Normen dort spielen. Und darin liegt ein Grund dafi.ir, da/3 ich 
seine Darstellung fi.ir im ganzen als recht plausibel, zumindest aber als einen 
akzeptablen Ersatz fi.ir empirische Forschung erachte. 

Die meisten Bewohner des Sous sprachen im 19. und 20. Jahrhundert den 
bcrberischen Schluh-Dialekt, wiihrend zur Abfassung schriftlicher Dokumente 
im allgemeinen die arabische Sprache verwendet wurde. Sie waren i.iberwie
gend se/3hafte Bauern. Bei geni.igend Regen ist die Region relativ fruchtbar, 
allerdings kam es immer wieder zu Trockenheiten, die viele Bewohner zur 
Auswanderung zwangen. 3 Der marokkanische Staal mit seinem Zentrum in
Fes hatte vor der Kolonialzeit nur einen sehr geringen Einflu/3 auf den Siis. 
Zwar versuchten einige Sultane, dort Kontrolle zu erlangen, indem sie ihnen 
ergebene Gouverneure einsetzten. Diese Ma/3nahmen hatte aber keinen dauer
haften Erfolg, und die Gouverneure wurden immer wieder schnell vertrieben 
(vgl. z.B. al-Ma csal, III 257; III 269; IV 39). Ein lokales Machtzentrum 
bildete eine Familie von Heiligen und Scharifen, Prophetennachkommen, im 
Tazerwalt, unter denen J:Iusain b. Hasim (gest. 1880) eine besonders 
herausgehobene Position besa/3. Er konnte aufgrund seines religiosen Prestiges 
als Vermittler bei Streitfallen auftreten. Auch verfi.igte er i.iber gro/3en Reich-

') 

� Das sagten aber auch einige franzdsische Forscher, die sich mit Siidmarokko, insbesondere
dem Sus beschiiftigten. Andre Adam, "Remarques sur Jes modalites du serment collectif dans
I, Anti-Atlas occidental", Hesperis 35 (1948), 299-310, 300, betont, dail islamische Gelehrte
iiberall in der Region anzutreffen waren. Bei Robert Montagne, Ben Daoud, "Documents pour
servir a l'etude du droit coutumier du Sud-Marocain", Hesperis 7 (1927), 410-445, S. 401, heiilt
es: "Tandis que dans le Moyen-Atlas nous sommes en presence de populations berberes
homogenes, tres faiblement islamisees, indemnes de !'action du Makhzen et restees fonciere
ment attachees a leurs coutumes, les Berberes du Haut-Atlas Occidental, du Sous, de l'Anti
Atlas, du Haut-Draa, vivent au contraire dans une inextricable confusion d'institutions reli
gieuses, politiques et juridiques."

3 
V gl. zur Region des Sus, auch den nachkolonialen Rechtsverhaltnissen, die Studie von Bertram 
Turner, "Die Persistenz traditioneller Kontliktregelungsverfahren im Souss (Marokko)",
Begegnung und Konflikt - eine kulturanthropologische Bestandsaufnahme, hrsg. v. Wolfgang
Fikentscher, Miinchen 2001, 187-202.
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tum, weil er erfolgreich im Transsahara-Handel tatig war, und griff notfalls auf 

bewaffnete Gefolgsleute zurtick, um seine Interessen durchzusetzen.4

Von den vielen Stammen des Sous seien die Meggat und Semlal genannt, 

welche im folgenden noch eine Rolle spielen werden. Sie zeigten sich im 

allgemeinen als recht wehrhaft, trotzten sowohl marokkanischen Machthabem 

als auch lange Zeit den Franzosen, selbst wenn es unter ihnen immer wieder 

zu Konflikten kam. Eine besondere Rolle nahm al-Mubtar as-Siisis Stamm, 
die Ait c Abd Allah in der Region von Dukadir Iligh, ein. Sie wurden zwar 

wegen ihrer unkriegerischen Haltung von Mitgliedern anderer Stamme gele

gentlich verspottet, genossen aber gleichzeitig als igurramen, berberisch fiir 

Marabouts, ein gewisses Ansehen. 5

Al-Mubtar as-SiisI zufolge war die Berbergesellschaft des Sous im 

19. Jahrhundert zutiefst islamisch gepragt. Viele Seiten widmet er der Be

schreibung der madrasas und der dort tatigen Lehrer (z.B. al-Ma csiil, III 276).

Fi.ir angehende Gelehrte bestand auch die Moglichkeit, in Marrakesch oder in

Fes zu studieren, den Zentren marokkanischer Gelehrsamkeit. Viele kehrten in

ihre Heimat zuri.ick, um dort zu arbeiten. As-SiisI legt Wert auf die Fest

stellung, daB die Personen, welche er in seinen Biographien als fuqahii ",

Rechtsgelehrte, bezeichnet, tatsachlich eine zureichende Ausbildung genossen

hatten (al-Ma csiil, II 59). Sie i.ibemahmen verschiedene Funktionen, konnten

Vertrage und andere Dokumente aufsetzen, dienten als Lehrer und auch als

Muftis. Nur den qualifiziertesten wurde zugestanden, selbstandig Rechtsfalle
zu verhandeln (al-Ma csiil, II 63). Fi.ir die Juristen war es schwer, die Durch

fiihrung eines Urteils zu erzwingen. Oft traten dafiir allerdings die Stammes

rate (gamii ciit) ein, die, wie ein Gewahrsmann von as-SiisI berichtet, in der

madrasa des jeweiligen Stammes tagten. Zu ihren Mitgliedern gehorten auch
islamische Gelehrte (al-Ma csiil, III 269).6

Nach as-SiisI hatte die .farica im Sous zwar eine groBe Bedeutung, jedoch 

wurde die Rechtspraxis auch von cur[ bestimmt. Allgemein gait, daB Straf

taten nach cur[ behandelt wurden, <lessen Regeln teilweise schriftlich fixiert 

vorlagen. Das im 19. Jahrhundert gi.iltige "Strafgesetzbuch" des Stammes der 

Meggiit z.B. enthalt einen Katalog von Geldstrafen, die an den Stammesrat zu 

entrichten waren. Die hachste Summe, 25 Einheiten der Wahrung miJqiil, 

steht auf die Verbrechen "Tatung eines Stammesmitgliedes" und "Totung 

eines aus Ehebruch hervorgegangenen Kindes." Zwanzig miJqiil sind fiir die 

Tatung von Mitgliedern dreier benachbarter Stamme zu entrichten. Auf die 

4 Vgl. dazu die Arbeiten von Paul Pascon und anderen, La maison d'Jligh et J'histoire sociale du 
Tazerwalt, Rabat 1982. 

5 
Jean Chaumeil, "Histoire d'une tribu maraboutique de J' Anti-Atlas. Les Ail' Abdallah ou Sa'id", 
Hesperis 39 (1952) 197-212, 210. 

6 
So auch Robert Montagne, "La regime juridique des tribus du Sud Marocain", Hespcris 24 
(1924), 313 ff., 329. 
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Yerletzung eines Stammesmitgliedes durch Schwert, Dolch oder Feuerwaffen 
sowie auf erwiesenen Ehebruch stehen zehn miJqal. Fi.in[ miJqal kostet das 
Yerlassen der Ehefrau, das Ausschlagen eines Zahnes und die Ti:itung eines 
Fremden.7 Ahnliche Auflistungen (arab. Jau]:i, pl. alwaiJ oder auch sigill al
a'raf) besal3en auch anderc Stamme (al-Ma csiil, III 275 f.). Sie regeln das 
Yerhalten auf Markten und Heiligenfesten, enthalten Normen bezi.iglich des 
Schutzes von Moscheen und V orratsspeichern. 8 Falle von Erbschaft, Land
besitzfragen und mit Stiftungen und Vertragen verschiedener Art zusammen
hangende Dinge wurden hingegen als qaqaya sar"iyya betrachtet (al-Ma csiil, III 
269). Es gab keine strikte institutionelle Trennung in der Behandlung der curf
und der sari'"a-Falle. So befaBten sich fuqaha" auch mit Strafrechtsgegen
standen, obwohl die Praxis der Erhebung von Geldstrafen (c uqiibat bi-1-mal), 
wie sie in dem oben erwahnten Jau]:i geregelt ist, von einigen Gelehrten als 
"unislamisch" angegriffen wurde (al-Ma csiil, III, 275). 

Nachdern sie im Jahre 1933 die Eroberung des Sous zum Abschlu/3 
gebracht hatten, wollten die Franzosen in Einklang mit dem "Berber-Erla/3" 
von 1930 die Stellung des '"urf starken. Nach dem Willen der Besatzer sollten 
nunmehr auch zivilrechtliche Falle mi:iglichst nach curfbehandelt werden. Die 
gama cat, jetzt auch tribunaux coutumiers genannt, fungierten als zivilrecht
liche Instanzen,9 wahrend die Strafjustiz in den Handen des von der Zen
tralregierung eingesetzten qa ·'id (Anfi.ihrer) lag. Allerdings wurden die tradi
tionell gi.iltigen Geldstrafen abgeschafft, und dies veranlaBt as-Susi" zu der 
Klage, da/3 die Franzosen einerseits unsinnige neue Gesetze eingefi.ihrt hatten, 
die der sarica zuwiderliefen, andererseits ni.itzliche bestehende Regelungen des 
'urf verboten (al-Ma csiil, III 278). Interessant ist an dieser Darlegung, daB as
Susi" sari'"a und cur[ offenbar nicht als miteinander in Konflikt stehende 
Normbereiche ansah, sondern als integrale Teile einer Ordnung, welche das 
Leben irn Sous in angemessener Weise regelte. Sari ca und cur[ bilden 
gemeinsam islamische Normativitat. 

Nun stellt sich die Frage, mit welchen theoretischen Begriffen sarica und 
cur[, so wie as-Susi" sie beschreibt, konzeptionell gefaBt werden ki:innen. Es ist 
naheliegend, sie als "sakrales Recht" und "Gewohnheitsrecht" gegeni.iber
zustellen. Ich will aber auch untersuchen, ob nicht die Einfi.ihrung des Begriffs 
der "Rechtsgewohnheit" zu einer noch praziseren Beschreibung der Verhalt
nisse im Sous verhelfen kann. Uber "Rechtsgewohnheit" wird seit einiger Zeit 
im Rahmen der europaischen Rechtsgeschichte diskutiert - ich beziehe mich 

7 
Paul Paswn, "Code penal des Mejjat du Tazerwalt (�afar I 176 / septembre 1762)", Bulletin 
economique et social du Maroc, 155-156 ( 1986). 97-102. 

8 
Montagne, "La regime juridique". 

9 
Jacques Caille, Organisation judiciaire et procedure marocain, Paris 1948, 82, berichtet Uber 
die unter franziisischcr Herrschaft festgelegte Zusammensetzung und Arbeitsweise einer 
ga111ii ca. 
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auf den Beitrag von Gerhard Dilcher. Er kritisiert die altere Forschung dahin
gehend, daB sie den Begriff "Gewohnheitsrecht" auf die Verhaltnisse des 
fri.ihen Mittelalters angewandt hatte, ohne zu bedenken, daB dies eine Projek
tion der Vorstellung einer Rechtsordnung darstellt, welche erst <lurch die in 
spaterer Zeit vollzogene Formierung von Gesetzesrecht entstand. 10 Fi.ir Dilcher 
ist "Gewohnheitsrecht", obwohl der Begriff <loch eine Differenz zum staatlich 
gesatzten und zum kirchlichen Recht markieren soil, integraler Bestandteil 
eines ausdifferenzierten Rechtssystems, das maBgeblich von staatlichem und 
kirchlichem Recht bestimmt ist. 

Gewohnheitsrechtliche Normen fi.illen Li.icken, die das gesatzte Recht gelas
sen hat. Sie bilden keine eigene Rechtsordnung aus. Ein gesatztes Recht habe 
aber im Fri.ihmittelalter noch nicht bestanden, ja nicht einmal ein BewuBtsein 
von Rechtsnormen. Was es gab, war eine Yerbindung von "Religion, Sitte, 
Moral, Sprache, Symbolen", 11 welche der Konfliktbeilegung diente und fi.ir die
Dilcher den Begriff der Rechtsgewohnheiten einsetzt. 12 

Nach den Ausfi.ihrungen Dilchers laBt sich eine Dichotomie erstellen 
zwischen gesatztem bzw. sakralem Recht und darin eingestreutem Gewohn
heitsrecht einerseits und Rechtsgewohnheiten andererseits. Ich will nun versu
chen, diese Dichotomie auf die Untersuchung von al-Ma csiil anzuwenden. curt 
ist dabei - nach as-Siisis Darstellung - Gewohnheitsrecht, sofem es Tei! einer 
Rechtsordnung ist, welche zwar weitgehend auf den Kategorien und Verfah
rensweisen des fiqh beruht. In bestimmten Rechtsbereichen aber, in denen die 
Normen des fiqh unter den lokalen Bedingungen des Sous nicht praktikabel 
erscheinen, etwa im Strafrecht, tritt curf an ihre Stelle. Der Artikel von 
Christian Mi.iller in diesem Band zeigt, daB diese Art der Inkorporation des 
<urfim malikitischen Denken durchaus traditionellerweise reflektiert und auch 
teilweise akzeptiert war. As-SOsis Sicht des Yerhaltnisses von curfund .farica 
sti.itzt sich somit, auch wenn sie nicht der aller malikitischen Juristen ent
spricht, doch auf eine Mehrheit unter ihnen. 

cur[, so wie er dem Leser as-Siisis entgegentritt, ist nicht nur islamisiert 
und arabisiert - folgerichtig verwendet as-Susi dafi.ir keinen Berberbegriff wie 
etwa izref -, sondern auch verrechtlicht. Wenn es curf irgendwann auf der 
Stufe der Rechtsgewohnheit im Sinne Dilchers gegeben hat, dann ist er <lurch 
diese Yerrechtlichung bereits i.iberformt und allenfalls in Resten erkennbar. 
Deren Untersuchung ware in einer gesonderten Arbeit zu leisten. Ich will hin
gegen im folgenden diskutieren, welche Aufschli.isse al-Ma csiil fi.ir eine kon
zeptionelle Erfassung von sarica auf der Grundlage der oben angesprochenen 

10 Gerhard Dilcher, "Mittelalterliche Rechtsgewohnheit als methodisch-theoretisches Problem",
Gewohnheitsrecht und Rechtsgewohnheiten im Mittelalter, von Gerhard Dilcher u.a., Berlin 
1992, 21-65, 26 f. 

11 Dilcher, "Mittelalterliche Rechtsgewohnheit", 38.
12 Dilcher, "Mittelalterliche Rechtsgewohnheit", 30.
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Unterscheidung zwischen Recht und Rechtsgewohnheiten gibt. Grundsatzlich 
ist zu sagen, daf3 sarica im Sous nicht staatlicherseits sanktioniert ist. Die 
Richter wurden durch tribale Gewalten untersti.itzt oder operierten ganz ohne 
Zwangmoglichkeiten. So verwundert es nicht, wenn as-SilsI erklart, ein Prin
zip der Behandlung von Rechtsfallen habe darin bestanden, daf3 der Richter 
eine Obereinkunft zwischen den Parteien herbeizufi.ihren suchte. Es macht das 
unter anderem an dem Vorgehen des faqih MuJ:iammad b. Bilqasim deutlich. 
Dieser wurde einmal gefragt, warum die Parteien, die einander im Vorfeld der 
Verhandlung heftig beschimpften, sofort ganz ruhig wi.irden, sobald sie zu ihm 
kamen. Er sagte: "Wenn sie beide sich von der sarica leiten !assen und dem 
Urteil folgen, das ich spreche, dann sind beide zufrieden und dankbar, wenn 
sie mich verlassen. Der, der im Unrecht ist, sieht seinen Fehler ein. Wenn der 
Sieger eine geduldige Natur und Respekt vor mir besitzt, dann beauftrage ich 
ihn, auf einen Tei! dessen, das ihm von Rechts wegen zusteht, zugunsten des 
Verlierers zu verzichten" (al-Ma c.,aJ, I 150). As-SilsI kommentiert: "Dies war 
die Politik, die sein Ansehen und seine Stellung hob" (ebd.). 

Diese Darstellung betont weniger die Anwendung und Durchsetzung einer 
Rechtsnorm als vielmehr die Konfliktlosung der beiden Parteien jenseits des 
Rechts. Sie geht davon aus, daf3 die Beteiligten ein Bewuf3tsein besitzen von 
dem, was richtig ist. Aufgabe des Richters ist es quasi, daran zu erinnern; man 
mag auch sagen, sie zum gewohnten Gang des Lebens zuri.ickzulenken. Inso
fern erscheint die Kategorie der Rechtsgewohnheit auch hilfreich zur Betrach
tung von sarica, so wie as-SilsI sie beschreibt. Sehr i.iberraschend ist das nicht, 
wurde dieser Gedanke doch auch bereits, in anderer Formulierung, von Law
rence Rosen aufgebracht. 13 Rosen vertritt die These, daf3 die primare Aufgabe 
des Kadis im Gericht darin bestehe, die Prozef3parteien in die Lage zu verset
zen, ihren Konflikt selbst beizulegen. Nur gelegentlich suche er Normen zu 
erzwingen. Diese Auffassung hat zwar Kritik hervorgerufen, 14 wird aber von
der erwahnten Beschreibung as-Silsis gesti.itzt. Der Kadi MuJ:iammad b. 
Bilqasim baut auf das Vorhandensein von "Rechtsgewohnheiten", die im Sous 
als schariagemaf3 anerkannt waren, aber nicht notwendigerweise mit den 
geschriebenen Normen der sarica i.ibereinstimmen mi.issen. 

In alteren Abhandlungen zum europaischen Gewohnheitsrecht wird dieses 
oft so charakterisiert, daf3 es organisch gewachsen, unwillki.irlich aus dem 
Leben des Volkes entstanden sei und damit im Gegensatz zum "volksfrem-

13 
Lawrence Rosen, The anthropology ofjustice. Law as culrure in Islamic society, Cambridge 
u.a., I 989.

14 
David S. Powers, Law, society, and culture in the Maghrib, 1300-1500, Cambridge 2002, 23, 
betont in seiner Kritik an Rosen die Bindung der Rechtspraxis an die Normen der maHgeb
lichen !Jqh-Werke. 
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den", 15 staatlich erzwungenen und durch Juristen ausgearbeiteten Rechts stehe. 

In der Tat scheint mir der Begriff "Gewohnheit", vor oder hinter den des 

"Rechts" gesetzt, zu stark diese Vorstellung nahezulegen. Deshalb will ich 

deutlich machen, dal3, wenn man iiber Rechtsgewohnheiten oder Gewohnheits

recht im Sus, sei es in cur[ oder in farT"a, spricht, die Interessen nicht 

iibersehen werden diirfen, die hinter solchen Gewohnheiten stehen und die sie 

notfalls auch erzwingen konnen. 

Al-Ma "snl gibt ein Beispiel daflir. Es handelt sich um eine Ausei

nandersetzung zwischen einem nicht weiter bezeichneten Angehbrigen der 

Semlal und dem faqTh Mul:rnmmad b. c Abd Allah (gest. 1885) aus dem 

Stamm der Ait cAbd Allah (al-Ma csnl, I 174 f.). Mul:iammad hatte dem Sem

lali wahrend der Hungersnot der Jahre 1878 und 1879 Korn zur Nahrung und 

als Saatgut geliehen. Sie einigten sich darauf, dal3 nach einem Jahr das 

Getreide zuriickgegeben werden sollte, zuziiglich einer recht hohen S11mme an 

Bargeld. Derartiges war nicht selten und fiihrte zu einer teils erheblichen 

Bereicherung einiger Profiteure (al-Ma csnl, I 164). 16 In diesem Fall aber 

wollte der Semla!I nach Ablauf der Leihfrist nur das Getreide erstatten und 

erklarte, dal3 die Bargeldzahlung unrechtmal3ig sei. Er habe sie nur unter 

Zwang akzeptiert, da er nahe am Verhungem gewesen war. Das akzeptierte aber 

Mul:iammad seinerseits nicht und klagte vor dem Rat des Stammes der Semlal 

gegen seinen Schuldner. Der Beklagte holte ein Rechtsgutachten von einem 

muslimischen Rechtsgelehrten ein, das zu seinem Gunsten sprach. Der Klager 

hatte ebenfalls ein Gutachten vorzuweisen, das seinen Standpunkt bestatigte. 

Auf welche Quellen die Muftis sich stiitzten, sagt as-Susi nicht, diskutiert 

auch nicht, ob hier nicht ein Fall von riba, verbotener Zinsnahme, vorlag. Er 

fiihrt aus, dal3 der Rat des Stammes der Semlal for Mul:iammad entschied und 

den Beklagten zwingen wollte, die vereinbarte Geldsumme zu zahlen. 

Angesichts der kontraren Rechtsmeinungen zu seinem Fall gab der beklagte 

Semla!I aber noch nicht auf und rief den oben erwahnten Heiligen .f:lusain im 

Tazerwalt als Vermittler an . .f:lusain verlangte die Dokumente, die zu dem Fall 

gehorten, aber sie waren inzwischen vernichtet worden. Das Fall stagnierte 

dann zunachst einmal. Die nachste Phase begann, als ein neuer Akteur auf den 

Plan trat, namlich der Stamm der Meggat, der in der Nahe der Residenz des 

Heiligen .f:lusain siedelte. Aus einem nicht naher genannten Grund kam es zu 

einem Konflikt zwischen den Meggat und .f:lusain. Da beide Parteien i.iber 

militarische Mittel verfiigten, entwickelten sich Kampfhandlungen, die 

schliel3lich in eine Belagerung der Residenz des Heiligen miindeten. Der 

15 
Ygl. Dilchers Referat der Aussagen Friedrich Karl von Savignys (Dilcher, "Mittelalterliche 
Rechtsgewohnheit", 34 ). 

16 
Siehe auch Paul Pascon, "Le rachat du Tazerwalt par la maison d'Iligh: formation d'u,,c 
puissance fonciere au XIXe siecle dans le sud-ouesl du Maroc ( 1820-1894 )", Terroirs et 
societes au Maghreb et au Mayen Orient. ed. par Maison d'Orient, Lyon 1987, 'i9-78. 
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Fi.ihrer des Stammes der Meggat bot die Beendigung des Konfliktes an, stellte 

aber verschiedene Bedingungen. Dazu gehorte, daf3 I:Iusain eine Wiederauf

nahme des Rechtsstreites herbeifiihre. I:Iusain nahm diese Bedingung an und 

erreichte, daf3 der Stammesrat der Semlal sich erneut mit der Angelegenheit 

beschaftigte. Der Rat bestatigte das erste Urteil. Der Fall war damit abge

schlossen und der Beklagte muf3te zahlen. 

Die lnformationen zu dem Fall, die uns Mubtar as-Susi liefert, machen 

deutlich, daf3 letztlich nicht allein die Normanwendung zum Urteil fiihrte, son

dern die in den Fall hineinwirkenden sozialen Beziehungen, das networking 

der Beteiligten. Der Klager hatte dabei mehr Erfolg als der Beklagte, wahr

scheinlich weil er ein reicher faqFh war, der sich zudem auf eine Rechts

gewohnheit im Sous berief, welche die anderen Reichen und Einfluf3reichen, 

darunter auch die Fuhrer der Semlal und der Meggat, forderten. Daf3 Verleiher 

von Saatgut sich durch Zinsnahme bereichern konnten, wurde von ihnen 

notfalls mit Gewalt gewahrleistet. 

ZusammengefaBt lauten die Ergebnisse meiner Lekti.ire von al-Ma csill wie 

folgt: As-Susi beschreibt curfund ,;;,1r1ca als integrale Teile einer islamischen 

Ordnung, wenn auch cur[ sich nicht auf die Offenbarung stiitzt. Die potentielle 

Alternative, eine Ordnung von Rechtsgewohnheiten, existierte im Sous wohl 

einmal, ist in al-Ma'·sul aber nicht erkennbar. Wenn man von noch bestehenden 

Rechtsgewohnheiten sprechen kann, dann in einem etwas anderem Sinne als 

Dilcher: Was die Bewohner des Sous als schariagemaB betrachteten, richtet sich 

eher nach ihrem Dafiirhalten, ihren Gewohnheiten und den sozialen Interessen 

einfluBreicher lokaler Akteure denn nach dem Buchstaben des Gesetzes. Anders 

gesagt: Sakrales Recht bietet einen gewissen Spielraum fiir die Iokalspezifische 

Auslegung und Anwendung, was nicht i.iberraschend ist und nati.irlich auch fi.ir 

andere Rechtsarten gilt. lnteressant ware es nun aber, wenn weitere Unter

suchungen aufgrund von as-Sus1s Darstellungen oder anderen Quellen der Frage 

weiter nachgehen wi.irden, ob vielleicht im Sous die Iokale Farbung von .farFca 

besonders ausgepragt erscheint - etwa im Vergleich zu den durch Rosen 

betrachteten Fallen. Al-Ma csill, dessen Reichtum als Quelle in dem vorlie

genden AbriB bei weitem nicht ausgeschopft wurde, bietet dazu aufgrund der 

relativ unideologischen Herangehensweise an das Thema "islamische Rechts

praxis" in der Heimat des Verfassers einen guten Ansatzpunkt. 


