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Gewohnheitsrecht unter den Uighuren 

im landlichen Xinjiang 

Ildik6 Beller-Hann 

Die turksprachige muslimische Gruppe der Uighuren bildet die Bevolkerungs
mehrheit im "Autonomen Gebiet Xinjiang der Uighuren" in der Volksrepublik 
China. Der vorliegende Artikel befal3t sich mit einigen Aspekten der sozialen 
Kontrolle in der uighurischen Gesellschaft. Es ist ein erster Versuch, einen 
allgemeinen Uberblick i.iber die rechtliche Situation sowohl in der vorsozialis
tischen als auch in der sozialistischen Periode zu gewinnen. Trotz der Einfi.ih
rung eines einheitlichen sakularen Rechtssystems i.iberwiegt bei der landlichen 
Bevolkerung Si.id-Xinjiangs nach wie vor der Rechtspluralismus. 

Einfiihrung 

Wie in vielen anderen Gesellschaften wurden die sozialen Verhaltnisse in 
Xinjiang in der vorsozialistischen Zeit teilweise von einer Anzahl ungeschrie
bener Regeln gesteuert, deren Funktion die Eindammung sozialer Konflikte 
war. Anhand informeller aber wirksamer Mechanismen der sozialen Kontrolle 
fand die Umsetzung dieser Regeln innerhalb der unmittelbaren Moscheege
meinde statt. Der Definition der Rechtsethnologen folgend schlage ich vor, 
diese Regeln unter dem Begriff des Gewohnheitsrechtes bzw. lokalen Rechtes 
zusammenzufassen.1 Trotz mancher Abweichungen in der Definition ist sich 
die Mehrheit der Forscher darin einig, dal3 Rechtssysteme "bodies of norms" 
konstituieren, und sie erkennen auch die Existenz normativer Ordnungcn 
auBerhalb des staatlichen Gesetzes in vielen Gesellschaften an.2 Rechtsethno
logen weichen von der engen "etatistischen" Definition des Rechtcs ab, die nur 
an den Staat gebundene Rechtssystcme anerkennt. Stattdessen schlagen sie eine 

1 Franz und Keebct von Benda-Beckmann, "Adat and religion in Minangkabau and Ambon". in: 
Henri J.M. Claessen und David S. Moyer (Hg.) Time pas/. lime prescnl. lime !ii/Ure. Pcrs
pcc/ives on Indonesiil11 cul/Ure. Essilys in ho11our of Professor P.E. De Josselin de Jo11g 
(Yerhandelingen van Het Koninklijk lnstituut Yoor Taal-. Land- en Volkenkunde 131 ). Dmd
rccht 1988, 195-212. 

2 Gordon R. Woodman, "The idea of legal pluralism", in Bauduuin Duprct. Maurits Berger, Laila 
al-Zwaini (Hg.), Legal pluralism in /he Arnh World, The Hague 1999, 1-20. 

--- ..... 



210 Ildiko Beller-Hann 

weite Definition vor, die auch den nicht-staatsgebundenen Rechtsordnungen 
Normativitat zuerkennt. Dieser Ansatz geht davon aus, da/3 die Mehrheit der 
Gesellschaften in gewissem Ma/3e einen Rechtspluralismus aufweist, und sie 
versteht Recht als ein angefochtenes Feld, auf dem staatsgebundene und nicht
staatsgebundene Systeme nebeneinander cxistieren und oft miteinander konkur
rieren.3 

Obwohl das Problem bleibt, da/3 sich Gewohnheitsrecht unter diesen Um
standen nur schwer von Brauchtum unterscheiden la/3t, scheint dieser Rahmen 
des Rechtspluralismus besonders geeignet ftir eine Untersuchung der sozialen 
Verhaltnisse unter den se/3haften turksprachigen Muslimen Xinjiangs zu sein. 
Zu beachten ist hierbei, da/3 sich Gewohnheitsrecht von anderen normativen 
Rahmen wie Ethik, Moralitat und guten Manieren nicht trennen la/3t: "Custo
mary law is concerned not only with what is permitted and prohibited, but 
also with the ethical world in which actions and relationships take place. It has 
a strong moral component that passes judgement on how people ought to 
behave. Customary law is very much a moral system. "4 Dementsprechend
benutzen die Uighuren in einheimischen Diskursen ilber soziale Verhaltnisse in 
erster Linie moralische und religiose Begriffe statt staatlicher gesetzlicher Kate
gorien. Meine Dbernahme der weiter gefa/3ten Definition wird von diversen 
schriftlichen und ethnologischen Materialien gestiitzt. 

Im folgenden wende ich den Begriff des Gewohnheitsrechts in einem sehr 
weiten Sinne an, namlich als eine Reihe von Regeln, die kein homogenes 
System bilden, die nie kodifiziert wurden, keine Amter, keine spezifische 
Gerichtsbarkeit und keine Vollstreckungsgewalt hervorbringen. Man kann 
davon ausgehen, da/3 die verschiedenen Elemente der Gewohnheitsregeln zu 
unterschiedlichen Zeiten entstanden sind und sich verandert haben. Insofern 
sollte man vielleicht beim Gewohnheitsrecht nicht von einem System, sondern 
von einem "Bunde!'' sprechen, das keine durch Verschriftlichung festgelegte 
Grenze aufweist. Es wird auch vorausgesetzt, da/3 die verschiedenen normativen 
Systeme nicht voneinander isoliert waren, sondern sich im Gegenteil gegen
seitig beeinflu/3t haben. 

Soweit ich wei/3, wurde in der Xinjiang-Forschung bis jetzt das Problem 
der rechtlichen Lage noch nie gezielt im Rahmen des Rechtspluralismus 
erforscht. Das gilt insbesondere ftir die modernen, gegenwartsbezogenen ethno
logischen Forschungen. Historiker haben auf die rechtliche Situation in Xin
jiang wahrend des Mandschu-Reiches hingewiesen, aber auch hier fehlen detail-

3 Franz von Benda-Beckmann. "Legal pluralism and social justice in economic and political
development", in: Making law matter. Rules, rights and security in the Jives of' the poor, IDS 
Bulletin 32 (l ), 200 l, 46-56.

4 John Ambler, "Customary law and natural resources management: implications for integrating
state and local law in Asia" in: Tai Culture. International review on Tai cultural studies, 6 ( 1-2) 
2001, 41-62, S. 43. 
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lierte Behandlungen des Themas, was mit den sehr beschri:i.nkten Moglichkei
ten der Feldforschung und der Zugangssperre zu lokalen Archiven zu erkli:i.ren 
ist. 5

Der vorliegende Artikel besteht aus zwei Teilen. Der erste Tei! fa/3t die 
rechtliche Lage im vorsozialistischen Xinjiang zusammen und basiert auf 
diversen historischen Materialien, die hauptsi:i.chlich von einheimischen Auto
ren und europi:i.ischen Reisenden am Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 
20. Jahrhunderts stammen. Der zweite Tei! befa/3t sich mit der heutigen Situa
tion in Si.id-Xinjiang und besteht aus ethnographischen Materialien, die ich
wi:i.hrend li:i.ngerer Forschungsaufenthalte im Autonomen Gebiet Xinjiang der
Uighuren in der Volksrepublik China in den 1990er Jahren gesammelt habe.6

Weil die Forschung im wesentlichen auf dem Lande durchgefi.ihrt wurde,
betrachtet dieser Tei! i.iberwiegend die Perspektive der li:i.ndlichen Bevi:ilkerung.

1. Die vorsozialistische Periode

Historiker von Xinjiang behandeln vorsozialistische Streitschlichtungen im 
Rahmen einer Situation, in der zwei normative Systeme dominierten: islami
sches Gesetz und si:i.kulares Gesetz. Si:i.kulares Gesetz entsprach vor 1911 dem 
kaiserlichen Rechtssystem und spi:i.ter dem republikanischen Gesetz. Meiner 
Auffassung nach ist das auf zwei Kategorien basierende Modell der Historiker 
unzureichend. Diese Sicht ignoriert die Auswirkungen des Bi.indels von Ge
wohnheitsrecht, das bis heute bestimmte Aspekte sozialer Verhi:i.ltnisse beein
flu/3t, und i.ibersieht die komplizierten Mischformen zwischen den verschiede
nen lnstanzen. Kodifizierte normative Systeme (islamisches Gesetz und si:i.ku
lares Gesetz) spielten zweifellos eine wichtige Rolle in der Regelung sozialer 
Konflikte, aber auch alternative Mechanismen waren im Gang. Konflikte 
wurden innerhalb der Gemeinschaft oft informell gelost, manchmal durch die 
Vermittlung der Gemeinde-Altesten und anderer angesehener Mitglieder der 
lokalen Gemeinschaft. Die die sozialen Verhi:i.ltnisse betreffenden Regeln, die 
mit diesen Rechtssystemen nicht eng verbunden waren, kann man unter dem 
Begriff des Gewohnheitsrechts oder lokalen Rechts zusammenfassen. 

Nach der Massenbekehrung der lokalen Bevolkerung zum Islam, die im 
10. Jahrhundert begann, kannten die Oasen Ost-Turkestans eine gespaltene
Rechtssituation: Sie verfi.igten i.iber islamische Gerichte, gleichzeitig wurden

5 James Millward, Beyond the pass. Economy, ethnicity, and empire in Qing Central Asia, I 759-
1864, Stanford 1998, 121-124; Joseph F. Fletcher, "Ch'ing Inner Asia c. 1800" in: Denis 
Twitchett und John King Fairbank (Hg.), The Cambridge history of China, vol. 10: Late Ch'ing 
1800-1911, part I. Cambridge 1978, 35-106. 

6 Das Forschungsprojckt wurde von dcm Economic nnd Social Research Council of Great Britain 

finanziert (No R000 235709). 
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die sozialen Verhiiltnisse aber auch i.iber die von dem Gewohnheitsrecht beherr
schten informellen Mechanismen geregelt. Mit der Mandschu-Eroberung wurde 
ein drittes System, das kaiserliche Recht, i.ibergesti.ilpt. Von den drei norma
tiven Bezugssystemen waren nur das kaiserliche und das islamische Recht 
kodifiziert und institutionalisiert; nur sie beide verfi.igten i.iber ausgebildete 
Spezialisten. Zwischen diesen beiden Rechtssystemen herrschte eine Art von 
Arbeitsteilung, die oft von ethnischen Grenzen bestimmt wurde, obwohl es 
auch Beispiele fi.ir Oberlappungen gab. Gerichtsverfahren, in die ausschlie/3lich 
Muslime verwickelt waren, wurden vor das islamische Gericht gebracht, und 
nur Schwerverbrechen wie Mord und Verrat, und dari.iber hinaus Streitigkeiten 
zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen wurden von chinesischen Richtern 
verhandelt.7 Trotzdem gibt es Hinweise darauf, daB in den ersten Jahren der
Mandschu-Eroberung Streitigkeiten zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen 
ab und zu vor islamischen Gerichten verhandelt worden sind.8 Wiihrend der 
gesamten kaiserlichen Peri ode (17 59-1911) wurde das islamische Gesetz dem 
kaiserlichen Recht untergeordnet. Dieses Muster wurde in der zweiten Hiilfte 
des 19. Jahrhunderts vori.ibergehend unterbrochen, als Yac qub Bek die Macht 
ergriff.9 Wiihrend seiner islamisch-restaurativen Herrschaft ( 1864-1877) war 
islamisches Recht das einzige anerkannte normative System. 

Nach Yac qubs Niedergang ist der fri.ihere Stand des Rechtspluralismus 
wiederhergestellt worden, wobei das staatliche Rechtssystem Oberlegenheit ge
noss, aber gleichzeitig eine gewisse Arbeitsteilung mit den islamischen 
Richtern beachtete, und das parallele Funktionieren des Gewohnheitsrechtes 
insofern tolerierte, als daB es sich nicht in das Alltagsleben der einheimischen 
muslimischen Bevolkerung einmischte. Die Unterordnung des Scharia-Gerichts 
unter die chinesische Rechtsprechung war sowohl Folge als auch Zeichen der 
binnenkolonialen Lage Xinjiangs. Im Gegensatz zu den anderen obengenannten 
Rechtssystemen konnte Gewohnheitsrecht anderen Rechtssystemen weder 
untergeordnet noch i.ibergeordnet werden, gerade weil es i.iber keine organisierte 
institutionelle Basis und keine anerkannten Spezialisten verfi.igte: es konsti
tuierte Gemeingut. Eingebettet in alle Aspekte der lokalen sozialen Verhiilt
nisse, bestand der wichtigste Charakterzug des Gewohnheitsrechts darin, daB es 
oft die staatsgebundenen und religiosen Ordnungen herausforderte bzw. zer
ri.ittete. Weil diese Fragen bis jetzt in Zusammenhang mit Xinjiang unerforscht 

7 Flir Beispiele vgl. Ildik6 Beller-Hann, The spoken and the written. Oral and written transmission
of knowledge among the Uyghur, ANOR (8), Berlin/Halle 2000, S. 14-15. Es gibt Hinweise 
darauf, dal3 die Anzahl der Streitigkeiten zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen nicht gering 
war, obwohl bislang wenig liber die Arbeitsweise der chinesischen Gerichte in Xinjiang 
bekannt ist (Laura Newby, mlindliche Mitteilung). 

8 Millward, Beyond the pass, S. 121-4; Fletcher, Ch'ing Inner Asia, S. 77.
9 Flir diesc Periode siehe Ho-Dong Kim, The Muslim rebellion and the Kashghar emirate in 

Chinese Central Asia 1864-1877, unveriiffentlichte Doktorarbeit, Cambridge, Mass. 1986. 
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sind, ist es besonders schwer, Gewohnheitsrecht von Brauchtum abzugrenzen 

und zu definieren. 

Die Gtiltigkeit des Gewohnheitsrechts in der vorsozialistischen Zeit wird 

sowohl von europaischen Reisenden als auch von einheimischen Autoren ange

deutet. Es gibt Hinweise darauf, daB in der vorsozialistischen Zeit Besitz

verhaltnisse und die Yerteilung des Wassers tiberwiegend durch das Gewohn

heitsrecht geregelt worden sind, und seine Kraft war so stark, daB es oft andere 

normative Systeme tiberflUssig gemacht hat. Insbesondere im SUden von 

Xinjiang verfiigten Dorfgemeinden Uber ein hohes Niveau der Selbstandigkeit 

in Bezug auf die Organisierung der Wasseraufteilung und Bewasserung, 

wahrend im nordlichen Dsungarien der Staat eine gewisse organisatorische 

Rolle Ubemommen hat. 

Wie in West-Turkestan waren die Regeln diesbezUglich auch in Ost

Turkestan nicht schriftlich festgelegt. Die Quellen betonen, daB das nach 1911 

eingeftihrte republikanische Gesetz nur wenig beachtet wurde und stattdessen 

Gewohnheitsrecht Uberwog.10 Wasserrechte wurden sowohl lndividuen als auch

Gruppen zugeteilt, die durch die Einrichtung von Bewilsserungskanalen in die 

LanderschlieBung investiert hatten. Dies gait auch ftir den Norden von 

Xinjiang, wo die Regierung eine strengere Kontrolle Uber das Wasser ausUbte. 

Auch hier hatte das Gewohnheitsrecht eine solch groBe Geltung, daB die 

chinesischen Beamten es nicht zu ignorieren wagten, weil sie ihr Leben riskier! 

hatten.11 Im Prinzip durfte Wasser nicht ohne GrundstUck verkauft werden.

Das Nutzungsrecht des Wassers, das durch ein GrundstUck floss, wurde 

automatisch auf den neuen Besitzer Ubertragen.12 Die Menge des Wassers, das

einem Haushalt zugeteilt wurde, war von der Quantitilt abhangig, die der gan

zen Gemeinschaft zur Verftigung stand. Gewohnheitsrecht bestimmte die 

Reihenfolge, die Tage und die Dauer der Bewasserung.13 Trotzdem kam es oft

zu Auseinandersetzungen. In Streitigkeiten tiber Wasser und Bodenrecht wurde 

ein Dokument verlangt, aber nur wenige verftigten Uber schriftliche Belege. Ein 

neues Dokument konnte ausgestellt werden, vorausgesetzt, man konnte mit 

Zeugen beweisen, daB man den Boden und das zugehorige Wasserrecht geerbt 

oder gekauft hatte. In umstrittenen Hillen ordnete das Gewohnheitsrccht das 

Eigentumsrecht derjenigen Person zu, die den Boden im vorigen Jahr bestellt 

JO Walter Busse. Bewiisserungswirtschaft in Turan trnd ihre Anwendung in der Landeskultur, 
Jena 1915. S. 50 (Yeriiffentlichungen des Reichs-Kolonialsamts No. 8); Ludwig Golomb, Die 
Bodenkultur in Ost-Turkestan. Oasenwirtschafi tmd Nomadentum, Studia Instituti Anthropos, 

vol. 14, Freiburg 1959, S. 30. 
II L. Wawrzyn Golab, "A study of irrigation in East Turkestan", in: Anthropos46, 1951, 187-199, 

S. 198.
12 Busse, Bewiisserungswirtschafi, S. 55-56.
13 Golab, "A study", S. 198.



214 Ildik6 Beller-Hann 

hatte.14 Gewohnheitsrecht in diesem Bereich wurde von dem Mirab aufrechter
halten, der in unterschiedlichen Regionen verschiedene Aufgaben hatte. Er war 
hauptsachlich fiir die Wasseraufteilung zustandig, und seine Genehmigung war 
erforderlich, um einen Bewasserungskanal zu eroffnen und um Wasser zu erhal
ten. Manchmal trat er auch als Steuereintreiber oder sogar als Streitschlichter 
auf. Diese letzte Funktion ist wahrscheinlich der Schli.isselposition zu verdan
ken, die die Wasserverteilung in der lokalen Wirtschaft einnahm. Die Macht 
des Mirabs war wahrend der wichtigsten Bewasserungsperioden so groB, daB 
sie den Einfluss der Staatsbeamten zeitweilig verdrangen konnte.15 Neben dem 
Mirab spielten auch andere Dorf-Alteste und angesehene Mitglieder der 
Moschee-Gemeinde eine gewisse Rolle, insofern sie bei Streitschlichtungen als 
geschlossene Gruppe auftraten. Sie ergriffen bestimmte MaBnahmen, um die 
soziale Ordnung zu sichern. Nachdem in der Kaschgar-Region in heftigen Aus
einandersetzungen im Zuge von Streitigkeiten tiber Wasserverteilung mehrere 
Leute von Messerstichen verletzt wurden, haben die lokalen religiosen Wtirden
trager in jedem Haus die Messerspitzen abgebrochen, um ahnliche Vorfalle zu 
vermeiden. 16 Daf3 das Verfahren kein Einzelfall war, wird von einer anderen 
Quelle bestatigt: Ahnliche Maf3nahmen wurden in einer anderen Gemeinde in 
Stid-Xinjiang ergriffen, nachdem eine Frau ihren Ehemann mit einem Messer 
getotet hatte.17 

Obwohl das islamische Gesetz nur einen begrenzten Einfluss auf die Rege
lung des Ressourcen-Managements hatte, scheint es den Bereich der Zivilstrei
tigkeiten und familiaren Yerhaltnisse dominiert zu haben. Wie es in vielen 
anderen islamischen Landem der Fall war, haben in Xinjiang islamische Juris
ten ftir Streitschlichtungen hanafitische Rechtsbticher benutzt. Die meisten 
Streitschlichtungen vor dem Scharia-Gericht wurden schriftlich in einem 
razinama abgeschlossen; Scheidungen wurden in einem talaqnama oder talaq 

xat schriftlich festgehalten.18 Zivilgerichtsverfahren wie Erbschaft und Unter
haltszahlung wurden mit Datum, Namen der Gegner, Natur der Streitigkeit, 
Namen der Zeugen und Urteil dokumentiert. Ein Exemplar eines Gerichtsbu
ches wurde von Martin Hartmann in Kashgar 1902 beschafft.19 Weitere Uber
tragungsurkunden aus Kaschgar sind typisch fiir Zivilrechtsfalle vom Ende des 
19. Jahrhunderts, die vor dem Scharia-Gericht verhandelt wurden. Sie befassen

14 Golomb, Die Bodenkultur, S. 56. 
15 Molla Abdulqadir, [A Collection of Eastern Turki folkloriscic texts}, Jarring Collection, Uni

versitatsbibliothek Lund, unveroffentlichte Handschrift, Prov. 464, Yarkand, ea. I 930, S. 44v. 
16 Ella und Percy Sykes, Through deserts and oase., of Central Asia, London 1920, S. 173.
17 Earl of Dunmore, The Pamirs; being a narrative of a year's expedition on horseback and on 

foot through Kashmir, Western Tibet, Chinese Tartary, and Russian Central Asia, vol. I, New 
Delhi, (1893) reprint 1993, 305-306. 

18 Ftir Beispiele siehe Oriental and Indian Office Library, London (LIP & S/7/4. 1875, S. 29.)
19 Sammlung Hartmann, Staatsbibliothek zu Berlin, Nummer 2 3296.
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sich mit Fallen des Familienrechts, Eigentumsrechts, Zivilstreitigkeiten und 

Stiftungen. Eines dieser Dokumente beinhaltet den Verkaufsvertrag eines 

Hauses, ein anderes bezieht sich auf eine Erbschaft: Ein Mann namens Bay 

Xojam tibertragt Boden, Geld, eine Hacke, einen Mantel, einen Sack und ein 

Bett vom vaterlichen Erbe auf seinen ji.ingeren Bruder. Ein drittes Dokument 

belegt, wie mehrere Schwestern ihren Tei! des vaterlichen Erbes von ihrem 

Bruder einforderten.20 Wahrscheinlich ist es kein Zufall, daB sich unter diesen 

Dokumenten kein Dokument befindet, das sich auf Streitigkeiten i.iber Wasser 

bezieht. 

Aber neben der Scharia bestimmten normative Vorstellungen viele andere 

Lebensbereiche, die dem lokalen Recht zugeordnet werden konnen: Beispiels

weise wurde das Heiratsalter fur Jungen auf 12 und fur Madchen auf I O Jahre 

festgelegt. Obwohl das minimale Heiratsalter als Brauchtum eingestuft werden 

konnte, gibt es Hinweise darauf, daB Eltem, wenn sie ihre Tochter oder Sohne 

bereits in einem jtingeren Alter verheirateten, unter den Druck der Gemeinde

mitglieder gerieten.21 Entfiihrung eines Madchens wurde auch vom Gewohn

heitsrecht geregelt, und der Schwere der Tat entsprechend galten unterschied

liche Vorgehensweisen.22 Weiterhin hat Gewohnheitsrecht der mannlichen/ 

vaterlichen Seite bestimmte Rechte i.iber Kleinkinder zugeschrieben. Weitere 

Beispiele beinhalten die informelle Adoption von Kindern zwischen Ver

wandten, oder die Institution der "Moschee-Kinder", d.h., wenn eine Frau aus 

irgendeinem Grund ihr Kind nicht behalten wollte oder konnte, konnte sic das 

Neugeborene vor die Moscheetiir legen. Wer immer das Kind fand, durfte es 

mit nach Hause nehmen und adoptieren.23 All diese Beispiele betreffen soziale 

Verhaltnisse, die sowohl im islamischen Gesetz als auch in modernen saku

laren Gesetzen ausfiihrlich besprochen und geregelt werden. Meiner Auffassung 

nach sind noch weitere Bereiche dem Gewohnheitsrecht zuzuordnen, die viel

leicht in kodifizierten Rechtssystemen nicht auftauchen: So wurden dem Gast 

oder dem Bettler bestimmte Rechte zugeschrieben, und es gibt Beweise dafiir, 

-----·-- ---------- · -·------
-

20 Deutsche Morgcnltindischc Gesellschaft in Halle/Saale, Sammlung Hartmann.
21 Ferdinand Grenard, Le Turkestan et le Tibet: etude cthnographiquc et sociologique, (J .-L

Dutrueil de Rhins: Mission Scientifiquc dans la Haute Asie 1890-1895), Paris, 1898: 118: 
Dunmore, Pamirs, 328-9. Ein weiterer Grund fiir diese Einstufung bietet das modcrnc
s;ikulare Recht an, welches das Heiratsalter regelt. Colin Mackerras, China's minority cul
tures: identities and integration since 1912, New York, I 995, 68, 178.

22 Nikolai F. Katanov, Volkskundliche Texte aus Ost-Tiirkistan, I.-Il. Aus dcm Nachlass vo11 N. 

Th. Katanuv. Karl Heinrich Menges (Hg.), Aus den Sitzungsberichten der Preussischen Aka
dcmie der Wisscnscha!ien, Phi/ologisc/J-Historischc K/a:;s2 1933 rmd i936, Leipzig 1976.
1204-1207. 

23 Molla Abdulqadir, /A Collection/ S_ 1(,v
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dal3 ein Verstol3 gegen das ungeschriebene Gesetz der Gastfreundschaft die 
Mil3billigung und manchmal sogar Mal3nahmen der Gemeinde nach sich zog.24

Viele Streitigkeiten wurden anhand informeller Mechanismen geregelt. 
Autoren berichten von Streitigkeiten, die ohne Gerichtsverfahren geli:ist wur
den. In Khotan sind, wenn es zu Streit kam, die Gegner in Begleitung der 
ganzen Familie auf die Stral3e gegangen, womit das Problem in der Offentlich
keit in der Form einer heiklen verbalen Auseinandersetzung bekannt gemacht 
wurde. Die Schaulustigen mischten sich erst ein, wenn es zu korperlichen Ver
letzungen oder einer Schlagerei kam. Die Person, die eine schwerere Verletzung 
erlitten hatte, forderte dann ihren Gegner auf, sich zu entschuldigen. Der 
Angreifer mul3te hierauf dem Gegner seine Pfeife anbieten, was im Falle ihrer 
Annahme die Auseinandersetzung zu Ende brachte. Auch diejenigen Streitpar
teien, welche die peinliche offentliche Szene auf der Strasse vermieden, griffen 
auf die Pfeifen-Zeremonie zurilck, wobei oft die angesehenen Mitglieder der 
Moschee-Gemeinde als Vermittler auftraten. In Yarkand wurde die Wasserpfei
fen-Zeremonie in ahnlicher Weise zur Streitschlichtung eingesetzt. lnformelle 
Versohnung konnte auch durch gemeinsames Tee-Trinken abgeschlossen 
werden.25

Einheimische und europaische Quellen belegen, dal3 die drei obengenann
ten Rechtssysteme nicht immer voneinander isoliert waren, sondern in einem 
komplementaren Verhaltnis zueinander standen. Es kam vor, dal3, wenn ein 
Muslim mit dem Urteil des Scharia-Gerichts nicht zufrieden war, er zum chine
sischen Magistrat ging, auch wenn der Fall nicht unbedingt in dessen Zustan
digkeit fie!. Mit anderen Worten: Die lokalen Akteure manipulierten die vom 
Rechtspluralismus gegebenen Moglichkeiten und machten sie sich filr ihre 
Zwecke zunutze. Ein einheimischer Autor beklagt sich dartiber, daB Muslime 
oft zu dem nachsten lokalen Wtirdentrager, dem Bek, gingen, statt vor das 
Scharia-Gericht. Er interpretierte ein solches Vorgehen als Missachtung des 
islamischen Gesetzes, da das Urteil dadurch nicht unbedingt den fiqh-Biichern 

entspreche und demzufolge ungerecht sei. Ungerechtigkeit konnte auch dadurch 
verursacht werden, dal3 die Beks und die ihnen untergeordneten Beamten sehr 
korrupt waren. In diesen Fallen war das Urteil von der finanziellen Fahigkeit 
des jeweiligen Gegners abhangig, den Richter zu bes tee hen. 26 Es kam haufig 

24 Gustav Raquette, A contribution to the existing knowledge of the Eastern Turkestan dialect as 
it is spoken and written at the present time in the districts of Yarkand and Kashghar, 
Helsingfors, 1909, 6-7, 10-2. 

25 Grenard, Turkestan, 145; Raquette, Contribution, 22; Gunnar Jarring, Gustav Raquette and

Qasim Akhun 's letters to Kami] Elendi. Ethnological and folkloristic materials from Southern 
Sinkiang, edited and translated with explanatory notes, Lund (Scripta Minora Regiae Societatis 
Humaniorum Litterarum Lundensis 1975/76:l), 18. 

26 Muhammad Ali Damolla, "Gunakar iiciin hakimniii giiza biiyani", Jarring Collection,

Universitatsbibliothek Lund, unveriiffentlichte Handschrift, Prov. 207 .I, Kashgar, ea l 905- l 0, 
48.
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vor, daB ein Bek regelmaBig im eigenen Hof Streitigkeiten der lokalen Ge

meinde schlichtete. Er verftigte zwar tiber keine religios-juristische Ausbil

dung, aber die Formalitaten dieses "alternativen Gerichts" ahnelten dem 

Scharia-Gericht, und seine Urteile waren sowohl vom islamischen Gesetz als 

auch vom Gewohnheitsrecht gepragt. In dem bekannten Reisebericht von Sven 

Hedin wird ein solches Gericht, an dem mehrere Falle von Eheproblemen 

verhandelt wurden, geschildert. In einem Fall hatte der Ehemann seine Frau 

schwer miBbraucht, nachdem sie von ihm weggelaufen war. Als Strafe wurde 

der Ehemann vor dem Gericht durch Prtigel geztichtigt. In einem anderen Fall 

war die jtingste Frau eines Mannes, der mehrere Frauen hatte, mit einem ande

ren Mann weggelaufen. Sie wurde als Ehebrecherin verurteilt und gezwungen, 

zu ihrem Ehemann zurtickzukehren. Immerhin durfte sie sich vor der Rtickkehr 

ftir eine Weile im Hause des Gemeinde-Mollah aufhalten.27 Sowohl die Reise

berichte als auch die einheimischen Quellen bestatigen, daB in der vorsozia

listischen Periode in den urbanen Zentren die Zeit-Ehe eine anerkannte soziale 

Institution war. Ob dieses Phanomen, das eigentlich den Schiiten zugeschrie

ben wird, als vom Gewohnheitsrecht oder vom islamischen Gesetz gebilligt 

verstanden sein soil, bleibt eine offene Frage.28

Eigentumsverhaltnisse in der Ehe waren besonders kompliziert. Schon der 

Wortschatz des Erbrechts, der sich sowohl aus arabischen Wortern als auch aus 

Wortern turko-mongolischer Herkunft zusammensetzte, weist auf diese Kom

plexitat hin. Dementsprechend konnte man das Erbe als miras, ma! a.Jya oder 

tarka bezeichnen. Der Erbe wurde waris genannt, und die Person, die das Erbe 

hinterlieB, war der mawrus. Die Anteile der Erbschaft wurden als oq bezeich

net. 29 Islamisches Erbschaftsrecht garantierte die Eigentumsrechte ftir Frauen,

aber wahrend meiner ethnologischen Forschungen haben Informanten immer 

wieder betont, daB in der vorsozialistischen Periode Frauen gewohnheitsrecht

maBig keine Immobilien (d.h. Haus und Boden) erben durften. Den Informan

ten war bewuBt, daB in diesem Punkt Gewohnheitsrecht dem islamischen 

Recht widersprach. Meiner Auffassung nach fallen das Gewohnheitsrecht itls 

ein Btindel normativer Vorstellungen und die gewohnheitsrechtliche Praxis nur 

teilweise zusammen. So gibt es Hinweise darauf, daB Frauen in dieser Periode 

27 Sven Hedin, Durch Asiens Wiisten. Von Stockholm nach Kaschgar 1893-/895, I-II, Stuttgart
2001, 187-188. 

28 Molla Abdulqadir, [Collection], 13V. T.D. Forsyth et al., Report of a mission to Yarkund in 
1873, under command of Sir T.D. Forsyth( .. .) with historical and geographical information 
regarding the possessions of the Ameer of Yarkund, Calcutta 1875, 84; Sykes & Sykes, 
Through deserts, 65; A.N. Kuropatkin, Kashgaria (Eastern or Chinese Turkestan). Historical 
and geographical sketch of the country; its military strength, industries and trade, Calcutta 
I 882, 38; Lady Macartney, An English lady in Chinese Turkestan, London I 93 l, 129. Die 
sunnitische Tradition iiul3ert sich zum Thema widersprtichJi,;h. 

29 Muhammad Ali Damolla, "Miras mctrukiiniii biiyani", Jarring Collection, Universitiitsbibliothek
Lund, unvertiffentlichte Handschrifl, Prov. 207 .I, Kashgar, ea I 905- l 0, 5. 
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Eigentum besitzen konnten. In Khotan gait im spaten 19. Jahrhundert, dal3 

eine Frau, wenn sie keine Kinder hatte, den Ertrag ihres Eigentums (wahr

:,cheinlich geht es hier um Bodeneigentum) ihren Eltern i.iberliel3; wenn sie 

dagegen Ehemann und Kinder hatte, fie! er der Familie ihres Mannes zu. Nach 

der Ehe durfte sie die Kontrolle i.iber ihr Eigentum bewahren.30 Die Quelle

beschreibt die Natur des Eigentums nicht genau und wirft weitere Fragen auf: 

Inwieweit war die weibliche Kontrolle Uher Eigentum fakultativ? Was fi.ir eine 

ldeologie steckte hinter solchen Praktiken? Um diese Fragen zu beantworten, 

mi.issen wir zunachst unsere eigenen Vorstellungen von Eigentum zuri.ickstellen 

und die einheimischen Begriffe genauer erforschen. 

Die Scheidung, die in Ost-Turkestan haufig vorkam, konnte fi.ir die Frau 

bestimmte finanzielle Vorteile haben, auch wenn europaische Reisende das 

Thema sehr einseitig behandeln, im Sinne von Edward Saids "Orientalis

mus". 31 Es ist nicht immer klar, um welche Art von Eigentum es in den

Berichten geht. Theoretisch mul3te der Ehemann, wenn die Scheidung von ihm 

ausging, der Frau ihre ganze Aussteuer zuri.ickgeben. 32 Dies betrifft allerdings

nur Teppiche, Filze und Blech oder Kupfer sowie Ki.ichengerate. Scheidung 

unter diesen Umstanden konnte einen wohlhabenden Mann finanziell ruinieren: 

fi.ir ihn war es billiger, eine zweite Frau zu nehmen, ohne sich von der ersten 

Frau scheiden zu !assen. Aber viele Manner mi.issen einen Ausweg gefunden 

haben, denn manchen Berichten zufolge hatten viele geschiedene Frauen 

Schwierigkeiten, sich zwischen zwei Ehen i.iber Wasser zu halten.33 In anderen

Berichten dagegen wird ausdri.icklich von Landeigentum in der Hand von 

Frauen berichtet. So geht es in einem Bericht um Witwen bzw. geschiedene 

Ehefrauen von Nicht-Muslimen, die nach dem Tod des Ehemannes oder nach 

der Scheidung zu seinem Eigentum gekommen sind. 34 In einem anderen

Bericht geht es dagegen um lokale Muslime. Am Ende des 19. Jahrhunderts 

initiierte die Ehefrau eines wichtigen Beamten des Bezirks Keriya die 

Scheidung. Bei der Aufteilung des Eigentums kam es aufgrund der kompli

zierten Eigentumsverhaltnisse zu Streitigkeiten: der Boden gehorte ihr, die 

Gebaude dagegen waren sein Eigentum.35 Das Urteil respektierte das weibliche

Eigentumsrecht insofern, als der Ehemann gezwungen wurde, seine Gebaude 

abzutragen und anderswohin zu transportieren. Obwohl es nicht explizit ausge

fi.ihrt wird, ist zu vermuten, dal3 der Fall vor dem Scharia-Gericht verhandelt 
wurde. 

3o Grenard, Turkestan, 125. 
31 Edward Said, Orientalism. Western conceptions o[ the Orient, London 1978. 
32 Forsyth, Report, 90; Sykes & Sykes, Through deserts, 64.
33 Sykes & Sykes, Through deserts, 64. 
34 C.P. Skrine, Chinese Central Asia, London 1926; reprinted NY 1971, 203. 
35 Grcnarcl, Turkcstan, 167.



Gewohnheitsrecht unter den Uighuren 219 

Trotz der oft mangelnden Genauigkeit stellen diese Beispiele Belege dafiir 

dar, daB die vorsozialistische Gemeinschaft von mehreren normativen Rechts

systemen/Rechtsbi.indeln gepriigt war, die nicht von einander isoliert, sondem 

miteinander vertlochten existierten. 

2. Die sozialistische Zeit

In der vorsozialistischen Periode hielt das staatsgebundene Recht an seinem 

i.ibergeordneten Status fest, erkannte aber auch die Gi.iltigkeit anderer Rechts

systeme. Diese Situation hat sich nach 1949 dramatisch veriindert. Nach der 

Integration der Region Xinjiang in die Volksrepublik wurden die islamischen 

Gerichte abgeschafft, und das republikanische Gesetz wurde durch die sozialis

tische Rechtsprechung abgelost.36 Mit diesem Verlust der offiziellen Anerken

nung hat das islamische Recht vie! von seiner Gtiltigkeit verloren, aber es ist 

nicht spurlos verschwunden. Teilweise wurde es von "religiosen Werten" bzw. 

vom Gewohnheitsrecht "geschluckt". 

Im Gegensatz zum islamischen Recht verfi.igte das Gewohnheitsrecht nie 

i.iber staatliche Anerkennung. So konnte es auch nicht einfach abgeschafft wer

den, weil es auf der institutionellen Ebene nicht greifbar war. Trotzdem hat der 

sozialistische Staal gegen lokales Recht gekiimpft: Die ganze sozialistische 

Geschichte der Region war von Kampagnen gegen Aberglauben und "feudale 

Gewohnheiten" gepriigt. Insbesondere religiose Tiitigkeiten wurden sehr stark 

eingeschriinkt und sogar verboten. Die vage Definition von Aberglauben lieG 

vie! Spielrauin fi.ir den sozialistischen Staal, alle unerwtinschten Vorstellungen 

und Tatigkeiten dieser Kategorie zuzuordnen, sobald sic sich als schadlich for 

die sozialistische Entwicklung, d.h. for den chinesischen Staat erwiesen.37

Eine mogliche Deutung dieser Kampagnen geht dahin, daG der sozialis

tische Staat das absolute Monopol i.iber die Regelung der sozialen Verhaltnisse 

verlangt, und zwar auf Kosten sowohl des islamischen als auch des lokalen 

Rechtes. Die offiziellen Verbote haben auch zur Verschmelzung der beiden 

Kategorien beigetragen: Auch wenn islamisches Recht heute keine offizielle 

Anerkennung mehr hat, so wird es teilweise erwahnt und man erinnert sich 

seiner. Die Grenzen zwischen erlaubten und verbotenen "feudalen Gewohnhei

ten" und ihre Abgrenzung zum Aberglauben bleiben bis heute unklar. 

Die vom Staat genehmigten Formen der Tradition und Praxis werden in 

folkloristischen Veroffentlichungen unter orf-adfit zusammengefa/3t, ein Aus-

36 Colin Mackerras, China's minority cultures: Identities and integration since I 912, New York
1995. 

37 Mackerras, China's minority cultures, 109-133: Donald E. M,,dnni,, Reilg1011 im heutigcn 
China. Politik und Praxis (Deutsche Ubersetzung: Roman Makk). Nettetal 1993. 4.l -49. 71-74. 
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druck der auch von uighurischen Bauern regelmal3ig angewendet wird.38 Der

Ausdruck arabischer Herkunft wird in vielen islamischen Landern fi.ir traditio

nelle Praxis angewendet, und in dieser Hinsicht schliel3t er die Yerschmelzung 

der islamischen und vor-islamischen normativen Regeln ein.39 Es gibt be

stimmte Unstimmigkeiten zwischen lokalen und offiziellen Definitionen der 

ort:adii.t; lokale Definitionen beinhalten viele religiose Praktiken, die aus den 

offiziellen Yeroffentlichungen verbannt sind. In der offiziellen Auffassung gibt 

es "schlechte" und "gute" orf-adiit: die letzteren werden von uighurischen Folk

loristen und der Intelligenz mobilisiert, um die Uighuren als ethnische Gruppe 

zu definieren. Das Problem der Abgrenzung der "gereinigten Version" der orf

adii.t von den popularen, lokalen Definitionen bleibt ungelost, genauso wie fi.ir 

die Rechtsethnologen das Problem der Abgrenzung des Gewohnheitsrechts von 

der traditionellen Praxis und vom Brauchtum bestehen bleibt. 

Im folgenden werden einige Bereiche diskutiert, in denen lokales Recht 

seine Kraft und Gtiltigkeit bis heute einigermal3en bewahrt hat (nicht unbedingt 

in dieser Reihenfolge): 1. diejenigen, die in den kodifizierten Rechtssystemen 

explizit geregelt sind, 2. diejenigen, die den Regelungen des herrschenden 

Rechtssystems widersprechen, 3. diejenigen, die im lokalen normativen 

Diskurs als "Recht" (hiiq) beschrieben werden. 

a. Familienrecht

Widersprtiche werden vom sakularen Recht erzeugt, wenn neue Regeln fiir 

vorher vom Gewohnheitsrecht geregelte Bereiche eingefi.ihrt werden. Zurn 

Beispiel hat das Heiratgesetz das minimale Heiratsalter fi.ir Manner und Frauen 

deutlich erhoht.40 Gewohnlich wird das Alter der Kinder bei der Anmeldung

dementsprechend manipuliert. Endogame Tendenzen in der vorsozialistischen 

Periode beinhalteten auch Cousinen-Heirat. Wie in vielen anderen Landern 

(z.B. in der Ttirkei) hat auch die Regierung in China heftige Kampagnen gegen 

diese Praxis gefi.ihrt. Obwohl mir zu diesem Thema keine Statistiken zur 

Yerfiigung stehen, habe ich den Eindruck, da/3 die Cousinen-Heirat bis heute 

haufig vorkommt, und da/3 die Natur der Verwandtschaft bei der offiziellen 

Heiratsanmeldung verschleiert wird. Der entstehende Widerspruch wird in der 

38 S. Abdukerim Raxman, Riiwiiydul!a Hiimdulla, Scrip Xustar, Uygur orp-adiitliri, Orlimci 1996;
Abdurahim Habibul!a, Uygur etnografiyisi, Orlim�i 1993. 

39 Zur Tcrminologie s. Shamoon T. Lokhandwalla "'Ada". in E11cyclopaedia of Islam, New
edition, Leiden 1986, 170-173. Ober die komplizierte Wechselwirkung zwischen islamischen 
Recht und Gewohnheitsrecht siehc Haim Gerber, Islamic law a11J culture 1600-1//40, Leiden 
1999,S.104-115. 

4o M k Ch" ' . · ac erras. rna s m111onty cultures, 167, 172. 
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Praxis mit den "Waffen der Schwachen" d.h. Yerheimlichung, Li.ige, Yerleug
nung, gelost.41

Auffallend war wahrend meiner Feldforschung die Diskrepanz zwischen 
verschiedenen Rechtssystemen in der Erbschaftspraxis. Wahrend meiner 
Feldforschung haben Bauern in der Nahe von Kaschgar bestatigt, da/3 Tochter 
in der Regel keine Immobilien erben, obwohl jeder sich der Sache bewuf3t war, 
da/3 diese Praxis dem islamischen Gesetz widerspricht. Wie wir gesehen haben, 
deutet einiges darauf hin, da/3 in der vorsozialistischen Periode Frauen Landbe
sitz bekommen konnten, vielleicht in Fallen, wo die Scharia das Gewohnheits
recht erfolgreich verdrangt hatte. Die maoistische Periode hat die der "patriar
chalischen Ideologie" zugeordnete Praxis durch die strenge Durchfiihrung der 
Kollektivierungspolitik unterbrochen. Im sozialistischen sakularen Gesetz wur
den Frauen zwar gleichberechtigt, aber jetzt durfte niemand mehr Land besit
zen. Hauser blieben in Privatbesitz und wurden wie fri.iher weiterhin an Sohne 
vererbt. In der Reformperiode (ab 1978) entstand eine schiefe Rechtslage, 
zumindest was das Landeigentum betrifft: Land wurde den Bauern nur ftir eine 
bestimmte Zeit zur Yerfi.igung gestellt. Bauern haben zwar das Benutzungs
recht erhalten, aber der Landeigenti.imer bleibt der Staat. Seit die urspri.inglich 
kurze Frist auf eine langere Peri ode (15 Jahre, 30 Jahre) verlangert wurde, 
haben einige Leute angefangen, das Land stillschweigend an die Sohne zu 
vererben.42 In wie grof3em Ausma/3 diese Praxis verbreitet ist, wird man erst 
nach langerer Zeit sagen konnen. Aber in der Tendenz laf3t sich eine Wieder
belebung der lokalen normativen Ideologie unter dem Einflu/3 des gcanderten 
sakularen rechtlichen Rahmens beobachten. 

Die Rechtfertigung seitens der ortlichen Bevblkerung lautet, da/3 Frauen 
zugunsten ihrer Bri.ider freiwillig auf das Land verzichten. In manchen Fallen 
kauft der Bruder seiner Schwester regelmaf3ig Kleider, d.h. zu den zwei grof3en 
islamischen Festen. Auf ahnliche Geschenke hat die Ehefrau von ihrem 
Ehemann zweimal im Jahr Anspruch, und die Yerweigerung dieses weiblichen 
Rechtes kann zur Scheidung fiihren. Dieser Anspruch wird als hiiq (Recht) der 
Frau betrachtet. Der Anspruch sollte nicht als trivial verstanden werden: 
Kleider bzw. Stoffe bleiben bis heute (neben Geld) eine der wichtigsten Waren 
des sozialen Austauschs: sie werden sowohl als Bezahlung sozialer Dienst
leistungen als auch als Geschenke bei Ubergangsritualen und als Prestigeware 
geschatzt. Geschenke dieser Art werden bei Ubergangsritualen ausschlief3lich 

---------�-��---

41 Den Ausdruck habe ich von Scott entgeliehen, S. James Scott, Weapons of Che weak. 

Everyday forms of peasanc rcsiscancc, New Haven & London I 985. Siehe auch Thomas 
Hoppe, Die echnischen Gruppen Xinjiangs: Kulruruncerschiede und intcrechnischc Beziehun

gen, Hamburg 1998 (1995) (2. Autlagc), 135-137. 
42 Ober die Einzelheiten der Verwirklichung der Bodenreform irn :;i.idlichcn XrnJiang siehe Ildi

k6 Beller-Hann, "The Peasant condition in Xinjiang", Journal of Peasant Srudics 25 (I), 1997. 
87-112.
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von Frauen ausgetauscht. In der seit Deng Xiao Pings Machtiibernahme 1978 

aufgebauten "sozialistischen Marktwirtschaft", die mehr Freiheit fiir das Indivi

duum und eine Wiederbelebung der Tradition ermoglicht hat, ist der Wert der 

Geschenke gestiegen. Um die immer sichtbarer werdende Kluft zwischen 

Reichen und Armen in der Gesellschaft zu verschleiern, fiihrt die Regierung 

(mit der Unterstiitzung der vom Staal kontrollierten religiosen Institutionen) 

heftige Kampagnen gegen diese Praxis. Frauen bestehen aber auf der Giiltigkeit 

dieser adiit und setzen den Kampagnen ihre "Waffen der Schwachen" entgegen; 

und wie friiher wahrend des Maoismus setzen sie sich insgeheim durch. 

In diesen Fallen wird der weibliche Anspruch als hiiq definiert. In ahnli

cher Weise erzahlen verheiratete Frauen, da/3 sie das Recht haben, nach der Hei

rat einmal in acht Tagen ihr Geburtshaus bzw. ihre Eltern zu besuchen, voraus

gesetzt, da/3 es sich in der Nahe des Hauses des Ehemanns befindet. Auch 

diirfen sie fiir die Entbindung ihrer ersten zwei Kinder zuriick ins Elternhaus. 

Obwohl die Frau bei der Geburt des dritten und weiterer Kinder die Erlaubnis 

des Ehemannes braucht, darf er der Frau dieses Recht bei der Geburt der ersten 

zwei Kinder nicht verweigern, sonst riskiert er die Mif3billigung der Gemein

schaft. Auf jede Nachfrage, was denn passieren wiirde, wenn der Ehemann 

dieses weibliche Recht verweigern wiirde, kam eine ahnliche Antwort: 

"bolmaydu" (es gehort sich nicht, so was tut man nicht). 

In der vorsozialistischen Yergangenheit hatten geschiedene Frauen das 

Recht, bei Scheidung ihre Aussteuer mitzunehmen. Was noch wichtiger war: 

Frauen waren berechtigt, der Dauer der Ehe entsprechend weitere Teile der 

Einrichtung des Haushaltes mitzunehmen; je mehr Arbeit die Frau im Haushalt 

des Ehemanns/der Schwiegereltern investiert hatte, desto mehr durfte sie 

mitnehmen. Diese Praxis wird als orf-adiit bezeichnet und bis heute aufrecht

erhalten. Die Macht der Normativitat scheint so gro/3 zu sein, da/3 sie angeblich 

auch vom sakularen Gericht (sot) beachtet wird. 

Nach der Scheidung garantiert lokales Gewohnheitsrecht der patrilinearen 

Gruppe das Recht iiber die Kinder. Im islamischen Gesetz gilt dies nur ab dem 

siebten Lebensjahr des Kindes, aber gewohnheitsrechtmaf3ig gilt es auch bei 

sehr jungen Kindern, da/3 die vaterlichen Grof3eltern die Erziehung iiberneh

men, um die Wiederheirat der Mutter zu ermoglichen. Die vaterliche Linie ver

fiigt auch iiber das Recht, den Namen des Kindes zu wahlen. Diese Regelungen 

konnen in Konflikt mit dem Wohnsitzgesetz treten. Das sozialistische 

Wohnsitzgesetz versucht, die Einwanderung der landlichen Bevolkerung in die 

Stadte zu verhindern. Die Bevolkerung wird in zwei Hauptkategorien einge

stuft: landliche und stadtische Bevolkerung (plus eine Zwischenkategorie). Den 

beiden Kategorien werden bestimmte Rechte und Pflichten zugeschrieben, zum 

Beispiel durften in der Reformzeit nur Leute mit landlichem Wohnsitz auf 

Ackerland Anspruch erheben, und in den l 980er Jahren bekamen nur 

Stadtbewohner Lebensmittelmarken. Scheidung und Wiederverheiratung bleibt 
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bei den Uighuren verbreitet, und bei Mischehen zwischen Personen mit 

landlichem und stadtischem Wohnsitz "erbt" das Kind den Status seiner 

Mutter. 

Das Wohnsitzgesetz beeinflu13t weitere Bereiche des Familienlebens. Die 

urspriinglich ausschlie/3lich ftir Han-Chinesen geltende Familienplanung wurde 

am Ende der l 980er Jahre auch ftir die Minderheiten eingeftihrt. Die Regeln 

werden fi.ir ethnische Minderheiten grol3ziigiger ausgelegt als ftir Han-Chinesen, 

trotzdem sind die Betroffenen damit schon prinzipiell sehr unzufrieden. Hier 

wird wiederum zwischen Personen mit Iandlichem und stadtischem Wohnsitz 

unterschieden: Landliche Ehepaare diirfen drei Kinder haben, stadtischen Ehe

paaren werden zwei Kinder erlaubt.43 In der Praxis werden die Regelungen aber

oft unterlaufen, und Abweichungen kommen haufig vor (das wird besonders 

durch die Manipulation der "Mischehe" verwirklicht). Man kann sich aber 

fragen, inwieweit diese Gesetze die schon in der vorsozialistischen Zeit 

existierende Kluft zwischen Iandlicher und stadtischer Bevolkerung weiter 

vertieft haben. Moglicherweise lal3t sich hier von einer Verinnerlichung des 

Gesetzes sprechen, derzufolge sich der Inhalt des Gesetzes iindert, aber das 

Gesetz vielleicht zur Entstehung neuer adat beitragt, die, auf existierende Stere

otypen aufbauend, die zwei Gruppen als grundsatzlich anders definieren. 

Das Prinzip der erzwungenen Familienplanung widerspricht islamisch

gewohnheitsrechtlichen Vorstellungen iiber Kinder als Geschenk Goites, und es 

wird von den Einheimischen als besonders beleidigend wahrgenommen, wenn 

die Losungen der Familienplanung gerade auf die Au13enwande der Moscheen 

geschrieben werden. Um die staatliche Politik zu unterminieren bzw. ihr 

auszuweichen, werden Gewohnheitspraktiken mobilisiert: Das weibliche Recht, 

die ersten zwei Kinder im Elternhaus zu gebaren, wird jetzt selbst von Ehe

mannern gefordert, insbesondere wenn die Eltern der Frau in einem anderen 

Verwaltungsbezirk wohnen. Das Kind kann namlich dann bei der Inspektion 

beliebig als das Kind einer anderen Kemfamilie angemeldet werden. Es ware zu 

priifen, ob die Familienplanung vielleicht exogame Tendenzen weiter fordert 

(in einer anderen Verwaltungseinheit Schwiegereltem zu haben, erleichtert die 

Vermeidung der Strafe fiir ungeplante Kinder). Informelle Adoption, die schon 

in der vorsozialistischen Periode haufig vorkam, wird von der Familienpla

nungspolitik ebenfalls beeinflul3t, und die sakulare Familienplanung hat auch 

Auswirkungen auf die Adoptionspraxis iiber ethnische Grenzen hinweg. Es 

gibt Hinweise darauf, dal3 in der vorsozialistischen Zeit das Muster eher so 

43 Ober die Familienplanung in China siehe Elisabeth Croll, Delia Davin, Penny Kane (Hg.).
China's one-child family policy, London, 1985, und Pennx_ Kane, The second billion: popula
tion and family planning in China, Harmondsworth 1987. Uber Familienplanung im slidlichen 
Xinjiang siehe Ildik6 Beller-Hann, "Women, work and procreatiuu bciiefs in two Muslim 
communities", in: Peter Loizos, Patrick Heady (Hg.), Conceiving persons: Ethnogmphies of 
procreation, substance and personhood, London 1999, 113-137. 
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war, da/3 Chinesen von den Muslimen Kinder adoptierten - trotz der Mi/3-

billigung seitens der islamischen Gemeinde.44 In den 1990er Jahren horte man 

dagegen after von muslimischen Ehepaaren, die vom Staal "ungenehmigte" 

chinesische Kinder adoptiert haben. Fi.ir diese Art der Adoption finden wir in 

den lokalen Vorstellungen eine idcologische Sti.itze: Das Temperament (migiiz) 

einer Person ist zwar angeboren, kann aber durch die Erziehung beeinflu/3t und 

grundsatzlich geandert werden.45

Mit diesem Thcma hangt die Definition des rechtlichen Status der Staats

angehorigkeit und der ethnischen Zugehorigkeit zusammen. In den lokalcn 

Vorstellungen leben in alien Staaten viele ethnische Gruppen, aber einer Person 

kann nur eine einzelne ethnische Zugehorigkeit zugeschrieben werden. Obwohl 

dies oft mit der Dominanz des Blutes (der vaterlichen Linie) begri.indet wird, 

scheint die Beweglichkeit des Begriffes "Temperament" eine wichtigere Rolle 

zu spielen. Dementsprechend wird einem Kind, das in einer interethnischen 

Ehc geboren ist, entweder ein chinesisches oder ein uighurisches Temperament 

zugeschrieben. Die Wahl hangt eindeutig von dem Sozialisierungsumfeld des 

Kindes ab. Interessanterweise wurden in der vorsozialistischen Zeit Kinder von 

ethnischen Mischehen mit verschiedenen Ausdri.icken beschrieben. Das 

Beispiel illustriert eine Veranderung innerhalb des Bi.indels des Gewohnheits

rechts: Die staatliche Anerkennung der Uighuren als mit bestimmten Rechten 

ausgeri.istete ethnische Minderheit hat ihre ethnische ldentitat verstarkt. Diese 

ethnische ldentitat wurde in hohem Ma/3e verinnerlicht; Mischformen ethni

scher Zugehorigkeit werden nicht mehr toleriert. Die eindeutige Einstufung 

von Personen mit gemischter ethnischer Herkunft beeinflu/3t weitgehend ihr 

soziales Leben. In der heutigen politisch sehr zugespitzten Atmosphare wi.irde 

eine Person, der ein anomaler Status zugeschrieben wird, aus beiden Gruppen 

ausgegrenzt werden. 

Yorsozialistische moralische Vorstellungen i.iber die Stellung der Frau 

haben die maoistischen Jahrzehnte, die diese Regel durch die Massenmobili

sierung der Frauen in der Produktion unterminieren wollten, i.iberlebt. Die 

Vorstellungen, die im Begriff namiihram46 eingeschlossen sind, bekommen 

44 Grenard, Turkestan, 167.
45 Siehe Ildik6 Beller-Hann, "Temperamental neighbours: Constructing boundaries in Xinjiang,

Northwest China", in: Giinther Schlee (Hg.), Imagined difference: Hatred and the 
construction of identity, Miinster-Hamburg-London 2002, 57-8 l. 

46 Der Begriff bezeichnet auf dem koranischen Inzest-Tabu basierende Verbote und Vor
schriften, die weibliches Benehmen und Raumnutzung regeln. In der Anwesenheit von 
Mannern, die mit der Frau nicht in einer engen verwandtschaftlichen Beziehung stehen, die 
also nicht unter das Inzest-Tabu fallen, mul3 sich die Frau den Regeln der Sittsamkeit und 
Keuschheit entsprechend benehmen. Fiir einheimische Definitionen des Begriffes s. N. N. 
Pantusov, Obrazcl tarancinskoy narodnoy Jiteraturi'. Tekstr i perevodi: Kazan 1909, 96, 134; 
Albert von Le Coq, Sprichworter und Lieder aus der Gegend von Turfan (Baessler-Archiv 
Beiheft 1-8, 1910-17), Leipzig & Berlin 1911, 26, 27; Raxman et al., Uygur, 120, 179. 
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einen rechtlichen Unterton, sobald sie von den Yertretern der Rcgierung als 
"feudale Sitte" oder "Aberglauben" eingestuft werden, weil diese Kategorien 
mit Verbot und Strafe gleichgestellt sind. 

b. Weitere Beispiele

Es gibt noch weitere Beispiele for die Auseinandersetzung der verschiedcncn 
Rechtsbiindel. Die gegen den Islam gerichtete repressive religiose Politik 
verbietet von dem Gewohnheitsrecht sanktionierte Praktiken: Zurn Beispicl ist 
die rituelle Bezahlung for die Ubernahme der Siinden des Toten (isqat) bei der 
Beerdigung zwar verboten, wird aber heimlich praktiziert.47 Dasselbe gilt fiir 
die Weitergabe des religiosen Wissens zwischen Generationen innerhalb des 
Haushaltes. Obwohl sich die "Grune Revolution" in vielerlei Hinsicht in Xin
jiang durchgesetzt hat, sehen viele Bauem Konflikte zwischen der alten, von 
der Religion sanktionierten Landwirtschaft, und den neucn, von der Regicrung 
geforderten wissenschaftlichen Bewirtschaftungsmethodcn.48 Mit Recht hat das 
insofem zu tun, als Widerstand gegen die Agrarpolitik kann auf eine Geldstrafc 
hinauslaufen kann, und irgendwelche Aussagen gegcn die offizielle Politik 
(egal, ob sie von der mittleren Yerwaltungsebene oder direkt von der Regie
rung initiiert wurde), insbesondere diejenigen mit eincm religiosen Untcrton, 
konnen noch Schlimmeres nach sich ziehen. 

Handwerkliche Produktion fiir den Markt wird auch als adiit eingestuft, 
wahrscheinlich teilweise deswegen, weil gerade diese Art von Tatigkeit und die 
Weitergabe der Produktionsmethoden wahrend der Kulturrevolution streng 
verboten waren. Die Liberalisierung der Produktion hat die Erinnerungen an 
die friihere Politik nicht erodiert. Neue Regelungen konnen solche Yorstellun
gen auch verstarken. Frauen beschreiben das Nahen der traditionellen uighuri
schen Miitzen (doppa) auch als adiit. Wahrend meines Aufenthalts erhielten 
ausgewahlte Frauen, die besonders erfolgreich in diesem Handwerk waren, das 
Recht, von der UNICEF fiir die Forderung der Frauen zur Verfi.igung gestellte 
Gelder zu beantragen. Obwohl das Projekt offiziell als gro/3er Erfolg vcrbucht 
wurde, ist in mehreren Haushalten die Nutzung der Gelder auch zum Schau
platz der Auseinandersetzung zwischen verschiedencn Rechtsbiindeln gewor
den. Das UNICEF-Projekt wurde von den lokalen Behorden verwaltet. Die 
Gelder durften nur an doppa-nahende Frauen vergcben werden, damit sie ihr 

47 Siehe Ildik6 Beller-Hann, "'Making the oil fragrant'. Dealings with the supernatural among the 
Uighur in Xinjiang", in: Asian Ethnicity 2 (I), 9-23. /sqat beinhaltet, daf3 die Angehiirigen des 
Verstorbenen bei dessen Beerdigung eine bestimmte Summe Geld (bcispielsweise ein tiingii) 
fiir jedes Lebensjahr des Toten - nach Abzug dcr ersten v1erzehn "unsc:huldigen" 
Lebensjahre - an eine au/3enstehcnde Person verschenken. 

48 Siehe Beller-Hann, "Peasant condition". 
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Handwerk weiter entwickeln konnten. In der Praxis hat aber oft der mannliche 

Haushaltvorstand die Gelder in die Hand bekommen und sie in Schafe inves

tiert. Es ist auch adat, statt Banken Schafe als lebende Sparblichse zu benutzen, 

eine Praxis, die librigens der staatlichen Marktwirtschaftspolitik entgegenge

setzt ist. (Die Grlinde daflir sind zahlreich: Schafe sind nach wie vor ein 

Symbol von Reichtum und auch mit Status und Prestige verbunden, und dazu 

kommt noch das groBe MiBtrauen staatlichen lnstitutionen gegeni.iber.)49 

SchluBfolgerungen 

Der Beitrag hat ethnographische Materialien aus Xinjiang im Rahmen des 

Rechtspluralismus dargestellt. Es wurde gezeigt, daB Rechtspluralismus auch 

ein Kennzeichen der vorsozialistischen Zeiten war, weil neben staatsgebunde

nem und islamischem Recht auch das Gewohnheitsrecht eine wichtige Rolle 

gespielt hat. Es wurde vorausgesetzt, daB Gewohnheitsrecht kein homogenes 

System bildete, und daB es realistischer ist, diese Erscheinungen als Elemente 

eines "Bi.indels" zu verstehen. Der zweite Tei! des Artikels war der Lage in der 

sozialistischen Zeit gewidmet. Obwohl das Problem der Abgrenzung der 

Begriffe "Gewohnheitsrecht" oder "lokales Recht" weiterhin ungelost bleibt, 

werden adat oder orf-adat in lokalen Diskursen oft mobilisiert, um die eigene 

Yerhaltensweise zu begri.inden, insbesondere im Gegensatz zur Yerfassung, 

Staatspolitik oder zu Iokalen politischen Kampagnen. Moralische Vorstellun

gen wurden in der sozialistischen Yergangenheit durch Verbote politisiert und 

damit auch in den rechtlichen Diskurs einbezogen. Man konnte sagen, daB in 

einer Situation, wo Gewohnheitsrecht unkodifiziert bleibt, die Konturen des 

"Bi.indels des Gewohnheitsrechtes" sich standig andem und Brauchtum sich als 

lokales Recht erst in einer unmittelbaren Gegenliberstellung mit kodifizierten 

und zwangsweise implementierten Rechtssystemen herausschalen wird. 

49 Siehe Ildik6 Beller-Hann, "Crafts, entrepreneurship and gendered economic relations in Sou
thern Xinjiang in the era of 'Socialist commodity economy"', Central Asian Survey 17(4 ), 701-
718 (Sonderheft, hg. von Deniz Kandiyoti und Ruth Mandel). 


