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Peter H eine 

Yezidi am Niederrhein 

Eine kurdische Minderheil im SpanntlngsJeld von Tradition lind Mo
derne 

I. DIE REUGIOSEN. ETHNISCHEN UND GESELLSCHAFTUCH EN VERHALTNISSE 1M HER
KUNFrSGE81ET DER Y U IDI 

Das Quellgebiet von Euphral und Tigris, in dem sich gcgcnwartig cine der graBen ethni
schen Tragodien der Zeit nach dem Zweiten Weltkricg abspielt, gilt als cines dcr religions
geschichtlich aufregendsten Gebiete der Allen Welt. Nirgendwo sonst findet sich cine dcr
artigc Mischung von Religionen und von synkrctistischen Vorstellungen inncrhalb dieser 
Religionen. Die Mehrheit dcr BcvOlkerung dieser Region bekennt sich zum Islam. Die 
Muslime stellen jedoch keinen einhci tlichen Block dar, viclmehr finden sich zwe i greBe 
Gruppcn, Sunniten und Schiiten, die sich, wenn auch mit Schwicrigkeilen, zwar gcgensei
tig als Muslime anerkennen. Doch tiber diesen Minimalkonsens hinaus werden die Ver
haltnissc im sozialcn Mileinander kompliziert. 

Sind die Alevilen bcispiclsweisc, von denen inzwischen cine groBe Zahl als Arbeitsmi
granten in der Bundesrcpublik Deutschland lebt. noch Musli me? Weslliche Religionswis
senschaftler meinen , daB es sich bei den Glaubensvorstellungen der Alevilen urn cine lurk
menische Religion handell, die durch Vorstellungen des sch iiti schen Islams und der islami
schen Myslik uberformt worden ist. ' Sunnitischc und schiitische Rechtsgclehrle sind sich 
nichl einig, ob sie diese religiosc Sonderform als islamisch anerkennen sollen odcr nicht.2 

Mil den Alcviten und ihren religiosen Vorstellungen werden vor aHem von tiirkischcn Isla
mistcn die Beklaschi in Vcrbindung gebracht. Sic sind Anhanger cines zunachst vor aUcm 
in Analolien ansassigen, mehr oder weniger islam isch gepraglen Derwischordens, dcres im 
Osmanischen Reich trolz manchcr Niederlagen immcr wieder zu okonomischer MachI 
und politischem Ei nfluB gebrachl hal. l Neben Muslimen und pscudo-islamischen Grup
pierungen leben in diesem Zipfel Analoliens chrislliche Gruppcn unterschicdlicher Deno
minat ion - Griechisch-Orthodoxe, Unierte, Nestorianer und Kaldlier, verschiedene arme
nische Kirchen USW.4 DerQuellbereich der beiden Atisse des Zweislromlandes ist auch die 
Heimat der Sabaer oder Mandiier, einer vorislamischen gnoslischen Gemei nschafi , die 
heule mehr und mchr vom Ausslerben bedroht iSI.' Christen wie Mandaer gehorcn nach 

I I. Me/ikoff, Le probleme Kizilbas. in: Turcica 6, 1975, S. 49-67. 
2 VgL P. Heine, Islam, Politik und Identitiit. Zur Problemalik dcr Alevitenmindcrheit in der Tiirkei, 

in: L. Hagemann/E. PI.II5!ort{Hrsg.), »Ihr aile aberseid BrUder .... Festschrift mT A, Th. Khoury zurn 
60. Geburtstag, WiinburglAltenberge 1990, S. 226-243. 

3 Vgl. J. K. Birge, The Bektashi Order of Dervishes, LondonlHartford 1937. 
4 Ober die Lage der Christen in Anatolicn vgl. N. A . /fomer. Rediscovering Christianity where it be· 

gan: A Survey of Contemporary Churches in the Middle East and Ethiopia, Beirut 1974; K. P. lIart
mann, Untersuchungen zue Sorialgcographie chrisllicher Min..derheiten im Vorderen Orient, Wics
baden 1980. 

5 VgL E. S. Drower, Water into Wine. A Sludyof Ritual ldiorn in the Middle East, london 19S6;S. AI
sohairy. Die irakischen Mandaer in der Gegcnwart, Diss. Hamburg 1975. 
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dem islamiSl;:hen Recht zu den gcschlitzten Minderheiten, was bedcutct, daB sic in def isla
mischen Welt gegen die Zahlung cines cnlsprechenden Schutzgeldcs Icben und ihre religi
osen P raktiken ausliben konncn.6 

Neben dicscn mehr odeT weniger in cincr monotheistischen Tradition stc hcndcn Rcligi
onsgcmcinschaflen [cben im Gebie! des Oberlaufs von Euphral und Tigris noch eioige an
dere Glaubensgcmcinschaften, die 5ich nichl ohne weitcrcs den groBen Rcligionen zuord
ncn lasscn. Die in def Literatur am besten dokumentierte Gruppc is t die def Yezidi. In den 
crstcn Bcrichlen, die man iiber sic erhicll, und in cioem beslimmlen Genre von Abcnleuer
litcratur des vorigeo Jahrhundcrts wurden sic vall ig unzut reffcnd als» Teufelsanbeter« be
zcichncl. Tatsachlich lassen sie sich kaum in cines der bekannten nahasllichen Religionssy
steme cinordnen. Isiamische Rcchlsgeich n c sahcn sic nur in den seilenslen Fallen als ge· 
schutzle Minderheilen an. Das fUhrte dazu, daO sic im Verlauf ihre Geschichte im mer wie
der Verfolgungen erdulden muOten. Siewaren im Osman ischen Reich wcitgehend rechtlos. 
Auch in den sakularen Nachfolgeslaatcn d iesesgroCen islamischen Reiches im Nahen und 
Mittleren Osten verbessene sich ihre Situation bis in unsere Zeit nichl wcscntlich.7 

Das tradilionclle Siedlungsgebiel der Y ezidi erstreckt sich heule uber d ie Staaten Syrien , 
Irak, Turkei, Armenicn und Georgien. Schatzungen uber die Grol3e dcr Yezid i·Populatio
ncn sind kaum zu erhaltcn. Vermut unge n gehen dahin, daB sich etwa 100 000 Menschen 
als Yezid i verstehen. Oer graOte Teil von Ihnen (ca. 30 000) lebt im nardlichen Irak, insbe
sondere im Shaykhan·Bezirk , nordlich von Mosul, zwischen dem Tigris und dcm groCen 
Zab.1 Andere wohnten im Bereich der Sergregion des Ojabal Sindjar, ehe sic Mine der 
I970cr Jahre in gemischtc Modellda rfer in der Ebene umgesiedell wurden. In Syrien woh
nen ca. 15000 Yezidi im syrischen Teil des Ojabal Sindjar und in den Regionen nordwest
lich von Aleppo. Elwa 20 000 Yezidi siedcln in den turkischen Provinzcn Urfa, Mardin, 
Diyarbakr und Sin. Auf 35000-40000 Personen schatzt man die Yezidi in Erivan und 
Tiflis.9 Diese Zah1cn mussen mit einer gewisscn Vorsichl bettachlet werden, da die VerlaG
lichkeit auch einfacher slatistischer Dalen in vielen Staatcn der Dritlen Welt nicht gesi. 
chen iSl.lOGesicheft ist aber, daB die Za hl der Migranten unter den Yczidi vor aHem aus 
deT Turkei prozentual besondcrs hoch is l. 

Die cthnische Zugehorigkeit der Y czidi bot vonjcher StoITfUr Diskussionen. Berichte al· 
tcrer Rcisender und fruhe r Elhnographen des Zweistromlandes sind zu widcrspruchlich, 
als daB man auf d ieser Quellenbasis die Yezidi der einen oder anderen groBen elhnischen 
Gruppc in det Region zuordncn kOnnte. Aufgrund von physisch-anlhropologischen Argu
menlen wu rden siecinmal als Kurden , ei n anderes Mal als Armenier angcsehen. 11 Die Pro
blemal ik deT »ethnic boundaries«, auf die Fredrik Barth hingewiesen hal, laBt sich in die-

6 Zu den geschiitzten M inderheiten im Islam vgl. S. A. AfdeebAbu-Sahfieli, Non·Musulmansen pays 
d' islam , FreiburglSchweiz 1979. S. 47-61. 

7 Als nl!uerc Untcrsuchung ZIIT politischen und rechtlichen Situation der Yezidi in ihren angc
stammten Siedlungsgebieten vgl.J. J. Guest, The Yezidis: A Study in Survival. London 198 7. 

8 ObeT weitere Li teratur zu den ethnogTaphischen Verhaltnisscn im Jrak vgl. P. Heine/I. HerJrich
Ak",pe!uIR. Stipe/.:, Ethno-Bibliographie des lrak, in: P. Heine (Hrsg.), AI-Rafidayn. Jahrbuch zu 
Geschichtc und Kultur des modernen lrak, Bd . I. Wiirzburg 1991 , S. 21-40, 

9 E. Fran::, ReligiOse und peripherc Minderbeiten, in: U. SteinbachlR. Robert (Hrsg.). Der Nahe und 
Mittlen:: Osten, Bd. I, Opladen 1988. S. 76 f. 

10 VII. dazu mit Bezugauf die islamische Welt P. Heine, Das Verbreilungsgcbiet de r islamischen Re
ligion. Zahlen und Informationen zur Situation in der Gegenwart, in: IV. £ndelU. Steinbach 
(Hrsg.), Der Islam in derGcgcnwart. 3. Aufl .. MUnchen 1991. S. 133 r. 

II K. £. MUlfer, Kulturhistorische Studien zll r Genese pscudo-islamischer Scktengebilde in Vorder
asicn. Wiesbadcn 1967, S. 136 r. 
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sem Zusammcnhang leicht dokumentieren. 11 Eine der Gemeinsamkeiten, die die Yezidi 
mit den anderen sic umgebenden ethnischen Gruppen haben, ist die Sprachc, das Ker
mandji-Kurdische. n Dieses gemeinsame Merkmal fLi hrte dazu, daB in Deutschland le
bende Yezidi als Kurden angesehen werden. Eine andere Gemcinsamkeit liegt heutc in der 
Tatsachc, daB Landwirtschaft, die vor allem als Subsistenzwirtschaft betrieben wird, die 
Basis der okonomischen Konstellation der verschicdenen cthnischen Gruppen diescr Re
gion bildct. 

In deT Vergangcnheit untcrschieden sich die Yezidi von sie umgebenden et hnischen 
Gruppcn durch ihre Klcidung und ihre Barll racht. Ein britischer Autor beschrieb sie so: 
»The men, almost wit houl exception, have beards abnormally long and cu rly, and thei r 
hair is ascoarseand Ihick as Ihal ohhe hairy Ainus.~14 Auch die Klcidung wu rdeals unter
sch iedlich zu der der umgebenden Kurden beschrieben. Es handelle sich bei den Klei
dungsstucken der Manner urn lange weiBe Gewander o hne Halsausschn itt, unter denen 
man noch etwas von den Hasen sehen konnte. Oberdiesem Kittel wurde ein ebenfal ls wei
Ber Umhang getragen. Die Kopfbedeckung bildcte ei n hoher, stumpf'kegelig zulaufender 
Hut aus Filz, urn den ein Turbantuch geschlungen wurde. »Ahnlieh wie die Kleidung der 
Mannerbesteht aueh dic Tracht der Frauen im Sindjarauseiner Hose, einem langen, hoch
gesehlossenen Hemd und einem eigenartigen,grau undgelb gewurfcllen Oberwurf, dersich 
aus cinem Brust- und Ruckcnteil zusammcnsetzt und ponchoartiggetragcn wird. (( l~ Diese 
Kleidung war im lrak schon Ende der I 960cr Jahre im Alicag wcitgehend verschwunden. 
Sie wurde nu r noch an Festtagen angelegt. In Deutschland iebende Yezidi tragen diese 
Kleidung nicht. 

Die rciigiosen Vorslellungen der Yezidi bcruhen aufeiner Mythoiogic, die in zwei heili
gen Buchern,dem »Buch derOfTenbarung~ und dcm »Schwarzen Buch~, fcstgchallc n si nd. 
Danaeh herrschle Gatt vor der ErschafTung der Erdc tiber ei n Urmccr, auf dem cr zu sci
nem Vergniigcn mit einem Schiffum herfuhr. Gatt schuf nun cine weiBe Perle, derer naeh 
40 Jahren einen FuBtritt gab, so daB sic zerbrach. Aus den Uberresten entstanden Hi mmel 
und Erde. Dann li eB er aus seinem Licht scchs Engel hervorgchcn. Ocr erste war dcr Melek 
Ta'us (Konig Pfau), dcr auf GoUes GeheiB die Sonne schuf, der nachste den Mond, dcr 
dritte die Luft , der vierte das Wasser, der fUnfte die Planeten , der letzte die Holle.11i Ober 
die Entstehung der Welt und der Menschen si nd unter den Yezidi aber auch Ulhlreiche 
miindliche Oberlieferungen im Umlauf, die sich von der schriftlich fixierlen Version teil
weise betriichtl ich unterscheiden. Nach yezidischer Vorstellung war GOIt led iglich bei der 
Erschaffung der Welt akt iv, dann zog er sich zurikk und iiberlieB alles den Engeln. Daher 
entwickelte sich in bezug auf diescn Schopfergott auch kein spczieller Kult . 

1m Zentrum des Yezidi-Kultes sleht der erstc Engel, der Melek Ta'us, der das ausfUh
rende Organ des gottlichen Willens darstellt. Bcsondere Verehrung geniellt auch der 
Scheich Adi. Dabei handelt es sieh urn die historisch belegte Person des islamischen Mysti
kersAdi ibn Musafi r, der in dererslen Halfte des 12. Jahrhunderts lebte. Bei ei nem Teil der 
Yezidi wird dicsc Person alsGott verehrt, andere halten ihn fUreinen Prophcten, aber auch 
cine Verkorpcrung der Goltheit ,17 Muller stellt fest: »Genau besehen, hat er also Stellung 

12 VgJ . vor allem F. 8arrh (Hrsg.). Ethnic Groups and Boundaries. Oslo 1969. Auch deutsche Bchor
den rechnen die Yezidi ethnisch den Kurden zu; vgJ. Schreiben des Innenministeriums des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom II . 12. 1991 an den Verfasscr. 

13 R. U5COI, Enquetesurles Yezidisde Syrieet du Djebel Sindjar. Beirut 1938. S. I I I: T. Merr:el. Ye-
zidi. in: Handworterbuch des Islams. Leiden 1941, S. 807 b. 

14 II. C. Luke, Masul and its Minorities. London 1925, S. 125. 
IS Maller, KulturhiSlorische Studien, S. 139. 
16 Allcrdings gibl es von dieser Schopfungsgcschichle verschiedene Ver.;ionen. 
t 7 VgI.A. S. Trjrton, Adi B. Musafir, in: Encyclopaedia of Islam, Bd. I, Lciden 1960. S. 196 f.;A. Dirr, 

Einigcs tiber die Jczidcn, in: Anlhropos 12/ 1), 1917/18. S. 568. 
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und Funktion des Melek Ta'us usurpiert (, .. J Adi und Melck Ta'us sind also mystische 
Dublettcn, ihrer Genese oach jcdoch Rcprascntanten zweier verschiedener Vorstellungs
sch ichtcn .~1S 

Nach den wiederum nicht einheitlichcn Vorstellungen deT Yezidi glicdcrt sich die Ge
schichte deT Welt in mehrerc Zeitalter. In jcdcr dicscr 1000 Jahre dauernden Periodcn 
steig! cine Gotthei! au f d ie Erdc hcrab, herTsch! fUr die Dauer dicscr Zcitspanne und ziehl 
5ich danach wieder in den Himmel zurUck. Die gegenwartigc Zcitpcriode sIehl unler def 
Hcrrschaft des Melek Ta'us. In def nachsten Periode wird Chrislus auf def Welt erschei
nen. Christus wird in eioige" Fallen auch mit dem islam ischcn Mcssias, dem Mahdi gleich
gcsclzl. Dieser Erloser wird ein Reich der Gercchligkeil errichlen. AnklJinge an messia
nische VOTSleliungen aus dem Christentum und dem Islam si nd unschwer lU erkennen. Es 
findet sieh aueh das Bild vom Jiingsten Gerieht und von Holle und Paradies. Die Yezidi 
glauben, daD die Welt ein zeitl.iches Ende hat, was »die Jesiden ofTenbar nieht sonderlich 
bcsehaOigt, da hieruber rast nichts bcrichtet wird.«19 

Die Rituale der Yezidi vollziehen sich vor allem in einer Reihe von Festen. Das wichlig
Sle wird im September zu Ehren des Shaykh Adi an dessen Grabmal gereier!. Aile, die das 
Hei ligtum betrelen, mussen zuvorsich und ihre Kleider in einem nahcn Bach waschen. Das 
Ritual selbst besteht aus zahlreichen Gebeten und Hymnen, vor allem aber aus dem Tanz 
urn ein heilbringendes Feuer, bei dem die teilnehmenden Angehorigen der niederen Geist
lichkcit nach einiger Zeit in Extase rallen, wahrend die haheren religiosen Funktionstrager 
ruhig bleibcn. Ein anderer Teil des Rituals beinhaltet die Verehrung des Mclek Ta'us. Da
bei werden die bronzcnen Nachbildungen cines praus, der den Melek Ta'us symbolisiert, 
gewaschen. Das Waschwasserund der mit ihm angcruhrte Schlamm wird an dieGlaubigen 
verteil t. Die Figuren werden danach durch Tanz und Gesang verehrt. Verbunden iSI das 
mehrercTage dauemde Fest mit einem gemeinsamen Essen. In dieser Zeit soil sich ein Ye
zid i kein Essen zubereiten, sondern Gast des Shaykh Adi sein. Daneben reiern die Yezidi 
noch vom Ritual her vergleichbare Feste im Marz, dem Monat, der als Jahresanrang gilt, 
und im August. 

Yezidi durren, von den Aske!en abgesehcn, alles trinken, auch Alkohol. Si e habenjedoch 
einige Na hrungslabus zu beachten und durren weder Schweine-, noch Hirsch- oder Gazel
lenfleisch und keinen Fisch esscn. Bemcrkenswert iSI, daD Ihnen auch ein ige Gemuse ver
boten sind, so Kohl, Bohnen , Lauich und Eibisch. Tabuisicrt ist auch die b laue Farbe. Fa
sten!age sind bekannt, werden aber unlerschiedlich streng beachlel. Zu dieser Frage gib! es 
jedoch, wie zu vielen anderen Bereichen, unlerschiedliche oder sich widersprechende Dar
stellungen. Ursache dafUr mag scin, daD sich die Yezidi bemuhen, die Geheimnisse ihrer 
religiosen Vorstellungen auch wirklich geheim zu halten. »Zu diescm Zwcck liiuschen sie 
aueh im Beisammensein mit Mohammedanern oderChristen [ ... J eincAnnaherungan de
ren jeweilige Religionsrorm vor.«l(I 

Charakleristisches Kennzeichen der gcsellschartlichen Organisation der Yezidi ist die 
grundsatzliche Unterschcidung von Laien und Klerikcrn. Die gesellschantiche Slruktur 
der Laien ist mit der Struktur der kurdischen Nachbarn vergleichbar. Die Laien sind nach 
Slam men gegliedert, die aus mchreren Klanen gebildet werden. Diese setzen sich wie
derum auseinzelnen »Gemeinden« zusammen. Jede diesereinzelncn Gliederungen hat ih
ren eigcncn Fuhrer, der juristische Funktionen hat und die Interessen seiner Gruppe nach 
auGen vertriu . DafUr hat er Anspruch aur Dienstleistungcn und Abgabcn der Milglieder 
scinersozialen und politischcn Einheil. Die Positionen diescrGruppenfUh rcrsind erblich. 

18 Muller, KulturhislOrische Studien, S. 168. 
19 Muller, Kulturhistorischc Studien, S. 169. 
20 Muller, Kulturhistorischc Srudien, S. 204. 
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Die Yezidi waren und sind zum Teil noch heute streng monogam. Unklarheit herrscht 
hinsichtlich der Frage, was im Fall einer Scheidung mil der Frau geschieht. Menzel konSla
tierte, daB sie danach nicht mehr heiraten konne.21 Ober spezielle Heiratspriiferenzen in
nerhalb der Gruppe der Laien sagt die Lileratur nichls aus. Innerhalb der Laiensch icht sind 
Hciralcn zwischen einfachen Familien und den ))Adeligen« nichts Ungewohnliches. 

1m Gegensatzzu dersozialen VieJfaJt und der horizontalen und vertikalen Mobilitat der 
Milglieder der Laienschicht erscheint die Gruppe der Kleriker als eine streng endogame 
und hierarchisch gegliederte Kaste; »jeder muB in der Kaste leben und sterben, in die er 
einmal hineingeboren ist.~( 21 An der Spitze dieses Kastensystems stehen flinfScheichfami
lien. Sie flihren ihre Abstammung auf die groBen Engel zuriick, die in der Religion der Ye
zidi eine besondere Rolle spielen. Nach einer anderen Version stammen sie von Verwand
ten und SchiiJcrn des Shaykh Adi ab, einer der bedeutendsten Figuren in der ReJigionsge
schichleder Vezidi. Diezweite Gruppe innerhalb der Klerikerschicht bilden die Personen, 
die als Pir bezeichnet werden. 1m Unterschied zur Gruppe der Scheichfamilien leben sie 
zolibatar und sollen daher iiber ein groBeres Prestige verfligen als die Mitglieder der 
Scheichfami lien. 

Einige Autoren konstatieren Unterschiede aufgrund genealogischer Betrachtungen. Da
nach reklamiert die Gruppe der Scheichs cine arabische Abstammung, die der Pire hinge
gen eine kurdische. H insichtlich ihrer religiosen und sozialen Funkt ionen lassen sich in der 
Literatur keine tiefgreifenden Unterschiede zu den Scheich-Familien feststellen. Miiller 
siehl daher Griinde, daB die Pire »eher eine asketische Richtung innerhalb der Scheich
wurde darstellen.((21 Die Qawwal bilden die nachste Kaste. Ihnen gehoren Sanger oder Re
zitatoren an, die bei rcligiosen Zeremonien Hymnen vortragen, flir deren Rezitation sie ein 
gewisses Monopol besilzen. 1m ubrigen sammeln sie auch die Abgaben ein, auf die die 
h&hstcn religiosen und anderen Wurdcntrager der Yczidi cinen Ansprueh habcn. In def 
Literatur werden noeh wcitere religiose Funktionstrager genann!. Doch ist nichl klar, ob 
aufsie def BegrifTKasle noch anwendbar ist, da von einem hohen MaB an sozialer Mobili
tat gesprochen werden kann. Die vorhandene Literatur reicht nicht aus, urn in dieser Hin
siehl prazise Aussagen machen zu konnen.24 

II. DIE MIGRATION 

1m Zuge der sich verscharfenden Auseinandcrsetzungen zwischen den versch iedenen cth
nisehen bzw. religiosen Minderheiten und den politischen und militarischCn Kraften des 
turkischen Zentralstaales in 051- und Sudostanatolien vor allem seil dem Ende der 1970er 
Jahre verlieB ein groBer Teil der Yezidi sei ne angeslammlen Siedlungsgebiete in der Tur
keL Ursache fUr dicse Rueht waren einerseits die mit den militarischen Auseinanderset
zungen verbundenen Belastungen fllrdie Ziv ilbevolkeru ng. Eine Rolle magauch die Tatsa
ehe gcspielt haben, daB die Yezidi mehr und meh r in die Abhangigkeil von tiirkisehen 
GroBgrundbesitzern geraten waren, die zu einer immer groBeren Belastung wurde. Ent
scheidend war aber die Tatsache, daB die Yezidi aufgrund ihres Status als religiose Minder
heit in cinem MaB unter Rechtsunsicherheit zu leiden hattcn wie keine andere M inderhei
tengruppe. Sie wu rden und werden von tlirkischer Seitc als Kurdcn und Unglaubige ange-

2 I Menzel, Yezidi, S. 807 b. 
22 Mell=ef, Yezidi, S. 809 b. 
23 Muller, Kulturhistorisehe Studicn, S. 145. 
24 Muller, Kulturhistorischc Studien, S. 146-150, refericrt die verschiedenen Darslellungen. In unse

rem Zusammenhang is! dicsc Frage von sekundiirer Bedeutung. Sic maeht aber deutlieh, wic ge
ring unsere Kenntnissc dcr sozialen Strukturcn diescr Rcligionsgemeinschaft sind. 
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senen, von kurdischen Nationalislen aber nur in seltcnen Fallen als Kurctcn anerkannt, 
sondern als Anhanger cincr rel igiosen Sonderform abgelehnt. Ein Ausweichen in die gro
Ben Stadle der Westtiirkei bringt den Y czidi in der Regel keine Verbesserung ihfer Situati· 
on. 

Daher uberrascht es nichl, daB klcinerc Gruppen schon im Rahmen der Arbeitsmigra
lion aus deT TUrkei nach Deutschland kamen. Hatte sich cine Gruppe etabliert, zog sic bald 
Angchorige und Bekannte nacho Yezidi weisen allerdings darauf hin, daB sic selten aus 
wirtschaftlichen Motiven ihre Heima! verlassen hatten, Sic bctrachtcten daher die entsprc
ehcnden Fcslslellungen der deutschen Behordcn, die in ihnen Wirtschaftsfliichtlinge sa
hen, als Belcidigung. Viele von Ihnen betonten, daGsie viellieber in ihrer Heimat geblieben 
waren. Erst das rigorosc Vorgehen der turkischen Zentralregierung gegen die kurdischen 
Unabhiingigkeitsbestrebungen habc sic zur Migration gezwungen. 

Foige des Kampfes in Kurdistan war wohl auch, daO es zu grollen Zwangsumsiedlungen 
der kurdischen, also auch der yezidischen Bevolkerung kam. Es gehen Geriichte urn, daB an 
deren Stelle turksprachige Zuwandercr aus Afghanistan sowie Kirgisen und Turkmenen in 
den ehemals kurdischen und yezidischen Dorfern angesiedelt werden sollten.2s Tatsache 
ist wohl, daG sich die Yezidi in den Auseinandcrsetzungen zwischen dem tiirkischen Mili
lar und den kurdischen Freischarlern als neulral erklarten. Sie weigcrten sich schon aus ih
rer traditionell pazifistischen Grundposition heraus, in den gegen d ie kurdischen Separali
slen aufgeslclltcn Miliztruppen Dienst zu tun. Dies wurde Ihnen von tiirkischer Seite als 
Kooperation mil kurdischen Extrernislen ausgelegl. Dabei spielten die speziellen machtpo
litischen Verhaltnisse im ostlichcn Anatolicn eine besondere Rolle. Die lurkisehen BehOr
den gaben Waffen an die Bevolkerung aus, die den Kampf der liirkischen Armee gegen die 
kurdischen Separatisten unterstiilzen sollte. Allerdings gelangten diese WaITen in die 
Hande dcr traditionellen kurdischen FUhrer, der Aghas, die diese nun vielfach rur ihre eige
nen Zwecke un<llnteressen benutzten. Dabei wurde den Yezidi die Mitgliedschaft in der 
Kurdischen Arbeiterpartei (PKK)26, einer linken radikalcn kurdischen Partei, vorgewor
fen. So erklarte eine Yezidi in Berlin: 
))Wir kamen nicht aus frcien Stiickcn nach Deulschland. Wir konnten den Druck nicht mehr ertrascn. 
Du hast bestimrnt lion Asha dem Ersten gchort. Er lIerfolstc uns. Er riehtete seine WafTen segen uns 
und die Christen. nieht abergegen die PKK. Die PKK war rur ihn nur cin Vorwand, um scin Zielzu er
reiehen und uns das Land nehmen zu konnen. Warum reicht es nieht, daB turkischc Polizisten und Sol· 
daten sesen die PKK kampfen? Es ist doeh ihre Aufgabe. dic Burger gcgen Staatsfcinde zu sehu[zen. 
S[all desscn hat der Agha auch noeh WafTen gegeben. Wenn wiT 110m Agha bcdroht wurden, gingen wir 
zur Polizei, um Gereeh[igkeit zu bekommcn. Dart wurden wir aber beleidig[. bcsehimpft und bedroht. 
Sic unlerslu[zlen ofTcn den Agha. Und am Endc konntcn wir es niehl mchr aushallen. Was immer aueh 
in unscrer Gcgcnd passierte, wir hallen daran die Schuld. Sic sahen in uns PKK-Mitglieder und such
len uns zu Slrafen. Dennoeh bckamcn wir keine Schwierigkcitcn. als wir Passe wolllen. Schwarz vcr
langten sie nur so viel Geld von uns, daO viele ihr Land verkaufen muBten. Dann kamen wir hierher. 
und die dculschen Bcharden fragten uns, ob es stimme, daO wir aus poli[isehen Grunden gekommcn 
scien. Wie es dann aber mOglieh gewesen sci. daO WiT tUrkisehe Passe bekamen. Die Bcamten konntcn 
nieht vcrstehen, daB Agha und lurkisehc Bcamle uns loswerden wolilen, urn unser Land zu bekom
men ... l1 

25 VgJ. Banu YafkUl-Beddermann, Bleib lieber in Deutschland. Kurdische Yc<!idi im <kl,ltsehen Exil, 
in: Kurdcn im Exil. Ein Handbuch kurdiseher Kultur, Polilik und Wissenschaft, Bd. I, Berlin 
1991, Kap. 2.2, S. 1-24, hier S. 20. 

26 Zu den kurdischen polilischen Organisationen vgJ. R. Schneider, KUTdischer Widersland. Flueht
grunde, staa[liehe Repression und Konflikllinien zwischen kurdischen Qrganisalionen, in: Kur
den im E"il. Ein Handbuch kurdischer Kultur. Polilik und Wisscnschafi, Bd. I, Berlin 1991, Kap. 
2.4, S. 1- 17: zur PKK vgl. S. 14. 

27 Bmw Yalkul-Breddermanll, S, 22 f. 
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Aus diesem Zitat werden im Grunde aile Aspekte der sehwierigen Situation der Yezidi 
deutlich. Angesichts ihrer Minderheilensilualion leglen sie von jehcr cine groBe Toleranz 
hinsichtlich anderer elbn isehcr und rcligioscr Gruppicrungcn an den Tag. Dicsc Toleranz 
wurde auch aufpolilische Gruppcn ausgewcitet. Diesc Tatsache wiederurn bot tiirkischen 
wic kurdischen GToOgrundbesitzern cinen AnlaO, ihrcn Landbesitz durch die Vertreibung 
der Yczidi zu arrOlldieren. Viele Yezidi machcn in ihren Aussagcn deutlich , daD sie am 
liebsten in ihrer heimatlichen land lichen Umgebung gcbliebcn waren oder dahin zuriick
kchren wurden. Die dort herrschenden politischen, militarischen und sozialen Vcrhalt
nisse machten diesjedoch unmoglich. Schon Millc der 1970er Jahre cntstand daher eine 
groBe YClidi-Kolonie im niederslichsischcn Landkreis Celie. Diese Yczidi konnten zumin
dest zeit weise im Rahmen des sogenannten landeskundlichen Unterrichls an deutschen 
Schulen ihreTradilionen offiziell an ihre Kinder weitergeben. Eine weitere Gruppe lebl im 
Saarland. 14 Familien fanden in Berlin einen neuen Wohnsilz. Eine besondcrs groBe 
Gruppe von Yezidi siedelle sieh sei l Mille der 1980er Jahre in den beiden niederrheini
sehen Landkreiscn Moers und Kleve an. Zumindest im Land Nordrhein-Westfalen genie
Ocn sie ein Bleibcrccht. Man kann heule davon ausgehen, daD mehr Yezidi ihren Lebens
mittelpunkl in deT 8undesrepublik Deutschland gefunden haben als sich in der Turkei auf
hallen . 

Die alteren nach Deutschland gekommenen Yezidi besitzen nur cine gcri nge schulische 
Ausbildung. Die meisten von Ihnen sind Analphabeten. Ihre Moglichkeiten, berunich Full 
zu fassen, sind daher noch geringer als die anderer Migranten aus tradilionalen Gesell
schaften. Die Manner sind'in Hilfsberufcn auf dem Bau odeT in der Landwirtschaft lalig. 
Die alteren Frauen hallen sich in der Regel im Haus auf. Daher sind ihrc Dcutschkennt
nisse in den meisten Fallen noch weniger ausgepragt als die der Manner. Die Kinder dage
gen, Jungen wic Madchcn, obJiegcn der dcutschen Schuipflicht. Ihr allgemcincr Ausbi!
dungsstand und ihre Deutschkenntnisse sind entsprechend besser. Die Kinder der Yezidi 
wirken haufig akku1turicrter als ihre muslimischen Altersgenossen in den Klever Schulen. 
Dasgilt auch fUr die Madchen, die sehr viel ofTener wirken und auch nicht durch eine ent
sprechende Kleidung, also 'lor aHem das Kopftuch, auffallen. 

111. DER KONFUKT 

Innerhalb der Gruppe der im Landkreis Kleve lebenden Yezidi kam es im Jahr 1989 zu 
sehwcrcn Auscinandersetzungen, die die deutsche Justiz langerc Zeit bcschaftigten. Aus 
der Perspekti ve der Polizei , der Slaatsanwaltschaft und des zustlind igen Landgerichts 
Kleve war fo1gendes vorgefallen: 28 

Am 3. 12. 1988 wurdcn zwei Kinder im Alter von elf und neun Jahren aus der Gruppe 
der Yezidi in Kleve ermordet aufgefunden. 1m Verlauf der daraufbin angcslelhen Ermin
lungen wurde festgeslel1t, daB im Zusammenhang mit einem anderen Verfahren der Fern
meldcanschlul3 cines der Verdiichtigen, Z., cines Onkels mullerlicherseils der getoteten 
Kinder, abgehort worden war. Die Auswertung der aufgezeichnclen Telefongesprliche er
gab Hinweise darauf, daB dieser, seine Schwester Y. und deren Mann S. sieh miteinander 
verabredet hatten, den Vater der beiden ermordeten Kinder, also den Schwager P. von Z. 

28 Ocr rolgende Berichl beruht auf Informationen, die im Verlauf von kriminalpoli:r:eilichen und 
slaatsanwallschaftlichen Enniulungen gesammelt wurden und in lwei oITentlichen Straf,'errahren 
vor dem landgericht Kleve in den Jahren t989 und t990 als Beweismatcrial Verwendung randen. 
Zu diesem Verfahren wurde ich als GUlaehlcr zugelogcn und hattc in dicscm Zusammenhang die 
MOgJichkeit, weilcre Recherchen anzustellen. Die Namen der ProzeObcteiligten werden hier mit 
Init ialen wiedergegebcn, die nichl denen ihrer tatslichlichen Namen entsprechen. 
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und y" zu toten . Da nach Ansicht der StaatsanwaltschaO Kleve fUr cine wcitergehende An
klage keine ausreichenden Verdachtsmomcnte vorlagen, erhob sic Anklage wegen der Ver
abredung zu cinem Verbrcchen vor dem Schwurgcrichl in Kleve. Das Hauptverfahrcn 
wurde crOlTnct. Die mehrtligige Verhandlung cndete mit dem folgcndcn Ergebnis: Nach 
den Feststcllungcn des Gerichts herrschtc zwischen den beiden Familien cine Fehde, die 
ihrc Ursachc in der ungliicklichcn Ehc von P. , dem Vater, und D., der Mutter dcrgctotetcn 
Kinder, hatte. Z. wiederum is! mit einer Schwester von P. vcrhci ratet. Oicse nahe Verbin
dung wurdc von den Angeklaglcn als typisch mrdic Yezidi bezeichnct. Sic sci erlaubt , und 
das Brautgcld sei in diesen Fallen nichl so hoch wie bei anderen Beziehungen. Was die An
geklaglen dcm Gericht nicht erkUirten, war die Tatsache, daB bcidc Familien der Scheich
Kaste der Yezidi angehoren und daher die WahlmOglichkeiten fLir Ehepartner sehr be
grenzl si nd . 

Es liegt im Bereich des MOglichen, daB fUr die beleiliglen Personen kaum eine andere 
Heiratsverbindungalsdieeingegangenc in Frage gekommen isl. D. wurde naeh Ansieht ih
rer Herkunftsram ilie in derGroGramilie, in der sie mit ihrem Mann leble, sehr schlecht be
handelt. P. hatte zudem mehrfach erklart, er wolle sieh von D. trcnnen. Was die Ursaehe 
rur diese schwere Ehekrise war, bJieb unbekannt. Die Unrruchtbarkeit ciner Frau, die hau
fig Ursache fUr Konflikte iSl , spielte in diesem Fall keine Rolle, da auGer den beiden gel6te
ten Kindern noeh vier weitere aus dieser Verbindung hervorgegangen waren. 

Angesichts derTatsache, daG die ubtiche Form der Yezidi-Ehe die der lebenslangen Mo
nogamic iSl , wird deullich, wie sehr die Verwandtschaft der Frau von dem Vorgang des 
Scheiterns der Ehe betrolTen sein muBte. Auch wenn es sich bei den Konftiktparteien urn 
Scheich-Familien handelte, deren soziale Regeln eine synchrone POlygynie kennen, sind 
doch bei Ihnen Scheidungen eigentlich nichl ublich. In der Berolgung dieser Wertvorstel
lungen ergaben sich in neuerer Zeil jedoch ofTen bar Veriinderungen. I nzwischen ist es mog
tich, daB cin Yezidi seine Frau versloBt, rallssie sich etwas hat zuschulden kommen lassen . 
1m Oktober 1988 trennte sich P. tatsachlich von D. und nahm eine neue Frau. Die Ange
klaglen sahen dies als eine pcrsanliche Schande und eine Verletzung der Familienehre an. 

Eines der Argumente, das zur ErkHirung ruT Heiratsbeziehungen innerhalb einer GroGra
milie in den Gesellschaften des Nahen und Mittleren Ostens aueh von den Beteiligten vor
getragen wurde, lautele, daG die Herkunftsram ilie des Madchens so besser in der Lage ist. 
ihr Wohlverhailen, aberauch ihr Wohlergehen in der Ehe zu kontrollieren und zu garantie
ren.29 1m vorlicgenden Fall war die Familie, ausder D. stammle, lrolzderengen verwandt
schaftlichen Beziehungen zu der Familie, in die sie einheiralete, nicht in der Lage, die junge 
Frau zu schiilzen. Aus den abgehorten Telerongespriichen wurdc deutlich, daB vor allem 
Y. , die Schwester von D., flir diese Partei ergrifT. Sic beschimpfte ihTen Bruderund die an
deren miinnlichen Familienmilglieder als Schwachlinge, wei! sie sich niehl in der Lage zeig
len, die Ehre der Familie wiederherzustellen. Dies sei nur moglich , wenn P. getotet werde. 
In dner Vielzahl von Teleronaten versuchle Y., ein Komplotl gegen ihren Schwager P. zu 
schm ieden. Al1erdings reichlen die durch die Teleroniiberwachung gewonnenen Erkennt
nisse niehl aus, urn die Angeklaglen in dem anhangigen Slrafvcrfahren zu verurteilen. 

An den ofTentliehen Silzungen des Schwurgerichts hatten die Verwandten der gel6leten 
Kinder leilgenommen. Diesen wartrOlz deT mehrfaehen Hinweisc des Vorsilzenden Rich
lers der St rafkammer, daG man nichl iiber den Tad der beiden Kinder zu urteilen habe, 
nicht klar geworden, daB Gegenstand der Verhandlung ausschlieBlich der Straftatbestand 
deT Verabredung einer Straftat war. Als die Angeklagten von dieser Anklage freigesprochen 
wurden, rier einer dieser Zuschauer in den Saal: ~Was ist mit den Kindern?« 

29 P. Heine, Ethnologie des Nahen und Mittleren Ostens. Eine Einrtihrung, Berlin 1989, S. 75-80; zur 
gesamten Diskussion vgL jetzt auch L. Holy, Kinship, Honour and Sol idarity. Cousin Marriage in 
the Middle East, Manchester 1989. 
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Schon wahrend der fUnfVerhandlungstage wares auf den Wegen zum Gerichtsgebiiude 
zwischen den Verwandten dergetoteten Kinderund der Fami lieder Angeklagten mchrfaeh 
zu verbalen Auseinandersetzungen und Rangeleien gekommen. Als die freigesproehenen 
Angeklaglen das Gerichtsgebiiude verlieilcn, wurden sic noeh au f den Stufen des Geriehts 
von ca. einem Dutzcnd mannlicher und weiblieher Angchoriger der Familie der getoteten 
Kinder, die sieh mit Messern , Beilen und Latten bewaffnet hatten, angegrifTen. Die Familie 
der Angeklagten eHte ihrcn geHihrdeten Verwandten zu Hilfe, und es kam zu einer regel
reehten Schlacht, die nur durch das Ei ngreifen einer herbeigerufencn Grenzschutzeinheit 
beendet werden konnte. Ergebn is der Auseinanderselzung war cine Vielzahl von Verletz
ten und Schwerverletztcn. In einem Fall konnte nurdurch eine Notoperalion derTod cines 
Betciligten verhindert werden. Die AngrifTe galten ausschlicOich den Yezidi. Die anwesen
den Verteidiger und Journal isten erklarten , daB sic sich trotz der Hektik und hohen Emo
tionalitat der Angreifcr zu keinem Zeitpunkt wahrend der Ausei nandcrsetzungen bedroht 
genihlt hatten. 

In ciner erneuten Verhandlung vor dem Schwurgericht in Kleve, nun gegen die Angrei
fer, konnten weitere Einzelheiten der Mot ive und des Vcrlaufs der Familienfehde aufge
kHirt werden . Dazu trugen nieht zuletzt die Ausnihrungen eines Sachverstiindigen der Ge
sellschaft fUr bedrohte Vol ker in Gottingen bei. Schon in dem ersten Verfah ren war klar ge
worden, daB der schwere Konflikt. der zwischen den beiden Yezidi-Familien entstanden 
war, mit den Mitteln der deutschen Reehlspreehung niehl gelost werden konnte. Auf eine 
entsprechende Frage des Geriehts hane einerder AngekJagten erkliirt : ,.Wenn wir zu Hause 
waren. dann wiirden unsere A1testen zusammenkommen und uns miteinander versOh
nen.« 

Die hier angesprochene Praxis wird in vielen Liindern des Nahen und Mittleren Osten 
als,.Wasta« bezeichnet. Das Wort stam ml ausdem Arabischen und kann in etwa mil ,.Ver
mittlung« wiedergegeben werden. Grundsatzlich gilt vor allem nir die dorfl iehen Gemein
schaftcn des Nahen und Mittleren Ostens, in denen in der Regel starke verwandtschaftliche 
Bindungen vorhanden sind, daB ein Netz von Abhangigkeilen unterschiedlicher inlensitiit 
zwischen den einzelnen Dorlbewohnern bestcht. Jeder kann in Konfliktfallen crwarten, 
daB er die Unterstiitzung der Verwandlen und engen Freunde erhalt , gleiehgiilt ig, ob er in 
einem solchen Fall im Recht ist oder Unrechl hat. Der Streit zwischen zwei Individuen be
ziehl also ein soziales Umfeld mit ein. Urn die Gefahr einer Eskalalion im Sireitfall abzu
wenden, die die dorfliche Gemeinschaft geHihrden konnte, Irelen weniger involvierte Per
sonen als Vermittler zwischen den strcitenden Partcien auf. In einem oft lan gwierigen Aus
tausch von Vorschliigen und Gegenvorslellungen wird schlieBlieh ei n KompromiB gefun
den. bei dem beide Seitcn von ihrcn Maximalforderungen abgehen. Die Praxis der »Wa
sla« ist also niehl auf Bestrafung eines Talers gerichtet, sondern auf die Beilegung cines 
Konfliktes zwischen zwei Mitgiiedem oder Milgiiedsgruppen einer Gesellschaft.JO Erfolg
verspreehend si nd derartige Vermittlungsbemiihungen vor allem dann, wenn es sich bei 
den Verminlern urn angesehene Mitglieder der Gemeinschaft handel!. Bei dem vorliegen
den Konfliktlag nun ci ne Vielzahl von Grunden vor. die eine Vermittlung zwischen den 
beiden Familien erschwerte. 

Problematisch war vor allem die Tatsaehe, daB die verfe indeten Personen in der gesell
schaftlichen Hierarchic der traditionellen Yezidi-Gesellschaft relativ hoch angesiedelt 
si nd . FUr Mitgliedcr von Scheich-Familien reduziert sieh automatisch die Zahl der mog
lichen Vermilller, da Iraditionell fLir diese Funktion nur jemand aus dieser Gruppe oder 
einederh&hsten religiosenAutorillilen derYezidi uberhaupl in Frage kommt. Eine solche 
Person waraberin Deutschland nicht vorhanden. Diesliindigen AuscinandeTSetzungen in
nerhalb der Gruppe der Yezidi am Niederrhein hatten aulkrdem nieht nur strafrechlliche 

30 Heine, Ethnologic, S. t56 f. 
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Aspekte. Es hestand zumindest die Gcfahr, daB die deutschen Bchorden ihre Entschcidung 
tiber das Bleiberccht def Yezidi eincr Obcrprufung unlerlichcn wUrden, falls die Ausci nan· 
dersctzungen wciterhin die Aufmerksamkcit def deulschcn 6fTcntl ichkeit crrcgtcn. VOT al· 
Jcm aus dicsem Grund wurde dUTch die Vcrmittlung def Gesellschaft fUr bedrohtc Volker 
def Vcrsuch einer ,.Wasta« unlemo mmen. Beiden Parteien war im Vorfcld klargemacht 
worden, daB sic die gesamte Gemcinschaft der Yezidi in Deutschla nd in Gefah r brachlen, 
wenn sic an den Vcrmittlungsgesprachcn niehl teilnahmen. Dies rcichte als Druckmitlei, 
daB sich beide Seitcn zur Teilnahme berei l crklarten. 

Da die hOchstc religiose Autoritat def Yczidi aus Altcrsgrundcn keine Reise nach 
Deutschland unlernehmen konnle, reisle ein Emir, ein in der religiosen H ierarchie an zwei
ler Stclle slehender junger Mann aus dem Irak, nach Deutschland ein, urn die Feh de beizu
legen. Die Konfliktpartei, die die AngrifTe auf die freigesprochenen Angeklaglen gefUhrt 
hatle, war zur Versahnung bereit und versprach, auch die Angelegenheil der ermordeten 
Kinder nieht weiter zu verfolgen. Die pcrsanliche Autoritat des eingereisten religiosen 
Funktionstragers reichte aber offensiehtlich nicht aus, urn die beiden Fam ilien :w versOh
nen. Ocr Emir hatte zwar die Macht gchabt, eine Versohnung der vcrfeindeten Familien zu 
dek retieren. Dadu rch haueer jedoch an Autoritat innerhalb der Yezidi-Gemei nschafi ver
lorcn. Das Scheitern des Vermiulungsversuches kam dadurch zurn Ausdruck, dall die Fa
milie der ehemaligen Angeklagten ei ne so hohe Kompensationssumme fUr die erliuenen 
Verletzungen fordeTte , dall allen Beteiligten klar war, daB von dicser Seite eine Beilegung 
nieht gewunscht wurde. Ein Motiv Hir diescs Verhalten mag viellcicht in der Tatsache zu 
suchen sein, daB sieh dicse Scite durch den Freispruch vor einem deutsehen Gericht auch 
in ihrer Position innerhalb der Yezidi-Gemeinschaft in Deutschland gestarkt sah. Eine 
Rolle kann schlieBl ich die Tatsache gespielt haben, dall die Ursachc des Zerwurfnisscs zwi
schen den beiden Familien , namlich diegeschciterle Ehe zwischen P. und D., in dem nach 
traditionellen Regel n abgehaltenen Vermitllungsverfahren kaum eine Rolle spielte. Es war 
in der Yezidi-Gemei nschaft am Niederrhein allgemein bekannt , daB die Frauen aus der 
Herkunftsfamilie der O. in Deulschland besonders streng auf die Einhaltung der alten Sit
ten und 8rauche achteten und nicht mit entsprcchenden Hinweisen gegenuber den Man
nern der Familie spaTten. 

Auch das Ergebnis des zweiten Haupt verfahrens in der stTafrcchtlichen Version deT ge
schilderten Auseinanderselzung konnte den Konflikl zwischen den beiden Familien nicht 
losen . Noeh wah rend des Verfahrens wurde von weiteren Auseinandersctzungen beriehtet. 
Von den Ordnungsbehorden wurden Oberlegungen angestellt, die beiden Familien zumin
dest raum lich voneinander zu trennen. Oa es im Interesse der gesamten Yezidi-Gemei n
schaft in Nordrhein-Westfalen liegen muBle, die Fehdezu beenden , wurden in Zusam men
arbeit mit der Gesellschafi Hir bedrohte Volker Bemuhungen angestellt , cine bedeutende 
deutsche Autoritat aus dem politischen Leben zur Verm itt lung zu gewinnen. Wie weit die
seT Vorgang bi sher gedi ehen iSI, war nicht festzustellen. 

IV . YEZIDIIN DER BUNDESREPUBl.IKANISCHEN G ESELLSCHAFr 

Der geschildene Fall laBt eine Reihe von Problemen deutlich werden, die besonders die 
Minderheilen innerhalb von Migrantengru ppen betreffen. Dabei muGzunachst auf Vcran· 
derungen innerhalb des Sozialverhaltens der Yezidi am Niederrhein ei ngegangen werden. 
Aile alteren Quellen schi ldern die Yezidi als ausgesprochen friedliche 8evolkerungs-. 
gruppe. Dieser Eindruck mag aus der besonderen Si tuation der Bcobachtcr resulliert ha
ben, die zwar das Vcrhallcn der Yezidi ihncn sclbst und den muslimischen Nachbarn ge
genuber zur Ken ntnis nahmen, von moglichen intemen AuseinandeTSClzungen jedoch 
nichlS erfuhren . Allerdings wissen wir aus neueren Oarslellungen vergleichbarer religioser 
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Minderheiten aus dem Nordirak, daB die Yezidi tatsachlich wenig aggressiv waren.)l Inso
fern ist den alteren Berichlen durchaus Glauben zu schenken. 

Ocr geschilderte KonfliktfalllieO jedoeh ein belrachtliches MaG an Gewallbereilsehaft 
deullich werden. Man wird sieh fragen milssen, was zu dieser Abweichung von einem Iradi
lionell friedJiehen Verhalten fUhrte. Da bisher keine ausfUhrlicheren Untersuchungen uber 
die Yezidi-Populalion in Kleve und Umgebung moglich waren. konnen hiet nur Vermu
lungen geauBert werden. 

Zunachsl einmal kann festgestellt werden, daB ein Teil def belroffenen Yezidi-Familien 
kurz nach dcm Eintreffen in Deutschland von kurdisehen Exii-Organisationcn angcspro
chen wurdc. Es gab in einzelnen Fallen engc Konlaktc und cine gewisse Bereitsehaft zur Be
tciligung an Aklioncn dieser Organisalionen. die die bcteiligten Yezidi mil dem deuischen 
Strafgesetz in KonOikt brachten. Einer von ihnen wurde mehrfach von dculsehen Gerich
ten zu langjahrigen Hafts lrafen verurteilt. Er wurde zumindest von seiner GroGfamilie als 
Aulorilat im Umgang mil deutsehen Behordcn angesehen und wirkte als Expcrte flir deut
sehe Vcrhallnisse. Er beherrschte von allen Hau ptbeteiligten an den verschiedenen Verfah
ren am beslen die deutsehe Sprachc. Die Vorstellung, sich das Recht, das man mit den ub
lichen M illeln niehl erlangen kann , gewaltsam zu verschaffen, mag aus der Sicht des kurdi
sehen Exilanten-Milieus verstandlich sein, kann abeT in der deutschen 6ffcntlichkeit auf 
keine Akzeptanz Ireffen. Wir haben es hieT mit einem Phanomen zu tun, das sich auch bei 
jungen Em igranten aus dem Libanon festSlellen laBt. Reehtlosigkeit, wie sie wah rend des li
banesisehen Bijrgerkrieges herrsehte und wie sic die Yezidi in der Turkci erfuhren, hat 
diesc Konsequenzen. 

Ein wciteres Moment in diesem Zusammenhang ist die Tatsaehe, daB die Exil-Yezidi 
aufgrund eben diescr Exilsiluation und der damit verbundenen Rcchtssieherheit nichi 
mehr der hohen Gefahrdung von auBcn ausgesetzi sind, die sie in ihrer Herkunftsregion 
zwang,jedcn internen Konflikt zu vermeiden, urn die Existenz def Gruppc nichl zu gefahr
den. Diescr Zwang zur Solidaritat ist durch die neue Si tuation nichl mehr gegeben. Die 
Auslragung von Konnikten isl nun ein moglicher, und angesichts der sozialen, okonomi
schen sowie intellektuellen Gegebenheilen innerhalb der Yezidi-Gruppc auch konsequen
ler Vorgang. Das bedeutel, daB sich cinc Minderhcit innerhalb einer bestimmten Immi
grantengruppc, in diesem Fall der Kurden, den Normen und Wertvorstellungen der Mehr
heit anpaBt. Die Unlersehiede reduzieren sich auf den religiosen Bereich. Entsprechendes 
ist bei den turk ischen Aleviten sehon festgestellt ..... orden.31 Bestimmte Gruppen lauren Ge
fahr, in ciner Gesellschaft, die durch cine eindeutige Trennung von Religion und gescll
schaftlichem Leben gekennzeichnet ist. ihre speziellc Identi tat zu vcrlicren, sich zunachst 
einergroBcren Minderhcit anzugleichen , um sich dann in naherZukunft der Mehrhcitskul
tur mehr oder weniger anzupassen. Gegen diese Anpassung setzen sich vor allem d ie alte
ren Gruppcnmi1glieder und die den Traditionen starker verbundenen Frauen zu Wehr. In 
vielen Fallen sind sie die eigen1l ichen Haushallungsvorslande. Sic verfUgcn uber groBe Au
toritat gegenuber den jUngeren Frauen, aber auch gegentiber den Mannern der Familie. 

Da sic sich weniger schnell zurechtfinden als die jungeren Frauen und Miidchen, sind sic 
auf diese bei vielen Besorgungen des tiigliehen Lebens angewicscn und verlieren deshalb 
ihrc traditionelle Autorilal. Sic bestehcn daher besonders streng auf der Einhaltung von 
Verhaltcnsnormen, die in dieser Form im Herkunftsland kaum noeh beach1et wurden. Es 

31 A. Rassom, AI-Taba'iyya: Power. Patronage and Marginal Groups in Nonhern Iraq, in; E. Gell· 
nt'rIJ. lValt'rbury (Hrsg.). Patrons and Clients. London 1977, S. 157-166. 

32 FUr vergleicltbare Reaktionen bci Muslimen aus Surinam gcgenUber Mehrheiten von Tilrken oder 
Marokkanern in den Nicdcrlandcn vgl. J . lVaardenbllrgh. The Institutionalization of Islam in Ihe 
Netherlands. 196 1-1986. in: T. Gerho/mI Y. Lilf'man (Hrsg.), The New Islamic Presence in 
Western Europe. london 1988. S. 8-31. 
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Icommtleicht zu einer Idealisierung dieser vorgeschriebenen Verhaltcnsweiscn. Ob es sich 
hier urn Vorstellungen handel!, die mit dem Ideal der multikulturellen Gesellschaft in Ver
bindung gebracht werden konnen , mag bezweifelt werden. Die aus dem Gegensatz zwi· 
schen Glorifizierung def Tradition und Anpassung resultiercndcn Spannungen innerhalb 
deT Yezidi-Familien werden sich im Laufe der Zeit gleichsam »naliirlich« losen. Es wird in
tCTessan! scin, zu beobachten, wic sich die mchrfache Minderheitcnsituation deT Yezidi als 
Asylanlcn, Kurdcn und religiose Mindcrheit auf ihre Entkulturation am Nicdcrrhcin aus
wirken wird. 

Symptomatisch ist deT geschildcrtc Vorgang allerdings 3uch fUr die deutsche Seile. Ge
richtsverfahren mit auslandischen Betciligten - und in der Mehnahl der faile handelt es 
sich dabei urn Slrafverfahren - Slellen die deutsche Jusliz immer vor besondere Probleme. 
Das wurde in den beschriebenen Verfahren vor dem Schwurgerichl deullich. Die Schwie
rigkeiten beginnen schon mit def Suche nach dem richtigen Dolmetscher. Wird durch die 
entsprechenden Mitarbeiter des Gerichts nicht genau die Sprache und def Dialekt der aus
landischen Beteiligten herausgcfunden, kann die Tatigkeit cines Dolmetschers mehr zur 
Verwirrung als zur Klarung des zu verhandelnden Sachverhaltes beilragen. Ferner ist die 
Obcrlragung der deutschen jurislischen Fachsprache in eine andere Sprache und auf cin 
anderes $prachniveau sehr schwierig. Auslandische Namen und Verwandtschaftsverhalt
nissc stellen cine weiterc Schwicrigkcil fUr das Gericht dar. So ftlhrt dic Praferenz der Pa
rallcl-Cousincn-Hcirat. wie sie in nahezu allen ethnischen Gruppcn des Nahen und Mittle
ren Ostens anzulrefTen ist, die Gerichte immer wieder zu MiBverstandnissen. 

Familiennamen, die irgendwann einrnal in arabischer Schrift nOliert wurden, bieten 
Grund fUr standiges Nachfragen. Das Arabische druckl kurze Vokale in der Regel gra
phisch nicht aus. So unterschieden sich die Namen der beiden oben genannlen Yezidi-Fa
milien nur du rch einen Vokal. Es gibt zahlrcichc untcf"S{;hiclilichc Mctholicll lice Umschrift 
von arabischen Buchstabcn in lateinischc. Das hat zur Folge, daB in deutschen amtlichen 
Dokumenten mehrere unterschiedliche Namensversionen im Umlauf sind. Daraus resul
tieren immer wieder Verfahren wegen UrkundenHilschung oder der Benutzung cines fa!
schen Namens. Die Bestimmungen derProze[Jordnung, die auch rur Deutsche nicht immer 
verstandlich sind ,sind ruT auslandische Delinquenten volligundurehschaubar. Die Rechte 
und Pfl ichten der verschiedenen Prozel3bcteiligten sind Ihnen oft nicht zu vermitteln. 

Eine weitere Schwierigkeit bereilct die Tatsache, daB die Asylanten es aus ihrer Heimat 
gewohnt sind, den Umgang mit Gerichlen moglichst zu meiden, da sic die Erfahrung ge
macht haben, daB der Aufwand und die zu erwartenden Ergebnisse von Gerichlsverhand
lungen in keinem verntinfiigen Verhaltnis zueinander stehen.}} Die StrafKammer. die den 
oben geschilderten Konflikt untet strafrccht!ichen Gesichlspunklen zu beurteilen hane. 
gab sich aile Mtihe, das komplizierte Beziehungsgeflecht zwischen den beiden Fami!ien zu 
du rchschauen, die Besonderheiten der Kultur der Yezidi zu verstehen und in den Urtei!s
findungsprozcB miteinzubeziehen. Das wird durch die Hinzuziehung von Dolmetschern 
und Gutachtern deutlich. Dennoch ist nicht auszuschlieBen, daB sich die Yezidi nicht rich
lig verstanden fUhlten. Es ware zu wUnschcn, daB dic verschiedenen staatl ichen Institutio
nen , mit denen die Asylanlen in Kontakt kommen , mehr tiber diejeweiiigen Kulturen wUJ3-
len, a!s es bisher der Fall ist. 

33 /feinI' , Ethnologic, S. 153, S. 163 f. 


