
Afghanistan

Seine Exzellenz der Gesundheitsminister!

Meine drei Tochter sind elf, zehn und acht Jahre alt. Zwei davon haben bei einem Privatlehrer Religion, Sprache 

einschlieBlich Schrift (bis 4. Klasse) und Heilige Schrift (bis 6. Sure) gelemt. Dank der MaBnahme unserer Regierung und 

der personlichen Initiative Ihrer Exzellenz ist vor kurzem eine Hebammenschule eingerichtet worden. Ich bin iiberzeugt, daB 

das Lemen in einer offentlichen Schule nicht nur weitaus besser als privater Unterricht ist, sondem auch von groBem Nut- 

zen. Aus diesem Grunde ersuche ich Sie meine drei Tochter zuzulassen, damit sie mit Hilfe Gottes davon profitieren konnen. 

Meine drei Tochter heifien Schirin, Sarin, Simin (Schirin = SfiBe, Sarin = Goldene; Simin = Silbeme; Anm. d. Verf.). 

Datiert: 1315 (1936 A.D.)

Dieser Entwurf wurde einer dem Minister nahestehenden Person zugestellt und um dessen Meinung gebeten. Nach seinem 

Einverstandnis wurden die drei jungen Madchen in der Schule aufgenommen. Da diese Familie als Mittelstandsfamilie und 

fur ihre Aufgeschlossenheit fur Freiheit und Rechte der Burger bekannt war, war eine Zulassung fur eine offentliche Schule 

sehr schwierig. Die damalige Regierung, eine eher mittelalterliche Diktatur, duldete solche oppositionellen Initiativen auf 

keinen Fall. Samtliche Mitglieder dieser Familie wurden von ihrem Dienst suspendiert und ohne jede gerichtliche Verhand

lung zu Einzelhaft verurteilt. Die restlichen Familienmitglieder erhielten strengen Hausarrest, und alle Kinder wurden von 

Bildungsmoglichkeiten ausgeschlossen. Ausnahmen durften nur auf ausdriicklichen Befehl eines zustandigen Regierungsbe- 

amten erfolgen.

tibrigen westlichen Landem vergleich- 

baren Chancen. Auch in Deutschland 

Fussen diese gebildeten afghanischen 

Frauen gefordert werden und eine Chan

ce auf dem deutschen Arbeitsmarkt er- 

halten, um sich integrieren zu konnen.

Spezielle Initiativen zugunsten der 

Frauen in Afghanistan, wie etwa die 

Deutsche Organisation 'Afghanischer 

Frauenverein e.V.' (AFV) unterstiitzen 

und fordem diese Arbeit unbiirokratisch 

und vertrauensvoll.

Dieser Verein hat in verschiedenen 

Teilen Afghanistan und auch in Paki

stan Schulen und Ausbildungsmoglich- 

keiten fur Frauen eingerichtet. Sie befin- 

den sich leider standig in einer 

finanziellen Notsituation. Zur 

Information der afghanischen Kolonie im 

Ausland fiber die jetzige Lage der 

Frauen in Afghanistan und insbesondere 

in Kabul geben afghanische Frauen aus 

dem Exil in Pakistan und dem Iran Zei- 

tungen heraus:

'Sane Afghan - Afghanische Frau' 

wird in der 'Dari'-Sprache gedruckt, 

'Sister's - Women's monthly' erscheint 

in 'Dari', 'Paschtu' und teilweise in 

Englisch. Diese beiden Organe beziehen 

sich ausschlieBlich auf das Leben der 

afghanischen Frauen, deren ge- 

sundheitliche und soziale Situation sowie 

die katastrophale Lage der Kinder im 

Lande selbst und im Exil.

S.M. Sobeir Zediqian ist Mitarbeiter des 

'Afghanistan Hilfs- und Entwicklungsdienst, 

gemeinniitzige Gesellschaft mbH' (AHED) in 

Hamburg.
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Auf der Suche nach Saleem:

Die politischen Umwalzungen in Afghanistan 

aus der Sicht einer Frau aus Kabul

von Christine Nolle

"Frauen sind wie Blumen", liefi der amtierende Bil- 

dungsminister der Taliban, Sayyid Ghiyas al-Din, im Ok- 

tober letzten Jahres vernehmen. "Man wassert sie daheim, 

um ihren Anblick und Duft zu geniefien. Man trdgt sie nicht 

n^ch draufien, um ihre Essenz fremden Nasen preiszugeben." 

Irockener Kommentar eines westlichen Journalisten hierzu: 

yyin die afghanischen Frauen derart zarte Blumchen waren, 

fatten sie wohl kaum nahezu zwei Jahrzehnte unbarm- 

berzigen, allgegenwartigen Krieges Uberstanden (Sam Sei- 

berL 'Newsweek' 14.10.1996).

£>er Verlauf dieses Krieges, sein Beginn mit der Aprilre- 

v°lution im Jahre 1978, die sowjetische Besatzung von De

cember 1979 bis April 1992 und der daraufhin ausbrechende 

innerafghanische Konflikt sind zu einem gewissen Grad in 

der westlichen Presse behandelt worden. Was in der Bericht- 

erstattung jedoch meistens fehlt, ist ein tieferer Blick in die 

afghanische Gesellschaft und das Leben derer, die von den 

Auswirkungen dieses Krieges unmittelbar betroffen sind. Fa- 

rooka Gauharis kiirzlich erschienenes Buch 'Searching for 

Saleem' ist ein verheifiungsvoller Ansatz, diese Lucke zu fal

len.

Angesichts der lang anhaltenden Kampfe der verschiedenen 

Mujahedin-Gruppen untereinander und der Schrecken, die 

die Taliban bei ihrem Einmarsch in Kabul verbreiteten, 

wachst die Versuchung, die fruheren Phasen des Krieges in 

einem romantischen Licht zu sehen. Dies ist unter anderem
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an dem respektvollen Titel "Dr. Najib" abzulesen, mit dem 

viele Kabuler Bilrger den von den Taliban exekutierten ehe- 

maligen Prasidenten Najibullah versehen. Farooka Gauhari 

belehrt uns eines Besseren. Ihr Buch filhrt uns zurilck in die 

friihe Phase kommunistischer Herrschaft und Idfit die Atmo- 

sphare der Angst und des Mifitrauens wieder auferstehen, die 

wahrend der spaten siebziger und friihen achtziger Jahre das 

tdgliche Leben in Kabul bestimmten.

'Searching for Saleem' gliedert sich in zwei Teile. In den 

ersten drei Kapiteln beschreibt Gauhari ihre Kindheit in den 

filnjziger Jahren, ihre Schulbildung, ihre Ehe mit dem in 

Amerika ausgebildeten Luftwajfenoffizier Saleem, die Geburt 

ihrer drei Kinder und ihre berufliche Karriere als Biologie- 

professorin an der Universitat Kabul. Der zweite Teil und ei- 

gentliche Kern des Buches ist in Tagebuchform geschrieben 

und gibt ihre zermilrbende Suche nach Saleem wieder, der im 

Wirrwarr der Aprilrevolution verschwand. Das Buch endet 

im Dezember 1980, als Gauhari schweren Herzens Afghani

stan verldfit und nach Indien flieht, um schliefilich in die 

Vereinigten Staaten ausz.uwandern.

In den Anfangskapiteln filhrt Gauhari den Leser in das 

Afghanistan ihrer Kindheit und Jugend. Sie erzahlt, wie sich 

ihr ganzes gesellschaftliches Leben im Rahmen ihrer stadti- 

schen Mittelschichtsfamilie abspielte. Schon als Kind wehrte 

sich Gauhari gegen viele der engen Verhaltensnormen, die 

die afghanische Gesellschaft filr Frauen vorschreibt. Sie 

sehnte sich danach, Drachen steigen zu lassen und Fahrrad 

fahren zu dilrfen. Dennoch lag ihr der Gedanke an eine ak- 

tive Rebellion fern und im grofien und ganzen verschwimmen 

ihre friihen Erinnerungen in einem romantischen Licht. Um- 

geben von liebevollen Verwandten, verspiirte sie als Kind 

kein Bedilifnis, aus dem eng ummauerten Innenhof ihres 

Hauses in der Altstadt von Kandahar auszubrechen: "Als ich 

filnf Jahre alt war, spielte sich meine ganze Welt innerhalb 

dieser Mauern ab; selbst in meinen Hojfnungen kam ich nicht 

darauf, sie zu durchdringen. Alles was ich brauchte, war 

vorhanden. Ich war umgeben von grofien Kiibeln, gefilllt mit 

den wohlschmeckenden Frilchten Kandahars, viel frischem 

Gemuse und einfachen selbstgebastelten Spielzeugen. Es war 

eine schone kleine, in sich ruhende Welt. Wenn es unerfiillte 

Wiinsche gab, so war ich mir ihrer nicht bewufit."

Gauharis weitere Entwicklung verlief glatt. Ihr Vater, 

selbst ein Lehrer, bestand darauf, dafi alle seine zehn Kin

der, ob J ungen oder Mddchen, eine Schulbildung erhielten. 

Nach ihrer Hochzeit mit siebzehn fand sich Gauhari schnell 

in die Rolle als Schwiegertochter in der Grofifamilie ihres 

Mannes ein. Trotz ihrer friihen Eheschliefiung konnte sie ihre 

Ausbildung vollenden. Ihre beruflichen Ambitionen warden 

von Saleems Verwandten respektiert und von Saleem selbst 

aktiv unterstiitzt. Seine Bereitschaft, sich am Haushalt zu be- 

teiligen war filr afghanische, wenn nicht sogar filr westliche 

Verhaltnisse aufiergewohnlich. In den Jahren 1967, 1971-72 

und 1976 konnte Gauhari Auslandsstipendien filr den Liba- 

non und die Vereinigten Staaten in Anspruch nehmen, wah- 

rend sich Saleem in ihrer Abwesenheit um die Kinder kilm- 

merte.

Gauhari und ihr Mann verdankien ihre Auslandsstipendien 

grofienteils einem Modernisierungsprogramm, das von den 

filnfziger Jahren an darauf abzielte, die Industrie und Infra- 

struktur des Landes auszubauen, und die Schulung von ent- 

sprechendem Fachpersonal nach sich zog. 1959 wurde die 

Geschlechtertrennung formal mit der Abschajfung des Schlei- 

ers aufgehoben. In den achtziger Jahren waren 

230.000 Frauen in Kabul berufstatig (Susanne Thiel, 

'Siidasien' 3/95). Insgesamt profitierte jedoch nur eine kleine 

stadtische Elite von diesen gesellschaftlichen Reformen. Ein 

"bedauerlicher Abgrund von Ignoranz und Vorurteilen" 

trennte nicht nur Stadt und Land. Kabul selbst war, wie 

Nancy Dupree es in ihrem ausgezeichneten Vorwort formu- 

liert, eine "geteilte Stadt". Weitlaufige Vororte mit Einfa- 

milienhausern wie dem von Gauhari bildeten einen scharfen 

Kontrast zur "libel riechenden Altstadt", in der Grofifamilien 

ohne Elektrizitdt, Leitungswasser oder Kanalisation auf eng' 

stem Raum zusammenlebten. Die Abschajfung des Schleiers 

fand keinesfalls allgemeine Akzeptanz, und sogar in Kabul 

liefen westlich gekleidete Frauen Gefahr, angepobelt oder 

tdtlich angegrijfen zu werden. Trotz ihres verhdltnismafiig 

liberalen Hintergrunds fand Gauhari es leichter, sich an die 

Konventionen zu halten. Ja, als Teenager bot ihr der Schleier 

sogar einen gewissen Schutz: "Anfangsfand ich es schwierig, 

den Schleier zu tragen, aber dann merkte ich, dafi es gar 

nicht so schlimm war. Unter ihm versteckt kamen unsere in

neren, kindlichen Gefiihle dur ch, frei von dem dufieren ge- 

sellschaftlichen Druck. Sobaid ein Mddchen in Afghanistan 

in die Pubertat kommt, wird es wie eine junge Frau be- 

handelt und mufi sich dementsprechend erwachsen verhalten, 

Schnell lernt sie, wilrdevoll die Strafie entlangzugehen und 

keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie darf keine der 

vorgegebenen Regeln ihrer Gesellschaft aufier acht lassen 

oder in Frage stellen. Sonst sprechen die Leute liber sie, und 

das bringt Schande liber ihre Familie. In Afghanistan ist die 

Frau filr die Familienehre verantwortlich. Natiirlich ware es 

sehr dumm von einer jungen Frau, wenn sie Schande liber 

ihre Familie brachte und ihren guten Ruf zerstorte. Es hatte 

gewisse Vorteile, die eigene Identitat hinter einem Schleier zu 

verstecken und die Welt durch ein rechteckiges Netz von zehn 

malfiinfzehn Zentimetern zu beobachten. Es war ein Zeichen 

von Respekt, Erwachsenwerden und Weiblichkeit."

In den sechziger und siebziger Jahren wurde Gauhari 

Zeugin der zogerlichen Umstellung Afghanistans von einer 

Monarchie zur Demokratie und erlebte die Anfdnge politi- 

scher Akiivitdten auf dem Universitatsgelande. Obwohl sie 

gesellschaftliche Reformen befiirwortete, nahm sie nicht aktiv 

am politischen Leben teil. Die leere Rhetorik der neu ent- 

stehenden linken Parteien schreckte sie ebenso ab wie die 

scharfe Polizeireaktion auf deren Agitationen. Ihrer Meinung 

nach versprachen die wie Pilze aus dem Boden schiefienden 

"kleinen, unorganisierten" politischen Parteien wenig filr die 

Zukunft und hatten keinerlei politische Basis auf dem Land: 

"Ich war mir sicher, dafi die wenigen Marxisten in Kabul - 

die 'Parchamis' und 'Khalqis' - unter keinen Umstanden it1 

der Lage sein wiirden, die Meinung der Mehrheit der Afgha- 

nen zu vertreten oder zu verandern. Afghanistan war fur 

meine Begrijfe nicht bereit filr solche Ideen, weder zum da- 

maligen Zeitpunkt noch in der Zukunft. "

Gauharis Bedenken den Kommunisten gegenilber bestatig' 

ten sich nach der Aprilrevolution von 1978, die sie wie die 

meisten ihrer Landsleute als Coup bezeichnet. Mit diesem rd- 

schen, gewaltsamen Regierungswechsel kam die 'People's 

Democratic Party of Afghanistan' (PDPA) unter der Fiihrung 

von Noor Mohammad Taraki an die Macht. Wahrend der 

ndchsten zweieinhalb Jahre erlebte Gauhari drei kommunisti- 

sche Regime. Taraki wurde im September 1979 von Hafizul- 

lah Amin beiseite geschajft. Drei Monate spater marschierte 

die Sowjetunion mit 100.000 Soldaten ein, um die brockelnde 

kommunistische Regierung zu festigen und den eigens einge- 

filhrten 'Parcham'-Fiihrer Babrak Karmal als Prasidenten 

einzusetzen. Auf dem Land wuchs unterdessen der religibs 

motivierte Widerstand.

Anfanglich begrilfiten viele Kabuler den Coup von 1978 mil 

"vorsichtigem Optimismus". Gauharis Existenz wurde jedoch 

zerstbrt: Ihr Mann, mittlerweile ein hochdekorierter Offtzicr, 

verschwand wahrend der 36stilndigen Karnpfe, die mit der 

Machtilbernahme durch marxistisch orientierte Militars ein- 

hergingen. Es folgte filr sie eine zweijahrige Odyssee durch 

die verschiedenen Zweige der Kabuler Bilrokratie auf der Su- 

che nach Saleem. Auf Schritt und Tritt wurden Gauharis Be- 

milhungen durch widerspriichliche Auskilnfte erschwert. Vn-
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nittelbar nach dem Coup erkldrte man ihr, Saleem sei auf- 

grund seiner amerikanischen Ausbildung exekutiert warden. 

Gleichzeitig aber erhielt sie die irrefilhrende Information, er 

Wirde im Hochsicherheitstrakt des berilchtigten Gefangnisses

von Pul-i Charkhi festgehalten. Zwischen Hojfnung und Ver- 

Zweiflung schwankend folgte Gauhari alien moglichen Hin- 

^eisen auf das Schicksal ihres Mannes und stilrzte sich dabei 

’n den finanziellen Ruin. Neben ihren Bemilhungen, in den 

^rovinzgefdngnissen etwas uber den Verbleib ihres Mannes 

"i Erfahrung zu bringen, gab sie den Versuch nicht auf, Sa

leem in Gefdngnis von Pul-i Charkhi zu kontaktieren: "Jedes 

^ochenende... schlofi ich mich ausnahmslos den Menschen- 

Wengen an, die saubere Kleidung, Nahrung und andere 

binge filr Verwandte brachten, von denen angenommen 

^’Urde, dafi sie in Pul-i Charkhi festgehalten warden. Ich ver- 

suchte immer eine der Ersten in der langen Schlange Warten

der zu sein. Im Laufe des Tages wuchs die Menschenmenge 

(lfi und wurde zu einer geradezu endlosen Schlange bedriick- 

*er und verzweifelter Menschen. Wenn sich das Tor um acht 

bhr morgens bjfnete, gaben wir unsere Packchen bei dem zu- 

standigen Mann ab, damit es an den Insassen weitergereicht 

Wlrde. Dann warteten wir auf eine Antwort. Filr manche 

kam eine Notiz von ihrem Liebsten, mit schmutziger Was ch e 

Zum Waschen ... Bei anderen wurde das Packchen stunden- 

mng aufbewahrt und dann zurilckgegeben, mit dem Kom- 

^entar, "Er ist nicht hier. " Ich hoffte bestandig, dafi sie ei- 

>,(Js Tages Saleem mein Packchen geben wilrden."

Im September 1980 erlangte Gauhari schliefilich Einblick 

ln einen Bericht der Geheimpolizei und die Gewifiheit, dafi 

Saleem wdhrend des Coups umgebracht warden war. Nach 

delem Hin und Her gelang es ihr, sich und ihre Kinder auf 

einen Flug nach Indien zu schleusen. Aus der Luft nahm 

Gauhari Abschied von ihrem Land und ihrem Mann: "Gegen 

Mittag hob das Flugzeug endlich ab. Meine Kinder waren 

ftilcklich und redeten aufgeregt miteinander, wdhrend sie auf 

die Hauser am Boden blickten. Das Flugzeug beschrieb einen 

niedrigen Bogen Uber dem Flughafen und wandte sich dann 

nach Os ten in Richtung Indien. Ich schaute aus dem Fenster, 

ber Militarflughafen von Khoja Rawash tauchte auf. Saleem 

hatte dort gearbeitet. Ich horte eine singende Stimme (...) 

Und ich erkannte sie: "Liebling, wenn ich sterbe, komm bitte 

an mein Grab und betefUr mich!" Das war, eine Woche vor 

Seinem Verschwinden, Saleems letzte Bitte an mich gewesen."

"Kummervoll schaute ich umher, forschte nach kleinen Er- 

hebungen im Boden. (...) Jeder Erdhugel schien mir wertvoll 

Und heilig. Unwillkurlich dachte ich, dafi einer von ihnen 

Hftinen Liebling in seinem Herzen halten kbnnte. Trdnen 

stl?gen in mir auf Der Gedanke machte mich wahnsinnig, 

denn ich hatte niemals sein Grab ausfindig machen konnen. 

(...)"

Gauharis Buch bietet keine konsequente Analyse der politi- 

Schen Geschehnisse in Afghanistan. Vielmehr wirft es ein 

^Icht auf die atmospharischen Veranderungen nach 1978 und 

^igt, wie die WidersprUchlichkeiten und die Intoleranz eines 

ftftch etablierten kommunistischen Regimes politische Ver- 

ftlgung und Denunziantentum ndhrten. Gauhari beschreibt 

lnre wachsende Isolation. Universitatskollegen verschwinden 

ebenso plotzlich wie Saleem. Aufgrund des Stigmas, das Sa- 

als politischer Dissident anhangt, vermeiden fruhere 

r?unde qffentlichen Kontakt mit ihr, Regierungsagenten 

ftrfolgen sie, das Militdrkrankenhaus verweigert ihrer kran- 

Tochter eine dringend notwendige Behandlung. Trotz 

fteser widrigen Bedingungen schajft sie es, weiter ihrer Ar- 

?lt nachzugehen und gleichzeitig ihre Kooperation mit der 

^egierung auf ein Minimum zu reduzieren. Obwohl sie sich 

h’eigert, BiologiebUcher nach kommunistischen Vorgaben 

UfnZuschreiben, ihre Studenten zu indoktrinieren oder ihren 

fthreibtisch mit Parteiemblemen zu dekorieren, entgeht sie 

ank eines rechtzeitigen Regimewechsels und ihrer an-

schliefienden Flucht knapp dem Gefdngnis.

Das Schreiben fdllt Gauhari nicht leicht. Viele der Erinne- 

rungen an ihre letzten Jahre in Afghanistan scheinen fast zu 

schmerzhaft, um schriftlich aufgearbeitet zu werden: "Sowie 

ich zum Schreiben ansetzte, vergofi ich Tausende von Trdnen, 

und das Papier verschwand hinter den Schatten meiner 

Seele." Gauhari hat Schwierigkeiten, ihre Erzahlstimme zu 

finden. Im "Tagebuch"-Teil ihres Buches ftndet sie keinen 

ebenmdfiigen Stil, und es bleibt oft unklar, welche Abschnitte 

aus ihrem urspriinglichen Tagebuch stammen und welche 

Informationen spdter hinzugefugt wurden. Dieser Teil lafit 

die Ndhe zum Geschehen vermissen, die Authentizitat, die ein 

wirkliches Tagebuch auszeichnen wurde. Zugleich ist das 

Buch aber nicht weit genug uber ein rein chronologisches 

Ordnen der Geschehnisse hinaus gediehen, um den Status ei

ner literarischen Erzdhlung zu erlangen. Gauhari gelingt es 

nicht immer, ihre Leser und deren Erwartungen mit einzube- 

ziehen. Wdhrend ihre Kindheits- und Jugenderinnerungen oft 

lebendig geraten, fdllt die Beschreibung der traumatischen 

Umstande nach dem Coup verstandlicherweise relativ karg 

aus und konzentriert sich auf die Schwierigkeiten des tagli- 

chen Uberlebens unter der kommunistischen Herrschaft. Die 

Farben, Geriiche und Gerausche, die Kabul von einer westli

chen Graftstadt unterscheiden, kommen kaum zur Sprache. 

Es scheint fast, als ob jene Aspekte des Lebens in Afghani

stan, die einem europaischen Besucher auf den ersten Blick 

am meisten aujfallen wurden, zu ojfensichtlich filr Gauhari 

sind, um mit in die Erzdhlung einzufliefien.

Was auch immer die Schwachen in Gauharis Buch sein 

mbgen, bin ich dennoch dankbar filr ihre Stimme. Bis jetzt 

sind der Krieg in Afghanistan und seine Auswirkungen filr die 

Bevolkerung nahezu ausschliefilich aus der Warte westlicher 

Autoren dargestellt worden. Soweit ich weifi, ist Gauhari die 

erste afghanische Frau, die der Welt von den politischen 

Umwalzungen berichtet, die ihr Land und ihr Leben ilberrollt 

haben. Gauharis Schicksal ist gewifi nicht einzigartig. Die 

Tragodie, die sie durchlebt hat, stellt vielmehr eine Facette 

der kollektiven Geschichte aller Frauen Afghanistans dar. Sie 

ojfnet uns die Tilr zu einem besseren Verstandnis der tiefgrei- 

fenden politischen Veranderungen, von denen Afghanistan 

und auch andere Lander Siidasiens zur Zeit erschilttert wer

den.

'Searching for Saleem' stellt eine Verbindung zwischen 

grbfieren politischen Prozessen und dem Einzelschicksal einer 

Frau her und schuttelt somit unsere Sichtweise zurecht. Ka

bul wird mehr als ein Platz auf der Landkarte, liber den wir 

abstrakt aus den Nachrichten "Bescheid" wissen. Krieg und 

seine Bedeutung filr den Einzelnen werden uns schlichtweg 

klarer vor Augen gefuhrt.

Christine Nolle, PhD Near Eastern Studies an der Universitat 

Berkeley/Kalifornien. Verdjfentlichungen liber die Geschichte 

Afghanistans. Ihr Buch "State and Tribe in Nineteenth-Century 

Afghanistan" wird demnachst erscheinen (Curzon Press). Hat lon

ger e Zeit ehrenamtlich in Afghanistan filr den 'Verein zur Unter- 

stiltzung von Schulen filr afghanische Fliichtlingskinder e. V.' ge

arbeitet.

Anmerkung:

Farooka Gauharis: Searching for Saleem. University of Nebraska 

Press, 1996.
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