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loszuwerden. Es geht uns nicht nur um Go lam Azam, sondem um 

alle Kriegsverbrecher, ja um alle Fundamentalisten. Unsere Arbeit 

wird nicht leichter. Viele Bangladeshis sind nach 1971 geboren, 

wissen nicht, was sich zugetragen hat. Sie mochten wir besonders 

erreichen, und das geht nur uber Aufklarung.

Lassen Sie uns noch einmal auf Taslima Nasreen zuriickkom- 

men. 1st sie in Bangladesh noch ein Thema?

Nein. Damals, bevor sie im August 1994 das Land verlieB, wurde 

sie nur deshalb zu einem Fall, weil die Fundamentalisten ein Thema 

brauchten. Unserem Komitee war es gelungen, sie unter Druck zu 

setzen. Um wieder an Starke zu gewinnen, bauschten sie das 

Thema auf.

War Taslima Teil ihrer Bewegung bzw. Mitglied?

Nein. Sie hat sich allerdings 1992 an einer Unterschriftenaktion in 

Krankenhausem beteiligt. Ansonsten ist sie nie aktiv in Erschei- 

nung getreten, hat sich an keiner Aktion beteiligt. Im Gegensatz zu 

der uber 80-jahrigen Dichterin Sufia Kamal, die auf die StraBe ging 

und demonstrierte.

Das Blasphemiegesetz ...?

Ein ganz wichtiges Thema. Die JI brachte den Entwurf bereits 1992 

ein, machte es aber erst 1994, als die Zeit gunstig schien, zu einem 

groBen Thema. Den Fundamentalisten reicht Paragraph 295A des 

bangladeshischen Strafgesetzbuches, wonach die Verletzung reli- 

gioser Gefuhle Anderer mit einer Hochststrafe von zwei Jahren 

belegt werden kann, nicht aus. Man fordert lebenslange Strafen be- 

ziehungsweise die Todesstrafe fur solchen Personen, die den Heili- 

gen Koran beschmutzen. Die Strafverfolgung beginnt bereits, wenn 

eine Privatperson den Verdacht der Blasphemie auBert. Die Regie

rung mufl keine Bewilligung mehr erteilen, die Folgen sind abseh- 

bar. Denunziationen werden viele Unschuldige der Strafverfolgung 

aussetzen.

Was sind Ihre Plane fur die nachsten Monate?

In bezug auf die Wahlen mochten wir durch Aufklarung verhin- 

dem, daB auch nur ein einziger Kriegsverbrecher im nachsten Par

lament sitzt. In den erwahnten 50 Distrikten wollen wir zu diesem 

Zweck Bibliotheken eroffnen, die sich vor allem an die jungeren 

Wahler richten. Viele Menschen konnen nicht lesen. Deshalb ver- 

suchen wir jetzt auch, Kassetten zu produzieren, die ihnen Infor- 

mationen uber den Befreiungskrieg liefem. Die JI macht das schon 

langer, um sie zu indoktrinieren. AuBerdem geben wir bereits ein 

monatlich erscheinendes Bulletin heraus, daB uber Aktivitaten des 

Komitees informiert. Zweimal jahrlich wollen wir groBere Publika- 

tionen herausbringen, die sich mit der Problematik des Fundamen- 

talismus auseinandersetzen.

Begum Rokeya Sakhawat

Die erste moslemische Feministin Bengalens

Am 9. Dezember begehen viele 

Menschen in Bangladesh den Ro- 

keya-Tag in Erinnerung an die erste 

moslemische Kampferin fur die 

Gleichberechtigung von Mann und 

Frau in Bengalen. Der 9. Dezember 

1932 ist der Todestag der Schrift- 

stellerin Begum Rokeya Sakhawat 

Hossain, die 1882 (nach anderen 

Quellen 1880) in dem Dorf Pairabad 

im Distrikt Rangpur in Bangladesh 

geboren wurde. Ihr Vater Jahirud- 

din Muhammed Abu Ali Saber, des- 

sen Vorfahren aus Persien stamm- 

ten, lieB nur seine Sohne durch 

Hauslehrer unterrichten. Fur die 

moslemische Oberschicht Indiens 

beschrankte sich die Erziehung der 

Frau auf geistige, moralische und 

hausliche Unterweisung. Frauen 

dieses Standes arbeiteten nicht au- 

Berhalb des Hauses.

Rokeya und ihre altere Schwester, 

beide stammten aus der ersten Ehe 

des vierfach verheirateten Vaters, 

wuchsen in Strenger moslemischer 

Tradition auf. Ihr Leben beschrankte 

sich auf die 'zenana’, das Frauen- 

gemach. Selbst innerhalb dieses Be- 

von Siegfried Schmidt

reiches gab es Einschrankungen. 

Man zeigte sich nicht den Hausan- 

gestellten, die Kommunikation mit 

ihnen fand aus sicherer Entfernung 

hinter Wandschirmen Oder durch 

Turen und Vorhange getrennt statt. 

Ab dem 5. Lebensjahr traten Mad- 

chen selbst mit den Nachbarinnen, 

wenn diese zu Besuch kamen, nicht 

mehr in Kontakt. Bengali als Spra- 

che der Gotzenanbeter und Englisch 

als Sprache der unrechtmaBigen 

Machthaber wurde von der mosle- 

mischen Gesellschaft weitgehend 

abgelehnt.

In dieser Atmosphare der Einen- 

gung - nur mit den nachsten Ange- 

horigen durften Frauen Kontakt ha- 

ben - wuchs Rokeya mit ihrer 

Schwester Karimunessa, die spater 

auch als Schriftstellerin in Erschei- 

nung trat, auf. Beide lernten heim- 

lich bei Kerzenlicht Bengali und 

Englisch vom alteren Bruder Oder 

indem sie den Unterricht der Haus

lehrer belauschten. In dieser Zeit 

scheint Rokeya sehr viel Hilfe durch 

ihre altere Schwester erfahren zu 

haben, was auch aus der Widmung 

in Sultana's Dream : "To my elder 

sister who was kind enough to help 

me in my childhood to commence 

my ABC of the English language" 

hervorgeht.

Mit 16 Jahren wurde Begum Ro

keya die zweite Ehefrau des stadti- 

schen Beamten Khan Bahadur Sak

hawat Hossain. Im Gegensatz zu 

vielen indischen Moslems des 19. 

Jahrhunderts kehrte ihr Mann der 

westlichen Kultur, die er bei Reisen 

nach England kennengelernt hatte, 

nicht den Riicken. Seine liberate 

Einstellung zeigte sich dadurch, daB 

er die Frauenbildung unterstutzte, 

indem er zum Beispiel mit seiner 

Frau Englisch ubte, ihr bei der Ver- 

offentlichung ihrer Schriften und 

Aufsatze half und sie von jeglichen 

hauslichen Pflichten befreite.

1903 begann Rokeya mit ihren 

Veroffentlichungen und hielt Reden 

nicht mehr in Urdu, der Sprache der 

Muslime, sondern in Bengali. Sie 

war der Meinung, daB die nationale 

Identitat Vorrang vor der Identitat 

der Gemeinschaft habe.

Ihr Leben war durch zwei sich
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widerstreitende Bewegungen beein- 

fluBt. Da war auf der einen Seite 

der orthodoxe Islam, dessen Werte 

sie teilweise ubernahm und auf der 

anderen Seite die zur Jahrhundert- 

wende aufkommende hinduistische 

"Bengalische Renaissance". Zen- 

trale Themen dieser Bewegung be- 

faBten sich mit der Situation der 

Frauen. Ausbildung, Besitzrechte 

und Erbrecht der Frauen wurden 

ebenso diskutiert wie die Selbstbe- 

stimmung bei der Heirat und die 

Kinderheirat. Im Laufe ihrer Ent

wicklung stellte Begum Rokeya im- 

mer mehr die Identitat, die Rechte 

und das Mitspracherecht des Indivi- 

duums in den Vordergrund.

Ihr Mann Sakhawat Hossain starb 

1909 in Kalkutta und hinterlieB ihr 

eine ansehnliche Summe Geldes. 

Dieses Erbe ermoglichte es ihr, un- 

abhangig zu werden. Ein Jahr spa- 

ter zog die nun 28jahrige kinderlose 

Witwe aus dem Haus ihres Mannes, 

das sie der ersten Frau ihres Gatten 

uberlieB.

1911 grundete Begum Rokeya un- 

ter groBen Schwierigkeiten in Kal

kutta die Sakhawat-Gedachtnis- 

Schule fur Madchen. Ohne irgend- 

welche Lehrerfahrung begann sie 

mit funf Schulerinnen. Von der 

moslemischen Mittelklasse Kal- 

kuttas erhielt sie nur wenig Unter- 

stutzung, da Bildung fur Frauen als 

etwas Unislamisches gait. Zu Be- 

ginn ihrer Lehrtatigkeit weckte Ro

keya Begum erst die Nachfrage 

nach Bildung, ein Bedarf war noch 

gar nicht vorhanden.

Sie, die nie zur Schule gegangen 

war und auch nie als Lehrerin gear- 

beitet hatte, versuchte nun in miih- 

samer Kleinarbeit, Schiilerinnen und 

Lehrerinnen zu finden. In Zeitungs- 

inseraten bat sie die Eltern, der Bil

dung ihrer Tochter zuzustimmen. 

Sie ging von Haustur zu Haustur 

und warb fur ihre Schule, oft ver- 

spottet und gedemutigt. In vielen 

Fallen hatte sie nur Erfolg, wenn sie 

die Schiilerinnen kostenlos in ihre 

Schule aufnahm. Neben dieser 

miihsamen Arbeit besuchte sie zahl- 

reiche nicht-moslemische Madchen- 

schulen in Kalkutta, um sich selbst 

iiber deren Organisations- und 

Lehrstrukturen zu informieren.

Ihre Schule stand auch anderen 

Religionsgemeinschaften offen, im 

groBen und ganzen waren die 

Schulerinnen aber Muslime, aller- 

dings nicht unbedingt Bengalinnen. 

Die meisten Lehrer waren nicht- 

bengalische Moslems.

Begum Rokeya trat fur die Erzie- 

hung im westlichen Stil ein, die den 

Frauen Zugang zu den gesellschaft- 

lichen und politischen Bereichen der 

Gemeinschaft und der Nation ver- 

schaffen sollte. Sie lehnte die Poly- 

gamie ab, theoretisch war sie auch 

gegen die Verschleierung. Aus 

pragmatischen Grunden benutzte 

sie aber selbst die 'burqua', (ein 

Schleier Oder ein langes schwarzes 

Kleidungsstuck, das uber den Klei- 

dern getragen wird und das die 

Frauen von Kopf bis FuB bedeckt) 

und in der Schule bedeckte sie ge- 

wohnlich ihren Kopf mit der 

’anchal', dem Ende des Saris. Auch 

sorgte sie dafur, daB die strikte Ge- 

schlechtertrennung nicht nur in der 

Schule sondern auch auf dem Weg 

dorthin gesichert war. Die Schule

rinnen wurden in auBerst unbeque- 

men Wagen zur Schule gefahren, 

die nur vorne und hinten und in der 

Decke je eine kleine mit Netzen ver- 

hangte Offnung hatten. Es ist vor- 

gekommen, daB die Madchen in 

diesen "fahrenden Kleiderschran- 

ken" Erstickungsanfalle hatten und 

teilweise fast ohnmachtig in der 

Schule ankamen. Fast alle litten bei 

diesen Fahrten unter Kopfschmer- 

zen. Anfangs kostete der Transport 

mehr Geld als der allgemeine Lehr- 

betrieb. Aus taktischen Grunden ar- 

beitete Begum Rokeya innerhalb 

dieser Beschrankungen, auch weil 

sie gegen gewaltsame Anderungen 

war.

Die meisten ihrer Schulerinnen 

beherrschten keine Sprache voll- 

standig, so daB Rokeya in den unte- 

ren Klassen Urdu und Bengali unter- 

richten lieB. In den hoheren Klassen 

kam dann noch Englisch hinzu, da 

dies die Berufsaussichten der 

Frauen erhohte.

Neben ihrer Lehrtatigkeit war sie 

auch politisch aktiv. 1916 grundete 

sie die bengalische Filiate der 

*Anjuman-i-Khawatin' Oder 'All In

dia Muslim Ladies Conference', der 

ersten bedeutenden Frauenorgani- 

sation Indiens.

Fur Begum Rokeya war die gesell- 

schaftliche Isolierung der Frau mehr 

als Verhullung und Verschleierung. 

Sie argumentierte, daB die gesell- 

schaftliche Stellung der Frau durch 

die geschlechtsspezifische Arbeits- 

teilung bestimmt werde. Die auf se- 

xueller Differenzierung basierende 

Arbeitsaufteilung bestimme die 

Rolle der Frau und ihre Aktivitaten, 

noch vor der gesellschaftlichen 

Trennung und der Verschleierung. 

So politisierte sie die Frauen, indem 

sie ihnen ihre wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Stellung vor Au

gen fuhrte. Mit der 'All India Mus

lim Ladies Conference' unterstutzte 

sie auch ganz praktisch in Not gera- 

tene Frauen, indem sie ihnen Klei- 

der, Geld und Beschaftigung zu- 

kommen lieB Oder ihnen Bil- 

dungschancen eroffnete. Sie orga- 

nisierte Frauenteams, die in die 

Elendsviertel gingen, um dort die 

Heimindustrie im Sinne der Frauen 

zu strukturieren. Ihre Veroffentli- 

chungen bezogen sich in dieser Zeit 

mehr auf praktische Themen. Sie 

hielt Vortrage Oder schrieb Artikel 

uber die Notwendigkeit von Sau- 

berkeit, personliche Hygiene, Seu- 

chen, Ernahrung und Geburt. All 

dies hatte zum Ziel, die Gesundheit 

der Frauen zu verbessern.

1920 wurde sie Vorsitzende der 

Versammlung fur Kinder- und Ge- 

sundheitspflege. Ein Jahr zuvor 

hatte die Regierung auf ihre Initia

tive hin eine Schule zur Ausbildung 

moslemischer Lehrer gegrundet.

Neben der gesellschaftlichen und 

politischen Arbeit wirkte Begum 

Rokeya sehr stark durch ihr literari- 

sches Werk. Rokeyas Schreibstil ist 

bemerkenswert amusant und leben- 

dig. Sie ist bekannt dafur, satirische 

Elemente in ihre Schriften einflieBen 

zu lassen. Und doch sind es vor al- 

lem wichtige Botschaften an die 

Frauen und die Gesellschaft, die ihr 

Werk pragen.

1973 wurden die gesammelten 

Werke von Begum Rokeya von der 

'Bangla Academy' unter dem Titel 

"Rokeya Rocanaboli" veroffentlicht. 

Immer wieder forderte sie in ihren 

Schriften eine Anderung der Rolle 

der moslemischen Frau in Bengalen 

ein. So riistete sie die Frauen mit 

einem Gespur fur personliche Be- 

nachteiligung aus.

Begum Rokeya Sakhawat Hossain 

ist als Teil der bengalischen Frauen- 

literatur als Moslemin ein Einzelfall 

und hat dadurch in ihrem Leben 

mehr Gegnerschaft als andere er- 

fahren, zumal sie die patriarchali- 

schen Gesellschaftsstrukturen im

mer wieder in Frage stellte. Aber so 

hat sie zur BewuBtseinserweiterung 

ihrer Leserschaft beigetragen.

Im heutigen Bangladesh sind 

StraBen und offentliche Gebaude 

nach ihr benannt, fast jedes Schul- 

kind kennt Anekdoten aus ihrem 

Leben. Ihr offizielles Bild ist aber 

von anti-islamischen Wesenszugen 

gereinigt worden.

(In der nSchsten Ausgabe werden wir 

von Begum Rokeya erstmals eine deut- 

sche Ubersetzung ihres Textes 

"Sultanas Traum" verdffentlichen)
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