
Afghanistan

Frauen in Afghanistan - ein Weg ins Ungewisse

von Susanne Thiel

Seit dem Beginn dieses Jahrhunderts 

wurden von verschiedenen Machthabem 

Versuche untemommen, dutch Refor- 

men, Gesetze und Verordnungen die 

rechtliche Position und die Lebensum- 

stande der Frau zu andem. Die Versuche 

kamen vorwiegend aus dem stadtischen 

Bereich, dem Wirkungsraum der herr- 

schenden Klasse, und die Verandemngen 

sollten alle Frauen des Landes erfassen. 

Die wenigen Reformversuche, die uber- 

haupt Erfolge zeigten, konnten sich aber 

nur ansatzweise in der Stadt durchsetzen 

und hier auch nur bevorzugterweise in 

Kabul. Lediglich bestimmte Gruppen der 

Stadtbevolkerung waren fur Reformen 

und Anderungen der Lebensbedingungen 

aufhahmefahig und -willig. Sie setzen 

sich hauptsachlich aus der gebildeten 

und wirtschaftlich gutsituierten Mittel- 

und Oberschicht zusammen.

Aus diesen Schichten stammten uber- 

wiegend die jungeren Intellektuellen, die 

von den bei Studienaufenthalten im 

Ausiand kennengelemten Gesellschafts- 

modellen beeindruckt waren und diese 

Modelie auf ihre eigene Gesellschaft 

ubertragen wollten. Konservativere 

Schichten lehnten die Entwicklungen ab, 

weil sie traditionelle Macht- und Auto- 

ritatsprinzipien der Families gefahrdet 

sahen und eine Veranderung des Sitten- 

und Moralverstandnisses befurchteten. 

An dem Widerstand der einfluBreichen 

Konservativen, die mit den geistlichen 

Fuhrem zusammenarbeiteten, muBte so 

manche Reform scheitem.

Nach der Ermordung Habibullah 

Khans, dessen Regierungszeit von 1901 

bis 1919 wahrte, wurde am 23. Februar 

1919 Amanullah zum Konig emannt. 

Die Reformen seiner Regierung sollten 

Willkur und Ungerechtigkeit beseitigen 

und der afghanischen Nation einen Platz 

neben den fortschrittlichen Landem si- 

chem. Amanullahs Reformversuche 

gliederten sich in mehrere Phasen, deren 

dritte und letzte, 1928 nach einem Euro- 

pabesuch begonnen, schon im Jahr dar- 

auf durch seine Abdankung und Flucht 

endete.

Besonders mit den Reformen, die die 

Rechtslage der Frauen und ihre Lebens

bedingungen andem sollten, stieB Ama

nullah auf massiven Widerstand der kon

servativen Krafte. 1921 wurde die erste 

Madchenschule eroffhet und ein Heirats- 

gesetz erlassen, das den Frauen be

stimmte Rechte sichem sollte. Amanul

lah auBerte sich negativ uber Verschleie- 

rung und Polygamie, untemahm aber 

zunachst keine VorstoBe in diese Rich-

tung. Die gesetzliche Festlegung des 

Heiratsalters fur Manner auf 22 und fur 

Frauen auf 18 Jahre wurde von der Loya 

Jirga abgelehnt. In seinem letzten Regie- 

rungsjahr, 1928, fuhrte Amanullah einen 

Schlag gegen die Verschleierungs-Tradi- 

tionen durch: seine Gattin Soraya ent- 

schleierte sich offentlich und hunderte 

von Frauen folgten ihrem Beispiel. Ent- 

rustungssturme der machthabenden 

Stammesfuhrer und der religiosen Auto- 

ritaten waren die Folge. Amanullah 

muBte scheitem, weil seine Reformver

suche zu schnell vonstatten gegangen 

und zu realitatsfem waren. Die offentli- 

che Entschleierung der Konigin kann als 

letztes Symbol fur die Entfremdung zwi- 

schen Konig und Volk gelten.

Konig Nadir Shah (1929 - 1933) und 

sein Sohn Zahir (1933 - 1973) leiteten 

eine neue Phase ein, machten mit ihrer 

Entwicklungspolitik Zugestandnisse an 

die Konservativen und versuchten, das 

Vertrauen der Bevolkerung zuruckzuge- 

winnen. Nadir Shah hielt sich in Frauen- 

fragen zunachst ganz zuruck und uber- 

lieB die Gestaltung des weiblichen Le- 

bensbereiches weiterhin traditionellen 

und religiosen Kraften. Seine vorsichti- 

gen Reformprogramme lieBen Ver- 

schleierung und Polygamie ganz auBer 

acht.

Die Situation der Frauen veranderte 

sich bis in die Funfziger Jahre hinein 

kaum, 1953 wurde Muhammad Daud 

Ministerprasident und eine emeute Phase 

der Bemuhungen um kulturellen Wan- 

del, der als Grundvoraussetzung fur 

wirtschaftliche Entwicklung angesehen 

wurde, begann. In dieser Phase wurde 

auch der EinfluB der Intellektuellen, die 

eine Ausbildung im Ausiand genossen 

hatten oder auf andere Art und Weise 

von westlichen Tendenzen beeinfluBt 

waren, in bezug auf die Entwicklung des 

Landes groBer. Bemuhungen, die Lage 

der Frau zu verandem, gingen haupt

sachlich von dieser Schicht aus und hier 

sind auch die Frauen einzuordnen, die 

die Veranderungen auf den Gebieten der 

Schulbildung, Berufstatigkeit und tradi

tionellen Wertvorstellungen in Anspruch 

nehmen konnten.

Dies gait hautsachlich fur Kabul. Eine 

Zunahme von Madchenschulen und 

weiblicher Berufstatigkeit, wenn auch in 

sehr beschrankten Bereichen, war zu 

verzeichnen und 1959 zeigten sich Pre

sident Daud und Mitglieder seines Kabi- 

netts mit ihren unverschleierten 

Ehefrauen in der Offentlichkeit. Ganze 

Schulklassen erhielten daraufhin die Er- 

laubnis, sich zu entschleiem und verein- 

zelt tauchten unverschleierte Frauen in 

den modemeren Vierteln Kabuls auf. 

1965 konnten Frauen auch erstmalig bei 

den freien und geheimen Wahlen von ih

rem Stimmrecht Gebrauch machen.

Neue Ehe- und Scheidungsgesetze

Durch die drei Ehe- und Scheidungs

gesetze, die in den Jahren 1921, 1961 

und 1971 in Kraft traten, sollten sich 

Status und rechtliche Position der Frau 

in Ehe und Familie erheblich verandem. 

Die Richtlinien blieben zwar in dem von 

der Religion vorgegebenen Rahmen, 

schienen dariiber hinaus aber Verande

rung und Modemisierung zu beabsichti- 

gen. Die Unterdriickung der Frauen 

durch Familie und Ehemanner sollte be- 

seitigt und die rechtliche Gleichheit der 

Frauen hergestellt werden.

Schon einzelne Artikel des ersten Ehe- 

und Scheidungsgesetzes von Amanullah 

richteten sich gegen das Verfahren, eine 

Frau als Suhnegut bei Familienfehden zu 

geben oder sie als Erbe zu ubemehmen, 

auch sollte eine verwitwete oder ge- 

schiedene Frau weder zu einer Wieder- 

verheiratung gezwungen, noch von einer 

abgehalten werden. Uberhaupt wurden 

Zwangsheiraten und Heiraten von Min- 

deijahrigen verurteilt. Auch uberhohte 

Brautgelder und hohe Kosten fur Famili- 

enfeiem, beides Quellen groBen Presti- 

gegewinns - sollten gesenkt werden, 

denn der Regierung erschienen die Aus- 

gaben unnotig hoch und viele Familie 

wurden in den wirtschaftlichen Ruin ge- 

trieben.

Das zweite Heiratsgesetz wies keine 

neuen Perspektiven auf. Das legale Hei- 

ratsalter fur beide Geschlechter wurde 

auf 15 Jahre festgelegt und darauf ver 

wiesen, daB der Ehevertrag nur gultig 

ist, wenn beide Ehepartner in mundige® 

Zustand ihre Einwilligung gegeben ha

ben.

Das dritte Ehegesetz bestatigte und e 

starkte die schon erwahnten Artikel un 

fugte noch einige neue hinzu: Art & 

zehn gab danach Mann und Frau 

Recht, in gegenseitigem Einverstan ® 

den Ehevertrag vor Gericht zu schlie e • 

auch wenn die beiderseitigen Vervvan , 

ten nicht an dem AbschluB beteiligt si 

oder die Verbindung nicht bilug® 

Theoretisch hatte die Familie an die 

Stelle einen wichtigen Au tori tats be f- 

verloren, da nun einzelne gegen 

Willen der Eltem handeln und sog 

Ehen schlieBen durften - allerding®
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schrankte der familiare und weitere ge- 

sellschaftliche Druck die Inanspruch- 

nahme dieser gesetzlichen Regelung auf 

ein Minimum.

Artikel 13 versuchte, die wirtschaftli- 

che Situation der Frau abzusichem: bei 

VertragsabschluB wurde eine Bestati- 

gung verlangt, daB ihr zustehende 

Brautgeld "mahr" erhalten zu haben. Die 

Uberprufung sollte dem oft praktizierten 

Vefahren der Verwandten entgegenar- 

beiten, das "mahr” der Frau an sich zu 

nehmen und daruber zu verfugen. Wich- 

tig fur die Entscheidungsfreiheit der 

Frau war auch Artikel 33, der dem 

Mann sein Recht zur Scheidung besta- 

tigte und vorsah, daB er dieses Recht 

auch auf seine Ehefrau ubertragen kann. 

Gab der Ehemann bei der EheschlieBung 

seiner Ehefrau diese Berechtigung, so 

konnte sie in bestimmten Situationen, 

die die "scharia" festlegt, MaBnahmen 

ergreifen, um eine Scheidung herbeizu- 

fuhren.

Sturz der Monarchic

Am 17. Juli 1973 erfolgte der Sturz 

der Monarchic und die Proklamation der 

Demokratie durch Mohammad Daud. 

Die Einbeziehung der Frau in offentliche 

Angelegenheiten machte Fortschritte, 

wenn auch wenige wichtige und einfluB- 

reiche Posten mit Frauen besetzt wur- 

den. Die schulischen Moglichkeiten fur 

Madchen erweiterten sich, ein gemein- 

sames Studium mit mannlichen Studen- 

ten an der Kabuler Universitat war mog- 

lich, und mehr Frauen wurden in leh- 

renden Berufen tatig, einem der wenigen 

Wirkungsbereiche fur weibliche Be- 

rufstatigkeit. Bei der Betrachtung der 

Veranderungen darf aber nicht vergessen 

werden, daB die Neuerungen nur wenige 

privilegierte Frauen aus den entspre- 

chenden Schichten betrafen, der GroBteil 

der afghanischen Frauen blieb davon 

vollig unberiihrt. Das Heraustreten der 

Frauen aus Purdah hatte in Kabul zuge- 

nommen, erfaBte aber auch in der 

Hauptstadt und selbst in ihren modem- 

sten Vierteln nur einen Bruchteil der 

afghanischen Frauen.

Krieg und Flucht

static®

Durch die afghanische Revolution von 

hinzu: und die sowjetische Invasion im

^0 Dezember 1979 veranderte sich die Si- 

Einve^ tuati°n vieler afghanischen Frauen 

, Jit grundlegend. Die festen Familien ver

bancle - Basis der afghanischen Gesell

schaft - zerfielen teilweise, weil viele 

Manner weggingen um als Mudjahedin 

gegen die sowjetischen Truppen zu 

kampfen. Naturlich gab es auch Frauen,

utoflW die sich aktiv an der Widerstandsbewe- 

[ne gung beteiligten und im Kabuler Unter-

elfl grund tatig waren.
, all*

igen 

nicbt k
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Frauen muBten sich plotzlich ganz al- 

lein um ihre Kinder und altere Familien- 

angehorige kummem, hinzu kamen 

Verletzte, die nicht mehr fur sich selbst 

sorgen konnten. Zahlungs- und Nah- 

rungsmittel wurden knapp, Hauser zer- 

stort. Viele Familien wurden dezimiert, 

weil eine groBe Zahl der Kampfer gar 

nicht mehr zuruckkam und auch be- 

trachtliche Teile der Zivilbevolkerung 

getotet wurden. Die standigen Flucht- 

lingsbewegungen trugen das ihre zur 

Auflosung der Familienstrukturen bei. 

Zunachst stromten Fluchtlinge in groBer 

Zahl in die Hauptstadt oder ruhigere 

Provinzen; in den letzten Jahren verlieB 

ein GroBteil der Bevolkerung das schwer 

umkampfte und fast ganzlich zerstorte 

Kabul wieder. Millionen von Fluchtlin- 

gen hielten sich zeitweise im Iran und in 

Pakistan auf, und wer die fmanziellen 

Moglichkeiten hatte, ging nach Europa 

oder Amerika.

Im Zuge der groBen Fliichtlingsbewe- 

gungen kamen Frauen nach Pakistan, die 

in Kabul die Universitat besucht hatten 

und ein recht modemes und freizugiges 

Leben fuhren konnten. Diese Freizugig- 

keit war unter den kommunistischen 

Machthabem noch verstarkt worden. In 

Pakistan, besonders in der ’North West 

Frontier Province’ und Baluchistan, wo- 

hin es die meisten Fluchtlinge zog, weil 

das Gebiet grenznah ist und in diesen 

Provinzen viele paschtunische Ver- 

wandte leben, fanden sie sich plotzlich 

in einer ’’geschlossenen" und an traditio- 

nellen Werten orientierten Gesellschaft 

wieder. Dort wurden sie teilweise von 

konservativen religiosen Fuhrem be- 

droht, wenn sie in der Offentlichkeit ta

tig wurden. Plotzlich durften sie ihre 

Behausung auch nur noch tiefverschleiert 

verlassen. Afghanische Islamisten in Pa

kistan haben immer wieder hartnackig 

jeden Versuch - von sei ten afghanischer 

Gruppen oder westlicher Hilfsorganisa- 

tionen - boykottiert, die berufliche Aus- 

bildung junger Frauen zu fordem. Viele 

Kurse, die afghanische Frauen als Lehre- 

rinnen oder Gesundheitsarbeiterinnen 

ausbilden sollten, blieben zahlenmaBig 

sehr klein oder wurden geschlossen. Et- 

liche Frauen gaben auf und zogen sich 

ins Haus zuruck, weil der soziale Druck 

zu stark wurde oder eben auch konkrete 

Drohungen ausgesprochen wurden.

Besonders problematisch war und ist 

das Fluchtlingsdasein fur Witwen. Ohne 

mannlichen Haushaltsvorstand ist ein 

Fluchtlingsausweis schwer zu bekom- 

men, auBerdem ist fur den PaB ein fur 

Frauen schwer beschaffbares PaBphoto 

notwendig. Ohne den Fluchtlingsausweis 

kann kein Anspruch auf Lebensmittel 

geltend gemacht werden. Die meisten 

Witwen muBten deshalb von Verwandten 

mitversorgt werden, die naturlich selbst 

genug Schwiergkeiten mit ihrer Flucht- 

lingssituation hatten. Witwen und ver- 

waisten Madchen wurden oft besondere 

Teile des Lagers zugewiesen, abge- 

schirmt von der AuBenwelt und auch 

Vertretem intemationaler Hilfsorganisa- 

tionen kaum zuganglich. Berichte uber 

Vergewaltigungen und erzwungene Pro

stitution im groBen Rahmen kursierten 

immer wieder, es war der Autorin aber 

nicht moglich, konkrete Informationen 

und Ortsangaben zu erhalten.

Situation der Landbevolkerung

Fur Frauen auf dem Land hat sich die 

Situation nach dem Krieg naturlich auch 

durch Verluste von Familienmitgliedem 

und der wenigen Besitztumer verandert, 

aber ihre rechtliche Position, Ausbil- 

dungs- und Beschaftigungsmoglichkeiten 

waren vor wie nach dem Krieg glei- 

chermaBen ungunstig. Die " modemen 

Tendenzen" aus der Stadt drangen nie in 

die landlichen Gebiete vor. Das Leben 

der Frauen konzentriert sich hier aus- 

schlieBlich auf Haus, Hof und Kinder, 

Gartenarbeit und Viehhaltung. Frauen 

mit Handarbeitskenntnissen wie Nahen, 

Stricken und Sticken sind im Vorteil, 

denn der Haushalt kann viel Geld spa- 

ren, wenn die Familienmitglieder mit 

Kleidungs- und Aussteuerstiicken ver- 

sorgt werden. Befragt, was fur Ausbil- 

dungsmoglichkeiten sie schatzen wur

den, beschrieben die Frauen Unterricht 

in Hauswirtschaft, Schneiderei, und i^e- 

sen und Schreiben (die Informationen 

beruhen auf einer Untersuchung der 

Autorin in Fluchtlings-Ruckkehrer-D6r- 

fem in Kunar und Paktia, 1993, 

d.Red.). Andere Tatigkeiten scheinen 

auBerhalb des Gesichtskreises der Frauen 

zu liegen.

Situation in Kabul

Unter der kommunistischen Regierung 

in Kabul wurde Frauen auch das Grund- 

recht auf Arbeit und Bildung zugestan- 

den. Ein nicht unbetrachtlicher Teil der 

stadtischen Bevolkerung kooperierte mit 

den neuen Machthabem. Die Arbeit, die 

viele Frauen annahmen, um sich und 

ihre Familien zu emahren, bedeutete 

auch ein groBes MaB an Freiheit und die 

Moglichkeit, SelbstbewuBtsein aufzu- 

bauen. Bis zum Sturz Nadjibullahs im 

April 1992 arbeiteten 230.000 Frauen 

im offentlichen und privaten Sektor. Die 

durch die Kriegsjahre entstandene Selb- 

standigkeit ist bei den jetzigen Machtha

bem aber nicht mehr gefragt und die 

Zahl der beschaftigten Frauen ging in 

den letzten Jahren stark zuruck. Islami- 

stische Gruppen drangen den weiblichen 

Bevolkerungsteil ins Haus, fuhren Ge- 

schlechtertrennung am Arbeitsplatz und 

in den Schulen ein. Studenten und Stu- 

dentinnen der Universitat Kabul, die
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eine sehr progressive Tradition hatte, 

wehrten sich verzweifelt gegen Anstren- 

gungen, die Geschlechtertrennung im 

Horsaal durchzufuhren. Gegenwartig ist 

die Universitat geschlossen. Die Fuh- 

rung in Kabul hat 1992 Frauen von 

Femsehschirmen und Mikrophonen ver- 

bannt. Selbst zuchtig verhullte Gestalten 

durfen keine Nachrichten mehr verlesen. 

Die komplette Verschleierung ist fur 

jede Frau, die sich in der Offentlichkeit 

bewegen will, unabdingbar geworden.

Ausblick in eine ungewisse Zukunft

Die Meinungen uber das AusmaB der 

Veranderungen in Afghanistan und 

MutmaBungen uber zukunftige Ent- 

wicklungen gehen weit auseinander. Ei- 

nige Autorlnnen berichten aufgrund ei- 

gener Beobachtungen, daB die Struktu- 

ren der Gesellschaft weitgehend erhalten 

geblieben sind. Ein Grund dafur konnte 

sein, daB gerade die Mudjahedin und 

ihre Kommandanten fur die traditionel- 

len Werte und gegen den sozialistischen 

EinfluB gekampft haben. Andere be

richten von grundlegenden Veranderun

gen und Zerstorung einiger gesellschaft- 

licher Strukturen durch Krieg und 

Fluchtlingsbewegungen.

Fur die Einwohner Kabuls und anderer 

zerstorter Stadte, fur Fluchtlinge in den 

unterschiedlichen Landem und 

dezimierte und in alle Winde verstreute 

Familien hat sich sicherlich das ganze 

Leben verandert. Fur die Bevolkerung in 

abgelegenen landlichen Gebieten scheint 

der Lebensrhythmus wenig gestort zu 

sein. Auch in den Stadten Herat und 

Mazar-e-Sharif, die sich zu neuen 

Kultur- und Handelszentren des Landes 

entwickeln und Kabul abzuldsen 

scheinen, ist ein relativ wohlversorgtes 

Leben moglich - mit intakter 

Sozialstruktur und gut gefullten Bazaren.

So schwierig sich also die Beschrei- 

bung der momentanen Lebenssituation 

afghanischer Frauen in alien Facetten 

erweist, genugt die Betrachtung einiger 

Zahlen, um den ungeheuren Verbesse- 

rungsbedarf der Lebensbedingungen zu 

verdeutlichen. Der Status der Frau in je- 

dem einzelnen Land laBt sich leicht an 

vier Kriterien messen: an der Mutter- 

und Kindersterblichkeit, am Bevolke- 

rungswachstum und an der Alphabetisie- 

rungsrate. In alien vier Punkten halt 

Afghanistan traurige Rekorde: jede 

zehnte Frau stirbt bei der Geburt ihres 

Kindes, drei von zehn Kindem erleben 

ihren funften Geburtstag nicht. Das Be- 

volkerungswachstum ist mit 6,5 Prozent 

ebenso erschreckend wie die Rate von 

ca. 98 Prozent Analphabetinnen auf dem 

Land und 90 Prozent in der Stadt.

Das Projekt Asienhaus hat seine Arbeit begonnen

Seit einigen Wochen arbeiten wir im neuen "Asienhaus" in Essen gemeinsam mit dem Philippinenburo, der Sudostasien- 

Informationsstelle, dem Korea-Verband, der Tibet-Initiative Deutschland und der Asienstiftung. Unsere Anschrift: Sudasienb 0̂ 

im Asienhaus, Bullmannaue 11,45327 Essen. Tel: 0201-83038-16. Fax: 0201-83038-30.
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