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Paschtunwali

Stammesgesetz, Ehren- und Moralkodex der Paschtunen

von Susanne Thiel
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Seit es Krieg in Afghanistan gibt, wire! 

fiber Paschtunen viel geschrieben, wird 

berichtet uber die groBen Fliichtlings- 

strome hinuber zu den Vettem in Paki

stan und den zermiirbenden kriegeri- 

schen Auseinandersetzungen zwischen 

den verschiedenen politischen Gruppen 

im heutigen Afghanistan. Werden in Pa

kistan Faile von Waffenschmuggel oder 

Drogenhandel aufgedeckt, wird man mit 

Sicherheit auf paschtunische Namen sto- 

Ben. Einige der letzten Nachrichten be- 

richteten von kriegerischen Handlungen 

paschtunischer Stammesgruppen wegen 

der Aufhebung des gesetzlichen Sonder- 

status in den Stammesgebieten Pakistans, 

und der Forderung nach der Scharia, der 

islamischen Gesetzgebung. Dies dient 

natiirlich dazu, bereits bestehende Kli- 

scheevorstellungen zu verstarken von 

unbandigen Stammeskriegem die sich 

keinem Gesetz beugen, standig nach 

Blutrache sinnen und die Ehre ihrer 

Frauen eifersiichtig bewachen. Um 

(Foto: Susanne Thiel)

paschtunische Verhaltensweisen und 

Stammespolitik zu verstehen ist es unab- 

dingbar, die gesellschaftliche Struktur 

und die Werte der Gesellschaft zu be- 

trachten: Dabei stoBt man sehr schnell 

auf das Paschtunwali, ein ungeschriebe- 

nes Stammesgesetz, das auch als Ehren- 

und Moralkodex der Gesellschaft dient.

Die groBte ethnische Gruppe in 

Afghanistan bilden die Paschtunen 

(konkrete Bevolkerungszahlen existieren 

nicht, die paschtunische Ethnie kann auf 

6 Millionen geschatzt werden). Ihr 

Siedlungsgebiet erstreckt sich uber ganz 

Afghanistan, wenn auch ihre Konzentra- 

tion in den sogenannten Stammesgebie

ten im sudlichen und ostlichen Teil des 

Landes am hochsten ist. In den Gebieten 

des Nordostens und in den Zentralpro- 

vinzen siedeln Paschtunen nur sehr ver- 

einzelt, aber nomadisierende Paschtunen 

suchen diese Gebiete in den Sommermo- 

naten mit ihren Herden auf. Zwischen 

dem 15. und 16. Jahrhundert begann 

eine paschtunische Migration von afgha- 

nischem Gebiet nach Pakistan. Die dort 

uberwiegend in der Nordwest-Grenz- 

Provinz lebenden Paschtunen sind zah- 

lenmaBig mindestens mit den afghani- 

schen Paschtunen zu vergleichen.

1893, in der Regierungszeit Abdur 

Rahmans, wurde das Stammesgebiet als 

Folge britischer Kolonialpolitik entlang 

der Durand-Linie geteilt, die fortan die 

Grenze zwischen Pakistan und Afghani

stan darstellte. Diese Grenzziehung war 

immer wieder die Ursache emster Kon- 

flikte zwischen den beiden Staaten und 

ist nach wie vor umstritten. Der Sied- 

lungsraum der Paschtunen auf pakistani- 

schem Gebiet wird, hauptsachlich von 

afghanischer Seite, ” Pasch tunistan" ge* 

nannt und noch immer besteht die For

derung nach einem SelbstbestimmungS' 

recht der Paschtunen.
Die Durand-Linie, die nicht nur das 

Siedlungsgebiet seBhafter Paschtunen 

teilt, sondem auch die Gebiete der no

madischen und halbnomadischen Pascn' 

tunen, ist aber bis auf Ausnahmesitua- 

tionen, die kurzfristige SchlieBunge0 

herbeifuhrten, eine sehr durchlassige 

Grenze geblieben. Zur Zeit ist die 

Grenze wegen der anhaltenden Aus^in 

andersetzungen in Afghanistan und er

g* *

«e J^sieri 

de

?•?£: 

W Fj/^tspn 

X SCX 

> |X e 

XX 

% Al 

xvx

Die Pasch 

sellschaft dv 

der Abstain! 

die Vererbu 

den ist. Di< 

Vorfahren - 

ner ununter 

verbindet all 

ander und is 

heitsprinzip, 

stande und 

In der pasch 

es zu einer 1 

aber nicht z 

Sinn. Das S 

Gutem, Gesc 

gen und die 

lion stehen 

entgegen. Dii 

tunen, die al 

zusammen mi 

gen des Pasch 

gische Basis 

Paschtunen, e 

Binheit. Grup 

sanunenhalt s

Grad de 

uellen kulturel 

^en. Deshs 

Xntalist 

Hnzen. In 

Wrischen 

P«gtenZeitw 

Wsakut

78
Sudasien 1-2/95 % 

ni'2/9<



Pakistan

neuter Fluchtlingsstrome wieder ge- 

schlossen. Die Zahl der paschtunischen 

Nomaden, die die Grenze jahrlich mit 

ihren Herden uberqueren, wird auf 

100.000 geschatzt. Neben Viehzucht, 

Handel und Transportgeschaft ist der 

Schmuggel verschiedener Waren - zu 

denen Waffen und Rauschgift gehoren - 

zu einer Hauptbeschaftigung vieler No- 

maden geworden.

Soziale Struktur
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Die Paschtunen strukturieren ihre Ge

sellschaft durch ein patrilineares System 

der Abstammungsrechnung, mit der auch 

die Vererbung von Landbesitz verbun- 

den ist. Die Zuruckfuhrung auf einen 

Vorfahren - Qais Abdur Raschid - in ei

ner ununterbrochenen Deszendenziinie 

verbindet alle Paschtunenstamme mitein- 

ander und ist die Basis fiir ein Gleich- 

heitsprinzip, das trotz ungleicher Besitz- 

stande und Machtverhaltnisse existiert. 

In der paschtunischen Gesellschaft kam 

es zu einer Herausbildung von Rangen, 

aber nicht zu Klassen im eigentlichen 

Sinn. Das System der Reziprozitat bei 

Gutem, Geschenken oder Dienstleistun

gen und die autonome Familienproduk- 

tion stehen einer Klassengesellschaft 

entgegen. Die Clan-Bildung der Pasch

tunen, die alle umfassende Genealogie 

zusammen mit den Regeln und Wertun- 

gen des Paschtunwali, bilden die ideolo- 

gische Basis fiir das Wir-Gefiihl der 

Paschtunen, ermoglichen ihre ethnische 

Einheit. Gruppenzugehorigkeit und Zu- 

sammenhalt sind aber auch abhangig 

vom Grad des Festhaltens an traditio- 

nellen kulturellen Werten duch den Ein- 

zelnen. Deshalb zeigen sich verstarkt 

fundamentalistische und nationalistische 

Tendenzen. In einer unruhigen und von 

kriegerischen Auseinandersetzungen ge- 

pragten Zeit wird die Gefahr des Werte- 

verfalls akut.

Das Paschtunwali

Das Paschtunwali spielt eine groBe 

Rolle im Zusammenleben der Individuen 

innerhalb des Stammes und auch der 

Stamme untereinander. Bei seit langerer 

Zeit urbanisierten Paschtunen scheinen 

die Regeln des Paschtunwali zu ver- 

schwimmen, nur, wenn es um Ehre und 

Moral geht, gewinnen sie an Kontur und 

werden lebendig. Die Regeln, die die 

Ehre des einzelnen Paschtunen betreffen, 

sind auch heute noch vollig verinner- 

licht. Rechtsprechung, Landverteilung 

und Entschadigungsregelungen konnen 

dagegen schon eher in Vergessenheit ge- 

raten. Heute werden sehr viele Angele- 

genheiten durch Geld geregelt. Be- 

stimmte Vergehen konnen durch Geld 

vergolten werden, sogar fur Morde wer

den Entschadigungen gezahlt.

Das Paschtunwali umfaBt das Ge- 

wohnheitsrecht und die Traditionen und 

pragt die personlichen Gewohnheiten 

und den Charakter des einzelnen Pasch

tunen. Er erhalt durch das Konzept des 

Paschtunwali eine Richtlinie, durch de- 

ren Befolgen er weiB, was "man" tut und 

was nicht. "Ghairatman" - "der gute 

Paschtune", zeichnet sich durch Wohl- 

verhalten im Sinne der paschtunischen 

Gesellschaft aus. Durch eine sprachliche 

Analyse des Wortes Paschtunwali ist 

eine Annaherung an seine konkrete Be- 

deutung nicht moglich, denn nur der er- 

ste Teil des Wortes, der von der Eigen- 

bezeichnung der Ethnie abgeleitet ist, 

laBt sich etymologisch absichem. Die 

Komponente "wali" laBt sich nicht uber- 

setzen, eine Deutung konnte aber anhand 

eines verwandten Begriffes versucht 

werden. "Kaliwali hes nalari" heiBt in 

der freien Ubersetzung "er hat kein Ge- 

fiihl fiir seine GroBfamilie" und wird 

von einem Mann gesagt, der entgegen 

den Regeln und Normen seines sozialen 

Verbandes handelt und sich somit auBer- 

halb seiner Gruppe stellt.

In der Literatur werden durchweg nur 

Teilgebiete des Paschtunwali erfaBt und 

als "Ehrenkodex", "Stammesrecht" oder 

"Blutrache-Regelung" bezeichnet. Das 

Paschtunwali bestimmt aber die paschtu- 

nische Lebensart durch die Summe 

samtlicher Werte und Normen der Ge

sellschaft. Damit wird es zum Regulator 

fur das Verhalten des Einzelnen und fur 

die Erhaltung der paschtunischen Gesell

schaft. Das Paschtunwali dient als In

strument der ethnischen Identifikation 

und ermoglicht die Abgrenzung gegen- 

iiber anderen Gruppen.

Besonders die alteren Quellen befassen 

sich ausschlieBlich mit den stammes- 

rechtlichen Aspekten des Paschtunwali. 

Erklart werden kann diese enge Be- 

trachtungsweise mit der historischen Si

tuation: die britischen Kolonialherren 

des 19. Jahrhunderts wurden an der 

Nordwestgrenze Britisch-Indiens mit 

Verhaltensweisen, Normen und Werten 

konfrontiert, die sie nicht einzuordnen 

wuBten. Um das Gebiet zu kontrollieren, 

muBten traditionelle Rechtsauffassungen 

mit der Kolonialpolitik in Einklang ge- 

bracht werden. Die rechtlichen Implika- 

tionen des Paschtunwali wurden so weit 

anerkannt, daB sie in die 'Frontier Crime 

Regulation' einflieBen konnten, die die 

Grundlage der britischen Kolonial- 

Rechtsprechung in diesem Territorium 

bildete. Einige Autoren beschreiben aus- 

fiihrlich die politischen Fiihrungsper- 

sonlichkeiten, andere bemuhen sich, ne

ben den rechtlichen Aspekten den Ehr- 

begriff herauszuarbeiten. So wie in alte

ren Arbeiten die Paschtunen vorurteils- 

beladen als "wilde", nur nach Blutrache 

trachtende Krieger beschrieben wurden, 

sind auch bei den paschtunischen Auto

ren oft Vorurteile zu finden, allerdings 

ganz anderer Natur. Paschtunische Ei- 

genschaften werden hier verherrlicht und 

somit verzerrt. Da ist die Rede vom tap- 

feren, ritterlichen, hochanstandigen 

Paschtunen, der niemals gegen semen 

Ehrenkodex verstoBen wurde und sein 

Leben vollkommen danach ausrichtet. 

Ehre Ehre und Schande sind Begriffe, 

die soziale Bewertungen ausdrucken: 

Ehre ist die Vollwertigkeit eines Indivi- 

duums in seinem sozialen Umfeld und 

die Anerkennung dieser Vollwertigkeit 

durch die Gesellschaft. Schande ist der 

Gegensatzbegriff zu Ehre, sie entsteht, 

wenn die Vollwertigkeit des Individu- 

ums nicht mehr gegeben ist und sein 

Verhalten nicht mit den Normen des so

zialen Umfeldes ubereinstimmt.

Die mannliche Ehre beinhaltet Tapfer- 

keit, Gastfreundschaft und GroBzugig- 

keit. Das Ansehen ist ein auBerst ge- 

wichtiges Phanomen in der Mannerge- 

sellschaft. Es muB muhsam in offentli- 

chen und politischen Beziehungen er- 

worben werden und ist ein personlicher 

Wert. Aber nicht nur Status und Anse

hen sind wichtige Funktionen der Ehre, 

auch das Besitzdenken kommt hinzu. 

Werden die Grenzen des Besitzes eines 

Mannes uberschritten, seine Frauen an- 

getastet oder ein Mitglied seiner ver- 

wandtschaftlichen Gruppe bedroht, ist er 

zum Handeln gezwungen. Der in Gang 

gesetzte Mechanismus des Ehrsystems 

laBt dem Mann keine andere Wahl, als 

zu reagieren.

Der vom Ausland gepragte Ausdruck 

"Kalaschnikow-Kultur" bezieht sich auf 

ein durch den freimutigen Gebrauch von 

Waffen gepragtes Erscheinungsbild der 

Gesellschaft. Der Ursprung dieser engen 

Beziehung zu Waffen laBt sich auch hier 

im Ehrenkodex finden. Ein Paschtune 

ohne Waffe gait immer als wehrlos und 

damit als Feigling, ein Mann, der nicht 

in der Lage ist, sich und andere im Not- 

fall zu verteidigen. Der Umgang mit 

Waffen wird trainiert, in friedlicheren 

Zeiten dienten Kampfspiele der Ubung 

und bereiteten auf den Emstfall vor. 

Eine Entwaffnung aller Manner, von der 

immer wieder als notwendiger Schritt 

hin zum Frieden gesprochen wird, be- 

deutet eine Entehrung, besonders fur die 

jungen Manner, die auBer dem bewaff- 

neten Kampf nichts gelemt haben.

Ghairatman - der gute Paschtune

"Ghairatman" ist ein Adjektiv, mit 

dem Manner bezeichnet werden, die dem 

idealen Bild der Gesellschaft von einem 

"Ehrenmann" entsprechen und den An- 

forderungen geniigen, so daB sie als eh- 

renwerte, geachtete Mitglieder der Ge- 

meinschaft gelten konnen. Der Begriff 

enthalt Eigenschaften wie Wurde, Ehr- 

gefiihl, Stolz, Bescheidenheit und
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Selbstachtung. Von dem Trager des Ti- 

tels "Ghairatman" wird altruistisches 

Verhalten gefordert, er verteidigt die 

Interessen seiner Familie, seines Dorfes, 

sogar der Nation, wenn es darauf an- 

kommt. Frauen und schwache Personen 

stehen unter seinem besonderen Schutz. 

Die MaBstabe des "Ghairatman" lassen 

das Bild von einem "idealen Paschtunen" 

entstehen, der fur seine Mitmenschen 

Vorbildfunktion hat. Je enger er sich an 

die aufgestellten Richtlinien halt und 

sein Verhalten mit dem der anderen ver- 

gleicht und miBt, desto groBer wird sein 

Ansehen, das ihm Respekt und Aner- 

kennung verschafft. Der vorherrschende 

Paschtunwali-Begriff "nang" bedeutet 

Ehre und Ansehen. "Nang" zu besitzen 

ist eine der wichtigsten Voraussetzun- 

gen, um in der paschtunischen Gesell

schaft anerkannt zu werden.

Die Schutzhaltung gegeniiber Schwa- 

chen ist eine der Hauptforderungen. 

"Namus" ist die weibliche Ehre, betrifft 

den weiblichen Teil der Familie, bedeu

tet gleichzeitig aber auch Schande. Die 

groBte Bedrohung fur die mannliche 

Ehre ist die Ent- oder Verfiihrung einer 

der Frauen, die zu seinem "namus" ge- 

horen, derm dadurch wird sein Ruf in 

der Offentlichkeit verwirkt. Schutz und 

Zuflucht werden mit dem Begriff "nana- 

wati" bezeichnet. Der Paschtune muB 

alien, die sich nicht selbst verteidigen 

konnen, Schutz, Sicherheit und Un- 

terstiitzung gewahren. Die Hilfeleistung 

bedeutet fur den Inanspruchgenommenen 

Prestigegewinn und fiir den Bittsteller 

ein Eingestandnis der eigenen Schwache 

und Ohnmacht.

"Badal" bedeutet Austausch, Ersatz 

und Vergeltung und ist die legitime Re- 

aktion auf einen Ehrverlust. Als Ver

gel tung muB ein vollwertiger Austausch 

stattfmden. Tatsachlich gibt es bei eini- 

gen Gruppen festgelgte Sanktionskata- 

loge, die Wert und Preis z.B. fiir ver- 

letzte Korperteile, angeben. "Melmapa- 

lana" heiBt iibersetzt Gastfreundschaft 

und ist eine der starksten Forderungen 

des Paschtunwali. "Melmapalana" ver- 

bliifft durch seine Konsequenz und 

"Wahllosigkeit". Jeder Fremde, der das 

Dorf betritt, wird versorgt, er hat Asyl- 

recht und genieBt bedingungslosen 

Schutz. Gastfreundschaft dient keinem 

Der vom Ausland gepragte Ausdruck "Kalaschnikow-Kultur" bezieht sich auf ein durch den freimiitigen 

Gebrauch von Waffen gepragtes Erscheinungsbild der Gesellschaft (Foto: Susanne Thiel)

besonderen eigenmitzigen Zweck, son- 

dem ist Ehrensache.

"Hujra" - das Gemeinschaftshaus

gebieten 

haben di6 

Regulati01 

ministrativ

Die "Hujra" ist ein Versammlungshaus 

fur Manner, vorhanden in jedem pasch

tunischen Dorf und geoffnet fiir alle 

Dorfbewohner. GroBere Dorfer haben 

mehrere "Hujras" mit Vorplatzen fur 

Versammlungen im Sommer sowie Un- 

terbringungsmoglichkeiten fur Gaste. 

Gaste und mannliche Besucher aus ande- 

ren Dorfem haben, wenn keine ver- 

wandtschaftlichen Beziehungen aufzu- 

weisen sind, keinen Zugang zum inneren 

Bereich des Dorfes und miissen auBen 

vor, d.h. in der "Hujra" bleiben. Soziale 

und gesellschaftliche Belange werden 

hier diskutiert, Nachrichten gehort und 

Neuigkeiten ausgetauscht. Manner neh- 

men ihre Mahlzeiten oft gemeinsam in 

der "Hujra" ein. Feste werden geplant, 

politische Entscheidungen gefallt, Ge- 

schafte abgeschlossen. Hochzeiten fin- 

den hier ebenso wie Trauerveranstaltun

gen statt. Fur jugendliche Paschtunen 

dient die "Hujra" als eine Art "Lebens- 

schule". Hier werden ihnen Ethik und 

Moral vermittelt, hier lemen sie die Re- 

geln des Paschtunwali kennen. Dies fin- 

det nicht durch eine konkrete Unter- 

nchtung statt, sondem durch miindliche 

Uberlieferungen in Form von Geschich- 

ten und Anekdoten. Die "Hujra" dient 

der sozialen Kontrolle, in dem soziale 

Ereignisse diskutiert und das Verhalten 

der einzelnen Personen gemaBregelt 

werden. Das paschtunische Versamm- 

lungshaus kann als Mini-Parlament alter 

mannlichen erwachsenen Stammesmit- 

glieder verstanden werden, in dem alle 

uber eine Stimme verfugen, wobei die 

der einfluBreichen und alteren Manner 

durchaus mehr Gewicht hat.

"Jirga"

Wenn Entscheidungen im groBeren 

Rahmen getroffen werden miissen oder 

Streitigkeiten vorliegen, wird eine "Jif' 

ga" einberufen. Die "Jirga" ist eine Ge- 

richtsversammlung, die dem Justizsy- 

stem eines modemen Staates entspricht. 

Sie richtet bei alien Straftaten, 

verurteilt, legt Entschadigungszahlungen 

fest. Die sozialen Kontrollmechanisnien 

innerhalb des Stammes sorgen dafim 

daB die einmal getroffene Entscheidung 

auch durchgesetzt wird. Auch hier 

haben erwachsene Manner theoretic 

eine Stimme, machtige und angesehene 

Stammesmitglieder haben naturlich Vor 

rang. Bei Streitigkeiten werden die Ar 

gumente der beiden verschiedeneo 

Seiten oft von "Wakils: 

Rechtsanwalten, vorgetragen, die 

hitzigen Diskussionen auch beschwich i 

gend eingreifen. In den Stamm68
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gebieten der Paschtunen in Pakistan 

haben die "Jirgas" dutch die ’Frontier 

Regulations' ganz offiziell ad

ministrative und gerichtliche Autoritat.

Paschtunwali und Islam

Es kommt zu keiner Rivalitat zwischen 

Paschtunwali und Islam - Moschee und 

"Hujra", das paschtunische Gemein- 

schaftshaus, stehen eintrachtig nebenein- 

ander - und das Paschtunwali mit seinen 

kulturellen Normen ist eingebettet in den 

groBeren sozio-religidsen Rahmen des 

Islam. Ein Paschtune, der sich nach dem 

islamischen Gesetz und den Vorschriften 

des Paschtunwali richtet, kann sich voll- 

kommen "im Recht" fiihlen und als 

"freier Mann" agieren. Wenn auch die 

islamische Religion nicht immer als ei- 

nigende Kraft auf einzelne Ethnien 

wirkt, so ist dies doch im "Jihad", dem 

Heiligen Krieg, der Fall, wie es in 

Afghanistan in den Jahren der sowjeti- 

schen Besetzung deutlich wurde. Durch 

den Angriff von auBen hatten alle zer- 

splitterten Stamme und Ethnien zumin- 

dest fur diesen Zeitraum zusammenge- 

funden, um ihre Nation und Religion zu 

verteidigen. Durch die militarische In

tervention wurde aber auch die Ehre je- 

des einzelnen Paschtunen verletzt. Das 

Solidaritatsprinzip des Islam ermoglicht 

den ZusammenschluB aller Manner. Das 

gleiche Solidaritatsprinzip und ein 

paschtunisches "Wir-Gefuhl" veranlaBte 

Pakistanische Paschtunen in der North 

West Frontier Province Millionen ihrer 

"Verwandten" autvunehmen und im 

GroBen und Ganzen eintrachtig mit ih- 

nen zu leben.

Die Grundwerte und Normen des 

Paschtunwali sind bei den verschiedenen 

paschtunischen Stammen gleich vorhan- 

den, das Gewohnheitsrecht wird aber lo- 

kal abweichend ausgelegt, so daB eine 

ausfuhrliche Darstellung nur anhand von 

Lokalstudien moglich ist. Aufgrund der 

tiefgreifenden politischen V eran de run- 

gen ist es vielleicht schon gar nicht mehr 

moglich, ein allgemeingultiges und voll- 

standiges Bild der paschtunischen Ge

sellschaft in Zusammenhang mit dem 

Paschtunwali zu erstellen.

Paschtunwali und Ehrenkodex - eine 

mannliche Einrichtung?

Werden Paschtunen als "mannliche 

Nation" schon sehr klischeehaft be- 

trachtet, existiert von der weiblichen 

Halfte der Gesellschaft erst recht nur 

sehr oberflachliches Wissen. Ihre zu- 

riickgezogene Lebensweise und einge- 

schrankte Bewegungsfreiheit in der Of- 

fentlichkeit erschwert jede Untersu- 

chung. Wie wirken sich die Regeln und 

Normen des Paschtunwali auf Paschtu- 

ninnen aus? Sittsamkeitskonzepte sind

. j Siidasien 1-2/95

StraBenbild (Foto: Walter Keller)

grundlegende kulturellle Merkmale der 

Ethnien des Orients. Sie basieren auf 

dem islamischen Gesetz und der korani- 

schen Ethik, die als "GroBe Tradition" 

bezeichnet wird, und den lokalen Sitten 

und Uberlieferungen, der "Kleinen Tra

dition". Islamische Normen und lokale 

Traditionen und Vorstellungen haben 

sich jedoch oft in einem solchen MaBe 

vermischt, daB die Zuruckverfolgung ei- 

ner Wertvorstel lung oder einer Verhal- 

tensweise zu ihrem Ursprung nicht mehr 

moglich ist. Naturlich existieren auch 

beachtliche Diskrepanzen zwischen be- 

stehenden Idealen und praktischen Nor

men.

Der Dreh- und Angelpunkt der 

Familienehre ist die Frau. Die mannliche 

Ehre ist abhangig vom tadellosen Ver- 

halten der Frau. Da ihr die Rolle der 

Gebarerin zukommt, sie also die Quelle 

der iiberaus wichtigen Sohne ist, ver- 

dient sie besondere Aufmerksamkeit. Sie 

gehort zu den Ressourcen, deren Siche- 

rung lebensnotwendig ist. Ihre Loyalitat 

gibt dem Familienoberhaupt die Sicher- 

heit, seine eigene patrilineare Deszen- 

denzlinie ununterbrochen fortzusetzen.

Durch die groBe Bedeutung ihrer un- 

angetasteten Ehre ist die Frau gezwun- 

gen, sich in der Offentlichkeit auBerst 

vorsichtig zu verhalten, ihren Kontakt zu
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Mannem extrem einzuschranken. Es darf 

kein Verdacht auf einen unmoralischen 

Lebenswandel aufkommen, derm nicht 

nur der Tatbestand eines Ehebruches 

oder vorehelicher Beziehungen fuhrt in 

vielen Fallen zur sofortigen Ermordung 

der Schuldigen, oft reichen reine Ver- 

dachtsmomente schon aus, um die Ver

gel tungsmaschinerie in Gang zu setzen.

Wird die Frau schon durch die "Kleine 

Tradition" engeschrankt, erfahrt dieses 

System durch die Sittsamkeitsvorstellun- 

gen der "GroBen Tradition" des Islam, 

noch Verstarkung. Es kommt zur Ein- 

richtung von gesellschaftlichen Erschei- 

nungen wie Seklusion und Geschlech- 

tertrennung.

Purdah

Im islamischen Gedankengebaude wird 

die AuBenwelt als schwierig und feind- 

lich empfunden, und die Frau als kostba- 

res und die Ehre beherbergendes Zen- 

trum der Familie wird dem feindlichen 

Ansturm ausgesetzt, wenn sie sich in die 

Offentlichkeit begibt. Um diese Gefahr 

etwas zu dammen, halt der Koran auf 

dem Verhaltens- und Bekleidungssektor 

Richtlinien bereit. Durch Sozialisierung 

wird der Frau in Purdah-Gesellschaften 

vermittelt, daB es schamlos ist, von 

Mannem gesehen zu werden. Fast alle 

Frauen beschranken ihre Aktivitaten in 

der Offentlichkeit, unabhangig von der 

Schichtzugehorigkeit, doch beteiligt sich 

die Frau in den sozialen Schichten, in 

denen eine vollige Arbeitsteilung nicht 

durchzufuhren ist, an der Feldarbeit, 

holt Wasser, sammelt Feuerholz oder 

hilft sogar im Haus eines Landbesitzers 

aus. Die "burqa", ein sackartiger, den 

Kopf und Korper verhfillender Uber- 

wurf, ist - allein der hohen Kosten und 

der mit ihr verbundenen Behinderung 

der Bewegungsfreiheit wegen - haupt- 

sachlich ein urbanes Phanomen. Viele 

armere Frauen konnen sich den Umhang 

noch nicht einmal leisten oder mussen 

ihn mit mehreren weiblichen Familien- 

mitgliedem teilen. Die vollige Vermei- 

dung des Gesehenswerdens laBt sich also 

nur in after Konsequenz durchfuhren, 

wenn die wirtschaftliche Situation abge- 

sichert ist und auf die Mithilfe der Frau 

auBer Haus verzichtet werden kann. 

Deshalb existieren verschiedene Grade 

der Einschrankung, abhangig von der 

sozialen Schicht.

Die Seklusion hangt von vielen Fakto- 

ren ab; nicht nur soziale, wirtschaftliche, 

historische und geographische gehoren 

dazu, sondem dariiber hinaus spielen 

auch Veranderungen im Stadt-Land-Ge- 

fiige, die Beeinflussung durch benach- 

barte Ethnien, politische Entwicklungen 

und der modeme Kulturwandel eine 

Rolle. Sicher ist, daB Verschleierung 

und Seklusion die soziale Distanz zwi- 
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schen den Geschlechtem in der Gesell

schaft vergroBert und Frauen den Zu- 

gang zum offentlichen Leben, zu Schule, 

Ausbildung und guten Jobs erschwert.

Gedankenmodell "Mor" und “Tor”

Das "Mor"-Modell ist das der idealen 

paschtunischen Mutter. Ihr soft beson- 

dere Achtung zuteil werden, wie auch 

der Islam die Mutter als ein besonders zu 

ehrendes Wesen ansieht. Die Frau in 

"Mor", die ihr "Namus", die weibliche 

Ehre, schfitzt und keine unmoralischen 

Handlungen begeht, wird als rein und 

gut angesehen, dementsprechend ist auch 

weiB ihre Symbolfarbe. Das idealisierte 

Mutterbild beeinfluBt Verhalten gegen- 

uber Frauen in Form von Respekt und 

Achtung, das Kinder ihren Muttem er- 

weisen.

So wie "Mor" alle positiven Eigen- 

schaften enthalt, sind die negativen in 

"Tor" enthalten. In "Tor" wird die Ge- 

fahrdung der Sittsamkeit der Frau be- 

tont, sie ist die Person, von der "Nang" 

und "Namus" ihrer nahen mannlichen 

Verwandten abhangen. Die symbolische 

Farbe ist schwarz und bedeutet den Tod, 

alles Bose und Negative. Haufig kommt 

es in diesem Bereich zu Totungen, weil 

es nur eine Umkehrmoglichkeit fur 

"Tor" gibt. Die Totung nach Ehebruch 

ist die einzige Gewalttat, auf die nicht 

mit "Badal", der Vergeltung, reagiert 

wird, denn sie stellt eine gerechtfertigte 

Handlung dar, die vollstandig in das Sy

stem des Paschtunwali paBt.

Es gibt naturlich auch Bereiche, in 

denen die paschtunische Frau EinfluB 

nehmen kann. Die Familie ist oft abhan

gig von dem Einkommen, was Frauen 

zusatzlich erwirtschaften. Ihre Koopera- 

tionsbereitschaft ist aber auch far die 

Gastfreundschaft des Hauses von groBer 

Wichtigkeit. Der Familienvorstand kann 

nur als Ehrenmann gel ten, wenn seine 

Frau Haus und Hof in Ordnung halt und 

durch ihr Wirken - wohlgemerkt im 

Hintergrund - seine groBzfigige Gast

freundschaft ermoglicht. Diese Gast

freundschaft stellt oft eine groBe wirt

schaftliche Belastung dar und ist fur die 

Frauen des Hauses sehr arbeitsintensiv.

Bei intemen verwandtschaftlichen An- 

gelegenheiten verfugt die Frau fiber 

groBe EinfluB moglichkei  ten, besonders, 

wenn sie schon etwas alter ist und sich 

durch die Geburt von Kindem einen fa

sten Platz in der Familie schaffen 

konnte. Bei der Heiratspartnersuche und 

-vermittlung fiir die jungeren Familien- 

mitglieder ist ihre Meinung und ihr Ver- 

handlungsgeschick oft ausschlaggebend. 

Der enge Kontakt zu ihren Kindem und 

die Wertschatzung, die der Frau als 

Mutter entgegengebracht werden muB, 

machen es moglich, daB die Sohne einer 

Familie oft als indirekter Weg der Ein- 

fluBnahme fiir die Mutter dienen. Sie 

sind Informanten fiber das Geschehen 

"drauBen" und konnen von den Frauen 

mit Auftragen und MaBgaben aus dem 

Haus in die Offentlichkeit geschickt 

werden. Wenige Manner werden ihren 

Muttem widersprechen oder ihnen etwas 

abschlagen und tragen so auch immer 

einen Teil der mutterlichen Interessen in 

die offentlichen Belange.

Ausblick

Das Geschlechtsrollenverstandnis und 

das Wertesystem des Paschtunwali halt 

die Frau sowohl im landlichen als auch 

im stadtischen Bereich an dem ihr be- 

stimmten Platz in der Gesellschaft: ihre 

schulischen und beruflichen Entwick- 

lungsmoglichkeiten sind begrenzt und in 

Bezug auf voreheliche Freundschaften 

und die Wahl des Heiratspartners sind 

der Frau keine eigenen Entscheidungen 

moglich. Nur Frauen der intellektuellen, 

westlich orientierten Oberschicht, bei 

denen eine Veranderung im Wertesystem 

und der Beginn der Ablosung von den 

starren Ehre- und Schande-Prinzipien 

stattgefunden hat, haben Moglichkei t der 

personlichen Entfaltung und ein - wenn 

auch geringes - Mitspracherecht bei Ent

scheidungen, die ihre eigene Person be- 

treffen.

BeeinfluBt durch und unterstfitzt von 

islamischen Grundsatzen gesteht diese 

traditionelle Gesellschaft der Frau keine 

Eigenverantwortlichkeit auBerhalb ihrer 

taglichen Arbeit zu und stellt sie, ohne 

auf ihre personliche Freiheit Rucksicht 

zu nehmen, in den Dienst der Familie 

und der Gemeinschaft. Die konservati- 

ven Schichten der stadtischen Bevolke- 

rung, die eine traditionelle Lebensweise 

fiihren, verstehen dagegen Aspekte des 

Paschtunwali und ihren Ehrenkodex als 

ethnische Merkmale der paschtunischen 

Gesellschaft, die es besonders in der 

Stadt zu wahren gilt, da sonst wichtige 

Teile der paschtunischen Kultur verloren 

gehen. Veranderte Lebensumstande, eine 

andere Wirtschaftsform und die An- 

sammlung verschiedener Ethnien auf en- 

gem Lebensraum vergroBem die Angst 

der Paschtunen, ihre Eigenart zu verlie- 

ren und sich mit anderen Gruppen zu 

vermi schen.
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