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konzentriert. Ein Versuch, die Fehlori- 

entierung der staatlichen Berufsaus- 

bildung zu korrigieren, war 1980 die 

Entscheidung, alle beruflichen Ausbil- 

dungsinstitutionen in einem landesweit 

einheitlichen 'National Vocational Trai

ning System' (NTS) dem Ar- 

beitsministerium zu unterstellen. Durch 

Ablosung vom Bildungsministerium 

sollte die Berufsausbildung starker an 

den Bedurfmssen des Arbeitsmarktes 

orientiert werden. Die Erfolge blieben 

jedoch aus, etwas anderes war nicht zu 

erwarten. Will die Berufsausbildung aus 

der Sackgasse herauskommen, in der sie 

derzeit steckt, wird eine Wendung um 

einhundertachtzig Grad unvermeidbar 

sein. Von Berufsbildem und Lehrpla- 

nen, die sich am westlichen Wirtschafts- 

sektor orientieren, muB endlich Ab- 

schied genommen werden. Abstimmung 

der Berufsausbildungsprogramme auf 

den informellen Sektor als Hauptarbeit- 

geber konnte der erste Schritt zu einer 

realitatsnaheren Ausbildung sein. Damit 

die staatlich konzipierten Berufsbilder 

und Ausbildungsstrukturen auf dem Ar- 

beitsmarkt Akzeptanz finden, mussen 

viel mehr Jugendliche eines Jahrgangs 

von Berufsausbildungsprogrammen er- 

faBt werden. Um dies zu erreichen, soll

te fur staatliche Berufsausbildung der 

SekundarabschluB nicht notwendige 

Vorbedingung sein.

Niedrigere Eingangsqualifikationen 

wurden Berufsausbildung auf einer we- 

sentlich breiteren Basis ermoglichen. 

Auch waren dadurch die fur den sekun- 

daren Wirtschaftssektor adaquateren 

Bevolkerungsschichten von Be

rufsausbildung angesprochen. Zusatzlich 

konnten die Berufsschuler nicht nur die 

Schule mit marktrelevanten Qualifikatio- 

nen verlassen, Berufsausbildung konnte 

auch mit einem SekundarabschluB am 

Ende der Ausbildungszeit gekoppelt 

werden.

Technische Ausbildung in dem von der Bundesrepublik geforderten TTC Peshawar 

(Fotos: Dieter Schubert)

Ob sich im staatlichen Ausbildungssy- 

stem Erfolge einstellen, wird sicher zu 

einem groBen Teil von der Flexibility 

der Institute abhangen und der Bereitwil- 

ligkeit, sich mit den bisherigen Fehlem

auseinanderzusetzen und von diesen zu 

lemen. Sollten sich die bestehenden 

Strukturen nicht andem, wird die Be

rufsausbildung der Gefahr der volligen 

Marginalisierung nicht entgehen konnen.

Berufstatige Frauen in Pakistan
von Susanne Thiel

Das pakistanische Gesellschaftssystem basiert auf islamischen und lokalen Traditionen. Beide beto- 

nen Ehre- und Schande-Prinzipien und versuchen Sittlichkeits- und Schamempfinden zu verstarken, 

um die bestehende gesellschaftliche Ordnung aufrecht zu erhalten.

Die Frau muB mit ihrem Verhalten 

nicht nur ihre eigene Ehre schutzen, ihr 

obliegt auch noch die Verantwortung fur 

andere, denn die Ehre des Mannes und 

damit die Familienehre sind von ihrem 

Wohlverhalten abhangig. Um den Sitt- 

samkeitsvorstellungen zu en tsprechen, 

mussen enge Grenzen eingehalten wer

den. Das Purdah-Konzept ("Purdah" be- 

deutet eigentlich "Vorhang". Im Sprach- 

gebrauch islamischer Lander bezeichnet 

"Purdah" die zuruckgezogene Lebens- 

weise der Frauen, die sich vorschrifts- 

maBig verhullen, ihren Wirkungsbereich 

auf das eigene Haus beschranken und 

Kontakt zu mannlichen Fremden ver-

meiden) halt Regeln bereit, die sich auf 

die Art der Kleidung beziehen, das Ver

halten dem mannlichen Geschlecht ge- 

genuber, ihr Auftreten in der Offentlich- 

keit bestimmen und sich damit naturlich 

auch auf die Moglichkeit oder Unmog- 

lichkeit des Schulbesuchs und der Be

rufsausbildung- und wahl auBerhalb der
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kontrollierten und beschiitzten Sphare 

des Hauses auswirken.

Die Berufstatigkeit der Frau in Paki

stan ist in hohem MaBe abhangig von 

der Zugehorigkeit zu einer sozialen 

Schicht. GroBe Unterschiede beziiglich 

der beruflichen Moglichkeiten bestehen 

zwischen den wirtschaftlich schwacheren 

und den wohlhabenden Schichten. Auch 

die Moglichkeiten der Stadt- und Land- 

bevolkerung sind sehr unterschiedlich. 

In Baluchistan und der North-West- 

Frontier-Pro vince gibt es nur vereinzelt 

stadtische Zentren, eine niedrige indu- 

strielle Entwicklung und damit kaum 

Ausbildungsmoglichkeiten fur Frauen. 

Im Sindh und Punjab existieren Gesell- 

schaftssysteme, die auf Landwirtschaft 

basieren. Im Punjab, wo 53 Prozent der 

Gesamtbevolkerung Pakistans leben, und 

in Sindh gibt es mehr stadtische Zentren 

und die groBte industrielle Entwicklung. 

In diesen beiden Provinzen besteht fur 

eine groBere Anzahl von Frauen in der 

Gesellschaft die Moglichkeit, schulische 

und berufliche Bildung zu erhalten.

Aber auch die Zugehorigkeit zu den 

jeweiligen ethnischen Gruppen kann die 

beruflichen Moglichkeiten einer Frau 

beeinflussen. Baluchen und Paschtunen 

sind oder waren vor noch kurzer Zeit 

stammesgesellschaftlich orientiert; 

Frauen spielen hier in der Offentlichkeit 

eine sehr geringe Rolle und sind im Be- 

rufsleben sehr sparlich vertreten.

Wenig erwerbstatige Frauen

Der Anted der pakistanischen Frauen 

an den Erwerbstatigen gehort zu den 

niedrigsten in der ganzen Welt und nur 

ein sehr kleiner Prozentsatz der be

rufstatigen Frauen hat Moglichkeiten, in 

prestigebringenden Berufen, als Lehrerin 

oder Arztin z.B., zu arbeiten. Einer An- 

alphabetinnenrate von 85 Prozent steht 

ein Prozentsatz von 0,8 der Frauen ge- 

geniiber, die eine Universitatsbildung 

erhalten. Die Moglichkeiten der weibli- 

chen Berufstatigkeit befinden sich haupt- 

sachlich auf zwei Ebenen: an der Spitze 

und am unteren Ende der soziodkonomi- 

schen Skala.

Es stehen in Pakistan so unterschiedli- 

che Bilder nebeneinander wie die Stra- 

Benkehrerin, die in Purdah lebende 

Frau, die sich mit Heimarbeit auf das ei- 

gene Haus beschrankt, und Frauen aus 

bedeutenden Familien, die durch die 

Macht und das Ansehen ihres sozialen 

Umfeldes beruhmt werden konnten. Die 

bekanntesten Namen sind Begum Rana 

Liaquat Ali Khan, die Frau von Paki

stans erstem Premierminister, die 1954 

eine der ersten Botschafterinnen uber- 

haupt war. Oder Mohtarma Fatima Jin- 

nah, Schwester des Staatsgriinders Mu

hammad Ali Jinnah, die 1965 als Pra- 

sidentschaftskandidatin aufgestellt wur- 
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de. Und auch Benazir Bhutto, im No

vember 1993 zum zweiten Mai zur Pre- 

mierministerin Pakistans gewahlt, konn- 

te diesen Sieg nur als Zulfikar Ali 

Bhuttos Tochter erringen.

Die Situation in der Stadt

Frauen aus der intellektuellen stadti- 

schen Mittel- und Oberschicht haben al

ien verfiigbaren Quellen zufolge die 

giinstigsten Ausbildungs- und Berufs- 

moglichkeiten. Ihre Lebensumstande 

gleichen sich in alien Landesteilen mehr 

als die Lebensumstande der Frauen aus 

armeren Schichten oder landlichen Ge- 

bieten der gleichen Provinz. Bei der 

Mittel- und Oberschicht findet sich also 

am ehesten innovatives Verhalten hin- 

sichtlich weiblicher Schulbildung. Die 

Art der Erziehung und Beschaftigung der 

Familienmitglieder vermehrt das Anse

hen der Familie und hebt ihren Status.

Frauen aus diesen privilegierten 

Schichten haben Zugang zu Universi

tatsbildung und konnen meistens einen 

Beruf ihrer Wahl ergreifen. Auf dieser 

Ebene der soziookonomischen Skala hat 

ein groBer Zuwachs in den lehrenden 

und medizinischen Berufen stattgefun- 

den. Ungefahr ein Drittel aller Lehrer 

und ein Funftel aller Arzte sind Frauen. 

Der Bedarf an Lehrerinnen und Arztin- 

nen erklart sich aus der Geschlechter- 

trennung der pakistanischen Gesell

schaft. Auch in der extrem konservati- 

ven North-West-Frontier-Provinz sind 

die meisten Frauen auf medizinische 

oder lehrende Berufe beschrankt, aber 

immerhin gibt es einige praktizierende 

Rechtsanwaltinnen. 28 Rechtsanwaltin- 

nen praktizieren in den S tad ten Pesha

war, Abottabad und Mardan, obwohl 

fast 100 Graduierte zwei regierungsei

gene und mehrere private Rechts-Colle- 

ges verlassen.

Der weibliche Anted an anderen soge- 

nannten "white-collar-jobs” ist weiterhin 

extrem niedrig. Auch viele graduierte 

und qualifizierte Frauen sind von hohe- 

ren beruflichen Positionen fast ganzlich 

ausgeschlossen und auf das Mittelbau 

angewiesen, zusammen mit Mannem, 

die oft bildungsmaBig weit unter ihnen 

stehen.

Berufstatigkeit aus wirtschaftlicher 

Notwendigkeit

Nach einer Schatzung sind in den 

stadtischen Zentren Frauen aus wirt

schaftlich schwacheren Schichten zu 24 

Prozent im Dienstleistungsgewerbe tatig, 

die meisten davon als Kehrerinnen in 

Krankenhausem, Biiros und auf StraBen, 

als Bedienstete in Schulen, Hotels und 

Krankenhausem und als Personal in den 

verschiedenen hauslichen Tatigkeitsbe- 

reichen. Die Zahl der Fabrikarbeiterin- 

nen ist ansteigend, vor allem in den Be- 

reichen Textilienproduktion, Pharma- 

zeutika-Erzeugung und der Packerei, in 

Karachi auch in der Fischindustrie. 

Diese Beschaftigungen lassen sich zwar 

alle in die traditionellen Tatigkeiten fur 

Frauen einreihen, sind aber mit wenig 

Prestige verbunden, weil sie auBerhalb 

des eigenen Hauses fur fremde Men- 

schen ausgefiihrt werden und bei deren 

Ausiibung die Trennung von mannlichen 

Arbeitnehmem nicht beibehalten werden 

kann. Diese berufstatigen Frauen haben 

nicht die Moglichkeit, sich die Beschaf

tigung nach dem Grad des damit ver- 

bundenen Ansehens auszusuchen. Sie 

erleben entsprechende Problemkonstel- 

lationen, weil sie den Beruf aus wirt

schaftlicher Notwendigkeit ausuben 

mussen.

Verschiedene Mikrostudien belegen, 

daB der Zustrom der Frauen in die unte

ren Beschaftigungsbereiche vor allem 

durch die wirtschaftliche Situation der 

Familien gelenkt wird. Der okonomische 

Druck ist starker als die kulturellen Re- 

striktionen, die Frauen in ihre eigenen 

Hauslichkeiten verweisen und Mannem 

die Pflicht auferlegen, allein fur ihre 

Familien zu sorgen. Hohe Haushaltsko- 

sten, auch bedingt durch die hohe Kin- 

derzahl, mussen durch ein zusatzliches 

Einkommen der Frau und teilweise der 

Kinder abgedeckt werden. So bedingt 

eine hohe Wachstumsrate steigende Be

rufstatigkeit.

Heimindustrie

Ein Zubrot unter Einhaltung der Pur- 

dah-Bedingungen bietet die Heimindu

strie. Sie besteht zum groBen Teil aus 

Tatigkeiten wie Sticken, Stricken, Ha- 

keln und Nahen. Diese Fertigkeiten gel- 

ten zu dem als niitzlich und notwendig 

fur jede Hausfrau, deshalb besteht auch 

der weibliche Berufsschulsektor fast aus- 

schlieBlich aus diesbezuglichen Ange- 

boten. Diese Tatigkeiten haben in der 

pakistanischen Gesellschaft wichtige 

einkommenssparende Funktionen.

Heimarbeit wird sehr schlecht bezahlt 

und erlaubt der Frau keinerlei Kon- 

taktaufnahme mit der AuBenwelt. Ein 

Faktor, der bei anderen Beschaftigungen 

zumindest gegeben ist und von vielen 

berufstatigen Frauen sehr geschatzt 

wird. Auch in dem Untervertragssystem 

ist der Grad der Ausbeutung sehr hoch, 

Frauen arbeiten dabei in kleinen Work

shops oder auch im eigenen Haus.

Viele Berufe, die in den westlichen 

Gesellschaften als Frauenberufe dekla- 

riert werden, wie bestimmte Buroarbei- 

ten oder Verkaufstatigkeiten, mussen 

von Mannem ausgeubt werden, da sie 

standigen Kontakt mit der mannlichen 

Offentlichkeit notwendig machen. Mid' 

lerweile sind aber Frauen bei Banken
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und Versicherungen beschaf- 

tigt, es ist sogar eine be- 

trachtliche Anzahl von Frau

en als Sprecherinnen beim 

Rundfunk, Ansagerinnen 

und Moderatorinnen im 

Femsehen sowie als Stewar- 

dessen und Bodenpersonal 

bei der Luftfahrtgesellschaft 

zu finden.

Hindemisse

In den Stadten gibt es ein 

Potential von Madchen mit 

dem AbschluB der 10. Klas- 

se (matriculation). Sie haben 

groBes Interesse an Berufs- 

tatigkeit, sind aber schwer 

zu vermitteln, weil beruf- 

liche Bildungsangebote feh- 

len oder die Eltem nicht 

uber die finanziellen Mittel 

fur eine. hohere Bildung ver- 

Das Purdah-Konzept halt Regeln bereit, die sich unter anderem auf die Art der Kleidung beziehen (Foto: Jorge Scholz)

fugen.

Aber selbst Frauen, die 

das Gluck hatten, eine Be- 

rufsausbildung zu bekommen, uben ih- 

ren Beruf oft nicht aus. Es gibt mehrere 

Grunde fur dieses Verhalten. Der wich- 

tigste besteht aus dem Tabu, welches die 

Gesellschaft auf Frauen legt. Eine gute 

Erziehung ist von den Familien nicht zu 

beanstanden, aber hinaus ins Berufsleben 

sollen sie doch nicht geschickt werden. 

Der Berufstatigkeit von Frauen haftet 

das Stigma materieller Bedurftigkeit an, 

solange es sich nicht um Posten mit ho- 

her Dotierung und hohem Status handelt. 

Der mannliche "Familienemahrer" kann 

so soziales Ansehen einbuBen.

Ein zweiter Grund sind Heiraten, die 

das Leben der jungen Frau vollig veran- 

dem konnen. Sie kann keine unabhangi- 

gen Entscheidungen mehr treffen, muB 

oft ihren Beruf aufgeben und sich um 

den Ehemann kummem. Frauen wissen, 

daB auch ihre Schwiegereltem uber ihr 

zukunftiges Leben entscheiden werden.

Ein dritter Grund ist die Auffassung, 

Frauen seien weniger kompetent als 

Manner. Klienten z.B. trauen Rechtsan- 

waltinnen keine Durchsetzungsfahigkeit 

zu. Die meisten Klienten sind mannlich 

und wahlen deshalb einen mannliche 

Rechtsbeistand. Altere, mannliche Vor- 

gesetzte, bevorzugen junge, mannliche 

Kollegen und lassen Frauen in der 

Hierarchie nicht aufsteigen.

In der Statistik unterbewertet

Der weibliche Anteil am Wi rt sc hafts- 

leben des Landes wird in offiziellen Sta- 

tistiken stark unterbewertet. Verant- 

wortlich fur die Verfalschung des Bildes 

sind mehrere Faktoren. Die traditionell 

negative Einstellung berufstatigen 

Frauen gegenuber spielt eine groBe

Rolle, aber auch ineffektive Methoden 

der Datenerhebung und ungenaue Defi- 

nitionen der Aktivitaten.

Wie sehr der weibliche Arbeitsanteil 

von der Offentlichkeit und den offiziel

len Stellen ignoriert wird, zeigt sich 

da ran, daB laut Zensus von 1981 in ganz 

Pakistan 148 (!) Frauen in der Landwirt- 

schaft arbeiten. Empirischen Studien zu- 

folge beteiligen sich aber 70 bis 80 Pro- 

zent der landlichen weiblichen Bevolke- 

rung an Arbeiten, die als okonomisch 

produktiv anerkannt sind.

Frauen arbeiten 14 bis 16 Stunden am 

Tag in Haus, Hof und auf Feldem, ver- 

sorgen die Haustiere oder arbeiten auch 

gegen Entgelt auf den Feldem der gro- 

Beren Landbesitzer. Die in der Land- 

wirtschaft tatigen Frauen besitzen selbst 

kein Land und ihr Lohn fur Arbeiten auf 

fremden Feldem und in Haushalten 

flieBt meist direkt in die Kasse des 

mannlichen Haushaltsvorstandes.

1981 lag der geschatzte weibliche Al- 

phabetismus bei 9 Proeznt fur die Land- 

bevolkerung. Diese niedrige Zahl hat 

ihre Ursache in den durftigen schuli- 

schen Moglichkeiten fur Madchen au- 

Berhalb der Stadte. Doppelt so viele 

Jungen wie Madchen besuchen die Pri

mary School, die Rate der Abbrecher ist 

bei Madchen deutlich hoher. In landli

chen Gebieten besucht nur eins von 14 

Madchen die weiterfuhrende Secondary 

School.

Besonders auf dem Land besteht die 

Auffassung von der Unsinnigkeit der 

Madchenbildung, da diese fur die spate- 

ren Aufgaben der Frau nicht notwendig 

sei und ihre Moral zerstoren konnte. Als 

Folge kommt es haufig zu einem Ab- 

bruch des Schulbesuchs bei Einsetzen 

der Pubertat. Fur Teile der Landbevol- 

kerung gibt es oft noch nicht einmal 

Grundschulen fur Madchen und in der 

gemischten Primary School unterrichtet 

ein mannlicher Lehrer. In den nachst 

groBeren Ort wird ein Madchen zwecks 

Schulbesuch selten geschickt, denn Vater 

furchten um die Ehre ihrer Tochter und 

wollen deren Chancen auf dem Heirats 

markt nicht verdorben wissen.

Es muB aber nicht nur konservativ-tra- 

ditionelles Verhalten sein, das die Eltem 

aus armeren Schichten oder landlichen 

Gebieten davon abhalt, ihre Tochter in 

die Schulen zu schicken, sondem auch 

die hohen Kosten der Ausbildung. In 

Haushalten mit geringem Einkommen 

und mehreren Kindem wird sicherlich in 

den meisten Fallen darauf geachtet, zu- 

erst den Sohnen eine gute Ausbildung 

zukommen zu lassen. Das zukunftige 

Geschick der Familien liegt in den Han- 

den der Sohne, denn sie ubemehmen 

Haus und Hof, fuhren Familiengeschafte 

fort und sind die Alterversorgung ihrer 

Eltem. Gerade letzterer Aspekt ist von 

groBer Wichtigkeit in einem Land, in 

dem der Staat diese Funktion noch nicht 

ubemommen hat. Tochter verlassen nach 

ihrer Verheiratung sehr fruh den el terli

chen Haushalt und kommen somit fur 

die Versorgerrolle nur in Ausnahmefal

len in Frage.

In vielen Familien wird eine prakti- 

sche und als nutzlich geltende Ausbil

dung fur Madchen bevorzugt. Beschafti- 

gungen wie Hauswirtschaft, Hygiene 

und Kindererziehung, die direkt das Fa- 

milienleben und den Haushalt betreffen, 

erhohen die Heiratschancen und bringen 

dem Madchen spater Anerkennung als 

Hausfrau und Mutter.
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