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How I escaped from the Taliban  
 
My journey from Afghanistan to Switzerland 
 
Von Elaha Omari 
 
Hello and Good Day. I have worked as an Afghan journalist for the past several years. 
First and foremost, I would like to thank you for inviting me to this conference, so that 
I can be a voice to the people of Afghanistan, particularly to Afghan women. 
 

Today, Afghan women are deprived of all their basic rights under the Taliban rule. 

Currently, no Afghan girls can study or be enrolled in universities. 

This is a vital issue that is causing the country to increasingly go backward. 

In the past 20 years, Afghan women continuously strived to be involved in the society 
and to make a difference. 

They became ministers, parliament members, journalists, teachers, and more. 

Unfortunately, now, the Taliban increasingly erase women from the public scene. 

Despite all the challenges, brave Afghan women try every single day to not have their 
voices silenced and to demonstrate for their rights. 

Nevertheless, for the past 2 years, their voices have not been heard and the United 
Nations and the International Community have been silent. I represent those women 
here today, and I hope to be able to be their voice. 

I have been a journalist and civil rights activist and strived to make a difference in my 
country to the extent possible. 

I am also one of the victims of the Taliban’s explosions against freedom of speech. 

When Afghanistan fell to the Taliban, everyone started to panic and find a way to flee 
the country. 

I, also as someone who was previously threatened by the Taliban had to find a way 
before the Taliban looked for me. 

Unfortunately, for about a month, I couldn’t find a way to flee the country, so I moved 
to a hidden and relatively safer location. 
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Later, I spoke to a smuggler about leaving the country illegally. 

On the same day that Afghanistan was supposed to fall to the hands of the Taliban, 
before 12 o'clock, everyone was going about their usual normal and daily lives. 

But when suddenly the news of President Ghani leaving and the Taliban entering 
spread, I felt like it was going to be the last day of my life. I said goodbye to my mother 
and left my house with a single bag, so that they couldn’t find me. 

I left the house, the weather was very hot, and the city was chaotic. I saw the Taliban 
but got myself to my destination with covered face. A month later, I was able to leave 
Afghanistan illegally. 

It was dark at night and it was around two o'clock in the morning, a car came towards 
us, and I was wearing a burqa so that no one would recognize me, and my brothers 
were covered with scares and masks, and we left Afghanistan and went to Iran. 

We left Afghanistan in a horrific way, and eventually, we were able to enter Iran in 4 
days. When we got near the mountains of Urmia, we had to climb up several 
mountains, and it was unimaginable. 

We could not find water to drink, and it was really difficult. We finally got ourselves to 
Turkey and when we arrived in the city of Van, the smuggler told us that he was going 
to get us a car ticket from Van to Istanbul. It took is 30 hours to get to Istanbul, which 
was our destination. 

When we arrived, we had no place to stay and no house, so we went to the house of 
the smuggler, and this is where the story of getting from Turkey to Europe began. It is 
the hardest job in the whole world. 

Going from Turkey to Europe is literally called a “game”. We initially thought that 
perhaps, it was possible to go from Turkey to Italy sooner, but challenges and 
difficulties on the road resulted in us being involved in this game for almost one year. 

It was as if we felt failing at the game, or having the game cancelled. For instance, we 
were going to the forest, spending day and night there without food or water, and 
hoping to get the boat, but we could never make it happen. 

Finally, in June, we were able to get into a boat, and the boat started to move toward 
Italy. The boat moved toward Italy at around 10:00pm, and we spent 3 nights and 2 
days successfully. On the third night, the boat suddenly encountered a strong storm in 
the sea, and the captains were unable to move the boat forward, so they asked the 
passengers to call the police, else the boat would sink. 



 3 

There were 110 passengers on this small ship, half of which were women with small 
children, and the rest were single guys. Everyone started calling the United Nations and 
the police until the police came in the middle of the night and only surrounded the ship 
until the next morning, and they did nothing to save us from this ship. We stayed in the 
ship suspended in the water until the next morning. 

It was 12:00pm when a big ship arrived. This is also known as the NATO ship, one that 
is often controlled by very dangerous marine police. We saw angry men in this big ship 
who had masks and had their heads covered. 

They finally moved us from the boat to their big ship as they beat the passengers. 

They also stole all of our items, our phones, and even our money. 

I once accidentally made eye-contact with one of the policemen, and he told me to look 
away. I did not look away, and he started to beat me terribly, not even respecting that I 
was a woman. My brother, who was sitting next to me, only watched me and cried. And 
that was very annoying for me. 

The big ship started moving toward Turkey again. When we arrived in Turkey, they 
wanted to throw us on a small transfer ship. 

At that time, I begged them for my journalist ID card, but one of them slapped me in 
the face and they started to throw us like animals from the big ship into a small 
inflatable boat in black colour. 

They immediately left the place afterward. Later, the Turkish police come and save us 
from the sea but the Turkish police wanted to deport us back to Afghanistan, but 
luckily, they did not deport me, because me and my brother were a family. 

However, they did deport the single guys that did not have their families with them. In 
the one year that we lived in Turkey, we never left the house, fearing that the Turkish 
police would ask us for documents which we did not have. 

We feared that if they catch us without documents, they would deport us back to 
Afghanistan, just like they deport dozens of Afghans back to the Afghanistan every 
single day. 

We tried to hopelessly leave again on October 20th of 2022. We left Istanbul to Izmir, 
and finally in 6 days, we entered to Italy. In these 6 days, we were inside a ship without 
food and with many others families. 

We entered Italy on October 27th, and the Italian police rescued us from the Italian 
waters when we were close to drowning and there was no hope for life. Luckily, we 
managed to enter Europe. However, the police arrested us according to the Dublin law, 
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and they took our fingerprints. We then moved toward Switzerland, and we had no 
money left, so we borrowed some money, and managed to enter Switzerland on 
November 2nd. 

Now I am very happy that I was able to reach Switzerland, and it gives asylum to me 
and my brothers then we can have a peaceful life here, but we are still worried about 
our family in Afghanistan, who are struggling every day with problems in Afghanistan 
and under the rule of the Taliban. 

Immigration is a very difficult and unbearable task. Let's sympathise with immigrants 
and recognize them among the elite immigrants who can do very creative things in a 
society. Thank you for your attention, 

Elaha Omari 
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"Ich habe mein Leben riskiert für die Menschenrechte, aber der 
Schweiz war es egal"  

Auf eine schlimme Flucht und zwei lange Jahre des Wartens folgte die 
grosse Enttäuschung: Sein Einsatz gegen Extremisten in Afghanistan war 
für die Schweiz nicht Grund genug für den Flüchtlingsstatus. 
 
Von: Alina Ragoni 
 
Alina: Der Hintergrund dieses Interviews ist der Folgende: In vielen Zeitungen gibt es 
negative Geschichten über Menschen, die geflüchtet sind. Wenn man ein bisschen mit 
geflüchteten Menschen spricht, merkt man aber ziemlich schnell: Ihre Situation ist 
sehr schwierig.  
 
Wir möchten die Geflüchteten ihre Geschichte selbst erzählen lassen: Wie ist es für 
dich, hier zu sein? Viele Schweizer:innen verstehen auch nicht: Warum bist du 
geflohen? Es geht darum, diese anderen Geschichten öffentlich zu machen, damit man 
auch sieht: Das ist ein Mensch und dieser Mensch gibt sich sehr viel Mühe, aber es ist 
nicht einfach. Also zuerst: Wer bist du und was machst du? 
 
Hamayoun: Mein Vorname ist Hamayoun, mein Nachnahme ist Lali. Ursprünglich 
komme ich aus Afghanistan. Momentan mache ich bei der Firma Multireflex AG eine 
Ausbildung als Medientechnologe. Bald beginnt das zweite Lehrjahr. 
 
Alina: Wie lange bist du schon hier? 
 
Hamayoun: Seit 2018, das genaue Datum ist der 29.4.2018. Über 5 Jahre. 
 
Die Flucht aus Afghanistan 
 
Alina: Was war der Grund, warum du geflohen bist? 
 
Hamayoun: Ich war beim Militär, ich wollte für Demokratie, Menschenrechte, Sicherheit 
in meinem Land und gegen Korruption kämpfen. Mein Hauptziel war, mich für diese 
Sachen einzusetzen. Diese Werte haben wir von westlichen Ländern gelernt. Seit 2001 
war die NATO in meinem Land und sie haben uns in der Schule beigebracht, dass man 
es so machen sollte.  
 
Alina: Die NATO war in den Schulen?  
 
Hamayoun: Nein, aber das war die Wirkung auf die Schulen. Und die Lehrer haben uns 
das so beigebracht. Dafür wollte ich mich einsetzen, das war mir wichtig. Ich wollte 
etwas für mein Land machen.Die Situation wurde jedoch sehr schlimm. Vor ein paar 
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Jahren, als ich beim Militär war, habe ich in den Zeitungen gelesen, dass 45’000 
Soldaten im Krieg gestorben sind. Ich war in meiner Familie der einzige Sohn, deshalb 
wollte ich nicht sterben. Ich konnte meine Mutter nicht besuchen, weil der Weg sehr 
gefährlich war. Die Taliban haben die Autos kontrolliert. Und für sie sind Soldaten, die 
bei der Regierung schon gearbeitet haben oder am Arbeiten waren, Ungläubige. Nach 
Meinung der Taliban, des IS und des Haqqani-Netzwerk sollten Ungläubige getötet 
werden.  
 
Alina: Kann man aus dem Militär wieder weggehen? 
 
Hamayoun: Nein, so einfach nicht. Nach der Ausbildung kann man weggehen. Aber 
wenn du den Vertrag unterschrieben hast, dann nicht. Ich habe den Vertrag 
unterschrieben und wollte bei der Regierung bleiben und für Menschenrechte, 
besonders Frauenrechte, Demokratie, gegen Korruption, für Sicherheit und die 
Entwicklung meines Landes kämpfen. Nach einem Jahr habe ich gemerkt: Jeder Tag 
kann mein Letzter sein. Ich habe gesagt, meine Mutter sei sehr krank, liege im Sterben 
und ich muss sie besuchen, so bin ich weggekommen. Die anderen haben auch 
verschiedene Gründe genannt, um wegzukommen. 
 
Alina: Dann hast du dich auf den Weg gemacht in die Schweiz? Möchtest du etwas 
erzählen über den Weg, wie du hierhergekommen bist?  
 
Hamayoun: Ich ging 2017 nach Iran und musste arbeiten, um den Fluchtweg 
finanzieren zu können. Ein Jahr war ich dort. Dann ging ich in die Türkei. Der Weg vom 
Iran in die Türkei war sehr schlimm für mich, ich lief durch den Wald drei Tage lang und 
hatte kein Essen, kein Wasser, keine Körperhygiene. Flüchten heisst, mit seinem Leben 
zu spielen. Viele  sterben. Ich kenne viele, die kein Essen hatten oder Pech hatten. 
Besonders die Überfahrt von der Türkei nach Griechenland mit dem Boot. Ich wollte 
auch von der Türkei nach Griechenland. Über das Mittelmeer muss man mit dem 
Schlauchboot gehen. Es gibt Schiffe mit Motoren, aber das kostet zu viel. Ungefähr 
10’000 Dollar.  
 
Die Fahrt über das Meer 
 
Die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei war eine schlimme Geschichte für 
mich. Der Schlepper brachte uns und das Schlauchboot auf einen Hügel. Dann hat er 
gefragt, wer Motorrad oder Auto fahren kann. Ich habe gesagt, ich kann fahren. Der 
Schlepper hat gesagt, dass jemand das Schlauchboot fahren muss. Niemand wollte 
das machen. Dann nahm er eine Pistole, hielt sie mir an den Kopf und sagte mir, dass 
ich fahren muss. Das war sehr schlimm. Ich hatte keine andere Wahl, ich musste das 
akzeptieren. Für sie spielt mein Leben keine Rolle. Ich habe es für die Kinder gemacht, 
die mit uns gemeinsam unterwegs waren. 
 
Alina: Du hast das Schlauchboot gesteuert über das Mittelmeer? 
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Hamayoun: Ja genau. Und ich habe kein schlechtes Gewissen, ich habe es gut 
gemacht. Auf dem Schlauchboot, das für 10 Personen ist, waren wir 40 Personen. Ich 
habe gut aufgepasst und auch mit den anderen gestritten, damit sie mich beim Fahren 
nicht stören. Zum Glück ist nichts passiert und wir sind alle gesund in Griechenland 
angekommen. Dann wurden wir von den Soldaten, die das Meer kontrollieren, erwischt 
und sie haben uns in ein Flüchtlingslager gebracht. 
 
Wir waren auf der Mytilini Insel im Moria Camp. Das Camp ist für 4’000 Flüchtlinge, 
aber wir waren dort über 12’000. Es war extrem schlimm, einfach aus Sicht der 
Menschenrechte. Ein Mensch braucht nicht nur Essen und Trinken. Sondern auch 
Körperhygiene. Ein Mensch sollte ein besseres Leben für sich gestalten können. Aus 
verschiedenen Gründe haben die Geflüchteten untereinander auch viel gestritten. Alle 
verschiedenen Ethnien miteinander. 
 
Einmal gab es Konflikte zwischen Araber und Afghanen. Ich war am Schlafen, dann bin 
ich wach geworden wegen des Lärms. Es gab viele Zelte, wo Familien geschlafen 
haben und Araber hatten diese Zelte angezündet und Wertsachen gestohlen. Ich habe 
Videos davon gemacht, ich kann es beweisen. Ein paar Freunde von mir wurde ganz 
schlimm geschlagen, ihm wurden die Hand, der Fuß und die Nase gebrochen. In Moria 
gab es verschiedene Ethnien und sie haben sich ständig bekämpft.  
 
Zum Glück war ich nicht so lange dort. Nach 7 Monaten wurde ich als Geflüchteter 
anerkannt, habe Papiere bekommen und konnte in eine andere Stadt von Griechenland 
gehen. Es wurde entschieden, dass ich nach Athen gehen muss. Mit der grossen Fähre 
bin ich dort hingefahren. 2 Monate bin ich dortgeblieben. Aber nach Moria habe ich mir 
so gewünscht, dass etwas Schönes kommt und dass ich mich weiterbilden kann und 
etwas für meine Zukunft lernen kann, damit ich bald arbeiten kann. Aber nein, in diesen 
2 Monaten, in denen ich in Athen war, gab es keine Unterstützung im Bereich Schule 
und Sprache. Ich habe eine Unterkunft in einem Kaneks bekommen, in einem Raum 
mit zwei Doppelbetten. Aber keine Aussicht auf eine Ausbildung. Das hat mich sehr 
enttäuscht. Ich habe mit anderen gesprochen und sie haben gesagt, man kann für 10-
15 Euro pro Tag etwas arbeiten. Dann habe ich mir Gedanken gemacht darüber: Ohne 
Sprachkurs irgendwo arbeiten, für so wenig Geld wollte ich nicht. Ich musste dort weg, 
es gab keine Hoffnung für meine Zukunft. 
 
Unter dem Lastwagen weg von Athen 
 
Wir waren zu neunt, ohne Schlepper, und haben mit Google Maps unseren Weg 
geplant. Wir waren fast eine Woche unterwegs durch den Wald. Wir haben schlimme 
Sachen erlebt, wir hatten kein Essen, kein Wasser und keine Körperhygiene. Nach einer 
Woche hatten wir es geschafft und überschritten die Grenze zwischen Griechenland 
und Albanien. Es war in der Nacht um 12:00 und mein Freund hat sein Telefon 
hervorgenommen und eine Zigarette geraucht. Ich sagte ihm, er sollte bitte etwas 
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aufpassen. Aber eine halbe Stunde später wurden wir von der Grenzpolizei gefunden. 
Sie haben uns in eine Art Gefängnis gebracht und am Morgen sind wir zurück nach 
Griechenland gebracht worden. Dann habe ich mit einem Schlepper gesprochen und 
er hat meine Route geplant und gesagt, er bringt mich weg. Wir gingen an einen Ort 
namens Patras, wo es ein grosses Gebäude gab, wo viele Geflüchtete am Warten 
waren. Es war in der Nähe einer Fähre. Ich habe versucht, mich unter einem Lastwagen 
zu verstecken und so wegzukommen. Nach zwei Wochen hatte ich Glück und konnte 
mit einem Lastwagen auf die Fähre fahren. Es gibt zwei Kontrollposten, die die 
Lastwagen kontrollieren. Ich habe dem Schlepper gesagt, dass es überall Polizei gibt. 
Er meinte, dass es egal ist, ich würde ein paar Tritte oder Schläge einstecken, aber ich 
hatte einen griechischen Ausweis, also würden sie mich einfach wieder freilassen. 
Zwei Tage hatte ich nicht Glück, am dritten Tag schafften wir es an der Polizei vorbei 
und ich habe mich unter einem Lastwagen versteckt, der in der Schlange stand. Ich 
fuhr unten am Lastwagen auf die Fähre, er parkierte und blieb dort während der ganzen 
Fahrt. Ich war fast 24 Stunden ohne Essen, Trinken und nichts. Die Fähre kam in Italien, 
in Bari, an und ich habe mich wieder unter dem Lastwagen festgehalten. Zum Glück 
fuhr der Lastwagen nur 30 Minuten, bis er das nächste Mal anhielt und ich wegkonnte. 
Nach ein paar Stunden umherlaufen, fand ich den nächsten Bahnhof und stieg in den 
Zug. Ich wollte von der Grenze wegkommen, damit die Polizei mich nicht findet. Sie 
hätten mich zurück nach Griechenland geschickt.  
 
Ich war ganz schmutzig vom Lastwagen, zum Glück hatte ich aber zwei Schichten 
Kleider an und ich wechselte die saubere Schicht nach aussen. Die Leute merken sonst 
sofort, dass man ein Geflüchteter ist. Ich ging in eine Pizzeria, das war das erste Mal, 
dass ich eine Pizza gegessen habe in meinem Leben. Ich wollte meine Hände waschen 
und hatte sehr Hunger. 
 
Dann ging ich mit dem Taxi zum Bahnhof und fuhr direkt nach Perugia. Ich blieb eine 
Nacht dort und fuhr dann nach Mailand. Und von dort in die Schweiz.  
 
Weiterfahrt in die Schweiz 
 
Ich wurde nie von der italienischen Polizei kontrolliert. In der Schweiz habe ich die 
Polizei im Zug gesehen und dort haben sie eine Kontrolle gemacht. Sie haben mich 
gefragt: “Hast du einen Pass?” Ich habe gesagt “nein”. Sie waren sehr höflich, sie 
sagten mir, ich solle meine Sachen mitnehmen und wir gingen in ein anderes Abteil. 
Sie haben mich gründlich kontrolliert und gefragt, wo ich hinwill. Ich habe gesagt: in 
die Schweiz. Dann haben sie nichts gesagt und ich durfte weiterfahren. Das war die 
Geschichte von den Grenzen. 
  
Dann am 29.4.2018 habe ich mich als Flüchtling beim Asylzentrum Altstadt in St. 
Gallen angemeldet. Dann war ich einen Monat dort und wurde nach Luzern transferiert. 
Hier hatte ich die ersten zwei Jahre richtig Pech. Die Reise war sehr schlimm, aber hier 
wurden alle meine Erwartungen enttäuscht. Ich bekam mein erstes Interview nach 6 
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Monaten, es dauerte 5-6 Stunden. Dann musste ich auf den Bescheid warten. Ich 
wartete 2 Jahre und bekam das humanitäre F. Das hat mich ganz fest berührt und 
enttäuscht: Ich habe für Frauenrechte, für Demokratie, gegen Extremisten und für die 
Sicherheit in meinem Land mit meinem Leben gekämpft. Werte, die wir von den 
westlichen Ländern mitbekommen hatten. Ich habe mein Leben riskiert für diese Werte 
und gegen Extremismus. Diesen Extremisten sind Menschenleben egal, sie sind brutal. 
Gegen sie habe ich gekämpft. Aber es hat gar keine Rolle gespielt für die Schweiz.  
 
Alina: F-Ausweis heisst ja, dass du abgelehnt wurdest als Flüchtling.  
 
Hamayoun: Genau. Wegen der Situation in Afghanistan damals haben sie mir keinen 
Flüchtlingsstatus gegeben. Der F-Ausweis hat mich sehr enttäuscht. Ich habe mich in 
Gefahr gebracht und leider – es ist ein bisschen unhöflich von mir – war es für die 
Schweiz egal.  
 
Das schlimmste an diesen zwei Jahren warten war, dass ich mir gewünscht habe, 
schnell die Sprache zu lernen und eine Lehre zu machen, damit ich mich gut integrieren 
und mein eigenes Leben über Wasser halten kann. Aber die ersten zwei Jahre, habe 
ich nur einen Basis-Deutschkurs bekommen und konnte sonst nichts machen. Ich habe 
nichts gemacht, ausser zu warten. 
 
Zwei verlorene Jahre 
 
Die ersten zwei Jahre hier habe ich verloren. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, 
zurückgeschickt zu werden. Ich hatte ja noch keinen Bescheid. Ich durfte keinen 
weiteren Deutschkurs besuchen und nicht arbeiten. Viele in meinem Umfeld haben 
psychische Probleme bekommen. Wir haben auf engem Raum gelebt zusammen mit 
vielen Leuten, es gab viel Streit. Wir bekamen 10 Franken pro Tag, wenn wir eine Arbeit 
erledigt haben, die vom Kanton organisiert wurde. Zum Beispiel Häuser putzen. Dafür 
bekamen wir ein Bus-Abonnement. Ich habe mein Geld clever eingeteilt und musste 
nicht so oft dort arbeiten gehen, nur 2-3 Tage, die anderen Tage habe ich ein Lernatelier 
besucht. Dort habe ich einen Freund kennengelernt und Deutsch gelernt. So habe ich 
weitergemacht, bis ich den F-Ausweis bekommen habe. 
 
Chancen und Grenzen des F-Ausweises 
 
Nachher konnte ich zum Glück einen richtigen Deutschkurs besuchen. Ich habe 
recherchiert, wo der Deutschkurs am intensivsten ist, um mein Niveau zu steigern. 
Mein Hauptziel war es, eine Lehre zu finden. Deshalb habe ich mich gefreut über den 
F-Ausweis. Der Ausweis hat aber auch viele Nachteile: Man darf nicht aus der Schweiz 
in die Nachbarländer fahren, man darf kein Handy mit einer Sim-Karte bei Swisscom 
oder Sunrise kaufen. Von diesen Geschäften habe ich kein Abo bekommen, auch 
andere Sachen, die man nur mit einem Abo kaufen kann, habe ich nicht bekommen.  
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Ich habe Deutsch gelernt bis zum Niveau B2 und ging dann ins Brückenangebot, eine 
weitere Schule. Dann habe ich eine Lehre als Medientechnologe bei Multireflex 
gefunden. Seit August 2022 mache ich diese Lehre und besuche die Berufsschule in 
Zürich. Das ist alles. 
 
Mehr Unterstützung für eine bessere Integration 
 
Alina: Was wünschst du dir für deine Zukunft von der Schweiz? 
 
Hamayoun: Wow. Das ist in meinen Händen. Jetzt kann ich nichts wünschen, ich muss 
mir Mühe geben, viel machen und viel lernen. 
 
Aber ich möchte noch etwas sagen: Zwischen der Schweizer und der afghanischen 
Gesellschaft gibt es grosse Unterschiede. In Afghanistan gibt es sehr viele 
Analphabeten, über 70%. Wenn sie nicht in ihrer eigenen Sprache etwas schreiben 
können, stell dir vor, wie schwierig es ist, eine Fremdsprache zu lernen. Wenn man die 
Sprache nicht kann, wie kann man dann eine Arbeit finden? Wie kann man sich 
integrieren? Wie kann man einen Freund finden? Wie kann man dann die Gesetze 
einhalten? Die meisten haben sich hier verloren. Sie brauchen unbedingt, unbedingt 
Unterstützung. Die Jungen bis 18 werden vom Asylheim gut unterstützt, sie haben 
Personen, die für sie zuständig sind. Wenn sie wollen, können sie sich gute Chancen 
für ihre Zukunft erarbeiten. Aber es gibt auch erwachsene Geflüchtete. Sie werden 
nicht unterstützt, niemand zeigt ihnen den Weg. Ich habe es geschafft, weil ich oft 
initiativ und mutig war. Aber die Geflüchteten brauchen unbedingt mehr Unterstützung 
im Bereich Integration. 
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Namenlos?  

Die Geschichte einer Flucht und des Kampfes darum, ankommen zu dürfen 
 
Von: Simon Kräuchi  
 
Ich treffe sie, die lieber anonym bleiben möchte und die ich von nun an Mia nennen 
werde, in einem Garten in Biel. Ihr Sohn, der neben uns spielt, und ihr Mann, der noch 
bei der Arbeit ist, sind schon seit einiger Zeit offiziell Teil der Schweiz, «legal» wie 
mache zu sagen pflegen. Mia musste hingegen bis vor kurzem auf die Entscheidung 
warten, ob sie Asyl erhält und bleiben darf. Mehr als 10 Jahre nachdem sie in die 
Schweiz gekommen ist. 
 
Fliehen 
 
Ihre Geschichte begann in Äthiopien in einem kleinen Dorf auf dem Land. Die 
gesellschaftlichen Bedingungen sind dort alles andere als vorteilhaft für junge 
Mädchen: Kaum Chancen, eine Ausbildung abzulegen und die Erwartung, sehr jung zu 
heiraten und eine Familie zu gründen. Auch sexuelle Gewalt ist leider keine Seltenheit. 
Und so spricht auch Mia davon, wie sie «Probleme» mit Männern, insbesondere ihrem 
Onkel hatte. Und das im Alter zwischen 12 und 13 Jahren, ohne dass ihr ihre Familie 
helfen wollte.  Diese Erlebnisse sexueller Gewalt, die sie bis heute prägen, und die 
Perspektivlosigkeit des Lebens als Frau waren dann auch der ausschlaggebende 
Grund für ihre Flucht. Zuerst auf dem Landweg innerhalb von Äthiopien: von ihrem Dorf 
in eine nahegelegene Stadt und von dort in die Hauptstadt Addis Abeba – oder kurz: 
Addis. 
 
In Addis konnte Mia sich für eine gewisse Zeit als Aushilfe bei einer Familie 
durchschlagen. Aber auch wenn die Bedingungen dort nicht gleich schlecht waren wie 
auf dem Land, bot die Stadt doch keine ausreichenden Perspektiven für junge 
Menschen, vor allem nicht für Frauen. So begab sie sich auf eine erste Reise ausser 
Landes: nach Dubai. 
 
In Dubai, wo sie sich auch mit vermutlich schlecht bezahlter und unter miserablen 
Bedingungen stattgefundener Arbeit über Wasser hielt, vermochte sie nicht lange zu 
bleiben. Nach einem Jahr fand sich Mia zurück in Addis wieder. Und stand vor den 
gleichen Problemen wie zuvor. Sie entschloss sich zu einem zweiten Fluchtversuch. 
Und dieses Mal sollte es für immer sein. Ihr Ziel: In Europa ein neues Leben zu 
beginnen und endgültig den Zwängen ihrer Heimat zu entkommen.Das Erreichen 
dieses Ziels war es ihr wert, sich auf den gefährlichen Weg durch Libyen und über das 
Mittelmeer nach Europa zu begeben. 
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Mia möchte nicht von allen Teilen ihrer Reise gleich detailliert erzählen. Insbesondere 
über ihre Zeit in Libyen schweigt sie sich, bis auf einige Hinweise, dass es auch dort 
«Probleme» mit Männern gegeben hätte, aus. Zu traumatisierend seien die 
Erfahrungen, die flüchtende Frauen dort machen müssen. Die Spuren, welche sie 
davontragen, reichen von schweren psychischen Erkrankungen bis HIV und Aids. Von 
Libyen aus nahm sie ein Boot über das Mittelmeer. Nach der beschwerlichen und 
gefährlichen zweitägigen Überquerung erreicht Mia Italien, wo sie sich zwei Monate 
lang aufhielt. Mit Hilfe des Geldes, welches sie trotz der widrigen Umstände 
mitzunehmen vermochte, konnte sie bei einem Schlepper ein Ticket zur Weiterreise 
ergattern. Dass sie der Weg weiter in die Schweiz führen würde, wusste sie zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht. Das entschied der Schlepper. 
 
Ankommen 
 
Nach einer solch langwierigen und erschütternden Flucht, könnte man annehmen, 
dass sie mit der Ankunft in der Schweiz ihr Ziel erreicht hat. Doch dies war weit gefehlt. 
Die Odyssee hatte gerade begonnen und führte weitere 10 Jahre lang durch die Mühlen 
der Schweizer Bürokratie, bis endlich klar war, dass Mia in der hierbleiben darf. 
 
Die erste Station in der Schweiz war Basel. Hier hielt sich Mia einen Monat lang in 
einem Auffangzentrum gemeinsam mit einer Freundin auf, die sie in Libyen kennen 
gelernt hatte und die, wie sie aus Äthiopien stammte. Von Personen, die sie in Basel 
kennen lernten, wurde ihnen geraten, sich als Schwestern auszugeben und zu 
behaupten, dass sie aus Eritrea stammen würden. Dies würde ihre Chancen bei den 
Schweizer Migrationsbehörden erhöhen, so der Ratschlag. Mia setzte diese Idee um, 
gab den Nachnahmen ihrer Freundin als ihren eigenen an und behauptete gegenüber 
dem Staatssekretariat für Migration (SEM), gemeinsam mit ihr aus Eritrea geflüchtet 
gewesen zu sein. 
 
Während ihr Antrag geprüft wurde, verlegte das SEM sie aus dem Auffanglager in Basel 
in ein Durchgangszentrum, oder auch Verfahrenszentrum genannt, in der Nähe von 
Thun. Dort hielt sie sich zwei Jahre lang gemeinsam mit ihrer «Schwester» auf 
 
Die Lebensbedingungen waren eine Herausforderung. Zu fünft teilten sie sich ein 
Zimmer. Alles Frauen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und 
traumatisierenden Fluchterlenbissen. Spannungen zwischen den Bewohnerinnen 
waren an der Tagesordnung. Und es kam sogar zu gewalttätigen 
Auseinandersetzungen zwischen Mia und einer anderen Bewohnerin. 
 
Wegen der Spannungen mit anderen Bewohner*innen wurde sie gemeinsam mit ihrer 
Schwester in ein anderes Camp verlagert. Dieses Mal in der Nähe von Interlaken. Die 
Bedingungen waren wiederum ähnlich: Viele Menschen auf sehr engem Raum. Auch 
hier hielt sie sich zwei Jahre lang auf. In dieser Zeit verschlechterte sich ihre 
psychische Gesundheit. Gefühle von Einsamkeit und Hilflosigkeit wurden 
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allgegenwärtig. Sie musste anfangen Medikamente zu nehmen, um mit ihren 
Depressionen zurecht zu kommen. 
 
Insgesamt sechs Jahre lang war sie in psychologischer Behandlung. Diese wurden von 
den Schweizer Behörden zur Verfügung gestellt und trotz anderer Widrigkeiten, war 
dies eine wichtige Möglichkeit für Mia, um ihre Erlebnisse verarbeiten zu können. 
 
Nach dem Aufenthalt in Interlaken, kam sie zum ersten Mal gemeinsam mit anderen 
Geflüchteten und ihrer «Schwester» in einem normalen Haus in Därstetten in der Nähe 
von Reichenburg und Spiez unter. Hier blieb sie ein Jahr. Das Haus war zwar 
angenehmer als das Lager, in dem sie zu vor gewesen war. Allerdings war es auch sehr 
abgeschieden. Und es fiel Mia schwer, irgendwelche Kontakte zu knüpfen. 
 
Zurück müssen? 
 
An diesem Ort erhielt sie einen negativen Entscheid vom SEM: Sie darf nicht bleiben. 
 
Mia versuchte noch einmal Asyl zu beantragen. Bekannte ihrer «Schwester» aus Basel 
stellten ihnen ein Dokument aus, welches angeblich aus Eritrea stammte und welches 
sie dem SEM als Beleg für ihre Geschichte zuschicken sollten. Bei dem Dokument 
handelte es sich allerdings um eine in der Schweiz fabrizierte Fälschung. Das SEM 
lehnte erneut ab und die beiden Frauen kamen zurück nach Interlaken in ein 
Rückführungszentrum. 
 
m Rückkehrzentrum stiegen die Spannungen zwischen den beiden Frauen. Die 
Schwester schrieb einen Brief ans SEM, in welchem sie erklärte, dass Mia nicht wirklich 
ihre Schwester sei und dass die Geschichte, die sie erzählt hatten, erfunden gewesen 
war. Die «Schwester» erhielt daraufhin eine Busse von 1500 Schweizer Franken als 
Strafe für die gefälschten Angaben und Dokumente. Mia löste sich darauf hin und auch 
aus weiteren Gründen von ihrer vormaligen Freundin und begann selbständig mit dem 
SEM Kontakt aufzunehmen. Sie teilte ihnen ihren eigentlichen Namen mit und auch, 
dass sie aus Äthiopien, nicht Eritrea, geflohen war. 
 
Das SEM hielt allerdings an seinem Entscheid fest: kein Asyl. Es wollte einen 
äthiopischen Pass als Bestätigung für die Geschichte. Die äthiopische 
Geburtsurkunde, die Mia vorlegen konnte, reichte nicht als Beleg aus. Selbst der falsch 
eingetragene Name, wurde nicht angepasst und Mia war offiziell weiterhin unter dem 
Nachnahmen ihrer vormaligen Freundin registriert. 
 
Ihren Pass hatte sie allerdings in Libyen verloren. Und ohne Kontakt zu ihrer Familie 
und einem Krieg, der in der Zwischenzeit in Äthiopien ausgebrochen war, konnte sie 
auch nicht darauf hoffen, bald einen neuen zu beschaffen. Ihr blieb nichts anderes 
übrig, als im Rückkehrzentrum zu bleiben. 
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Mias Gesundheitszustand nahm in dieser Zeit rapide ab. Die psychische Belastung war 
zu viel für sie. Immer öfter hatte sie Suizidgedanken und war bereit, alles zu tun, um 
der Situation zu entfliehen, in welcher sie sich befand. Eine Freundin, eine der wenigen 
Menschen, zu welchem sie noch Kontakt pflegte, riet ihr, sich nach Biel transferieren 
zu lassen. Ein neuer Ort würde ihr vielleicht guttun. Mit der Hilfe ihrer Psychiaterin, die 
ihre Probleme genauestens kannte, gelang es Mia, sich nach Biel transferieren zu 
lassen. In Biel wurde Mia zuerst im «Schlüssel» untergebracht – einem zentral 
gelegenen Asylzentrum, das in einem alten ehemaligen Hotel eingerichtet worden war. 
Das Gebäude war brandgefährdet, eng und klein. Wiederum muss sie ihr Zimmer mit 
anderen teilen. Das war für sie besonders hart, da sie aufgrund ihrer Depressionen 
kaum mit Menschen in Kontakt treten wollte oder konnte. 
 
Nach einer Revision der Asylgesetzgebung wurde der «Schlüssel» aufgelöst und die 
Behörden ein neues Lager gründeten: das Container-Camp Biel Bözingen. 
 
Aufatmen 
 
Mia wurde ebenfalls dorthin verlegt. Durch den Einsatz ihrer vom Staat zugeteilten 
Psychiaterin gelang es, dass sie allein in einem eigenen Container unterkommen 
konnte. Ein wichtiger Schritt für sie. Doch trotz dieser Verbesserung bleib ihr 
Gesundheitszustand auf einem ähnlichen Niveau wie zuvor. Sie erzählt beispielsweise 
davon, wie sie nachts ihren Container verliess und sich wünschte, ihr Leben zu 
beenden. 
 
Einen wichtigen Lichtblick gab es allerdings während ihrem Aufenthalt in Bözingen: Sie 
lernte dort ihren jetzigen Mann kennen – ich werde ihn Manuel nennen. Auch er 
stammte aus Äthiopien, von wo er wegen politischer Verfolgung geflohen war. Auch 
er bedurfte psychologischer Betreuung. Drei Jahre lang nahm er Medikamente, bis es 
ihm besser ging. Beim psychologischen Dienst trafen sie sich zum ersten Mal. 
In der Folgezeit konnte Manuel Mia weiterhelfen: Er nahm sie mit nach draussen, 
konnte sie davon überzeugen, wieder mehr Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen. 
Und er half ihr auch, weiter um Asyl zu kämpfen. 
 
Da Manuel im Vergleich zu Mia schnell einen positiven Entscheid vom SEM erhielt, weil 
er direkt vom äthiopischen Staat bedroht worden war, konnte er das Camp verlassen 
und in eine eigene Wohnung ziehen. Er versuchte Mia davon zu überzeugen, ihm zu 
folgen und bei ihm einzuziehen. Nach einem anfänglichen Zögern entschloss sie sich, 
einzuwilligen. Was nicht bedeutete, dass sie einfach so aus Bözingen ausziehen 
konnte. Sie musste jeden Tag in das Camp zurückkehren und ihre Unterschrift geben, 
um nicht in Schwierigkeiten mit der Polizei zu geraten. 
 
Während dieser Zeit verbesserter sich ihre Situation leicht. Aber die Depressionen 
blieben. Erst als sie mit ihrem Sohn schwanger wurde, schöpfte sie neue Hoffnung und 
konnte sich, zumindest etwas mehr, aus den Fängen ihrer Krankheit befreien. 
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Auch fand sie zusätzliche Unterstützung beim Verein «Alle Menschen» in Biel. Durch 
diesen hatte sie Zugang zu Deutschkuren und Transportgutscheinen. Auch halfen die 
Mitglieder beim Asylverfahren und unterstützen sie bei der Geburt ihres Sohnes. 
 
Bleiben 
 
Damit waren Mias Probleme allerdings noch lange nicht gelöst. Noch immer war nicht 
klar, ob sie in der Schweiz bleiben dadurfte. Und noch immer war sie offiziell unter dem 
falschen Namen gemeldet, den sie bei ihrer Ankunft in Basel zu Protokoll gegeben 
hatte. 
 
Wie hartnäckig diese Information haften blieb, zeigte beispielsweise diese Anekdote: 
Als ihr Sohn zur Welt kam, trug er zuerst ihren falschen Nachnamen und wurde als 
Bürger ihres falsch angegebenen Ursprungslandes betrachtet. Und das, obwohl der 
Vater des Kindes zu diesem Zeitpunkt bereits eine Aufenthaltsbewilligung erhalten 
hatte. Die ihnen zu wenig geläufigen administrativen Verfahren der Schweizer 
Zivilbehörden  führten zu einem Fehler, der verhinderte, dass eine noch während der 
Schwangerschaft eingereichte Vaterschaftsanerkennung ihre Wirkung entfalten 
konnte. 
 
In einem zweiten Anlauf hatten sie mehr Erfolg: Ihr gemeinsamer Sohn wurde offiziell 
anerkannt und erhielt die Erlaubnis, in der Schweiz zu bleiben. Nun fehlte nur noch Mia 
selbst. 
 
Um erneut eine Anfrage beim SEM einzureichen, versuchte Mia doch noch einen Pass 
aus Äthiopien zu beschaffen. Was sich allerdings als schwierig gestaltete: Sie hatte 
keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie. Und selbst als sie über dritte Personen versuchte, 
ihren Vater zu kontaktieren, musste sie feststellen, dass ihre Familie nicht mehr am 
gleichen Ort lebte wie zuvor. Der Krieg, der mittlerweile in Äthiopien wütete, hatte sie 
vertrieben. 
 
Über einen Kontakt in Genf, gelang es ihr, nach langem hin und her, dann doch, eine 
Verbindung zu den Behörden in Addis herzustellen. Da sie bei ihrer ersten Ausreise 
bereits einen Pass beantragt hatte, war sie im offiziellen System der Regierung 
gespeichert. Und nach mehrmaligem Versuch, das nötige Schmiergeld zu bezahlen, 
damit die Behörden aktiv werden, insgesamt gut 500 Franken, wurde ein Pass auf ihren 
Namen ausgestellt und in die Schweiz geschickt. 
 
Der Pass wurde an die Adresse ihres Mannes geschickt. Offiziell existierte in der 
Schweiz ja keine Frau mit ihrem Geburtsnamen. Da aber Manuels richtiger Vor- und 
Nachnahme in seinem Heimatland weit verbreitet ist, gibt es auch einen gesuchten 
Kriegsverbrecher, der denselben Namen trägt. Und dies führte zu weiteren 
Komplikationen: Zuerst wollte die DHL das Packet nicht zustellen, da sie Manuel 
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verdächtigten, eben jener Kriegsverbrecher zu sein. Er musste ein Foto von sich selbst 
and die DHL Stelle in Addis schicken, um zu bestätigen, dass er jemand anderes ist. 
 
Dann wurde das Paket an der Schweizer Grenze noch einmal aufgehalten. Der Grund 
war wiederum derselbe. Anstelle, dass es an Manuel weitergeleitet wurde, landete es 
direkt beim SEM. Welches den Pass bei sich behielt und Mia eine Kopie zusante, wie 
es gängige Praxis beim SEM im Umgang mit Geflüchteten ist: Diese dürfen ihren 
ursprünglichen Pass nicht behalten und müssen eine Spezialbewilligung beantragen, 
wenn sie ins Ausland reisen möchten – eine ohne diplomatischen Schutz durch die 
Schweiz, sollte ihnen etwas zustossen. Damit soll unter anderem verhindert werden, 
dass Personen, die Asyl beantragen, in ihr Heimatland zurückkehren können, da dies 
in den Augen des SEM dem Status des Flüchtlings widersprechen würde. 
 
Dieser Pass reichte aus: Auch sie erhielt nun nach 10 Jahren Leben in verschiedenen 
Lagern die Bewilligung, sich legal in der Schweiz aufzuhalten und bei ihrer Familie zu 
bleiben. 
 
Eine weitere Geschichte erzählen 
 
Während wir über Mias Geschichte sprechen, stösst auch noch Manuel hinzu. Er 
kommt gerade von seiner neuen Arbeitsstelle zurück. Spontan erklärt er sich ebenfalls 
dazu bereit, kurz zu erzählen, wie und warum er aus Äthiopien geflohen ist. 
 
Manuel war in Äthiopien an Schüler*innenprotesten beteiligt. Die Polizei ging hart 
gegen die Protestierenden vor und verhaftete viele. Als Manuel und andere gegen 
diese Verhaftungen protestierten, wurde auch er verhaftet und in ein abgelegenes 
Gefängnis gebracht. Da er untertage festgehalten wurde, weiss er bis heute nicht, wie 
lange ihn die Polizei dort festhielt. Immer wieder wurde er und seine Kammeraden 
geschlagen und gefoltert. Die Polizisten wollten wissen, wer hinter den Protesten 
steckte, wer der «grosse Chef» sei. Da es eine solche Figur nicht gab und sich die 
Schüler*innen spontan zusammengefunden hatten, um zu protestieren, konnte 
Manuel auch nicht mit den Informationen herausrücken, die von ihm verlangt wurden. 
 
Seinem Vater gelang es mit der Hilfe eines Anwalts, ihn aus dem Gefängnis zu holen, 
in dem sie darlegten, dass Manuel noch minderjährig, 16 Jahre, alt war, und eine hohe 
Kaution bezahlten. Noch am selben Abend schickte sein Vater ihn über die 
Grenze.  Seinem Vater  war klar, dass sie wieder nach ihm suchen würden. Und er hatte 
recht: Kurz darauf kamen Männer zu seinem ihm und fragten ihn, ob Manuel bei ihm 
sei. Sie hatten einen gerichtlichen Befehl dabei, Manuel zu verhaften oder zu töten, 
sollte er sich widersetzten. 
 
Manuel floh von Äthiopien aus nach Ägypten, wo er sich eine gewisse Zeit lang 
aufhielt. Dies war eine schwierige Zeit für ihn, denn Teile der ägyptischen Bevölkerung 
hätten keinen Respekt gegenüber Geflüchteten. Immer wieder kam es zu Diebstählen, 
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gewalttätigen Auseinandersetzungen und auch sexuellen Übergriffen gegenüber 
Frauen. Am schlimmsten sei es, wenn man aus Äthiopien stamme: Da Äthiopien einen 
Damm am Bauen gewesen ist, als Manuel sich dort aufhielt, der die Wasserzufuhr nach 
Ägypten einschränken würde, wurden Geflüchtete aus Äthiopien, wie Manuel, immer 
wieder mit dem Tod bedroht. Er und andere aus Äthiopien begannen sich als 
Menschen aus Somalia auszugeben, wenn sie gefragt wurden, wo sie herkommen. 
 
Von Ägypten aus trat Manuel seine achttägige Schiffsreise Reise nach Europa an. 
Zuerst nach Libyen dann von dort nach Italien. Vier oder fünfmal mussten sie das Boot 
wechseln – ganz genau weiss er es nicht mehr. Am Schluss befand er sich auf einem 
etwas grösseren, mit 450 Personen aber heillos überfüllten Schiff wieder. Vor der 
italienischen Küste entschied sich der Kapitän dazu, die Steuerung des Schiffes zu 
zerstören, damit sie ein ankommendes Schiff retten muss und sie nicht 
zurückgeschickt werden können. Das erste Schiff, dass sie sah, fuhr allerdings an 
ihnen vorbei. Und es kam der Verdacht auf, dass in den nächsten Tagen ein Sturm 
aufziehen würde, den sie wohl nicht überlebt hätten. Ein Rettungsschiff erreicht sie 
allerdings noch rechtzeitig und bringt sie nach Italien. 
 
In der Schweiz angekommen erhielt Manuel vergleichsweise schnell eine 
Aufenthaltsbestätigung. Seinem Vater war es möglich, ihm die Anordnung zukommen 
zu lassen, die seine Verfolgung verlangte. Daraus war klar ersichtlich, dass Manuel 
vom äthiopischen Staat verfolgt wurde und deshalb Anspruch auf Asyl erheben durfte. 
 
Angekommen 
 
Heute teilen sie sich ein Haus mit einer Schweizer Familie. Manuel hat vor kurzem 
seine Lehre abgeschlossen. Und Mia möchte ebenfalls eine Ausbildung beginnen oder 
einen Job in Angriff nehmen. Auch wenn dies sicherlich eine Verbesserung ihrer Lage 
darstellt, so sind sie weiterhin mit vielen Hürden konfrontiert, bis sie wirklich 
eigenständig leben können. Es stellt für sie eine Herausforderung dar, sich auf das 
Leben in der Schweiz einzustellen, dass mit viel administrativem Aufwand verbunden 
ist. So endet unser Gespräch auch mit einer Diskussion darüber, was als nächstes 
unternommen werden sollte. Manuel etwa empfindet die Sozialhilfe, die er 
gegenwärtig empfängt als eine Zumutung und möchte sich so schnell wie möglich 
daraus befreien. Eine Person aus der Schweizer Familie, mit der er zusammenlebt, hält 
dagegen und argumentiert, dass er sich alleine kein Leben in der Schweiz leisten kann. 
Sie weisst darauf hin, dass etwa die Kita von seinem Sohn und die Lehre, die er machen 
konnte, vom Staat unterstützt wurde und dass sie auch in Zukunft auf diese 
Unterstützung angewiesen sind. Mia scheint eine Position zwischen ihnen 
einzunehmen – noch nicht ganz sicher, wie sie ihr neues. Leben gestalten soll.  Und so 
bleibt es unklar, was die Zukunft ihnen bringen mag. Zu hoffen ist, dass sie das 
Schlimmste überstanden haben. 
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Anmerkung zum Text 
 
Der Text basiert auf einem langen Gespräch mit «Mia» und «Manuel», so wie 
Ergänzungen durch Bekannte und Unterstützer*innen, die die Beiden seit ihrer Ankunft in 
der Schweiz begleitet haben und ihre Geschichte ebenfalls gut kennen. Zudem durfte ich 
einige der Dokumente, welche Schlüsselstellen der Geschichte untermauern, einsehen. 
Allerdings ist es nicht mein Ziel, in diesem Text zu urteilen, ob sie die Wahrheit sagen 
oder nicht. Ich bin zwar davon überzeugt, dass sie mir ihre Geschichten so erzählt haben, 
wie sie sie erlebt haben und es gibt genügend ausgezeichnete Literatur dazu, dass solche 
Schicksale zuhauf vorkommen. Der Hauptanspruch des Textes ist es aber, Erfahrungen 
wiederzugeben: Die Realität zu erzählen, mit der Menschen in ihrer Wahrnehmung leben 
müssen. 
 
Eine zentrale Schwierigkeit bei diesem Text bestand darin, dass das Gespräch auf 
welchem er basiert, von verschiedenen Personen strukturiert wurde, die alle ein anderes 
Verständnis davon haben, wie die Geschichte zu beurteilen ist. Ich selbst bin sicherlich 
durch meine Arbeit bei Fluchtgeschichten vorbelastet, Mias Geschichte in einer 
Bestimmten weise zu verstehen. Dann sieht Mia selbst ihre Geschichte in einem 
bestimmten Licht. Das Gleiche gilt für die Personen, die mich zusätzlich unterstützt 
haben und die einige der Fragen während dem Gespräch stellten oder spätere 
Anmerkungen anbrachten. Für alle steht ein anderer Aspekt der Geschichte im Zentrum 
oder sollte noch mehr bekräftigt werden. Auch kann in einem Text nicht alles gesagt 
werden: Man muss eine Auswahl treffen.  Dies ist insbesondere dann schwierig, wenn 
eine Beurteilung stattfindet. So kam es etwa bei einer Nachbesprechung des Textes zur 
Frage, ob ich mit den Schweizer Behörden nicht zu hart ins Gericht gehen würde.  Diese 
hätten «im Rahmen des Möglichen» Mia geholfen. Dies mag sein und ich habe einige 
Passagen deshalb angepasst. Mir persönlich scheint es zwar, dass sich die 
Asylbehörden mehr tun könnten, als dass sie aktuell tun und ich glaube auch, dass dies 
in der Geschichte hervortritt, ist es doch wichtig nicht zu viel Interpretation vorzugeben. 
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Was braucht es, um fliegen zu können? 
 
Die Geschichte einer jungen Frau aus dem Iran, die Pilotin werden will 
 
Von: Simon Kräuchi  
 

Yaras Geschichte, die ich in einem Kaffee in Biel gemeinsam mit ihrer Familie treffe 
und die in Wirklichkeit anders heisst, begann Ende 2015 im Iran. Ihre Familie gehört 
der kurdischen Minderheit im Iran an, was sie immer wieder politischen Repressalien 
aussetzte. Als sich diese zuspitzen und nicht mehr auszuhalten waren, beschlossen 
sie die gemeinsame Flucht nach Europa.  

Ihre erste Etappe führte sie vom Iran in die Türkei. Diesen Abschnitt bestritten sie noch 
als offizielle Reise, gestattet vom iranischen Regime. In der Türkei angekommen, 
zerstörten sie ihre Pässe, weil sie befürchten mussten, dass die Behörden sie zurück 
in Ihre Heimat abschieben würden. Von nun an gaben sie sich als Flüchtende aus 
Syrien aus. Basierend auf Informationen von anderen Geflüchteten gingen sie davon 
aus, dass dies ihre Chancen erhöhen würde, die Grenzen Europass passieren zu 
können.  

Nach einem 10-tägigen Aufenthalt in Istanbul gelang es ihnen einen Platz auf einem 
Boot zu ergattern, welches nach Griechenland übersetzte. Zusammen mit 60 anderen 
Menschen teilten sie sich das kleine Gummiboot. Yara erzählt, wie sie die ganze 
Überfahrt lang unter zwei andren Frauen begraben war. Mitten in der Nacht fiel auch 
noch der Motor aus. Alle glaubten, dass für sie die Reise an ein endgültiges Ende 
gelangt war. Doch sie hatten Glück. der Motor sprang wieder an und sie erreichten 
Griechenland, völlig durchnässt und vor Kälte zitternd.  

Die Überfahrt wurde zusätzlich dadurch erschwer, dass Yara und ihre Familie durch die 
Schlepper beraubt wurden. Alle Wertgegenstände, die sie auf sich führten, wurden 
ihnen weggenommen. Der Rest, den die Schlepper nicht verwenden konnten und als 
zu schwer für die Überfahrt einschätzen, warfen sie ins Meer. Darunter Bilder, die die 
Familie als Erinnerung an früher mitgenommen hatte.  

Heute kann die Familie kaum mehr glauben, dass sie das alles durchgestanden haben, 
ohne dass sie die Angst völlig übermannte. Der Stresse und das Adrenalin, ausgelöst 
durch ihre Flucht, musste ihre Empfindung unglaublich gedämpft haben. 
Zurückblicken können sie sich kaum vorstellen, so etwas ein zweites Mal anzugehen.  

In Griechenland angekommen wurde die Familie von lokalen Helfer*innen in Empfang 
genommen, welche ihnen trocken Kleider zur Verfügung stellten. Gelandet waren sie 
auf einer Insel, vermutlich Lesbos. Von der Insel aus, nahmen sie ein Schiff nach Athen. 
Da dieses heillos überfüllt war mit anderen Geflüchteten, musste die Familie draussen 
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auf dem Deck übernachten. Ende Oktober ist das bitterkalt.  In Athen blieben sie vier 
Tage lang. Davon mussten sie zwei Nächte lang in einer Schlange anstehen, um ein 
Dokument zu erhalten, dass es ihnen erlaubte, ihre Flucht vorzusetzen. Da die Mutter 
glücklicherweise einen Teil ihres Geldes vor den Schleppern verstecken konnte, war es 
der Familie möglich, eine Nacht im Hotel zu übernachten, bevor sie weiterziehen 
mussten.  

Athen verliessen sie zu Fuss und machten sich dann über die berüchtigte Balkanroute 
auf den Weg nach Nordeuropa. In Erinnerung bleib ihnen zwei Tage und Nächte, die 
sie ohne Essen verbringen mussten. Und der Regen, der die ganze Zeit auf sie 
niederprasselte.  

Yara war zu dieser Zeit knapp vor der Volljährigkeit, ihre Schwester zehn und ihr Bruder 
gerade mal zweieinhalb Jahre alt. Insbesondere den Jüngsten strengte der 
Fussmarsch durch die Kälte und Nässe an. Die Mutter berichtet, wie er erkrankt war 
und ständig weinen musste.  

Trotz der Widrigkeiten kamen sie gut voran. Damals waren die Grenzen noch offen und 
sie mussten keine Repressalien von übereifrigen Grenzbeamt*innen fürchten. Sogar 
ein paar wenige glückliche Erinnerungen bleiben zurück. Sie erzählen mir 
beispielsweise davon, wie sie sich gefreut haben, als Menschen in Österreich ihnen 
Äpfel verteilt haben.  

Von Österreich aus, bis wo sie sich durchschlagen konnten, entscheiden sie sich in die 
Schweiz weiter zu reisen. Ursprünglich wollten sie eigentlich nach Deutschland. Da 
aber der Bruder der Mutter bereits viele Jahre in der Schweiz, genauer: in Biel, lebte, 
war es für sie naheliegend, ebenfalls dorthin zu gehen. Andere Verwandte lebten in 
Norwegen und Schweden. Zu weit weg für die strapazierten Reisenden.  Insgesamt 
waren sie einen Monat unterwegs, bis sie die Grenzen der Schweiz passierten. Und es 
würden viele Jahre vergehen, bis klar war, dass sie auch hierbleiben dürfen 

Ihre erste Destination in der Schweiz war Zürich. Von hier aus wollten sie so schnell 
wie möglich nach Biel weiterreisen. Sie kauften sich sogar ein Ticket. Begangen 
allerdings den Fehler, sich in der falschen Wagenklasse niederzulassen. Der 
Kontrolleur, der ihre Billette inspizierte, wollte neben den Tickets auch noch ihre 
Ausweise sehen. Sie vermuten heute, dass sei wegen ihres Erscheinungsbildes 
gewesen, nach einem Monat auf der Flucht. Da sie diese nicht vorweisen konnten, 
hatten sie sie ja in der Türkei zerstört, wurden sie angewiesen, eine Bestimmte Adresse 
aufzusuchen – ein Asylzentrum, wie sich herausstellte.  

Den Instruktionen folgend, die sie von dem Kontrolleur erhalten hatten, suchten sie das 
Zentrum in Kreuzlingen auf und baten um Asyl in der Schweiz.  

Das Zentrum war zu diesem Zeitpunkt völlig überfüllt mit Geflüchteten aus Syrien. Die 
erste Nacht mussten sie auf dem Boden schlafen, da es schlicht keinen Platz mehr 
gab für sie. Danach wurden sie in kleine Zimmer untergebracht, Frauen und Männer 
getrennt. Sie durften nur eine Stunde am Tag nach draussen und das Essen war sehr 
schlecht. Alles erinnerte mehr an ein Gefängnis als ein Zufluchtsort für Hilfesuchende.  
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Nach zwei Wochen wurden sie verlegt in ein Zentrum in Moutier, welches in einer alten 
Malerei untergebracht war. In dem Zentrum, das heute nicht mehr existiert, hielten sie 
sich 40 Tage lang auf. Danach wurden sie abermals versetzt, in das Zentrum 
„Zieglerspital“ bei Bern. Dort bleiben sie 5 Monate. Anschliessend gelang es ihnen eine 
Wohnung zu erhalten, in welche sie als Familie einziehen konnten. Von März 2016 bis 
März 2019 hielten sie sich dort auf.   

Während dieser Zeit erhielten sie zwei negative Entscheide vom Staatssekretariat für 
Migration (SEM): Sie dürfen nicht bleiben. Und das nach all den Strapazen, die sie auf 
sich genommen haben und der ganzen Zeit, die sie nun schon in der Schweiz verbracht 
hatten.  

Von März 2019 bis Oktober 2020 kamen sie daraufhin wieder in ein Asylzentrum. 
Dieses Mal in Aarwangen. Für Yara war dies eine sehr anstrengende Zeit. Um mit ihrer 
iranischen Matura eine weiterführende Ausbildung antreten zu können, musste sie 
jeden Tag nach Zürich reisen, um dort einen Vorbereitungskurs zu absolvieren. Diese 
Reise hätte sie mit den 50 Franken finanzieren sollen, die sie pro Woche erhielt. Ohne 
die Hilfe eines befreundeten schweizer Lehrers, den sie während ihres Jahres am 
Gymnasium kennengelernt hatte, wäre das nie möglich gewesen.  

Erschwerend kam hinzu, dass eine Person des Aufsichtspersonals, bei der sie sich 
jeden Morgen melden musste, bevor sie das Zentrum verlassen konnte, ihr versuchte, 
zusätzliche Steine in den Weg zu legen. Die Familie ist sich einig, dass diese Person 
Geflüchtete nicht ausstehen konnte. Von Personen, die Geflüchtete unterstützen, 
erfuhr ich zusätzlich, dass es in Aarwangen häufig zu Beschwerden gegen das 
Personal gekommen war, welches herablassen und überfordert zur gleichen Zeit 
gewesen sein soll. 

Ein Beispiel hierfür war der Umgang des Personals mit der Covid-19 Pandemie. Yara 
war die erste Person in Aarwangen, die an Corona erkrankte. Da das Zentrum zu 
diesem Zeitpunkt noch immer zu stark belegt war, wurde sie kurzerhand in den Keller, 
eine ehemalige Zivilschutzanlage, gesteckt. Ganz allein in einem riesigen Raum und 
gefühlt unendlich weit von den Toiletten entfernt. Yara erzählt, wie sie die ganze Nacht 
nicht schlafen konnte, weil sie allein eingesperrt in diesem Raum zu viel Angst hatte. 
Zwei Wochen lang musste sie dortbleiben. 

Da Yara mit ihrer Situation nicht mehr zu Rande kam und befürchten musste, bald 
abgeschoben zu werden, begann sie sich zu wehren. Ein Cousin ihres Vaters arbeitete 
bei einer Menschenrechtsorganisation in Genf und knüpfte für sie Kontakte zu 
verschiedenen schweizerischen und iranischen Medien. Heute, sagt sie, würde sie so 
etwas nicht mehr machen. Eigentlich steht sie nicht gerne vor der Kamera. Aber in 
diesem Moment ging es ihr so schlecht, dass sie jede Möglichkeit nutzen wollte, um 
ihre Situation in irgendeiner Weise zu verändern.  

Kurz darauf verbesserte sich ihre Situation tatsächlich. Zuerst bekam sie die Erlaubnis 
privat bei ihrem Cousin, der ebenfalls in Biel lebt, unterzukommen. Drei Wochen später 
erhielt sie den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts: sie darf bleiben. In einem 
späteren Interview zeigte sie sich davon überzeugt, dass ihre Medienauftritte Wirkung 
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gezeigt hatten: Eine kurdische Iranerin, die sich politisch exponiert, konnte nicht 
abgeschoben werden, ohne eine gewalttätige Reaktion des Regimes zu provozieren.   

Yara war zu diesem Zeitpunkt, im Oktober 2020, die einzige ihrer Familie, die eine 
Aufenthaltsbewilligung erhalten hatte. Der Rest musste im Asylzentrum bleiben, zuerst 
in Aarwangen, dann in Biel Bözingen. Dorthin wurden sie transferiert, da Aarwangen, 
wie bereits angesprochen, mit der Bewältigung der Covid-19 Pandemie überfordert 
war. Bözingen war eine kleine Verbesserung, da sie im Camp einen eigenen Container 
bewohnen durften und nicht mehr mit vielen anderen Menschen auf engstem Raum 
zusammengepfercht waren. 8 Monate lang hielten sie sich dort auf.  

Yara mietete eine Wohnung in der Nähe, damit ihre Familie sie dort besuchen kommen 
konnte. Im Februar 2022 stellten sie ein Gesuch, dass die Familie bei ihr als Private 
Unterbringung unterkommen konnte. Damit wollten sie einen erneuten drohenden 
Zwangsumzug der Familie vorbeugen.  

Der erste Antrag wurde abgelehnt, da die zuständige Stelle nicht akzeptierte, dass die 
Tochter finanziell durch einen Verein unterstützt wurde. Eine Beschwerde hatte mehr 
Erfolg: die höher gelegene Stelle sah es gar als einen Vorteil an, wenn Yara auf Geld 
von Dritten Zugriff hatte, was eine potenzielle Abhängigkeit von Staatsgeldern 
reduzierte.  

Und wie bei Yara selbst: einen Monat nach dem der Rest der Familie bei ihr einziehen 
durfte erhielten auch sie die Bewilligung in der Schweiz zu bleiben. Das war im Sommer 
2022. Sieben Jahre nach ihrer Flucht. 

Heute leben sie alle in Biel. Yara studiert Aviatik an der Fachhochschule in Zürich. 
Nebenbei lässt sie sich zur Pilotin ausbilden. Sie erzählt mir, wie sie, bevor wir uns 
getroffen haben, eine Fluglektion hatte. Und wie teuer die Landungsgebühren auf dem 
kleinen Privatflughafen in Saalen gewesen seien, wo sie mit ihrem Fluglehrer einen 
Zwischenhalt machte. Ihre kleine Schwester hat eine Ausbildung zur FAG begonnen. 
Wie ihre Schwester träumt aber auch sie davon, in die Lüfte zu kommen und denkt 
bereits über eine weitere Ausbildung zur Flugbegleiterin nach.  

Auch wenn dies nach einem glücklichen Ende klingt, ist der Kampf der Familie noch 
nicht vorbei. Noch haben sie keine Aufenthaltsbewilligung auf unbegrenzte Zeit. Das 
bedeutet, dass sie sich weiter darum bemühen müssen, weitere Hürden im schweizer 
Migrationssystem zu überwinden. Aber für den Moment sind sie sehr glücklich, „am 
Fliegen", wie man es in Persisch ausdrücken würde. 


