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Die Begriffe Vetternwirtschaft und Korruption werden haufig in einem Atemzug genannt, 

als waren sie in ihrer Bedeutung deckungsgleich. Indes handelt es sich vielmehr um Konzep- 

te, die sich unterscheiden, wenn sie auch eng miteinander verwoben sind. Aus westlicher 

Perspektive betrachtet sind Vetternwirtschaft, Klientelismus und ein nicht funktionstiich- 

tiger Staatsapparat die Kennzeichen, die failed states ausmachen. Denn diese Phanomene 

konnen einen Staat am effektiven Handeln hindern. Der Anthropologe Andrea Chiovenda 

untersucht, welche Rolle traditionelle Loyalitaten in Afghanistan dabei spielen.

A
ls Korruption betrach

tet man die Neigung eines 

staatlichen Vertreters, egal 

auf welcher hierarchischen Stu- 

fe, unerlaubte Zuwendungen anzu- 

nehmen, um eine bestimmte Klien- 

tel oder Partei zu bevorzugen. Dies 

steht klar im Widerspruch zu seiner 

Verantwortung gegeniiber der ge- 

samten biirgerlichen Gemeinschaft 

— je nach Fall auf lokaler, regionaler 

oder nationaler Ebene. Dariiber hi- 

naus konnen Vetternwirtschaft und 

Klientelismus als Bevorzugung ei- 

ner unqualifizierten Person, welcher 

der eigenen Gruppe angehort, fiber 

eine qualifizierte Person einer frem- 

den Gruppe definiert werden. Die 

Bevorzugung von Blutsverwandten 

wird meist als Vetternwirtschaft be- 

zeichnet, wohingegen Klientelismus 

sich meist auf politische, ethnische 

oder personliche Beziehungen zu 

Nichtfamilienmitgliedern bezieht.

Praktiken wie Korruption oder Vet

ternwirtschaft sind natiirlich nicht 

nur in failed states ein Problem, auch 

die westliche Politik muss sich ihnen 

tagtaglich stellen. Egal ob es sich um 

eine hochentwickelte westliche In- 

dustrienation oder ein Land im Auf- 

bau handelt, die Unterschiede sind 

wohl nur gradueller, nicht prinzipi- 

eller Natur.

Es lasst sich nicht von der Hand wei- 

sen, dass diese Praktiken in Afgha

nistan stark verbreitet sind. Um das 

komplexe Zusammenspiel von Vet

ternwirtschaft, Klientelismus und 

Korruption zu verstehen, muss es 

im landerspezifischen soziokultu- 

rellen Kontext analysiert werden. 

Im Faile Afghanistans wird haufig 

ein zentraler Aspekt unterschatzt, 

namlich die problematischen Bezie

hungen der verschiedenen Ethnien 

untereinander. Meist wurden nam

lich vor allem politische und ideo- 

logische Griinde (Kommunismus/ 

Sozialismus gegen politischen/ra- 

dikalen Islam; sparer, radikaler Is

lam gegen westlichen Liberalismus) 

fur die diversen Kriege, welche das 

Land seit 1979 plagen, verantwort- 

lich gemacht. Diese Fixierung auf 

politisch-ideologische Griinde fiber- 

sieht, wie stark Afghanistan ethnisch 

und konfessionell gespalten ist. Die

se Reibungskrafte wirken bis heute 

nach und sind fur tiefe Graben zwi- 

schen den unterschiedlichen Grup- 

pen verantwortlich, welche sich nur 

schwerlich fiberbriicken lassen. Auch 

wenn bei offentlichen Reden und in 

amtlichen Publikationen zur Einheit 

aller Afghanen aufgerufen wird, und 

angeblich alle afghanischen Ethni

en gliicklich vereint sind, so spiegelt 

dies nicht die afghanische Realitat 

wider. Vielmehr sind Misstrauen und 

Verbitterung gegen einzelne Mitglie- 

der oder gar komplette andere Ethni

en allgegenwartig. Meiner Erfahrung 

nach trifft dies nahezu ausnahmslos 

auf Volksgruppen wie die Paschtu- 

nen, die Tadschiken und die Haza

ras zu. Diese Dynamik tragt dazu 

bei, dass es im afghanischen Staat 

einzelne „starke Manner" gibt, die 

sich exklusiv mit einer loyalen, da 

ethnisch homogenen Entourage von 

Mitarbeitern und Beratern umgeben 

haben. Das bedeutet in der Praxis: 

Zunachst werden Positionen durch 

Mitglieder der eigenen Volksgruppe 

und im zweiten Schritt durch Ange- 

horige des eigenen Einflussbereichs 

besetzt.

Segmentare Gesellschaften1 

am Beispiel der Paschtunen

Jedoch haben Vetternwirtschaft und 

Korruption noch weitere Griinde, wie 

zum Beispiel ge sells ch aftlich tief ver- 

wurzelte kulturelle Werte und sozia- 

le Arrangements. Als Beispiel mochte 

ich hier die im Siidosten von Afgha

nistan lebenden Paschtunen anfuhren, 

bei denen ich in den letzten Jahren eth- 

nographische Studien durchgefiihrt 

habe. Die Paschtunen stellen mit 42 

Prozent der Gesamtpopulation einen 

GroBteil der afghanischen Burger. 

Aus ihren Reihen stammen Konige, 

Staatschefs und Minister, ergo 

konnen sie als politische Elite des 

Landes gesehen werden. Man muss 

allerdings wissen, dass ein GroBteil 

dieser Anfiihrer Paschtunen aus dem 

Siiden oder aus Kabul waren, wel

che fiber Jahrhunderte von der persi-
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Linke Seite: Eine traditionelle Jirga in Moqur im Sudosten Afghanistans. Bei einer Jirga kommen paschtunische Stammesfuhrer - meist 

nur Manner - zusammen und treffen gemeinsam politische Entscheidungen. Die Versammlungen dienen vor allem zur Streitschlichtung 

zwischen den Stammen und Klans. I Rechte Seite: Auch in den Provinzen Kunar und Chitral fiihren Stammesautoritaten verschiedener, 

miteinander in Konflikt stehender Gruppen Friedensgesprache wahrend ihrer Jirgas.

Fotos: Resolute Support Media, (ganz rechts) Ground Report

schen Kultur gepragt warden und in 

manchen Fallen nicht einmal richti- 

ges Paschtu sprechen konnten. Dies 

hielt sie jedoch nicht davon ab, sich 

sowohl in ihrer Selbstwahrnehmung 

als auch AuBendarstellung als Ver- 

treter aller Paschtunen zu stilisieren 

(nicht nur der afghanischen, sondern 

auch der pakistanischen Paschtu

nen). Auch wenn das kulturelle und 

soziale Gefalle zwischen den siid- 

lichen Paschtunen (Durrani), wel- 

che wie schon erwahnt politische 

Macht ausiiben, und ihren ostlichen 

„Brudern“, den Ghilgai (sie besitzen 

kaum politische Macht), groB ist, so 

existiert dennoch genug kultureller 

„Klebstoff“, um sie zusammenzu- 

halten - auch wenn es im Zuge poli- 

tischer Entscheidungen immer wie- 

der zu Konflikten kommt.

Denn bei den Paschtunen handelt 

es sich nach anthropologischer De

finition um eine segmentare Ge

sellschaft. Anders ausgedriickt, die 

Paschtunen sind in konzentrischen 

Familien- beziehungsweise Ver- 

wandtschaftskreisen organisiert. 

Ausgehend von der eigenen Fami- 

lie ist man, so die Vorstellung, mit 

jedem Paschtunen in Afghanistan 

und Pakistan verwandt. Dem Glau- 

ben der Paschtunen nach besitzen 

sie einen gemeinsamen Vorfahren, 

dieser und seine Nachkommen sind 

fur die Entstehung aller paschtuni- 

schen Clans verantwortlich. Folg- 

lich sollte es jedem Paschtunen 

theoretisch moglich sein, seine Ab- 

stammungslinie zu dem gemeinsa

men Vorfahren zuriickzuverfolgen. 

In der Realitat ist das selbstver- 

standlich nicht in dieser Form 

moglich, denn die paschtunischen 

Abstammungslinien und ihre Fa- 

miliendynamik sind sehr komplex. 

Nichtsdestotrotz kann - wie so hau- 

fig - beobachtet werden, dass der 

Glaube an Legenden starker ist als 

die historische Realitat. Folglich hat 

das Ideal des einen gemeinsamen 

Vorfahren immer noch groBen Ein- 

fluss auf das Handeln der Paschtu

nen. Dementsprechend stark wirkt 

sich dieser Glaube auf den Einzel- 

nen und das Kollektiv aus.

Der amerikanische Anthropologe 

Richard Tapper bezeichnete daher 

einen „Stamm“ (ein altmodischer 

Begriff, welcher jedoch segmentare 

Gesellschaften treffend beschreibt) 

auch treffend als „a state of mind, a con

struction of reality, a model for organigati- 

on and action”. Tapper attestiert einem 

Stamm damit eine eigene Geistes- 

haltung und Konstruktion der Rea

litat. Dariiber hinaus dient er seinen 

Mitgliedern als Modell gesellschaftli- 

cher Aufbau- und Prozessorganisati- 

on. Meiner Meinung nach hat Tapper 

damit absolut Recht. Die Geisteshal- 

tung, welche die Zugehdrigkeit zu 

einer Gruppe von angeblich Bluts- 

verwandten so idealisiert, wird bei 

(politischen) Entscheidungen immer 

dieser Gruppe einen Vorrang einrau- 

men.

Die realen oder auch eingebilde- 

ten Familienbande fiihren zu einem 

Handlungsmodell, welches sich in 

Loyalitat, Solidaritat und gegenseiti- 

ger Hilfe, sowohl privat als auch df- 

fentlich, zeigt.

Doch wem gebiihrt nun die Loyali

tat des Einzelnen? Dies ist nicht im

mer ganz einfach zu beantworten, 

und hierin liegt auch eine der groBen 

Schwachen einer segmentierten Ge

sellschaft. Wie bereits erwahnt, ist 

das System hierarchisch und konzen- 

trisch gegliedert. Ganz oben steht die 

mannliche Linie der eigenen Fami- 

lie, dann kommen die Familien der 

Geschwister des eigenen Vaters und 

dann die, mit denen man uber GroB- 

vater oder UrgroBvater verwandt ist. 

Danach folgen die Familien der an- 

geheirateten Verwandtschaft. Dieses
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System setzt sich soweit fort, bis der 

ganze „Stamm“ (in Paschtu qawm) mit 

eingebunden ist. Alle qawms zusam- 

men formen schlieBlich die ethnische 

Gruppe der Paschtunen. Dieses Sys

tem hat zur Folge, dass der Grad der 

Loyalitat und sozialen Verantwortung 

mit der Entfernung zur eigenen Fami- 

lie immer weiter abnimmt. Im Faile 

eines Konfliktes (und die sind haufig) 

gibt also der Stammbaum vor, wem 

am ehesten die Treue zu halten ist. 

Unterschiedliche Cluster von Fami- 

lien (Khel in Paschtu) oder sogar ver- 

schiedene Zweige ein und derselben 

Familie befinden sich haufig in einem 

Konkurrenzkampf, wenn nicht in of- 

fener Feindschaft. Erst im Angesicht 

drohender Gefahr von auBen Schmie

den die einzelnen Untergruppen Alli- 

anzen. So konnten zum Beispiel zwei 

Bruder und ihre Familien einen ge- 

walttatigen Konflikt um Land aus- 

tragen. Aber im Faile eines Angriffs 

dutch einen anderen Khel auf einen 

der Bruder konnte es zu einem tem- 

poraren Biindnis der beiden Familien 

kommen. Auf der einen Seite besitzt 

die paschtunische Gesellschaft daher 

einen starken Zusammenhalt, auf der 

anderen Seite ist sie jedoch fur klein- 

liche Interessenpolitik und Parteilich- 

keit anfallig, was gemeinsames politi- 

sches Handeln erschwert.

Blut dicker als Wasser?

Diese Zustande erklaren teilwei- 

se, wo Vetternwirtschaft und Kli- 

entelismus innerhalb der staatlichen 

Strukturen ihren Ursprung haben. 

Auf diesen Umstand wird im weite- 

ren Verlauf des Artikels noch naher 

eingegangen. In einem Land, in dem 

kulturelle und soziale (Jbereinkunfte 

immer noch von jedem Afgha- 

nen stark beachtet werden, wird ein 

paschtunischer Staatsbeamter (egal 

ob auf lokaler, regionaler oder na- 

tionaler Ebene) zunachst immer im 

Sinne der Paschtunen handeln (da 

er an seine „ethnischen“ und kultu- 

rellen Werte gebunden ist) und erst 

dann zum Wohl der gesamten afgha- 

nischen Bevolkerung. Es wird ein- 

fach von ihm erwartet, dass er sich 

nach der Ethik und seiner Herkunft 

im Stammbaum seines Volkes rich- 

tet. Daraus resultiert, dass er seine 

Machtposition und seinen Einfluss 

nutzen muss, um denen, die ihm 

am nachsten stehen, Vorteile zu ver- 

schaffen. Jedoch wird jemand in ei- 

ner Machtposition nicht nur seine 

eigenen Verwandten bedenken, son- 

dern auch mogliches Klientel. Diese 

Personen sind nicht notwendigerwei- 

se mit ihm verwandt, vielmehr han- 

delt der Patron im Interesse seiner 

Klienten und kann, rein theoretisch, 

im Gegenzug uneingeschrankte Lo

yalitat und Treue dieser Menschen 

einfordern. Beide „Parteien“ gehen 

demzufolge eine nicht auf Blutsver- 

wandtschaft beruhende gegenseiti- 

ge Verpflichtungsbeziehung ein. Im 

Fall der Paschtunen hat sich aller- 

dings herauskristallisiert, dass Bluts- 

verwandtschaft in der Regel zu bes- 

seren und stabileren Allianzen fiihrt.

Daraus resultiert, jedenfalls in die

ser Konstellation, dass Vetternwirt

schaft zuverlassiger als bloBer Kli- 

entelismus ist. Denn die „Heiligkeit“ 

der paschtunischen Familienbande, 

ihre immense kulturelle Bedeutung 

und das Gewicht, welches ihnen zu- 

gesprochen wird, sollte nicht unter- 

schatzt werden. Dementsprechend 

ist es fur Inhaber offentlicher Amter 

immer eine „Versuchung“, sich einen 

loyalen Kreis an Unterstutzern zu er- 

schaffen.

Die Schwache des 

afghanischen Staates

Dariiber hinaus gibt es weitere 

Griinde fur die keineswegs nur un- 

ter Paschtunen ausufernde Vettern

wirtschaft und den Klientelismus. 

Bis weit ins 20. Jahrhundert hin- 

ein handelte es sich bei Afghanistan 

um einen (neo)patrimonialen Staat 

im Sinne Max Webers2. Die Koni- 

ge und Herrscher waren die Besit- 

zer jeglichen offentlichen Eigentums 

und die Mehrheit der Afghanen kei- 

ne freien Burger, sondern Unterta- 

nen. Erst langsam und uber einen 

langen Zeitraum hinweg, vor allem 

nach dem Zweiten Weltkrieg, form- 

ten sich innerhalb eines Teils der 

paschtunischen Elite die Idee, dass 

der Staat fur das Wohl aller burger 

verantwortlich sei. Das hieB allerdings 

nicht, dass alle Vorurteile gegen- 

iiber anderen „Ethnien“ ablegt wur- 

den. In der Praxis blieb der staatli- 

che Einfluss auBerdem meist gering.
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Insbesondere landliche Gemeinden 

wurden, abgesehen von Besteue- 

rung, oft sich selbst tiberlassen. Viel 

wichtiger war jedoch, dass die westli- 

che Idee eines „neutralen“, zentralen 

und supralokalen Staatsapparates, 

welcher alle kulturellen und religi- 

osen Besonderheiten seiner Burger 

ignorieren sollte, fur die Afghanen 

eine zutiefst absurde und willkiirli- 

che Vorstellung war. Dieses demo- 

kratische Gedankengut wurde des- 

halb nur von einer kleinen, westlich 

denkenden, gut ausgebildeten Ober- 

schicht uberhaupt in Erwagung ge- 

zogen, und bekam keine Resonanz in 

der einfachen Bevolkerung. Es han-

Der Couverneur der Provinz Helmand, 

Mohammad Naeem, der Leiter des afgha- 

nischen hohen Friedensrates, Salahuddin 

Rabbani und der US-Botschafter James B. 

Cunningham bei einem Treffen anlasslich 

der Friedens-Jirga in Sangin im November 

2012.

Foto: US Botschaft Kabul Afghanistan 

delte sich folglich nicht um eine vom 

Volk ausgehende Graswurzelbewe- 

gung, sondern um den Versuch einer 

politischen Elite, ein neues Staats- 

konzept von oben nach unten durch- 

zudrucken.

So ist es keine Uberraschung, dass 

diejenigen, die fiber die letzten Jahr- 

zehnte politische Macht erlangt ha- 

ben, zunachst gemaB ihrer uberlie - 

ferten Werte und Sitten gehandelt 

haben und erst in einem zweiten 

Schritt nach westlich inspirierten 

Werten der Staatsfuhrung. Deshalb 

wurde der gesamte Staatsapparat 

nicht nur eine Brutstatte fur Vet- 

ternwirtschaft und Klientelismus 

im Einklang mit den eigenen kul

turellen und sozialen Normen, son

dern verstarkte und beschleunigte 

deren Verbreitung. Das AusmaB an 

Macht, welche eine Stelle im Staats

apparat dem Einzelnen verschafft, 

erhoht natiirlich dessen Einfluss und 

Macht all diejenigen, denen er ver- 

pflichtet ist, zu unterstiitzen. Im Fall 

der Paschtunen heiBt das konkret: 

zunachst die eigene Familie und 

dann das mit der Familie verwobene 

Netzwerk. So funktioniert gute Vet- 

ternwirtschaft!

Staat und Traditionen werden 

gleichermaBen beschadigt

Es iiberrascht daher wenig, dass der 

Staat als Fremdkorper erscheint, der 

sich in einem bereits bestehenden 

soziokulturellen Bedeutungssystem 

eingenistet hat. Allerdings muss be- 

tont werden, dass sich keineswegs 

jeder Beamte oder Politiker, und 

erst recht nicht jeder Burger Afgha

nistan im Sinne der von mir skiz- 

zierten Pragung verhalt. Mittlerweile 

hat bei einem guten Teil der Bevolke- 

rung ein Denkprozess begonnen, der 

in einem Staatsgebilde nach west

lichen Vorbild ein moralisches und

Schlagkraft. Er wird unter Druck ge- 

setzt, mit Hilfe seiner neugewonnen 

ethisches Werkzeug zum Wohl al- 

ler Burger sieht. Allerdings, wie be-
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reits bemerkt, haben die alten sozi- 

okulturellen Normen noch immer 

erhebliche Auswirkungen, denn der 

Gruppenzwang, diesen traditionel- 

len Werten zu entsprechen, ist wei- 

terhin hoch.

Eine weitere wichtige Variable ist die 

konkrete ethnische Herkunft. Als ein- 

zige ethnische Gruppe in Afghanis

tan sind die Paschtunen strikt nach 

dem Prinzip der segmentaren Ge

sellschaft organisiert.

Allerdings gibt es bei der turkmeni- 

schen Minderheit ein Phanomen, das 

als „Klanbildung“ bezeichnet werden 

konnte. Deren Organisation basiert 

auf dem mannlichen Familienstamm- 

baum. Andere groBe Minderhei- 

ten wie Tadschiken, Turkmenen und 

Hazaras sind vor allem nach ihrem 

Wohnort beziehungsweise ihrer regi- 

onalen Herkunft organisiert. Ihr Zu- 

sammenhalt entsteht nicht durch ei- 

nen gemeinsamen Vorfahren, von 

dem sie abstammen, sondern hangt 

von den sozialen und kulturellen Be- 

ziehungen an einem bestimmten Ort 

ab, und welche soziokulturellen Nor

men dort herrschen.

Um es noch einmal klarzustellen, das 

Fehlen eines segmentaren Gesell- 

schaftssystems verhindert nicht auto- 

matisch Vetternwirtschaft und Klien- 

telismus. Diese erleichtern es lediglich 

zu bestimmen, welche Personen an 

maBgeblichen Gruppen beteiligt wer

den sollen und welche nicht. Verbin- 

dungen werden dann eher durch po- 

litische ZweckmaBigkeit als durch 

Familienbande bestimmt. Im Gegen- 

satz zu den Paschtunen sind die zah- 

lenmaBig kleineren Gruppen der Us- 

beken, Hazaras und Turkmenen von 

ihrer ethnischen Herkunft her homo

gen. Im Allgemeinen tendieren sie je- 

doch dazu, kleinere Interessengruppen 

zu bilden, anstatt Biindnisse mit alien 

Angehorigen ihre Ethnic zu schlieBen.

Die Organisation der Hazaras, wel

che die Zentralgebirge und einen gro- 

Ben Teil Kabuls bewohnen, hat eine 

interessante Entwicklung genom- 

men. Friiher waren sie in „Stammes- 

verbanden“ organisiert, fur die ihre 

Abstammung (ahnlich wie bei den 

Paschtunen) fur die Bestimmung ih

rer Identitat zentral war. Dies ander- 

te sich jedoch im 19. Jahrhundert, als 

der neue Starke Mann im Land, der 

paschtunische Konig Abdur Rah

man Khan, rucksichtslos mehrere 

Kriege gegen sie fiihrte. Um die Ha

zaras besser unter Kontrolle halten 

zu konnen, loschte man absichtlich 

ihre komplette Sozialstruktur aus.

Anders verhalt es sich indessen bei 

den Tadschiken. Sie sind keine eth- 

nisch koharente Gruppe, dafiir 

zeichnen sie sich aber durch die ge- 

meinsame persische Sprache aus und 

gehdren keiner der bisher genannten 

Gruppen an.

Der Unterschied 

zwischen Korruption und 

Vetternwirtschaft

Wie verhalt es sich nun jedoch vor 

diesem Hintergrund mit dem bereits 

erwahnten Phanomen der Korrupti

on? Wie wir bereits erfahren haben, 

sehen viele Afghanen Vetternwirt

schaft und Klientelismus aufgrund 

der tiefen Verwurzelung ihrer Ge

sellschaft nicht unbedingt als schad- 

lich oder stdrend an. Der Korruption 

haftet andererseits fur gewohnlich 

ein soziales Stigma an. Rufen wir 

uns noch einmal die Definition von 

Korruption ins Gedachtnis: Kor

ruption liegt vor, wenn ein staatli- 

cher Vertreter unzulassige und il- 

legale Vergiitungen annimmt, um 

eine bestimmte Interessensgemein- 

schaft gegeniiber der Allgemein- 

heit zu bevorzugen. Diese alltagli- 

che Korruption geht zudem gegen 

das, was der gesunde Menschenver- 

stand als gerecht beziehungsweise 

fair bezeichnen wiirde. Korruption 

unterscheidet sich von Vetternwirt

schaft und Klientelismus darin, dass 

die beiden letzteren meist langfristi- 

ge gonnerhafte oder Verpflichtungs- 

beziehungen im Tausch gegen Ge- 

falligkeiten zur Folge haben. Diese 

miissen fur gewohnlich nicht durch 

direkte und immer wiederkehren- 

de materielle Kompensation, wie es 

bei der Korruption der Fall ist, auf- 

recht erhalten werden. Bei der Kor

ruption handelt es sich um einen 

Deal der „hier und jetzt“ geschlos- 

sen wird und auBerdem haufig keine 

weiteren Verpflichtungen der betei- 

ligten Parteien verlangt. Dariiber hi- 

naus kann Korruption vor allem von 

denen, die unter ihr leiden (aber auch 

von den Profiteuren) als Bruch der 

allgemeingultigen Normen, denen 

jeder folgen sollte, gesehen werden. 

So betrachtet kann Korruption nicht 

nur das Funktionieren eines moder- 

nen Staats beeintrachtigen, sondern 

sich auch negativ auf das darunter- 

liegende traditionelle System wie das 

der segmentaren Gesellschaft aus- 

wirken. Anders ausgedriickt: Kor

ruption verletzt nicht nur die Nor

men des Staates, sondern auch des 

Khel, jedenfalls bei den Paschtunen. 

Folglich sieht der normale Afgha- 

ne die Taten eines korrupten Macht- 

menschen als verwerflich an. Dabei 

ist es egal, ob der Altestenrat (Jirga) 

eines paschtunischen Dorfes oder 

der Richter des Landesverfassungs- 

gerichts in Jalalabad bestechlich ist. 

Im Umkreis der beiden Entitaten 

werden die Menschen diesen Amts- 

missbrauch missbilligen.

Was fiihrt zu Korruption?

Die starke Verbreitung der Korrupti

on der afghanischen Staatsbeamten 

hat mannigfaltige Griinde und bedarf 

vielschichtiger Analysen. Ich mochte 

im Folgenden auf drei Hauptproble- 

me eingehen.

Als erstes sei der Patrimonialismus, 

den der afghanische Staat seit seiner 

Griindung beibehalten hat, genannt. 

Es handelt sich historisch gesehen um 

ein System, in dem schon die ehema- 

ligen Konige und deren Getreue den 

Staat als ihr Eigentum und Mittel zur 

personlichen Bereicherung betrach

tet haben. Offizielle Positionen boten
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und bieten weiterhin eine gute Ge- 

legenheit, den eigenen Reichtum zu 

mehren und sich Vorteile zu verschaf- 

fen. Auch wenn sich diese Einstellung 

im Laufe der letzen Jahrzehnte ganz 

langsam zu verandern scheint, und 

der Staat im Licht einer neuen Moral 

gesehen wird, ist dieses Denken noch 

lange nicht verschwunden. Im Ubri- 

gen erinnern sich etliche Paschtunen 

an den Umgang der kommunistischen 

Partei Afghanistans (PDPA), die vor 

und wahrend der sowjetischen Beset- 

zung an der Macht war, mit der Kor

ruption. Da Parteimitglieder und Be- 

amte von der sozialistischen Ideologic 

inspiriert waren, seien sie im Grund- 

satz nicht korrupt gewesen und hatten 

somit im Sinn des Allgemeinwohls 

gehandelt. Ware doch einmal jemand 

der Bestechlichkeit uberfuhrt wor- 

den, so hatte er mit Gefangnis oder 

gar Hinrichtung rechnen miissen. 

Wahr oder nicht? Das lasst sich heute 

nur noch schwer feststellen.

Zweitens herrscht in Afghanistan gro- 

Be Verunsicherung uber die Zukunft 

des Landes. In der Gesamtbevolkerung 

ist dieses Grundgefuhl weit verbrei- 

tet. Man weiB nicht, was Morgen ist, ist 

man vielleicht tot oder lebt man noch? 

Bleibt man arm oder wird man reich? 

Als Folge davon hat sich eine Nimm- 

dir-jetzt-was-du-kriegen-kannst-Men- 

talitat herausgebildet, die der Angst und 

Hilfslosigkeit entspricht. Hinzu kom- 

men noch die herrschende Mangelwirt- 

schaft und die steigende Arbeitslosig- 

keit, die diese Unsicherheit nur noch 

verstarken. So ist es zum Beispiel ein of- 

fenes Geheimnis, dass einige der mach- 

tigsten und lukrativsten Positionen des 

Landes nur mit Bestechungsgeld er- 

klommen werden konnten. Die gefor- 

derten Betrage sind ungefahr so hoch, 

wie die Summen, die man nach dem 

sozialen Aufstieg von seinen einzelnen 

Bittstellern wieder eintreiben kann. Mit 

Hilfe dieser Zahlungen konnen dann 

die durch das Erkaufen des Amtes an- 

gehauften Schulden abbezahlt werden. 

Der Preis, der fur manche Positionen 

gezahlt werden muss, ist selbst nach 

westlichen Standards exorbitant hoch.

Daher ist es auch kaum vorstellbar, dass 

der neue Amtsinhaber ohne Korrupti

on seinerseits seine zunachst verbuch- 

ten Verluste amortisieren konnte.

Als dritter Aspekt kommen die ext- 

rem hohen Geldbetrage ins Spiel (oft- 

mals auch Bargeld), die zum GroBteil 

aus der Schatulle der USA stammen 

und die seit dem Fall der Taliban 2001 

ins Land gepumpt wurden. Daruber 

hinaus haben naturlich auch die Ver- 

einten Nationen und diverse NRO zu 

dieser Geldschwemme beigetragen. Je- 

doch wurden die finanziellen Mittel der 

USA nahezu ohne jede Rechenschafts- 

pflicht, ohne Moglichkeiten zur Riick- 

verfolgung oder Bedingungen in die 

Hande von Powerbrokern, Politikern und 

Milizkommandeuren des afghanischen 

Staats gegeben.

Es sollte niemanden iiberraschen, dass 

diese Situation von einer Fiille von ge- 

rissenen und manipulativen politischen 

Mittelsmannern ausgenutzt wurde, wel- 

che sich ihre eigenen Landereien und po

litischen Zirkel gesichert haben, wahrend 

es dem Rest der Bevolkerung gleichzeitig 

praktisch an allem mangelte. Wenn ein 

Land, das drei Dekaden von anhalten- 

den und verheerenden Konflikten erdul- 

den musste, immer weiter mit frischem, 

scheinbar nicht enden wollendem Geld 

geflutet wird, kann man wohl kaum ein 

anderes Ergebnis erwarten.

Naturlich gibt es noch weitere potenzielle 

Griinde, die eine Erklarung fur den his- 

torisch schlecht gefuhrten afghanischen 

Staat liefern konnten. Daruber hinaus 

mochte ich auch nicht behaupten, dass 

ich das Phanomen von Vetternwirtschaft 

und Korruption in dem mir zur Verfii- 

gung stehenden Umfang komplett hatte 

analysieren konnen. Dieser Artikel hatte 

zum Ziele, zu erlautern, wie soziale und 

kulturelle Faktoren mit der komplexen 

Funktionsweise eines Staatapparates nach 

westlichem Vorbild (auf dem der afghani- 

sche Staat aufgebaut ist) interferieren.

Was ich jedoch als noch wichtiger an- 

sehe, ist, dass die in diesem Essay be- 

schriebenen soziokulturellen Ab- 

laufe, welche Vetternwirtschaft und 

Korruption begiinstigen, keineswegs 

nur in Staaten wie Afghanistan vor- 

kommen. Sie ftnden sich, wenn auch 

in abgeschwachter Form, in vielen so- 

genannten fortschrittlichen Nationen, 

wie zum Beispiel den westlichen. Auch 

wenn es in den heutigen westlichen 

Landern zwar kein Aquivalent zu ei

ner segmentaren Gesellschaft gibt und 

die afghanischen Familienbande folg- 

lich extrem stark erscheinen, so ken- 

nen wir doch ein ahnliches Phanomen. 

Denn wie der amerikanische Psycholo- 

ge Harry Stack Sullivan vor vielen De

kaden schrieb: „Everyone is much more sim

ply human than otherwise".

A.us dem Pnglischen ilbersetgt 

von Paphael Weiland
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Anmerkungen

1 Als segmentare Gesellschaft wird in der Po- 

litikethnologie und Ethnosoziologie eine eth- 

nische oder indigene Gesellschaft bezeichnet, 

die nicht von zentralen politischen Instituti- 

onen gepragt wird, sondern von gleichartigen 

und untereinander gleichrangigen Abstam- 

mungsgruppen (Lineages oder Clans). Von 

segmentaren Gesellschaften unterscheiden 

sich solche mit Klassen, Kasten, Standen oder 

Schichten, aus:  

Segmentare.Gesellschaft

https://de.wikipedia.org/wiki/

2 In der Weberschen Herrschaftstypologie 

ist der Patrimonialismus (als Untertyp der 

traditionalen Herrschaft) gekennzeichnet 

durch die Unterwerfung unter die Autoritat 

einer Person, die durch Tradition und einen 

(militarischen) Verwaltungsstab ausgeubt 

wird. Wahrend im historischen, patrimoni- 

alen Klientelismus ein Patron einem Klienten 

ein knappes Gut wie Sicherheit, Vieh, Land, 

Wasser u.a. gegen oft auch nur symbolische 

Dienste zur Verfiigung stellte, werden im ne- 

opatrimonialen Klientelismus ebenfalls 6f- 

fentliche G Liter und Dienste wie Bildung, Kre- 

dite, Lizenzen und nicht zuletzt bffentliche 

Amter vergeben.
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