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Wer schlieBt die Sicherheitslucke?

Die in Angriff genommene Reform des Sicherheitssektors 

entscheidet uber die langfristigen Entwicklungschancen 

Afghanistans

Mark Sedra

^ktuelle politische Diskussionen kreisen in Afghanistan momentan immer wieder um ein The-

- die Sicherheitslucke. Dieser Fokus afghanischer und internationaler Entscheidungstra- 

reflektiert zudem auch die Einschatzungen der afghanischen Bevolkerung, die immer wie-

^er die prekare Sicherheitslage als ihr wichtigstes Anliegen benennt.

ie Ursachen der Unsicherheit in

■ Afghanistan konnen trotz der ge 

gebenen und wechselseitigen 

^erflechtung en auf fiinf wesentliche

^aktoren zuriickgefiihrt werden (vgl. Ka-

sten 1): Milizen wie etwa die Taliban, der 

^r°genhandel und die aufkommende 

^togenmafia, die Einmischung benach- 

^arter Regionalmachte sowie die allgemei- 

ne Krirninalitat. So wurde in Anerkennung 

^er zentralen Bedeutung von Sicherheit 

den Wiederaufbau die Maxime „Si- 

c^erheit zuerst!“ ausgegeben. Die Stabili- 

~'trung der Sicherheitslage soli schlieBlich 

das Fundament fur alle weiteren 

^titwicklungsziele Afghanistans bilden. 

Jedoch reichen die bisherigen Anstrengun- 

°etl bei weitem nicht aus, um das Aus- 

^afi tier Probleme bewaltigen zu konnen. 

a die internationale Gemeinschaft bis-

':ing keine Ausweitung des Mandats der 

nternational Security Assistance Force (ISAF) 

■''1Cr Kabul und Umgebung hinaus be- 

Schlossen hat, ruht die Hauptlast allein 

;'!t' dem ProzeB der Sicherheitssektor-

ref°rm (SSR).

Sicherheitssektorreform ist ein 

te<dit neuer Begriff im Vokabular der 

aatenbildung. Sie soil alle relevanten 

ereiche - Ministerien, Institutionen so- 

'Vle Sicherheitskrafte und -dienste - ein- 

SchlieBen und diese effektiver und effizi- 

etlter sowie zugleich auch rechenschafts- 

i’dichtig machen.

^'e ist ein langwieriger ProzeB, der si- 

cderlich ein Jahrzehnt in Anspruch neh-

men wird, bevor er umfassend Friichte 

tragt. In Afghanistan ist die Sicherheits

sektorreform bislang die einzige relevan- 

te Karte im Spiel. Somit ist dieser Pro

zeB, der bislang noch nicht in Situationen 

eines Sicherheitsvakuums eingesetzt wor- 

den ist, einem enormen Erwartungsdruck 

ausgesetzt. Es kann deshalb nicht iiber- 

raschen, daB bisher nur wenige Fortschrit- 

te erreicht wurden. Die Sicherheitssektor

reform ist fur die langfristige Entwick

lung Afghanistans entscheidend. Nur mit 

ihr konnen nationale Strukturen und In

stitutionen als rechtmaBige Sicherheits- 

garanten eingerichtet werden. Allerdings 

fehlen bisher viele der erforderlichen 

Voraussetzungen.

Die fiinf Saulen der 

Sicherheitssektorreform

Die Agenda der afghanischen 

Sicherheitssektorreform stiitzt sich auf 

fiinf Saulen: Reform von Armee, Poli- 

zei und Justiz; die Entwaffnung, Demo- 

bilisierung und Reintegration der ehema- 

ligen Milizioniire (disarmarment, demo

bilisation, reintegration-. DDR), sowie die 

Anti-Drogenpolitik. Als kurzfristig er- 

reichbare Schwerpunkte wurden die Re

form von Armee und Polizei sowie die 

DDR-MaBnahmen identifiziert. Die bis

herigen Ergebnisse in diesen Feldern zei- 

gen aber eher die Fehler dieses Denkan- 

satzes auf.

Warlords der ersten 

und zweiten Linie

Afghanistans Warlords, lokale oder regio

nale Milizanfiihrer und Herrscher, sind 

eine amorphe Gruppe. Unter ihnen gibt 

es etwa fiinf bis acht der „ersten Linie“, 

die aufgrund ihrer Macht durchaus die 

Ubergangsregierung militarised und wirt- 

schaftlich bedrohen konnten. Paradoxer- 

weise stellen aber die Warlords der „zwei- 

ten Linie“ faktisch eine groBere Heraus- 

forderung und Bedrohung dar. Sie unter- 

hohlen vor alletn auf lokaler Ebene die 

Autoritat Kabuls. Dariiber hinaus sind 

sie oftmals im Drogenhandel involviert 

und aufgrund von Willkiir und MiBhand- 

lungen bei der Bevolkerung unbeliebt. 

Gegeniiber den einfluBreichen Warlords 

der ersten Linie, sind sie schwerer zu iso- 

lieren oder gar zu integrieren. Die „gro- 

Ben“ wie Ismail Khan oder Dostum ha- 

ben sich mittlerweile vielmehr im neuen 

System weitgehend etabliert und konnen 

ihre Macht nun ohne den standigen 

Kampf mit Rivalen ausiiben.

Gegeniiber den lokalen Warlords wird 

wohl einzig eine jeweils individuelle Kom- 

bination von Anreizen und Drohungen 

erforderlich sein, um sie in den allgemei- 

nen ProzeB einbinden zu konnen. Hier- 

zu sind aber noch intensive Studien zur 

Struktur sowie zu den kriegs-dkonomi- 

schen und sozialen Grundlagen des Miliz- 

wesens erforderlich, Bereiche zu denen 

noch keine adaquaten Arbeiten vorliegen.
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Afghanistan

Armeereform

Das zentrale Element det afghanischen 

Militarreform ist die Griindung der af

ghanischen Nationalarmee (Afghan Na

tional Army, ANA). Deren Rekrutierung 

und Ausbildung gilt vielfach als 

Lakmustest fur den gesamten ProzeB der 

Staatswerdung. Da der afghanischen 

Ubergangsregierung (Afghanistan Tran

sitional Administration, ANA) von Hamid 

Karzai bislang jegliche Instrumente zur 

Durchsetzung ihrer Politik auBerhalb 

Kabuls fehlen, werden die Erwartungen 

an diese junge Truppe jedoch ins Uner- 

mefiliche geschraubt.

Die Ausbildungsprogramme der USA 

stieBen auf vielfaltige Probleme, vor al- 

lem bei der Rekrutierung und der „ethni- 

schen Komponente“ sowie hinsichtlich 

der verfugbaren Ressourcen. So wurden 

bis August 2003 nur rund 5.000 bis 6.000 

Soldaten ausgebildet. Auch wenn sich die 

ersten afghanischen Verbande dem Ver- 

nehmen nach im Einsatz bewahrt haben, 

so stellt die Armee vorerst nur ein sehr 

begrenztes Sicherheitspotenzial dar. Bis 

zur Erreichung der Sollstarke von etwa 

70.000 Soldaten werden noch fiinf bis 

zehn Jahre vergehen.

Polizeireform

Im Rahmen der iibernommenen Auf- 

gabe, die afghanische Polizeireform zu un- 

terstiitzen, stellt die Wiedereinrichtung der 

Kabuler Polizeiakademie die bisher wich- 

tigste Leistung Deutschlands dar. Im Au

gust 2002 begann der erste Jahrgang mit 

rund 1.500 Polizeianwartern die Offi- 

ziersausbildung. Diese Akademie und ihre 

Ausbildung gilt als einer der bisher wich- 

tigsten Erfolge der Sicherheitssektor- 

reformen und wird mittlerweile durch 

Folgeprogramme erganzt. So unterstiit- 

zen die USA die Einrichtung des Kabuler 

Polizeitrainingszentrums, um auch die un- 

teren Dienstgrade, die meist keinerlei 

strukturierte Polizeiausbildung und oft- 

mals selbst keine grundlegende Schulbil- 

dung absolviert haben, zu erreichen. Bei 

insgesamt 73.000 Polizisten in Afghani

stan bleibt auch diese MaBnahme nur elf 

erster Schritt, um das Polizeidilemma de5 

Landes zu beheben.

Demobilisierung

Das Programm zu Entwaffnung, De' 

mobilisierung und Reintegration der zalJ' 

reichen Milizen und Kampfverbande ist 

das wohl weltweit bekannteste, auch web11 

die MaBnahmen bis zum August 20(k 

noch nicht begonnen wurden. Fur de!1 

Programmtitel Afghan New Beginnings Prl>' 

gram (ANBP - Afghanistanprogramm 

den Neuanfang) sind alle technischen ufl^ 

finanziellen Voraussetzungen erfiillt, )e' 

doch liegt das Problem im politischef 

Bereich. Vor allem die Nominierung deS 

Panjshir-Tajiken Fahim zum Verteid1' 

gungsminister und die Dominanz der ehe' 

maligen Nordallianz oder United Fronts 

dieses Programm sehr behindert. So iibef' 

rascht es nicht wirklich, wenn die with 

tigsten Milizgruppen es weiter ablehneft 

ihre Waffen an eine zuvor als Gegner 

lebte Fraktion abzugeben.

Provozierte Pashtunen

Die Taliban profitieren momentan vom 

anwachsenden Arger und von der Unzu- 

friedenheit unter den Pashtunen im Su- 

den und Osten des Landes. Fur diese Un- 

zufriedenheit sind mehrere Griinde ver- 

antwortlich. Neben der unzureichenden 

Vertretung in der nationalen Ubergangs

regierung ist es das Unvermogen der 

Kabuler Regierung, die Pashtunen im 

Norden des Landes vor Menschenrechts- 

verletzungen zu schiitzen. Dariiber hin- 

aus haben die Pashtunen bislang noch kei

ne wirkliche Friedensdividende erlangt, da 

in ihrem Siedlungsgebiet weiterhin Unsi- 

cherheit an der Tagesordnung ist.

Der vielleicht wichtigste Grund ist aber in 

den militarischen Aktionen der von den 

USA angefuhrten Koalition gegen Terror- 

gruppen in pashtunischen Dorfern zu su- 

chen. Hierbei wird vor allem die mangeln- 

de kulturelle Sensibilitiit der US-Einheiten 

kritisiert. Nach afghanischen Zeitungsbe- 

richten kam es bei US-Routineeinsatzen 

wiederholt zu MiBhandlungen und Zer- 

storungen von Eigentum unter den 

Pashtunen und selbst zu Durchsuchun- 

gen von Frauen durch US-Soldaten - ein 

Punkt, der nicht mit dem Ehrenkodex der 

Pashtunen vereinbar ist.
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Afghanistan

Die Reformhindernisse

Fur die Umsetzung der Sicherheits

sektorreform ist ein Minimum an Sicher- 

^eit und Stabilitat im Land erforderlich. 

dieses Niveau ist in Afghanistan aufgrund 

eUier fehlenden „robusten“ Friedens- 

Slcherungsprasenz internationaler Krafte 

a^er noch nicht erreicht worden. in frii- 

Feren Fallen solcher Reformprogramme 

korinte entweder auf starke nationale 

o
ueitkrafte, etwa in Angola, oder auf star

ve Internationale Verbande, wie in Bosni- 

etl> zuriickgegriffen werden.

Trotz wiederholter Forderungen nach 

eiUer landesweiten Ausdehnung der ISAF- 

^'risatze (vgl. die Meldungen hierzu in 

d£r Rubrik „Im Uberblick“ dieser Aus- 

8abe) bleiben diese auch nach der Uber- 

'Vihnie der ISAF-Kommandos durch die 

''■ A'l'C) Weiterhin auf Kabul und Umge- 

,)IJng begrenzt. Jedoch bietet die nun er- 

f°lgte NATO-Fiihrung die Moglichkeit 

der ISAF-Expansion, wobei aber die nach- 

^Ucklichen Bitten an die Mitgliedsstaa- 

teu um Truppenentsendungen die Aus- 

Slchten als ungewiB erscheinen lassen.

So wird mitderweile verstarkt das In- 

strurnent der Provisional Reconstruction Teams 

(PRT, vorlaufige Wiederaufbaugruppen) 

ds Weg 2ur Ausdehnung der militarischen 

S’cherheit im Land aufgegriffen. Die US- 

^rrnee hat dieses militarisch-zivile Kon- 

2ept vor allem in den pashtunischen Sied- 

^Ugsgebieten eingesetzt, um die Herzen 

und Gemiiter der Bevolkerung zu gewin- 

tlen. Unter dem militarischen Schutz sol-

zivile HilfsmaBnahmen ein sicheres 

Frnfeld flnden. Allerdings mangelt es den 

Sisherigen PRT-Programmen an Perso-

und Ausstattung, sodaB sie weder ei- 

etl wirksamen EinfluB auf die regionale 

Sicherheit noch fur den Wiederaufbau vor 

rt leisten konnten

Zwischenzeitlich ist die Diskrepanz zwi- 

Scheti dem notwendigen Bedarf und den 

tatsachlichen internationalen Hilfszusagen 

'’’hl bekannt: diese schlieBen auch die 

al
s von zentraler Bedeutung betrachte- 

etl Sicherheitsstrukturen ein. Ein deutli- 

ches Beispiel hierfiir ist der vom UN- 

^utwicklungsprogramm (UNDP) fur die 

aufenden Kosten der Polizei eingerich- 

tete Raw and Order Trust Fund for Afghani

stan (LOFTA). Bis Juli 2003 waren von 

^en geplanten 75 Millionen US-Dollar 

e*uzig e]f Millionen US-Dollar zugesagt
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Warlords der ersten Linie: 

Dostum (links) und Ismail Khan (rechts) 

(Foto: Archiv)

Politische Zersplitterung

worden. Um das zentrale Ziel professio- 

neller und loyaler Sicherheitskrafte tat- 

sachlich zu erreichen, mtissen deren Ge- 

halter angemessen sein und vor allem 

auch piinktlich ausgezahlt werden.

eine internationale Sicherheitsprasenz mit 

einem klaren Mandat zumindest fur die 

regionalen Zentren auBerhalb Kabuls von 

groBer Wichtigkeit. Andernfalls drohen 

die bisherigen Erfolge der Ubergangsre- 

gierung Karzais zu scheitern. 

(Ubersetzung: J. Clemens)

Die Sicherheitssektorreform wird ent- 

scheidend durch interne politische Fak- 

toren behindert. Dies ist insbesondere die 

ethnisch fokussierte Fraktionenbildung 

innerhalb der Ubergangsregierung sowie 

die Dominanz der Panjshir-Tajiken in den 

Sicherheitskraften. Solange diese Sicher

heitskrafte als Instrument einer einzigen 

ethnisch-politischen Gruppe aufgefaBt 

werden, kann kein offentliches Vertrau- 

en aufgebaut und deren politische Legiti- 

mitat erreicht werden. Solange werden 

sich auch die zahlreichen Milizen nicht 

in die Zivilgesellschaft integrieren lassen. 

Konsequenterweise miissen die MaBnah- 

men der Sicherheitssektorreform deshalb 

auch die Fiihrung und Strukturen im 

Verteidigungs- und im Innenministerium 

umfassen.

Der politische und humanitare Spiel- 

raum, der fur den Fortschritt der Staats- 

bildung bendtigt wird, erfordert demzu- 

folge neue, andere Ansatze, um das 

Sicherheitsdilemma iiberwinden zu kon- 

nen. Ungeachtet der Summen an Geld, 

welche in den ProzeB der Sicherheits

sektorreform flieBen, bleibt solange eine 

Sicherheitsliicke bestehen, bis die neuen 

afghanischen Sicherheitskrafte ihre voile 

Einsatzbereitschaft erreicht haben wer

den. Eine realistische Einschatzung muB 

von fiinf bis zehn Jahren ausgehen. Um 

diese Sicherheitsliicke zu uberbriicken, ist
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