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Afghanistan: Kein Frieden ohne die 

Mehrheit der Bevolkerung

Almut Wieland-Karimi

Wie laBt sich in Afghanistan erfolgreich eine dauerhafte Friedensordnung herstellen? Wer 

sind die richtigen Partner hierfiir? Welche Rolle konnte hierbei Deutschland spielen? Und 

welche Aufgaben kommen auf die Internationale Staatengemeinschaft und Nichtregie- 

rungsorganisationen zu? Dies sind Fragen, mit denen sich die nachfolgend dokumentierte 

Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung auseinandersetzt, die kurz nach Beginn der britisch- 

amerikanischen Militaroffensive gegen Afghanistan entstand.

Die zivilen Oppositionskrafte - 

straflich vernachlassigt

In der momentanen politischen Dis- 

kussion liber Afghanistan wird ein zen- 

traler Aspekt straflich vernachlassigt: Wie 

stellt sich die Mehrheit der etwa zwanzig 

Millionen Afghaninnen und Afghanen 

ihre politische Zukunft vor? Sie sind we- 

der Anhanger der Taliban noch der 

Nordallianz. Ihr Leben wird vielmehr 

von lokalen und regionalen traditionellen 

Organisationseinheiten bestimmt, die ih

re Legitimitat fiber lokale Ratsver- 

sammlungen (sburas oder jirgas) beziehen. 

In diesen Raten sind religiose, ethnische 

bzw. Stammes-, Dorf- oder Talfiihrer 

vertreten, die zwar einerseits von den 

iibergeordneten politischen und mili- 

tarischen Rahmenbedingungen abhangig 

sind, sich aber dennoch ein groBes Stuck 

Autonomie und Unabhangigkeit bewah- 

ren. Auf lokaler Ebene haben sich einfa- 

che Formen einer funktionierenden Ver- 

waltung herausgebildet. Die Zugehdrig- 

keit zu Kriegs fraktionen oder auch alter-
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nativen politischen Gruppierungen er- 

folgt zumeist tiber diese Rate, die - um es 

in unsere Sprache zu iibersetzen - als 

Wahlmanner oder Multiplikatoren fun- 

gieren. Afghanistan ist also langst nicht 

so desorganisiert, wie es von auBen 

scheint.

Der GroBteil der Bevolkerung ist in er- 

ster Linie kriegsmiide und vertraut nur 

wenig auf die militarisch-politischen 

Krafte, die sich in den letzten 20 Jahren 

disqualifiziert haben - angefangen vom 

kommunistischen DVPA-Regime, tiber 

die rivalisierenden Mujaheddin und der 

aus ihnen hervorgegangenen Nordallianz 

bis zu den Taliban. Die Mehrheit der 

Bevolkerung wiinscht sich nach tiber 

zwanzig Jahren Krieg nichts sehnlicher 

als Frieden, vor allem weil die humanita- 

re Not noch nie so fiirchterliche Aus- 

maBe gehabt hat wie jetzt: Bis zu sieben 

Millionen Menschen, also etwa ein Drit- 

tel der Bevolkerung, befindet sich auf der 

Flucht und der Winter ist bereits in den 

Hohenlagen eingebrochen. Ausloser fur 

diese Katastrophe sind der Btirgerkrieg 

und die Unfahigkeit der Kriegsfraktio- 

nen, die Bevolkerung zu versorgen. Hin- 

zu kommen eine tiber Jahre andauernde 

Diirre und seit kurzem die Angst der in 

den Stadten lebenden Bevolkerung vor 

den jiingsten Militaraktionen.

Fur eine mittelfristige Perspektive ist 

es wichtig, daB die humanitare Hilfe 

nicht indirekt eine der Btirgerkriegs- 

fraktionen unterstiitzt. Die traditionellen 

zivilen Krafte und deren Fiihrer konnen 

dutch materielle Hilfen (Nahrungsmittel, 

Wiederaufbauhilfe) und politische Ein- 

beziehung in einem Kon- 

sultationsmechanismus gestarkt werden. 

Denn: Eine dauerhafte politische Losung 

- und somit mittelfristige Verbesserung
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der Lebensbedingungen - wird es nur 

geben konnen, wenn die Mehrheit der 

Afghanen diese mittragt.

Die demokratische Bewegung - ein 

zartes Pflanzchen, das es zu pfle- 

gen gilt

Neben den traditionellen politischen 

Strukturen gibt es eine weitere Kraft, die 

einen politischen LosungsprozeB starken 

konnte: die demokratische Opposition. 

Ihre Vertreter kann man identifizieren, 

ansprechen und befragen. Sie sind kei- 

neswegs so anonym, daB man sie nicht - 

oder noch nicht - am politischen ProzeB 

beteiligen konnte. Das wird aber bisher 

nicht oder kaum versucht. Kaum ein 

westlichcr Politiker hat bislang Kontakt 

mit der demokratischen Opposition in 

Afghanistan selbst aufgenommen. Das 

muB aber umgehend erfolgen.

Die Geschichte der demokratischen 

Bewegung geht zuriick auf den Anfang 

des letzten Jahrhunderts. Zeitgleich zur 

jungtiirkischen Bewegung mit Mustafa 

Kemal Pascha (Ataturk) an der Spitze, 

entwickelte sich in Afghanistan eine so- 

genannte jungafghanische oder Konstitu- 

tionalismus-Bewegung (mashrutiyyaty Sie 

verzeichnete ihren ersten Erfolg mit der 

Einsetzung einer modernen Verfassung 

im Jahr 1923. Einer der Vordenker war 

Mahmud Tarzi, der gemeinsam mit Kd- 

nig Amanullah aktiv war. Im Gegensatz 

zur Tiirkei jedoch stieBen die Errungen- 

schaften auf starken konservativen Wi- 

derstand, so daB die Demokraten nach 

1929 zunachst in den Untergrund ge- 

drangt wurden. Viele gut ausgebildete 

und intellektuelle Kreise, ein GroBteil der 

Meinungsmacher, jedoch engagierten 

sich uber die Jahrzehnte fur demokra

tische Werte. Je nach politischer Situ

ation wurden Fiihrer der national- 

demokratischen Bewegung von Seiten 

des Staates verfolgt, oder aber, sie erhiel- 

ten wie Mitte der 60er Jahre, neuen Auf- 

trieb und kandidierten bei den Wahlen. 

Ein Teil der Erfolgsgeschichte: Mit der 

Verfassung von 1964 wurden die afgha- 

nischen Frauen gleichberechtigt. In die- 

ser Zeit entstanden einzelne demokrati

sche Parteien, die sich vor allem um be- 

stimmte Personlichkeiten und Zeitschrif- 

ten bildeten.

Nach dem Putsch von 1973, insbeson- 

dere aber 1979 nach dem sowjetischen 

Einmarsch in Afghanistan und dem Be- 

ginn der Widerstandsbewegung sind die 

demokratisch orientierten Gruppierun- 

gen zu groBen Teilen zwischen die Fron-

ten geraten: Zusammenschliisse ver- 

schiedener Gruppen wie die Nationale 

Einheitsfront Afghanistans (NEFA) or- 

ganisierten ihren eigenen Widerstand, in 

der sich linke und gemaBigte demokrati

sche Krafte trafen. Diese wurden aber 

aufgrund ihrer politischen Motivation 

von den islamisch oder islamistisch ge- 

pragten Mujaheddin an den Rand ge- 

drangt. Dem demokratischen Widerstand 

fehlte vor allem die Unterstiitzung aus 

dem Westen: Geld, Logistik und Waffen, 

die die anderen Parteien erhielten. Be- 

sonders dem pakistanischen Geheim- 

dienst waren sie ein Dorn im Auge und 

bekannte Anfiihrer, wie Qayyum Rahbar, 

Massim Ludin und Sayyid Majrouh und 

viele andere wurden ermordet, wodurch 

die Bewegung stark geschwacht wurde.

Dennoch existieren ihre Zellen in Af

ghanistan und im Exil weiter. Die fol- 

genden Gruppierungen bzw. Parteien 

sollen exemplarisch vorgestellt werden: 

In der Afghan Mellat („afghanische Nati

on"), die sich als sozialdemokratisch be- 

zeichnet, sind verschiedene Flugel in ei- 

nem liberal-intellektuellen bis paschtu- 

nisch-chauvinistischen Spektrum aktiv. 

Von dieser hat sich die Wulusi Mellat 

(„volksnational“) abgespalten. Nennens- 

werte Gruppierungen sind weiterhin die 

Setam-e Meili, eine Abspaltung von der 

ehemaligen kommunistischen Partei 

DVPA, die Shulah-yye ]awid („Ewige

Waffenverkaufer (Foto: Jorge Scholz)

Flamme"), eine von stadtischen Intellek-
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tuellen dominierte Gruppierung, und die 

Paschtunische Sozialdemokratische Par- 

tei. Nach jahrelangen Bemiihungen in ei- 

nem politischen ProzeB haben diese 

Gruppen es geschafft, sich in einem 

Dachverband zusammenzuschlieBen: 

Die „Allianz fur Demokratie“ wurde im 

J uni 2001 in Aachen gegriindet und ihr 

gehdren - bislang - acht Gruppierungen 

an. Diese haben den iiberwiegenden Teil 

ihrer Anhanger in Afghanistan. Ihre Or- 

ganisationszentralen befinden sich je- 

doch aufgrund der politisch gefahrlichen 

Lage und mangelnden Sicherheit fur die 

Aktivisten im westlichen Exil. Aus nahe 

liegenden Griinden liegen keine empi- 

risch gesicherten Zahlen zu ihrer quanti- 

tativen Starke vor, jedoch ist von jeweils 

mehreren tausend aktiven Mitgliedern 

auszugehen.

Vielversprechend kbnnte in der aktu- 

ellen Situation sein, daB sich die de- 

mokratischen Krafte mit der oben be 

schriebenen politisch ungebundenen Be- 

volkerungsmehrheit zu einer zivilen Op

position, also zu einer weiteren Kraft in 

Afghanistan, zusammenschlieBen. Die 

demokratischen Gruppen verfiigen uber 

viele Vorteile: Sie haben sich - im Ge- 

gensatz zu den anderen afghanischen 

Akteuren - in den Augen der Bevolke- 

rung nicht disqualifiziert. Bei ihnen sind 

Frauen aktiv. Sie verfiigen uber ein fur 

afghanische Verhaltnisse auBeror- 

dentliches Potential an Fachkraften (Arz- 

te, Ingenieure, Lehrer, etc.) und haben 

eine Briicke ins Ausland gebaut. Weiter- 

hin spielen ethnische und religiose Iden- 

titaten nur eine untergeordnete Rolle. Es 

gibt bereits erste Beispiele aus stidlichen 

und siidwestlichen Provinzen, in der sich 

Ratsversammlungen konstituieren, in de- 

nen zum einen die traditionellen Fiihrer 

vertreten sind, zum anderen aber demo- 

kratische Vertreter und Intellektuelle mit 

einbezogen sind. Die groBte Schwierig- 

keit, vor der diese oppositionellen Initia- 

tiven stehen, sind der drohende Winter 

und Versorgungsmangel, aber auch die 

fehlende internationale Unterstiitzung, 

welche die Kriegsparteien und die Kd- 

nigsanhanger dagegen erhalten.

Aus den Fehlern der Vergangen- 

heit lernen!

Welche realistischen Ansatze kann es 

fur eine politische Losung des Konfliktes 

geben? Es besteht Konsens dariiber, daB 

nur so eine dauerhafte Stabilisierung Af

ghanis tans und der angrenzenden Region 

erreicht werden kann. Deutlich gewor- 

den ist in den letzten Wochen, daB die 

USA als Anfiihrer der Anti-Terror- 

Allianz zwar eine dezidierte militarische, 

jedoch keine ausreichend eindeutige poli

tische Strategic fur Afghanistan verfol

gen. Umso wichtiger ist, daB in der der- 

zeitigen Diskussions-, Konsultations- 

und Verhandlungsphase die unterschied- 

lichen Interessen der afghanischen Be- 

volkerung, der afghanischen politischen 

und militarischen Akteure, der Anrainer- 

staaten und internationalen Spieler einbe

zogen werden, damit diese sich auf- 

einander zu bewegen konnen. Bereits 

jetzt steht fest: Fur die Chancen auf ei

nen wirklichen Frieden wird es ent- 

scheidend sein, ob Afghanistan wieder 

einmal nur kurzfristig im Rampenlicht 

steht oder aber mittel- und langfristige 

Strategien greifen, die nachhaltig von ei

ner nationalen wie internationalen Pro- 

Frieden-Allianz verfolgt werden.

Zu den Fehlern zahlt, daB der Westen 

in den 80er Jahren ausschlieBlich religids 

motivierte, aber nicht demokratisch ori- 

entierte Widerstandsgruppen unterstiitzt 

hat. Nach 1992, nach dem Ende des 

Ost-West-Konflikts und dem Zusam- 

menbruch des pro-sowjetischen Statthal- 

terregimes, war Afghanistan sich selbst 

beziehungsweise den bewaffneten Grup

pen iiberlassen worden. Die ehemaligen 

Mujaheddin-Gruppierungen, von ihren 

jeweiligen externen Unterstiitzern stark 

bewaffnet, verwickelten sich in einen 

blutigen regionalisierten Biirgerkrieg, der 

zehntausende Menschen das Leben kos- 

tete und die Stadt Kabul in Schutt und 

Asche legte. Dieser Krieg um die Macht 

in Kabul, verbunden mit von der Bevol- 

kerung nicht vergessenen schweren Men- 

schenrechtsverletzungen, bildete die 

Voraussetzung fur den Erfolg der radikal 

islamistischen Taliban. Zunachst konn- 

ten die Truppen um Mullah Omar ab 

1995 nach rasanten Gelandegewinnen 

eine gewisse Sicherheit und Stabilitat her- 

stellen - jedoch sehr bald stellte sich her- 

aus, daB die als Militarkraft angetretenen 

Taliban uber keinerlei politische Ambi- 

tionen bzw. Know-how verfiigten: Feh

lende Infrastruktur- und Wiederaufbau- 

maBnahmen im Biindel mit massiven 

Menschenrechtsverletzungen haben die

UN-Sprecher Fawzi in Bonn:

Trugt der schdne Schein des Konferenzerfolgs? (Foto: Jorge Scholz)
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Taliban zu einem Schreckensregime 

werden lassen. Usama bin Laden und 

seine Anhanger genieBen Gastrecht, und 

Afghanistan, ohne uber funktionierende 

Institutionen eines Staates zu verfugen, 

geriet auf die Liste der „Schurkenstaa- 

ten“.

Die einzigen Instrumente, welche die 

Staatengemeinschaft wahlte, um diesem 

PulverfaB zu begegnen, waren die Isola

tion der Taliban verbunden mit UN- 

Sanktionen. Bereits die mutwillige Zer- 

stdrung der Buddha-Statuen im zentral- 

afghanischen Bamiyan im Fruhjahr 2001 

hat deutlich gezeigt, daB der international 

eingeschlagene Weg in eine Sackgasse 

fuhren muBte, da weder die UN noch is- 

lamische Staaten auf die Taliban-Fiih- 

rung EinfluB zu nehmen vermochten: 

Letztendlich macht die Analyse der poli- 

tischen Entwicklung Afghanistans in der 

letzten Dekade sehr deutlich, daB nur ein 

mittel- und langfristiges Engagement der 

Staatengemeinschaft zu einer Befriedung 

der Region und Eingrenzung inter

national bedrohlicher Potentiale fuhren 

konnen. Zu diesen zahlen nicht nur das 

zur Zeit besonders prasente terroristi- 

sche Netzwerk Al-Qaida, sondern auch 

die atomare Bewaffnung Indiens und 

Pakistans, Drogenproduktion, Waffen- 

handel, die geringe soziodkonomische 

Entwicklung und Migrationsstrome.

Was kann die internationale Ge- 

meinschaft tun?

Zunachst einmal konnen es nur massi

ve international koordinierte humanitare 

Not- und SoforthilfemaBnahmen schaf- 

fen, der notleidenden und zu einem gro- 

Ben Teil auf der Flucht befindlichen Be- 

volkerung zum Uberleben zu verhelfen. 

Diese Anstrengungen laufen bereits auf 

Hochtouren. Wichtig ist, daB parallel zu 

den humanitaren und den militarischen 

Aktionen bereits die politischen Ld- 

sungsansatze eruiert und umfassende 

WiederaufbaumaBnahmen eingeleitet 

werden.

Obwohl eigentlich ein Konsens dar- 

iiber besteht, daB grundsatzlich den Af- 

ghanen keine Losung von auBen aufok- 

troyiert werden sollte, da eine solche 

kaum dauerhaft . Bestand haben konnte, 

ist ein eindeutiger Widerspruch zur Real

politik festzustellen: Die Burgerkriegs- 

fraktionen und der Konig, die als Inter- 

essensvertretungen fur eine politische 

Losung diskutiert werden, erhalten eine 

massive Forderung aus dem Ausland. 

Eine politische Konflikdosung wird aber 

nur dann von Erfolg gekront sein kbn- 

nen, wenn alle afghanischen Interessen - 

auch die zivile Opposition und die de- 

mokratische Bewegung - gleichberech- 

tigt, das heiBt ohne Bevorzugung betei- 

ligt, sind.

Abenteuer Afghanistan:

Wohin steuert die deutsche AuBenpolitik (Foto: Jorge Scholz)

Der Sicherheitsrat der Vereinten Na- 

tionen wird festlegen, mit welchem 

Mandat eine UN-Mission fur Afgha

nistan ausgestattet sein wird. DaB es ein 

solches geben wird, steht zurzeit auBer 

Zweifel. Aufgrund der divergierenden 

nationalen und regionalen Interessen und 

der fast kompletten Zerstdrung der oh- 

nehin nur rudimentaren Infrastruktur, 

kann nur ein umfassendes und mittel- bis 

langfristiges Mandat die Vor- 

aussetzungen fur einen nachhaltigen Er- 

folg schaffen.

Zunachst einmal werden die Vereinten 

Nationen vor der Schwierigkeit der Ent- 

waffnung der Burgerkriegsfraktionen 

und der Ausfiillung des militarischen 

Machtvakuums stehen, das nur kurzfri- 

stig von der Anti-Terror-Allianz ausge- 

fullt werden kann. In diesem Zusam- 

menhang konnte die Organisation der Is- 

lamischen Staaten (insbesondere mit 

muslimischen Soldaten unter einem UN- 

Mandat) eine wichtige Rolle spielen, da 

die amerikanische und britische Militar- 

prasenz sowohl bei den Kriegs fraktionen 

als auch bei der Bevolkerung auf religids 

und politisch motivierte Ablehnung sto- 

Ben wird. Eine andere Option ware, die 

einfachen Kampfer der Biirgerkriegs- 

fraktionen - nicht ihre militarischen An- 

fiihrer - als Soldaten in eine neu aufzu- 

bauende zentrale militarische Kraft ein- 

zugliedern, sie auszubilden und fur eine 

Ubergangszeit unter ein UN-Kommando 

zu stellen. Problematisch ist die Ent- 

waffnung vor allem vor dem Hinter- 

grund, daB Waffen im ganzen Land und 

in der Region weit verbreitet, Komman- 

danten grundsatzlich kauflich sind und 

eine ganze Generation auBer dem Um- 

gang mit Waffen nichts gelernt hat.

Bei der beabsichtigen Beseitigung des 

Taliban-Regimes laBt sich diese Kauf- 

lichkeit zwar zunachst positiv anwenden 

- im zweiten Schritt wird sich aber die 

Frage stellen, wie die warlords der beiden 

Burgerkriegsfraktionen in die Gesell

schaft eingegliedert werden konnen. Erst 

nach einer eindeutigen Beendigung der 

militarischen Phase und einer Willenser- 

klarung der internationalen Gemein- 

schaft, sich in Afghanistan fur die Kon- 

solidierung des Friedens einsetzen zu 

wollen, ist denkbar, daB ein Rehabilitati- 

onsprogramm fur die ehemaligen Kamp

fer umgesetzt werden kann. Moderaten 

Kraften auf Seiten der Nordallianz und 

der Taliban sollte zudem zugestanden 

werden, eine Rolle in einer neuen Regie

rung zu iibernehmen, denn nur dies wird 

garantieren konnen, daB sie sich als Mit-
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wirkende an einem FriedensprozeB fuh- 

len konnen. Zu priifen ist zudem, ob 

fiihrende warlords beider Seiten wegen ih- 

rer Verbrechen und/oder Menschen- 

rechtsverletzungen vor ein in

ternationales Gericht gestellt werden sol- 

len.

Ein weiterer zentraler Faktor fiir eine 

erfolgreiche politische Losung werden 

die Anrainerstaaten sein: Ankniipfend an 

die von der United Nations' Special Mission 

for Afghanistan (UNSMA) gefiihrten „6 

+2 Verhandlungen“ (Afghanistans An- 

rainer plus USA und RuBland) sollten sie 

in einen umfassenden Konsultationspro- 

zeB einbezogen werden, in dem zum ei

nen Interessen verhandelt und Druck 

ausgeiibt, aber auch Anreize fiir die Zu- 

stimmung zu KompromiBldsungen ge- 

geben werden konnen.

Ferner sollten die Vereinten Nationen 

voriibergehend die Verwaltung und die 

Funktionen der Regierung - ahnlich wie 

in Ost-Timor - iibernehmen, wobei be- 

stehende administrative Strukturen zu 

fordern sind. Erst wenn minimale staatli- 

che Strukturen funktionieren und parallel 

dazu in einem politischen ProzeB mit 

breiter afghanischer Beteiligung grundle- 

gende Vereinbarungen fur einen zukiinf- 

tigen Staat getroffen werden, kann eine 

loyajirga (eine „groBe Ratsversammlung") 

einen Konsens uber die zukiinftige Aus- 

richtung dieses Staates feierlich bestati- 

gen und damit verbindlich machen. Dem 

Ex-Konig Zahir Shah wird bei diesem 

ProzeB die Rolle zufallen, die loya jirga 

einzuberufen und ihr Schirmherr zu sein. 

Mit Hilfe der UN-Verwaltung sollte eine 

Verfassung fur Afghanistan ausge- 

arbeitet, wobei die demokratisch aus- 

gerichtete Konstitution von 1964 cine 

wichtige Grundlage bilden konnte, und 

Wahlen vorbereitet werden. Der Verwal

tung wird des weiteren gemeinsam mit 

den afghanischen politischen Akteuren 

die Aufgabe zufallen, einen Wiederauf- 

bauplan zu erstellen oder in Auftrag zu 

geben und diesen in einem weiteren 

Schritt international zu koordinieren. 

Ferner sind - um nur die wichtigsten 

Aufgaben auf dem Weg zu nennen - 

Rahmenbedingungen fur die Wiederbe- 

lebung der Volkswirtschaft und Beendi- 

gung der Kriegswirtschaft zu schaffen.

Wie konnte ein spezifisch deut- 

scher Beitrag aussehen?

Deutschland genieBt in Afghanistan 

em hohes Ansehen und Vertrauen bei al

ien Bevolkerungsteilen. Es hat keine ne- 

gativ belastende koloniale Vergangenheit 

in der Region. Im Gegenteil: Es gab bis 

1979 eine sehr freundschaftliche und als 

gleichberechtigt empfundene deutsch- 

afghanische Partnerschaft, die sich in ei

nem starken entwicklungspolitischen 

Engagement von deutscher Seite in den 

60er und 70er Jahren manifestierte. Mit 

Paktia im' Siiden Kabuls wurde anhand 

eines Masterplans eine ganze Provinz 

umfassend entwickelt - ein Vorzeige- 

projekt fiir deutsches Know-how und die 

deutsch-afghanische Zusammenarbeit. 

Universitatspartnerschaften forderten ei

nen regen wissenschaftlichen Austausch. 

Bis heute unterstiitzen deutsche Nichtre- 

gierungsorganisationen kleine Entwick- 

lungsprojekte in Afghanistan. Vor die

sem Hintergrund konnte Deutschland im 

Rahmen seiner internationalen Einbin

dung eine prominente Rolle als Vermitt- 

ler zwischen den rivalisierenden Interes

sen iibernehmen.

Mit der Zielsetzung, in die Konflikt- 

losung demokratische Werte verstarkt 

einzubringen und die Basis der afgha

nischen Interessen zu verbreitern, sollten 

die demokratischen Gruppierungen be- 

sondere Unterstiitzung erhalten. Ein 

spezifisch deutscher Beitrag sollte sein, 

die demokratische Bewegung in Afghani

stan und im Exil im internationalen 

Diskussions- und KonsultationsprozeB 

zu fordern. Dazu gehort ihre Einbezie- 

hung in internationale Verhandlungen, 

die auf afghanischer Seite bis jetzt vom 

Konig und der Nordallianz - infolge in- 

ternationaler Forderung - dominiert wer

den. Wichtig ist auch, der afghanischen 

Bevolkerung die Botschaft zu vermitteln, 

daB bei einer politischen Losung nicht 

nur auf den Konig und die Biirgerkriegs- 

fraktionen gesetzt wird, sondern daB 

auch sie die Moglichkeit hat, sich an der 

politischen Konfliktbewaltigung aktiv zu 

beteiligen. Eine gezielte Unterstiitzung 

der lokalen und regionalen politisch- 

administrativen Strukturen beziehungs- 

weise ziviler Krafte in Form der shuras 

und ein communitydiuildingdNyyAmm wa- 

ren hierfiir wichtige Ansatzpunkte, die 

im Rahmen der bewahrten deutschen In- 

stitutionen und Instrumente der Ent- 

wicklungszusammenarbeit umgesetzt 

werden konnen.

Vorstellbar ist weiterhin, ein Riickkehr- 

programm fiir die iiber 80000 in 

Deutschland lebenden Afghaninnen und 

Afghanen anzubieten. Unter ihnen be- 

finden sich iiberdurchschnittlich viele gut 

ausgebildete Krafte, die in Afghanistan 

eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau 

Wiederaufbau - gemeinsam mit den 

deutschen Institutionen - leisten konn- 

ten. In diesem Bereich kann zum einen 

auf die Erfahrungen mit dem Programm 

fiir Bosnier, aber auch das Fachkrafte- 

programm Afghanistan, das die Ge

sellschaft fiir Technische Zusammen

arbeit Anfang der 90er Jahre anbot und 

letztendlich an der Fortsetzung des Krie- 

ges nach 1992 scheiterte, zuriickgegriffen 

werden. Entscheidend fiir den Erfolg ei

nes solchen Programms wird sein, ob 

permanenten oder zeitweiligen Riickkeh- 

rern eine Garantie gegeben werden kann, 

daB die Umsetzung der Friedenslosung 

nachhaltig international unterstiitzt wird.

Nationalgefiihl - Basis fiir die 

Konfliktlosung

Trotz des iiber 20-jahrigen Krieges in 

Afghanistan, der schmerzhaften Verluste 

und Erfahrungen sowie der Zer- 

splitterung der Gesellschaft, gibt es - im 

Gegensatz zu anderen Landern in Biir- 

gerkriegssituationen - eine gemeinsame 

Basis fiir eine Konfliktlosung: ein iiber- 

greifendes afghanisches Nationalgefiihl. 

Die Zugehdrigkeit zur afghanischen Na

tion verbindet ethnische Gruppen, 

Stamme sowie religiose Gemeinschaften 

und politische Gruppierungen. Die An- 

rainer hingegen versuchen diese Loya

ll taten fiir ihre jeweiligen eigenen Inter

essen in Afghanistan zu nutzen - in Af

ghanistan selbst gibt es keine Auto- 

nomiebestrebungen entlang ethnischer 

oder religioser Linien. Die immer wieder 

geauBerte zentrale Forderung, daB die 

Afghanen sich untereinander einigen 

miissen, hat vor dieser Perspektive - 

mindestens grundsatzlich - Aussicht auf 

Erfolg. Allerdings bedarf dies internatio- 

naler Unterstiitzung, da bis jetzt standig 

regionale und internationale Akteure in 

den Konflikt eingegriffen haben.

Die Basis fiir den zentralen afghani

schen Konflikdosungsbeitrag ist zu- 

nachst ein innerafghanischer Grundkon- 

sens dariiber, daB eine politische Losung 

angestrebt wird. Die Bemiihungen um 

eine nationale Versohnung und einen po

litischen Weg konnen nur in einem Pro

zeB Erfolg haben: Mit der Organisation 

kleiner shuras und jirgas innerhalb und 

auBerhalb Afghanistans von der lokalen 

Einheit bis zu einer regionalen Ebene 

konnen Delegierte bestimmt werden, die 

als Vertreter von alien Bevolkerungstei- 

len akzeptiert werden. Am Ende dieser 

ersten Phase konnte die Abhaltung einer 

loya jirga, an der diese so gewahlten Ver-
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treter teilnehmen, die erreichten Verein- 

barungen offentlich machen und damit 

unterstreichen. Wichtig ist, auf diesem 

Weg alle Bevolkerungsteile, vor allem 

aber auch die afghanischen Frauen, zu 

beteiligen. Auch in friihere beratende 

groBe Ratsversammlungen wurden Af- 

ghaninnen - wenn auch nicht in adaqua- 

ter prozentualer Beteiligung - einbezo- 

gen-

In den lokalen und regionalen Ratsver

sammlungen ist auch die Zusammen- 

arbeit mit den UN zu thematisieren, 

denn nur mit der konstruktiven Unter- 

stiitzung der Bevolkerung fur deren 

Konfliktvermittlung und Wie- 

deraufbauprogramme konnen positive 

Ergebnisse erzielt werden. Das Selbst- 

verstandnis der politischen Krafte be- 

dingt jedoch, daB die militarischen 

Gruppen, also die Nordallianz und die 

Taliban, bereit sein miissen, fur eine poli- 

tische Losung ihre Waffen niederzule- 

gen. Insbesondere die Angehdrigen der 

Bildungsschicht, die Fachkrafte im Land 

und im Exil sollten sich aktiv in den Wie- 

deraufbau einbringen konnen, wobei zu- 

riickkehrende Afghanen auch Briicken 

zwischen Gesellschaften bauen konnen, 

die fur die internationale Zusammenar- 

beit ein wichtiges Element darstellen.

Bekannte Interessen auf dem Weg 

zu einer Losung

Zunachst einmal sind die bereits oben 

angesprochenen Anrainerstaaten zu nen- 

nen, die mit unterschiedlicher Intensitat 

ihre Interessen in Afghanistan durch- 

zusetzen versuchen. Allein die Motive 

gleichen sich: Niemand der Anrainer will 

eine ihm feindlich gesinnte Regierung in 

Afghanistan haben - eine Fortsetzung 

der kriegerischen Auseinandersetzung 

ziehen sie dieser Option vor. Die Anrai

ner haben ihre Klientel in Afghanistan 

aufgrund ethnischer oder religidser Ver- 

bindungen: Fur Pakistan spielen die 

Paschtunen, die Mehrheitsethnie in Af

ghanistan und der Grenzregion zwischen 

beiden Landern, eine wichtige Rolle, die 

durch die von der britischen Kolonial- 

macht gezogene „Durand-Linie“ auf 

zwei Staaten verteilt wurden. Der paki- 

stanische Geheimdienst und Teile des 

pakistanischen Militars werden von den 

Paschtunen dominiert. Die Iraner haben 

insbesondere Verbindungen zur schii- 

tisch dominierten hi^b-e wahdat, einem 

Mitglied der Nordallianz. Turkmenistan, 

Tajikistan und Uzbekistan verbinden 

ethnische Gemeinsamkeiten vor allem 

mit Nordafghanistan, welche wiederum 

die Interessen RuBlands mitbestimmen, 

das sich vor allem vor den islamistischen 

Kraften furchtet. Indien unterstiitzt auf

grund seiner Erzfeindschaft mit Pakistan 

vor allem die nicht-paschtunischen und 

nicht-islamistischen Krafte. Nur wenn 

die hier skizzierten Interessen ansatzwei- 

se bei der Bildung einer zukiinftigen Re

gierung in Afghanistan beriicksichtigt 

und ausbalanciert werden konnen, gibt es 

eine Chance, daB die jeweilige Klientel 

nicht mehr finanziell und mit Waffen un- 

terstiitzt wird.

Die Herrschaft der Taliban verliert ein- 

deutig an Stabilitat, da sich bereits einige 

der militarischen, traditionellen und reli- 

gidsen Fiihrer fur unabhangig erklart ha

ben oder aber zu der Nordallianz iiberge- 

laufen sind. Auch bei den Taliban han-
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delt es sich um eine - von der paschtuni- 

schen Mehrheit dominierte - Allianz und 

nur deren Kern wird von den „Religion- 

studenten“ (talibari) gebildet, die in Reli- 

gionsschulen eine militarische Grund- 

ausbildung erhielten. Bei der iiberwie- 

genden Mehrheit der Menschen haben 

die Taliban den Riickhalt verloren, well 

die Bevolkerung in den letzten Jahren 

besonders unter der Rigiditat und Kom- 

promiBlosigkeit der Taliban-Fiihrung ge- 

litten hat. Das AusmaB der humanitaren 

Katastrophe und die Drangsalierung hat 

auch in streng traditionellen Stammesge- 

bieten Widerstand hervorgerufen, ob- 

wohl in landlichen Gegenden die Kon- 

trolle durch die Taliban ohnehin stets 

begrenzt gewesen ist. Allerdings ist die 

Gefahr nicht zu unterschatzen, daB es 

bei zahlreichen Op fern unter der Zivil- 

bevolkerung infolge der auslandischen 

Militaraktionen zu einem Solidarisie- 

rungseffekt in der afghanischen Bevolke- 

rung gegen die USA und mit den Taliban 

kommen konnte. Dies wird entscheidend 

auch davon abhangen, ob die Botschaft, 

daB die Angriffe sich gegen die Taliban 

und Al-Qaida, aber nicht gegen die Be- 

volkerung richten, vermittelt werden 

kann. Dazu muB man sich vor Augen 

fuhren, daB es in Afghanistan - abge- 

sehen von einzelnen Radiogeraten, mit 

denen die internationalen Sender „Voice 

of America", „BBC“ und „Deutsche 

Welle" empfangen werden konnen, so- 

wie unter der Hand kursierenden oppo- 

sitionellen Zeitschriften - nur wenig Zu- 

gang zu Medien gibt.

Die Nordallianz ist ein heterogenes mi- 

litarisches Zweckbiindnis, dessen Zu- 

sammenhalt durch den gemeinsamen 

Feind in Gestalt der Taliban gewahrlei- 

stet wird. Nach dem Mord an Ahmad 

Shah Massud ist das Biindnis stark ge- 

schwacht und die Rivalitaten untereinan- 

der haben sich in der Hoffnung auf eine 

prominente Rolle wieder verstarkt. Dem 

formell noch amtierenden Prasidenten 

Rabbani wird bereits die Position von 

Kommandanten wie General Dostum, 

Muhammad Fahim und Ismail Khan 

streitig gemacht. Der Kern der Nord

allianz wird von islamistischen warlords 

gebildet, die nach 1992 ihre politische 

Chance und in der Folge alle Sympathien 

bei der Bevolkerung verspielt haben. Sie 

wiederum als potentielle Garanten fur 

eine Befriedung des Landes zu handeln, 

kann nur auf kurzfristige militarische 

Ziele zuriickzufiihren sein. Man darf das 

Gedachtnis der Afghanen nicht unter

schatzen. In den vergangenen Wochen 

ist ein vorsichtiger Wandel der amerika- 

nischen Politik festzustellen, die sich von 

der einseitigen Unterstiitzung der Nord

allianz wegentwickelt und ihr auch nicht 

die in Aussicht gestellte finanzielle und 

logistische Unterstiitzung zukommen 

laBt.

Die internationale Staatengemeinschaft 

und insbesondere die US-Regierung 

trauen dem 1973 gestiirzten, jetzt 87-jah- 

rigen und im romischen Exil lebenden 

Ex-Konig eine tragende Rolle zu. Drei 

verschiedene, stark vom Exil beeinfluBte 

„Prozesse“ (Rom, Frankfurt, Zypern), an 

denen vorwiegend ehemalige, exilafgha- 

nische Biirokraten und Monarchisten be- 

teiligt sind, sehen in der Vorbereitung 

und Einberufung einer groBen Ratsver- 

sammlung (Joya jirgd) durch den Konig 

ein zentrales Losungsinstrument. Die lay a 

jirga hat in der afghanischen Geschichte 

durchaus positive Ergebnisse zu ver- 

zeichnen gehabt, jedoch kann diese nur
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erfolgreich sein, wenn sie am Ende eines 

Verhandhingsprozesses steht, an dem al- 

le Entscheidungstrager des Landes betei- 

ligt sind. Genau an dieser Stelle zeichnet 

sich jedoch ein Defizit ab, da zum einen 

die Konigsfamilie selbst, aber auch die 

drei „Prozesse“ oder Initiativen unter- 

einander stark zerstritten sind. Zum an- 

deren verlaBt sich der Konig auf seine 

Berater, die ihm aber nicht alle wichtigen 

politischen Bewegungen und Gruppie- 

rungen zufiihren, sondern nur Afghanen, 

die als Einzelpersonen zu ihm kommen. 

Ferner konnte sich eine zu intensive US- 

Unterstiitzung fiir den Konig letztend- 

lich negativ auswirken, da sie die Forde- 

rung nach einer von den Afghanen selbst 

getragenen Losung untergrabt. Ohne daB 

ein politischer ProzeB vorangegangen 

ware, in dem sich Meinungsfiihrer und 

breit gestreute afghanische Interessen 

herausgebildet hatten, wird bereits eine 

Liste eines 120-Personen starken „Natio- 

nalen Rates“ erstellt.

Szenarien in Folge der US- 

amerikanischen Militarprasenz

Die zu erwartende sich verstetigende 

militarische US-Prasenz in Zentralasien, 

die nicht nur auf Usama bin Laden und 

die Taliban, sondern auch auf die Erdbl- 

und Erdgasressourcen in der Region so- 

wie die aufsteigenden global players China 

und Indien reagiert, wird die geopoliti- 

sche Balance in Slid- und Zentralasien 

verandern. Fiir Pakistan konnte dies po

sitive Auswirkungen haben. Seine Betei- 

ligung an der Anti-Terror-Allianz konnte 

die Starkung Musharrafs und die Margi- 

nalisierung islamistischer Krafte bedeu- 

ten. Ferner kbnnten ein SchuldenerlaB 

und die Verbesserung der Beziehungen 

zu Indien fiber eine Losung des Kash- 

mir-Konflikts das Land vor dem dro- 

henden Zusammenbruch retten. Auf der 

anderen Seite ist nicht auszuschlieBen, 

daB infolge einer breiten Ablehnung der 

amerikanischen Prasenz die Islamisten 

die Uberhand gewinnen, das Militar sich 

spaltet und daB das Ausscheren aus dem 

internationalen Biindnis einen bkonomi- 

schen Koilaps nach sich zbge. Da Paki

stan eine Atommacht ist, konnte das un- 

absehbare Folgen haben.

In den zentralasiatischen Republiken 

kbnnten die -instabilen Regierungen ei- 

nerseits von der militarischen US- 

Prasenz profttieren, weil die islamistische 

Opposition mit ihren vorwiegend auf af- 

ghanischem Territorium befindlichen 

Zentralen stark geschwacht werden 

konnte. Dieses wiirde die Chancen fur 

die Umsetzung bkonomischer und de- 

mokratischer Reformen deutlich erhb- 

hen. Auf der anderen Seite konnte ein 

Scheitern der Reformbemiihungen das 

Gegenteil erreichen, namlich Autokratie 

und Repression dieser Regierungen noch 

massiver auszupragen. Irans zaghafte 

Annahrung an die westlichen Machte 

konnte infolge der als imperialistisch 

empfundenen Militarprasenz bald zu 

Ende sein. Die Konservativen wiirden 

gestarkt und reformerische Krafte um 

Chatami geschwacht. Eine gleichberech- 

tigte Einbeziehung Irans in eine politi- 

sche Losung fiir Afghanistan konnte je

doch auch, wenn die schiitischen Bevbl- 

kerungsgruppen in Afghanistan, die Iran 

nahe stehen, entsprechend beriicksichtigt 

werden, eine Starkung der Reformer und 

dariiber hinaus eine Annaherung an die 

USA uber den Umweg Afghanistan be- 

deuten.

Fiir Afghanistan lieBen sich zu Beginn 

der Kampfe zunachst folgende mbgliche 

militarische Szenarien entwickeln: Die 

Nordallianz schafft es, im Verbund mit 

den internationalen Militaraktionen Ka

bul und weitere Stadte einzunehmen. 

Oder: Die Taliban beweisen Standhaftig- 

keit, einen starker als allgemein erwarte- 

ten Zusammenhalt und kbnnen in Kabul 

iiberwintern. Drittens ist denkbar, daB 

britische und amerikanische Truppen es 

schaffen, die Stadte zu besetzen, das 

Hinterland aber im EinfluBbereich der 

Taliban bleibt. Dieses riefe die negativen 

Erfahrungen der Sowjetunion in Afgha

nistan in Erinnerung, die diese in einer 

vergleichbaren Situation eindeutig schei- 

terten lieB. • Als letztes Szenario ware 

denkbar, daB Internationale Truppen die 

militarische Ubermacht in Afghanistan 

gewinnen, wahrend parallel zu den Mili

taraktionen eine Implosion des Taliban- 

Regimes stattfande.

Je nach militarischer Variante werden 

die Ausgangsbedingungen fiir eine politi- 

sche Losung fiir Afghanistan besser oder 

aber schlechter: Das Erstarken der 

Nordallianz beziehungsweise der 

Verbleib der Taliban vergrbBern die Ge- 

fahr eines warlordism in Afghanistan, wie 

er sich mit unterschiedlichen Gesichtern 

und ohne politische Perspektive in der 

letzten Dekade festgesetzt hat. Aus den 

Reihen der Taliban und der Nordallianz 

konnte sich eine mit Unterstiitzung von 

weiteren auslandischen islamistischen 

Sbldnern gebildete neue u-'ar/ord-Vraktion 

entwickeln - dies ware das worst-case- 

Szenarium. Die Ausweitung der humani- 

taren Katastrophe und des Fliichtlings- 

elends sowie die Verstarkung inter

national bedrohlicher Terrorzentralen 

waren die Folge. Das positive Szenario 

fiir Afghanistan hingegen konnte sein, 

daB die internationale militarische Pra

senz und ein international koordiniertes 

Engagement dazu fiihren, daB sich nach 

der Eindammung der Kriegs fraktionen 

eine neue Regierung, eine deutliche Ver

besserung der Lebensbedingungen, ein 

ProzeB des nation-building und des Wie- 

deraufbaus einstellen kbnnten. In Anbe- 

tracht der geostrategischen Bedeutung 

der Region kann eigentlich nur dieses zu- 

letzt entworfene Szenarium im Interesse 

der internationalen Gemeinschaft sein - 

gefragt ist also ein langfristiges Engage

ment.

Es gibt eine Chance!

Fiir die komplexen Fragen und Her- 

ausforderungen auf dem politischen Lb- 

sungsweg kann es keine Patentlbsungen 

geben. Dennoch kbnnen die Erfahrun

gen und Erkenntnisse aus der afghani- 

schen Vergangenheit und aus internatio

nalen Konfliktvermittlungsinitiativen in 

anderen Weltregionen konstruktive Hil- 

festellungen in diesem ProzeB leisten, die 

es systematise!! zu nutzen gilt. Fest steht 

bereits jetzt, daB die Chance fiir eine po

litische Losung des iiber 20-jahrigen Af- 

ghanistan-Konflikts noch nie so groB 

war: Aus der eigenen Betroffenheit 

durch die Terrorattentate des 11. Sep

tember 2001 resultiert eine nie da gewe- 

sene Entschlossenheit der internatio

nalen Gemeinschaft, insbesondere der 

einzigen verblicbenen Weltmacht USA. 

Der mbgliche Erfolg - eine stabile Frie- 

densordnung - hangt, dies soil nochmals 

unterstrichen werden, von der Beteili- 

gung aller wichtigen Gruppierungen in 

Afghanistan - also auch der demo- 

kratischen Gruppen im Lande - und von 

einem langfristigen internationalen Enga

gement in Afghanistan ab.
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