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Ethnizitat im Afghanistankonflikt

Anmerkungen von Bernt Glatzer

B
ekanntlich ist die afghanische Ge

sellschaft in sehr viele ethnische 

und tribale Gruppen gegliedert1, 

doch was bedeutet das in der Praxis des 

gegenwartigen Konflikts in Afghanistan? 

Ich denke, dab eine unscharfe Vorstel- 

lung vom ethnischen System Afghani

stan gefahriich und kontraproduktiv fur 

die internationalen Bemiihungen um die 

Befriedung des Landes ist.

Ich horte kiirzlich jemanden auf einer 

Tagung sagen: „Was kann man anderes 

in einem Lande erwarten, das von so vie- 

len ethnischen und stammesmaBigen 

Spaltungen geplagt wird?!“ Ich meine 

dagegen, daB Afghanistan zwar bemer- 

kenswert reich ist an kulturellen, sprach- 

lichen, religidsen und anderen differen- 

zierenden und ordnenden sozialen Kate- 

gorien, daB dies aber per se kein Grund 

fur Konflikte ist, und auch kein Hinder- 

nis fur Frieden und Wiederaufbau. Auf 

der anderen Seite muB man heute leider 

erkennen, daB ethnische Differenzen in 

wachsendem MaBe eine Rolle im Kon- 

flikt spielen und dafiir instrumentalisiert 

werden.

Ich mochte dazu einige Punkte ver- 

deutlichen:

Die bedeutendsten sogenannten „eth- 

nischen Gruppen“ Afghanistan wie die 

Pashtunen, Tajiken, Hazaras und Uzbe- 

ken sind keine vergleichbaren sozialen 

Kategorien und auch keine politisch 

handelnden Einheiten. Weder die Pash

tunen noch die Hazaras waren jemals ei

ne geschlossene Gruppe, die in einem 

Konflikt gemeinsam und koordiniert als 

Ganzes hatte agieren konnen. Sie konn- 

ten nicht einmal en groupe Frieden oder 

Feindschaft aussprechen. Die Tajiken 

etwa, die oft als groBter Gegenpol der 

Pashtunen genannt werden, konnen 

nicht als soziale Gruppe bezeichnet wer

den, nicht einmal als soziale Kategorie, 

weil es weder intern noch extern Kriteri- 

en gibt, die Tajiken von anderen klar ge- 

nug unterscheiden konnten.

Tajiken

In Kabul ist ein Tajike ein persisch 

sprechender, nichtpashtunischer Sunni 

ohne tribale Bindungen. In Kabul wird 

man eher nach Berufsstanden, als nach 

Ethnien identifiziert.

Im Panjshir-Tal und in Badakhshan 

wird die lokale landliche Bevolkerung als 

Tajik bezeichnet. Darin werden Sprecher 

anderer iranischer Sprachen und auch 

Ismailiten eingeschlossen. Die meisten 

Tajiken gliedern sich in kleinere lokale 

Verwandtschaftsgruppen, identifizieren 

sich aber vorwiegend mit ihren Dorfern 

und Talern.

Im Hazarajat dagegen wird die Kon- 

fession zum entscheidenden Kriterium.

In den Provinzen Badghis und Ghor 

ist ein Tajike ein sunnitischer Nichtpash- 

tune und Nicht-Aymaq. Als Aymaq da

gegen werden tribal organisierte sunniti- 

sche Persischsprecher bezeichnet.

In Herat mit seiner vornehmlich nicht- 

tribalen persisch sprechende Bevolke- 

rung bestimmen eher Berufsstande und 

der Konfessionsunterschied zwischen 

Sunni und Schia die soziale Identitat. Der 

Ausdruck „Tajik“ ist zwar nicht unbe- 

kannt, wird aber selten benutzt. Man be

zeichnet sich eher als „Herati“. Erst in 

jiingster Zeit horte ich, daB sich junge 

Leute im Exil, die aus Herat stammen, 

„Tajik“ nennen, womit offensichdich ei

ne politische Haltung ausgedriickt wird.

In Shindand dagegen, der Heimat des 

tajikischen Mujaheddin-Fiihrers Ismail 

Khan, bezeichnen sich persisch spre

chende sunnitische Bauern als Tajiken, 

um sich von ebenfalls persisch spre- 

chenden und sunnitischen Nomaden und 

zugleich von schiitischen Bauern, den 

Farsiwan, abzusetzen.

In Kunar, Paktia und Paktika traf ich 

auf Pashtu sprechende Tajiken, die sich 

von Pashtunen nur dadurch unterschie- 

den, daB sie sich nicht den anerkannten 

pashtunischen Stammen zuordneten und 

kaum Land besaBen.

Mit seltenen Ausnahmen habe ich in 

Afghanistan keine Tajiken getroffen, die 

an eine gemeinsame Geschichte oder gar 

Abstammung aller Tajiken glaubten.

Pashtunen

Pashtunen dagegen zeichnen sich 

durch ein recht deutliches ethnisches 

Selbstverstandnis aus. Als Identifikati- 

onsmerkmale dienen vor allem Sprache 

und ein einheitliches Stammessystem auf 

der Grundlage eines umfassenden 

Stammbaums. Die ostlichen Pashtunen 

haben auch einen Kodex von sozialen 

Normen und Werten entwickelt, das 

pashtunwali, durch den sie sich positiv 

von anderen Ethnien zu unterscheiden 

glauben. In den meisten Fallen kommt 

kaum Zweifel auf, wer Pashtune ist. Le- 

diglich an den Grenzen des traditionel- 

len pashtunischen Siedlungsgebietes ver- 

schwimmen die Linien und es gibt inter- 

ethnische Mobilitat und Flexibilitat. Ein 

Beispiel soli dies verdeutlichen:

Ethnische Flexibilitat am Beispiel 

der Taymani

Die Taymani sind eine tribal organi

sierte, persisch sprechende, sunnitische, 

bauerliche und viehziichtende Gruppe in 

den Provinzen Ghor und Shindand. 

Nach ihrer genealogischen Uberlieferung 

hieB ihr gemeinsamer Ahnherr Tayman 

und war ein Sohn von Kakar, dem 

Griinder des sehr groBen siidpashtuni- 

schen Stammes der Kakar. Die Taymani 

erzahlen, daB sich Tayman im Unfrieden 

von seinen Briidern getrennt habe und 

nach Ghor floh, wo er eine nichtpashtu- 

nische Ehefrau fand. Heute sind die 

Taymani meist stolz darauf, ein eigenes 

Volk {qawni) zu sein und werden von ih

ren Nachbarn iiblicherweise zu den Ay

maq gezahlt. Aber wann immer es ihnen 

gelegen kommt, kehren sie auch ihre 

pashtunische Herkunft hervor.

Als ich ein Taymani-Dorf zum ersten 

Mai besuchte, erzahlten mir die Einwoh- 

ner, sie seien Pashtunen vom Stamm der 

Kakar. Als ich das nachste Mai in Beglei- 

tung einiger pashtunischer Nomaden in 

dieses, Dorf zuriickkam, erklarten die 

selben Leute, daB sie mit Pashtunen 

nichts zu tun hatten, sie seien Taymani. 

Der Grund klarte sich sparer auf: Bei 

meinem ersten Besuch glaubte man, ich 

sei von der afghanischen Regierung ent- 

sandt, von der die Taymani meinten, sie 

sei pro-pashtunisch. Die pashtunischen 

Nomaden, mit denen ich spater wieder- 

kam, waren aber wegen Weidestreitigkei- 

ten unwillkommen. Wenn sie sich als
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Pashtunen dargestellt hatten, waren die 

Taymani moralisch verpflichtet gewesen, 

den „verwandten“ pashtunischen No- 

maden freies Weiderecht einzuraumen.

Die Taymani konnen also ethnische 

Zugehdrigkeit an- und abschalten. Sie 

sind dabei keine Ausnahme. Der bedeu- 

tende Stamm der Safi ist ein anderes Bei- 

spiel, er trat erst vor ca. 100 Jahren den 

Pashtunen bei. Umgekehrt konnte ich in 

Herat einen ProzeB der Depashtunisie- 

rung beobachten.

Grundsatzliches zu Stamm und 

Ethnie

Die Definition ethnischer Identitaten 

und Gruppen ist nicht die Aufgabe der 

Sozialwissenschaftler, sondern Sache der 

Betroffenen und ihrer Nachbarn. DaB 

ethnische Identitat in erster Linie ein 

Grenzphanomen ist, erkannte der 

Ethnologe Fredrik Barth vor 30 Jahren, 

nachdem er bei Pashtunen und Beluchen 

geforscht hatte. Er meinte in einem Es

say, die die Ethniziatsforschung wesent- 

lich beeinfluBt hat:

„The critical focus of investigation from this 

point of view becomes the ethnic boundary that 

defines the group, not the cultural stuff that is 

enclosed. “ 2

In einem Artikel warnt Gilles Dorron- 

soro zurecht davor, ethnische Gruppen 

und Stamme miteinander zu verwech- 

seln. Was die Taliban anbetrifft, sagt er, 

so sind sie und ihre Gegner keine triba- 

len Bewegungen.3

Die gegenwartige Ministerliste der Ta

liban zeigt zwar ein deutliches Uberge- 

wicht an Pashtunen, eine Analyse der 

Stammeszugehdrigkeiten der hochsten 

Staatsfunktionare laBt aber keine Bevor- 

zugung bestimmter Stamme erkennen 

(Anm. d. Red.: vgl. die in dieser Ausgabe 

dokumentierte vorlaufige Kabinettsliste 

der designierten Ubergangsregierung).

Unter „Stammen“ verstehen wir Un- 

tergruppen oder Segmente von ethni- 

schen Gruppen nach genealogischem 

Prinzip („Stamm“-Baum), wobei aber 

nicht alle ethnischen Gruppen nach 

Stammen gegliedert sind. Wie die ethni

schen Gruppen sind Stamme kaum als 

>,reale“ soziopolitische Einheiten greif- 

bar, die gemeinsam handlungsfahig wa

ren. Eher sind sie als ordnende Kategori- 

en zur kognitiven Strukturierung einer 

groBeren Gesellschaft zu verstehen.

Die Instrumentalisierung von 

Ethnien und Stammen

Aufgrund der Vorstellungen von ge- 

meinsamer Abstammung erzeugt ethni

sche Identitat Gefiihle von sozialer Nahe 

und Geborgenheit, namlich Gefiihle von 

„wir“ und „Ihr“ bis hin zu sehr aggressi- 

ven Emotionen dann, wenn eine Bedro- 

hung dieser Wir-Sphare empfunden 

wird. Anfiihrer und Organisatoren unter- 

schiedlichster Konflikte evozieren und 

benutzen Gefiihle von Ehre und Scham, 

die mit Ethnie und Stamm meist eng 

verbunden sind, als besonders effizientes 

Mittel, um Menschen im Kampf und 

Krieg zu motivieren und anzustacheln.

In der Vergangenheit bildeten pashtu- 

nische Anfiihrer groBe Stammeskonfo- 

derationen wie die der Durrani und 

Ghilzay zu politischen und militarischen 

Zwecken, aber ernsthafte Versuche, gro- 

Bere Streitkrafte auf Stammesebene zu 

schaffen oder wiederzubeleben, sind aus 

jiingerer Zeit nicht bekannt. Von be- 

waffneten ZusammenstoBen im Pashtu- 

nengebiet auf beiden Seiten der afgha- 

nisch-pakistanischen Grenze ist haufig 

die Rede. Bei naherem Hinsehen stellt 

sich heraus , daB es sich dabei meist um 

kleinere lokale Anlasse dreht, um Aus- 

einandersetzungen um Wasser und 

Landrechte, um Diebstahl und Schmug- 

gel und um einzelne Mordfalle, die nach 

Rache rufen. Um Mitkampfer zu rekru- 

tieren, appellieren die Opponenten in 

diesen Fallen an die Stammessolidaritat, 

ohne daB dies jedoch zu groBen Stam- 

meskonflikten ausuferte. Zu einem sol- 

chen Konflikt kam es allerdings vor eini- 

gen Jahren zwischen den Nurzay und 

Atsakzay siidlich Kandahar, bis die Tali

ban diesen lokalen Krieg beendeten. 

Bemerkenswert ist auch hier, daB wah- 

rend des Konflikts die Mehrheit der 

Nurzay und der Atsakzay unbeteiligt 

blieben.

Es bleibt festzuhalten, daB die Taliban 

sich bemiihen, Tribalismus und Ethnizi- 

tat herunterzuspielen. Sie versuchen 

durchaus, Nichtpashtunen in ihre Reihen 

zu ziehen und appellieren eher an die 

muslimische \Jmmah als an ethnische 

oder Stammessolidaritat.

Ethnische Identitat ist nicht be- 

schrankt auf die eigenen Ansichten und 

Einstellungen, sondern schlieBt auch den 

Blick von auBen ein. Ob die Taliban dem 

zustimmen oder nicht: Fest steht, daB sie 

als vorwiegend pashtunische Macht ge- 

sehen werden. Das weckt antipashtuni- 

sche Ressentiments unter ihren Gegnern, 

die nun ihrerseits ethnische Merkmale 

betonen, um sich von den „pashtuni- 

schen” Taliban zu unterscheiden. Daher 

wird es fast unmoglich fur Pashtunen, 

die die Taliban ablehnen, sich der nicht- 

pashtunischen Opposition anzuschlie- 

Ben. Die Situation wird weiter kompli- 

ziert durch Spaltungen in der Oppositi

on, die zunehmend durch ethnische Ar- 

gumente und Gefiihle aufgeladen wer

den. Wir konnen Tendenzen beobachten 

von einer urspriinglich nicht-ethnischen 

Auseinandersetzung hin zu sehr bosarti- 

gen ethnischen Konflikten und sogar 

Massakern wie bei den ZusammenstoBen 

zwischen Taliban (Pashtunen) und Uz- 

beken und Hazaras wahrend der letzten 

beiden Jahre.

Nation oder Ethnizitat? - eine Um- 

frage

Im Oktober und November 1996 

fiihrte ich eine Umfrage durch fiber po

pulate Konzepte von Lokalitat, Ethnizi

tat und Stamm unter Bauern, Handwer- 

kern, Handlern und anderen, die vor 

kurzem aus verschiedenen Teilen Afgha

nistan nach Peshawar gekommen waren 

und vorhatten, bald zuriickzukehren. Zu 

meiner Uberraschung legten alle ohne 

Ausnahme besonderen Wert auf die na

tionale Einheit Afghanistan, die alle 

ethnischen und religidsen Gruppen um- 

fassen sollte. Eine Teilung des Landes 

erschien als erschreckende Aussicht und 

sollte unbedingt vermieden werden. Im 

Herbst 1998 setzte ich die Umfrage mit 

der gleichen Fragestellung fort und 

konnte sogar ein noch starkeres Verlan- 

gen nach nationaler Einheit und zugleich 

eine angewachsene Furcht vor ethni

schen Konflikten feststellen. Viele lobten 

die Taliban, weil sie den groBten Teil des 

Landes erfolgreich befriedet hatten, kriti- 

sierten sie aber auch wegen ihrer eth- 

nisch unausgewogenen Haltung und ih

rer Unerfahrenheit in Wirtschaft, Ver- 

waltung und Politik. Mehr als die Halfte 

der Interviewten stritten den Taliban so

gar die religiose Kompetenz ab.

Praktische Konsequenzen

Meine Argumentation zielt auf folgen- 

de praktische Konsequenz: Man darf aus 

dem Vorhandensein ethnischer Diffe- 

renzen nicht auf uniiberbriickbare Gra

ben zwischen verschiedenen Teilen der 

Gesellschaft schlieBen, und man darf
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ethnische Einheiten nicht fur reale, klar 

definierbare und unveranderbare soziale 

und politische Gruppen halten. Im Kon- 

text des afghanischen Konflikts wird 

Ethnizitat bewuBt als Instrument einge- 

setzt, um die Kampfer und die Bevolke- 

rung mit Gefuhlen und Emotionen ge- 

meinsamer, quasi-familiarer Abstam- 

mung aufzuladen. Tatsachlich kampften 

die Konfliktparteien nicht um ethnische 

Dominanz, Ehre oder andere irrationale 

Werte, sondern um ganz Reales, namlich 

um politische und religiose Macht, Ein- 

fluB und Geld, wobei auslandische Inter- 

essen eine gewichtige Rolle spielen.

Ethnischer Proporz in einem kiinf- 

tigen afghanischen Staat?

Ich kann mir die Befriedung Afghani

stan nicht anders denken, als daB die 

Afghanen sich auf eine Volksvertretung 

und Regierung mit moglichst breitem 

Fundament in der Bevolkerung einigen, 

doch es ware ein grober Fehler, auf einer 

Representation entsprechend den ethni- 

schen Zahlenverhaltnissen zu bestehen. 

Das wiirde nicht funktionieren, denn 

ethnische Gruppen in Afghanistan sind 

weder zu definieren, noch zahlenmaBig 

zu erfassen. Selbst wenn es einen Zensus 

wie in Indien und Pakistan gabe, konnte 

man kaum feststellen, ob die Tajiken 25, 

35 oder 45 Prozent ausmachen, bzw. ob 

sie sich iiberhaupt als ethnische Einheit 

fiihlen. Welche Au tori tat konnte ent- 

scheiden, ob die Taymani, Firuzkuhi 

oder die anderen kleineren Ethnien zu 

den Aymaq, den Pashtunen oder Tajiken 

gehdren, oder als eigenstandige ethnische 

Gruppen aufgefaBt werden miissen? 

Auch unter ihnen selbst wiirde sich dar- 

iiber kaum Ubereinstimmung erzielen 

lassen. Der Versuch, eine proportionale 

ethnische Representation im Parlament 

oder in der Regierung zu schaffen, wiirde 

bedeuten, „Pandoras Biichse“ zu offnen 

und zu einer hochst fragwiirdigen Fest- 

schreibung bislang flexibler und noch 

weithin undefinierter sozialer Gruppie- 

rungen fiihren: das ware dann wirklich 

der AnlaB fur einen ethnischen Krieg.

Die gleiche Argumentation trifft auch 

auf die humanitare Hilfe zu: Es ware 

ausgesprochen schadlich, einen Vertei- 

lungsschliissel anhand von ethnischer 

Zugehdrigkeit zu entwickeln („ethnisch 

ausgewogen”), denn dadurch wiirde neue 

Ungerechtigkeit geschaffen, ganz abge- 

sehen davon, daB ethnische Differenzen 

und Spannungen so zementiert wiirden.

Es wiirde den gegebenen sozialen und 

politischen Verhaltnissen in Afghanistan 

besser entsprechen, wenn sich eine 

Volksvertretung und eine kiinftige Regie-, 

rung auf eine lokale und regionale Repre

sentation statt auf ethnischen Proporz 

stiitzen wiirden; Selbstverstandlich muB 

ausgeschlossen werden, daB nur Mitglie- 

der einer einzigen sozialen Gruppierung 

- sei sie ethnisch, religios oder lokal defi- 

niert - staatliche Institutionen dominie - 

ren.

Die afghanische Geschichte hat uns 

gelehrt, daB pragmatische und weithin 

akzeptierte Losungen gefunden werden 

konnen, wenn die Akteure das wirklich 

wollen. Zur Zeit (Dezember 2001) be- 

steht eine gute Chance dazu.
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Die wundersame Vermehrung der 

Experten

Ein Zwischenruf von Susanne Thiel

ein, dies ist nicht der Titel einer 

besinnlich-vorweihnachtlichen 

Geschichte, er beschreibt viel- 

mehr die Verwunderung uber ein - be- 

sonders in Katastrophen- und Krisenfal- 

len - auftretendes Phanomen. Nach dem 

11. September, der darauffolgenden Jagd 

auf Usama Bin Laden und den Angriffen 

auf Afghanistan sind Expertlnnen wie 

Pilze aus dem Boden geschossen. Es ist 

erstaunlich, wie viele Spezialistlnnen 

plotzlich schon fiber Afghanistan, Islam 

oder Terrorismus gearbeitet haben und 

Regionalkenntnisse besitzen. Zwar wird 

vielfach ein stark vereinfachtes Bild ab- 

gegeben und Generalisierungen haben 

Hochkonjunktur, aber sogar eindeutige 

Falschmeldungen oder Fehlinterpreta- 

tionen scheinen weder von den Exper

tlnnen noch vom Publikum bemerkt 

oder iibelgenommen zu werden. Eine 

Aussage - und sei sie noch so an den 

Haaren herbeigezogen - wird zur Wahr- 

heit, sobaid „namhafte Expertlnnen“ sie 

ausgesprochen haben, sobaid der Beitrag 

als Reportage gelaufen ist. Protest und 

Uberzeugungskiinste helfen da wenig, 

geglaubt wird, was auf der Mattscheibe 

erscheint. Interviews, Reportagen, Ge- 

sprachsrunden wechseln einander in ra- 

sender Folge ab. Wehe dem, der nicht 

iiber die neuesten Informationen verfiigt!

Afghanistan ist Gesprachsthema 

Nummer Eins geworden, nachdem es 

jahrzehntelang im Dornroschenschlaf ge- 

legen hat. Die Menschen in diesem Land 

am anderen Ende der Welt leiden schon 

seit langer Zeit, scheinbar hat es aber 

bisher niemanden interessiert. Viele Af- 

ghanlnnen empftnden die plotzliche 

Aufmerksamkeit als Zynismus. Sie sind 

schockiert dariiber, wie die Weltoffent-
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