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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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lichkeit sich nun Afghanistan vorzu- 

knopfen scheint: Jetzt wird aufgeraumt 

auf diesem mittelalterlichen Flecken auf 

unserem Globus ; „wir machen das 

schon.“ Auf der ganzen Welt schauen 

Exil-Afghaninnen entsetzt und ungefragt 

zu, wie andere ihnen etwas uber ihre ei- 

gene Kultur erzahlen und ihnen sagen 

wollen, wo es langzugehen hat.

Wie muhsam war in den vergangenen 

Jahrzehnten die Suche nach Mitarbeitern 

und Interessenten fur Kultur- oder In- 

formationsveranstaltungen, es fanden 

sich kaum Autorlnnen fur Vortrage oder 

Artikel in fachlichen Zeitschriften. In 

den Kulturzentren und Vereinen der Af- 

ghanlnnen in Deutschland herrschte 

gahnende Leere und hauste das Gespenst 

der Langeweile.

Und jetz$ Endlich haben die Afgha- 

nlnnen die Aufmerksamkeit, die sie yer- 

dienen, endlich interessiert sich jemand 

fur sie, ihre Religion, ihre Not und ihr 

Leid. Die Kulturzentren und Vereine 

sind uberfullt, Journalisten geben sich die 

Klinke in die Hand. Jahrelang Ungefragte 

werden von einem Interview ins nachste 

gedrangt. Aber wird Afghanistan wieder 

im Dornroschenschlaf versinken, wenn 

der Krieg voriiber ist? Wird den Men- 

schen hier „der Islam“ vertrauter sein als 

vorher, und sich das Wissen positiv auf 

das Zusammenleben mit Mushmen in 

Deutschland auswirken? Was lernen wir 

aus all den schnell zusammengeschriebe- 

nen Informationswerken? Durchblicken 

wir jetzt ,,Terror-Netzwerke“, verstehen 

wir das Phanomen der „Taliban“ und 

wissen wir wirklich, wer „Bin Laden“ ist? 

Wie lange wird Interesse und Solidaritat 

anhalten - auch wenn sich nicht mehr die 

schnelle Mark damit verdienen laBt? 

Wann werden sich die Medien einem an- 

deren Brennpunkt, einer anderen Sensa

tion, einem anderen Spektakel zuwen- 

den? Geht es um echtes Interesse und 

das Bediirfnis aufzuklaren und zu helfen? 

Oder um Verkaufszahlen und Einschalt- 

quoten, um den Aufbau von Experten- 

karrieren und die gewinnbringende Ver- 

marktung?

Es bleibt zu hoffen, daB nicht zu viele 

der eilig ins Leben gerufenen Projekte 

ein kurzes. und aufgeblahtes Dasein fuh- 

ren und jah kollabieren aus Mangel an 

Interesse und Geld. Afghanistan braucht 

Hilfe, um einen neuen Anfang und zu 

sich selbst zu finden. Hoffentlich lernen 

wir aus den Vorfallen und iiberdenken 

die Politik der Weltmachte. Es bleibt zu 

hoffen, daB uns die zahlreichen Exper- 

tlnnen auch noch nach der Krise erhal- 

ten bleiben fur fachliche Arbeit, Aufkla- 

rung, und Verstandigung zwischen den 

Kulturen. DaB sie sich an der Kulturar- 

beit beteiligen -auch dann, wenn die Zei- 

ten (hoffentlich bald) nicht mehr ganz so 

aufregend sind. Hoffentlich wird es ih

nen eine Freude sein, auch in friedlichen 

Zeiten ihre Expertise zur Verfiigung zu 

stellen, die Afghanistan-Seiten von Fach- 

zeitschriften zu fullen, fur die Rechte af- 

ghanischer Frauen einzutreten und fur 

ein besseres und gerechteres Leben der 

Afghanlnnen auf der ganzen Welt zu 

pladieren.

Zynisches Geschaft mit dem Elend: Fluchtlingslager in Pakistan (Foto: Jorge Scholz)

Siidasien 4/01 21


