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Ethnotourismus in Siidostasien 

Hilltribes im Spannungsfeld von Trekking und Opium

Gunter Spreitzhofer

The main purpose of this article is an analysis of the conflicts tribal societies of 

South-East Asia are faced -with in the course of increasing touristification. After 

a terminological state-of-the-art discussion, special emphasis is put on the 

situation of the hilltribes of Northern Thailand. Being in the centre of booming 

trekking tourism, mainly promoted by broker-like trekking agencies, on the one 

hand, and state ethno-marketing on the other, mass tourism and socio-cultural 

change seem inevitable. The cliche-loaden drug image of the golden triangle 

states turns out to be travel motive of the mainly 'alternative' tourist clientele and 

focus of tribal marketing by trekking agencies, both tolerated and subconsciously 

promoted by Thai authorities.

Siidostasien gilt als wirtschaftlich wie touristisch aktivste Region der Gegenwart mit 

fulminanten Wachtumsoptionen auf okonomischer Ebene. Jahrliche Wachstumsra- 

ten von 10% im Verlauf des letzten Jahrzehnts (WTO 1995) dokumentieren die 

boomende Entwicklung des Subkontinents, dessen touristische Attraktivitat nicht 

zuletzt auf der Vermarktung ethnischer Minderheiten beruht,1 die - klischeegerecht - 

als Reprasentanten "wahrer", traditioneller Kultur herhalten mtissen. Der Zusam- 

menprall kontrarer Kulturen wie Interessen ist in soziologischen und ethnologischen 

Betrachtungen unterreprasentiert;2‘ die existente Literatur fokusiert auf soziokultu- 

rellen Wandelerscheinungen, ohne die politisch-bkonomischen Spannungsfelder im 

Dunstkreis von tribalem Drogenkonsum als imagebelastete Reisemotivation wie - 

attraktion naher zu analysieren.

Vor einer exemplarischen Erfassung der prototypischen Situation im Hilltribe-Be- 

reich Nordthailands scheint ein definitorischer Einstieg angezeigt, der eine termi- 

nologisch-theoretische "state-of-the-art" Diskussion der konkreten Problemdarstel- 

lung voranstellt; eine kritische Analyse des mythenumrankten "Golden Triangle"- 

Raumes im Spannungsfeld von Trekking, Drogen und Ethnotourismus ist Kem- 

punkt des anschliebenden empirischen Teiles, der Ambiguitat und Wechselwirkung 

von Tourismus und Lokalpolitik an der Peripherie Siidostasiens aufzuzeigen ver- 

sucht.

1 Eine Studie der interdisziplindren Projektgruppe Neues Reisen, durchgefiihrt auf der Insel Nias 

(Indonesien) in Fruhling 1995, vermag diesen Ansatz empirisch zu untermauem (vgl. Orlovius- 

Wessely 1995).

2 Die wachsende Zahl einschldgiger Publikationen reflektiert steigendes Interesse an der Thematik, 

beruht ihrerseits aber vorwiegend auf Literaturanalysen ohne empirischen Unterbau (vgl. Jafari 

1989).
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1 Anmerkungen zum Stand der Forschung

1.1 Interkulturelle Kommunikation

Kultur und Kommunikation bilden zwei Ebenen, die einander bedingen. Nach 

O'Grady (1982, 36) ist Kultur definierbar als der "Rahmen, in dem menschliche 

Entwicklung stattfindet". Kulturen heben sich voneinander durch gemeinsame 

Merkmale wie Wertorientierungen und Verhaltensmuster ab; sie entstehen und be- 

stehen durch Kommunikation und sind beeinflubt von kulturellem Milieu und Erbe 

der Teilnehmer (vgl. Hiibner 1989, 6). Die Subkategorie "Interkulturelle Kommuni

kation" stellt somit eine Verschmelzung der beiden Konzepte dar und indiziert 

Kontakt und Konfrontation mit geistig fremden Kulturen.

Der Begriff beinhaltet nicht nur Elemente des Sprachgebrauchs, sondem ist in wei- 

terem Sinne auch auf Verhaltensmuster adaptierbar. Condon/Yousef (1975, 2) spre- 

chen von "Verhalten, das von Menschen einer anderen Kultur wahrgenommen oder 

interpretiert wird, egal ob dieses Verhalten nun beabsichtigt oder ungewollt, gespro- 

chen oder nicht, oder bewubt oder unbewubt ist".

Theoretisches Ziel jeder interkulturellen Kommunikation ist es, Verstandnis und 

Toleranz flir andere Kulturen zu entwickeln und zum Abbau von Vorurteilen beizu- 

tragen. Die Erreichung dieser "interkulturellen Kommunikationskompetenz" 

(Greverus 1978, 35) scheint jedoch Utopie, denn die Mehrzahl der Touristen verfugt 

"noch nicht uber jene geistige und ideologische Reife ..., die fur Reisen in andere, 

ffemde Kulturbereiche unablassig ware" (Resch 1977, 99); dazu kommen noch 

Angst und Unsicherheit, die allgemein als grobte Kommunikationsbarrieren gelten. 

Die Authentizitat der Kontakte ist auch bei beiderseitigem Bemtihen Illusion - dies 

verhindem die Kiirze der Zeit, die Verschiedenheit der wahrgenommenen Bilder, 

die weit auseinanderliegenden kulturellen Repertoires sowie die jeweilige Nichtbe- 

herrschung der verbalen und non-verbalen Codes (Kievelitz 1989, 34; Vbgele 

1987).

1.2 Brennpunkt Ethnotourismus: Kulturwandel und Akkulturation

Ethnotourismus ist definierbar als eine Form der interkulturellen Begegnung und 

beschreibt den Teil des Tourismus, der zielgerichtet die Reise zu "fremden" und 

"urspriinglichen" Kulturen im klassischen vblkerkundlichen Verstandnis propagiert:

Unter Ethnotourismus versteht man jede spezielle Form der freizeitbezogenen 

Ortsveranderung uber einen begrenzten Zeitraum hinweg, deren Ziel der Auf- 

enthalt bei einer fremden ethnischen Gruppe ... ist (Kievelitz 1989, 29).

Diese Gruppen haben oft tribalen Charakter und sind meist in politisch und okono- 

misch marginalen Ruckzugsraumen lokalisiert (Regenwalder, Inseln). Kempunkt 

des touristischen Anreizes sind die Fremdheit des Alltagslebens, dem in verstarktem 

Mabe Unberiihrtheit und Unverdorbenheit zugeschrieben wird. Charakteristische 

Elemente umfassen

(a) die vergleichsweise geringe Zahl von Reisenden

(b) die Konzentration auf Exotik und fremdartig befremdende Kulturen
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(c) die Intensitat der einseitigen Begegnung innerhalb kurzer Beriihrungszeitspan- 

nen: Einblicksmbglichkeiten bestehen bestenfalls fur Touristen, nicht aber um- 

gekehrt fur die Bereisten.

Wood (1984, 361) halt definitorisch die direkte Konzentration auf betroffene Eth- 

nogruppen fur angezeigt; demzufolge liegt das Hauptaugenmerk auf kultureller 

Vermarktung von "people living out a cultural identity whose uniqueness is being 

marketed for tourists". Fur Sudostasien, den engeren Untersuchungsrahmen dieses 

Beitrages, sind vorrangig relevant und empirisch in unterschiedlicher Intensitat 

bereits erfaBt die Kulturen Balis3, der Toraja (Sulawesi)4 und der Batak (Sumatra)5 

fur Indonesien, die Langhausgesellschaften der Iban und Dayak auf Borneo (Ost- 

Malaysia)6 und die Hilltribe-Kulturen Nordthailands7 und Indochinas, die Zielge- 

biete fur "primary ethnic tourism" (Wood 1984, 35f.) darstellen.

Je grbBer die Kluft zwischen "Host" und "Guest", desto hbher ist das AusmaB ge- 

genseitiger Beeinflussung. Beiderseitiger Kulturschock ist unausweichlich, unge- 

steuerte wie unsteuerbare kulturelle Wandelprozesse sind die Folge. Das Konzept 

des Kulturwandels prasentiert sich definitorisch wertfrei: "Der Begriff selbst ist 

vollig neutral, die Richtung kann positiv oder negativ bewertet werden" (Wemhart 

1986, 100).

Nach Behrendt (1968) ist Kulturwandel definierbar als "jene Veranderungen iiber- 

lieferter Verhaltens- und Verfahrensweisen in irgendeinem Kulturbereich, sofem sie 

die Lebensform eines erheblichen Teiles der Mitglieder eines Sozialgebildes und 

dessen Struktur beeinflussen", beinhaltet aber keine Wertung per se und stellt zu- 

nachst keine Stoning des gesellschaftlichen Gleichgewichts dar - "actually such an 

equilibrium would be highly abnormal" (Pospisil 1978, 96).

Allgemein akzeptiert ist das Zusammenspiel von endogenen (Veranderung aus der 

Gesellschaft selbst) und exogenen Kraften (Veranderung durch exteme Ausldser, 

zum Beispiel Tourismus) fur kulturelle Wandelerscheinungen, die Wemhart (1986, 

325) unter dem Oberbegriff "Ethnochange" subsumiert: Der Begriff beschreibt "den 

dynamischen ProzeB der Veranderung von Menschen (Ethnien, Gruppen) und deren 

kulturellen Manifestationen" (115).

Akkulturation ist somit defmitionsgemaB als hierarchisch untergeordnete Kategorie 

des Konzeptes "Ethnochange" verstandlich; hierbei handelt es sich um Phanomene, 

die "sich aus direkten und langer dauemden Kontakten zwischen zwei verschiede- 

nen Kulturen ergeben und welche durch die Anderung oder Umwandlung einer der 

beiden betroffenen Kulturtypen gekennzeichnet sind" (Panoff/Perrin 1982).

Tempo und Intensitat kultureller Wandelprozesse beruhen weitgehend auf dem 

Auspragungsgrad autochthoner Kultur - je schwacher die Kultur einwirkenden Pro- 

zessen gegeniibersteht, desto schneller und intensiver erfolgen Veranderungser- 

scheinungen. Die angesprochene Mischung aus endogenen und exogenen Kraften

3 Vgl. Dress 1979, Knaus 1991, et al.

4 Vgl. Crystal 1989, Knaus 1991, et al.

5 Vgl. Orlovius/Wetzels 1983, Lukas 1992.

6 Vgl. Harrer 1988.

7 Vgl. Cohen 1979, 1989; Dearden/Harron 1992, 1994; Boyes/Piraban 1988; McKinnon/Vienne 

1989.
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(ver-)fuhrte zu einer Uberbetonung des Tourismus als Anderungsmechanismus; ein 

Faktum, das in neueren Publikationen zunehmend relativiert dargestellt und wert- 

frei-neutral prasentiert wird. Die Rolle des Tourismus als exogener Faktor fur kultu- 

rellen Wandel ist weiterhin voll akzeptiert, Tourismus gilt aber nicht mehr als al- 

leinverantwortlicher Hauptausloser.8 9

2 Hilltribes in Nordthailand: Trekking and Drogen

Rucksacktourismus und Drogen - zwei Begriffe, die gemeinhin als eng verwoben 

gelten und vielfaltige, teils historisch bedingte Assoziationen hervorrufen. War die 

genannte Bindung in den altemativtouristischen Anfangsjahren durch das Hippie- 

Ideen verpflichtete Travellerpublikum offenkundig, so gestaltet sich eine diesbe- 

ziigliche Betrachtung der 90er Jahre so vielschichtig wie widerspriichlich.

Die folgende multidimensionale Analyse der Situation Nordthailands ist in ihren 

Kemaussagen auf den gesamten stidostasiatischen Untersuchungsraum ausweitbar 

und reflektiert das Aufeinanderprallen dkonomischer wie ideologischer Interessen 

und Erwartungshaltungen vor dem Hintergrund soziokulturellen Wandels. Zu unter- 

scheiden sind vier Interessensgruppen:

(a) Die thailandische Regierung, verantwortlich fur Imagepflege und -schaffung, 

auf tourismuspolitischer Planungsebene.

(b) Die Hilltribes selbst, vermarktet wider Willen.

(c) Die Trekkingtouristen, groBteils der Gruppe der Altemativreisenden zugehb'

• 9

ng.

(d) Trekkingagenturen, mit Sitz verstarkt auch auBerhalb der Hilltribe-Zentren, auf 

Vermarkterebene.
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2.1 Imagetrager Drogen? Die Tourismuspolitik der Regierung

Hauptaufgabe der staatlichen Tourismusorganisation ist die Pflege und Schaffung 

von Leitbildem zur Kontrastsetzung zu Regionen mit ahnlichem natur- und sozial- 

raumlichem Profil.10 11 Der TAT-Werbeoffensive zufolge handelt es sich bei Nordthai

land um ein "Shangri-La", dessen Hauptstadt Chiang Mai als "Rose des Nordens" 

apostrophiert wird (Chiang Mai Tourist Information 1992, 2f.).H

The Thais are a naturally happy people. Their carefree attitude to life is mir

rored in their smiles. From the northernmost provinces to the deep south,

8 Vgl. Knaus 1991, Spreitzhofer 1994d.

9 Vgl. Dearden/Harron 1992.

10 Vgl. Spreitzhofer 1995a, 189f.

11 Aus der TAT-Reihe Exotic Thailand. See more of the country, meet more of the people.
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smiling faces greet the visitor at every turn {Chiang Mai Travel Holiday, 

1.6.1992, 28).

"Take it easy" - die Generalwerbelinie der VerheiBung von Gltick, Schonheit und 

einfachem Leben findet selbstredend auch fur den wirtschaftlich peripheren Rilck- 

zugsraum der Hilltribes ihren Niederschlag, indem praindustrielle Stammesverbande 

als exotische Wilde verkauft werden;12 aggressiver Ethnotourismus pur als Devisen- 

bringer und Kontrapunkt zum Beach-Tourismus Siidthailands. Die gezielte Touris- 

musforderung des letzten Jahrzehnts beruht auf folgender Erkenntnis:

It is not possible to keep apparently distinct minority cultures intact in im

posed isolation. Absolute isolation was never a reality and such a policy has 

never been either an objective of Thai governments or of the highlanders 

(McKinnon/Vienne 1989, introduction).

Verschliisselt dargestellt oder ganzlich unerwahnt bleibt eine der traditionellen 

Haupteinnahmequellen der Hilltribes: Opium. Bestenfalls als iiberkommene An- 

bauform am Rande erwahnt {Chiang Mai Tourist Information 1992, 2), bleibt die 

florierende Drogenproduktion Nordthailands aus "Heile Welt"-Pamphleten ausge- 

klammert, die den Mythos Goldenes Dreieck auf Nostalgiebasis erfassen und den 

Bezug zur Gegenwart bewuBt nicht herstellen.

Vor allem die Bergstamme geben der Gegend ein besonderes Geprage, etwa 

die Meo, Karen, Yao, Lisu, Lawa, Laku und Akha - jeder mit seiner ureigenen 

Kultur, Religion, Sprache, Tracht und eigenstandiger Lebensweise. Trotzdem 

sind sie gastfreundlich und heiBen in ihren von der Zivilisation noch unbe- 

riihrten Dbrfem Besucher gern willkommen (Tourism Authority of Thailand. 

1992, 9).

AuBer lapidaren Randbemerkungen deutet nichts auf das Vorhandensein eines mas- 

siven Drogenproblems hin, dessen Signifikanz landesintem sehr wohl Diskussions- 

punkt ist.13 Die Mahnung "avoid narcotics, both during travel and at hilltribe villa

ges. There are severe penalties for such usage" {Chiang Mai Tourist Information 

1992, 8) erscheint als eine milde und sehr halbherzige Lbsung der Problematik,14 die 

Thailand - auch auf Grund weitgehend fehlender Exekution bestehender Gesetzes- 

mbglichkeiten -, verglichen mit den ASEAN-Nachbarstaaten des Untersuchungs- 

raumes, zum Drogen-Dorado macht.15 Allein im Hilltribe-Bereich wurde 1988 auf 

nahezu 5.000 ha Opium produziert {Bangkok Post, 21.1.1990)!

2.2 Drogen und Vblkerverstandigung? Die Hilltribes als Reiseziel

75% der Flache Nordthailands sind als Htigelland (500-2.500 m Sh.) klassiftzierbar, 

besiedelt von den "Hilltribes", dem gangigen Uberbegriff fur 23 ethnische Minder-

12 Vgl. auch Tangwisitijit 1990.

13 Vgl. Chiang Mai University 1989.

14 Auch die Anfang 1992 angelaufene landeriibergreifende Antidrogenkampagne der "Golden Tri- 

angle"-Staaten (Laos, Myanmar, Thailand) beinhaltet auBer Absichtserklarungen keinen konkreten 

MaBnahmenkatalog {Bangkok Post, 15.3.1992, 4).

15 In Malaysia und Singapur steht auf Drogenkonsum die Todesstrafe, und auch in Indonesien reicht 

der Strafrahmen fur derartige Delikte von einetn Jahr Haft bis zur Todesstrafe.
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heiten, die durch den traditionell praktizierten Brandrodungsfeldbau fur okologisch 

bedenkliche Erosionserscheinungen verantwortlich gemacht werden.16

Die regierungspolitisch motiviert verschleierte Reduktion der Hilltribes auf Drogen 

ist nach Tumer/Ash (1975, 268) als gezielte Fortfuhrung der staatlichen Werbelinie 

interpretierbar: Primitivitat, Gliick und einfaches Leben werden nachgefragt und 

miissen daher dargeboten werden - zumindest werbesprachlich.

Drogen mbgen in den Industrielandem als "in" und "altemativ" im weitesten Sinn 

gelten, in den Landem der Dritten Welt bedeutet Drogenkonsum dagegen Riickstan- 

digkeit, beschrankt auf Tribes und agrarische Subsistenzgesellschaften. Die Nach- 

frage nach Drogen bedeutet fur Autochthone gehobener (Bildungs-)Schichten dem- 

nach die Imitation von verachtetem Uberkommenem; dieser Aspekt ist in konse- 

quenter Fortfuhrung des Gedankens auf samtliche Ziel- und Motivationsgruppen des 

Ethnotourismus anwendbar und scheint der Vblkerverstandigung auf billigtouristi- 

scher Ebene keineswegs fbrderlich. Das gesuchte Urtumliche existiert, zweifellos, 

doch nicht landeriibergreifend und flachendeckend wie allgemein suggeriert: Falco- 

Songs als Bordmusik klimatisierter Luxusbusse ist die andere Seite der Realitat.

Die "Kulturdistanz" (Adler 1975, 246) zwischen Hilltribes und Altemativtouristen 

ist gewaltig, zwar anders gelagert, doch um nichts geringer als bei einer Begegnung 

mit pauschalreisenden Gruppentouristen. Die erstrebte beidseitige Solidaritatsbe- 

kundung von gleich zu gleich - hier arme Traveller, da arme Einheimische, dort die 

reichen Touristen - muB unterbleiben, zu groB sind die Unterschiede zwischen Rei- 

senden und Bereisten, kaum wahmehmbar die selbst errichtete Distanzwand mit 

eigendefmierten Abgrenzungskriterien zu "Neckermannem".17

The farang18 were always so dirty from the bad road. 1 felt sorry for them 

(Somchai, 24, Hmong-Tribe).19

Some farang look like ghosts, they cut their hair in strange ways ... Most 

farang are alright ... It is good if they come to this village because I can sell 

embroidery (Moi-Bu Sewa, 28, Yao-Tribe).20

Die okonomische Anpassung scheint somit rascher durchgefuhrt als eine Kluftiiber- 

briickung zwischen Host und Guest iiberhaupt ansatzweise mbglich ist.

2.3 Drogen als Reisemotiv? Der neue Trekkingboom

Drogen als gemeinsames Bindeglied kontrarer Kulturen? Angesichts der mehr oder 

weniger offenen Tips und Empfehlungen in privaten Guest Houses, den Sammel- 

stellen des intemationalen Ethno-Trekking und Ausgangspunkten von Trekk- 

ingtouren mit hauseigenen Guides, liegt dieser SchluB nahe.

Nach auBen hin Hiiter von Gesetz und Ordnung, lehnen Guest-house-Besitzer Dro

genkonsum offiziell vehement ab - um ihn, umsatzsteigemd, auf den eigengeleiteten

16 124.000 ha Wald werden dieserart jahrlich vemichtet (Bangkok Post, 21.1.1990; vgl. auch Acha- 

kulwisut 1992, Hirsch 1993).

17 Vgl. auch Spreitzhofer 1994b.

18 Farang bedeutet "Fremder" und ist eine Ableitung des Thai-Begriffes fur Franzosen (farangset).

19 Quelle: Boyes/Piraban 1988, 31.

20 Quelle: Boyes/Piraban 1989, 4If.
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Trekkingtouren durchaus zu tolerieren oder sogar zu pushen: geschaftsfordemde 

Scheinheiligkeit.

WARNING: Possessing or smoking of any drug, especially opium or heroin, 

is a violation of Thai law. It will also not be permitted on our premises and 

while you go trekking with our guide (Duang Guest House, Pai 

(Nordthailand).21

Soweit die Ausgangssituation im Tai, die auf untibersehbaren Verbots- und Hin- 

weistafeln jedermann nahegebracht wird. Die Realitat, femab von (wohlwissenden 

und kollaborierenden) Thai-Behbrden, sieht allerdings anders aus, wie ein Blick in 

das hauseigene "Book of Recommendations and Complaints" beweist.

Staying with the villagers was amazing. Go there if you want to see 'Another 

World'. Experience the mountains, the people and the opium. You won't re

gret it (Adrian, UK).

Trying the opium pipe - ... those who did were quite happy with the experi

ence (Joan, Wales).2”

Die Darstellung oder Erwahnung von Drogenerlebnissen steht insgesamt an erster 

Stelle, gefolgt von Eintragungen der Marke "I had a great time" und iiberrascht- 

verargerten Kommentaren: "Some of the children ran away when they saw us".

ProblembewuBtsein hinsichtlich Kulturwandel fehlt nahezu vollig, wichtig ist das 

eigene Erleben und Verhalten23 in sozial und regional ganzlich unbekannter Umge- 

bung. Dearden/Harrons (1992, 99ff.) Studie uber das Reiseverhalten individualrei- 

sender Trekker in Nordthailand vermag diesen Ansatz zu stiitzen. In wesentlichen 

Merkmalsztigen als klassische Altemativtouristen einstufbar, definiert Cohen (1979) 

Trekker als "budget, world-traveller, explorer types fringing on the hippy culture".

Die Trekking-Motivation dieser Gruppe - etwa 100.000 pro Jahr (Dearden/Harron 

1992, 100) - beruht groBteils auf der Attraktivitat der Hilltribes selbst (Sehen, Uber- 

nachten, Fotographieren). In Verbindung mit anderen Aktivitaten (Rafting, Ele- 

phantenritt) verlieren die ersehnten Eindriicke jedoch rasch an Bedeutung und rela- 

tivieren somit die These vom landeskundlich uberdurchschnittlich interessierten, 

problembewuBten Altemativtouristen. Eintragungen wie die folgende sind Raritaten 

und keineswegs reprasentativ fur altemativtouristisches Durchschnittsdenken:

In Chiang Mai and the north it is clear how rapidly culture can be destroyed 

by excess tourism, and above all disrespectful attitudes towards hilltribe cul

ture. If you do not want to alterate the people more than you already do by 

being there, ... at least dress properly (N.N., Cathay Guest House, Had Yai).

Drogen als Trekkingmotivation spielen in Dearden/Harrons Untersuchung keine 

entscheidende Rolle, sondem gelten als integrierender Teil des Trekking-Erlebnis- 

ses; auch unter Beriicksichtigung der Tatsache, daB die Dunkelziffer der Opium- 

Tester hoher liegen mag, scheint ein Anteil von 7% als Primarmotivation gering; 

diese Tatsache ist als Ubergang zu einer neuen Trekker-Generation interpretierbar, 

die - ungleich der Hippie-dominierten Vorgangergeneration der 70er - Siidostasien-

21 Quelle: Spreitzhofer 1994a.

22 Quelle: Spreitzhofer 1994a; vgl. auch Vorlaufer 1996, 202 ff.

23 Vgl. auch Ross/Iso-Ahola 1991.
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reisen nicht mehr unbedingt mit dem Austesten von (in Industrielandem) verponten 

Suchtgiften gleichsetzt, sondem vielschichtige Interessen verfolgen. (Versuchs- 

weiser) Drogenkonsum gehort fur viele dazu.

Dominant sind egozentrierte Interessen in einer altemativ-touristischen Scheinwelt, 

in der weder fur Einheimische ("Die Kulisse") noch fur andere Touristen ("Das 

Feindbild") Platz ist. Selbstfindung geht vor Kontakte, Gruppenerlebnisse vor Ei- 

geninitiative - die individuelle Begegnung mit Angehorigen der Hilltribes wird von 

Individualtouristen zumeist gescheut.

2.4 Makler der Authentizitat? Trekkingagenturen als Supermarkte 

autochthoner Kultur

Trekkingagenturen fallt in der Regel die Mittlerrolle der interkulturellen Begegnung 

zu. "I never do organized tours, but in this case you have to" (Joan, 23, GB) - diese 

Feststellung scheint symptomatisch und kann als Erklarung fiir die gigantische 

Nachfrage und den damit verbundenen Boom an Trekking Offices herangezogen 

werden.

In Chiang Mai, Thailands zweitgrbBter Stadt und Zentrum des Trekkingwesens,24 

stieg die Zahl der Trekking-Agenturen von rund einem Dutzend (1977) uber 54 

(1985) auf weit uber 100 Anfang der 90er Jahre,25 die ein bis sechstagige Touren in 

ganz Nordthailand organisieren; dazu kommen noch unzahlige lokale Anbieter vor 

Ort.

Die von Trekkem allgemein positiv perzipierte Rolle der Trekking-Agenturen26 

stbBt in der Tourismuskritik jedoch nicht auf ungeteilte Zustimmung: Guides, wie 

Tour Operators, agieren in den Dorfgemeinschaften als "cultural brokers" 

(Harron/Weiler 1992) und fungieren somit als Makler der Hilltribe-Kultur. Oft nur 

AuBenseiter in den prasentierten Dbrfem oder iiberhaupt auBenstehend, bewahren 

sie die Trekkingteilnehmer vor muhsamer Kontaktaufnahme und initiieren die kli- 

scheehaft erwarteten Vorgange:

Trekking agencies offer their customers an 'opium experience' while on the 

trail and provide opportunities for 'authentic photographs' by getting tribes

men to smoke their opium pipes or engage in courtship rituals (Gray 1989).

Authentizitat ist somit ein dkonomisch motiviertes Produkt, das im Schneeballprin- 

zip Devisen bringt und in weiterer Folge neue Interessentenmarkte erschlieBt. Den 

Trend erkennend, wurde das "Angebot" Hilltribes - Hauptattraktion in der Explorer- 

Phase - um Rafting und Elefantenritterlebnisse bereichert. Der Durchschnittstrekker 

der 90er goutiert das modifizierte Angebot, findet das Preis-Leistungsverhaltnis 

(etwa 100 US-$/3 Tage) angebracht (Dearden/Harron 1992, 1994; Seewuthiwong 

1989, 412) und empfiehlt die Tour weiter: an Freunde und (Reise-)Bekannte, even- 

tuell durch Zuschriften an Individualreisefuhrerverlage.

24 Die Tourismuseinnahmen der Stadt werden auf 5 Mio US-$ jahrlich geschatzt (Gray 1989).

25 1992 sind 80 Trekking Agencies staatlich registriert und in den offiziellen Touristenbroschiiren 

aufgefiihrt, eine unbestimmte Zahl ist illegal tatig (Chiang Mai Tourist Information 1992 (TAT); 

Dearden/Harron 1992; Eigenerhebung 1992).

26 Vgl. Dearden/Harron 1992, 1994.
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Nordthailand befindet sich in einer Obergangsphase zu beginnendem Pauschaltou- 

rismus, was die Speerspitzenfunktion der Altemativtouristen der frlihen 70er Jahre 

zu untermauern vermag.27 Wichtigstes Unterscheidungskriterium der Trek- 

kingagenturen ist die touristische Unberiihrtheit der "speziellen" Dbrfer dieses Ver- 

anstalters. Keinen anderen Touristen zu sehen - vielfach sogar mit Geldriickgabega- 

rantie verbunden - scheint Beweis fur die Authentizitat des Gesehenen und die Ori- 

ginalitat des eigenen Tuns zu sein. Die folgende Auswah! von Werbeslogans28 der 

Trekkingagenturen Nordthailands ist reprasentativ fur die generelle Werbelinie einer 

Region, die in hohem Mabe von der Vermarktung ihrer Ethno-Minderheiten lebt:

Pinan Tours, Chiang Mai

* Trekking to remote and non-tourist areas (guarantee 100%)

* Experienced and friendly guides

* Excellent food

Folkways Trekking, Chiang Mai

* Money back guarantee, no other tourist groups in our areas

* Motorcycle trekking to all kinds of hill-tribes - much more fun than usual 

treks

North Star Tour, Chiang Mai

* Extraordinary trek to real primitive tribes of North Land

* We lead to go far from civilization

* Guaranteed quite different from other commercial trek

Wing, Chiang Mai

* Come and enjoy the charm of Northern Thailand at, its best as you delight 

in the unique culture and customs and its gentle gracious people

Markes, Chiang Mai

* This trip most be authentic way to see the life of tribes we guarantee for 

million per cent

Longneck Village Contact Center, Mae Hong Son

* We are not going to trek for picnic. Our purpose is to get touch with the 

beauties, the hilltribe who will give you something interesting to answer 

practically

3 Resumee

Im vorliegenden Beitrag wurde eine Problemdarstellung der Reibungsfelder ver- 

sucht, mit denen tribale Gesellschaften im Zuge zunehmender Touristifizierung 

konfrontiert sind. Exemplarisch analysiert wurde die Situation der Hilltribes 

Nordthailands, die jedoch vielfach prototypisch fur Ethnotourismus im stidostasiati- 

schen Raum stehen, der - als iibergeordnetes Ziel der ASEAN-Tourismuspolitik - 

die Vermarktung ethnischer Minderheiten nachhaltig propagiert. Drogen als touristi

sche Attraktion erweisen sich im Hilltribe-Bereich als potentieller Werbetrager fur 

das vorwiegend altemativem Gedankengut verpflichtete Trekker-Klientel, das kli- 

scheehafte "Urspriinglichkeit" und "Authentizitat" - durch Trekkingagenturen ver-

27 Vgl. Spreitzhofer 1995a, b, c.

28 Quelle: Spreitzhofer 1994a; es handelt sich um Originalzitate ohne sprachliche Richtigstellung.



54 Gunter Spreitzhofer

mittelt - nachfragt und durch zunehmende Massenhaftigkeit kulturelle Wandelpro- 

zesse im okologisch sensiblen Nordthailand kausal bedingt.
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