
Kulturelle Vielfalt - Soziale Marginalisierung

“...a curious and intricate 

, ethnological puzzle”

diversitat und rezente interkulturelle Interaktionsprozesse im 

Hochgebirge Nordwestpakistans

‘ ^on Arnd Holdschlag

0

•Vas oftmals gemeinhin als die „traditionelle“ Oder „gewachsene“ Gesellschaft und Kultur der 

0 Kho, der groBten ethnolinguistischen Gruppe Chitrals im ostlichen Hindukusch, bezeichnet 

>, ^ird und somit eine gewisse intraregionale Homogenitat impliziert, ist vielmehr das Ergebnis 

von Koexistenz und mannigfaltigen Interaktionen verschiedenster Kulturen in Vergangenheit 

11 ^nd Gegenwart. Eine pauschalisierende Sichtweise auf die Bevolkerung Chitrals wird der Rea- 

l ''tat daher sicher nicht gerecht. Migrations- und Austauschprozesse haben reichhaltige und 

’ ®inzigartige Muster soziokultureller und ethnolinguistischer Diversitat ausgeformt, die steti- 

9er Veranderung unterliegen. Khowar, „die Sprache der Kho“, ist zum Beispiel lediglich eine 

^nter vielen Sprachen in diesem klein gekammerten Taisystem des nordpakistanischen Hoch- 

9ebirges. Auch in Bezug auf religiose Anschauungen muss differenziert werden.

F
ur die an der Hohengrenze der Be 

siedlung gelegenen Lebensraume 

der Hindukusch-Karakorum-Hi- 

^alaya-Kette ist eine ausgepragte Vielfalt 

ethnolinguistischer Gruppen charakteri- 

stisch. Wurde diese reiche Fiille kulturel- 

er Diversitat in der Vergangenheit weit- 

Sehend monokausal als Resultat von 

Aimlicher Abgeschiedenheit und Isola- 

10n, von „Riickzug“ '.regions of refuge), in- 

erpretiert, so hat sich heute die Erkennt- 

'l,s durchgesetzt, dass auch periphere 

^ochgebirgsregionen in unterschiedli- 

chern Grade in ubergeordnete Herr- 

Schafts- und (Welt-)Wirtschaftsforma- 

t'onen eingebunden waren und sind. Ihr 

^atus als „Minderheitenregionen“ ist ge- 

tade auch im Kontext politisch-histori- 

scher Prozesse, als Ergebnis gesellschaft- 

l(-her Marginalisierung, zu erklaren. Par- 

tl2ipation und Integration in umfassen- 

dere Systeme stehen dabei nicht im Wi- 

derspruch zum Erhalt eigenstandiger Kul- 

turleistungen. Zudem wird vielfach deut- 

lich, dass die Migrationsphanomene als 

Problemlosungsstrategie in Konfliktsitua- 

tionen keineswegs hochgebirgsspezifisch 

sind. Vor diesem Hintergrund sollen nach- 

folgend am Beispiel des Distrikts Chitral 

im Nordwesten Pakistans (vgl. Karte) 

Aspekte religioser und ethnolinguistischer 

Diversitat verdeutlicht sowie jiingere Ent- 

wicklungen des interkulturellen Aus- 

tauschs dokumentiert werden.

Konfessionelle 

Heterogenitat

In religioser Hinsicht gehbrt die heute 

uber 320.000 Menschen umfassende 

Bevolkerung Chitrals, die sich auf uber 

30 Taler verteilt, fast ausschlieBlich der 

Glaubensgemeinschaft der Muslime 

(ummd) an. Der verbleibende Anteil von 

weniger als 2 Prozent entfallt auf die of- 

fiziell nicht als Muslime ausgewiesenen 

Ahmadi sowie auf Christen und Kalasha, 

die eine eigene Religion bewahren konn- 

ten. Jedoch stellt der Islam keine einigen- 

de Klammer dar: Schatzungen zufolge — 

Statistiken liegen nicht vor — befinden sich 

innerhalb der umma die Mitglieder sun- 

nitischer Ausrichtung mit etwa 65 Pro

zent gegeniiber den Ismailiten mit 35 Pro

zent in der Mehrheit. Zum Vergleich: In 

den ostlich benachbarten Northern Areas 

dominiert dagegen die Glaubensrichtung 

der Zwblfershia deutlich vor Ismailiya, 

Nurbakhshia und Sunna.
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Ethnolinguistische 

Diversitat

In sprachlicher Hinsicht kommt dem 

Norden Pakistans eine Briickenfunktion 

zwischen Siidasien, Iran, Zentralasien und 

China zu. Auf seinen Erkundungsreisen 

als britischer Kolonialoffizier in Hoch- 

asien gelangte J. Biddulph im Jahre 1878 

auch nach Chitral, einem seinerzeit vom 

so genannten Mebtar regierten Fiirsten- 

tum. In seinem Buch „Tribes of the Hin

doo Koosh“ (1880: 62) notiert er: “The 

population of Chitral is a curious and intricate 

ethnological pupgle”. Diese Feststellung ist 

nach wie vor treffend. Da in der offiziel- 

len Bevolkerungsstatistik regional oder 

lokal bedeutende Muttersprachen nicht 

eigens ausgewiesen werden, muss zur 

Quantifizierung der Sprachgruppen Chit- 

rals auf Schatzungen zuriickgegriffen 

werden. Die Tabelle zeigt die im Rahmen 

des Sociolinguistic Survey of Northern Paki

stan (Decker 1992) um 1990 erhobenen 

Sprachen Chitrals mit den jeweiligen ge- 

schatzten Bevolkerungswerten.

Indoarische Sprachen

Khowar ist die dominierende Sprache 

Chitrals. Sie wird, ebenso wie die Bevol- 

kerungsgruppe selbst, auch „Chitrali“ ge- 

nannt und ist nicht nur im ganzen Di- 

strikt verbreitet, sondern dariiber hinaus 

die Muttersprache groBerer Gruppen in 

den ostlich benachbarten Talschaften. 

Der allgemeinen Auffassung zufolge hat 

sich das Khowar aus indischen Sprachen 

friiher Zuwanderer aus dem Siiden zu- 

nachst in Ober-Chitral etabliert.

Phalura wird in mehreren Dorfern um 

Drosh, einer (ehemals) wichtigen Pass

station und dem nach Chitral Town be- 

deutendsten Basar-Ort der Region, ge- 

sprochen. Die Herkunft dieser Sprecher- 

gruppe, die der sunnitischen Glaubens- 

richtung folgt, wird in der Tangir-Chilas 

Region im Indus-Tai vermutet.

Kalasha: In unmittelbarer Nachbar- 

schaft befinden sich die Siedlungsgebiete 

der Kalasha, die aus islam-zentrischer Per- 

spektive auch Kafir (arabisch: „Unglau- 

bige“) respektive Kalash Kafir genannt 

werden. Sie sind in den Seitentalern Rum- 

bur, Bumburet und Birir konzentriert. Bis 

wahrscheinlich um das 16. Jahrhundert 

gehorten weite Teile Chitrals zum Herr- 

schafts- und Siedlungsterritorium der 

Kalasha. Mit ihrer Unterwerfung durch 

die islamischen Mehtars setzte ein Ver- 

drangungs- sowie ein Islamisierungspro- 

zess ein, der bis heute anhalt.

Gawar-Bati wird in und um den Ort 

Arandu unmittelbar im Grenzgebiet zwi

schen Afghanistan und Pakistan entlang 

des Kunar- bzw. Chitral-Flusses gespro- 

chen. Es wird angenommen, dass sich die 

Gruppe der Gawar nach einer nach Nor

den gerichteten Wanderung um Arandu 

angesiedelt haben.

Gujuri ist die — neuindoarische — Spra

che der (halb-)nomadischen Bevolke- 

rungsgruppe der Gujur, die aufgrund von 

Ressourcenkonflikten im Tiefland eben- 

falls eine Siid-Nord-Wanderung ins Ge- 

birge vollzogen haben. Siedlungsgebiete 

der Gujur in Chitral sind Shishi Kuh, ei- 

nige Dorfer um Drosh und Arandu so

wie vereinzelt im Ashret- und Bumburet- 

Tal.

Nuristanische Sprachen

Dameli wird zur Gruppe der nuris- 

tanischen Sprachen gezahlt und im 

Damel-Tal im auBersten Siidwesten Chi

trals gesprochen. Die Dameli gehoren zur 

sunnitischen Glaubensgemeinschaft.

Eastern Kativiri (Bashgali) und 

Kamviri/Shekhani gehoren zu den so 

genannten Kati-Sprachen. Eastern Kati

viri wird auf pakistanischer Seite in ein- 

zelnen Dorfern der Taler Urtsun, Bum

buret, Rumbur und Lotkuh gesprochen. 

Die Ansiedlung wird als Resultat einer 

Flucht aus dem Bashgal-Tal Afghanistans 

interpretiert. Kamviri beziehungsweise 

Shekhani wird nur von wenigen Familien 

nbrdlich von Arandu und im Damel-Tal 

gesprochen.

Iranische Sprachen

Persisch: Einen Sonderfall im Chitral- 

Distrikt stellt der Ort Madaklasht, die 

grbBte Siedlung und ehemalige Eisen- utd 

Waffenschmiede des Mehtarim Shishi-T^ 

in Siidost-Chitral, dar. Hier spricht d,e 

Dorfgemeinschaft, deren Vorfahren vo> 

circa 200 Jahren aus Zebak in Badakb' 

schan nach Chitral gekommen sein sd' 

len und die heute etwa 2.500 Person^11 

umfasst, einen eigenen Dialekt des PeN' 

schen. Interessant ist in diesem Dob 

weiterhin, dass sich die Gemeinschaft Z’J 

etwa gleichen Teilen in eine sunnitisd^ 

und eine ismailitische Glaubensrichtufl? 

teilt. Den Jahrhunderte anhaltenden pet' 

sischen Einfluss in Chitral belegen iibef' 

dies die Sachverhalte, dass Persisch I’1' 

ins 20. Jahrhundert die offizielle Vertrag5' 

sprache der Afetor-Administration 

und schon immer wichtige Handelsbezi6' 

hungen unter anderem mit Badakhsch-1' 

existierten.

Yidgha: Das der ost-iranischen Sprad1' 

gruppe angehdrige Yidgha wird in etA 

15 Dorfern im Lotkuh-Tal im WestC 

Chitrals, zwischen dem GroBdorf Gara’’1 

Chashma und dem Dorah-Pass nach 

ghanistan gelegen, gesprochen. Die 

siedlungsgeschichte der Yidgha-Spreche( 

liegt weitgehend im Dunkeln, die Vd' 

wandtschaft mit der Munji-Sprache A1' 

ghanistans weist aber auf eine Wafldc' 

rung aus dem Munjan- oder Mamalgb3' 

Tai im nordwestlichen Hindukusch b1®' 

Die Yidgha sind Mitglieder der Ismail'}11,

Paschtu, die Sprache der PaschtufleA 

ist in den siidlichen Talern Chitrals d'c 

mittlerweile wichtigere Verkehrssprad16 

als Khowar. Siedlungen paschtuniscfcd 

Zuwanderer aus den siidlichen GebieteI1 

der North-West Frontier Province (N.W.F^ 

finden sich in erster Linie entlang deS 

Hauptflusses zwischen Arandu 11111 

Drosh, ferner im Arkari-Tal in Lotkd1' 

Dariiber hinaus existieren Paschtundj 

Gemeinschaften in Reshun und Mas1'11' 

(TtfZw/Mastuj) sowie besonders in Chi^ 

Town und Drosh.

Wakhi wird in Chitral von einer kle1’ 

nen Gemeinschaft im auBersten Nofd 

osten des Yarkhun-Tales, Baroghil, ge' 

sprochen. Die Wakhi-Familien kamen 1,1 

der Zeit politischer Umbriiche Ende deS 

19., Beginn des 20. Jahrhunderts ad 

Schutzbediirfnissen heraus von Nordd 

aus dem Wakhan nach Chit-ral.

18
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In der Zusammenschau zeigen sich vie- 

raumlich unzusammenhangende, iso- 

l|erte Splitter von Sprechern unterschied- 

I'cher Sprachgruppen. Es finden sich 

ffechsam „Sprachpunkte“, die sich oft 

aus nur wenigen Familien zusammenset- 

2en. Sie sind haufig als Resultat intramon- 

Wr Austauschprozesse aufzufassen.

Der alltagliche Sprachgebrauch ist stets 

S1tuativ und durch die anhaltende Inten- 

sMerung interethnischer Kontakte be- 

standiger Veranderung unterworfen. 

l -'-hnolingui-stische Zuordnungen bleiben 

'etztlich immer idealtypische Konstruk- 

t'onen. Die eigene Sprache kann gleich - 

"'°hl identitatsstiftend und gemein- 

Schaftsfdrdernd wirken — gerade in einer 

^eit, in der die Nationalsprache Urdu so-

Englisch fiber das Schulwesen und 

Medien immer weitere Verbreitung 

I'nden und deren Kenntnis nicht nur Pre- 

shge, sondern auch eine wichtige Zugangs- 

v°taussetzung fur gehobene Positionen, 

M>esondere in Regierungsamtern, dar- 

Mlt. Dies gilt vorwiegend fur die kleine- 

ten Sprachgruppen im Siiden Chitrals, die 

2llsatzlich unter einem gewissen An- 

hassungsdruck durch Khowar und 

^schtu stehen.

la

in Interkulturelle

ii- Interaktionsprozesse:

Chitral im Wandel
mJ

lie

(it | Gujur zwischen traditioneller Kultur- 

ef ieise und Neuorientierung

efl Dariiber hinaus haben sozialhistorische 

p) '-ntwicklungsprozesse sprach- bezie- 

es ^ngsweise bevolkerungsgruppenspezi- 

jd I'sche Formen der Existenzsicherung aus 

Ji. 8ebildet. Ein Beispiel sind die traditionell 

fl- d's Hirten wirtschaftenden Gujur, die sich 

iij Ctst in der ersten Halfte des 20. Jahrhun- 

rjl ^tts in Chitral niedergelassen haben.

'betiieferungen zufolge betrieb der Meh- 

>ar von Chitral eine gezielte Anwerbe- 

;i- Politik, um als Gegenleistung fur die sai- 

d- s°nal gestaffelte Nutzung von Hoch- 

■e- "eiden Steuereinnahmen in Form von 

in ^I'lchprodukten zu erhalten. Im Zeit- 

es verlauf hat eine Ausdehnung des Akt- 

ijS lonsraums der Gujur vom Siiden bis in 

efl ^en Norden des Distrikts stattgefunden.

^°rt treten sie verstiirkt als Miethirten

Sprachengruppen und Bevblkerungsschatzwerte (um 1990) 

im Chitral-Distrikt (N.W.F.P., Pakistan)

Indo-lranische Sprachgruppe

Indoarisch Nuristanisch Iranisch

Indisch Dard- 

Sprachen

West-lranisch Ost-lranisch

Gujuri 

(3.000)

Khowar 

(173.000- 

200.000)

Darnell

(5.000)

Madaklashti

Persisch 

(2.057-3.000)

Yidgha 

(5.000-6.000)

Phalura

(8.600)

Eastern Kativiri 

(3.700-5.100)

Paschtu

(3.000)

Kalasha 

(2.900-5.700)

Kamviri /

Shekhani 

(1.500-2.000)

Wakhi 

(450-900)

Gawar-Bati 

(1.300-1.500)

Quelle: Eigene Bearbeitung nach Decker (1992: 11

in den Dienst der alteingesessenen Be- 

volkerung.

Unter der Mater-Verwaltung war es den 

Gujur untersagt, sich dauerhaft anzusie- 

deln, Landwirtschaft oder Handel zu be- 

treiben. Erst nach der umfassenden poli- 

tisch-administrativen Integration Chitrals 

als Distrikt der Nordwest-Grenzprovinz 

im Jahre 1969 haben einige Familien be- 

gonnen, ihre traditionelle Lebensform 

aufzugeben. Insbesondere vor dem Hin- 

tergrund eines immer hoher werdenden 

Nutzungsdrucks in den Hochweide- 

gebieten besteht in jiingerer Zeit die Ten- 

denz, dass mehr und mehr Gujur ihren 

Viehbestand verkaufen, um besonders in 

ihren angestammten Aufenthaltsgebieten 

Land zu erwerben und zum Beispiel im 

Holzgeschaft, im Transportwesen sowie 

als Waldhiiter neue Einkommensmog- 

lichkeiten zu suchen.

Kalasha zwischen 

Mystifikation und

Minderheitenpolitik

Das kulturwissenschaftliche For- 

schungsinteresse hat sich in Chitral bis

langin einer (religions-) ethnographischen 

Sichtweise vor allem auf die nicht- 

muslimische Bevolkerungsgruppe der 

Kalasha konzentriert. Hartnackige Trivial- 

mythen eines „Letzten Paradieses“, von 

„Griechischen Nachkommen Alexanders 

dem GroBen“ oder eines „Prahistorischen 

Schamanen-Naturvolks“ machen die 

Kalasha-Taler in den Sommermonaten 

zum Tummelplatz nicht nur von (Hob- 

by-)Ethnologen, Reiseanbietern und - 

journalisten, auslandischen (Aussteiger) 

Touristen und (weinseligen) pakistani- 

schen Kurzurlaubern aus dem Tiefland, 

sondern auch von verschiedenen Nicht- 

regierungsorganisationen (NRO) der 

entwicklungspolitischen Szene.

Nach jahrhundertelanger Leibeigen- 

schaft und Tributpflichtigkeit unter dem 

Mftter-Regime sahen sich die Kalasha 

nach der Eingliederung Chitrals in den 

pakistanischen Staatsverband im Jahre 

1947 und einer Reform des iiberkom- 

menen Verwaltungssystems 1953 zu- 

nachst weiterhin externen Eingriffen aus- 

gesetzt, die sich vor allem in gewaltsamer 

Missionierung und der Fremdaneignung 

lokaler Ressourcen (Land, Nutzholz) au- 

Berten. Erst nach 1969 wurden die Ka

lasha-Taler in ihrer touristischen Bedeu- 

tung von der Zentralregierung wahrge- 

nommen und seither mit zahlreichen 

Entwicklungsprogram-men bedacht, die 

unter anderem auch auf den Erhalt von 

Kultur und indigenem Umweltwissen zie- 

len. Die Erfolge von staatlichen sowie von

^dcisien 2-4/05
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— zum Teil mehr als zwei- 

felhaften — NRO-Projek- 

ten sind bislang sehr zwie- 

spaltig und kritisch zu be- 

werten. Haufig geht es le- 

diglich um das wiederhol- 

te Einwerben von Finanz- 

mitteln verschiedener Ge- 

berinstitutionen, die in 

vordergriindigen Projek- 

ten versickern und dabei 

ihren eigentlichen, sicher- 

lich oftmals gut gemeinten 

Zweck verfehlen. Nicht 

selten gehen solche Akti- 

vitaten mit einer Polarisie- 

rung oder Spaltung von 

ohnehin mitunter seg- 

mentierten Dorfgemein- 

schaften sowie kontrapro- 

duktiven romantisieren- 

den Re- und Neukon- 

struktionen vermeintlich 

„originarer Kultur“ einher. 

Generell zeigt das Beispiel 

der Kalasha die Problema-

Kalasha: In den Sommermonaten bedeutet der Tourismus, zum Beispiel durch den Verkauf 

von Kunsthandwerk und Schmuck, eine bedeutende Einnahmequelle fur die Kalasha.

Foto: Arnd Holdschlag

tik und Fragwiirdigkeit ei

ner Forderung indigener Praktiken durch 

externe Interventionen als MaBnahme ei

ner Minderheitenpolitik.

Paschtunische Dominanz 

in Chitral Bazaar

Schon immer kam den wichtigsten Ta- 

lern Chitrals, die wahrend der Sommer- 

monate uber zahlreiche Passe zuganglich 

sind, die Funktion von Durchgangs- 

raumen fur Handelskarawanen und Pil- 

gerziige in den Hochgebirgsketten von 

Pamir, Hindu Kush und Karakorum zu. 

Dabei hat sich Chitral Bazaar aufgrund 

seiner giinstigen Lage als ein Knotenpunkt 

im trans-montanen Handelsnetzwerk 

zwischen Zentralasien, Afghanistan und 

dem indischen Subkontinent herauskri- 

stallisiert. In der zweiten Halfte des 19. 

Jahrhunderts — vor der SchlieBung inter- 

nationaler Grenzen und dem Beginn des 

StraBenbaus — bestanden Fernhandels- 

beziehungen zwischen Chitral und Ba- 

dakhschan, Taschkent, Bokhara, Kasch- 

gar, Yarkand, Kaschmir, Pescha-war, 

Bajaour, Jalalabad sowie Kabul. Die bri- 

tische Kolonialmacht begann zu Anfang 

des 20. Jahrhunderts, vornehmlich zur 

eigenen Truppenversorgung die Handels- 

aktivitaten in Chitral auszuweiten. Die 

Dominanz umherziehender pasch- 

tunischer Handler aus Bajaour im Basar 

sollte dabei durch indische Konkurrenz 

gemildert werden. In der Folgezeit wur- 

den zunachst wenige Hindu- und Sikh- 

Handler aus dem Tiefland (zum Beispiel 

aus Amritsar, Madras), spater weitere 

Paschtunen vor allem aus Dir sowie aus 

Bajaour, Nowshera, Mardan und Ma- 

lakand angeworben. Nach der Unabhan- 

gigkeit und Teilung des Subkontinents 

mussten Hindus und Sikhs ihre Gewer- 

be aufgeben und wurden durch Pasch

tunen aus dem Tiefland und eine im Ver- 

gleich geringere Anzahl Kho ersetzt. Ob- 

gleich nach ihrer Anzahl deutlich in der 

Minderheit, spielen paschtunische Hand- 

lerfamilien und -clans auch in der heuti- 

gen Kleinstadt Chitral Town, die mittler- 

weile uber 30.000 Einwohner aufweist 

und deren Basare etwa 1.800 Geschafte 

umfassen, noch immer die dominieren- 

de Rolle im Warenaustausch mit dem 

Gebirgsvorland.

Afghanische Pragung 

nach 1979

Nach der sowjetischen Intervention 111 

Afghanistan und mit Beginn des Afgh11' 

nistan-Krieges ist seit den friihen 1980el 

Jahren in erster Linie der Siiden des D1' 

strikts durch eine hohe Anzahl afghafl1' 

scher (Burger-)Kriegsfluchtlinge, saisofl9' 

ler Handler und Arbeitsmigranten gepW 

worden. Die lokale Bevolkerung bezeid’ 

net sie verallgemeinernd als taji — mit c* 

nem Begriff, der lediglich eine abgf£fl 

zende, anti-ethnische Bedeutung besi[Z‘ 

und die Nicht-Zugehdrigkeit zu einef 

bestimmten Gruppe meint. Aber atF*1 

hier kann eine ethnolinguistische Di0e 

renzierung vorgenommen werden: P£t' 

sisch-Sprecher (Tajiken/Farsiwan) ko11’ 

men aus Badakhschan und dem Panjshir 

Tai, Paschtu-Sprecher aus Nuristan s° 

wie ferner wenige Usbeken aus dcl" 

Norden Afghanistans. Seit etwa Mitte 

1990 Jahre suchen auch verstarkt Tage 

lohner aus dem Wakhan-Korridor 

Einkommensmoglichkeiten in Chitral. InS 

besondere Handel und Dienstleistuflg5 

angebot in den Basaren sind durch 

ghanische Akteure weiter dynamisk11.

20
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^hlreiche Nischen von dieser Gruppe 

^esetzt und die Import-Export-Beziehun- 

Tn deutlich intensiviert worden. Aus Af

ghanistan eingefiihrt werden beispielswei- 

Se Bergkristalle, Teppiche, Antiquitaten, 

Rferde, zum groBen Teil zum Weiterver- 

W als Zugtiere ins Tiefland, sowie 

^hafe, Ziegen, Rinder und Yaks als 

Villach  ttiere in Chitral Town. Ausgefuhrt 

'vetden vornehmlich Nahrungsmittel, 

^leidung, Haushaltswaren und Kunst- 

st°ffprodukte. Eine ausgepragte Domi- 

Tiz besitzen Afghanen im Transportwe- 

Sen. Dabei darf auch die Koppelung mit 

Ntn Schmuggel von zum Beispiel Au- 

tos, aber auch Waffen, Munition und 

Orogen nicht unerwahnt bleiben. Insbe-

s°ndere groBe Mengen Opium sowie 

^aschisch gelangen von Badakhschan 

Jhirr Chitral nach Pakistan.

Nicht zuletzt hat auch die afghanische 

hlltagskultur ihre Folgewirkungen. So 

Nben beispielsweise andere Essgewohn- 

heiten zu einem reichhaltigeren Nah- 

"ktlgsmittelangebot gefuhrt: Weitere typi- 

Sche — meist saisonal bestimmte — afgha- 

Yche Aktivitaten sind neben dem Han-

<*el mit Frischobst und -gemuse der Be- 

kieb von Backereien, Metzgereien und 

Restaurants. Die seit einigen Jahren im 

Rasar Chitral Towns von Afghanen offe- 

tlerten tannuri-BmtfHde.n finden so gro- 

R£n Anklang, dass zahlreiche Chitrali- 

Rtauen inzwischen zu Hause kein eige-

®es Brot mehr backen und junge Mad- 

Nen diese Tatigkeit erst gar nicht erler-

Alteingesessene Restaurantbetreiber 

'phen mittlerweile zum Teil sogar den 

Rinrichtungsstil afghanischer Restaurants 

^hernommen: Tische und Stiihle sind

Nrch lange Banke ersetzt worden. So 

kbnnen sie auch nachts den vielen tem-

Potar im Basar Tatigen als Liegen die- 

tle0, zum Beispiel den zahlreichen afgha- 

‘kschen Lastentragern, die das Bild der 

R^sarstraBen in den Sommermonaten 

Ptagen.
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Chitral erweist sich als Beispiel ausge- 

kagter kultureller Diversitat in einem 

Vetgleichsweise engen regionalen Rah

den. Stetige Interaktions- und Trans- 

f°rtnationsprozesse, die in erster Linie 

tther soziale Netzwerke entlang ethno-lin- 
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guistischer Kategorien organisiert werden, 

entlarven dabei den Mythos von Abge- 

schlossenheit und Autarkic des Hochge- 

birges. Im Hinblick auf zukiinftige Ent- 

wicklungen birgt eine Uberbetonung kul

tureller Differenz jedoch die Gefahr, uber 

stereotype Zuweisungen Distanz und 

Ignoranz zu fordern und vermeintliche 

Gruppengegensatze politisch zu instru- 

mentalisieren. Konfliktpotenziale bestehen 

unter anderem zwischen den verschiede- 

nen konfessionellen und ethnolinguisti- 

schen Gruppen. In jiingerer Vergangen- 

heit ist es beispielsweise zu gewaltsamen, 

religids legitimierten Auseinandersetzun- 

gen zwischen Sunniten und Ismailiten 

gekommen. Im Dezember 2004, wurden 

bei einem Anschlag auf Biiros des Aga 

Khan Health Service, einer ismailitischen 

NRO, zwei Menschen getotet; die Atten- 

tater waren Sunniten. Auch birgt die im 

Zuge des afghanischen Zustroms gestie- 

gene Kriminalitatsrate Ziindstoff fur 

Konfrontationen. Schauplatze sind dabei 

vornehmlich die sich herausbildenden 

„stadtischen“ Zentren, in denen sich neue 

Herausforderungen des Miteinanders 

stellen. Hier, vor allem in Chitral Town, 

entwickelt sich zudem eine urbane Kul- 

tur, die unter anderem durch moderne 

Massenmedien und Konsumorientierung 

gepragte westliche Einfliisse aufweist.
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