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Hazards im „Hohen Hindu Kush“

Leben mit Naturgefahren in Chitral (Pakistan)

Von Arnd Holdschlag und Fazlur-Rahman

„ Heavy rains damage roads disrupt traffic “ - „ Rai ns' death toll reaches four: Public services 

break down“. Solche und ahnliche Schlagzeilen aus der hochasiatischen Gebirgskette finden 

sich regelmaBig in den Zeitungen und Nachrichten-Websites der (GroB-)Region. Naturgefahren 

Oder -risiken und die damit zusammenhangende „Verwundbarkeit“ der betroffenen Bevolke- 

rung werden angesichts der stetig steigenden Katastrophenschaden verstarkt diskutiert. Auf- 

grund der Komplexitat und Dynamik von „Hazard-Systemen“ sollte deren Analyse nicht ge- 

sellschaftlich isoliert auf physische Prozesse fixiert, sondern unter Beriicksichtigung von 

naturlichen und sozialen Faktoren gleichermaBen sowie in historischer Perspektive erfolgen. 

Der „Hohe Hindu Kush“ ist ein solches extrem fragiles Geosystem mit einem sehr hohen 

Naturgefahrenpotenzial. Seine Bewohner geraten heute immer mehr in ein Spannungsfeld 

zwischen naturraumlicher Bedrohung und erhohten Nutzungsanspruchen.

D
as ehemalige Fiirstentum 

Chitral, nunmehr administrate 

ein Distrikt der North-W'est Fron

tier Province (NWFPJ, bewohnen dem jiing- 

sten Bevolkerungszensus von 1998 zu- 

folge knapp 320.000 Menschen, welche 

ihren Lebensunterhalt im risikoreichen 

und saisonal von der AuBenwelt nahezu 

isolierten Hochgebirgsmilieu bestreiten. 

Diese Talschaft stellt den ostlichen Teil- 

abschnitt des „Hohen Hindu Kush“ dar 

(vgl. Karte). Das Chitral-Haupttal er- 

streckt sich uber nahezu 300 Kilometer 

und steigt dabei von etwa tausend Meter 

im Siidwesten bis auf ca. 3.000 Meter 

Hohe im Nordosten an. Hiervon zwei- 

gen uber dreiBig Seitentaler zu den Gipfel- 

ketten von Hindu Kush und Hindu Ra) ab, 

die bis auf uber 7.700 Meter Hohe (Tench 

Mer) aufragen. Die Erreichbarkeit der 

Region ist stark eingeschrankt. Vom Zu- 

gang entlang des Kunar- beziehungswei- 

se Chitral-Flusses uber Afghanistan — eine 

politisch unsichere Route — sowie von den 

wetterabhangigen Fliigen mit Pakistan In

ternational Airlines von Peshawar abgese- 

hen, ist die Region lediglich iiber Passe 

erreichbar, die in Hohen iiber 3.000 

Meter liegen. Die wichtigste Verbindung 

mit dem pakistanischen Tiefland, der 

Lowari-Pass im Siiden (3.118 Meter), ist 

in der Regel fur sechs Monate im Jahr 

zwischen Dezember und Mai unpassier- 

bar. Schon allein die Passiiberquerungen 

bergen Gefahren in sich. Nicht selten 

kommt es bei FuBmarschen in benach- 

barte Taler aufgrund von unvorherseh- 

baren Wetterumschwiingen zu Todesfal- 

len. Ein jiingstes Beispiel ereignete sich 

Mitte Oktober 2004, als zu einem unge- 

wohnlich friihen Zeitpunkt im Jahr die 

seit 1971 starksten Niederschlage in 

Chitral fielen (s.u.); die PassstraBe am 

Lowari blieb aufgrund der hohen Schnee- 

decke fur etwa zehn Tage unbefahrbar.

Knappes Wasser

Der allgemein vordringlichste natiirli- 

che Risikofaktor im ostlichen Hindu Kasb 

ist das Wasser. Wasserknappheit stellt fut 

den iiberwiegenden Teil der ansassigefl 

Menschen das gravierendste Problem dar 

In der Tat ist die Wasserverfugbarkeit in 

vielen Dorfern kritisch. Im harschefl, 

trocken-heiBen bis wiistenhaften Klima 

Chitrals ist die kostbare Ressource nicht 

nur als Trink- und Brauchwasser in defl 

Haushalten von hochster Bedeutung. Sis 

bildet auch die Grundlage der montanefl. 

durch sehr kurze Vegetationszeiten ge- 

kennzeichneten Bewasserungslandwirt- 

schaft, die nach wie vor ein wichtiges 

Standbein der meisten Haushaltsokono- 

mien darstellt. Teilgebiete Chitrals, die 

unter chronischem Wassermangel leidefl- 

sind zahlreich und verstreut: So ist mit 

dem Raum Mulkhow gleich ein ganzef 

Tehsil, vergleichbar einem Landkreis, be- 

troffen, ebenso groBe Teile des Yarkhufl' 

Tais sowie einzelne Dorfer in Torkhotf i 

(zum Beispiel Shotkhar, Zanglasht) odef 

in Sud-Chitral (Kesu, Orghuch) (vgl. Kar

te). Das saisonal variierende Wasserafl' '

36 Sudasien 2-3/0^



(NQLur-)Kotcistrophen

5

Rech'
Paur

X1

6005]

432 5628

5950
Gupis5167

Ghizer Ghhachi

Smgal
5393

-36°

ShQghorAKuju Koghuzi

57221Jstur

KISTAN

CHINA
Faizabad

Distrikt-Grenze

Tehsil-Grenze

?4662 Hohe in m
Gilgit

Drosh

Kabu
Mirkham

Ashret
10

Kamdesh

Islamabad

3118

"A.

Chatar- 

khand

540s\ 

4684“

Kalam 

(2100)

/oshki^t

6030

Internationale 

Grenze

Entwurf:

K. Haserodt (1988),

A. Holdschlag (2004)

Kartographie:

Fliessbach/Kamp/Hengstmann- 

Reusch (TU Berlin) (1998), 

A. Holdschlag (2004)

Dorah-.Pass 

4554=£

Zebak

(2606)

-36’30’

Chunj

Mastuj 

<(2279)

X* Karambar? 

"*\Pass 

4343

6523 

hui-Bass;

4499

5933 3804

—• ••^wdxBaroghil- 

Pass --

4377

Jf- 

humurkhqn • /

‘ Mad'aklash’t

A J
■M-Darkot-Pass?

Skardu

Line of' CoR^oV

Srinagar

Gletscher und 

Regionen ober- 

halb der Schnee- 

grenze

20 30 40 km

Ghitral 

TowhJKari 

(1475)

Qrghyfh

Broz 

^Ga’hir'et

Kesu

Yasin

2260

6244□arkot

\ , Shagrom

Kushum/’werkup 

n ■

58* -3

Barum.

Istaru

Yarkhun Lasht

;Shost'

4^

shkoman

Uzhhu 

Khot
• 7349' .. Zanglasht

‘Washich oJ?XS!?diz 

/w^Shotkhar
Shagram\pBuzund,' 

^Rayeen
Brep* r20

~ 5660 ✓ Zadar.-PassMehlp

Boom

Reshun 6550

'Zorn

5056

Barenis'^

73“

•4955

Sebot kann auch episodisch extrem 

Schwanken. Einzelne Talabschnitte, die in 

»tiormalen“ Jahren uber ausreichende 

Wassermengen verfugen, leiden in Trock- 

kenperioden unter erheblichen Engpas- 

Sen. Die Folge sind gravierende Ernte- 

ausfalle, die die Bewohner zu immer neu- 

etl und aufwandigeren Existenzsiche- 

rungsstrategien veranlassen.

Wasser als Fluch

Der Diirreproblematik stehen solche 

^assermassen gegenuber, die in der 

dutch hohe Reliefenergie charakterisier- 

tetl alpinen Umwelt insbesondere als 

Starkregen und dutch Schneeschmelze 

Plbtzliche gravitative Massenbewegungen 

ausl6sen kbnnen. Solche als eigentliche 

fountain Hazards bekannten Prozesse 

gefahrden in Form von Erdrutschen, 

^urgangen, Eawinen, Schneestiirmen 

Und vor allem mit Hochwasser und Uber- 

Schwemmungen die Menschen und 

Sachgiiter erheblich. Betroffen sind in 

erster Janie Personen, Vieh, Gebaude, 

Bewasserungsanlagen, Ackerflachen, Wei- 

deland und Wald sowie materielle 

Infrastrukturlinien, deren Beschadigung 

oder Zerstdrung die intramontane Mo

bility und Versorgung der Berg- 

bevolkerung zumindest einschranken, oft 

auch fur langere Zeit unterbrechen.

Naturgefahren im Alltag

Die in Chitral am haufigsten auftreten- 

den Folgewirkungen sind durch Starkregen 

verursachte Schaden an StraBen, 

Elektrizitats- und Telekommunikations- 

leitungen, in erster Linie im Winter und 

Friihjahr. Blockierte und erodierte 

Schotterpisten, Stromausfalle und gestorte 

Telefonverbindungen gehbren hier zum 

Alltag. Bei extremen Ereignissen kommt 

es dabei haufig zu Todesfallen, Haus- und 

Flurschaden. So auch infolge der Nieder- 

schlage vom Oktober 2004: Neben zahl- 

reichen Verletzten starben neun Men

schen in eingestiirzten Hausern oder auch 

an Erfrierungen bei ihrer Hirtentatigkeit 

auf alpinen Weiden in Hohen von uber 

3.000 Meter. Zahlreiche StraBenver- 

bindungen blieben zehn Tage lang unter- 

brochen, ein GroBteil der Dorfer von 

jeglicher Versorgung abgeschnitten. Ge- 

treide- und Gemiiseernten, insbesondere 

im Zweifacherntegebiet Siid-Chitrals, so

wie Obst- und Nutzholzbaume wurden 

in groBem Umfang vernichtet. In Reh- 

ankot, einem in Hanglage angelegten, 

iiberwiegend von der paschtunischen Be- 

vblkerungsgruppe bewohnten Stadtteil 

des Distriktzentrums Chitral Town, fie- 

len zahlreiche Hauser den Rutsch- und 

Sackungsprozessen des Bodens zum 

Opfer. Teilausfalle in der lokalen Strom- 

versorgung belieBen groBe Gebiete der 

etwa 30.000 Einwohner zahlenden Stadt 

fur lange Zeit in Dunkelheit. Schulen blie

ben geschlossen und die sonst so geschaf- 

tigen, etwa 1.600-1.800 Laden umfassen- 

den Basare der Stadt menschenleer.
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Nach Starkregen im Fruhjahr ist die HauptstraBe von Booni nach Mastuj kaum befahrbar (Foto: Arnd Holdschlag)

Naturgefahren betreffen im Hindu Kush 

samtliche Siedlungs- und Wirtschaftsrau- 

me und sind allgegenwartig. In nahezu 

jedem Dorf erinnern sich die Bewohner 

an ernste Schaden aufgrund solcher Er- 

eignisse (vgl. Tabelle). Besonders die 

Dorfer Mulkhows sind von haufigen 

Hangrutschungen betroffen. Ein weite- 

res Beispiel ist das Ziwar-Tal in Torkhow, 

das heute nur noch im Sommer als Weide- 

gebiet genutzt wird, wahrend es in der 

Vergangenheit als Pass-Verbindung zum 

Wakhan in Afghanistan zwei Dauer- 

siedlungen aufwies. Diese mussten nach 

GletschervorstbBen aufgegeben werden. 

Die Bewohner wanderten nach Siid- 

Chitral und in das benachbarte Swat ab.

Ursachen und Wirkung

Das AusmaB solcher Katastrophen- 

ereignisse, aber auch die Verursachung ist 

nicht nur von Naturfaktoren abhangig, 

der Mensch spielt ebenso seine Rolle. Vor 

allem die Ausbeutung von Waldern durch 

Bau- und Brennholzeinschlag in Siid- 

Chitral sowie weidewirtschaftliche Uber- 

nutzung leisten der Bodenerosion Vor- 

schub. Diese Prozesse zeichnen fur eine 

rezente Landschaftsdegradation verant- 

wortlich und tragen zur Destabilisierung 

des sensiblen Okosystems bei. Schon in 

britischen Kolonialdokumenten vom 

Anfang des 20. Jahrhunderts finden sich 

Elinweise auf restlos iiberweidete Gebie- 

te vor allem im bevolkerungsreicheren 

Siiden der Region. Ein weiterer Faktor 

ist die fortschreitende Agrarkolonisation. 

Der wachsende Bevolkerungsdruck (zwi- 

schen 1981 und 1998 2,52% p.a.) fiihrt 

dazu, dass immer haufiger bislang unge- 

nutzte, von Lawinen oder Hang

rutschungen bedrohte Areale fur die land- 

wirtschafdiche Produktion umgewidmet 

werden — bisweilen mit verheerenden 

Folgen. Auf den Steilhangen des Khot- 

Tales (Torkhow) fiihrte beispielsweise 

Mitte der 1990er Jahre eine Neubewasse- 

rung fur den Anbau von Futterpflanzen 

zu einem Murengang enormen Ausma- 

Bes, der den Fluss zu einem neuen Berg- 

see aufstaute. Die traditionelle Siedlungs' 

und Landnutzungsstruktur hatte aufgrund 

der Erfahrungen der Vorvater solche 

risikobehafteten Gebiete bewusst vermie' 

den.

Anpassungsstrategien

Dass diese menschenfeindliche ExtreW 

region dennoch von jeher bis in HoheC 

von 3.000 bis 3.500 Meter permanent 

besiedelt und durch saisonale Hoch 

weidewirtschaft bis auf etwa 4.000 Me 

ter bewirtschaftet wird, weist darauf hif>. 

dass im Laufe der Jahrhunderte vielfalO' 

ge Anpassungsformen entwickelt words11 

sind, die ein Uberleben abzusichern vef' 

mbgen. In den Hohenlagen tragt etwa das 

Einraumhaus Khowar khatan dem Man

gel an Bauholz, der Haufigkeit von Erd 

beben in der Region und den langen und 

extrem kalten Wintern Rechnung. Dabs1 

handelt es sich um eine nahezu kubischc 

Flachdachkonstruktion aus Lehrnziegeb 

und Lesesteinen mit kleiner Dachbtfnunf

38
Sudasien 2-3/0^



(Natur-)KcitQstrophen

Kat astrophe mere ignisse in der Erinnerung der Bewohner von 17 Dorfern in Chitral Distrikt

J a hr* Ere ignis Zenstorungen / Schadigungen

Siid-Chitral

Kesu 1980 Uberschwemmung 2 Hauser, Ackerland zerstdrt

1993 Erdbeben ca. 100 Hauser, Ackerland zerstdrt; 1 Kind getbtet

Gahiret 1965 Uberschwemmung 1 B ru eke, Acke rl a n d ze rstd rt; 3 Re rso n e n u n d

Vehbestand getbtet

Ayun 1940 Uberschwemmung Hauser, Ackerland zerstdrt; 1 Person getbtet

Broz 1970 Uberschwemmung 22 Hauser, Ackerland zerstdrt

Chumurkhon 1940 Uberschwemmung 3 Hauser, Ackerland zerstdrt; 3 Personen und

VI eh be stand getbtet

1950 Uberschwemmung 5 Hauser, Ackerland zerstdrt; 4 Personen und

Viehbestand getbtet

Kari 1966 Uberschwemmung 2 Hauser, Acke ria fid zerstdrt

Ragh 1975 Uberschwemmung ca. 20 Hauser, Ackerland zerstdrt; Viehbe st and getbtet

Kuju 1935 Uberschwemmung .Ackerland zerstdrt

1975 Uberschwemmung Ackerland zerstdrt

1980 Uberschwemmung Ackerland zerstdrt; 4 Personen getbtet

T orkhow

Rayeen 1925 Uberschwemmung 1 v ol 1 st an d i g e r We ile r ze rstd rt; 12 P er so n en g et dtet, 25

Personen verletzt

1978 Uberschwemmung Hauser und Ackerland zerstdrt

Shag ram 1860 Uberschwemmung Meh re re Weiler, Bewasserungskanale und Ackerland

zerstdrt; Vera nd erung der gesamten Dorfstruktur

1927 Uberschwemmung 1 v ol 1 st an d i g e r We i le r ze rstd rt

1981 Uberschwemmung 3 H a u se r, 5 Ka n a I e, 10 Wa sse rmu h 1 e n ze r st d rt

Buzund 1984 Uberschwemmung 7 Hauser, 2/3 des Ackerlands zerstdrt; 2 Personen

getbtet

Shotkhar 1930 Uberschwemmung ca. 80 Hauser, Bewasserungskanale und Ackerland

zerstdrt

1982 Uberschwemmung 1 Haus und Ackerland zerstdrt

Yakhdiz 1982 Uberschwemmung 4 Hauser und Ackerland zerstdrt

Khot 1982 Uberschwemmung ca. 100 Hauser zerstdrt; 2 Personen getbtet

Wash! ch 1955 Uberschwemmung Mehr a Is die Halfte des Ackerlands zerstdrt

Uzhnu 1978 Uberschwemmung 5 Hauser und Ackerland zerstdrt

1984 Uberschwemmung 3 Hauser, Ackerland zerstdrt; Vehbestand getbtet

Rech 1992 Schneelawine 3 Hauser, Ackerland zerstdrt; 3 Personen getbtet

*= Lokale Schatzung

Quelle: Eigene Erhebungen (1998), v erandert nach HOLDSCHLAG (2000:145 f.)
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integrierten Viehstallen und zahlreichen 

Lagerraumen, die das Leben auch bei 

Temperaturen fur fiinf bis sechs Mona

te unter dem Gefrierpunkt ermoglichen.

Der Schlussel fur eine okologisch nach- 

haltige und risikominimierte Umwelt- 

adaption liegt in angepassten Strategien 

des Ressourcen- und Infrastrukturmana- 

gements. Die Untersuchung traditionel- 

ler Systeme der natiirlichen Ressourcen- 

nutzung im Mehlp-Tal (Torkhow) zeigt, 

dass sich im Zeitverlauf ungemein kom- 

plexe soziale Organisationsformen her- 

ausgebildet haben, die bis heute eine weit- 

gehend stabile Inwertsetzung der natiirli- 

chen Ressourcen Wasser, Acker- und 

Weideland gewahrleisten. Kooperation 

auf unterschiedlichen lokalen Ebenen 

spielt dabei die entscheidende Rolle. Dies 

gilt in erster Linie fur die kollektiv be- 

wirtschafteten Ressourcen Weideland und 

Irrigationswasser, und damit gleichsam fur 

den Umgang mit entsprechenden Natur- 

risiken. Zur Verminderung der Gefahr- 

dung muss ein Mehraufwand geleistet 

werden, zum Beispiel durch erhohten 

Arbeits- oder Kapitaleinsatz. Verschiede- 

ne Institutionen, ob Clan, Nutzergruppe 

oder auch die gesamte Dorfgemeinschaft, 

organisieren diese gemeinschaftlichen 

Aufgaben und niemand kann sich ihnen 

dauerhaft entziehen. Fur die Instandhal- 

tung der anfalligen Bewasserungskanale 

sind beispielsweise die einzelnen Nutzer- 

haushalte verantwortlich, wahrend die 

Schotterpisten, die die Dorfer mit der 

HauptstraBe verbinden, der permanen- 

ten Kontrolle der gesamten Dorfgemein

schaft unterliegen.

Seit ein bis zwei Dekaden sind in Chitral 

verschiedene Nichtregierungsorgani- 

sationen, etwa das Aga Khan Rural Sup

port Programme (AKRSP), tatig, die sich 

neben Infrastruktur- und Agrarprojekten 

auch um die Minderung von Natur- 

gefahren bemiihen. Bauliche MaBnah- 

men wie Steinwalle zur Eindammung oder 

Ableitung von Sturzbachen tragen zur 

weiteren Sicherung der Dorfer bei. Das 

Leben mit Naturgefahren ist und bleibt 

jedoch Kennzeichen des alltaglichen Le- 

bens der Chitrali. Die Konsequenzen, die 

nach einem erlittenen Schaden von den 

Betroffenen gezogen werden, sind ganz 

unterschiedlich. Manche nutzen die Ge- 

legenheit fur eine radikale Anderung der 

eigenen Lebensumstande und reagieren

Bevblkerungsdruck fiihrt zur NeulanderschlieBung in extremen und 

rutschungsanfalligen Hanglagen (Foto: Arnd Holdschlag)

mit Abwanderung aus der Talschaft. An- 

dere Familien andern ihre Landnutzungs- 

strategien, um in der Region dauerhaft 

weiterleben zu konnen.

Risikomanagement und 

Good Governance

migration - recent observations from 

Lower Chitral and Torkho. In: Dittmann, 

Andreas (ed.): Mountain societies in 

transition. Contributions to the cultural 

geography of the Karakorum. Kbln 

(Scientific Studies / Culture Area 

Karakorum 6): 131-153.

Bei der Bewiiltigung und der Vorsorge 

gegeniiber Naturgefahren zeigen sich 

zudem immer wieder soziale und politi- 

sche Spannungsfelder, etwa zwischen 

Bevolkerung und Regierungsbehorden. 

Die staatliche Rolle beim operativen 

Risikomanagement steht vor dem Hin- 

tergrund der Good Gtfzwww-Diskussion 

auch in Chitral immer wieder in der Kri- 

tik der Offentlichkeit. Diese richtet sich 

haufig gegen die National Highway 

Authority (NHA), in deren Kompetenz 

die rasche Beseitigung von StraBen- 

schaden, zum Beispiel nach Erdrutschen, 

fallt, da die PassstraBen die Lebensadern 

der Hochgebirgsregion darstellen. D

► Literatur-Tipps: Fazlur-Rahman 

(2004): Persistence and change in the 

Hindu Kush: a study of resource 

management systems in Mehlp valley, 

Chitral, North Pakistan. Diss. Bonn.

Holdschlag, Arnd (2000): Chitral: a 

society between irrigation, isolation and 

► Internet-Tipp:

www. chitralnews, com

► Zu den Flutoren: Dr. Fazlur-Rahm- 

an hat im Rahmen des deutsch-pakista- 

nischen Forschungsprojektes „Kultur- 

raum Karakorum“ sowie mit Stipendien 

des DAAD in Chitral geforscht und an det 

Universitat Bonn promoviert. Er ist sell 

dem Sommer 2004 wieder am Depart

ment of Geography, University ol 

Peshawar, tatig.

Arnd Holdschlag hat ebenfalls im 0.(4 

Forschungsprojekt 15 Monate in Chitral 

geforscht und arbeitet derzeit in der Ab- 

teilung Geographie des Sudasien-lnstituts 

der Universitat Heidelberg.
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