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Vom „Thron der Gdtter“ 

zum „alpinen Stalingrad"

50 Jahre Bergkameraden an der Gipfelfront des Nanga Parbat

Jurgen Clemens

„Die Szenerie ist in ihrer GroBartigkeit uberwaltigend; sie ist in der Tat eines dd 

groBartigsten Schauspiele, die die Natur dem menschlichen Auge bietet.“

(leicht verandert aus Kick 1997, nach Tanner, in Burrard 1907)

A
m 3. Juli jahrte sich die Erstbe 

steigung des Nanga Parbat zum 

50. Mai. Der Osterreicher Her

mann Buhl bestieg den „Nackten Berg“, 

so die Ubersetzung aus dem Hindi, in ei- 

nem schon fast zur Sage geronnenen Al- 

leingang gegen den ausdriicklichen Befehl 

des Expeditionsleiters im Kampf um den 

„Dritten Pol“ am 3. Juli 1953 - nur rund 

fiinf Wochen nach der Erstbesteigung des 

Mount Everest. Nahezu 200 Alpinisten, 

darunter auch neun Pakistani, folgten ihm 

nach Angaben des Alpine Club of Paki

stan im Verlauf der vergangenen 50 Jah

re auf den Gipfel. Den Namen „Killer 

Mountain11 tragt der Nanga Parbat, da 

bislang 61 Menschen ihr Leben in den 

Hangen unterhalb des Gipfels lieBen.

Tod und Triumph am Gipfel

Unter den zahlreichen Tragodien fallen 

einerseits Einzelschicksale auf, wie das des 

Briten A. E Mummery, der 1895, basie- 

rend auf seinen Bergerfahrungen in den 

Alpen die Siidwestflanke - letztlich alleine 

- besteigen wollte und verschollen blieb. 

Ein weiterer Fall ist der der Briider 

Messner: Nach dem Tod Gunthers beim 

Abstieg von der Gipfelbesteigung im 

Sommer 1970 und der Odyssee Reinholds 

in das als ungastlich beriichtigte Diamir- 

Tal auf der Nordseite wurden die Um- 

stande nie wirklich aufgeklart. Auch bei 

dieser Expedition widersetzten sich die

Messner-Bruder, ahnlich wie zuvor Her

mann Buhl, dem Befehl des deutschen Ex

peditionsleiters - Karl Herrligkoffer, dem- 

selben wie bei der Erstbesteigung von 

1953. Erst jiingst wurden die verschiede- 

nen Versionen des vermeintlichen Her-

Der Nanga Parbat (Foto: J. Clemens)

gangs und der Deutung von Zeichen und 

Hinweisen in neuen Papierbergen und 

Wordawinen wieder aufgerollt. So wird 

beispielsweise in der „Zeit“ (Ausgabe vom 

3. Juli 2003) und in der frankfurter 

Rundschau11 (Ausgabe vom 5. Juli 2003) 

die Kontroverse um Reinhold Messfid1 

Alleingang nach dem Schwacheanfall 

Bergtod seines Bruders anhand der jiw 

sten Publikationen sowie eines aktuelld 

Interviews mit ihm in vielen Facets

■ Il 
nachgezeichnet. Aktuell wiederholen sic 

die alten gegenseitigen Vorwiirfe von 1'1 

und selbst Gerichtsverfahren werden^ 

der im Ringen um „die“ Wahrheit aflgc 

strengt. Die weiterhin gegebene, 

auch ambivalente Popularitat von R£l11 

hold Messner iiberlagert somit die eigeI,t 

liche Leistung Hermann Buhls. Dessd 

Erstbesteigung wurde im Nachkrieg® 

deutschland auch als „erster Sieg 

dem Zusammenbruch 1945“ (Martif)- 

noch vor der FuBballweltmeistersch^1 

von 1954, und somit als ein identity 

stiftendes Element gewertet.

Gegeniiber diesen Einzelschicksad 

treten die „groBen Tragodien11 der 193d 

Jahre zahlenmaBig sehr viel dramatised| 

hervor und waren vor allem fur den D* I 

kurs nicht nur der Alpinisten pragend. $ 

den Bergungliicken von 1934 und 

haben insgesamt 26 deutsche U*1 

nepalische Bergsteiger (Sahibs U0 

Sherpa) unter „heimtuckischen“ Lawid' 

und Wetterunbilden den Tod gefund1’ 

womit derBegriff des „Schicksalsbergd| 

Deutschen11 begriindet wurde.

„Wenn ^weideutsebe Bergsteigerexpeditio^"^ 

die sich denselben Himalajabochgipfel als K 1̂ 

spel ausersehen batten, imAbstand von dreip 

ren von vernichtenden Katastrophen beimg^
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llltrden - die eine in offener Feldschlacht gegen 

und Eis, die andere durch heimtiickischen, 

ndchtlichen IJberfall einer Eislawine so ist es 

'"‘Feiflich, daft die breiteste Offentlichkeit in 

^utschland und in der Welt daran wdrmsten 

^nteil genommen bat. Wer es vorher no ch nicht 

?',:tan bat, wurde dadurcb aufgeriittelt, nach^u- 

denken uber Wesen und Wert des Bergsteigert- 

Hrns und seiner Steigerung bis sjum Opfertod. “

(aus Troll 1938)

Wettklettern zum 

„Dritten Pol“

a^iese vom britischen Himalayan Club 

L"A Alpine Club im besten Sportsgeist 

Uriterstiitzten Expeditionen der Deut- 

Schen und Osterreicher waren, wie zuletzt

ausfuhrlichen Studien von Peter 

^ierau und Ralf-Peter Martin darlegen, 

V°n Beginn an von nationalem und 

S(jhlieBlich auch nationalsozialistischem 

^edankengut durchwoben und 

lristrumentalisiert worden. SchlieBlich gait 

es den Briten im Rennen um den „Drit- 

ten pop< _ NOrd- und Siidpol batten die 

lirit-en jeweils als „zweite Sieger“ erreicht 

' die Stirn zu zeigen. Die Briten konzen- 

tderten sich vor allem auf den Mount 

Merest im Osthimalaya, die Deutschen 

eiUgegeniiber auf den Nanga Parbat. Die 

k°nkrete Hilfe britischer Bergsteiger zeig- 

te sich unter anderem in Empfehlungs- 

Schreiben fur die Genehmigung der Ex- 

P£ditionen durch die Kolonialverwaltung, 

ln der Vermittlung erfahrener Sherpa- 

1 '“chtrager aus Nepal und Darjeeling so- 

Wle in der logistischen Unterstiitzung der 

^eutschen Expeditionen.

Sieben der eigentlichen alpinistischen 

^erausforderung suchten die deutschen 

Llri<i osterreichischen Bergsteiger jedoch 

aUch eine Genugtuung fiir die Niederlage 

1171 ersten Weltkrieg. Diese fanden sie zum 

in den auBereuropaischen Gipfel- 

”®r°berungen“ sowie in der neuen Ka- 

meradschaft - „von der Grabenkame- 

7adschaft zur Bergkameradschaft“ (nach 

'hcrau). Daraus wurde schlieBlich eine 

^donale Aufgabe abgeleitet. Hierbei, so 

st£Uen Mierau und Martin deutlich her- 

Us> etgaben sich die Bergkameraden und 

eretl Anfiihrer meist nicht passiv dem 

ationalsozialismus hin, sondern dienten 

Slcb dem politischcn System oftmals di- 

tekt an. Ergebnis dieser Anstrengungen 

war eine massive fmanzielle und propa- 

gandistische Unterstiitzung der Expedi

tionen. Zuletzt wurden sogar militarische 

Versuche, wie die Versorgung kleiner 

„StoBtrupps“ durch Transportflugzeuge, 

in die Expeditionen integriert. Dies fiihr- 

te im Heimatland jedoch zu ins nahezu 

UnermeBliche hochgeschraubten Erwar- 

tungen an die Bergkameraden an der 

Gipfelfront. Nach den Bergungliicken von 

1934 und 1937 - laut Martin „ein Verdun 

am Nanga Parbat“ oder ein „alpines Sta

lingrad" - muBten die „Blutopfer“ und das 

•„Vcrmachtnis der Toten“ (Martin) schon 

fast zwangslaufig in neue Herausforderun- 

gen weitergefiihrt werden. So reihten sich 

nahezu jahrlich neue Gipfelstiirme deut- 

scher Bergsteiger gegen die „Festung“ des 

Berges, bis ein neuer Weltkrieg diesem 

Streben wieder ein Ende setzte.

Friihere Plane, den Nanga Parbat schon 

1936 zu besteigen, muBten aufgrund zu 

spater Planungen und der schon erteilten 

Zusage an eine franzosische Karakorum- 

Expedition verschoben werden. Ersatz- 

weise wurde 1936 der ostindische 

Kanchenjunga als „Trainingslager“ fiir 

nachfolgende Nanga Parbat-Bergsteiger- 

generationen auserkoren. Zudem gait die 

Sorge der britischen Kolonialverwaltung 

der lokalen Bergbevolkerung, welche auf

grund ihrer unzureichenden Eigenversor- 

gung solche Fasten, wie etwa die Trag- 

dienste der vielkopfigen Expeditionen 

nicht in jedem Jahr zu leisten imstande 

seien. So wurde der deutsch-amerikani- 

schen Himalaya-Expedition von 1932 

untersagt, die Bergdorfer direkt zu durch- 

queren:

„Diese Maftnahme, die hart klingt, steht in 

ursdchlichem 7.usammenbang damit, daft bei un- 

serem Durch^ug vermieden werden soli die Be- 

wohner ibrer dufterst knappen Eebensmittel %u 

berauben. “

(Merkl, 1933)

Die Karte zum Berg

Ein nachhaltiges und wahrhaft niitzli- 

ches Ergebnis der deutsch-dsterreichi- 

schen Nanga-Parbat-Expeditionen der 

1930er Jahre sind jedoch die detaillierten 

topographischen Karten, welche vom 

deutschen Alpenverein weiterhin nachge- 

druckt werden. In Pakistan sind sie alien

falls „informell“ zum Beispiel als Uber- 

bleibsel von Touristen oder als Raub- 

kopien erhaltlich.

„In unserer schnellebigen Gesellschaft sind „alte 

Karten “ meist nur noch von historischem Inter- 

esse. Im Fall der Nanga Parbat- Karte trifft dies 

jedoch nicht %u. Noch heute ist sie emftgartigfilr 

den gesamten Hochgebirgsraum des Nordwest- 

himalaya und des westlichen Karakorum. Mit 

Ausnahme derMinapin-Karte, 1:50.000 an der 

Nordabdachung des Rakaposhi, liegen keine ver- 

gleichbaren, publftierten Karten fiir diese Regi

on vor. Strategische Bedenken von pakistanischer 

Seite untersagen gar den Vertrieb dieser beiden 

Karten in Pakistan und lassen keine aktuelle 

Neukartierung %u.

Fiir Bergsteiger und Frekker stellt die Nanga 

Parbat-Karte somit die einsftge verldftliche Ori- 

entierungshilfe dar. Ihre topographische Darstel- 

lung hat nichts an Informationsgehalt verloren. 

Einftg binsichtlich der Siedlungen und Verkehrs- 

infrastruktur sind einige Ergdn^ungen ma- 

chen, ...“

(aus Clemens u. Niisser 1995)

Vom Gentlemankletterer zum 

Pauschalalpinisten

Die Besteigungsgeschichte des Nanga 

Parbats spiegelt archetypisch auch die je- 

weiligen Leitbilder oder Paradigmen des 

Alpinismus wider. War die Gipfel- 

besteigung fiir Mummery noch vor allem 

eine individuelle sportliche Herausforde- 

rung eines Gentleman, so steigerten vor 

allem die vielkopfigen deutschen Expedi

tionen die Vorbereitungen geradezu 

generalstabsmaBig zu vielfach gestaffelten 

Lagerketten mit standigen Tragerkolon- 

nen fiir den Materialtransport. Allerdings 

zeugten die MiBerfolge auch von wieder- 

holten Fehlplanungen und mangelnden 

Fiihrungsqualitaten der Expeditionsleiter. 

Diese „Tradition“ reichte weit bis in die 

1970er und 1980er hinein, oft in perso- 

neller Kontinuitat und war zudem durch 

Rankespiele und gegenseitige Anfeindun- 

gen gewiirzt.

Mit der Alleinbesteigung des Nanga 

Parbat durch Reinhold Messner im Jahr 

1978, aber auch schon durch die Einzel- 

leistungen von Hermann Buhl im Jahr 

1953, setzte sich aber ein neuer Stil mit 

kleinen flexiblen Bergsteigergruppen 

durch, der keine aufwendigen Expeditio-
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Pakistan offiziell erklart wurde, entgegen 

dem nepalischen Beispiel keine rechtzei- 

tigen offentlichen Veranstaltungen zum

Jedoch ist der Mount Everest interna

tional mit bislang mehr als 1.500 Bestei- 

gungen der „popularste“ Achttausender. 

Daran diirften auch die erst im Mai die

sen Jahres durch die pakistanische Regie

rung halbierten Expeditionsgebiihren 

nichts andern, sie werden friihestens im 

folgenden Jahr eine Wirkung zeigen, so- 

fern Pakistan als Ganzes bis dahin wieder 

ein touristisches Ziel sein wird. SchlieB- 

lich ist der Nanga Parbat der wohl am 

leichtesten zu erreichende Achttausender, 

seit der Karakorum Highway und davon 

abzweigende Jeep-Pisten die Ausgangs- 

punkte der Treckingrouten zu den Basis- 

lagern erschlieBen. Symptomatisch ist je

doch, daB selbst im „Jahr des Nanga 

Parbat“, zu dem das Jahr 2003 laut Mit- 

teilung der pakistanischen Nicht- 

regierungsorganisation Ecotourism Society 

„Den Besuchern bietet der Nanga Parbat (...) 

einsfgartige Attraktionen. Aus dem trocken-hei- 

fen Indus-Tai bei ca. 1.200 Meter iiberblickt 

man den gesamten Bergstock bis in die schneebe- 

deckten Gipfellagen bei 8.126 Meter. Niehl we- 

niger eindrucksvoll ist der Blick von derMdrchen- 

wiese bei ca. 3.300 Meter. Von hier sieht man 

auf die Gletscberstrome, die sich weit bis in das 

Baikot-Tal erstrecken. Im Osten ist der Wma- 

„Der Nanga Parbat ist ebenso der 

Kbnig des westlichen Himalaya, wie der 

Mount Everest des ostlichen. “

(leicht verandert aus Kick 1997, 

n. Montgomerie 1857/58)

Jahrestag der Nanga Parbat-Erstbestei- 

gung organisiert wurden. Die urspriing- 

lich geplanten Feiern muBten aufgrund or- 

ganisatorischer Mangel auf den Septem

ber vertagt werden und sollen in Koope- 

ration des Tourismusministeriums mit 

dem Alpine Club of Pakistan und der 

Adventure Foundation of Pakistan sowohl in 

Islamabad, in Gilgit als auch auf der so- 

genannten Marchenwiese am FuBe des 

Nanga Parbat stattfinden.

Auf dem Highway zur 

Marchenwiese

Wenn der Thron def 

Gotter bebt

nen mehr erforderlich machte. Damit ver

ier auch die Deutsche Himalaja-Stiftung 

ihren Zweck, dem sie oftmals im harten 

Schlagabtausch mit anderen 

alpinistischen Vereinigungen 

nachgegangen war. Mittlerweile 

laBt sich die Besteigung des 

Nanga Parbat - so wie nahezu alle 

anderen touristischen Destinatio- 

nen und Events - auch pauschal 

per Katalog buchen.

Der Nanga Parbat ist jedoch 

aufgrund seiner extremen Ex

position als Solitar und nordwest- 

licher Auslaufer des Himalaya 

gegen die Karakorum- und 

Hindukuschketten in jeder Saison 

fur seine oft unvermittelten 

Wetterumsturze beriichtigt. Un- 

ter Alpinisten, wie dem in Paki

stan als Nationalhelden verehrten 

Nazir Shah, gilt der „Nackte 

Berg“ als der gefahrlichste unter 

den Achttausendern, auch wenn 

er nach der Gipfelhohe weltweit 

nur Rang neun belegt.

See ein vielbesuchtes Kleinod. Nach dem AV 

stieg von Astor durch dichte Nadelwalder A 

uber ebene Almwiesen gelangt man tyi ein1* 

Bergsee, der spvischen Berghang 

Gletscher^unge eingekeilt liegt und" 

dessen Ufern sich einige Al"1 

siedlungen befinden. Auf der Siids( 

te ist die Ilupalwand spweifellos 

imposanteste Attraktion dieses A"" 

sives. Nach dem Uberqueren 

Gletscher, die das Bupal-Tal blod^ 

ren, steht man vor einerFelswand, 

vom Fluftal ca. 4.500 Meter bis 'lA 

Nanga Parbat-Hauptgipfel aufst A' 

Uber grofe Abschnitte ist sie sclA1 

frei, da der Schnee auf den st A" 

Flanken keinen Halt findet und 

mer wieder in donnernden LaiiA'' 

abgeht. Seinem Namen, „Nat^ 

Berg", macht er so alle Ehre. (■■■) 

(aus Clemens 1994)

Zu den Tragodien am 

der Gdtter“, so die freie 

setziing des Lokalnam6’’' 

jJDiamiH, zahlt neben den t°°' 

Bergsteigern auch die Erdbeb61’ 

gefahrdung aufgrund der nAc 

gelegenen Subduktionsigone A" 

schen indischer und eurasisd1 

Kontinentalplatte. HierV0*1 

zeugt auch die anhaltende 

bung des Gebirgsmassivs um rund 

Millimeter jahrlich. Auch tragische BeIv 

unfalle nach Lawinenabgangen, wie die A 

1930er Jahre, werden teilweise auf v°( 

ausgegangene Erdbeben zuriickgeffibb' 

Schwere Erdbeben im November 20^’ 

mit Nachbeben bis in den Februar 20^ 

und Magnituden von bis zu 6,4 Punkte|1i 

auf der Richterskala, waren fur die Rb" 

on wohl die seit der „Jahrhundertflut 

vom September 1992 schwerste NatufK 

tastrophe. Sie erschiitterten auf der 

abdachung mehrere Talschaften mit ih1 

Siedlungen, vor allem Muthat sowie 'l‘,[ 

im Raikot-Tal. Die zuletzt bestatigtcf 

Schadensmeldungen beziffern elf Tode" 

opfer, 65 Verletzte sowie 1.000 bis 17 

beschadigte und zerstorte Hauser nebef 

weiteren oft dramatischen Verlusten, 

von Viehherden.

Spatere Beben verursachten entlang0

Am See der „Marchenwiese“ (Foto: J. Clemens)
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^•rtschaftsfaktor Tourismus

Fall dieser Erdbebenserie zeigt, dab 

^uch die als modern zu bewertende 

mrastrukturerschlieBung durch den 

arakorum Highway und die damit in Gang 

§esetzten Prozesse des wirtschafdichen 

sozialen Wandels in solch peripheren 

°cngebirgsraumen keine dauerhafte und 

Verlafiliche GroBe darstellen. Vielmehr ist 

Abhangigkeit von „auBen“ noch kom- 

Plexer geworden. Optionen, wie die einer 

regelrnaBigen Giiterversorgung oder der 

1 °rdabdachung nur Sachschaden. Dem- 

Agenuber kam es im steil eingeschnitte- 

unteren Astor-Tai nordbstlich des 

aiiga-Parbat zu noch groBeren Schaden 

Utld Opferzahlen, vor allem in den Sied- 

J^gen Harchu, Mushkin, Dashkin, 

staling und Khudkisht. Letzte Schat- 

2Utigen gehen dort von 23 Toten und 

^.000 Betroffenen aus, was in etwa der 

aute der in der Subdivision registrier- 

tetl Bevolkerung entspricht. Auch in den 

St°r-D6rfern waren Hilfsleistungen und 

Vakuierungen nur per Helikopter mog- 

C1> da die Gilgit-Astor-StraBe im unte- 

Astor-Tai auf rund 35 Kilometern 

atlge wochenlang unpassierbar blieb.

Touristenbesuche beispielsweise zum 

Nanga Parbat, sind gegen Risiken abzu- 

wagen, welche von der regionalen Bevol- 

kerung nicht beeinfluBt werden kbnnen. 

So beklagen im Tourismusgeschaft enga- 

gierte Unternehmer, daB Besucher aus- 

bleiben, so bald aus Karachi oder „Paki- 

stan“ nur eine einzige Agenturmeldung 

uber Bombenschlage oder religids begriin- 

dete Attentate bekannt wird, ohne daB 

sich hierdurch die Sicherheitslage im Nor

den tatsachlich verschlechtert hatte.

In den klassischen und auch den junge- 

ren alpinistischen Publikationen zum 

Nanga Parbat wird allerdings die lokale 

Bevolkerung mit seltenen Ausnahmen 

nahezu vollstandig ausgeblendet. Erwah- 

nung finden wohl die heimischen Trager 

und deren fehlende Eignung oder gar 

Unzuverlassigkeit als Hochtrager im Ver- 

gleich zu den hoch geschatzten Sherpa in 

Nepal. Seit dem Wiederaufleben des Al- 

pinismus und des Tourismus nach der 

Unabhangigkeit Pakistans haben jedoch 

die Hunza- und Balti-Trager eine neue Re

putation erlangt, wahrend die lokalen 

Gruppen, vor allem auf der Nordseite des 

Nanga Parbat, weiterhin in gangigen Rei- 

sefiihrern als unzuverlassig und geldgie- 

rig gelten. Demgegenuber beweisen eini- 

ge aktive junge Manner aus diesen Dor- 

fern, daB sie in Eigeninitiative auch eini- 

ges im Tourismusgeschaft zu erreichen 

wissen.

„Auf einem kleinen ArealderMarchenwiese, 

mit den sch'dnsten Aushlicken auf den Nanga 

Parbat und den Paikot-Gletscher, hat ein junger 

Mann aus Tato einen Campingplaf mit Restau

rant eingerichtet, Raikot Serai. Gegen eine ge- 

ringe Gebiihr kann man bier seine Zelte aufge- 

schlagen und warme Mablgeiten erhalten. Die 

Beispiele peigen, daft die einheimische Bev'dlke- 

rung sich auch mit eigenen Projekten im Touris

mus behaupten mdchte und sich nicht alleine auf 

die Rolle als Trager purilckdrangen lafit. So 

haben Dorfbewohner aus Tato, wie auch der 

Besitger des Raikot Serai, Reiseunternehmen in 

Gilgit und Islamabad gegriindet oder nehmen in 

anderen Dunktionen, p. B. als Bergfilhrer, am 

Tourismusgeschaft teil “

(aus Clemens u. Niisser 1996) Q
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