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Der Raubbau an den Waldressourcen Nordpakistans

von Udo Schickhoff

Die okologische Situation der Hohen

walder im Karakorum sowie in angren- 

zenden Hochgebirgsraumen Nordpaki

stans ist bislang noch weitgehend unbe- 

kannt. Die Diskussion um das 

Himalayan Dilemma', d.h. um die 

Theorie der vermeintlichen Umweltzer- 

storung durch Menschenhand in diesem 

okologisch sensiblen Hochgebirge, so

wie daran anschlieBende Forschungsar- 

beiten und Entwicklungsprojekte kon- 

zentrierten sich vor allem auf die Walder 

der Himalaya-Sfidabdachung in Nepal 

und Teilen Nordindiens. Doch auch in 

Nordpakistan nimmt die Ausbeutung der 

Naturwalder bedrohliche AusmaBe an 

seitdem der 'Karakorum Highway' diese 

fruher nur schwer zugangliche Region 

erschlieBt. Der Holzeinschlag konzen- 

triert sich auf leicht erreichbare, durch 

JeepstraBen erschlossene Hochtaler, in 

denen zum Teil bereits mehr als die 

Halfte aller Stamme gefallt wurde. Die 

Zuganglichkeit ist jedoch nicht der allein 

entscheidende Faktor. Verstarkt wird der 

Nutzungsdruck auf die Waldressourcen 

vor allem durch den wachsenden Bau- 

holzbedarf im pakistanischen Tiefland 

sowie den Brennholfbedarf der lokalen 

Bevolkerung.

Der Begriff des "Wandels" ist im Ka

rakorum bisher meist mit sozio-okono- 

mischem Wandel gleichgesetzt worden, 

da die Offnung dieser einstmals abge- 

schlossenen Region durch die Entwick

lung des Verkehrswegenetzes tiefgrei- 

fende sozio-okonomische Transforma- 

tionsprozesse ausgeloste. Dies hatte fur 

den Umgang mit den natiirlichen 

Ressourcen nachhaltige Folgen. DaB 

sich daneben auch ein tiefgreifender 

bkologischer Wandel vollzogen hat, ist 

bisher jedoch nicht ins BewuBtsein der 

Offentlichkeit getreten. Entsprechende 

Untersuchungen fehlen bislang. Jedem 

Reisenden in den Northern Areas fallen 

zwar die groBen Holzlager entlang des 

'Karakorum Highway' (KKH) auf und 

jeder wundert sich angesichts der 

wustenhaften Talstufe fiber die Herkunft 

der groBen Holzmengen. Nur wer sich 

die Mfihe macht und in den Seitentalem 

bis in die Waldstufe hinaufsteigt, be- 

kommt eine Vorstellung von dem extre- 

men Holzeinschlag und von der Degra

dation der Hohenwalder.

Am Beispiel des schmalen Hohen- 

waldgiirtels im Karakorum laBt sich die 

Sensibilitat natfirlicher Ressourcen hin- 

sichtlich okologischer und sozio-okono- 

mischer EinfluBgroBen gut nachweisen. 

Diese Hohenwalder - vor allem Kiefem, 

Fichten, Tannen und Zedem - sind die 

wertvollste Ressource dieser Region. 

Die ausgepragt trockenen Klimabedin- 

gungen begrenzen ihre Ausdehnung sehr 

deutlich: nach oben bis zur Schneegrenze 

durch zunehemde Kalte und nach unten 

zur wustenhaften Talstufe durch zuneh- 

mende Trockenheit. Zudem laBt die in

tensive Sonneneinstrahlung Waldvegeta- 

tion nur auf schattigen Nordhangen zu. 

Ein erhohter Nutzungsdruck fiihrt in die

sen kleinflachigen Bestanden unmittelbar 

zu einer verstarkten okologischen De

gradation (Verschlechterung). Der oko

logische Zustand der Walder sowie des- 

sen Veranderungen laBt sich leicht durch 

detaillierte Untersuchungen auf repra- 

sentativen Testflachen erfassen.

Das AusmaB der Walddegradation

Die fiberwiegende Mehrzahl der H6- 

henwaldbestande im Karakorum unter- 

liegt einer unkontrollierten Nutzung 

durch die Menschen, die Raubbau 

gleichkommt. Unter volliger MiBach- 

tung des Nachhaltigkeitsprinzips und 

meist illegal, d.h. ohne Genehmigung 

des 'Forest Department', werden die Be- 

stande in vielen Talem ausgebeutet. Da- 

bei sind groBflachige Kahlschlage relativ
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selten. Vielmehr auBert sich der extreme 

Holzeinschlag in selektiver Einzel- 

stammentnahme, was langfristig zur 

starken Auflichtung der Bestande und 

zur Verdrangung der Waldrander ffihrt. 

So bleibt die aktuelle Waldverbreitung 

bereits deutlich hinter der potentiellen 

zuruck. Die Uberweidung vieler Be

stande verhindert weiterhin eine ausrei- 

chende Naturveijungung, so daB sich die 

durch Holzeinschlag entstandenen Luc- 

ken nicht wieder schlieBen und die Ge- 

birgswalder uberaltem. Auflichtung und 

Uberweidung fuhren dariiberhinaus zu 

Bestandsveranderungen, vor allem in der 

Strauch- und Krautschicht. Hierdurch 

vermehren sich insbesondere lichtlie- 

bende Saumarten und solche, die von 

weidenden Tieren verschmaht werden. 

Nahezu flachendeckend ist festzustellen 

daB naturliche beziehungsweise natur- 

nahe Bestandsstrukturen in mehr oder 

weniger fortgeschrittene Degradations- 

stadien fibergehen. Diese Prozesse 

beeinflussen wiederum ihrerseits die 

gesamte Waldokologie auf vielfaltige 

Weise. So andem sich neben der 

Vegetation auch Mikroklima, Boden und 

Wasserhaushalt.

Die Ausbeutung der Hohenwalder 

lauft nicht iiberall mit der gleichen 

Intensitat ab. Ein wichtiger differenzie- 

render Faktor ist die Zuganglichkeit der 

Taler. Die ErschlieBung eines Tales 

durch eine bis in die Waldstufe hinauf- 

fiihrende JeepstraBe leitet in der Regel 

den Holzeinschlag in groBerem Umfang 

ein. Das Holz wird aus den Hoch talem 

per Traktor uber die 'link roads' zum 

KKH transportiert, dort zwischengela- 

gert und mit LKWs ins pakistanische 

Tiefland befordert. Natumahe Walder 

sind daher nur noch vereinzelt in schwer 

zuganglichen, dunn besiedelten Talem 

anzutreffen. Diese Restwalder zeichnen 

sich durch dichte Bestande, einen viel- 

schichtigen Aufbau sowie durch ausrei- 

chende Naturveijungung aus. Bestands- 

liicken entstehen durch naturliche Ursa- 

chen, nicht durch Holzeinschlag. Ge- 

ringfiigige VerbiBschaden deuten auf 

einen schwachen Beweidungsdruck hin. 

Der Jungwuchs ist vital und hat gute 

Entwicklungschancen.

Vergleicht man den Grad der Zugang

lichkeit der Taler mit verschiedenen, 

durch unkontrollierten Einschlag veran- 

derten, GroBen der Bestandsstruktur, so 

wird die Bedeutung des Faktors StraBen- 

bau erkennbar. Ein besonders aussage- 

kraftiger Parameter fiir die Intensitat des 

Holzeinschlags ist das Verhaltnis leben- 

der Baume zu Baumstocken. In schwer 

zuganglochen Talem liegt der Anted le- 

bender Baume bei etwa 90 Prozent. Der 

Holzeinschlag beschrankt sich hier auf 

vereinzelte Stamme, die die Struktur der 

Bestande kaum beeinflussen. Demge- 

genuber sinkt der Anted von lebenden

Extremer Holzeinschlag in einem Kiefembestand auf 3.300 m NN im oberen Thak-Tal nahe Chilas 

(Fotos: Udo Schickhoff)

Baumen in einigen eingeschrankt bzw. 

leicht zuganglichen Talem auf unter 40 

Prozent. Mehr als die Halfte der Stamme 

wurde in den Waldem dieser Taler be

reits gefallt. Baumstumpfe dominieren 

das Bild und zeugen von der fruheren 

Bestandsdichte. Der starke Holzein

schlag laBt sich ebenfalls an der Ab- 

nahme der Stammzahl je Hektar Wald- 

flache ablesen. In einigen rucksichtslos 

ausgebeuteten und leicht zuganglichen 

Talem hat der Raubbau Abnahmen zwi- 

schen 60 und 80 Prozent erreicht. In 

krassen Fallen sind die Waldflachen so- 

gar um mehr als 80 Prozent zuruckge- 

gangen. Alarmierende Zahlen ergeben 

sich auch fur das gesamte Bestandsvolu- 

men. In extrem degradierten Bestanden 

hat das Bestandsvolumen um fiber 80 

Prozent, zum Teil um fiber 90 Prozent 

abgenommen, was einer fast vollstandi- 

gen Vemichtung des Holzvorrats gleich- 

kommt.

Die gravierende Stammzahlreduktion 

und der enorme Verlust an Bestands

dichte und -volumen wirken sich sehr 

nachteilig auf die Bestandsstabilitat 

(Anfalligkeit fur Witterungsunbilden, 

Windwurf, Schadlingsbefall etc.) und 

damit auf die Schutz- und Produktions- 

fimktionen der Hohenwalder aus. Ange- 

sichts dieser besorgniserregenden Ein- 

griffe stellt sich die Frage, ob die Natur

veijungung mit der Entwaldung Schritt 

halten kann. Leider scheint dies nicht 

der Fall zu sein. Die durchschnittliche

Holzlagerplatz am Karakorum Highway nahe der Raikot-Briicke
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Naturveijfingungsdichte von lediglich 

655 Samlingen je Hektar ist im Ver- 

gleich zu angrenzenden Regionen (in 

Jammu & Kashmir und Himachal Pra

desh zwischen 8.000 und 20.000) ausge- 

sprochen gering. Die Untersuchung der 

Testflachen zeigt zwar eine recht groBe 

Anzahl von Samlingen und damit ein 

gewisses Potential zur Aufrechterhaltung 

der natiirlichen Entwicklungsdynamik. 

Allerdings werden weitere Stadien der 

Naturveijfingung nur selten erreicht. 

Dies iiberrascht um so mehr, da sich das 

vermehrte Lichtangebot nach der anthro- 

pogenen Auflichtung der meisten Be- 

stande sehr forderlich auf deren Repro- 

duktionskraft auswirken miiBte. Der 

hohe Viehbestand und die festgestellten 

VerbiBschaden sprechen dafur, daB die 

extrem niedrigen Naturveijfingungs- 

dichten auf die allgegenwartige Wald- 

Weide zurfickzufuhren sind.

Wie ist der Raubbau an den Hohen- 

waldern zu erklaren?

Angesichts der schlimmen Waldver- 

Wfistung in vielen Talem der 'Northern 

Areas' drangt sich die Frage auf, wie 

diese Ubemutzung der begrenzten 

natiirlichen Ressourcen zu erklaren ist. 

Um diese Frage zu bean two rten, ist es 

zunachst sehr hilfreich, sich fiber die hi- 

storische Dimension der Abholzungs- 

aktivitaten Klarheit zu verschaffen. Nur 

so ergeben sich verlaBliche Aussagen 

darfiber, ob der verschwenderische Um- 

gang mit den Waldressourcen in Zu- 

sammenhang mit jfingeren politischen, 

wirtschaftlichen und sozio-kulturellen 

Wandlungsprozessen steht, oder ob die 

Ursprfinge, wie in anderen Himalaya- 

Regionen, in langer zurfickliegenden 

Phasen der Gesellschafts- und Wirt- 

schaftsentwicklung zu suchen sind.

Anhand einer auf zahlreichen Testfla

chen vorgenommenen Untersuchung von 

insgesamt etwa 900 Baumstocken nach 

dem Grad ihrer Zersetzung lieB sich die 

zeitliche Entwicklung des Holz- 

cinschlags in den letzten 50 Jahren nach- 

vollziehen. Die Ermittlungen ergaben, 

daB lediglich elf Prozent der Stfimpfe 

stark vermodert bis zerfallen 

(Einschlagsalter min. 40-50 Jahre) und 

nur 23 Prozent gering bis mittel vermo

dert (20-40 Jahre) waren. Dagegen wur- 

den nicht weniger als 66 Prozent aller 

Baumstocke entsprechend ihres nicht 

oder kaum fortgeschrittenen Zerset- 

zungsgrades in den letzten 20 Jahren 

abgeholzt.

Die enge zeitliche Korrelation dieser 

©norm angestiegenen Einschlagsquote 

mit der Verkehrserschliefiung dieses 

Raumes und dem weiteren Ausbau des 

Verkehrswegenetzes liegt auf der Hand. 

Nachdem der erste Jeep Gilgit im Jahre 

1949 fiber die 'Kaghan-Babusar-Route' 

erreicht hatte, setzte nach der Fertig- 

stellung der 'Indus Valley Road' (1965) 

die Anbindung von Seitentalem fiber 

VerbindungsstraBen ein. Entscheidende 

Impulse fur den verstarkten Ausbau des 

StraBennetzes gaben dann die Fertig- 

stellung des 'Karakorum Highway' 

(1978) und die Asphal tierung der 

'Skardu Road' (1981). Mitte der 1980er 

Jahre waren bereits alle groBeren 

Seitentaler mit diesen Verkehrsachsen 

fiber Jeeppisten verbunden. Damit wur- 

den die Voraussetzungen fur den Trans

port gefallter Stamme in groBem Stil ge- 

schaffen, der sich in den erhohten Ein- 

schlagsquoten der letzten zwei Jahr- 

zehnte niederschlagt, d.h. es besteht ein 

ursachlicher Zusammenhang zwischen 

ErschlieBungsgrad und Einschlagsquote. 

Diese SchluBfolgerung wird durch offi- 

zielle Statistiken des 'Forest Depart

ment' bestatigt, nach denen die Holzaus- 

fuhr aus den kommerziell bewirtschafte- 

ten Privatwaldem nach der Fertigstel- 

lung der 'Indus Valley Road' und des 

'Karakorum Highway' jeweils stark an- 

stieg.

Allein mit dem Faktor Zuganglichkeit 

kann man jedoch den Waldzustand in 

den verschiedenen Talem nicht hinrei- 

chend erklaren. Das AusmaB der Degra

dation ist bei gleichem Er

schlieBungsgrad sehr viel differenzierter. 

Weitere EinfluBfaktoren mfissen daher 

als erklarende Variablen von groBer Be- 

deutung sein. Die Offnung dieses Hoch- 

gebirgsraumes hat einen tiefgreifenden 

sozio-okonomischen Wandel ausgelost. 

Die zunehmende Verkehrserschliefiung 

hat gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Entwicklungen verstarkt, die auf viel- 

faltige Weise, in erster Lime aber fiber 

den aufkommenden Wunsch nach 

Schneller Vermarktung ("timber is 

gold"), den Umgang mit den Waldres

sourcen beeinflussen. Neben dem Wan

del der traditionellen Dorfokonomie 

fiben zahlreiche weitere Faktoren aus 

dem sozio-okonomischen Komplex einen 

direkten oder indirekten EinfluB auf die 

Waldentwicklung aus. Besondere Be- 

deutung besitzt die Forstwirtschaft, die 

die kommerzielle Ausbeutung der Pri- 

vatwalder in den Forstdivisionen Chilas 

und Darel-Tangir vorantreibt. Vor dem 

Bau der Indus Valley Road, als das Holz 

noch auf dem Indus ins Tiefland gefloBt 

wurde, wurden im Zeitraum von 1951 

bis 1967 durchschnittlich 3.500 Fest

meter Stammholz pro Jahr registriert. 

Dagegen belief sich nach offizieller Sta- 

tistik das Gesamtvolumen des durch 

Kontraktoren vermarkteten Holzes zwi

schen 1987 und 1993 im Durchschnitt 

auf jahrlich 44.500 Festmeter.

Sowohl in den Privatwaldem als auch 

in den Staatswaldem ist das 'Forest De

partment' aufgrund ungenfigender tech- 

nischer und personeller Ausstattung so- 

wie fehlender politischer Unterstfitzung 

nicht in der Lage, seine Aufsichts- und 

Kontrollfunktion ausreichend wahrzu- 

nehmen. Die schwache Position der 

Forstbehorde wird von einfluBreichen 

lokalen Gruppierungen ausgenutzt, die 

die Walder in Eigenregie ausbeuten 

mochten, wie beispielsweise in Chaprot.

Der bauerlichen Waldnutzung kommt 

als EinfluBfaktor ebenfalls ein hoher 

Stellenwert zu. Die Hohenwalder wer

den im Rahmen der traditionellen Subsi- 

stenzwirtschaft seit Jahrhunderten von 

Menschen beeinfluBt. Viele Kleinbauem 

beteiligen sich nun an dem profitablen 

Holzschmuggel und -verkauf aus den 

Staatswaldem, so daB der Druck auf die 

Waldressourcen durch bauerlichen 

Holzeinschlag deutlich zunimmt. Ledig

lich die Belastung durch die Waldweide 

scheint sich nicht zu erhohen. Nach Aus

sagen der befragten Bauem gehen die 

Viehbestande zumindest in verkehrsgfin- 

stig gelegenen Talem zurfick. Insgesamt 

ffihrt die demographische Entwicklung - 

das jahrliche Bevolkerungswachstum 

liegt bei fiber drei Prozent-jedoch zu 

einem standig steigenden Bedarf an 

Waldprodukten, in erster Linie Bau- und 

Brennholz. Der Verbrauch an Brenn- 

holz, der bereits in den 30er Jahren als 

Hauptbelastung der Walder bezeichnet 

wurde, hat sich seit der Stationierung 

von Streitkraften entlang der Waffen- 

stillstandslinie zu Indien zusatzlich er- 

hoht. Die zunehmende Nutzung altema- 

tiver Energiequellen (Flfissiggas, Kero- 

sin, Kohle aus China) vermag den stei

genden Brennholzbedarf nur geringffigig 

zu kompensieren.

Davon losgelost lassen sich andere 

Faktoren aus dem sozio-kulturellen Be- 

reich, wie beispielsweise ethno-soziale 

Hierarchien und religiose Konflikte, als 

erklarende Variablen heranziehen. Auch 

das Ressourcenpotential selbst, die Aus- 

dehnung der Waldflachen sowie ihre 

Baumartenzusammensetzung, sind von 

grundlegender Bedeutung. Letztlich ist 

es die spezifische Konstellation der na- 

turraumlichen Ausstattung und der so

zio-okonomischen Rahmenbedingungen, 

die den jeweiligen Waldzustand in den 

einzelnen Talschaften bestimmt. Mo- 

mentan ffihrt der enorme Verbrauch an 

Waldressourcen zu einer Ubemutzung, 

zu einem Raubbau an den Hohenwal- 

dem, zu ihrer Degradation und Ver- 

nichtung.

Ausblick

Die gegenwartige Entwicklung der in 

ihrer horizontalen und vertikalen Ver- 

breitung stark limitierten Hohenwalder 

der arid-semiariden Hochgebirgsraume 

Nordpakistans gibt AnlaB zu groBer Be- 

sorgnis. Der Raubbau an den Waldres

sourcen hat zu einer grundlegenden Um-
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gestaltung der Struktur der Waldokosy- 

steme gefuhrt, die die Schutz- und Nutz- 

funktionen der Gebirgswalder emsthaft 

in Frage stellt. Wenn nicht rigorose 

SchutzmaBnahmen unverzuglich ein- 

geleitet werden, ist deren Vemichtung 

nur noch eine Frage der Zeit. Nach 

Schatzungen des 'Forest Department' 

sind die Walder in 30 Jahren ver- 

schwunden, falls sich die derzeitige Ein- 

schlagsrate unvermindert fortsetzt.

Die Konstellation der auf den Waldzu- 

stand einwirkenden sozio-okonomischen 

Rahmenbedingungen ist in den verschie- 

denen Talschaften sehr unterschiedlich 

ausgepragt. Diese lokale Konstellation 

gilt es im Hinblick auf zukunftige Ma

nagemen tkonzepte fur jedes Tai zu 

analysieren und bei der Formulierung 

solcher Konzepte zu berucksichtigen.

Neuere Tendenzen in der Forstpolitik 

und im forstlichen Management geben 

AnlaB zur Hoffnung, daB die alarmie- 

rend fortschreitende Walddegradation 

und -zerstorung zumindest verlangsamt 

werden kann. So versucht das 'Forest 

Department' uber die Bildung von 

'forest protection committees' die lokale 

Bevolkerung starker in das Management 

einzubeziehen und das Eigeninteresse an 

der Walderhaltung zu fordem. Die 

Beendigung des illegalen Holzeinschlags 

ist das vorrangige Ziel dieser Komitees. 

Zudem werden die Nutzungsregelungen 

standig verscharft, was zuletzt in einem 

auf zwei Jahre festgesetzten totalen Ver- 

bot jeglichen Holzeinschlags durch die 

Ubergangsregierung von Moenn Qureshi 

im Oktober 1993 gipfelte. Zahlreiche 

neuere forstliche Entwicklungsprojekte 

des 'Aga Khan Rural Support Pro

gramme' (AKRSP), der Weltbank und 

anderer Trager, die in erster Linie auf 

das 'farm forestry' in den bewasserten 

Taloasen ausgerichtet sind, tragen dar- 

iiber hinaus dazu bei, den Druck auf die 

Hochlagenwalder zu verringem. Die 

konsequente Einfiihrung eines nachhalti- 

gen Forstmanagements scheint zur Zeit 

jedoch nur moglich, wenn die schwache 

Position des 'Forest Department' durch 

politische und institutionelle Reformen 

entscheidend gestarkt wird. Alle An- 

strengungen miissen darauf gerichtet 

sein, dem Nachhaltigkeitsprinzip in 

Waldnutzung und Forstwirtschaft end- 

lich Geltung zu verschaffen.

(Dr. Udo Schickhoff ist wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Geographischen Institut der 

Universitat Bonn. Der hier veroffentlichte 

Aufsatz beruht auf eigenen Feldforschungen 

in den 'Northern Areas' Pakistans.)
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Gefahr fiir die "Marchenwiese " gebannt?

von Jurgen Clemens und Marcus Niisser

Die legendare Marchenwiese auf der Nordseite des Nanga Parbat iibt ihre Anziehungskraft nicht nur 

auf Aipinisten und Trekkingtouristen aus. Sie iockte auch pakistanische Geschaftsieute aus dem Tief- 

iand an, die von den noch iippigen Bergwaidern und dem aufbiuhendem Tourismusgeschaft profitieren 

wollen. Bislang schien die Bevolkerung dort zur Passivitat verurteilt zu sein, doch mittlerweile setzt sie 

sich zur Wehr, kiagt ihre Rechte ein und geht eigene Wege zur Entwicklung der Talschaft.

Noch bis 1991 war die Marchenwiese am Fufi des Nanga 

Parbat nur durch einen langen und steilen Fufimarsch mit 

2.000 Meter Hohenunterschied vom wiistenhaften Industal zu 

erreichen. Diese herrlich gelegene Almwiese inmitten uppiger 

Nadelwalder erhielt ihren poetischen Namen 1932 durch 

einen deutschen Bergsteiger. Fiir die Bevolkerung aus dem 

Dorf Tato heifit sie aber weiterhin 'Pungadori 

"aufgezwirbelter Bart eines alten Hirten ".

Seit der Ojfnung des 'Karakorum Highway' zwischen Ra

walpindi und dem chinesischen Kaschgar zieht es jdhrlich 

immer mehr Touristen in diese Bergregion. Doch kommen 

auch Geschaftsieute aus dem pakistanischen Tiefland hierher 

und erhoffen sich schnelle Profite im Tourismusgeschaft oder 

durch den Verkauf von Holz aus den Bergwaidern. So kaufte 

Brigadier Azlam Khan von der Bevolkerung des Dorfes Tato 

die Nutzungsrechte an ihren Waldern, baute eine Jeepstrafie 

und plante den Bau eines Hotelkomplexes auf der Mar

chenwiese. Der pensionierte Offtzier griindete die 'Shangri- 

La '-Hotelkette, mit mehreren luxuriosen Objekten in Nordpa- 

kistan, so auch eines unterhalb der Marchenwiese direkt am 

Indus.

Die Existenz einer "Holz-Mafia ", von illegalem Holzhandel 

und okologischem Raubbau an den Naturwdldern dieser 

Bergregion ist in Pakistan ein ojfenes Geheimnisse (vgl. dazu 

auch den Beitrag in diesem Heft). Hohe Holzpreise in den 

Grofistadten des Tieflandes versprechen satte Gewinne und 

fiihren zu Schmuggel und Korruption. Wie in vielen Nach- 

bartdlern hat der Strafienbau auch auf der Marchenwiese den 

Holzeinschlag forciert und zu einer lukrativen Einnahme- 

quelle werden lassen. Allerdings erzielten die einheimischen 

Bauern bestenfalls fiir wenige Jahre ein geringes Einkommen 

als Waldarbeiter; den Hauptverdienst sichern sich die 

"Drahtzieher". Der Einflufi der Holzhandler bleibt gerade 

vor dem Hintergrund der verbreiteten Korruption in der 

Verwaltung ein standiges Problem in ganz Nordpakistan.

Die ehrgeizigen Plane des Azlam Khan gingen im Raikot- 

Tal bisher jedoch nicht auf. Zwar wurde einige Jahre lang 

Stammholz aus dem Hochtal uber die Jeepstrafie zum Indus 

transportiert. In der weiteren Umgebung der Marchenwiese 

sind Spuren dieses Raubbaus sichtbar. Doch der befiirchtete 

grofiflachige Kahlschlag blieb gliicklicherweise aus: Zum 

einen wurde 1993 durch die pakistanische Ubergangsregie- 

rung von Moeen Qureshi ein landesweites Verbot fiir den 

Holzeinschlag erlassen. Andererseits wuchs unter der Dorf- 

bevolkerung von Tato der Unmut uber die zu geringen Abfin- 

dungen, die der Brigadier an sie zahlte. Dazu kam, dafi die
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