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Mobile Tierhaltung und Naturraumausstattung
im Rupal-Tal des Nanga Parbat (Nordwesthimalaja):
Almwirtschaft und sozioökonomischer Wandel ‚

8 Figuren im Text

Summary:
Animal husbandry and natural resources in the Rupal Valley,
Nanga Parbat (Northern Pakistan): mixed mountain agriculture
and socio-economic change

Animal husbandry is the most important strategy of utilizing
the marginal belts of human habitat, e‘g. alpine pastures. In the
high mountain region of Hindukush, Karakoram and NW-
Himalaya this is done by nomadic migrations or by local farmers

_ in the context of mixed moimrain agricu/ture. The latter is
characterized by seasonal migrations between permanently
settled villages in the valley bottoms and summer settlements
near alpine pastures. This article aims at the analysis of the
natural habitat and the dimensions of animal husbandry as part
ofthe struggle for subsistence in the Rupal Valley, located south
ofNanga Parbat (8,126 m), Northern Areas of Pakistan. Results
of the combined fieldwork in rural geography and vegetation
geography are compared with GRÖTZBACI—i’s hypothesis that the
extent of pastoral utilization of alpine pastures indicates the
socio-economic status of an entire region. This Statement is
modified by KREUTZMANN. His results for Hunza (appr. 100 km
north of Rupal) tell us that the extent of pasture utilization does
not indicate a “population explosion”, as the simplified form
of GRÖTZBACH’S statement would read. In Hunza there is a
significant increase in population and the number of livestock.
But due to external economic innovations people changed their
pastoral habits. Most animals are stall-fed also in summer, at
least those giving milk. At the same time, a significant amount
01" cultivated land is cropped with fodder-plants. Because of
this, the utilization of alpine pastures has decreased, and some
pastures are already deserted. Results of the author’s’ fieldwork
in the Rupal Valley and data analysis for the period from 1970
to 1992 show growing importance of animal husbandry together
with a significant increase of population. As of now, it cannot
be predicted whether the development in Rupal will follow the
same course as that in Hunza. It is more likely, that animal
husbandry will remain an important part of Rupal7s economy,
as there is a potential for its commercialization. Further field-
work has t0 analyse the sustainability of animal husbandry on
alpine pastures as an integral part of mountain agriculture. This
will also include the socio-economic constraints and possible
effects of innovations concerning the resource management in
the Rupal Valley.

Pesiome:
Honnnmnoe couepmanne cKOTa u cocmmme npnponnoro npo-
caHCTBa n 11011111102 Pynan paüona HaHra HapöaT (ceßepo-
Bananubie Filmanan): Buconoropnme nacTfinma n counanbno-
aiconomwiecnne mmenemm

Ha BBICOTHLIX OKpanHax BbICOKOFOpIX nac1611111 l'IOflBI/DKHOC
conepxcanne cxora HBJ‘IHCTCH onTnMaJILHoÜ, l121011111110 11a>1<e
cnnHCTBeHHo 5031403010171 crparerneü 110 ncnonbzoBaHmo Map—
l'I/IHEU’ILHLIX Mecrononomennü. 9T1/IM SaHHMamTCH B 60115111101
pemonax FayKyina, KapaKopyMa 11 ceBepo—sanannbix F11-
Manaeß FOpIe KO‘ICBHHKH 11 ecnime Ha anbnnücmx nacr-
6111112171. 111191 nocnennnx xapaKTepHo cesoHHoe nepenBcei-me
113 110mm c OpOCI/ITCJ'IbIM SCMJICLLCJIHCM Ha BbICOKOl‘OpHBIe
nacrönma e t111cm cxoronoaqKnM l/ICl'IOJ'IbSOBaHI/ICM. l’Ipenna-
raemaii CTaTbH paCCMaHBaeT p’clBJ'II/Illle aCHeKTbI CDC-1051111151
npnponnoro npOCTpaHCTBa 11 (popl nomanxcnoro ropHoro
XOBHÜCTBOBaHI/Ifl 110 ero (pyHKumiM BHyTp11 aBTOXToni-ioü CTpa-
Ternn aeficmifii 110 OÖCCHC‘ICHIHO CyLLleCTBOBaHI/Ifl B pacno-
110>1<eHH0171 10>1<Hee HaHra l'IapöaTa (8126 M) 210111111e Pynan
ceBepHoro HaKHCTai-ia. PesyaaTbI conmecmmx l'IOJ‘IeBbIX pa-
601' c arpapHo- 11 BeFeTaLU/IOHHO-FeOFpa(l)I/I‘ICCKOÜ TO‘IKPI spenna
BenyT Henocpeneraenao K 1111e1<ycc1111 o MCCTC PICHOIIBBOBaHHfl
BBICOTHLIX nacrömu B paMKax PICCJ'ICZIOBaHI/IH BBICOKOFOpBH.
COPJ‘IaCHO Teopnn FPELLBAXA CTEHel-Ib 11c110111>3013a111151 BBICOTHbIX
HaCTönLu aBnaeTca (byHKuneü 111111111<a10pa 0611115171 COLII/IEU‘IBHO-
3K0H0Mw1ec1<ofi caTyaunn BLICOKOFOpI-IOFO paüoaa. 31-0 eo-
CTOSIHI/Ie HOJlTBeCflaeT Ha 11p11Mepe XyHSbI (111311611. 100 KM
ceBepHee 01 Pynana) KPOHLIMAHH, 1-10 11 Monndmunpyerr 11c-
HOJIBBOBaHI/Ie ropamx nacrönm B XyHae He HBJ'ISICTCH 11111111-
KaTOpOM „nepeHaceHeHna“. CflBI/IF arpapi—ioü eymi—iocrn npo113-
13011011321 11 yMeHbLLIeHI/Ie paöotieü CHJ‘IbI, BBISBaI-IHLIÜ cpegn
HpO‘IeFO p'dSJ'Il/I‘IHbIMI/I BOSMOXCHOCTHMPI 3a1—1aToc111 Bi-ie arpap-
Horo ceKTopa, BeuyT 1c coxpamenmo I/ICTIOIIb3OBaHI/Ifl I‘OpI-IBIX
HaCTönm, HCCMOTpfl 11a HOCTOflHHi/i pocr HaceneHna. C0601-
BCHHLIC >1<e HOJ'IeBbIC paÖOTbI B nonnne Pynan noxasbIBaioT
Bospacraiomee 3Haqe1-111e conepxcannsi >KI/IBOTHLIX 11 xoaaficrßo—
BaHI/IH 11a I‘OpHLIX naeTönLuax npn OflHOBpCMeHHO BbICOKOM
pOCTe HaCCJ’ICHI/ISI B TC‘ICHI/Ie nocnem—mx 2011eT. HaHHble o
BLICOKOM BKOHOMI/I‘ICCKOM pa3131111111 paüona XyH3b1 1161112351
CpaBI-II/IB’dTIn c paaTneM ÖOJ'IbLHI/IX pernonon. B Hacroamee
BpeMsI emä HCHSBCCTHO, HaCKOJIbKO c1<a>1<eTc51 131111511111e „Ha-
BöpCTbIBaiomero pa313111‘1151“ B HOHPIHC Pynan Hoxo>1<11M 06-
pa30M 11a conep>1<aH11e 301130111b 11 neuem/1e xo3511710113a Ha
FOpIX HaCTÖHHlaX. CKopee 111151 paSBI/ITI/Ifl 61111>1<a171111ero 6y-
zzymero Ba>1<110e 3Ha11e1111e 11MeeT Bonpoc npouonxmenbnocm
111111 BLIHOCJ‘ll/IBOCTH paenmpaiomeroca COLleCaHI/ISI 311130e111.
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Zusammenfassung:

Im Höhenrandbereich der Ökumene bildet eine mobil betriebene
Tierhaltung die optimale, teilweise sogar di'e einzig mögliche
Strategie zur Inwertsetzung marginaler Standorte. Diese Nut—
zung erfolgt in der Großregion des Hindukusch, Karakorum
und Nordwesthimalaja durch Bergnomaden und die Almwirt-
schaft von Bergbauern. Für letztere sind saisonale Staffelwande-
rungen von der Talstufe mit Bewässerungsfeldbau bis zur rein
viehwirtschaftlichen Nutzung der Hochweiden charakteristisch.
Der vorliegende Beitrag erörtert verschiedene Aspekte der
naturräumlichen Ausstattung und die Formen mobiler Weide—
wirtschaft nach ihrer Funktion innerhalb autochthoner Hand-
lungsstrategien zur Existenzsicherung im südlich des Nanga
Parbat (8126 m) gelegenen Rupal-Tal der Northern Areas von
Pakistan. Ergebnisse der gemeinsamen Feldarbeiten aus agrar—
und vegetationsgeographischer Sicht führen unmittelbar zur
Diskussion um die Stellung der Hochweidenutzung im Rahmen
der Hochgebirgsforschung. Für die Kulturgeographie schreibt
GRÖTZBACH dem Nutzungsgrad der Hochweiden eine Indikator-

1. Einführung und Problemstellung

Der vorliegende Beitrag basiert auf einer kleinräumi-
gen Studie aus agrar- und vegetationsgeographischer
Sicht in einem Seitental der Talschaft Astor (Nanga—
Parbat—Gruppe, Nordwesthimalaja).l Am Beispiel der
Hochweidenutzung wird ein synoptischer Ansatz an-
gestrebt, der gebirgsbäuerliche Strategien zur Exi-
stenzsicherung und ihre Anpassungsfähigkeit vor dem
Hintergrund ökologischer Tragfähigkeit analysiert.
Die Inwertsetzung und Nutzung alpiner Hochweiden
in der Großregion von Hindukusch, Himalaja und
Karakorum ist integraler Bestandteil der Hochge-
birgslandwirtschaft und erfolgt in einem Spannungs-
feld von weideökologischen Potentialen der Sommer—
und Übergangsweiden, winterlichen Futterengpässen
sowie vielfältigen sozioökonomischen Einflüssen.

Die Großregion hat wiederholt im Blickfeld
umweltpolitischer Diskussionen und nachfolgender
Entwicklungsprojekte gestanden. Dabei bildet die
vermeintlich zunehmende Bedrohung der Gebirgsvor-
länder durch Raubbau und Übernutzung montaner
Waldressourcen den Schwerpunkt der Diskussion. In
Vielen Fällen basieren Studien und Aktivitäten jedoch
auf Verallgemeinerungen und Fehleinschätzungen
infolge unzureichender Kenntnisse der lokalen Bedin-
gungen (zum aktuellen Diskussionsstand: KREUTZ-
MANN 1993, S. 10—15). Ökologische Aspekte der Hoch-
weidenutzung haben hierbei bislang nur geringe
Beachtung gefunden.

Für die Region des Nanga Parbat fehlt bislang eine
wissenschaftliche Bearbeitung unter synoptischen Ge—
sichtspunkten; Forschungsdefizite bestehen insbeson-
dere im sozial— und kulturgeographischen Bereich
sowie hinsichtlich fundierter Analysen der Mensch—
Umwelt-Beziehungen. Von seiten der physischen Geo-
graphie wurden in den 30er Jahren einige bekannte

funktion für die sozioökonomische Gesamtsituation einer Hoch-
gebirgsregion zu. Dieser Befund wird von KREUTZMANN am
Beispiel Hunzas (ca. 100 km nördlich von Rupal) weitgehend
bestätigt, aber auch modifiziert: In Hunza ist die Hochweidenut—
zung kein Indikator für „Überbevölkerung“. Eine Verschiebung
der agrarischen Produktionsschwerpunkte und eine Arbeits-
kraftverknappung, u. a. ausgelöst durch vielfältige außeragra-
rische Erwerbsmöglichkeiten, führten zu einem Rückgang der
Hochweidenutzung trotz wachsender Bevölkerung. Die eigenen
Feldarbeiten zeigen dagegen für das Rupal—Tal eine zunehmende
Bedeutung von Tierhaltung und Almwirtschaft bei gleichzeitig
hohem Bevölkerungswachstum im Verlauf der vergangenen
20 Jahre. So lassen sich die Befunde zu Hunza mit der dort
vergleichsweise weit fortgeschrittenen ökonomischen Entwick-
lung nicht auf die Großregion extrapolieren. Inwieweit sich eine
„nachholende Entwicklung“ auch im Rupal-Tal in ähnlicher
Weise auf Tierhaltung und Almwirtschaft auswirken kann, ist
derzeit nicht absehbar. Vielmehr stellt sich für die Entwicklung
der näheren Zukunft die Frage der Nachhaltigkeit bzw. Trag-
fähigkeit der noch expandierenden Viehhaltung.

Einzelstudien vorgelegt, die parallel zu Gipfelexpedi-
tionen zum Nanga Parbat entstanden und bis in die
Gegenwart als wichtigste regionale Forschungsgrund-
lagen gelten können. Hier sind vor allem die Vermes—
sungsarbeiten von FINSTERWALDER und RAECHL 1934
(FINSTERWALDER u. a. 1935) sowie die Vegetationsauf-
nahme von TROLL 1937 (publiziert 1939) zu nennen.
In diesen Arbeiten sowie in verschiedenen glaziologi—
schen oder klimatologischen Aufsätzen zur Nanga—
Parbat-Region werden Aspekte der Landnutzung und
Tierhaltung nur randlich gewürdigt. Erst neuere Stu—
dien von Kulturgeographen und Ethnologen zu benach—
barten Regionen des Karakorum behandeln Aspekte
mobiler Tierhaltung und bieten Vergleichsdaten für
die Studien der Verfasser (GRÖTZBACH 1984; KREUTZ-
MANN 1987, 1989; LANGENDIJK 199l). In diesem
Beitrag soll der Versuch unternommen werden, eine
Untersuchung zu Tierhaltungssystemen und Weide-
ressourcen auf mittlerer Maßstabsebene für ein ausge-
wähltes Tal der Nanga-Parbat—Region vorzulegen und
diese vor dem Hintergrund jüngerer Arbeiten aus
angrenzenden Regionen vergleichend zu analysieren.

SNOY (1993, S. 69) verweist in seinem Überblick zur
Almwirtschaft in der Großregion von Hindukusch,
Karakorum und Nordwesthimalaja auf einen deutli-
chen Rückgang der Tierhaltung und damit der sub-
sistenzorientierten Almwirtschaft bei gleichzeitigem
Bevölkerungswachstum. Hierfür ist nach seinen Quel-

l Die Feldarbeiten und Auswertungen für diesen Aufsatz er-
folgten im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms „Kultur-
raum Karakorum“. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft
und den wissenschaftlichen Koordinatoren — Prof. Dr. IRM-
TRAUD STELLRECHT (Tübingen) sowie Prof. Dr. ECKART EHLERS
und Prof. Dr. MATTHIAS WINIGER (beide Bonn) — sei an dieser
Stelle herzlich für die Unterstützung gedankt.
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Fig. 1 Bevölkerungsentwicklung im Rupal-Tal 1890—1990. Das Untersuchungsgebiet weist ein rasches Bevölkerungswachstum
seit 1931/41 auf. Quellen/Sources: AHMAD (1952), Anonym (1890), CenSus of Azad Kashmir and Northern Areas (o. J.)‚ Census
of India (1912, 1923), General Staff India (1928), Government of Pakistan (1984), KHAN (1979), Revenue Office Astor (1991,1992a), SINGH (1917)
Demographie development in the Rupal Valley 1890— 1990. Table showing the rapid increase of population since 1931/41.

Jahr/ Region Dorf/Village
Year

Astor-Tahsil Churit Tarishing Zaipur Rehmanpur

Haushalte/ Bevöl— Haushalte/ Bevöl- Haushalte/ Bevöl- Haushalte/ Bevöl— Haushalte/ Bevöl—
House- kerung/ House- kerung/ House- kerung/ House- kerung/ House— kerung/
holds Population holds Population holds Population holds Population holds Population

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1890 600 — 18 — 15 — 7 — —
1900 887 6479 38 219 39 249 27 182 21 166
191 1 1429 9628 — — — — — — — —
1915 — 9048 — — — — — — — —
1921 1784 1 1 766 — — — — — — — —
1931 2151 13 337 — — — — — — — —
1941 — 17026 — — — — — — — —
1951 — 22258 — — — — — — — —
1961 — 26 170 — — — — — — — —
1971 — 29465 — 1123 — 1134 — 69l — 943
1978 — 38223 — — — — — — — —

. 1981 6311 46703 191 1360 191 1387 94 689 150 1200
1990 6464 53519 241 2038 233 1890 113 933 182 1710

— = keine Angaben/not available

len vor allem die Arbeitskraftverknappung infolge
außeragrarischer Erwerbsmöglichkeiten verantwort-
lich. Die Befunde von KREUTZMANN (1989, S. 139 bis
143) zum Bedeutungsverlust der Hochweiden im Hun-
za-Tal liefern hierzu ein anschauliches Beispiel. Dort
sind die Tierbestände zwar parallel zum Bevölkerungs-
wachstum angestiegen, jedoch erfolgt die Sömmerung,
vor allem des Milchviehs, nun in Ställen der Heimgüter
und nicht mehr auf den Almen.

Da Verbreitung und Intensität der Hochweide-
wirtschaft auch ökonomische und demographische
Aspekte der Situation in der tiefer gelegenen Stufe der
Dauersiedlungen reflektieren, kann der Nutzungsgrad
der Hochweiden im Sinne von GRÖTZBACH (1980,
S. 272) als wichtiger Indikator für die sozioökono-
mische Gesamtsituation in einem Hochgebirgsraum
angesehen werden. Nach KREUTZMANN (1989, S. 143)
ist dieser Indikator allerdings eher als Zeiger für die
Umbewertung der Arbeitskraft und die Verlagerung
des agrarischen Produktionsschwerpunktes innerhalb
der integrierten Hochgebirgslandwirtschaft zu werten.
Demnach wirken sich veränderte Rahmenbedingun-
gen, wie Bevölkerungsdruck oder externe sozioöko-
nomische Innovationen, nicht zwangsläufig auf die
Intensität der Hochweidenutzung aus. Solche Effekte
sind vielmehr innerhalb des Systems der integrierten
Hochgebirgslandwirtschaft zu suchen.

Wie andere Hochgebirge in Entwicklungsländern
sind auch die Narr/7er}? Areas von Pakistan durch rudi-

mentäre Erschließung und bedeutende intraregionale
Entwicklungsdisparitäten charakterisiert. Solche Dis-
paritäten haben sich teilweise durch Regionalentwick-
lungsprojekte weiter verstärkt, wobei die Talschaft
Hunza besondere Entwicklungsvorteile genoß (CLE-
MENS 1992). Für Ishkoman führt LANGENDIJK aus, daß
auch dort ein ähnlicher Wandel eingesetzt hat, dessen
Ausmaß jedoch im Vergleich zu Hunza geringer
ausgeprägt ist. Hier hat der Almbestoß bisher nicht
an Intensität abgenommen, wohl wird er häufig an
Hirten delegiert (LANGENDIJK 1991, S. 37—38). Hunza
stellt demnach einen Sonderfall innerhalb der North—
em Areas dar, wo sozioökonomische Veränderun-
gen, die ihren Niederschlag auch in der Intensität der
Hochweidenutzung finden, früher einsetzten und einen
Entwicklungsvorsprung gegenüber umliegenden Re-
gionen begründen. '

Bezogen auf die Frage nach intraregionalen Ent—
wicklungsdisparitäten gegenüber anderen Talschaften
Nordpakistans, sind für das Astor-Tal historische
Aspekte von besonderer Bedeutung. Astor2 gehörte
bis 1947 als selbständiger Tahsz’l (Bezirk) im Gilgit-
Wazaral zu Kaschmir und erlangte durch die Gilgz't

2 Neben der Verwaltungseinheit — Tahsil bzw. seit 1972
Szlbdivisian — heißt auch der Verwaltungssitz „Astor“, im
weiteren Text wird hierfür die Bezeichnung „Astor—Ort“ ge-
wählt; „Astor-Tal“ bezieht sich auf die gesamte Talschaft als
geographische Einheit.
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Roaa’ zwischen Srinagar im Süden und den militä-
rischen Außenposten in Gilgit und anderen nördlich
gelegenen Garnisonen die Funktion eines „montanen
Durchgangsraumes“. Diese Schlüsselfunktion. durch
die sich mit Tragdiensten und z. T. im Handel auch
außerlandwirtschaftliche Einkommensmöglichkeiten
ergaben, verlor Astor 1947 mit der Teilung Britisch—
Indiens. Die Demarkationslinie (Line of Control)
zwischen den pakistanisch und indisch kontrollierten
Teilen dieser Hochgebirgsregion verläuft ca. 40 km
südlich von Rupal in etwa entlang des Kishanganga-
Flusses und schneidet das Astor-Tal von der traditio-
nellen Anbindung an Srinagar ab. Nach Fertigstellung
des Karakoram Highway 1978 und der Erschließung
höherer Talbereiche über Jeepstraßen kam es zur
schrittweisen Auflösung der 1947 entstandenen „Peri-
pherisierung“ Astors (zum Straßenbau KREUTZMANN
1987, S. 37; ALLAN 1989, S. 131).

Mit Blick auf das hohe Bevölkerungswachstum im
Rupal—Tal und in Astor (zeitweise über 4% pro Jahr;
Fig. 1) sowie die vergleichsweise junge „moderne“
Verkehrserschließung über den Kara/coram Highway
und den Ausbau einer Piste bis Tarishing stellt sich
auch für die Talschaft Rupal die Frage nach den
Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Intensität
von Almwirtschaft und Hochweidenutzung. Führt der
Bevölkerungsdruck zur Übernutzung der vorhande-
nen Weideressourcen, sind die autochthonen Strate-
gien noch in ausreichendem Maße anpassungsfähig,
oder führen junge exogene Einflüsse mit neuen Ein—
kommens- und Überlebenschancen (Tourismus und
Arbeitsmigration) zu deutlichen Veränderungen in
diesem „traditionellen“, auf Erhaltung der Subsistenz
ausgerichteten Produktionsbereich?

Zur Klärung dieser Fragen werden verschiedene
Aspekte und Entwicklungen der Hochgebirgsland—
Wirtschaft im Rupal—Tal sowie eine Analyse der land-
und weidewirtschaftlichen Potentiale und ihrer In-
wertsetzung im Tallängsprofil vorgelegt. Im jeweiligen
räumlichen Kontext einzelner Talabschnitte wird auch
kurz auf die vorhandenen Waldressourcen und deren
Nutzung verwiesen, welche wiederum die raumzeit-
lichen Organisationsmuster der mobilen Tierhaltung
beeinflussen. Den Abschluß bilden eine Diskussion
zur Entwicklung von Tierhaltung und Almwirtschaft
in der Talschaft Rupal sowie ein Ausblick auf die
anwendungsrelevanten Bereiche dieser Studie im Rah—
men ländlicher Regionalentwicklung.

2. Die H0chgebirgslandwirtschaft als System —
Mixed Mountain Agriculture

Auch im Rupal—Tal erfolgt die Landnutzung in der
für die Großregion typischen Form integrierter Hoch-
gebirgslandwirtschaft, der sog. Mixed Moulitain Agri—

cultm'e (RHOADES u. THOMPSON 1975, S. 537; KREUTZ-
MANN 1989, S. 148). Bewässerungslandwirtschaft und
Weidewirtschaft stehen in einem interdependenten
Wirkungszusammenhang und nutzen unterschiedliche
ökologische Höhenstufen in Form von Anbau- und
Weidestaffeln. Diese Wirtschaftsstrategie, auch als
Vertical Control bezeichnet (CASIMIR u. RAo 1985,
S.222), trägt zur Subsistenzsicherung bei und er-
möglicht eine breite Streuung agrarischer Risiken.
Dabei wird die Tierhaltung mobil betrieben, um eine
Inwertsetzung der verschiedenen Weideökotope un-
terschiedlicher Höhenstufen im Jahresverlauf zu er—
zielen. Zum Verständnis des „agraren Systems“ dieser
Hochgebirgslandwirtschaft werden im folgenden die
wesentlichen Aspekte der Komponenten Ackerbau
und Tierhaltung sowie ihre Verknüpfungsmuster er-
läutert.

Das Rupal-Tal stellt ein nach Osten geöffnetes
Hochtal im Süden der Nanga-Parbat-Gruppe dar und.
ist dem Indus über den Astor—Fluß tributär. Die Höhe
des Talbodens erstreckt sich zwischen etwa 2500 m
und 3700m (Fig. 2). Dabei erreichen die Höhen-
grenzen aller Vegetationsformationen in dieser Tal—
schaft aufgrund der extremen Massenerhebung Maxi-
malwerte für das Gesamtmassiv. Die obere Baum—
grenze wird auf südexponierten Hängen bei 4250m
durch Jum‘perus tur/cestanica gebildet, in Nordexposi—
tion durch Krüppelbirken bei ca. 4150 m (TROLL 1939,
S. 169). Mit der Dauersiedlung Rupal-Pain (3065 m)
und dem Gerstenanbau der Sommersiedlung Yackmy
(bis 3340 m) im mittleren Talabschnitt reichen auch
kultur— und agrargeographisch relevante Höhengren-
zen deutlich höher als in anderen Tälern der Hoch-
gebirgsgruppe (TROLL 1939, S. 158).

Bedingt durch seine Höhenlage, ist das Rupal—Tal
eine Einfachernteregion mit dominierendem Anbau
von Sommergetreide. Die wichtigste Anbaufrucht ist
Weizen, gefolgt von Mais und Kartoffeln, wobei die
beiden letzteren relativ junge Anbaufrüchte darstellen.
Sie haben den traditionellen Anbau von Gerste, Buch-
weizen und Hirse weitgehend verdrängt, doch bildet
die Gerste wegen ihrer kurzen Reifezeit nach wie vor
die Höhengrenze des Getreideanbaus (TROLL 1973,
S. 46). Typisch für die Einfacherntegebiete in dieser
Großregion ist, daß die Ernährungssicherung der
Bevölkerung nur über eine Außenversorgung gewähr-
leistet ist. Teilweise werden mehr als 50% des erforder-
lichen Brotgetreides zu staatlich subventionierten Prei-
sen aus dem Tiefland in die Dörfer gebracht (nach
SAUNDERS in KREUTZMANN 1989, S. 113). Schon zu
Anfang dieses Jahrhunderts war die Versorgung der
Bevölkerung und der Truppen in den Garnisonen
entlang der Gilgz't Road nur durch regelmäßige Liefe—
rungen aus Kaschmir zu sichern (SINGH 1917, S. 94).
Noch bis Ende der 70er Jahre gingen die Bauern aus
den Rupal-Dörfern zur eigenen Versorgung bis zu

Petermanns Geographische Mitteilungen, 138, 1994/6
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376 CLEMENS u. NÜSSER

zweimal jährlich mit Tragtieren durch das Chichi-Tal
und über den Shontar-Pass (4564 m) in das Gebirgs-
vorland nach Kel oder Mansehra, um, dort Getreide,
Reis, Zucker, Salz und Tee zu kaufen (BARRON 1932,
S. 63). Mittlerweile erreichen diese Produkte über den
Karakoram Highway per Traktor oder Jeep die lokalen
Bazare.

Die Agrarsozialstruktur im Rupal-Tal ist durch
Individualbesitz geprägt und stellt sich vergleichsweise
homogen dar. Landlosigkeit bildet die Ausnahme,
Großgrundbesitz fehlt; nur wenige Bauern besitzen
mehr als l ha Anbaufläche (KHAN 1979, S. 28). Infolge
der Realerbteilung kommt es zudem zu einer starken
Flurzei'splitterung in allen Dörfern. Das rasche Be-
völkerungswachstum im Untersuchungsgebiet findet
seinen Ausdruck in jungen Siedlungserweiterungen
der Dörfer sowie weiterer Kulturlanderschließung
über den Ausbau des Bewässerungsnetzes (s. 0.;
Fig. l).

Traditionell liefern Rinder die einzig verfügbare
Zugleistung zum Pflügen und Dreschen. Erst in den
vergangenen zehn Jahren wurden Traktoren und
Dreschmaschinen eingeführt, die aber bei weitem nicht
alle Felder erreichen können. Zudem sind einige
Dorfgemarkungen sowie alle Sommeranbausiedlun-
gen nicht über Jeep-Pisten erschlossen (Fig. 2), so daß
die dortigen Felder nur mit Zugtieren bestellt werden
können. Über den Dung liefern die Tiere außerdem
einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Boden-
fruchtbarkeit. Mittlerweile ist auch Mineraldünger
verfügbar, der jedoch nicht in großem Umfang einge-
setzt wird. So konnten Agrarinnovationen die Bedeu-
tung der Rinderhaltung im Rupal-Tal bislang nicht
wesentlich beeinflussen.

Ein symbiotisches Verhältnis (KHAN 1991, S. 2)
kennzeichnet die Beziehungen zwischen Tierhaltung
und Ackerbau bis in die Gegenwart. Trotz saisonaler
Mobilität ist die Viehwirtschaft nur in Kombination
mit Feldbau möglich, da die Überwinterung den
limitierenden Faktor der Tierhaltung in der gesamten
Großregion darstellt (SNOY 1975, S. 101ff.‚ u. 1993,
S. 52, 65; GRÖTZBACH 1984, S. 312f.). Im Untersu-
chungsgebiet sind keine tiefer gelegenen Winterweiden
verfügbar, daher kann die Überwinterung des Viehs
nur durch Aufstallung erfolgen. Demgegenüber sind
Formen der (absteigenden) Transhumanz mit Winter-
weiden und bezahlten Hirten an der Nordabdachung
des Nanga Parbat, im unmittelbaren Einzugsbereich
des Indus—Tales, zu finden.

Im Rupal-Tal werden Ernterückstände und Heu als
Winterfutter eingelagert. Die hohe Wertschätzung der
Tierhaltung und das damit verbundene Sozialprestige
führen dazu, daß sich die Auswahl der Feldfrüchte
auch an den Futterbedürfnissen des Viehs orientiert.
Daher werden traditionelle Weizensorten nicht nur
als Brotgetreide, sondern vor allem wegen ihres hö—

heren Strohertrags modernen Sorten vorgezogen. Zu—
dem führt die Tradition des Winterschlachtens durch
die Verringerung des Tierbestandes zu einer Verringe-
rung des Futterbedarfs und deutet auf die Problematik
der Überwinterung hin (Daikyo oder Nasalo, Shina;
für Astor s. NAYYAR 1986, S. 10; allg.: SNOY 1993,
S. 66).

Innerhalb der Dörfer hat sich ein bedeutsamer
Heu- und Strohhandel zwischen Haushalten mit Heu-
überschüssen und solchen mit Defiziten ausgebildet.
Allerdings kann bislang nicht von einer gezielten
Futterbauwirtschaft gesprochen werden, nur verein-
zelt wird auf Feldern Luzerne angebaut, die in dieser
Höhenlage bis zu dreimal geschnitten wird. Wie SNOY
(1993, S. 66) darlegt, ist auch dieser Befund für die
gesamte Großregion typisch.

Die gebirgsbäuerliche Weidewirtschaft mit peri-
odischer Nutzung verschiedener Höhenstufen und
unterschiedlicher Weideökotope im Jahresverlauf ist
als mehrstufige Staffelwirtschaft (im Sinne von UHLIG
1976) ausgebildet. Sie entspricht in ihrer Erscheinung
der Almwirtschaft, wie sie von KREUTZMANN (1989,
S. 127) ausführlich diskutiert wird, und beruht im
wesentlichen auf zwei Ursachen: Zum einen fehlen
in unmittelbarer Nähe der Dauersiedlungen ausrei—
chende Weidegebiete, zum anderen verbieten traditio—
nelle Regeln die Sömmerung der Tiere im Heimgut
während der Anbauperiode. Die Termine für den
Auf- und Abtrieb der Tierherden (Fig. 3 u. 4) werden
durch gewählte Dorfvertreter verbindlich festgelegt
und mit benachbarten Dörfern abgestimmt. Während
sich der Auftriebszeitpunkt im jeweiligen Jahr an der
Schneeschmelze und der Futtersituation im Heimgut
orientiert, kann der Abtrieb in die Kulturlandbereiche
erst nach den Ernten in den jeweiligen Anbaustaffeln
erfolgen.

Saisonale Siedlungen in den höheren Talabschnitten
(Fig. 2) ermöglichen eine almwirtschaftliehe Nutzung
der Hochweideareale. In Anlehnung an TROLL (1939,
S. 157) wird im folgenden zwischen zwei Typen der
saisonalen Siedlung unterschieden: der Sommeranbau—
und der Sommerweidesiedlung. Während der erste
Siedlungstyp durch Bewässerungslandwirtschaft ge-
kennzeichnet ist, dient der zweite Typ einzig einer
weidewirtschaftlichen Nutzung in Form von Almsied-
lungen. Als Oberbegriff für alle saisonal genutzten
Siedlungen wird zudem die indigene Bezeichnung
Nirril (Shina) verwendet (TROLL 1939, S. 158).

Charakteristisch für die Region ist die Bedeutung
von Gemeinschaftsarbeiten in der landwirtschaftlichen
Produktion und im Wegebau. Dies zeigt sich beson-
ders bei der Inwertsetzung knapper Ressourcen: Be-
wässerungskanäle, Wege und Brücken werden durch
die Dorfgemeinschaft gebaut und regelmäßig instand
gehalten. Außerdem ist traditionell festgelegt, daß
während der sommerlichen Vegetationsperiode kein
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Fig. 3 Mobile Weidewirtschaft im Rupal-Tal. Die Nutzungsrechte der Dörfer Tarishing/Rupal-Pain und Churit/Nahake führen
zu einer im Astor-Tal einzigartigen Überlagerung der Staffelwirtschaft.
Pastoral migration in the Rupal Valley. The unique pattern of seasonal migrations to alpine pastures is a result of village-wise
diversion of rights between Tarishing/Rupal-Pain and Churit/Nahake.

Vieh im Dorf gehalten werden darf, um Weideschäden
an den Feldfrüchten zu verhindern (s. 0.; für Bagrot:
SNOY 1975, S. 112). Die Einhaltung dieser Überein-
kunft wird durch Feldwächter (Rak/ra, Shina) über—
wacht. Alle Haushalte halten über den Sommer einzig
je einen Esel zu Transportzwecken sowie eine Ziege
oder ein Schaf zur regelmäßigen Milchversorgung im
Heimgut. Diese Milchtiere werden gemeinschaftlich
in einem traditionellen Rotationszyklus (Ayegon-Sy-
stem, Shina) gehütet und täglich in die umliegenden
Hänge geführt. Auch auf den Nir-rils ist es typisch,
die arbeitsintensive Tätigkeit des täglichen Hütens der
Schaf- und Ziegenherden gemeinschaftlich zu unter-
nehmen. Verwandtschafts— oder Nachbarschaftsgrup-
pen stellen hierzu nach festgelegtem Rotationszyklus
(Lachogon-System, Shina) je ein männliches Familien-
mitglied als „Hirten“. In diese Hüterotation werden
auch die im Heimgut verbleibenden Familien in-
tegriert, indem sie entweder ein männliches Familien-
mitglied für diese Aufgabe zur Nirrr’l schicken oder
statt dessen einen sich dort aufhaltenden Verwandten
bezahlen.

Alle landwirtschaftlichen Arbeiten erfolgen im
Rahmen einer traditionellen geschlechtsspezifischen
Aufteilung. Männer übernehmen die Aufgaben der
Feldbewässerung und des Viehhütens, während die
Frauen vor allem für Unkrautjäten, Heuschneiden,
Ernte und Melken sowie für die Milchverarbeitung

zuständig sind. Auch während des sommerlichen
Besuchs der Nirr'z’ls ist es weiterhin erforderlich,
die obengenannten Feldarbeiten durchzuführen.
Große Familien verteilen sich deshalb im Sommer
z. Ti gleichzeitig auf alle drei Nutzungsstaffeln,
während kleinere Familien gezwungen sind, mehr-
mals zwischen den Nutzungsstaffeln zu wechseln
oder bestimmte Aufgaben an Verwandte zu dele—
gieren. Am Beispiel des Dorfes Churit wird dieses
staffelwirtschaftliche System in Fig. 4 dargestellt.
Aus dieser Darstellung wird auch ersichtlich, daß
die notwendige Arbeitskraft für eine gezielte Futter-
bauwirtschaft fehlt, wenn die Frauen durch andere
Arbeiten innerhalb der Staffelwirtschaft gebunden
sind.

Mittlerweile ziehen es einige Familien vor, auch den
Sommer im „Winterdorf“ (Heimgut) zu verbringen.
Hier besuchen die Kinder die Schule, hier sind kleine
Bazare, und die Männer finden eventuell die Möglich-
keit, Geld als Träger oder Bergführer für Touristen—
gruppen zu verdienen. In solchen Fällen gehen die
Männer vom „Winterdorf“ regelmäßig zur Feldbe-
wässerung in die Sommeranbausiedlungen (z. B. von
Churit nach Rupal-Bala), die vergleichsweise schnell
zu erreichen sind. Das Vieh wird dann in der Regel
mit Verwandten auf die Almen geschickt, die hierfür
als Gegenleistung festgelegte Anteile der Milchpro-
dukte erhalten.
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..
Fig. 4 Staffelwirtschaft im

Hohe/ [m] Rupal-Tal: das Beispiel
Churit. Die raumzeitliche' 7/Alt’tUde ’ ß Gliederung der Hoch-

3500
. // gebirgslandwirtschaft unter-

* liegt mittlerweile außeragra-
ren Einflüssen (vor allem

3400 7 neue Erwerbsmöglichkeiten

.7 für Männer).
33007 Stages of land use in the

Rupal Valley: the example

3200 g 1
of Churit. Mixed mountain
agriculture 1s becoming sub-

1
ject to non-agricultural in-

3 00 —- fluences, especially with job
opportunities for men.

3000 —

2900 7

2800 —
Monat/Month

2700 J'F'M‘ N D

Landwirtschaftliche Tätigkeiten Außerlandwirtschaflllche Tätigkeiten
Agncullural actlvitlos Nan-agricultural activities

E Weidewanderungen/ Pastoral mlgrations Arbeitsmigration/ Labour migration

E Feldbau/ Cultivation m Tourismus/ Tourlsm

P - pllügen/ ploughlng
B - bewässern / irrigating
E . ernten/harvesting Grundlage! Source: Eigene Erhebungen]

D - dreschen/threshing Fieldwork 1992/93
H ‚ Heu ernten/ harvesting ofhay Entwurf! Draft: J. Clemens. M. Nüsser1994

Erläuterungen :
1 —— Winterbesuch einzelner Familien in Rupal-Bala (3155 m), in der Regel mit allen Familienmitgliedern und Tieren, Stallfütterung
der Heu- und Strohvorräte. 2 — Feldarbeiten im Heimgut (Düngen, Pflügen, Aussaat). 3a — Feldarbeiten in Rupal-Bala, Rinder

werden zum Pflügen vor anderen Tieren hinaufgebracht. 3b — Auftrieb aller Tiere nach Rupal-Bala (= 1. Nutzungsstaffel), von

hier täglicher Weidegang mit gemeinschaftlichem Hüten von Schafen und Ziegen, die meisten Familien teilen sich zwischen Heimgut

und Sommersiedlung auf. 4 — Auftrieb nach Tap (= 2. Nutzungsstaffel), je nach Familiengröße bzw. Arbeitsanfall erneute

Aufteilung der Familien, Heuernte ist Frauenarbeit. 5 — Abtrieb nach Rupal-Bala nach Abschluß der dortigen Getreideernte,

Rinder werden zum Dreschen eingesetzt, Kleintiere auf täglicher Weide. 6 — Abtrieb nach Churit nach Abschluß der dortigen

Getreideernte, zum Dreschen werden sowohl Rinder wie auch Dreschmaschinen eingesetzt, im Spätherbst Stoppelweide, im Winter

Stallfütterung. 7 — Holzbevorratung für den Winter nach Abschluß der Erntearbeiten, Tagesmärsche der Männer ins Chichi-Tal.

8 — Vorwiegend saisonale Migration von Männern nach Gilgit (Arbeitsmigration). 9 — Beteiligung junger Männer am Bergtourismus
(Träger, Bergführer)

Explanations:
l — Winter Visit of individual families in Rupal—Bala (3,155 In), normally with the whole family and animals; stall feeding with

hay and straw. 2 — Cultivation of the fields at home (fertilizing, ploughing, seeding). 3a — Cultivation of fields in Rupal—Bala;

cattle are brought up prior to the other animals for ploughing. 3b — All animals brought t0 Rupal-Bala (= lst land use stage);

daily grazing with joint herding of sheeps and goats; most families split between main and summer settlement. 4 — Animals brought

to Tap (= 2nd land use stage); renewed Splitting of the family, depending on family size and amount of work; harvesting of hay is

women’s work. 5 — Animals brought down to Rupal-Bala following the end of the grain harvest there; cattle are used for threshing;

daily grazing of sheep and goats. 6 — Animals brought down t0 Churit following the end of the grain harvest there; threshing is

done with cattle and machines; stubble pasture in late autumn; Stall feeding in winter. 7 — Wood storage for the winter, following
harvest work; daily walks by men to the Chichi Valley. 8 — Predominantly seasonal migration of men to Gilgit (workers’ migration).
9 — Participation of young men in high mountain tourism, as porters and guides
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Fig. 5 Vegetation und _
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Siedlungen Weldewanderungen Vegetatlon und Landnutzung
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IQ
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Erläuterungen: l A Kulturland (bewässert). 2 — Grundwassernahe Gebüsche (Salix spp.‚ Hippophae r/mmnoides etc.). 3 a Koni-
ferenwald. 4 — Alpine Cyperaceae—Matten (Kobresia capiI/ifolia, Carex stenacarpa). 5 — Al'remisia brevÜ’olfa-Zwerggesträuch.
6 — Birkenwald (Betzlla ti/is). 7 — Juniperus-Zwerggesträuch (J, communis, J. squamata). 8 — Sa/ix-Zwerggesträuch (Salix
karelinii). 9 — Jumperus-Offenwald (J. excelsa, J. turkeslanica). 10 ä „Umlegbirken“ (Betula utilis) in Lawinenrinnen.
ll — Geschlossene Cyperaceae—Ma’tten (Kabresia capillifolia, Carex stenocarpa). 12 H Koniferen (Pimls wallz’chiana, Picea smit/ziana,
Abies pindrow)
Explanations: l — Irrigatedland. 2 — Hygrophilous shrubs. 3 — Coniferous forest. 4 — Alpine Cyperaceae meadows. 5 — Artemisia
breuifolia dwarf shrubs. 6 — Birch forest. 7 — Juniperus dwarf shrubs. 8. — Sa/ix dwarf shrubs. 9. — JLmiperus woodland.
10 —— Bent—down birches in avalanehe runs. ll — Closed Cyperaceae meadows. 12 — Coniferous trees
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3. Naturraumpotentiale und Inwertsetzung
im Tallängsprofil des Rupal

Die horizontal und vertikal differenzierte Naturraum—
ausstattung des Rupal—Tales erfordert eine klein—
räumig angepaßte Strategie ihrer Inwertsetzung. Dies
findet seinen Niederschlag im raumzeitlichen Muster
der Staffelwirtschaft zwischen den Heimgütern der
Dauersiedlungen und den Almen (Fig. 2 u. 3). Die
Raummuster dieser Staffelnutzung werden auch we—
sentlich durch die Nutzungsrechte an Weide- und
Waldressourcen in verschiedenen Talabschnitten be—
stimmt. Diese Nutzungsrechte an Weidearealen und
Staatswäldern sind dorfweise festgelegt. Im Regelfall
sind beide identisch und schließen die jeweils an die
Dorfgemarkung angrenzenden Hänge oder Talab-
schnitte ein. Nur in wenigen Ausnahmefällen werden
bestimmten Dörfern zusätzliche Waldnutzungsrechte
zugesprochen, sofern deren ursprüngliche Nutzungs—
areale keine ausreichenden Waldressourcen zur Holz—
versorgung bieten. So genießen z. B. die Dörfer Chu-
rit, Nahake und Gageh Holznutzungsrechte an den
Wäldern des Chichi-Tales, ohne dort gleichzeitig über
ergänzende Weiderechte zu verfügen. Im Längsschnitt
des Rupal-Tales kommt es zu einer Überlagerung von
Nutzungsrechten, die für Astor untypisch und durch
die Besiedlungsgeschichte begründet ist. Das Profil in
Fig. 3 zeigt dies am Beispiel der saisonalen Nut-
zungsstaffeln für die Dörfer Churit und Nahake
einerseits, Tarishing und Rupal andererseits.

Zur genaueren Erfassung dieser Probleme wird im
folgenden eine Analyse naturräumlicher Potentiale
und Inwertsetzungsstrategien im Tallängsprofil durch-
geführt. Dabei finden Aspekte der Vegetationsvertei-
lung und -nutzung besondere Berücksichtigung, da
die Anordnung der Vegetation nicht nur die topo-
klimatischen und edaphischen Standortverhältnisse
anzeigt, sondern darüber hinaus die Bedingungen für
den menschlichen Lebens- und Wirtschaftsraum ent-
scheidend mitbestimmt (SCHWEINFURTH 1983, S. 537).

3.1. Das untere Rupal-Tal

Im unteren Talabschitt bewirkt rezente fluviale Zer-
schneidung eine Auflösung der Grundmoräne in ein-
zelne plateauartige, bis 50 m über dem Fluß gelegene
Flächenreste, auf denen sich die Fluren der Dörfer
von Rehmanpur bis Rupal befinden. Bis zu 200 m
oberhalb dieser Grundmoränenplateaus befinden sich
auf der südexponierten Flanke weitere Moränenter-
rassen, die aekerbaulich genutzt werden oder auch
besiedelt sind (Fig. 5 u. 6). Besonders in diesem Tal-
abschnitt unterbrechen grundwassernahe Gebüsche
mit Arten der Gattungen Salix, Hippophae und Popu— ‘

lus das vorherrschende Artemisia brem‘folia-Zwerg—

Fig. 6 Das untere Rupal-Tal. Dieses Foto vom Chugahm-
Kamm (ca. 3600 m) zeigt die Lage des Kulturlandes von Churit
und Zaipur auf den Grundmoränenplateaus sowie Reste höher
gelegener Terrassen sowie das Kulturland von Gageh in einem
Seitental (Foto: J. CLEMENS, September 1993).
The lower Rupal Valley. This photograph taken from Chugahm
Ridge (appr. 3,600 m) ShOWS the cultivated area of Churit and
Zaipur, located on moraine sediments, and that of Gageh in a
tributary valley (Photo: J. CLEMENS, September 1993).

gesträuch der südexponierten Flanke. Diese nahe den
Dauersiedlungen gelegenen Artemisia-Bestände die-
nen vorwiegend als Übergangsweiden zwischen win-
terlicher Einstallung und sommerlicher Hochweide-
nutzung sowie als Sommerweiden im Rahmen des
Ayegon-Systems und bieten nur geringe Futterressour—
cen. Die Grundwassergehölze werden durch Schneite-
lung, insbesondere bei winterlichen Futterengpässen,
genutzt.

Die Almsiedlungen befinden sich in diesem Talbe-
reich überwiegend auf den südexponierten Hängen
und liegen vergleichsweise nah bei den Dauersiedlun-
gen. Bis zu einer Höhe von ca. 3300m handelt es
sich um Sommeranbausiedlungen, die z. T. als Flurer-
weiterung der Dorfgemarkung mit separaten Wohn-
und Wirtschaftsgebäuden (Chack, Shina) ausgebildet
sind. Die dortigen Sommeranbausiedlungen bilden
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Fig. 7 Das Chichi-Tal. Markante Expositionsunterschiede in einem kleinen Seitental des Chichi-Tales: Nirril Bately mit
Ackerterrassen in Artemisz'a brevz'folz‘a-Zwerggesträuch auf südexponiertem Hang, dagegen Hochwälder mit Picea smitlziana, Abies
pindrow und Pinus rivallz'chiang darüber Beta/a utz‘lz’s-Wälder und Salix spp.-Gebüsch in Nordexposition (Foto: M. NÜSSER, Oktober
1992)
The Chichi Valley. This photograph of Bately Nirril (Chichi Valley) shows the typical differentiation by exposition: cultivated land
on the south-facing slope, surrounded by Artemisz'a brevifolz'a dwarf scrub, and coniferous forest with birch and willow above on
the north-facing slope (Photo: M. Nüssen, October 1992).

heute die jeweiligen „Höchststaffeln“.‘ Früher fanden
von dort episodische Besuche von nun-twüstgefallenen
Hochlegern statt, deren Weiden rezent nur noch im
Rahmen des täglichen Weideganges mit Ziegen und
Schafen aufgesucht werden (Fig. 2 u. 5). Zwischen
3800m und 4000m geht das Artemisia brevz’folia—
Zwerggesträuch in alpine Cyperaceae-Matten über.
Diese beherrschen in der alpinen Stufe alle Expo—
sitionen und werden von Kobresia capillzfolz'a domi-
niert.

Zwischen diesen Nirrils gibt es keine festgelegten
Weidegrenzen. Die Matten bis in die Kammregion
stehen allen Bauern frei, so werden z. B. auch Tages-
weidewanderungen über den Kamm auf die Hänge
des Bado—Tales mit Nirrils und Weideland von Guri-
kot durchgeführt (Fig. 2). Die meisten Familien aus
Churit und Nahake besitzen auch Land und damit
Weiderechte im mittleren und oberen Rupal-Tal. In
diesen Fällen kommt es zu einer Aufteilung des Viehs.
Die arbeitsintensiven Schafe und Ziegen, z. T. auch
die Milchkühe, bleiben in den siedlungsnahen Nirrils

des unteren Rupal-Tales, dagegen werden Ochsen und
Jungtiere mit Verwandten ins obere Rupal-Tal ge-
schickt, wo die Tiere frei weiden.

Auf den nordexponierten Hängen des unteren
Talabschnittes (Chugahm-Kamm) finden sich zwi-
schen ca. 2800 m und 3700m mäßig feuchte Koni-
ferenwälder mit Pinus wallichiana, Picea smithz’ana
und Abies pindrow. Diese Bestände bilden wichtige
Ressourcen für die Befriedigung des Brenn- und
Bauholzbedarfs der lokalen Bevölkerung. Daneben
werden diese Hänge durch Waldweide genutzt und
bieten Standorte für zwei Nirrils von Zaipur (Fig.
2 u. 5).

3.2. Die Chungphare-Gletscherregion

In unmittelbarer Nähe zum Chungphare—Gletscher
befinden sich sechs Almsiedlungen, die von Tarishing
und Rupal-Pain besucht werden. Mit Ausnahme von
Bayals, einer südexponierten Ergänzungsflur von Ta-
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rishing, wird in diesem Talabschnitt kein Feldbau
praktiziert, obwohl dies von der Höhenlage her zu-
mindest für Dayar möglich erscheint. Intensität und
Häufigkeit katabatischer Winde des umgebenden
Gletschersystems scheinen hierfür von maßgeblicher
Bedeutung zu sein. Dagegen wird die Qualität der
Weideareale von der Bevölkerung sehr hoch geschätzt.
Eigene Untersuchungen konnten für diesen Talab-
schnitt keine Degradation der Weidevegetation be-
legen. Insbesondere im Bereich der von Gletschern
umflossenen Moränenareale Naga Chakaly und
Thormy sowie auf den Hängen des Sharsingi (4676 m)
sind ausgedehnte und hochwertige Cyperaceae-Mat-
ten vorhanden, die auch einen stärkeren Tierbesatz
erlauben. Lediglich entlang der Hauptwanderungs-
routen zwischen den Dauersiedlungen und den Nirrils
(Weidekorridore) lassen sich Überweidungsspuren
nachweisen.

Die Jum'perus excelsa-Waldareale auf den Süd-
hängen des Sharsingi sind anthropogen stark auf-
gelichtet. Auch auf der Westseite des Chungphare—
Gletschers weisen die Koniferen und Betula utilis—
Bestände einen deutlichen Rückgang gegenüber der
Vegetationskartierung TROLLS (1939) auf. Diese Be—
funde zum Waldrückgang und zur Übernutzung vor—
handener Waldressourcen in der Chungphare-Region
belegen, daß Tarishing keine ausreichenden Wald—
bestände in Siedlungsnähe aufweist.

Auch in diesem Talabschnitt konzentriert sich die
Weidenutzung auf Milchkühe, Schafe und Ziegen,
dagegen werden die übrigen Rinder ins obere Rupal-
Tal geschickt. Diese Aufteilung der Tierbestände dient
der optimalen Nutzung vorhandener Weideressour-
cen. Alle Nirrils dieses Abschnitts sind nahe den
Dauersiedlungen gelegen, wodurch ein täglicher Schul-
besuch der Kinder möglich ist. Zudem können junge
Männer von diesen Sommersiedlungen aus jederzeit
Touristengruppen im Ort Tarishing treffen.

3.3. Das mittlere Rupal—Tal

Dieser Talabschnitt, der nur durch Überquerung des
schuttbedeckten Chungphare-Gletschers erreicht wer-
den kann, bietet mit seinen Grundmoränenplateaus
in der gesamten Längserstreckung gute Voraussetzun—
gen für die Bewässerungslandwirtschaft. Für die heu-
tige Dauersiedlung Rupal—Pain (ca. 3100 m) gibt es
Indizien, daß sie ehemals eine Sommersiedlung von
Tarishing war (KICK 1967, S. 116). Noch heute haben
die meisten Familien beider Dörfer jeweils auch Land-
besitz in der anderen Gemarkung, ebenso besuchen
sie gemeinsame Almsiedlungen (Fig. 3).

Eine charakteristische Anpassungsstrategie gegen-
über winterlichen Futterengpässen im Heimgut ist der
erneute Besuch von Sommeranbausiedlungen im Win—

ter (Fig. 3 u. 4). Meist halten sich einzelne Familien
dort für ca. sechs bis acht Wochen auf und verfüttern
die Heu- und Strohvorräte der Sommerernte an die
Tiere. Es gilt als unproblematischer, das Vieh auch
im Winter über die Gletscher zu führen, als die
Futtermengen ins Heimgut zu transportieren. Ver-
einzelt werden solche Ernte- und Futtervorräte zwi-
schen Heimgut und Nirril getauscht, so daß nicht alle
Familien im Winter zur Nz'rrz'l zurückkehren.

Die südexponierten Hänge sind überwiegend mit
Artemisia brevifolia—Zwerggesträuch bestanden, der
Nordhang des Rupal-Kammes dagegen mit Konife-
renwäldern. Auch diese Waldareale werden durch
Brennholzsammlung und Holzeinschlag genutzt und
zeigen infolgedessen insbesondere in den unteren
Hangbereichen eine deutliche Degradation sowie
Spuren einsetzender Erosionsprozesse. Für die Dauer-
siedlung Rupal-Pain liegt hier das wichtigste Ver-
sorgungsareal für Brennholz. Im Bereich der höher-
gelegenen Sommersiedlungen ist der Nutzungsdruck
geringer, da die Versorgung der zugehörigen Winter—
dörfer aus anderen Waldarealen erfolgt.

Talaufwärts weichen die Koniferen im mittleren
Talabschnitt oberhalb der Siedlung Rupal—Pain immer
stärker mehr oder weniger geschlossenen Wäldern von
Betula utilis. Birken treten auf den schattigen Nord—
hängen sowohl wald- (bis ca. 3950 m) als auch baum-
grenzbildend (einzelne Krüppelbirken bis max. 4150 m)
in Erscheinung und werden bergwärts von einer
Salix—Krummholzstufe abgelöst.

3 .4. Das obere Rupal—Tal

Im Oberlauf ist die Talsohle durch mehrere schutt-
bedeckte Podestgletscher teilweise abgesperrt. Zwi—
schen diesen Gletschern sind breite flache Schotter—
betten mit rezenter Aufschotterung in Höhenlagen
zwischen 3500 m und 3700m ausgebildet (FINSTER—
WALDER 1936, S. 333). Diese ebenen Hochtalböden
(Tap, Latobo und Shaigiri), durch Schwemmfächer
von den umliegenden Hängen sowie durch vereinzelte
Bergsturzmassive überprägt, bilden Standorte für ins—
gesamt zehn Sommerweidesiedlungen.

Der Verlauf des Tallängsprofils zeigt im oberen
Bereich auf der südexponierten Seite deutliche Vegeta-
tionsveränderungen, indem sich das Artemisia brevifo-
lia-Zwerggesträuch der tieferen Talbereiche durch
immer häufigeres Auftreten von Artemisia sanlo-
lz'm'folia3 und Ep/iea’ra gerardiana zu einem subalpinen
Typus wandelt. Im Bereich des Hochtalbodens von

3 Hier wird mit SCHICKHOFF (1993, S. 140) angenommen, daß
es sich bei der von TROLL (1939, S. 167) beschriebenen hellgrü-
nen Artemisia-Art der subalpinen Zwergstrauchformation um
Arremisia santo/im'fo/ia handelt.

Petermanns Geographische Mitteilungen, 138, 1994/6



Mobile Tierhaltung und Naturraumausstattung im Rupal-Tal (Nanga Parbat) > 383

Shaigiri finden sich auch beweidete Ephedra gerardiana—
Reinbestände. Eine Sonderstellung nehmen die feuch—
teren Außenmoränen der Gletscher ein, die im oberen
Rupal Salbe-Wälder und -Gesträuch aufweisen. Wie
die Grundwassergehölze des unteren Rupal bilden
auch diese Bestände eine wichtige Futterquelle für die
Tiere, die insbesondere bei winterlichen Engpässen
durch Schneitelung genutzt wird.

Einen Sonderfall stellt die Nirril Latobo (3600 n1)
im oberen Rupal-Tal dar. Etwa zehn Männer aus
Tarishing und Rupal-Pain hüten dort auch im Winter
durchschnittlich ca. 200 Schaf- und Ziegenböcke. Die
jährlich variierende Anzahl der Tiere ist abhängig von
der jeweiligen Heuernte im Heimgut. Katabatische
Gletscherwinde sorgen hier mit großer Regelmäßig—
keit für ein Freiblasen der Artemisia-Bestände von
Schneebedeckung und somit für Weidemöglichkeiten
entlang der Seitenmoränen und im Hangfußbereich.
Eine solche ganzjährige Nutzung von Almen — als
Handlungsstrategie gegenüber winterlichen Futtereng—
pässen im Heimgut — ist für Nordpakistan keine
Singularität; KREUTZMANN (1989, S. 138) und BUTZ

‚(1993, S. 49l) beschreiben dies z. B. für Shimshal in
Hunza.

Die übrigen Almsiedlungen des oberen Rupal—Tales
werden für acht bis neun Wochen im Hochsommer
aufgesucht. Sie werden überwiegend getrennt nach
Herkunftsorten besucht und befinden sich vor allem
auf Schwemmfächern der Seitentäler. Das Vieh aus
Churit, Nahake, Tarishing und Rupal-Pain findet in
diesem oberen Talabschnitt ausreichende Weideflä-
chen. Lokale Überweidungserscheinungen lassen sich
nur in Nirril-Nähe nachweisen. Im Rahmen täglicher
Wanderungen mit gemischten Schaf- und Ziegen—
herden (Lachogon-System) werden die Weideökotope
der umliegenden Hänge von den Almsiedlungen aus
genutzt. Rinder weiden im gesamten oberen Tal-
abschnitt frei, einzig Milchkühe werden zum regel—
mäßigen Melken nahe den Sommerweidesiedlungen
gehalten. Für die Anlage der Nirrils ist neben der
Wasserverfügbarkeit auch die Nähe zu den Birkenwäl-
dern auf den Nordhängen des Rupal—Kammes sowie
den Weidenbeständen in Flußnähe und auf den Seiten-
moränen wichtig: Diese liefern das benötigte Brenn-
holz zum Heizen und Kochen.

Im oberen Rupal befinden sich die wichtigsten
Basislager für Bergtouristen und Expeditionsgruppen
(Fig. 2). Während der Tourismus für die Männer eine
willkommene Erwerbsquelle darstellt, kann es in Nähe
der Nirrz'ls zu Störungen des Dorflebens kommen. Dies
betrifft insbesondere die Frauen, denen infolge des
Purdali-Gebotes kein Kontakt zu nichtverwandten
Männern gestattet ist. So wurde z. B. eine Nirrz’l
aufgeben und verlagert, die ursprünglich unmittelbar
am Abstieg des Bazhin-Gletschers lag und daher
häufig von Touristengruppen besucht wurde. Darüber

hinaus befinden sich einzelne Basecamps im Bereich
leicht erreichbarer Weideflächen im Talbodenniveau
und bewirken daher Einschränkungen für die Weide-
Wirtschaft.

Das „oberste Rupal-Tal“ mit der Mazeno- und
Toshain—Region (westlich des Kartenausschnitts in
Fig. 2) stellt einen Ergänzungsraum für die mobile
Tierhaltung im Rupal dar. Die hochproduktiven
Weideressourcen der Matten zwischen ca. 4000 und
4600m in diesen obersten Talbereichen werden aus—
schließlich durch frei weidendes Galtvieh (vor allem
Yak-Kreuzungen) genutzt. Der Mangel an Feuerholz
steht der Anlage einer Almsiedlung zur intensiveren
Inwertsetzung dieser Teilregion entgegen.

Hinsichtlich der weideökologischen Tragfähigkeit
kann für das Rupal-Tal zusammenfassend festgehalten
werden, daß sich bei gegebener Nutzungsintensität
noch keine Überweidungsschäden eingestellt haben.
Nach übereinstimmender Einschätzung der lokalen
Bevölkerung und der Autoren sind die vorhandenen
Weideressourcen der Hochweiden ausreichend und
würden auch einen höheren sommerlichen Tierbesatz
ermöglichen. Die Befunde von KLÖTZLI, SCHAFFNER
u. BOSSHARD (1990, S. 22) zur ökologischen Situa—
tion der Hochweiden Hunzas weisen in die gleiche
Richtung.

3.5. Das C/ziclii-Tal

In seinen Grundzügen entspricht die Landnutzung
und Inwertsetzung des Chichi-Tales der im Rupal-
Tal. Wegen des engen Kerbtalprofils beschränkt sich
die Bewässerungslandwirtschaft allerdings auf die
Schwemmfächer der Seitentäler. Im Talschluß be-
findet sich zudem das einzige Sommerlager von Bakr—
wal-Nomaden, die aus dem Punjab nahe Jhelum
über den Shantor-Paß hierherwandern. Weidekon-
flikte zwischen Bauern und Nomaden sind bislang
nicht bekanntgeworden. Vielmehr betreiben beide
Gruppen einen regen Austausch; für die Bauern ist
dabei der Ankauf von Tieren, vor allem von Eseln
sowie von Schafen und Ziegen, von besonderer Be-
deutung.

Die wichtigsten Waldressourcen des gesamten Un-
tersuchungsgebietes mit mäßig feuchten Koniferen-
Wäldern befinden sich im Chichi—Tal (Fig. 7). Zur
Brennholzsammlung haben dort einige Dörfer Nut-
zungsrechte, denen hier keine Weiderechte zustehen
(s. 0.). Nach übereinstimmenden Einschätzungen der
lokalen Bevölkerung sowie der staatlichen Forst-
verwaltung übertrifft die rezente Holzentnahme die
natürliche Reproduktion. Doch bislang sind keine
Regenerations- oder Aufforstungsmaßnahmen in die-
ser Region geplant.
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4. Die Entwicklung von Tierhaltung
und Almwirtschaft im Rupal—Tal

Tierhaltung und Almwirtschaft besitzen einen hohen
Stellenwert im agraren System des Rupal—Tales. Für
eine quantitative Untersuchung zur Entwicklung die-
ses Produktionssektors wird ein staatlicher Viehzensus
von 1970/71 mit eigenen Erhebungen von 1992 zum
aktuellen Tierbestand verglichen (Fig. 8). Der damit

Fig. 8 Tierhaltung im Rupal-Tal. Diese Tabelle zeigt die Zu-
nahme der Pro-Kopf-Viehbestände sowie eine veränderte Zu—
sammensetzung der Bestände zugunsten von Ziegen und Rin—
dern. Quellen/Sources: Revenue Office Astor (1992a u. b),
eigene Erhebungen/own fieldwork (1992)
Animal husbandry in the Rupal Valley. Table indicating the
increase of livestock per capita and changing composition in
favour of goats, cows and bulls

a) Viehbestände pro Kopf der Bevölkerung 1970/71 — 1992/
Animals per capita

Tropische Dorf
Vieh-
einheiten, Churit Tarishing Zaipur Rehmanpur
Jahr; /[TVE/EW]

1970/71 0,23 0,35 0,40 0,39
1992 0,74 0,63 0,56 0,97

b) Viehbeständeje Haushalt 1992/Animals per household 1992
Viehart Dorf
[Anzahl]

Churit Tarishing Zaipur Rehmanpur

Schafe 9,2 9,9 11,7 15,9
Ziegen 10,2 9,7 11,0 11,0
Kühe u. 3,0 2,8 4,0 4,1
Zomo
Bullen u. 1,8 0,6 1,5 2,8
Zoai
Esel 1,2 0,8 1,7 1,9
Pferde 0,2 0,0 0,3 0,6

c) Viehbestand: Entwicklung nach Dörfern 1970/71—1992/
Changes of animal population by village 1970/71w1992

Viehart Dorf
[%]

Churit Tarishing Zaipur Rehmanpur

1970 1992 1970 1992 1970 1992 1970 1992

Schafe 54,2 36,0 54,1 41,5 48,2 38,9 40,5 43,8
Ziegen 26,3 40,0 33,0 40,7 29,6 36,6 25,9 30,2
Kühen. 9,4 11,7 7,1 11,8 11,9 13,4 16,3 11,4
Zomo
Bullen u. 3,4 6,8 2,6 2,6 4,9 4,8 4,6 7,7
Zoai
Yaks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Esel 2,0 4,8 1,8 3,4 3,4 5,5 6,5 5,2
Pferde 4,8 0,6 1,4 0,0 2,0 0,8 4,7 1,6

Anzahl der Interviews: Churit: 97, Tarishing: 16, Zaipur: 20,
Rehmanpur: 19.
TVE-Faktoren: Schafe/Ziegen: 0,1; Rinder: 0,8; Esel: 0,5;
Pferde/Yaks: 1,0.

erfaßte Zeitrahmen läßt Aussagen zum Einfluß der
noch jungen Verkehrserschließung zu. In allen Dör-
fern des Rupal-Tales sind die Tierbestände pro Kopf
der Bevölkerung signifikant angestiegen (Fig. 8a).
Legt man das Bevölkerungswachstum zugrunde, so
ist für das Rupal-Tal von einer Verdoppelung der
absoluten Viehbestände zwischen 1971 und 1992 aus-
zugehen. Auch LANGENDIJK (1991, S. 44) kommt für
Ishkoman zum gleichen Befund aufgestockter Tierbe—
stände. Er führt dies auf die Notwendigkeit zurück,
daß auch aufgeteilte, kleine Haushalte einen Mindest—
bestand an Vieh benötigen oder einige Haushalte aus
Prestigegründen mehr Tiere halten.

Trotz dieser gestiegenen Viehbestände zeigen sich
bislang noch keine Verknappungen der Futterressour—
cen im Bereich der Hochweiden. Zudem wurden bisher
keine derart gravierenden Futterengpässe im Rahmen
der winterlichen Stallhaltung bekannt, die nicht mit
den vorher beschriebenen Handlungs- und Anpas-
sungsstrategien zu bewältigen waren. Als zusätzliche
Erklärung kann die recht junge Entwicklung des
Weizen- und Maisanbaus herangezogen werden, bei
der im Vergleich zu Buchweizen und Gerste größere
Strohmengen für die Winterfütterung anfallen. Außer—
dem wurden in den vergangenen Jahren in nahezu
jedem Dorf die vorhandenen Bewässerungssysteme
erweitert und neues Kulturland erschlossen, wodurch
sich die Heu— und Strohproduktion vergrößern ließ.

Die Entwicklung der Tierhaltung im Rupal-Tal ist
nicht nur Ausdruck des Bevölkerungswachstums, son-
dern spiegelt auch politische und sozioökonomische
Veränderungen wider, die sich z. T. in veränderten
Zusammensetzungen der Tierbestände zeigen. Schon
ältere Verwaltungs- und Reiseberichte (DREW 1875,
KNIGHT 1895, SINGH 1917) schildern die vergleichs-
weise hohe Bedeutung der Tierhaltung im Astor-Tal.
Dabei wird vor allem auf die Haltung von Trag- und
Reittieren für den Einsatz entlang der Gilgz‘t Road
hingewiesen. Dies zeigt sich teilweise noch in den
Bestandszahlen der Pferde für 1970/71 (Fig. 8c). Zu
diesem Zeitpunkt waren die Rupal-Dörfer noch nicht
über Jeepstraßen erschlossen. Mittlerweile sind Pferde
selten und meist ein Luxus wohlhabender Bauern.
Demgegenüber hat die Eselhaltung an Bedeutung
gewonnen, da nur mit Eseln der Brennholztransport
und die Versorgung der Nirrils bewältigt werden
können. Schafe und Ziegen bilden auch weiterhin die
dominierenden Tierarten in den Gesamtbeständen
aller Dörfer, wobei sich die Zusammensetzung aber
deutlich zugunsten der Ziegen verändert hat. Der
Vergleich der Bestandszusammensetzung zwischen
1970/71 und 1992 zeigt auch eine Zunahme der
Rinderhaltung. Eine zunehmende Bedeutung der Rin-
derhaltung setzte erst nach der Loslösung von Kasch-
mir ein und hält bis in die Gegenwart an. Während
der kaschmirischen Herrschaft unterlag auch die
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muslimische Bevölkerung in Astor dem Verbot des
Rindfleischverzehrs. g

Kreuzungen zwischen Yaks und Rindern, Zoaz' und
Zomo, sind typisch im Untersuchungsgebiet. Sie erfah-
ren wegen ihrer Belastbarkeit und ihrer fetthaltigen
Milch eine hohe Wertschätzung. Zur Kreuzung wer-
den einzelne Yakbullen gehalten, die von mehreren
Bauern gemeinsam in weiter nördlich gelegenen Tä—
lern (Yasin, Hunza, Haramosh oder Shigar) gekauft
werden. Gegen ein Entgelt (Yakluk, Shina) können
andere Bauern ihre Kühe von diesen Yakbullen dek-
ken lassen. In tieferen Lagen, wie z. B. an der Nanga-
Parbat—Nordabdachung, werden wegen der höheren
Durchschnittstemperaturen weder Yaks noch Yak-
kreuzungen gehalten.

Vergleicht man die Bestandsziffern in Fig. 8b mit
jenen, die KREUTZMANN (1989, S. 124) für Hunza und
den Gilgit-Distrikt aufzeigt, so lassen sich Angaben
aus älteren Berichten bestätigen, wonach die Tier-
haltung in der Astor—Region im Vergleich zu Nach-
barregionen einen höheren Stellenwert besitzt (s. 0.;
SINGH 1917, S. 94, 100). Gegenüber Hunza werden im
Mittel je Haushalt bis zu zehn Tiere mehr gehalten.
Die Ergebnisse für Rupal können allenfalls mit denen
der höheren Teilregionen Hunzas verglichen werden.
Dies bestätigt auch für Astor, daß Tierhaltung und
Hochweidenutzung in Einfachernteregionen bedeut-
samer sind als in Doppelernteregionen (KHAN 199l,
S. 2; LANGENDIJK 1991, S. 9; SNOY 1993, S. 53).

Die Viehbestände dienen in Rupal überwiegend der
Eigenversorgung der bäuerlichen Haushalte. Nur in
geringem Umfang werden Tiere an Aufkäufer abgege-
ben, die sie dann vor allem an die Armee weiter-
verkaufen. Zur Versorgung der Garnisonen kommen
zudem auch Händler aus dem Tiefland und bringen
Wasserbüffel zum Schlachten bis nach Aster—Ort. In
den Dörfern des Rupal-Tales wird Vieh nicht allein
wegen des möglichen Fleischertrages gehalten. In
bezug auf den monetären Wert sind die Milch- und
Wollprodukte sogar wertvoller (LANGENDIJK 1991,
S. 28, 31), diese werden aber nicht vermarktet, sondern
verbleiben in der Hauswirtschaft. Der Verkauf von
Tieren bildet allenfalls eine ergänzende Einkommens-
quelle. Häufiger hingegen ist der Zukauf von Eseln
sowie von Ziegen aus Azad Kashmir oder aus dem
Indus-Tal zur Kreuzung mit eigenen Tieren.

Abschließend wird diskutiert, inwieweit sich die
sozioökonomische Entwicklung der Gesamtregion
auf Tierhaltung und Hochweidenutzung im Unter-
suchungsgebiet auswirkt. Ein Vergleich zwischen dem
Stand der Almwirtschaft im Rupal-Tal und der Situa-
tion in Ishkoman oder Hunza zeigt, daß der Entwick—
lungsprozeß, der dort zum Wandel bzw. Bedeutungs—
verlust der Hochweidenutzung führte, auch im Rupal
eingesetzt hat. Verschiedene Aspekte einer solchen
Entwicklung, wie z. B. externe Lebensmittellieferun-

gen, können für das Rupal—Tal allerdings schon für
die Zeit vor der „modernen“ Verkehrserschließung
durch Literaturbelege (s. o.) nachgewiesen werden.

Im Rupal-Tal hat der Bevölkerungsdruck bis heute
w trotz einer signifikanten Steigerung der Tierbe-
stände — nicht zur Übernutzung der Hochweiden
geführt. Auch haben außeragrarische Erwerbsmög-
lichkeiten die Intensität und Bedeutung der Almwirt-
schaft als wesentlicher Komponente des autochthonen
Wirtschaftssystems bis in die Gegenwart nicht verrin-
gert. Es kommt weder zu ganzjähriger Einstallung von
Milchvieh in den Heimgütern noch zur Anbauflächen-
substitution mit verstärktem Futteranbau; dies gilt
sowohl für die Dorfgemarkungen als auch für die
Flächen der Sommeranbausiedlungen.

Die Arbeitskräfteverknappung durch Migration so—
wie Erwerbstätigkeit im Tourismus erreicht noch kein
Ausmaß, das umfassende Veränderungen der Produk-
tionsverhältnisse im Bereich der Tierhaltung not-
wendig macht. Arbeitsintensive Tätigkeiten, wie das
Hüten von Schafen und Ziegen, werden weiterhin
gemeinschaftlich ausgeführt, von einigen Familien
allerdings auf dorfnahe Sommeranbausiedlungen kon-
zentriert oder innerhalb der jeweiligen Verwandtschaft
gegen Geld oder Naturalien delegiert. Ähnlich wie in
Hunza werden auch vermehrt landwirtschaftliche
Arbeiten, die traditionell den Männern vorbehalten
waren, von Frauen übernommen.

Die anhaltende Bedeutung und Intensität der Alm-
wirtschaft in Rupal bei stetigem Bevölkerungswachs-
tum läßt erwarten, daß sie trotz wirksamer außer-
agrarischer Einflüsse weiterhin eine zentrale Funk-
tion innerhalb der Hochgebirgslandwirtschaft dieses
Tales einnehmen wird. Als Teil der Almwirtschaft
bietet die Tierhaltung für die Dorfbevölkerung zudem
ein bislang noch nicht ausgeschöpftes Potential zur
Einkommensgenerierung.

5. Ausblick

Die zunehmende Tierhaltung im Rupal-Tal macht
eine Förderung dieses Produktionszweiges erforder-
lich. Bislang existiert weder eine veterinärmedizinische
Grundversorgung noch ein gezielter Futterbau. Ver-
besserungen in diesem Sektor sind im Rahmen der
Aktivitäten des Aga Khan Rural Support Programme
zu erwarten, das seine erfolgreiche Arbeit in den
Narr/16m Areas (CLEMENS 1992, KREUTZMANN 1993)
seit 1993 auf das Astor-Tal ausgeweitet hat. Dieses
Selbsthilfeprogramm hat in den angrenzenden Regio-
nen H Gilgit und Baltistan — neben dem Ausbau der
erforderlichen Infrastruktur auch erfolgreich Impf—
programme für Tiere sowie den Luzerneanbau einge-
führt. Beides sind Voraussetzungen für eine verstärkte,
marktorientierte Tierhaltung zur Befriedigung der
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steigenden Fleischnachfrage in den größeren Orten
und Garnisonen der Region.

Die almwirtschaftliche Inwertsetzung der Hoch-
weideareale im Rupal stößt bislang trotz gestiegenem
Tierbesatz nicht an ihre ökologischen Tragfähigkeits—
grenzen. Eine weitere Intensivierung der Viehzucht
muß allerdings detaillierte Untersuchungen vorhan—
dener Weidepotentiale sowie Fragen des Weide—
managements (vor allem Rotationsweidesysteme) in
räumlicher Differenzierung einbeziehen, um eine nach-
haltige Entwicklung der Almwirtschaft zu ermög-
lichen. Ein solcher Ansatz zur qualitativen und quanti-
tativen Bewertung von Hochweiden, verbunden mit
Bewirtschaftungsvorschlägen, wurde für Teile Hunzas
von KLÖTZLI, SCHAFFNER u. BOSSHARD (1990) vorge-
stellt. Auch die weiteren Arbeiten der Verfasser wer-
den in dieser Richtung fortgesetzt und dem Aga Khan
Rural Support Programme zur Verfügung gestellt.

Das übergeordnete Ziel besteht in einer Einbindung
der Hochweideproblematik als Teil der komplexen
Hochgebirgslandwirtschaft in Grundüberlegungen zur
ländlichen Regionalentwicklung. Ein solcher Ansatz
muß auch sozioökonomische Begleiterscheinungen
mit in Betracht ziehen, wie z. B. die zunehmende
Arbeitsbelastung von Frauen, da viele Männer außer—
agrarische Tätigkeiten anstreben. Neben dem inten—
dierten Anwendungsbezug möchten die Verfasser einen
Beitrag zur bislang nur selten eingelösten Forderung
nach interdisziplinärer Integration im Rahmen der
Hochgebirgsforschung liefern (WINIGER 1992, S. 406;
UHLIG 1980, S. 304f.).
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