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Rezensionen

gewundenen Sätze vertraut er diesmal auf  eine minimalis
tische Sprache. Es ist eine intime Geschichte seiner Ehen, von 
Freundschaften und Verrat, wobei nicht immer ein positives 
Bild des Autors gezeichnet wird. Rushdie führt mit der Ge
nauigkeit eines Uhrwerks auf, wer zu ihm hielt und wer ihn 
kritisierte. Gebetsmühlenartig wiederholt er, dass sein Werk 
Die satanischen Verse unmöglich als Blasphemie verstanden 
werden konnte. Die Meinungen dazu sind natürlich zahlreich, 
aber was auch immer man über Die satanischen Verse denkt, ob 
man Rushdie für einen guten oder einen überschätzen Schrift
steller hält, er rekapituliert Dinge, die es zu erinnern gilt: die 
Fehleinschätzungen und Doppelzüngigkeit von Politik und 
Medien beim Aufrühren der Emotionen und vor allem den 
Kampf  um Freiheit.

Rushdie sagte einmal, es gehe in den satanischen Versen da
rum zu zeigen, wie alle Gewissheiten fraglich werden, wenn 
man von einer in eine andere Kultur wechselt. Wieviel ist To
leranz wert, die mit Zwang einhergeht? Wie frei darf  Kunst 
sein? Die Fragen, die Rushdie in seinem Buch aufwirft, sind 
aktuell wie eh und je und treffen, wie auch immer sie beant
wortet werden mögen, jede Gesellschaft ins Mark. Ob Rush
die dafür 720 Seiten schreiben musste, darüber lässt sich strei
ten, aber wie sagte er in Mitternachtskinder? Wer ihn verstehen 
wolle, der müsse schon eine ganze Welt schlucken.

Jonas Spitra

In Zusammenarbeit 
mit der Journalistin 
Nathalie Schwaiger 
hat Urmila Chau
dhary, Angehörige 
des Stammes der Tha-
ru in Nepal, ihre Er
lebnisse als Kamalari 
(hart arbeitende Frau) 
vor und nach ihrer 
Befreiung aus den 
Zwängen des Kama-
lariSystems romanar
tig in kurzen Kapiteln 
niedergeschrieben. 

Als Urmila Chau
dhary sechs Jahre alt 
ist, wird sie am Fest
tag Maghi von ihrem 
Bruder als Kamalari 
verkauft. Fortan ar
beitet sie täglich viele 
Stunden ohne Erhalt 

des versprochenen Lohnes oder Schulbesuches und unter 
permanenter Demütigung in verschiedenen Haushalten – un
ter anderem bei einer reichen Parteiabgeordneten. Immer wie
der beflügelt von leeren Versprechungen und dem Tagebuch
schreiben kämpft sie sich durch den Alltag, bis sie schließlich 
den Mut findet, sich zu befreien – allen Widerständen auch 
aus ihrer Familie zum Trotz. Sie bittet eine lokale Hilfsorgani
sation um Unterstützung, um ihren sehnlichen Wunsch nach 
Schulbildung zu erfüllen und findet Hilfe; mehr noch: Sie er
hält die Chance, für andere Kamalari zu kämpfen und zugleich 
ihre eigene Vergangenheit aufzuarbeiten – mit Kampagnen, 

Straßentheater und dem Erfahrungsaustausch mit anderen 
Betroffenen.

Wenngleich das Buch keine wissenschaftliche Arbeit und 
in einigen Punkten (z.B. bei der Bezeichnung Myanmar/Bur
ma als zwei Staaten) mit Vorsicht zu lesen ist, so ist es den
noch mehr als ein Roman oder eine Autobiografie. Mit klarem 
Verstand und viel Gefühl stellt Urmila Chaudhary die prekäre 
Lage der Frauen in Nepal dar – weist aber darauf  hin und kri
tisiert scharf, dass auch Jungen zunehmend Opfer von Gewalt 
werden, weil Menschenhändler nach immer neuen Wegen su
chen, ihre Geldgier zu befriedigen. Das Buch zeigt, wie tief  
die Probleme wurzeln, wenn selbst weibliche Parteiabgeord
nete Kamalari beschäftigen und Familien ihre Kinder aus Tra
dition und Angst vor Armut verkaufen. Die Autorin schreibt, 
dass die Personen, für die sie arbeiten musste, sich entweder 
moralisch und rechtlich keiner Schuld bewusst sind oder aber 
alles daran setzen, ihren Namen nicht an die Öffentlichkeit 
gelangen zu lassen. Zwar gibt es Gesetze gegen das Kamala-
riSystem, aber je nach Region zeigt sich eine mehr oder we
niger starke Diskrepanz zwischen Gesetz und Alltags praxis. 
Dies und die langsamen Mühlen der Reformpolitik prangert 
die Autorin an. Vielleicht beschäftigt sie sich deshalb nicht 
mit den rechtlichen Konsequenzen für die Täter/innen. Der 
Fokus des Buches liegt auf  den Erfahrungen und der gesell
schaftlichen Wiedereingliederung der (ehemaligen) Kamalari. 
Dabei geht Urmila Chaudhary weit über die Opferrolle der 
nepalischen Frauen und Mädchen hinaus: Sie plädiert dafür, 
dass diese durch gezielte Hilfe zur Selbsthilfe ihre Situation 
verbessern und veranschaulicht durch ihre eigenen Erfah
rungen, wie eben diese Hilfe konkret aussehen kann. 

Ein Buch, das man unbedingt lesen sollte!

Anja Döscher
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