
Indien

Die Ausburgerung Einheimischer und die 

Einbiirgerung von Auslandern

Der Hindu-Nationalismus und das Revival des Hindi-Kinos in den 

1 990er Jahren

Radhika Desai

Das kommerzielle Hindi-Kino Bombays spiegelt nicht nur die indische Politik wider, 

sondern gestaltet sie oftmals mit: zwischen beiden besteht eine enge und reflexive 

Beziehung. In den 1950ern besaB das Hindi-Kino einen weitgehend entwicklungsfo- 

kussierten, proto-sozialistischen und egalitaren Charakter. In den 1960ern reflektierte 

es die enttauschten Hoffnungen der nationalistischen Bewegung. Die Filme der 1970er 

Jahre griffen soziale Themen wie Kaste, Gender und Klasse auf und brachten eine be- 

trachtliche Anzahl von Filmen hervor, denen die Verbindung von hoher Qualitat, kom- 

nierziellem Erfolg und Sozialkritik gelang. Nach der „verlorenen Dekade“ der 1980er, 

in der die Videorevolution die Demografie des Kinopublikums grundlegend veranderte 

und das Kino Bombays in einem Morast aus Unterfinanzierung, schlechter Qualitat 

und einem UbermaK an Sex und Gewalt versank, erlebte es in den 1990ern und zu 

Beginn des neuen Jahrhunderts einen neuen Aufschwung. Der Kontext, in dem sich 

dieser vollzog, wurde durch eine Reihe wichtiger Entwicklungen bestimmt, von denen 

die Politik des Hindu-Nationalismus die bedeutendste darstellte. Seine enge Beziehung 

zum Hindi-Kino ahnelte der zur entwicklungsfixierten Politik der Kongressregierung in 

friiheren Dekaden und spielte eine Schliisselrolle im jiingsten Revival des Kinos.

O
konomisch betrachtet er

lebte Indien gegen Ende des 

20. Jahrhunderts eine fortge- 

schrittene Liberalisierung seiner Wirt- 

schaft, was auch an einer zunehmend 

unverfrorenen Lobpreisung des freien 

■''larktc.s und der so genannten Corporate 

Values im Hindi-Kino sichtbar wurde. 

In gesellschaftlicher Hinsicht fiihrte die 

steigende Ungleichheit zur Verscharfung 

sozialer Kliifte und zur Erosion von Tra- 

ditionen, gesellschaftlichen Institutionen 

Un<J kulturellem Erbe. Neue und kom- 

plexe Formen der sozialen Dynamik und 

Politik manifestierten sich auf den in

dischen Bildschirmen. Auf der einen Sei- 

te wurde etwa die Kritik an Kasten oder 

am Patriarchat ersetzt durch eine unkri- 

,lsche Akzeptanz von Kasten-, Gender

ed religiosen Strukturen der Privile- 

gierung mitsamt der sie umgebenden 

Kultur. Auf der anderen Seite musste 

diese Akzeptanz jedoch unter den Rah- 

menbedingungen der neuen „moder- 

nen“ Kultur umgestaltet werden.

Kulturell gesehen erlebte Indien viele 

Veranderungen: die Offnung hin zu 

globalen Kultur-Trends, eine wachsen- 

de Entfremdung von der dorflichen 

Welt und das Auftreten einer neuen Ju- 

gendkultur. All diese Veranderungen re

flektierte das Hindi-Kino in mehr oder 

weniger indirekter Weise. In politischer 

Hinsicht stellte der Aufstieg des Hin

du-Nationalismus das am starksten pra- 

gende Phanomen der letzten Jahrzehnte 

des 20. Jahrhunderts dar. Bis auf weni- 

ge der extremeren Organisationen, wie 

die in Bombay beheimatete Shiv Sena, 

mussten die Vertreter des Hindu-Na

tionalismus fur ihre Taten nur wenig 

Kritik seitens des Hindi-Kinos einste- 

cken: vielmehr standen viele der neuen 

Themen im Kino in enger Verbindung 

zu den charakteristischen Themen der 

Hindutva-Politik, alien voran die neue 

Betonung der Frommigkeit, die „neue“, 

aber nicht „westliche“ Frau; die Bedeu- 

tung der Diaspora-Inder als Vorbilder 

und Herzstiick der Nation; die Korrup- 

tion des alten indischen Politikstils (= 

Kongress und andere Nicht-BJP-Politi- 

ker) und schlieBlich die zentrale Bedeu- 

tung der Themen Kaschmir, Terroris- 

mus und Pakistan.

Grundlegender Wandel im Kino

All diese Veranderungen vollzogen 

sich, wahrend die Filmindustrie selbst 

einen grundlegenden Wandel in ihren 

inneren Strukturen erfuhr, insbesonde- 

re den Niedergang des Studiosystems; 

riesige internationale Distributionsnetz- 

werke und die Finanzierung durch re-
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spektablere und ttansparentere Mittel 

wie eine forderliche Steuerpolitik und 

Kreditvergabe ersetzten die restrik- 

tiven Rahmenbedingungen der Ver- 

gangenheit. Die Art und Weise, wie das 

Revival des Hindi-Kinos und die Poli- 

tik des Hindu-Nationalismus ineinan- 

der griffen, wurde an zwei erfolgreichen 

Filmgenres besonders deutlich: dem 

„Nation-in-Gefahr“-Genre und dem 

„NRI“-Genre [NRI steht fur Non-Resi

dent Indian, Anm. d. Ubersetzerin].

Roja, Sarfarosh und Mission Kashmir sind 

die herausragenden Vertreter des „Na- 

tion-in-Gefahr“-Genres. Sie alle han- 

deln vorgeblich von der terroristischen 

Bedrohung, die Kaschmir darstellt (und 

weniger haufig von der Gefahrdung 

Kaschmirs durch den Terrorismus). Je- 

der dieser Filme beginnt mit einer Titel- 

Sequenz, die dem Publikum den Ernst 

der Situation vor Augen fuhrt, in deren 

Rahmen sich die folgende Geschichte 

zutragen soli. Bei Mission Kashmir fiihrte 

Vidhu Vinod Chopra Regie, ein Hindu 

aus Kaschmir und das meistbeachtete 

Talent im Bombayer Kino der 1990er 

Jahre. Sarfarosh war das Regie-Debut von 

John Mathew Mathan. Roja wurde vom 

siidindischen Regisseur Mani Ratnam 

gedreht. Die hervorstechende Gemein- 

samkeit dieser Filme ist das Thema der 

nationalen Einheit und Sicherheit, die 

es gegen eine Vielzahl von Feinden zu 

schutzen gilt: Pakistan, das Terroristen 

Unterschlupf gewahrt; die Terroristen 

selbst und illoyale Inder, die fur ge- 

wohnlich als schabig und heimtuckisch 

dargestellt werden, ganz anders als die 

idealisierten indischen Manner, die welt- 

gewandt und groBherzig erscheinen.

Diese Feindes-Kategorien gleichen 

den Stereotypen aller ausgegrenzten 

Gruppen: Muslime, Christen, Adiva- 

sis, Angehdrige niedriger Kasten und 

Klassen sowie korrupte indische Politi- 

ker. Abgesehen von den neuen Schur- 

ken gibt es einige Charaktere, deren 

Tugenden als essentielle Schwachen 

dargestellt werden: die Botschaft lau- 

tet, dass manche Tugend zum Wohl der 

groBeren nationalen Sache aufgegeben 

werden muss. Es gibt die gelassene po- 

litische Fiihrungsriege, der das wahre 

AusmaB der Gefahr verborgen bleibt. 

Der indische Staat wird in diesen Filmen 

typischerweise als nachlassig portratiert: 

die dahinter stehende Botschaft ist, dass 

er harter und effektiver gegen den Ter

rorismus und andere Bedrohungen der 

Nation vorgehen miisste. SchlieBlich 

gibt es natiirlich noch die Helden und 

Heldinnen aus „guten“ indischen Fami- 

lien. Ublicherweise gerat das idyllische 

Familienleben an einem bestimmten 

Punkt der Handlung durch einen Aus- 

bruch von Terror aus den Fugen.

In keinem dieser Filme findet das An- 

liegen der indigenen Bewegung fur ein 

unabhangiges Kaschmir groB Erwah- 

nung. So bleibt der Eindruck zuriick, 

dass die Unabhangigkeit Kaschmirs ein

zig und allein das Ziel der Terroristen 

ist. Wo, wie in Mission Kashmir, ein ge- 

biirtiger Kaschmiri namens Altaaf zum 

Terroristen wird, geschieht dies allein 

infolge seiner Traumatisierung, die er 

als Zeuge der brutalen Ermordung sei

ner gesamten Familie durch indische 

Armeeangehdrige davon trug. Und so- 

gar in diesem Fall wird der Held nur 

zum Terroristen, weil sein Trauma von 

einem auslandischen Terroristen aus- 

genutzt wird. Der Film wurde fur sei

ne offene Kritik an der von indischen 

Armeeangehdrigen veriibten Gewalt in 

Kaschmir gelobt. Diese Sicht ignorierte 

jedoch die Tatsache, dass der Film di

ese Gewalt als unausweichlich darstellt. 

Es ist die von auslandischen Terroristen 

initiierte Gewalt, die diese Brutalitat er- 

forderlich macht, wie tragisch auch im- 

mer ihre Folgen fur einzelne Kaschmi- 

ris sein mbgen. Sie muss vor allem von 

den Kaschmiris akzeptiert werden, die 

als „gute Muslime“ angesehen werden 

wollen, und ihre bisweilen gefahrlichen 

Folgen, wie etwa die Konversion Al- 

taafs zum Terroristen, miissen notfalls 

mit noch groBerer Brutalitat bewaltigt 

werden.

Muslimische Charaktere treten in den 

drei Filmen in unterschiedlicher Weise 

in Erscheinung. Ihre Darstellung reicht 

vom banalen „othering“ wie in Roja, wo 

sie nur als Terroristen vorkommen, bis 

hin zu einem komplexeren Diskurs, in 

dem Muslime an der Schwelle zur Aus- 

grenzung unter bestimmten Bedin

gungen erneut zur Nation zugelassen 

werden. In Sarfarosh gibt es zwei be- 

deutende muslimische Charaktere. Ei

ner davon ist ein muslimsicher Polizei- 

offizier, der dem Befehl des Helden und 

leitenden Polizeikommissars Ajay Sin

gh Rathod untersteht. Der andere ist 

der Kopf einer bewaffneten Operation, 

der offentlich als in Indien und Pakistan 

gleichermaBen verehrter Sanger in Er

scheinung tritt und dessen Beriihmtheit 

als Deckmantel fur seine kriminellen 

Umtriebe dient. Der zuerst genannte ist 

aufgebracht angesichts seiner erlittenen 

Diskriminierung, doch er wird von sei- 

nem Vorgesetzten, Rathod, geriigt, der 

ihm vorhalt, nur an sich selbst zu den- 

ken und ihn an die Pflicht gegeniiber 

seinem Land erinnert.

Die Szene ist bemerkenswert, da sie 

mit einer der wichtigsten Konventionen 

in der Darstellung von gutem Betragen 

bricht, namlich dem Respekt gegenii- 

ber dem Alter. Und genau das verleiht 

der Szene ihre Wucht: ein alterer Mus

lim wird von einem jungeren, wahr- 

haft nationalen Helden fur seine kin- 

dische Selbstbezogenheit getadelt. Der 

altere, jedoch im niedrigeren Rang ste

hende reagiert, indem er akzeptiert, dass 

sein echter Nationalismus in der wider- 

spruchslosen Konzentration auf seine 

Arbeit und die Sicherheit des Landes be- 

steht. Gute Muslime miissen um jeden 

Preis Indien gegeniiber loyal sein und di

ese Loyalitat fortwahrend unter Beweis 

stellen. Der Charakter des muslimischen 

Sangers und Waffenschmugglers enthalt 

zwei bedeutende Themen: die Gefahr 

der Falschheit von Muslimen gegeniiber 

vertrauensseligen Indern und die Dar

stellung der geteilten Kultur Indiens und 

Pakistans, die Pakistan Einflussmoglich- 

keiten in Indien eroffnet, welche fur mi- 

litarische oder terroristische Zwecke ge- 

nutzt werden konnen.

Exklusion und Inklusion

Von den Mechanismen der Exklusi

on und bedingten Inklusion von Biir-
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gern im „Nation-in-Gefahr“-Genre 

kommen wir zu den Mechanismen der 

Inklusion und privilegierten Eingliede- 

rung von Auslandern im „NRI“-Gen- 

’'£■ In Dihvale Dulhania Le Jayenge folgt 

der in London ansassige, einzige Sohn 

eines verwitweten und allzu nachsich- 

tigen Vaters der ebenfalls in London 

lebenden Heldin in den Punjab, wo 

sie in einer arrangierten Hochzeit mit 

dem Sohn eines Freundes ihres Vaters 

aus Kindheitstagen vermahlt werden 

soli. In einer ironischen Wendung, der 

den Frauen ihren Platz im modernen 

Hindu-Patriarchat zuweist, dreht sich 

die Geschichte nicht so sehr darum, 

Me der Held die Liebe der Heldin ge- 

Mnnt; das wird alles in ein paar Song- 

Sequenzen an touristischen Vorzeige- 

statten in Europa am Anfang des Films 

abgehandelt. Vielmehr handelt sie da

von, wie der Held den Vater der Heldin 

utnwirbt. Tatsachlich wird die Drama- 

dk des Films durch die Weigerung des 

I lelden, die Heldin gegen den Willen 

ihres Vaters zu heiraten, hervorgerufen. 

Er lehnt sogar den Rat ihrer Mutter ab, 

atigesichts des erbitterten Widerstandes 

des Vaters mit ihrer Tochter durchzu- 

btennen.

Auch in Pardes ist der Protagonist ein 

mdischer Auswanderer, der es in den 

USA zu fantastischem Reichtum ge- 

btacht hat, in Los Angeles lebt und fur 

seinen Sohn um die Hand der Tochter 

eines alten Freundes anhalt. Die schd- 

ne junge Tochter, Ganga, ist in Indien 

auf dem Land aufgewachsen. Sie ist un- 

Verdorben, indisch, traditionell und ein- 

fach schon: sie ist Indien. Ihr charak- 

terschwacher Verlobter hingegen ist der 

lungen Ganga in keiner Weise wurdig, 

w'as dem vor Liebe fur seinen Sohn blin- 

den Vater jedoch nicht bewusst ist. Der 

Film handelt davon, wie Ganga, rein 

und unverdorben wie die gleichnamige 

Gottin des Ganges, allmahlich zu dem 

Schluss gelangt, dass die von ihr gelieb- 

te Person nicht ihr Verlobter, sondern 

dessen Adoptivbruder ist, der trotz sei- 

nes Lebens tn den USA indischer ge- 

blieben ist. Es ist nicht nur die elterliche 

Zustirnmung, die hier ebenfalls uber 

die Liebe triumphiert, sondern die jun

ge Ganga trifft ihre Entscheidung erst, 

nachdem sie die Erlaubnis dazu von ih- 

rem kiinftigen Schwiegervater erhalten 

hat: eine Ermahnung der Frauen an Hire 

Verpflichtung gegeniiber zwei (oder so

gar mehr!) Familien.

Das „NRI“-Genre verhalf derimNie- 

dergang begriffenen Bombayer Film- 

industrie praktisch mit links zu ihrem 

Comeback. In diesem neuen Filmgenre 

gaben die Ausgewanderten, hauptsach- 

lich hoherkastige Hindus, ihr Debut als 

tragende Protagonisten des Hindi-Ki- 

nos.

Dabei handelt es sich keinesfalls um 

eine zufallige Reflexion der Verande- 

rung, die sich im Leben vieler Inder er- 

eignete: Die wachsende Prasenz von 

Verwandten und Freunden im Ausland. 

Eher stellte es einen spezifischen Pro- 

zess dar, in dem ein bestimmter Typ 

des ausgewanderten Hindus eine bei- 

nahe unmogliche Kombination aus hd- 

herkastiger Herkunft, wirtschaftlichem 

Erfolg, kultureller Kompetenz in der 

westlichen Welt und einer wachsam ge- 

huteten, traditionellen Identitat als hd- 

herkastige Hindus in das Drehbuch der 

indischen Nation eingeschrieben wur- 

de als einer der Hauptmechanismen, 

durch den die Transformation zu einer 

Hindutva-Nation zur Vervollkomm- 

nung gelangen wiirde. Dies erforderte 

unter anderem eine Ent-Territoriali- 

sierung der Nation und ihre Umwand- 

lung in cine Gemeinschaft, die sich aus- 

schlieBlich durch die Teilhabe an einer 

(iiblicherweise elitaren) Kultur begriin- 

dete. Noch umfas sender und unabhan- 

gig davon, ob sie tatsachlich indische 

Auswanderer-Charaktere enthielten, 

wurden die erfolgreichsten Hindi-Filme 

durch ihre soziale und sogar durch ihre 

ideologische und kulturelle Prasenz 

trans formiert.

Samtliche Darstellungen eines guten 

Lebens drehten sich um die Neuge- 

staltung des Lebensstils der indischen 

Mittelschicht nach den gangigen Vor- 

stellungen des Lebens der NRIs im 

Ausland. Ob es das Heim (Hum Apke 

Hain Kauri), das Internal (Mohabbateri) 

oder ein Fernsehstudio (Mission Kash

mir) war — alle Schauplatze besaBen nun 

eine gewisse „internationale“ Farbung. 

Darin spiegelt sich auch der Anspruch 

des Hindi-Kinos wider, ein Zentrum 

der kulturellen Produktion fur die gan- 

ze Welt zu werden. Um diesen An

spruch zu verwirklichen, musste es 

Hollywood hinsichtlich der technischen 

Perfektion und von letzterer vorgege- 

benen, visuellen Standards Paroli bie- 

ten. Dahinter verbarg sich jedoch noch 

etwas anderes. Es reflektierte auch den 

Grad, bis zu welchem das Leben im 

Ausland — alien voran im Westen — so- 

wie die Neuerschaffung dieses Lebens 

in Indien den Gipfel der Ambitionen 

der vermogenden Schichten in Indien 

verkorperten. Die Tatsache, dass viele 

Inder eines davon oder beides erreicht 

hatten, spornte die Bestrebungen jener 

an, die noch nicht so weit gelangt wa- 

ren. In diesem Sinne formte diese Re- 

Visualisierung ihre Traume, Wiinsche 

und Projekte.

Indisches Leben, wie es im „NRI“- 

Genre portratiert wurde, war das Le

ben hoherkastiger Inder aus der Ober- 

schicht. Das war der Hauptgrund 

dafur, dass dieses Filmgenre wenig 

mehr als eine endlose Aneinanderrei- 

hung von Ritualen und Zeremonien zu 

sein schien. Sie verbanden aufs Ange- 

nehmste die liebste Freizeitbeschafti- 

gung der vermogenden Elite, namlich 

eine kostspielige Lebensfiihrung mit 

dem Anspruch auf rituelle Privilegien.

Unter den mit groBer Opulenz gestal- 

teten Hindu-Ritualen und -Zeremonien, 

die die Leinwande fiillten, stachen die 

Hochzeiten hervor. Alle anderen Arten 

von Ritualen der hoheren Kasten waren 

ebenfalls prominent vertreten. Es gab 

jedoch keinen Hinweis darauf, dass die

se Rituale nicht von alien Indern oder 

sogar alien Hindus ausgefuhrt wur

den. Ihre Darstellung konstituierte eine 

RichtgroBe, der alle Inder, insbesonde- 

re die Hindus, nacheifern sollten. An- 

gesichts der Tatsache, dass die Hindut- 

va darauf ausgerichtet war, die Hindus 

groBtenteils auf der Grundlage der Dy- 

namik solcher Bestrebungen zu verei-
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nen und all jene zu AuBenseitern zu ma- 

chen, die diesem Streben nicht folgten 

oder folgen konnten, verankerten die 

Filme diese RichtgroBe in der iibrigen 

Gesellschaft. Tatsachlich war ein zen- 

trales Thema dieser Filme haufig, dass 

der materielle Erfolg der Hauptcharak- 

tere auf der Konformitat gegenuber 

der Tradition griindete, wofur diese Ri- 

tuale der sichtbarste Ausdruck waren. 

SchHeBEch ist es allgemein anerkannt, 

dass Frauen als Huterinen der Traditi

on ein Merkmal darstellen, dass alien 

Nationalismen gemein ist. Audi wenn 

dieses Merkmal in der friihen Konzep- 

tion der nationalen Identitat im Hin- 

di-Kino nicht fehlte, existierte daneben 

noch eine fortschrittlichere Vorstel- 

lung beziiglich des Platzes der Frau in 

der Nation, die mehr Gleichberechti- 

gung, Handlungsmacht und Wertschiit- 

zung erstrebte und die Restriktionen 

der Tradition und des Patriarchats kri- 

tisierte. Insbesondere das Hindi-Kino 

der 1970er Jahre hat einige der heraus- 

ragendsten feministischen Filme iiber- 

haupt hervorgebracht. In den 1990er 

Jahren erwachte dagegen die Idee der 

Frau als Huterin nicht nur der Traditi

on, sondern der neu erfundenen Tradi- 

tionen der hochkastigen Oberschicht 

zu neuem Leben.

Uberset^img: Nadja-Cbristina Schneider

Zu r Autorin_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -

Radhika Desai ist Professorin fur Politik- 

wissenschaften an der University of Ma

nitoba, Winnipeg, in Kanada.

Die tagliche Partie Russisches Roulette

Sonia Faleiro

Indiens Sexarbeiterinnen konnen sich nicht den Luxus erlauben, auf ein Kondom zu 

bestehen; so wird jede Begegnung mit Freiern zum potenziellen Rendezvous mit dem 

Tod. Die indische Journalistin und Autorin Sonia Faleiro berichtet aus den Rotlichtvier- 

teln Koikatas und Mumbais.

A
m Abend vor diesem Inter

view stand die 19-jahrige Zila 

Khan im indischen Lucknow 

zuerst fur eine Striptease-Version des 

erotischen Mujra-Tanzes auf der Biih- 

ne, ehe sie dann gegen ein Gebot von 

10 000 Rupien fur den Rest der Nacht an 

einen der Zuschauer versteigert wurde.

Khan arbeitet sonst auf dem Stra- 

Benstrich der Linking Road im hippen 

Bandra-Viertel von Mumbai. Sie sagt, 

sie sei im vergangenen Jahr auf HIV ge- 

testet worden, und wie mutmaBlich 70 

Prozent der indischen Sexarbeiterinnen 

besteht sie nicht auf die Verwendung 

von Kondomen: Weil beide Tests nega- 

tiv waren, besteht sie nicht mehr auf das 

harmlose Stiickchen Gummi, das ihr das 

Leben retten kbnnte.

Sexarbeit ist in Indien illegal, das fuhrt 

zu einer hohen Dunkelziffer und ver- 

hindert Untersuchungen mit verlass- 

lichen Zahlen. Glaubt man jedoch 

einem Bericht der Weltbank aus dem 

Jahr 2003, dann sind moglicherweise 

bis zu 1,1 Prozent der erwachsenen in

dischen Frauen in der Sexindustrie ta- 

tig. Vor diesem Hintergrund und auf 

der Grundlage eigener Erhebungen 

schatzt die National AIDS Control Orga

nisation (NACO), dass 2003 fast 71000 

Menschen in der indischen Sexindustrie 

HIV-positiv oder an AIDS erkrankt wa

ren — eine eher konservative Schatzung. 

Standige Polizeirazzien sind der Grund 

fur die Mehrheit der nicht in einem Bor- 

dell arbeitenden „fliegenden“ Sexarbei

terinnen, sich Heber nicht zu offenba- 

ren. Dies aber ware Voraussetzung, um 

von den Sozialarbeitern, die vor Ort 

mit Nichtregierungsorganisationen zu- 

sammenarbeiten, gegen Geschlechts- 

krankheiten behandelt zu werden oder 

Kondome und Training in Verhand- 

lungsstrategien mit Freiern zu erhalten. 

Sogar nach der Infektion mit HIV wird 

diese Haltung oft nicht aufgegeben, und 

s elb st wer um die Erkrankung weiB, ver- 

schweigt sie aus Furcht vor dem Verlust 

der einzigen Einnahmequelle den Frei

ern und praktiziert weiterhin hochris- 

kanten Sex.

Die Menschen, die in Indiens Sexin

dustrie arbeiten, sind also nur zahlen- 

maBig stark. Nicht einmal innerhalb 

der sozialen Gruppierungen, die sowie- 

so schon am Rande der Mainstream- 

Kultur angesiedelt sind, konnen sie 

sich sicher fiihlen, egal ob sie weiblich, 

mannkch oder Hijra (das ist das in In

dien recht verbreitete, so genannte drit- 

te Geschlecht) sind. Die „gefalirlichen 

Kastenlosen“, wie die Schriftstellerin 

Sumanta Banerjee sie treffend nennt, 

erregen kaum Mitleid, vielmehr wer

den Menschenhandel, Armut, schlech- 

te Gesundheit, widerrechdiche Verhaf- 

tungen, korperkche Misshandlungen 

und gesellschafdiche Stigmatisierung 

als Risiken eines Jobs abgetan, die zu 

einem illegalen und tabuisierten Dienst- 

leistungsgewerbe halt dazugehdren. 

Ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisatiofl 

in Mumbai, der anonym bleiben will, 

berichtet uber die traumatische Erfah- 

rung einer Sexarbeiterin, deren Partner 

herausfand, dass sie HIV-positiv war: 

sie wurde zusammengeschlagen, auf 

ein freies Feld in der Nahe Hirer Slum-
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