
Sri Lanka: Erblasten und Hoffnungsschimmer

Zeitgenbssische Kunst in Sri Lanka 

nach dem Krieg

Interview mit Chandraguptha Thenuwara

Sunanda Deshapriya

In jedem autoritar gefiihrten Regim ist die „freie“ Kunst Instrumentalisierung und Un- 

terdriickung ausgesetzt. Kunstler stehen vor der Wahl, als ausfuhrendes Organ der poli- 

tischen Propaganda zu Ruhm und Ehren zu gelangen, oder ihren eigenen Ausdruck zu 

finden und dabei ihr Leben zu riskieren. Nur wenige wahlen den zweiten Weg. Chandra

guptha Thenuwara beschreibt, wie im Nachkriegs-Sri-Lanka unter Rajapaksa die staatli- 

che Kontrolle der Kunst nach und nach um sich griff und welche Freiraume der Kunst 

dennoch blieben, die vollends auszuschbpfen die Kunstler jedoch nicht in der Lage 

waren.

S
unanda Seshapriya: Chand

raguptha Thenuwara, Sie sind 

in Deutschland nicht sehr be- 

kannt. Wurden Sie zuerst einige 

Worte uber sich selbst sagen?

Chandraguptha Thenuwara: Nun, 

ich habe in Colombo und Moskau 

studiert. Ich bin Direktor der Vibha- 

vi Akademie der Schonen Kiinste in 

Colombo, die ich 1993 griindete, und 

ich lehre Kunst an der Universitat von 

Colombo. Man kennt mich vielleicht 

durch mein Konzept namens „Bar- 

relism“ [Fass-Kunst]. Um 1997 hatte 

ich das starke Gefiihl, die Situation 

in Sri Lanka konnte am besten durch 

eine von Fassern bedeckte Landschaft 

verbildlicht werden. Seitdem habe ich 

Fasser sowie Tarnfarben und -muster 

in mein kiinstlerisches Schaffen ein- 

bczogen.

Ist vom Standpunkt ^eitgenbssischer Kunst 

etwas Besonderes uber die Begierungsfuh- 

rung von Mahinda Wyapaksa %u sagen?

In der Nachkriegsara des Mahinda 

Rajapaksa wurden alle Formen freier 

MeinungsauBerung unterdriickt. Alle 

Medien wurden staatlich kontrolliert, 

alle nicht-konfbrmen Stimmen wur

den uberwacht. Auch die Kunst wur- 

de unter dem Rajapaksa-Regime als 

Werkzeug der Repression genutzt.

Was bedeutet das?

Alle Formen der Kunst, besonders 

Film, Theater, Romane, Kurzge- 

schichten, StraBentheater, Malerei 

und Bildhauerei wurden Opfer die- 

ser Unterdriickung. Filme, die den 

Krieg kritisch beleuchteten, wurden 

zunachst verboten oder geschmaht, 

dann verschwanden Antikriegsfilme 

ganz. Stattdessen wurden mit dem 

Segen des Regimes kriegsverherrli- 

chende Filme im Sinne der Kriegs- 

strategie Rajapaksas produziert.

Welche anderen kilnstlerischen \rormen au- 

Jler dem Kilm waren betroffen?

Diese Zeit war charakterisiert durch 

die Popularisierung und Verbrei- 

tung geschmackloser Kunst. Die dar- 

stellenden Kiinste wurden zur wich- 

tigsten Kunstform in Rajapaksas 

Nachkriegsara. Biihne und Musik 

wurden in einer Weise gefordert, dass 

uber sie Geschmacklosigkeit verbrei- 

tet und popular wurde. Fahige und 

allgemein hochgeschatzte Kunstler 

wurden gekauft, um politisch mo- 

tivierte, „korrekte“ Kunstwerke zu 

produzieren. Allgemein war eine der 

beklagenswerten Entwicklungen der 

Nachkriegsjahre, dass beliebte und 

talentierte Leute zu Partnern der re- 

pressiven und verlogenen Agen

da des Staates wurden. Diese Tragd- 

die spielte sich auch im Bereich der 

Kiinste ab. Wer beim politischen Pro- 

jekt des Staates mitmachte, erhielt 

Privilegien und finanzielle Beloh- 

nungen.

Haben Sie ein Beispiel?

Eine StraBe in einem Vorort von Co

lombo wurde nach einer emporge- 

kommenen jungen Kiinstlerin be- 

nannt, die ein Lied sang, in dem 

Rajapaksa als Konig geriihmt wurde. 

Dieses Lied wurde mit einem Video

Clip auf samtlichen TV-Sendern des 

Landes ausgestrahlt. Zeitgleich mit
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solchen Lacherlichkeiten wurde eine 

nach dem weltbekannten Kunsthi- 

storiker Ananda Coomaraswamy be- 

nannte StraBe nach einem Rajapak 

sa-Kunstzentrum umbenannt. Das 

alles ist vielleicht im Prinzip nicht er- 

staunlich, aber es war schon furcht- 

erregend, wie die Gehirnwasche sich 

bis in die feinsten Fasern der Gesell

schaft ausbreitete.

Waren alle Bereiche der Kunst davon betrof- 

fen?

Nicht alle. Malerei und Bildhauerei 

entkamen dem Nachkriegs-Kunst- 

Projekt des Staates halbwegs. Das 

liegt daran, dass Politiker und ein- 

flussreiche Leute im Land vor allem 

das Medium des geschriebenen und 

gesprochenen Wortes als Kunst an- 

sehen. Sie glauben, Einfluss und 

kreatives Denken seien nur durch 

das Wort erreichbar. Das Wort ist 

als Medium entscheidend fur Ge- 

sang, Film und Theater. Diese 

Kunstformen kamen natiirlich un- 

ter offizielle und inoffizielle Zen- 

sur, wie sie auch zu verschiedenen 

anderen Zeiten der Zensur unter- 

worfen waren.

Wieso gelten Malerei und Bildhauerei als 

,,harmlos“l

Ich vermute, es ist uberall das Glei- 

che: Um visuelle Kunst zu verstehen, 

braucht man einen gewissen Kennt- 

nisstand. Nur wer diese Kenntnisse 

hat, kann Bilder und Skulpturen er- 

klaren. Spione, die das Rajapaksa- 

Nachkriegsregime ausgesandt hatte, 

konnten die Bedeutung solcher bil- 

denden Kunstwerke nicht ganz ver

stehen oder sie scheuten das Risiko, 

sich zu blamieren. Daher blieb diesem 

kiinstlerischen Medium unter der frii- 

heren Regierung relativ mehr Spiel- 

raum. Man kann aber nicht sagen, 

dass wir diesen Spielraum voll ausge- 

nutzt hatten. Fur einen Kunstler war 

es keine einfache Option, denn die 

Kunst folgt immer mehr den Markt- 

mechanismen. Wenn der Trend ein 

gunstiges Umfeld zur Produktion 

verkauflicher visueller Kunstwerke 

schafft, mit denen man beriihmt wer- 

den kann, was tut man dann?

1FA das kritische Denken angeht, spielen 

Form und Medium der Kunst also keine 

wirkliche Kollel

Ich personlich glaube nicht, dass bil- 

dende Kunst nur in einer Kunstgale- 

rie stattfinden sollte. Ich glaube, die 

Kunst muss ein fester Bestandteil 

des Kampfs der Menschen sein und 

sie sollte auch auf der StraBe statt

finden. Wir wissen, dass eine Anzahl 

von Skulpturen zum Gedenken an 

die Verschwundenen aufgestellt wur

de. Zum gleichen Thema veranstal- 

tete ich damals eine Serie von Aus- 

stellungen zur Erinnerung an den 

schwarzen Julil983. Imjuli 1983 fan- 

den das Pogrom gegen die Tamilen 

und die Unruhen nach dem todlichen 

Anschlag der LTTE (Liberation Ti

gers of Tamil Eelam) statt, bei dem 13 

Soldaten getotet wurden.

Bekamen Sie irgendwelche Schwierigkeiten? 

Im Juli 2014 besuchten andere als 

die iiblichen Geheimdienstleute mei-

Der bekannte Kunstler Chandraguptha Thenuwa- 

ra erinnerte 2014 mit einer Ausstellung im Lionel 

Wendt Ant Center in Colombo an das „Black July 

Massacre" an der tamilischen Zivilbevblkerung 

im gesamten Land im Jahr 1983. Hier zu sehen 

ist seine Installation „The Faceless Soldier" (der 

gesichtslose Soldat), mit der er darauf hinweist, 

dass niemand fur das Massaker zur Rechenschaft 

gezogen wurde.

Foto: Vikalpa Croundviews Maatram CPA
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Die drastische Installation „nine men, incarcera

ted and mouth less" (Neun Manner, eingemauert 

und mundlos) aus der Ausstellung von 2014 

versinnbiIdlicht die ausweglose Situation der 

tamilischen Bevdlkerung vor dreiBig Jahren.

Foto: Vikalpa Groundviews Maatram CPA

ne Ausstellung, auch der militarische 

Nachrichtendienst war vor Ort. Sie 

fragten die Leitung der Galerie: 

„Wer hat der Galerie erlaubt, Aus- 

stellungen dieser Art durchzufuh- 

ren? Welche Art Leute besuchen die 

Ausstellungen?“, und so weiter. Da- 

mals begannen auch wir, die Harte 

der Repression zu spiiren, die es vor- 

her nicht gab. Mir blieb der Eindruck, 

dass sich durch die ganze Rajapaksa- 

Ara die Nachkriegs-Repression nun 

auf alle Kunstformen erstreckt hatte.

Das Keispiel be^og sich auf eine Galerie. Sie 

erwdhnten, dass die Kunst auch auf der Stra

fe stattfinden solle.

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wir hat- 

ten auf der StraBe gemalt, auf der der 

bekannte gemaBigte Tamil-Politiker 

Dr. Neelen Thiruchelvam vor zehn 

Jahren von einem Selbstmordattenta- 

ter getotet worden war. Wir bemalten 

diese furchterliche Stelle mit Farben 

und traditionellen Formen, um jedes 

Jahr an seinem Todestag das Leben 

zu feiern. In einigen Jahren war Teer 

auf die Bilder geschiittet worden. Das 

war ein Signal fur uns. Selbst die Feier 

des Lebens fur einen Burger, der fur 

Frieden und Gerechtigkcit stand, war 

nicht erlaubt. Das bedeutet: Kunst, 

die Gewalt kritisiert, wurde nicht ge- 

duldet.

Wir sprachen uber die kiinstlerischen 

Ausdrucksformen und deren ver- 

schiedene Effekte, besonders in der 

Nachkriegszeit. Muss man auch Un- 

terscheidungen treffen, wenn wir die 

Themen der Kunst betrachten?

Eine ganz spezielle Entwicklung im 

Sri Lanka der Nachkriegszeit betraf 

die religiose Kunst. Uberall auf der 

Insel schossen Buddha-Statuen wie 

Pilze aus dem Boden. Wenn Sie durch 

Sri Lanka reisen, sehen Sie diese Bud- 

dha-Skulpturen von Norden nach Sii- 

den, von Osten nach Westen. Auch 

wo keine Buddhisten leben, sieht man 

Buddha-Statuen als Ausdruck der 

singhalesisch-buddhistischen Kriegs- 

mentalitat. Als Reaktion darauf be

gannen auch die Katholiken, ihre re- 

ligidsen Statuen uberall ins Blickfeld 

zu riicken. Wenn sie durch Gegenden 

mit katholischen Gemeinden fahren, 

sehen Sie jede Menge Statuen von Je

sus und Maria.

Finden sich dergleichen Phdnomene auch bei 

den Kamilen?

Als die LTTE noch eine kampfen- 

de Macht war und Gebiete unter Hi

rer Kontrolle hatte, propagierten sie 

ihre Ideologic durch visuelle und an- 

dere Formen von Kunst. Sogar die 

Friedhofe fur ihre Kampfer konnte 

man als eine Art Kriegskunst anse- 

hen. Unter der LTTE war keine unab- 

hangige Kunst erlaubt und es gab kei

ne Freiheit des Ausdrucks. Nach dem 

Ende des Krieges wurden sie durch 

staatlich finanzierte Kriegsdenkma- 

ler ersetzt. Heute sind die ehemaligen 

Kriegsschauplatze voll von Denkma- 

lern fiir singhalesische Kriegshelden 

und die Kriegerdenkmalkunst trat ih- 

ren Siegeszug an.

In gewisser Weise bietet Sri Lanka 

ein klassisches Beispiel fiir die Nach- 

kriegs-Polarisierung ethnischer Ge- 

meinschaften und dafiir, wie popu

late Kunst dazu instrumentalisiert 

wurde, die Spaltung der Gesellschaft 

aufrechtzuerhalten.

Aus dem Fnglischen ubersetsp von 

Keinhold Schein

Interviewer;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sunanda Deshapriya ist ein Journalist, der 

seit 2012 im schweizerischen Exil lebt. Seit 

dem Machtwechsel konnte er wenigstens be- 

suchsweise nach Sri Lanka reisen. Das Inter

view fand im Juli 2015 statt und wurde von 

Sunanda Deshapriya selbst aus dem Singha- 

lesischen ins Englische libersetzt.
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