
Bangladesch

Einmal Dhailywood und zuriick

Ein Erfahrungsbericht aus der welkenden Kinolandschaft 

Bangladeschs

Carmen Brandt

Als ich im Juli 2003 nach Bangladesch ging, um in der dortigen Hauptstadt Dhaka fur 

ein Jahr bengalische Literatur zu studieren, versetzte ich meine Freunde in Deutschland 

in Staunen. Und als ich im Marz 2004 die Hauptrolle in einer Dhallywood-Produktion 

annahm, wunderten sich meine bangladeschischen Freunde noch mehr.

W
ahrend sich in anderen 

Landern Freunde wohl 

eher dariiber freuen wiir- 

den, wenn sie demnachst mit einer 

Schauspielerin per Du sein diirfen, 

tieten mir in Bangladesch alle Be- 

kannten davon ab, diesen Weg ein- 

zuschlagen. Es hagelte Vortrage liber 

eine verruchte Kinoindustrie, die ich 

nun erst recht erkunden wollte. Als 

schauspielernder Studentin der Slid- 

asien- und Medienwissenschaften 

sollten sich mir so Tiiren zu Geheim- 

nissen offnen, die vor allem fur Aus- 

lander sonst verschlossen bleiben.

Schon die Geburt des Kinos in 

Bangladesch war schwierig und lang- 

wierig. Vor 1947 war Kalkutta das 

Filmzentrum Bengalens. Und obwohl 

nach der Unabhangigkeit und Teilung 

Indiens viele muslimische Filmschaf- 

fende von Kalkutta nach Dhaka mi- 

grierten, erlebte die Kinokultur erst 

in den 1960er Jahren in Ostpakistan, 

dem heutigen Bangladesch, ein gol

denes Zeitalter.

Sozialkritische und Volksthe- 

men aufgreifende Filmproduktionen 

lockten schichtlibergreifend ganze 

Familien ins Kino, das somit zu ei

ner wichtigen kulturellen Instituti

on wurde. „Als Kinobetreiber war 

man jemand. Auch Vertreter aus Po- 

litik und Wirtschaft pflegten gute Be- 

ziehungen zu lokalen Kinobesitzern. 

Denn auch einflussreiche Personen 

Gschlossene Kinokasse

wollten sich bei einem Familienaus- 

flug ins Kino die besten Sitzplatze si- 

chern.“, lieB mich Tanvir Mokammel 

(siehe Kasten „Alternative Filme“) 

wissen.

Nach der Unabhangigkeit im Jahr 

1971 stieg die Zahl der jahrlichen 

Kinofilmproduktionen fur den hei- 

mischen Markt rasant an. Gleichzeitig 

schossen Kinos wie Pilze aus dem Bo

den. Die neue Machtelite des jungen 

Bangladesch wollte ihren Gewinnan- 

teil an der beliebten Kulturinstitution 

und trieb durch relativ wahllose In- 

vestitionen in Filmproduktionen eine 

Kommerzialisierung der Kinokultur 

voran. Zudem wurden auch Vertre

ter der Kinolandschaft wahrend des 

bangladeschischen Freiheitskampfes 

ermordet oder verschwanden spurlos, 

wie z.B. Zahir Raihan, einer der krea- 

tivsten Filmemacher Ostbengalens.

Krise der Kinokultur

Das Fehlen kreativer Filmemacher 

und der Anstieg der am FlieBband 

produzierten Kinofilme lenkten die 

Kinokultur Bangladeschs in die ge- 

genwartige Krise: Gewalt und Sex do- 

minieren.

Mit Eintreffen der Videotechnolo- 

gie und einem umfangreicheren Fern- 

sehprogramm blieb vor allem die Mit- 

telschicht in den 1980er Jahren den 

Kinos fern. „Anstatt auf die Kon-
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sumbediirfnisse der Mittelschicht 

einzugehen, nahm die Qualitat der 

Kinofilme weiterhin ab. Wahrend 

Filmproduzenten in Indien die Krise 

des Kinos durch innovative und qua- 

litativ hochwertige Filme iiberwinden 

konnten, verpasste die Kinoindustrie 

in Bangladesch den Anschluss", so 

Tanvir Mokammel.

Spatestens seit den 1990er Jahren 

und dem Einzug des Satellitenfern- 

sehens auf dem indischen Subkonti- 

nent bevorzugt man den Filmkonsum 

im Wohnzimmer. Lediglich Film

fans, die sich keine bewegten Bilder 

in den eigenen vier Wanden leisten 

konnen, bleiben dem Kino treu. Viele 

renommierte Filmemacher produ- 

zieren mittlerweile nur noch fur das 

Fernsehen, wahrend die meisten Re- 

gisseure der staatlich geforderten Film 

Development Corporation (FDC) glau- 

ben, mit schnell produzierten Kino- 

filmen, gespickt mit cut pieces (siehe 

Kasten Cut Pieces) voller Sex und Ge- 

walt, die hauptsachlich mannlichen 

mittellosen Kinozuschauer halten 

zu konnen. Jedoch werden auch die- 

se der wiederkehrenden, einfallslosen 

Geschichten oder schlechten Kopien 

von Bollywood-Filmen uberdriissig. 

Auch wenn Kinosale fur einen groB- 

en Teil der Gesellschaft die einzigen
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Nogod: Filmplakat

Alternative Filme

Diese Kategorie ist ein Sam- 

melbegriff fur Filme, die un- 

abhangig von der Film Deve

lopment Corporation (FDC) 

gedreht werden. Da das Budget 

oft sehr klein ausfallt, werden 

die meisten alternativen Filme 

auf 16 mm und nur wenige auf 

35 mm gedreht. Die meisten 

alternativen Filmemacher sind 

eng verbunden mit Film Socie-

Tanvir Mokammel im Gesprach

ties, die schon seit den 1960er Jahren meistens europaische, aber auch 

US- und lateinamerikanische Autorenfilme, u.a. in auslandischen Kultur- 

vertretungen, einem dementsprechend kleinen Publikum zeigen. So wie 

der Zugang zu den Filmshows begrenzt und elitar ist, werden auch die in 

Bangladesch gedrehten Filme von alternativen Filmemachern meist nur 

fur ein kleines, vor allem gebildetes Publikum produziert. Einer der wich- 

tigsten Vertreter dieser Stromung ist Tanvir Mokammel, der durch seine 

gesellschaftskritischen Dokumentar- und Spielf i I me landesweit viel Aner- 

kennung erlangt hat. Dennoch werden seine Filme nur von wenigen rezi- 

piert. Durch sein Bangladesh Film Institute versucht er jedoch mehrjun- 

gen Menschen den Autorenfilm und das Filmhandwerk naher zu bringen.

Orte sind, wo sie Filme ansehen kon- 

nen, bleiben immer mehr diesen fern. 

Fazit: Die Kinokultur in Bangladesch 

befindet sich in einem maroden Zu- 

stand.

Die Auslanderin

Und welche Rolle konnte ich wohl 

in einem dieser kommerziellen Kino

filme spielen? Bevor ich meinen Ver- 

trag fur die Hauptrolle in dem in ben- 

galischer Sprache gedrehten Kinofilm 

Bideshini — From Bangladesh with Cove 

(Die Auslanderin — Aus Bangladesch 

mit Liebe) unterschrieb, lieB ich mir 

das Drehbuch geben und suchte un- 

zahlige Gesprache mit Shibli Sadik, 

dem Regisseur. So konnte ich sicher 

sein, dass ich in keinem vulgaren oder 

Gewalt verherrlichenden Film mit- 

spielen wiirde. Einige Freunde hielten 

mich fur naiv, aber ich vertraute Shibli 

Sadik und seinem Anliegen: Mit die- 

sem Film wollte er den Zuschauern 

nicht nur die Schonheit Bangladeschs 

aus dem Blickwinkel einer Auslan

derin zeigen, sondern den banglade-

schischen Kinofilm wieder in eine fa- 

milienfreundliche Richtung lenken.

Fur dieses Unterfangen erhielt er 

neben privaten Investitionen auch 

finanzielle Unterstiitzung von ver- 

schiedenen Ministerien. Sie hofften, 

dass der Film auch im Ausland auf in- 

ternationalen Filmfestivals den Ruf 

Bangladeschs verbessern wiirde, das 

sonst lediglich als korruptestes Land 

der Welt und durch Uberschwern- 

mungen Schlagzeilen macht.

So wie das Anliegen ist auch der Plot 

recht simpel: Lisa (Carmen Brandt), 

eine verwohnte US-amerikanische 

Millionarstochter, begegnet auf der 

Flucht vor ihren herzlosen habgie- 

rigen Eltern dem Journalisten Joy 

(Helal Khan). Dieser rettet sie nicht 

nur vor Entfiihrern, sondern erweist 

sich zudem als schwarmerischer „ori- 

entalischer Gastgeber", wie er im Bu- 

che steht. Er zeigt ihr sein Bangla

desch, dessen Menschen und Kultur: 

das einfache gliickliche Leben auf 

dem Dorf, die Museen, die Natio-
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nalfeiertage, wichtige Sehenswiirdig- 

keiten und die Natur. Und natiirlich 

verlieben sich beide ineinander, was 

wie in Bollywood-Filmen dutch eine 

Lied-Tanz-Sequenz verdeutlicht wird. 

Es gibt Missverstandnisse, Misstrau- 

en und ein unausweichliches Happy 

End.

Insgesamt dauerten die Dreharbei- 

ten zwei Monate. Wit bereisten die 

schonsten Gegenden Bangladeschs, 

und ich hatte die Chance, viele inte- 

tessante und engagierte Menschen in- 

nerhalb und auBerhalb der Kinoin- 

dustrie kennen zu lernen. Nur wenige 

Tage arbeiteten wit allerdings auf dem 

Weitlaufigen Gelande der FDC.

Wie in anderen Filmstudios werden 

auch auf dem Gelande der FDC meh- 

fere Filme parallel produziert. Wah- 

fend in einer Ecke die Fauste fliegen, 

fennt in einer anderen die Heldin vor 

einem potentiellen Liebhaber oder ei

ner Vergewaltigung davon. Zum Auf- 

takt der Dreharbeiten von Bideshini 

Wurde auf diesem Gelande ein Heili- 

gengrab errichtet, an dem sich Lisa un- 

ter die Glaubigen mischt, um Schulter 

Zuckend und kiffend den mystischen 

Gesangen zu lauschen.

Dank Joy legt Lisa nicht nur die 

schlechte Gewohnheit des Rauchens 

ab, sondern geht voll und ganz in der 

Kultur Bangladeschs auf. Bangla

desch kann ihr das geben, was sie in 

der westlichen Welt vergebens ge- 

sUcht hat: Liebe und Vertrauen. Das 

Spiel mit den Klischees von Okzident 

Und Orient ist unubersehbar und ko- 

stete mich viele nervenaufreibende, 

ergebnislose Diskussionen mit Shibli 

Sadik.

Wie bei vielen anderen Kinopro- 

duktionen, die auf Sex und Gewalt 

Verzichten, fand die Premiere dieses 

Films im Fernsehen statt. Dadurch si- 

chern sich die Produzenten nicht nur 

cinen festen Einspielbetrag, sondern 

hoffen auch, die Mittelschicht wieder 

fur den Kinofilm zu interessieren und 

Ds Kino zu locken.

Die Fernsehpremiere war am 22. Ja- 

nuar 2005 zu B.td-ul-A^ha (islamisches 

Opferfest), Video-CDs waren kurz 

darauf uberall erhaltlich, und zur Ki

nopremiere am 7. April 2005 konn- 

te das einst renommierteste Kino 

Bangladeschs, Modhumita, gefullt wer

den. Eine Woche spater wurde Bideshi

ni jedoch wieder abgesetzt, da die Zu- 

schauer ausgeblieben waren. Der Film 

lief noch in wenigen anderen Kinos 

in Dhaka, bevor er seinen Weg ins Ar- 

chiv fand.

der Hand zu liegen: Es gibt kaum 

noch ein Kinopublikum fur diese Art 

von Produktionen. Neben den vul- 

garen und gewaltreichen Filmen gibt 

es zwar jahrlich noch eine Handvoll 

„sauberer“ kommerzieller Produk

tionen und so genannter alternati- 

ver Filme, wie z.B. Tareque Masuds 

Film Matir Moina (The Clay Bird bzw. 

Das Vogelchen aus Tehniy der in Cannes 

einen Preis gewann. Diese wenigen 

Filme werden jedoch in noch weniger 

Kinos gezeigt.

Bei einem internationalen Filmfe

stival 2006 in Dhaka stieB der Film 

bei den Filmkritikern auf Begeiste- 

rung. Wieso konnte er im Jahr zuvor 

jedoch keine Zuschauer ins Kino lo

cken? Der Grund dafiir scheint auf 

Die so genannten alternativen Filme 

werden ausschlieBlich in von der Mit- 

tel- und Oberschicht frequentierten 

Kinos aufgefiihrt, z.B. dem Bolaka 

und Anondo in Dhaka und dem ein- 

zigen Multiplexkino des Landes, Star

Vor dem Bolaka-Kino
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Gneplcx, in dem ansonsten vor allem 

Hollywood-Produktionen zu se- 

hen sind. Im Gegensatz dazu schaf- 

fen es die „sauberen“ kommerziellen 

Filme nur ab und zu in diese Kinos. 

Wer es sich leisten kann, schaut qua- 

litativ hochwertige Kino- und Fern- 

sehproduktionen aus Europa, den 

USA und vor allem aus Indien, deren 

Filme in bangladeschischen Kinos 

nur bei internationalen Filmfestivals 

aufgefuhrt werden durfen. Dutch die 

Vorurteile gegeniiber einheimischen 

kommerziellen Produktionen werden 

auch die wenigen „sauberen“ kom

merziellen Kinofilme von der Mittel- 

schicht abgelehnt. In den anderen Ki

nos wiederum stoBen sie teilweise auf 

Ablehnung, da das hiesige Publikum 

mittlerweile auf Gewalt und Sex ein- 

gestellt ist.

Gibt es eine Rettung fur die Ki- 

nokultur in Bangladesch? Die Zei- 

chen dafiir stehen nicht gut. Nicht 

nur enorme Investitionen fur moder- 

ne Technik in der extrem herunterge- 

kommenen Filmindustrie sind notig, 

um die Qualitat der kommerziellen 

Kinofilme zu steigern, sondern auch 

eine Bewusstseinsanderung bei den 

kommerziellen und auch den alterna- 

tiven Filmemachern ist gefragt. Wah- 

rend die Masse der kommerziellen 

Filmemacher an den mannlichen und 

mittellosen Kinobesuchern dutch 

vulgare und gewaltreiche Filme Geld 

verdienen will, produzieren die ande

ren fur eine Minderheit. Wahrend die 

einen ihr Publikum fur dumm halten, 

uberschatzen die anderen den Wis- 

sensdurst ihrer Zielgruppe.

Das Ergebnis ist das gleiche: Der 

Unterhaltungswert der Filme sinkt. 

Die Kinos werden kaum noch be- 

sucht. Kinobesitzer schlieBen ihre 

Sale, um auf den Grundstiicken Shop

ping Malls oder Hochhauser mit ge- 

winnbringenden Apartments zu er- 

richten. Allein in den letzten vier 

Jahren wurden mindestens 300 der 

1 000 Kinos landesweit geschlossen. 

Auch das einst renommierteste Kino 

Bangladeschs, Modbumita, in dem die 

Premiere von Bideshini stattfand, wird 

demnachst geschlossen. Fruher warb 

das Touristenministerium mit: „Visit 

Bangladesh before the tourists come!" 

Allen Fans des sudasiatischen Kinos 

rate ich: „Visit Bangladesh before the 

last cinema closes!"

Cut Pieces_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cut pieces sind fur Filmemacher der kommerziellen Kinoindustrie eine 

mehr oder minder elegante Art, die Zensurbehbrde zu umgehen. Wah

rend alternative Filmemacher sehr oft keine Aufflihrgenehmigung fur 

ihre Produktionen bekommen, da sie laut Zensurbehbrde politisch oder 

religibs anstbBig sind, werden kommerzielle Filme nicht freigegeben, 

weil sie vulgare und zu gewalttatige Szenen enthalten.

Um der Zensur von Anfang an aus dem Weg zu gehen, legen viele kom

merzielle Filmemacher der Zensurbehbrde selbstzensierte Versionen von 

ihren Schmuddel- und Gewaltfilmen vor. Die potentiellen Griinde fur ein 

Auffuhrungsverbot werden einfach herausgeschnitten und spatestens 

nach Freigabe des Films werden diese cut pieces wieder eingefiigt. Da 

es der Zensurbehbrde an Personal fehlt, ist es unmbglich, alle Kinos zu 

kontrollieren. Gerade Kinos aufterhalb von Dhaka werden nur selten kon- 

trolliert, weshalb man dort mehr cut pieces findet als in der Hauptstadt. 

Zunehmend werden auch „saubere“ Filme immer haufiger auBerhalb von 

Dhaka mit cut pieces aus anderen Filmen „aufgewertet“.

Carmen Brandt mit Helal Khan

Zur Autorin_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Carmen Brandt studierte Sudasien-, Medi- 

en- und Kommunikationswissenschaften 

und Indologie und ist gegenwartig als wis- 

senschaftliche Mitarbeiterin am Sudasien- 

Seminar der Martin-Luther-Universitat 

Halle-Wittenberg tatig.

Endnote_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'Der Terminus „Mittelschicht“ bzw. middle 

class ist gerade in Entwicklungslandern 

wie Bangladesch ein Schlagwort, das dazu 

dient, sich von der Masse der armen Bevbl- 

kerung abzugrenzen. Wer zur Mittelschicht 

gehbrt und wer nicht, bestimmen jedoch 

vor allem Indikatoren wie Einkommen und 

Besitz. Je nachdem, wie man welche MaB- 

stabe ansetzt, belauft sich die Zahl der 

zur Mittelschicht zahlenden Einwohner in 

Bangladesch auf 6 Millionen (Hussain, Sa

yed Sarwer; Ara 2004: Bangladesh Retail 

Food Sector Report 2004] www.fas.usda. 

gov/gainf iles/200402/146105 367. pdf) 

bis 13 Millionen. (Lawson, Alastair 2002: 

Good times for bourgeois Bangladeshis] 

http://news.bbc.co.Uk/l/hi/world/south_ 

asia/2018535.stm). Insgesamt leben heute 

in Bangladesch etwa 150 Millionen Men- 

schen.
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