
JUKTI, TAAKO AAR GAPPO 
Reason, Debate and a Tale 
Vernunft, Debatte und eine Erzählung 
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Musik: R i t w i c k Ghatak. D a r s t e l l e r : R i t w i c k Ghatak, T r i p t i M i t r a , S a o n l i 
M i t r a . 
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RITWICK GHATAK KURZ VOR DREHBEGINN ÜBER SEINEN FILM 

"Es w i r d e i n absolut p o l i t i s c h e r F i l m werden, n i c h t i n dem Sinne, daß i c h 
bestimmte Bindungen hätte, sondern daß i c h zeigen werde, was zur Z e i t i n 
West-Bengalen p a s s i e r t . Er wi r d JUKTI, TAKKO AAR GAPPO heißen.Idee, Buch, 
Regie und Musik stammen von mir. Ich werde d i e Hauptrolle s p i e l e n , meine 
Frau s p i e l t meine Frau, mein Sohn meinen Sohn, meine Tochter meine Tochter. 
Die Geschichte beginnt mit einem A l k o h o l i k e r (mir), dessen F a m i l i e i h n ge
rade verläßt. A l s s i e gegangen s i n d , kommt e i n junges Mädchen i n einem z e r 
ri s s e n e n S a r i , einem Symbol für Bangladesh. Der Mann, das Mädchen und e i n 
jüngerer Mann wandern durch Bengalen, durch seine Industriezone, durch s e i 
ne k l e i n e n Städte, seine Wälder und durch K a l k u t t a , b i s s i e i n einem Wald 
auf e i n i g e N a x a l i t e n t r e f f e n . Gegen Ende kommt es zur Konfrontation zwischen 
den N a x a l i t e n und dem herabgekommenen trunksüchtigen I n t e l l e k t u e l l e n , i n dem 
s i e wenigstens für einen kurzen Moment eine verwandte Seele, einen Nonkon-
formisten erkennen." 

Aus: Amita Malik: Bengal. In: S i g h t and Sound N r . l , Winter, London 1971/72 

"ICH BRENNE, ALLES BRENNT...DAS UNIVERSUM BRENNT" 
von Kumar Shahani 

( . . . ) 

N i l k a n t h a Bagchi: "Für eine Flasche lüge oder s t e h l e i c h , aber für einen 
Namen, für Ruhm oder eine S t e l l u n g - dafür werde i c h n i e lügen." 
Junger Mann: " Du hast diese Pose so lange eingeübt, daß du s e l b s t daran 
glaubst!" 
Nalkanthi,lachend: "Du hast mich er t a p p t ! " 
(Ritwick Ghatak a l s N i l k a n t h i i n JUKTI, TAKKO AAR GAPPO) 

Dasselbe g i l t für Ri t w i c k . Es i s t n i c h t d i e e i t l e P r a h l e r e i eines n a z i 
s t i s c h e n Filmemachers. Seine Wahrheitsliebe für das Kino war t o t a l . So 
überrascht es n i c h t , daß er s i c h sogar im betrunkenen Zustand n i c h t schont, 
wenn er s i c h s e l b s t s p i e l t . Wie seine Generation i s t er s c h u l d i g : e i n 
Schwindler, dessen k i n d l i c h e Forderungen niemals aufhören. 

Er l i t t unter der Trennung ( i n Ost- und Westbengalen) und fühlte s i c h auch 
s c h u l d i g für d i e Zerstückelung seines 'Mutterbildes'. Er wünschte immer, 
versorgt zu werden, durch d i e Fla s c h e , durch seine Frau - durch s e i n Ben
galen. Er versuchte, jene zu bekämpfen, d i e d i e E i n h e i t seines M u t t e r b i l 
des v e r l e t z t und zerstört haben. In MEGHE DAKHA TARA l e i d e t das Fruchtbar
k e i t s p r i n z i p (s.u.) auf d i e g l e i c h e d r e i g e t e i l t e A r t , wie es d i e bengalische 
G e s e l l s c h a f t t a t : d i e grausame Mutter, d i e s i n n l i c h e Tochter und d i e be
wahrende Ernährerin, d i e dabei s t i r b t . D i e M i t t e l k l a s s e s t e h t auf der schwan
kenden S p i t z e eines umgekehrten Dreiecks e i n e r d r e i g e t e i l t e n G e s e l l s c h a f t , 
d i e k e i n Gleichgewicht finden kann. 
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(Das F r u c h t b a r k e i t s p r i n z i p wurde ursprünglich dazu benutzt, mit H i l f e der 
Zeugungsaktivität, d i e b e i der Muttergöttin eine z e n t r a l e R o l l e s p i e l t , 
d i e Kräfte der Natur zu verjüngen. Das P r i n z i p steht der auf eine andere 
Welt ausgerichteten Sichtweise der religiösen E l i t e n entgegen, d i e n i c h t 
i n der agrarischen Produktion tätig s i n d . Um i h r e k u l t u r e l l e Dominanz auf
r e c h t z u e r h a l t e n , haben d ie religiösen E l i t e n oftmals l e d i g l i c h d i e Sym
b o l i k des Fertilitätsprinzips a s s i m i l i e r t , s i e aber von der m a t e r i e l l e n 
Z i e l s e t z u n g , d.h. der Erhöhung der Produktion, losgelöst.) 

In JUKTI, TAKKO AAR GAPPO i s t der Kontakt mit dem F r u c h t b a r k e i t s p r i n z i p 
f a s t v e r l o r e n . Die Ehefrau hat N i l k a n t h a zu Recht v e r l a s s e n . Das junge 
Mädchen, die künftige Mutter, wird unverfroren gefragt: B i s t Du die Seele 
von Bengalen, wiederauferstanden nach dem Massaker von Bangladesh? Wird s i e 
jene wieder zusammenführen, die s i e aus e g o i s t i s c h e n Bedürfnissen und Vor
u r t e i l e n heraus schon früher v e r l e t z t haben? Wird i h r e Sehnsucht nach dem 
jungen Mann, der i h r e Gegenwart ablehnt, Folgen haben? Werden i h r e Kinder, 
anders a l s R i t w i c k s Generation, s i e n i c h t der Schande preisgeben? V i e l l e i c h t 
aber R i t w i c k macht s i e n i c h t zu e i n e r Person aus F l e i s c h und B l u t . Und jene 
aus F l e i s c h und B l u t werden eben durch diese Lage i h r e r M e nschlichkeit be
raubt. 

Nein, R i t w i c k nimmt keinen p e s s i m i s t i s c h e n Standpunkt e i n . Er erkennt l e d i g 
l i c h , daß Gewalt n i c h t zu vermeiden i s t . Und i n diesem Kreuzfeuer gefangen 
s t i r b t n i c h t nur er a l l e i n einen unheroischen Tod, sondern auch jene jungen 
Helden, deren moralischen Mut er bewundert. Aber wenn er auf seine eigene 
A r t und Weise i h r e M enschlichkeit zu v e r t i e f e n sucht und s i c h s e l b s t k r i t i 
s i e r t , dann bekommt er zur Antwort: "Du hast diese Pose so lange eingeübt, 
daß Du s e l b s t daran g l a u b s t . " V i e l l e i c h t w i r d das Symbol Bangladeshs j e t z t 
e i n Kind aus F l e i s c h und B l u t gebären, das n i c h t nur eindimensionale Rein
h e i t b e s i t z t . Oder wi r d Grausamkeit und Gewalt, d i e i n jeder Generation 
wiederkehrenden Träume der Jugend, s i c h nur e i n f a c h wiederholen? R i t w i c k 
scheint s i c h schon an der Betrachtung der Tatsache zu er f r e u e n , daß das 
Leben weitergeht: denn wenn es weitergeht, dann auf etwas Besseres h i n , 
obwohl d i e Kenntnis des Prozesses ihm Angst macht. 

Ri t w i c k hatte d i e Welt satt,und das konnte er s i c h n i c h t verzeihen.Schließ
l i c h war er e i n e r der widerstandsfähigsten Filmemacher, d i e Indien hervor
gebracht hat. Anders a l s d i e anderen war er o f f e n und rücksichtslos i n der 
Analyse und Verdammnis des von ihm beobachteten Niedergangs der G e s e l l s c h a f t 
Die anderen Filmemacher, mit dem b r e i t e n Publikum im Auge, z e i g t e n eher 
Ka r i k a t u r e n , indem s i e nur Slogans prägten oder e i n f a c h zu mildem Humanis
mus a u f r i e f e n . R i t w i c k s Helden und Heldinnen haben eine innere Stärke, die 
ihnen zur Selbstbehauptung v e r h i l f t , auch wenn die G e s e l l s c h a f t i h r e Ener
gien immer wieder zusammenschlägt, w e i l s i e Wachstum n i c h t ertragen kann.(.. 

R i t w i c k s Filme s i n d angefüllt mit Teilpanoramen, d i e zeigen, daß d i e Natur 
e i n f a c h zu groß i s t , um dem 'Gefühl des Einzelnen noch Raum zu geben.Das i s t 
schon i n dem Widerspruch i m p l i z i e r t , daß d i e Helden o f t i h r e Gefühle und o f t 
sogar i h r s o z i a l e s S c h e i t e r n durch d i e Poesie der Natur ausdrücken. Diese 
pathetische Täuschung entpuppt s i c h a l s e i n f a l s c h e r K u n s t g r i f f . 

Aus diesem Grund kann i c h R i t w i c k eines i n seinem l e t z t e n F i l m absolut n i c h t 
verzeihen - die k l i s c h e e h a f t e Sequenz der jungen Liebe.(...) H i e r 
k l a f f t e i n gewaltiger Riß i n sei n e r Ästhetik. Technische Mängel kann man 
verstehen. Er hat t e mir erzählt, daß ihm das Geld ausging, und daß er B l u t 
spuckte, a l s er den F i l m drehte. V i e l l e i c h t war er müde - das i s t a l l e s . 
Doch i n den Szenen der Konfrontation mit s e i n e r Frau, oder wenn die junge 
Frau aus Bangladesh auftaucht, z e i g t der F i l m seine gewohnte Dynamik. Die 
E i n s t e l l u n g , wo er mit dem Rücken im Gegenlicht am Fenster s i t z t und se i n 
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Gesicht vor dem blassen Hintergrund wie e i n G e i s t auftaucht, i s t v e r w i r 
rend e i n d r u c k s v o l l . Seine D a r s t e l l u n g eines Betrunkenen hat nach meiner 
Meinung i n der Filmgeschichte n i c h t i h r e s g l e i c h e n . ( . . . ) 

I s t es R i t w i c k s Kommentar zu unserer G e s e l l s c h a f t , daß moderne H e i l i g e so 
sehr zum Alk o h o l oder ähnlichen Untugenden neigen, daß s i e i h r e r K r a f t be
raubt werden, bevor s i e einen dauerhaften Schlag führen können? Sant Tuka-
ram hat durch seine Lieder und die Legenden, d i e das Volk von Maharashtra 
über i h n erzählte, gelebt. Er hat einen dauerhaften K e i l i n das r i g i d e 
Kastensystem getrieben. R i t w i c k muß gehofft haben, auf seine eigene be
scheidene A r t einen globalen Wechsel mitherbeizuführen. In den fünfzehn 
Jahren,in denen i c h ihn kannte, v e r s e t z t e i h n jede o b j e k t i v e K r i s e i n e i -
nen Zustand der Euphorie. Seine kommunistische Erziehung hatte i h n g e l e h r t , 
i n jeder K r i s e oder jedem Zusammenbruch mit neuer Stärke und Hoffnung zu 
handeln. Aber wie v i e l e andere S c h r i f t s t e l l e r konnte er n i c h t o r g a n i s i e r e n . 
Er äußerte s i c h l i e b e r p o e t i s c h . Oder war das seine A r t der Aktion? 

A l s i c h i h n Anfang der sechziger Jahre kennenlernte, hatte er b e r e i t s e i 
nige der mechanistischen und irgendwie fremdgewordenen Methoden s e i n e r 
Kollegen verworfen. Er war h e f t i g enttäuscht von denjenigen K o l l e g e n , d i e 
eine f a l s c h e E i n h e i t a u f r e c h t e r h a l t e n w o l l t e n , und die unter der Zer -
s p l i t t e r u n g a l l e r s o z i a l e n und k u l t u r e l l e n Werte und Bewegungen offenbar 
noch n i c h t genug l i t t e n . KOMAL GHANDAR, der d i e Verwirrung und den gefühls
mäßigen Aufbruch der Heldin mit der Teilung Bengalens und der kommuni
s t i s c h e n Theaterbewegung ve r b i n d e t , wurde von jenen Kollegen b o y k o t t i e r t , 
d i e gerade diese S i t u a t i o n herbeigeführt hatten. 

Aber i n d i e s e r s o z i a l e n Notlage bezog er wieder K r a f t durch den Protoma-
t e r i a l i s m u s des F r u c h t b a r k e i t s k u l t e s . Diese T r a d i t i o n , d i e i n säkulari
s i e r t e r Form den F i l m durch i h r e komplexe S t r u k t u r t r a n s f o r m i e r t , mag den 
Nichteingeweihten a l s bloßes Melodram erscheinen. Mehr noch, durch seine 
ungewöhnliche Verwendung des Tons und d i e Brutalität der Erzähltechnik 
bekommt das Melodram mehr epische a l s t r a g i s c h e Dimension. Seine Episoden 
werden mehr und mehr fragmentarisch und aus gefühlsmäßigen werden kommen
tie r e n d e B i l d e r . Die lächerlichen Elemente des kommerziellen Kinos und 
Theaters werden h i e r auf den Kopf g e s t e l l t und mit sublimer Brutalität ge
geben. Fast das gesamte kommerzielle Kino läßt den Zuschauer durch d i e 
n i c h t g e z e i g t e Sexualität das heimliche Gefühl von Inzest genießen. In R i t 
wicks Filmen, besonders i n SUVARNAREKHA, wird Inzest a l s Akt der Gewalt 
benannt: er zerstört d i e e i g e n t l i c h e Basis von Familienunterhaltung. 

Diese Faktoren lassen R i t w i c k s Filme zu ei n e r lebensstärkenden K r a f t für 
di e Jugend werden. Er v e r s t e c k t s i c h n i c h t h i n t e r einer m i t t e l a l t e r l i c h e n 
oder toten Vergangenheit oder einem dekorativen Indientum. Er i s t auch 
n i c h t z u f r i e d e n mit der k r i t i s c h e n T r a d i t i o n des Romans im 19. Jahrhundert, 
d i e s i c h vom romantischen zum bilder-stürmerischen Wahnsinn des grundsätz
l i c h a n a r c h i s t i s c h - p o l i t i s c h e n Genres bewegte. Wenige nur unter R i t w i c k s 
Zeitgenossen haben diese F a l l g r u b e vermieden, ob s i e nun im F i l m oder i n 
anderen Künsten,auf theoretischem oder praktischem Gebiet tätig s i n d . Die 
Konservativen haben d i e Vergangenheit auf dekorative und theologische Wei
se g l o r i f i z i e r t , während d i e Modernen d i e T r a d i t i o n und Geschichte abge
lehnt haben, um s e l b s t der Gegenwart i h r e Bedeutung zu nehmen. Die Probleme 
der Unterentwicklung haben s i e dazu v e r l e i t e t , s i c h mit Chauvinismus oder 
mit einem völlig fremden Bezugsplan zu z i v i l i s i e r e n . Es i s t , a l s schämten 
s i e s i c h heute i h r e r s e l b s t und i h r e r w i r k l i c h e n Geschichte. 

Ich h o f f e , daß die Jugend, d i e gerade im B e g r i f f i s t , R i t w i c k s Liebe zu 
erwidern, i n Bezug auf s i c h und i h r e G e s e l l s c h a f t weder Scham noch Hoch
mut empfinden wird, sondern daß s i e der Dunkelheit ringsum mit R i t w i c k s 
l e b h a f t e r Agilität begegnet. 



Ich erinnere mich an Tage, a l s er den I n s t i t u t s k o r r i d o r entlangging und w i r 
ih n a l s den Tiger aus Blakes Gedicht anredeten, das er gerne z i t i e r t e . In 
JUKTI, TAKKO AAR GAPPO s c h e i n t er auch daran gedacht zu haben, aber mit e i 
ner veränderten Bedeutung: "Ich brenne, a l l e s brennt... das Universum 
brennt..." 

In: Rani Burra (Hrsg): Indian Cinema '77/ '78.New D e l h i 1978 


