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Kunst ist Freude
Der Goterist Rophoet Rigossi ubergibt noch
25 Johren seine Goterie on SOON.

Musikfestivo[ Norient 2016
Beruhrendes, AufwuhLendes, Witziges, Wut,
Verbtuffung, Erheiterung und Begeisterung.

Shokespeore ohne Shokespeore
Worum inszeniert mon heute und ousge-
rechnet on diesem Theoter?

<<Shqkro>> - souberer Rock
Die BLutezeit des Hordrock ist schon longe
voruber, Es [ebe der Hordrock!

Linie
Eine Linie von 46,69 Metern von Christoph
Rutrmonn im Kunstmuseum Sotothurn,

Monifesto
Die Monifesto L1 in Zurich: Ein lnterview mit
Christion Jonkowski,
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Kunstperformance in der
Zunftstadt
Von Nana Pernod

Mit Christian Jankowski kuratiert
ein Kiinstler die renommierte euro-
pdische Biennale fiir zeitgeniissische
Kunst <Manifesta 11>. Ziirich ist die-

ses Mal die auserwdhlte Metropole,
die der Kunst ihre Reverenz erwei-

sen wird. Christian Jankowski dussert

sich im Interview mit Nana Pernod

iiber seine diesbeziigliche Arbeit aus

der Perspektive des (Performance-)

Kiinstlers. Dabei ging es vor allem

auch um die Identitdts- und Wahr-

nehmungsprozesse, die mit Kunst
ausgeldst werden ktinnen und derer

sich das Konzept der <Manifesta 11>

bedient.

Herr Jankowski, iiber die <Ma-

nifesta 11> und Sie als Kurator ist
schon sehr viel geschrieben wor-
den. Alle blicken erwartungsvoll auf

Christian

Jankowski, Kurator
Manifesta 11, Foto:

Livio Baumgartner.

@ Manifesta 11

Vordere

Doppelseite:

Rendering des

Pavillon of Re-

flections. A ETH

Srudio Emerson

Manifesta 11 - Die europdische Biennale fiir zeitgeniissische

Kunst

\;erschiedene Orte Ziirich: Pavillon of Reflections (Ndhe Belle-

r,ue), Migros Museum ftir Gegenwartskunst, LUMA Westbau /
P00L, Kunsthalle Ztirich, Cabaret Voltaire u. w.

rvr.vw.manifesta.org

11. Juni bis 18. September 2016

Christian Jankowski
nWhat People Do For Money: Some Joint Ventures>>

in Diskussion mit Kathleen Biihler, Kunstmuseum Bern

Donnerstag, 3. Marz, 18:15-20:00 h

Kino REX, Schwanengasse 9, 3011 Bern
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das Kunstereignis in der Schweizer
Wirtschaftsmetropole, mit der Sie

den ganzen Stadtraum beleben wer-
den. Ihr Konzept und das Thema
<What People Do For Money: Some

Joint Ventures> ist sehr bodenstiin-
dig und keine Theoriewolke, was sie

von vielen anderen Biennalen klar
unterscheidet. Was zeichnet es be-

sonders aus?

Fiir die Entstehung der iiber dreis-
sig Kunstbeitrdge bringe ich in den

sogenannten Joint Ventures Berufs-

leute mit Kiinstlern zusammen. Das

ist ein einmaliger Prozess, der fiir
beide Seiten neu ist. Aus diesem ent-

steht dann einerseits eine kiinstleri-
sche Auseinandersetzung mit dem
jeweiligen Beruf und anderseits wird
die Begegnung selbst anhand eines

Films zum Werk iiber das Werk. Das

Filmen iibernehmen zudem Schiiler

und Studenten, keine Profis. Kunst
soll so zwischen den Profis und dem

nichtkunstaffinen Publikum statt-
finden. Es ist auch das erste Mal im
Rahmen einer solchen internationa-
len Ausstellung, dass alle ausgestell-
ten Kunstwerke vor Ort und in der-

selben Zeit entstehen. Es wird nichts
<<herangeschafft>. In Ziirich wird so

in Ziirich Erschaffenes, Erlebtes und
Entstandenes zu sehen sein.

Gab es Schwierigkeiten bei der
Findung der <Gastgeber>, das heisst
der Berufsleute, die da mitmachen
wollten?

Nein, die meisten Angefragtenrn-
ren motiviert mitzumachen. Sch$i}
rig war es vielleicht in dem Sim'
als einige Berufsleute ihre !'orsteF
lungen ihres Berufes in den Wertrn
der Ktinstler finden wollten, \t"il,!l rll-
tiirlich nicht so gemeint war. Auch

Uberraschungen gab es und teih*cfim
starke Reaktionen wegen einer Perr
pektive, die ein Kunstschaffender d
einen Beruf wirft. Aber alles in alkn
war es fiir die meisten Beteiligten
eine sehr bereichernde Erfahrury,
die teilweise auch neue ldentifiknF
onen schuf.

Was meinen Sie mit dem Erstl4
fen neuer Identifikationen?

Die Berufsleute und ihre bendF
che und private Umgebung sahen den

Beruf und ihren Protagonisten pl6tz-

lich auf eine andere Art, nahmen ilur

aus einer ktinstlerischen Perspektirt ffi
wahr. Zudem wurde iiber diese Be
gegnung und das Erschaffe: - ::
kiinstlerischen Perspektir e e-. -

bindung zu Kunst, die enr as 1.. -

schuf, eine neue Identifikai--,
dem, was in der <Manifesta . -

mit und in Ziirich passiert. Dc. -

eine Moglichkeit des PersPr\ -

wechsels der Beteiligten, des ? -:

kums mit dem Anlass in Gang.

Sie stellen einen Teil der \\-eri'i
aber auch in Institutionen rtie le-
Helmhaus und der Kunsthalle aus Z -'
dem wird eigens fi.ir die <lt{anifesi.
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11> ein Pavillon am See auf der Hiihe
des Bellevues errichtet. Welchen Be-

zug zueinander haben die drei Aus-
stellungsorte und was gedenken Sie

damit zu erreichen?
Es ist eine Art Dreiklang-Aufstel-

lung. Das Joint Venture findet bei den
Berufsleuten an ihren Arbeitspldtzen
statt. Hierhin kommt als Publikum
vor allem zuerst das Umfeld, das

heisst Berufskollegen oder die Fami-
lie des mitwirkenden Berufstdtigen.
Dann erfahren diese Besucher, dass

ein Teil der ausgestellten Kunstwerke
eben auch anderswo, an sogenannten
<<klassischen Orten> der Kunst, sprich
Museen, gezeigt wird und sie gehen

vielleicht aus Neugierde dorthin, um
den Bekannten im Werk des Ktinst-
lers nochmals im andern Umfeld zu

erleben. Und dann erfahren diesel-
ben Besucher, dass noch ein Film
iiber die Zusammenarbeit und das

Entstehen der Werke gedreht wurde
und machen sich dann vielleicht noch
zum <Pavillon of Reflections>> auf, um
ihn anzuschauen.

Was passiert genau in diesem Pa-

villon, der eigentlich auch als Bade-

anstalt und Bar konzipiert ist?
In den Filmen wird der Entste-

hungsprozess der Kunstwerke, die
aus den Joint Ventures hervorgingen,
sowie die Reaktion des spezifischen
Publikums auf das Resultat gezeigt.
Die Banker interpretieren ihr Werk,
die Bdcker das, was sie geschaffen
haben, etc. Man sieht in den Filmen
also auch direkte Interventionen
des dortigen Publikums, der dorti-
gen Protagonisten. All dies bewirkt,
dass sich das Publikum im Pavillon
direkter angesprochen fiihlt, sich
mit den vielfdltigen Mdglichkeiten
der Kunstinterpretation zu beschdf-
tigen. Da Reflexionen an sich eine
geistige Arbeit sind, kann man als

Kontrastprogramm sich sofort auch
krirperlich betdtigen und direkt ins
Wasser springen und dann an der Bar
einen Drink nehmen. Das sind dann
noch mehr sinnliche Erfahrungen.

Neben Kiinstlern und Gastgebern
sind auch <Laien> beteiligt. Studen-
ten oder Schiiler filmen den Arbeits-
prozess. Welche Idee steht dahinter?

Es ist eine Mischung aus Kon-
trolle und Kontrollverlust. Unsere

Crew besteht teilweise aus Laien und
teilweise auch aus Alumni und Stu-

denten der Ztircher Hochschule der
Kiinste ZHdK, die schon sehr pro-
fessionell arbeiten. Der Vorteil mit
Laien und jungen Professionellen
zu arbeiten, ist, dass Routinen noch
nicht so eingefahren sind. Kunst soll
in diesem Fall auch aus der Situation
entstehen, die man nicht vorherse-
hen kann. Gerade diese Art der Uber-
raschung, des Zufalls wird gestttzt
von einer Filmcrew, die noch weni-
ger auf Unerwartetes vorbereitet ist.
Auch wird so die Filmcrew, in diesem
Falle Schiiler und Studenten, pldtzlich
Teil des Werks. Das wiederum schafft
eine Identitdt mit dem Erlebten und
Entstandenen - in und von Ztirich.

Sie erklflren im Jubillumsjahr
von DADA das Cabaret Voltaire zum
Zunfthaus der Kiinstler. Damit kntip-
fen sie einerseits an die Tradition
der Ztinfte an und anderseits auf die
Arbeitshaltung der Einwohner in der
Zwinglistadt. Welches Ziel verfolgen
Sie mit dieser Umbenennung? Was

soll da stattfinden?
Ich mrichte hier an die Geschichte

von Zi.irich als Zunftstadt ankniipfen.
Da schlossen sich die einzelnen Be-

rufe zu Vereinigungen zusammen.

Im Zunfthaus der Kiinstler kann man
auch Mitglied werden, dies geschieht
aber durch Partizipation und nicht
durch blosse Berufszugehtirigkeit.

Als Kiinstler kann man sich mil .

nem Berufstdtigen zusammentun -.- '

eine Performance im Zunfth&uS ,:-
Kiinstler veranstalten. Von da ar '

man Mitglied in der Zunft der KL.:..'
ler und kann dann auch <konSUt...:

ren>>. Man kann aber nicht eini'.
nur konsumieren, indem man e-:..-
Eintritt zahlt. Hier geht eS uilt --:

teiligung, Mitwirken. Das Ziel die..-
Zunft der Kiinstler ist es, eine P,,. '

form zu schaffen, wo sich engag..-.,
Kunstschaffende gegenseitig in.:
rieren und ein Diskurs untereir--,
der stattfindet, auch dariiber, u-ie . -

Kiinstlerdasein mit Werk und Le': . -

in Ziirich wahrgenommen wird. r': .
im Stadtleben integriert ist.

Wie ist es fiir Sie als Ktnstle:
diesen Grossanlass zu konzipierer
ztt organisieren und umzusetzer
Wtirden Sie sagen, dass bei all de:

anfallenden Organisationsarbeit Ir:
Ktinstlertum hinter einem Kunstma-
nager verschwindet oder bleibt es

dominant und hinterlasst eine spez,

fisch kiinstlerische Spur in Ihrer -t'
beit? Wie erkennt man eine solchel

Das Konzept, das sich im Titel .i.
<<Manifesta 11> spiegelt, und dess.:'
Auslegung bergen viele Uberraschu:,
gen und unvorhersehbare Situatione.
und damit auch viele Risiken. Das -:
ein Hauptmerkmal der kiinstlerisch..
Arbeit an sich und meiner im Spezi.
len. Da zeigt sich vielleicht, wos lTli,l

als eine <ktinstlerische Spur> in me-

ner kuratorischen Arbeit bezeichne.
konnte.

Mit vielen Menschen zusamme:
zuarbeiten, ist nicht immer ein sei:
effizienter Arbeitsprozess, es gi'r

Doppelspurigkeiten, was aber be-

dieser Griisse nichts Ungewiihnliche.
ist. Das birgt aber auch Mtiglichkei
ten: Neues und Ungeplantes kann s:

entstehen.
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Ztirich gilt sicher, wie Sie auch
bereits erwhhnt haben, als die Kunst-
stadt im Sinne guter Kuratoren und
Kuratorinnen, Kunstfachspezialis-
ten, des Kunsthandels und des regen
Galeriewesens. Dennoch fehlt hier
ein nattirliches Allgemeinverstind-
nis fiir das Ktinstlerische an sich, das

vor allem auch ein Ktinstlerleben und
-schaffen umfasst, das sich doch sehr
von dem eines Bankers, Juristen oder
Beamten unterscheidet, die mass-

geblich den Charakter von Ziirich
pr6gen. Wollen Sie eine Art (Kunst-)

Wahrnehmungslnderung mit Ihrer
<Manifesta 11> initiieren und wenn
ja, wie?

Die Anlage des Ausstellungskon-
zeptes in diesen Joint Ventures und
die Reflexion iiber diese Arbeiten
enthalten ein Identifikationspoten-
zial mit den Beteiligten und ihrem
beruflichen und perscinlichem Um-

feld. Genau da greift ein neuer Wahr-
nehmungsprozess der Kunst: Kunst
wird nicht mehr nur als Fremdobjekt
in Museen oder Galerien wahrgenom-
men, Kunst greift hier mitten ins Le-

ben, ndmlich in den Beruf und wird
Teil davon. Das Publikum, das zwar
Kunst vielleicht besitzt und anschaut,
aber mit dem Prozess der Kunstent-
stehung und ihrem Eigenleben nichts
am Hut hat, wird hier beteiligt. Die-
ses <<Beteiligen> ist Teil der Identifi-
kation mit den einzelnen Projekten
und kann so auch langfristig viel-
leicht eine Wahrnehmungsdnderung
beziiglich dem, was Kunst ist, anre-
gen.

Wie wollen Sie vermeiden, dass

die <Manifesta 11> nicht nur ein
kurzatmiger Glanz- und Glamour-An-
lass wird?

Indem wir zum Beispiel keine Ga-

laerdffnung machen. Damit wollen
wir den Charakter der <Manifesta 11>

aufzeigen, n[mlich: an vielen Orten
der Stadt finder die <Manifesta 11)

statt und zwar gleichzeitig, nachein-
ander und voreinander. Darum gibt es

auch Vorerriffnungen, die als Zielpub-
likum vor allem auch das Umfeld der
Gastgeber (Berufstdtigen) haben.

Es ist immer ein besonderes Er-
eignis, wenn der Kurator zugleich
Ktinstler ist, denn er versteht die
Kunst und das Kunstschaffen wirk-
lich und kann so vielleicht besser
einen direkten Draht zu den betei-
ligten Kunstschaffenden herstellen.
Auch die Selektion der ins Konzept
passenden Arbeiten ist miiglicher-
weise prflziser. Empfinden Sie das

auch so? Wie gingen Sie vor, um die
passenden Kunstschaffenden zu fin-
den?

Es spielten viele Faktoren eine
Rolle. Bekanntes und Unbekanntes
sollte Platz haben und schliesslich ist
es so, dass die <Manifesta 11> auch
mit anderen Kiinstlern mtiglich wdre

- es gibt keine abschliessenden Kri-
terien, welche Kunstschaffenden am

besten passen. Wo Menschen han-
deln, entscheidet auch Begegnung,
Zufall, Persrinlichkeit und Fehlent-
scheidung.

Stimmt es, dass die ganze <Mani-
festa 11> fiir Sie so etwas wie ein Ge-

samtkunstwerk ist? Eine Durchtriin-
kung von Ihrer Idee der Performan-
cekunst mit ortsansissigem sowie
internationalem Kunstschaffen und
dem Geist Ziirichs?

Das ist nicht mein Gesamtkunst-
werk, kann es gar nicht sein, da ich als

Ki.instler nicht im eigentlichen Sinne

beteiligt bin. Welches Label man da-

fiir auch verwendet? Vielleicht am

ehesten eine grossmaschig angelegte
Kunstperformance mit vielen Perfor-
mern? In zwanzig bis dreissig Jahren
wird man darauf zurtickblicken und

eine Wertung treffen kdnnen, was die
<Manifesta 11> war und was sie nicht
war. Jetzt fehlt die ndtige Distanz.

Der Begriff <Manifesta> enthtlt ja
so etwas wie das 0ffentlichmachen
von Zielen und Absichten in diesem
Falle von kiinstlerischen Zielen und
Absichten. Ein Hauch des Politi-
schen haftet diesem Begriff an. Soll

die <Manifesta 11> auch als ein po-
litisches Statement gelesen werden?
Wenn ja, in welcher Art und Wbise?

Der Prozess und die Anlage des

Konzeptes in den Joint Ventures sind
per se politisch oder krinnen so gele-
sen werden. Was aus der Begegnung
<Gastgeber- Kiinstler> entsteht, kann
auch ein politisches Statement sein.

Das wird aber erst in der Situation
und vom Kunstwerk selbst und vom
Publikum gemacht und nicht von mir
als Kurator fiinf Monate vor der Aus-
stellung.

Was soll Ztirich und den Ziirchern
von der <Manifesta 11> bleiben?

Starke Erinnerungen. Die Satel-

litenstationen bei den Gastgebern
kiinnten erhalten bleiben, wenn es

eine Ubereinkunft zwischen dem

Kunstschaffenden und dem Gastge-

ber gibt. So bliebe auch etwas Kunst
ilbrig. Die Kunstschaffenden krinnen
ihre Werke aber auch mitnehmen und
anderswo ausstellen. So wtirde Ziirich
in die Welt getragen.

Und was heisst das fiir Ihre zu-
kiinftige Arbeit als Kiinstler? Wird
man Sie vermehrt in Kuratorien
wichtiger Ausstellungen sehen kOn-

nen?

In der nechsten Zeit strebe ich
kein Kuratorium eines Grossanlasses

wie diesen hier an. Das Schwerge-
wicht wird auf meiner ktinstlerischen
Arbeit liegen. Fragen Sie mich dann
aber bitte in zehn Jahren wieder.
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