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Im Zweiten Weltkrieg \\ aren auf alliierter Seite 1ahlreiche Kriegsberichterstatter 
im Einsau. die der Be, iilkerung in der fernen HL·imat mehr oder\\ eniger C\plizite 
Darstellungen , ,m der Lage an der Front und dem Kriqisalltag der Soldaten lie
ferten. Die kon, entionalisiCrtl' hmn dieser Berichll' kunme jedoL·h . ..,o Barbie 
Zeli1er. nicht mehr ange,\ andt \\ erden. als die alliierten Truppen bei ihrem Vor
marsch die Kor11entratiunslager befreiten. Zum einen bestand die vordringliche 
Aufgabe der amerikanischen und britischen Reporter nun darin. die Zweifel an der 
Existenz der Lager auszur/iumcn. die nicht 1ulctzt auf die , orangegangcnc Ignn
ran1 der Presse gegenüber Zeugenberichten und den\\ enigen fotografischen Bele
gen ( hauptsüchlich aw, dem besetzten Pulen. ab Sommer 19-+-+ dann auch aus 
.'\lajdanck) zurückging. Zum andL·rcn \\ ar es für die un, orbcreiteten Berichterstat
ter unmöglich. für das. ,, as sie in den befreiten Lagern , orfanden. eine plausible 
Geschichte zu konstituieren. Dies erklürt. so die :\uturin. ,, arum die Reportagen 
keine Analyse oder Erklürung für die Ereignisse lieferten. sondern selbst zu Zeugen
berichten wurden. 

In Barbie Zcli1crs Buch Re111e111/Jeri11g ro Forgct geht es um den Akt des 
Zeugnisablegens ( .. thc act of bcaring \\ itncss .. ). auf dem die Berichte aus den be
freiten Konzcnt,ation,lagern in der amerikanischen und britischen Presse basie
ren. Wiihrcnd der L:mgang mit Fotografien in der Pre,,c rnr 19-+:'i ungcklürt. das 
Vcrhültnis Z\\ ischcn Journali,ten und Fotografen , on Spannungen geprägt war. 
wurde der Pres..,cfntografic mit der Befreiung der Lager eNmab eine pri, ilcgicrtc 
Stellung cingcr/iumt. Diese führt die Autorin jcdl1L·h gL'rade nicht auf den 
indöikaJi..,chcn Charakter fotografischer :\ufnahmcn zurück. ,ondcrn auf ihre 
intcrprctati,c und symbolisL·he Dimcri-,ion. Die bisher der Fotografie wgeschric
bcne Ei!!cnschaft. Situationen abzubilden bz,,. ;u bocugen. ohne deren Bedeu
tung 1u klüren. kcm11eichnetc im konkreten Fall der Reportagen au ... den befreiten 
Lagern gerade die sonst ... innkonstituicrcnden Wortberichte. Ihre spe1ifische Rhe
torik 1cichnct ... ich u. a. durch dctailgenauc Beschreibungen. den \'erzieht auf .-\na
ly sc und Interpretation. so,,ic durch 1ahlr<:?ichc \'cm ei ... c auf .-\ug<:?nzeugcn I L'ber
lebcndc. SS-Angchiirigt'. deutsche Anwohner. alliierte Soldaten und oftüielle De
legationen) au .... Die \\'ortbeitr:ig<:? der Reportagen cni...prechcn damit den nicht
interpretierenden b1,,. nid11-analysiercnden Beschreibungen \ on Zcugcnherichten. 
Dadurch habe ... ich di<:? hlll1grafic , 011 ihrer realit:itsbocug<:?nden Funktion lösen. 
ihres\ mbo]i..,L·hc Dimcri-,ion in d<:?n \'ordcrgrund treten können. so Zelizcr. Spai
fisd1L: Bildkompositi,mcn und-inhalte. ',()\\ic die je,\eilige Priisentation in den Zci
tun!!en und Zeit,chriften habe den Bildt'rn übL·r die lediglich rcfercnzi<:?llc . .\bbil
du1;g hinau ... Bcdt'Utung , alicht'll. SP ... teilt ZclilL'r 111 ihrer Bildanaly ,e bci ... pit'b-
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weise fest. dass 1.ahlreiche Fotos den Blick von Zeugen auf die Gräueltaten der 
Na1.is festgehalten und nehcn der Dokumentation des konkrd Ahgchildeten damit 
auch da1.u heigctragcn hahcn, ·Zeugenschaft' als allgemeineren Kontext der Fotos 
1u installieren. Untcrslüllt werde die Tran,fonnalion der Fotografie in ein Symhol 
1.us:it1.lich \Oll ungenauen Titeln und Bildunter,chriftcn sowie von fehlenden Bc-
1ügen zwischen Foto und Tc.xi. Aufgrund dieser unztireichendcn Präsentation könne 
aus konkreten Ahhildungcn ein Syrnhol für die 'Gräueltaten der Nazis' werden. 
Die in Zeitungen und Zeitschriften ahg:edruckten Fotos aus den hefn:itcn Konzen
trationslagern versteht Zeli1.er also nicht nur als Dokumente. sondern auch als Sym
hole. mit denen die Ereignisse interprctierhar und funktionalisierhar wurden. 

Die Autorin stützt diese Beobachtung auf zahlreiche Beispiele. die sie nach 
Berichterstattung: in Wort und in Bild unterscheidet und in jeweils einem Kapitel 
hehandelt. Ihre auf zahlreiche Quellen gestützte Recherche erschließt spannendes 
Material und kommt zu erstaunlichen Ergehnissen. Leider präsentiert Barhie Zelizer 
ihre Erkenntnisse in einer derart hcschreihenden und teilweise redundanten Form. 
dass ihre Thesen untergehen und der oben hergestellte Zusammenhang heim er
sten Lesen kaum erkennbar ist. Auf zahlreiche am Anfang des Buches ausgelegte 
Spuren kommt sie im weiteren Verlauf nur noch ohertlächlich zurück. so z.B. auf 
den institutionellen Rahmen. in dem die Fotos aus den hefreiten Konzentrationsla
gern entstanden sind und puhliziert wurden. oder auf die Haltung der amerikani
schen und hritis;:hen Leser zu den dargestellten Gräueltaten. Dass der lJnglauhe 
der amerikanischen und hritischen Be\ölkerung gegenüher den Lagern aufgrund 
der Fotoberichte in Entsetzen umgeschlagen ist. steht für Zelizer fest. weitere Aus
führungen macht sie dazu jedoch nicht. Auch der Zusammenhang rnn kollektivem 
Gediichtnis und Forografie verhleihl in Zelizers Buch lediglich auf der beschrei
henden Ebene. womit die eingangs durch Verweise auf Bild- und Gedüchtnis
rheoretiker erzeugte Erwartung des Lesers~ gerade auch im Vergleich mit anderen 
Puhlikationen tu diesem Thema (z. B. Cornelia Brink: Ikonen da 'v1'rnich11111g. 
1998) - enttäuscht wird. 

lm ,weiten Teil des Buches 1eichnet die Autorin den weiteren Umgang mit 
den KZ-Fotografien in der Presse nach. In den ersten Jahren nach der Befreiung 
stellt sie einen hohen Verhreitungsgrad der Bilder fest. durch die ihr symholischer 
Wert gefestigt wurde. Üher die allgemeine :'iotwendigkeit der Zeugenschaft. aus 
der verantwortliches Handeln gegenüher :ihnlichen Ereignissen resultieren sollte. 
herrschte nach Zelizer bis Ende der\ ierziger Jahre Kon-,ens. Nach Jahren des Ver
gessens habe dann erst Ende der siebziger Jahre die Erinnerung wieder eingesetzt. 
wohei die Fotografien durch ihre massenhafte Verbreitung erneut eine zentrale Po
sition besetzten. Allerdings stellt Zelizer fest. dass die Bilder ihre ursprüngliche 
Kraft verloren haben. die die Autorin in der Kopplung rnn Zeugenschaft und dar
aus resultierendem Verantwortungsgefühl der Betrachter sieht. Es \ erwundert da
her nicht. dass die Viq1alisierung aktueller Ereignisse I Bosnien. Ruanda). die an 
die Darstellungskom cntioncn der K7-F-ot<h anschlid.\en. kaum noch ReaktiollL'll 
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auslösen. Durch den hohen Symholgehalt der Bilder. Jen sie, 1111 ihren historis~:hen 
Vorglingern gewissermaßen gl'erht hahl'n. kann das konkrl't :-\bgl'hildl'te übt'rse
hen und in einen gröberen Rahmen der ·Geschichte der Grüut..'ltaten · eingeordnet 
werden. ohne - nach Ansicht der Autorin - dabei Handlungsbl·darf hernirrnrufen. 

Hinsichtlich der d1.?utschen Krieg,ht'teiligung im K11,m u. die u. a. durch die 
Prüsentation rnn Fotngrafien 1.?inc Legitimation erfuhr. greift diöe Schlußfolg1.?
rung jedoch zu kurz. Vor diesem Hintergrund wird vielmehr deutli~·h. dass sich dil.? 
Bedeutung der Bilder jeweils aus ihrer spezifischen Kontt·xtualisierung l'rgibt und 
eine Analyse ihrer jeweiligen politischen Relevanz nie den Zusammenhang mit 
anderen (militärischen. ökonomischen. politischen) Praktiken au, dem Blick ,er
lieren sollte. 
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