
Harold Marcuse 
I. 

Die museale Darstellung des Holocaust an Orten ehemaliger 
Konzentrationslager in der Bundesrepublik ' 

. ' 

Reule ist es fast selbstverstllndlich, daB Ausslellungen an Orten ehemaliger' Kon
zentrationslager in der Bundesrepublik die Geschichte des Holoca•ISt meht oder weni
ger ausfiihrlich prlisentieren.1 Sucht man nach solchen musea1en Darstellungen in den 
spaten vierziger und in den ftJnziger Jahren, sieht die Lage ganz anders aus.2 Obwohl 
sehr konkrele Hinweise und Infonnationen Uber die syslematische Ausrottung der 
Juden schon wahrend der Kriegszeit vorlagen,' scheint das entspre:hende BewuBtsein 
vom AusmaB der fabrikmaBig betriebenen Flie8banderschie8ungen und -vergasungen 
von Menschen sowohl bei den Alliierten als auch bei der deutschen BevOlkerung 
wahrend des ersten Jahrzehnts nach dem Krieg nicht vorhanden gewesen zu sein. Wie 
weiter unten ausfilhrt wird, wurde dieses Bewu6tsein erst ab Ende der ftlnziger Jahre 
durch Massenmedien und Gerichtsverllandlungen geschaffen. 

Fiir die Jahre vor ca. 1960 kann man jedoch die Bezeichnung ,,museal'" auf die 
bewuBte Konservierung und Gestaltung der Orte der NS-Verfolgung und Vemlchtung 
beziehen, und den Begriff Holocaust von der spezifischen Bedeutung der 
Massenennordung der europaischen Juden urn andere Verfolgu!II~S- und Massent(}
tungsprogramme der ~S-Machthaber erweilem (z. B. ,,Euthan1sie"; Tll~UQ i-on 
sowjetischen Kriegsgefangenen, Sinti und anderen Minderfleiten, sowie die brutale 
Verfolgung von Regimegegnem aller Art). Diese erweilerte Themenstellung kOnnle 
folgendermaBen Iauten: Die Darstellung des Holocaust durch die Oestaltung de~One 
ehemaliger Konzentrationslager in der Bundesrepublik. ' 1 

' 

Verschiedene Gruppen haben und batten untCrschiedliche Aumnssungen von'dem, 
was ,der Holocaust" sei. Diese Auffassungen h!ngen sehr eng mit dem Erlebten und 
Erfahrenen bzw. Erlemten jeder Gruppe zusammen. '· ~, 

Am Ende des Krieges sprach man nicht vom ,,Holocaust", sondem ~on ,,Naziver~ 
brechen" (,,Nazi atrocities") und assoziierte damit Namen wie Ohnfruf, Nordhausen, 
Gardelegen, Buchenwald, Bergen-Belsen oder Dachau - One, di,e, Uberslit von Ge
birgen von L.eichen und Sierbenden, von den Alliierten Uberrannt worden und rage
und wochenlang die Medien beherrschlen. Heute hat sich diese Vorslellung konsolidiert 
und verfestigt, wie das 1984 fiir die Stadt San Francisco geschaffene Holocaustdenk-

Monica
Typewritten Text

Monica
Typewritten Text

Monica
Typewritten Text
in: Erinnerung: Zur Gegenwart des Holocaust in Deutschland West und Deutschland Ost (Frankfurt: Haag and Herchen, 1993), 79-98



80 Harold Man;use __ _ 

mal von George Segal ein in Bronze gegossener Leichenhaufen hinter Stacheldraht 
- belegt4 Aber dicses Image wird nunmehr mit dem Namen ,Auschwitz" (d. h. 
Auschwitz-13irkenau) in Verbindung gebracht, also mit dem fabrikmaBigen Menschen
mord durch Gas. Diese Vorstellung soli im folgenden als die vom ,dreckigen KZ" 
bezeichnet werdcn. Die damalige Vorstellung von der m<Jrderischcn, undifferenzierten 
Massenbrutalitilt ist relativ nahtlos in die heutige der brutalen, systematischen Mas
senvernichtung fihergcgangen. so wie wlihrend des Dritten Reiches in umgekehrter 
R ichtung die ,saubere" SchlieGung und Einebnuug von Treblinka ill das grauenhafte 
Aufrtiumen von Bergcn-Bclsen liberging. Die Nachkriegshistorie hat die von den 
NS~Machthabern verwischten Spuren erst sukr,essiv wicder erschlossen.

5 

Die Vorstellung der Alliierten und vieler heutiger Gmppen vorn ,,dreckigen KZ" ist 
jedoch eindimensi<mul. Das hciBt sie bertlcksichtigt keine zeillichc und raumliche 
Entwicklung des KZ-Systcms. Die Lcichenbcrge werden als Normalzustand der 
Konzentrationslager seit 1933 zuriickprojiziert, bzw. die systematische Ausrottung von 
Menschen durch Gas wird als von ,,Anfang" an existierender Plan ~ngenommen.~ So 
grauenhaft cs in den deutschen Konzentrauonslagem vom ersten 1 ag an zugmg, so 
viel schlimmer waren die Zustiinde Anfang der vicrzigcr Jahre und gegen Ende des 
Kricges, wHhrend .der Gebrauch von Haftlingen in den ROstungsindustrien anfanglich 
gewisse Vcrbesserungen mit sich brachte8 Ebenfalls gab es groBe Unterschiede zwi
schen den einzelnen Lagem: Dachau und Buchenwald boten geradezu ,gUnstige" 
Oberlebenschanccn verglichen mit Mauthausen oder Flosscnbilrg, die an Grauen wie
dcrum von Auschwitz und Majdanek tibertroffen wurden. 

Die ehemaligen Haftlinge (und einige sich heute flir die KZ-Geschichte interessie
rcndc Gmppen) huben dagcgen ein ,,mehrdimensionales" Verstlindnis vom ,.dreckigen" 
KZ-System, das zeltliche und riiumliche Untcrschiede kennt und nach den betroffenen 
Gruppen differenziert. Dieses VersUindnis gcht vom weitercn llegriff des Holocaust 
aus, hat sich im Laufe der Zeit abcr auch vertindert. Insbesondere ist das BewuBtsein 
(auch der ehemaligen politischen KZ-Haf11ingc) von der Verwendung der KZ nlcht nur 
als lnstrumente politischen 'Ilmors, sondem auch mssistischer Staatspolitik seit Anfang 
dcr sechziger Jahre wesentlich gestiegen, 

Es gibt auch cine GegenvorsteHung zu dcr des ,.dreckigen" KZ. Diese Auffassung 
wird sclten klar artikuliert: sie konunt zumeist indirekt zum Ausdruck in Aussagcn wie 
die des Nieht·gewuBt-Habens. Man kann davon ausgehcn, daB diese Vorstellung ins
besondere von dcnjenigen vcrtret.en wird, die cincn ,SchluBstrich" ziehen bzw. den 
lloloca~st auf die cine odcr andere Weise relativicrcn odcr verharmlosen wollen. Da 
diese Vorstellung ihrcn Ursprung in der of!'lz.iellcn Nazi-Darstellung der Konzen
trationslager (aus der Vorkriegszcit)9 als cine Art mustcrgultige, ordenlliche, aufge
raumte ,Arbeitserziehungslager" hat, wird diesc Vorstellung im folgendcn als die vom 

.. s:auhercn KZ'' bezeichnet. 10 
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Natilrlich gibt es viele Schattierungen und Variationen zwischen den beiden Vor
stellungspolen ,dreckig" und ,sauber", die sich insbesondere nach den Gruppen und 
ihren rndikal differierenden historischen Erfahrungen und gegeuwiirtigen Interessen 
richten. Dennoch haben sie einen heuristischen Wert und kOrmeo zum Verstandnis der 
KZ-/Holocaustrezeption in der Bundesrepublik beitragen. 

Die Haupthesc der folgenden Ausfiihrungen lautet: Das jeweilige museal vermittelte 
Bild ,des Holocaust" kann als Versuch verstanden werden, cine von diesen 
Vorstellungsidealtypen in der Offentlichkeit durchzusetzen. Es gibt vier relativ klar 
abgrenzbare Phasen in der Geschichte der BemUhungen, ein bestimmtes Bild von den 
ehemaligen Nuzi-KZ in Westdeutschland zu vermitteln. Diese P'hascn stebcn mit be
stinunten Gruppen in Zusammenhang und gclten flir aile ebcmaligen KZ in der Bun
desrepublik, wobei es zu zeitlichcn Verschiebungen je nach Ort kmn. Diese Varialionen 
sind durch die Bcsonderhciten der ortlichen Nachkriegsgeschic:htc sowie durch die 
Gesehichte des jeweiligen K7..s selbst z.u erkl~ren. 

Die vier Phasen 

L Die Phase der Besatzungsmacht erstreckt sich von der Befreiung bis etwa zum 
Jahresbeginn 1948, als der Ost-West-Gegensatz nicht mehr tlffentlich zu leugnen war. 
(n diescr Zeit dienten die ehemaligen KZ als Interniemngs- und Arbeitslager zur 
strafweisen Umerziehung der Deutschen. Die Sieger vermiuelten ein Bild vom Holo
caust, das die Brutalitiit und Menscbenverachtung im alltaglicben Umgang hervorhob. 

2. Da die Besatz.ungmachte im Kallen Krieg bei den Westdeutschen Verbilndete 
suehten - viele ehemalige Haftlinge st:mden dazu qucr -, durften deutsche Beh6rden 
untcr Ausschaltung der e'hcmals Verfolgten von etwa 1948 an in einer zweiten Phase 
eigenmachtig iiber die Lager bestimmen. In dieser Periodc wird das Bild vom ,,.saube
rcn" KZ schrittweise verwirklicht, vor allem durch die Beseitigung von Zeugnissen 
und den Abbau von anschaulichen Oberresten. 

3. Erst nachdem die heille Phase des Wirtschaftswunders im vollen Gange war und 
die ehemaligcn Hafllinge sich intemational nrganisiert batten, also etwa ab Mitte der 
flinziger Jahre, bekamen die Behorden emsU1afte Konkun·enz. In einem Thuziehen das 
in Dachau bis Ende der sechziger Jahre andauerte, haben die ehemals Verfol~ten 
Gedenkanlagcn hilchst unterschiedlicher Auspragung durchsetzen konnen. So wurde 
in Dachau bis 1965 ein aufger'Jumtes, denkmalgeschtitztes Lagergebiet mit Museum 
und Bibliothek verwirklicht; in Bergen-Bclsen !966 cine kleine unbetrcute Ausstellung 
aullerhalb des eigentlichen Lagerbereichs, das zu Wald und Wiese geworden war; und 
in Neuengammc 1965 nur eine schlichte Dcnkmalsanlage am Rande des in ein Ge
fangnis verwandeltcn ehemaligcn KZs. Diese LOsungen waren allesamt mi..ihsam er~ 
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rungene Kompromisse und versuchten, eine mehrdimensionale Vorstellung von den 
,dreckigen" KZ aus den zuf3.llig crhalten gebliebenen Oberresten zu rekonstruieren. 

4. Die Ictzte Phase wird durch eine gegenl3ufige Tendcnz charaktcrisiert, die von 
den nach dem Krieg geborenen Gcnerationen vorangetricben wird; sie setzt etwa 1970 
ein. Vielfach wird die Ausstrahlung des ,Holocaust"-Films 1979 als Einschnitt in der 
Rezeptionsgeschichte des NS-Terrorapparats angenommen, aber die nahere Be
trachtung zeigt, daB der Interessenaufschwung dcr achtziger Jahre auf einer Jangcrcn 
Entwicklung fuBt. Wahrend dieser Phase wurden und werdcn die Gedenkstattcn zu 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen ausgebaut und, was vielleicht das Wesentliche 
ist, rege in Anspmch genommen. Mit knapp einer Million Besuchem im Jahr geh6rt 
die Gedenkstatte in Dachau zu den Spitzenmuscen der Bundesrepublik. 

In diescn Jahrcn wurdc und wird versucht, den von den chcmaligcn I Hifllingcn 
abgestecktcn mehrdimensionalen Rahmen mit konkretcm, nachvollziehbarem lnhalt zu 

ftillen. 

Die Besatzungsmacht, I 945- I 948 

Die alliierte Vorstellung von den Konzcntrationslagem als von Leichenbergen be
deckten Sti.Hten unmenschlichcr 13rutalitat entstand schlagartig mit dcr Entdcckung und 
Eroberung nicht-aufgeloster Lager Mitte April 1945. Am 12. April besichtigte der 
Oberkommandierende der westalliierten Streitkr3fte Eisenhower mit seinen Generalen 
Patton und Bradley das soeben befreite Buchenwald-AuBenlager Ohrdruf (in der Niihe 
von Gotha). Er befahl, daB sarntliche augenblicklich nicht k3mpfenden alliicrten Ein
heiten durch dieses und ahntiche Lager geftihrt werden sollten, und veranlaBte die 
Besichtigung durch Parlamentsdelegationcn aus Washington und London sowie von 
einer Gruppe der medienwirksamsten Chcfredakteurc und Journalisten der USA. 11 In 
kilr7.,ester Zeit hatte sich die Vorstellung von den deutschen KZ als grauenhaft ,drek
kigc" Tartur- und Leichenfabriken in dcr intemationalen bffcntlichkeit fcstgesetztP 

Die Alliierten gaben sich groBe Milhe, dieses Bild vom drcckigen KZ auch der 
deutschen Bev6lkerung 7.-U vermitteln. Bei Kricgsendc wurden dcutsche Zivilisten 
Zeugen des Graucns an zahllosen Orten des NS-Terrors: Sie wurdcn zwangsweise 
durch die bcfreiten Lager gcfilhrt. AuBcrdem wurdcn didaktischc Serien in Zeitungen 
vertlffcntlicht, Poster mit Szencn aus den bcfreiLen Lagem aufgchangt, Ausstellungen 
veranstaltet, Broschiiren verteilt, besondere Radiosendungen ausgestrahlt und Fitmc 
ge1.cigt. Die Alliicrten, die die abscheulichen Szcncn in den KZ bei der Befreiung sich 
als Dauer7.UStand vorstelltcn, warcn iibcrzeugt davon, daB die Deutsehen schon vic! 
fliiher von diescn ZusHindcn Kenntnis gchabt hatten. In Bcrgen-Belsen crrichteten die 
Briten cin groBcs Schild am chemaligen Lagcreingang, das in dcr englischen Fassung 

I 
I 
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das ,betiichtigte" (infamous) Konzentrationslager Belsen ankiindigte, in der deutschen 
jedoch das ,wohlbekannte" Lager - ein _Indiz dafiir, daB die Alliierten die deutsche 
Behauptung, eine abweichende Vorstellung von den KZ gehabt zu haben, durch den 
Nachweis vor Ort zu widerlegen trachteten. 

Im Juli 1945 wandelte man das befreite KZ Dachau in ein ,Prisoner of War Enclo
sure" ftir deutsche Kriegsgefangene urn. Das eigentliche KZ, das Schutzhaftlager (im 
Gegensatz zu dcm wesentlich grOfieren Bereich der SS-Kasemc), wurde ,,SS-Com
pound". Dort sperrte man bis Jahresende 1945 ca. 25.000 SS-Miinner ein. Parallel zum 
Nurnberger ProzeB begann am 15. November ein ProzeB gegen 40 Manner der 
Lagerverwaltung im Wirtschaftsgebiiude des ehemaligen KZs Dachau.l3 Zur propa
gandistischen Beglcitung dicses Prozesscs richtete man im Dachauer Krematorium eine 
Ausstcllung von ehemaligcn Haftlingen mit Bctciligung der US·-Annce ein. 

Das park3hnliche Ambiente des Krematoriums stand in starkem Kontrast zu den 
Veranschaulichungen der unmittelbaren Brutalitiit des Lageralltags im Inneren. Mittels 
Puppen demonstrierte man beispielsweise ,Pfahlhiingen" und di,e Prugelstrafe. Zweck 
dieser Ausstellung war, das harte Vorgehen gegen die Angeklagten zu Iegitimieren; 
man unternahm aber keinen Versuch, den Holocaust als System zu begreifen. Weder 
der politischc Terror noch die Mordindustrie wurden dargestelllt, our der bestialische 
Sadismus. Auf einem Schild draufien wies man auf die Einascherung von 238.CXXJ 
Menschen hing. Das Schild belcgt das Beharren auf der Vorstellung vom KZ ais 
l.eichenfabrik: Es hing wahrscheinlich einige Jahre, obwohl di<> korrektcre Zahl von 
32.000 Todesfi.Hlen schon am Anfang des ersten Dachauer Prozesses im November 
1945 herauskam und in einer Schlagzeile der Suddeutschcn Zeitung veroffentlicht 
wurde. 

Das Biid der sauberen KZ ab I949 

Als die westliehen Alliiertcn die Westdeutschen als Vcrbundete im Systemkonflikt zu 
mobilisieren suchten, wurde die Durchsetzung ihrer Holocaust-Vorstellung unzweck
miiBig. So erhielten deutsche Stellen mit dcm rapiden Abzug der Amerikaner aus dem 
Dachauer l-13ftlingslager die M6glichkeit, ihre Vergangenheitsvorstcllung zu verwirkli
chen. 

Es gibt zahlreiche Zeugnisse dafOr, daB das offiziell vermitteltc Dild der KZ nach 
der Machtilbernahme der Nationalsozialisten Sauberkeit und Ordnung suggerieren 
sollte. 14 Stellvertretcnd zitiere ich einen Artikel der Miinchner lllustrierten Zeitung von 
Juli 1933 mit dcm Titel ,Die Wahrheit Ober Dachau": ,Volksgenossen, die artfremden 
Verftihrem zum Opfer fielen und Wegbereiter des bolschewisti:schen Kommunismus 
in Deutschland waren und sein wollten, werden durch die heilcnde Wirkung produkti-
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ver Arbeit und straffer Disziplin z.u brauchbaren Mitgliedern des nationalsozialistischen 

Staates erzogen." 
Obwohl die offene Propaganda recht bald fast keine Infonnationen mehr tiber die 

KZ verbreitetc, war die Auffassung von KZ als ,Arbeitserziehungslager" zumindest in 
der Sphiire Offentlicher Kommunikation etabliert. lnzwischen darf es als selbstverstand
lich gelten, daB breite Kreise der Bev6lkerung lange vor Kriegsende cine ganz andere 
Wahrheit zumindcst ahnten, 15 aber insbesondere angesichts der massiven Vorwiirfe der 
Atliicrtcn sich an dicscs nationalsozialistische Propaganda-Image als Strohhalm der 
Entlastung klammerten. 

Alsbald versuchtcn westdeutsche Politikcr die ehcmaligen KZ in Musterlager zu 
verwandeln. In Bayem vcrabschiedcten aile Landtagsparteien im Januar 1948 einstim
mig den BeschluH, ,mit der MiliUi.rregicrung umgehend Verhandlungen aufzunehmcn, 
um auf dem schncllsten Wegc Lagerobjckte - insbesondere Dachau - freizubekommcn 
zur Errichtung von Arbcitslagern fUr asozialc Elcmente." Dabci sollte die Staatsregie
rung die ,Bedeutung der Arbcitslager als SHitten der Umerziehung von arbeitsscheuen 
Elemcntcn zu willig arbeitenden Menschen" ausdriicklich hcrvorheben. In Neuengam
mc wurdc das KZ tatsachlich in cine, wie es in dcr zeitgen6ssischen Begriindung der 
Gefangnisbeh6rde hieB, .,mustergtiltige" Erziehungsvollzugsanstalt umgewandelt. 

Nach dcr Wahrungsrcfom1 im Sommer 1948 lagen die Prioritaten jedoch anders: 
Kein Arbeitserziehu~gslager wurde geschaffen, sondem das KZ Dachau wurde, wie 
viele andere Lager aller Art in den Westzonen, in ein Wohnlager umgewandelt, urn 
Fliichtlingc a us dem Osten aufzunehmen. Ftir die enorme Summe von tiber 5 Millionen 
DM wurde im Winter 1948/49 die ,Wohnsicdlung Dachau-Ost" geschaffen. In den 
folgcnden Jahren siedelten sich im Lagerbercich Industrien an, z. B. eine Farbcrei, ein 
Lederveredelungsbetricb, Nude!- und Strumpffabrikcn und einc llolzwerkstatt. In die 
Barackcn wurden nicht nur Wohnungen ftir 400 Parnilien und 200 Ledigc cingcbaut, 
sondem auch Gesch3.fte, Gaststatten, ein Kino, eine Schute und ein Kindergarten. Die 
LagerstraBe wurdc gcteert, cine Buslinic in die Stadt Dachau eingericbtet, und die 
Wasser- und Stromversorgung erneuert. Es gab auch ein siedlungseigenes 1-Jcizkraft
wcrk, katholische und cvangelische Kirchen. In der ehemaligen Entlausungsstation (an 
der Stelle der heutigen jtidischen Gedenkstiitte am Nordende des Lagers) gab es eine 
Gaststl!tte, die tibrigens 1961 vom neuen Wirt in ,Gastst3.tte zum Krematorium" um
gctauft wurdc. Nach und nach entfcmtc man die Umfassungsmauer und die Umzau
nung und bcgann mit dem AbriB der Wachttirmc. 

W:ihrend die eigentlichen Oben-estc des KZ zu einer ,sauberen" Wohnsicdlung 
umgebaut wurden, so lite das Andenken a11 die KZ-7.eit explizit durch Denkmale fortge
setzt werden. Die KZ-Dcnkmalc, die in dieser Zeit von Deutschen (z. T. auf alliiertes 
Geheill) vorgeschlagen und verwirklicht wurdcn, spiegeln die Vorstellung des ordentli
chen KZs wider: ein ftir Dachau vorgeschencs Denkmalsmodell von November 1945 
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(30m hoher Monumentalbau mit bekriinendem Go1dmosaik) wie auch das im April 
1950 eingewcihte Denkmal des ,unbekannten Hliftlings" von Fritz Koelle (unterlebens
groBcr, auf hohem Sockel stehender KZ-Oberlebendcr, glatt und siiuberlich umhtillt 
von den Falten seines Mante1s). 16 Ahnlich wurde 1952-53 in Neuengamme eine 
schlichte, 7m hohe Siiule errichtet - das denkbar einfachste Gedenkzeichen.17 

In Dachau ware die 6ffentliche Erinnerung an das ,dreckige" KZ in dieser Zeit 
vielleicht sanft entschlummert, wenn nicht ein Bagger, der in der Nahe des KZs nach 
Sand grub, im Sommer 1949 ein Gemeinschaftsgrab mit ca. 20 Skelctten aufgedeckt 
htitte. Obwohl sich spater herausstellte, daB das Grab in keincm Zusammcnhang mit 
dcm KZ stand, wurdc gleichzeitig cntdeckt, daB unmittelbar benac:hbarte Massengr3.ber 
von tiber 6.000 KZ-1-13.ftlingen zumindest vergesscn, wenn nicht absichtlich vcrnach
lassigt worden waren. Einc intemationale bffentlichkeit verfolgte den Vorfall mit 
Emp6rung. Urn vom Vorwurf der Vemachl3.ssigung abzulcnkcn, lieB dcr bayerische 
Staat die Massengriiber mit groBem Auf wand zu einem Friedhof mit einer Gedenkhalle 
ausgestaltcn. Zugleich wurdcn aile ca. 400 bayerischen KZ-Grabstiitten tiberprtift und 
neugestaltet. 

Zur weiteren Besanftigung der kritischen Stimmcn des Auslands wurdc im Sommer 
1950 die Ausstellung im Krematorium auf Staatskosten renoviert:: Die Puppen wurden 
entfemt und statt dessen Dokumente und Obersichten ausgestel!t, wie bcispielsweise 
eine Farbtafel mit den KZ-Winkeln, eine Obcrsichtskarte der KZ in Europa und dne 
Graphik der Dachauer Haftlingszahlen. Ein Schillcrzitat dicnte als Ausstcllungsmotto: 
,Der Menschheit Wtirde ist in eurc Hlmd gegeben, I Bewahret sie! Sie sinkt mit euch! I 
Mit euch wird sie sich hcben!" 

Dicse zweite Ausstellung war ein Schritt in Richtung ciner Versachlichung der 
Vcm1ittlung der KZ-Erfahmng; die Darstellung des Systems dcr Konzentrationslagcr 
und seiner zeitlichen EntWicklung ist als Anlicgen deutlich sichtbar. Diese Ausstellung 
w3.hrtc jcdoch nicht lange, stand sie doch in krassem Gegensatz zur Tendenz dcr 
Dercinigung der KZ-Vergangenheit. 

Die chemaligen Haftlinge, die starkstcn Befi.irwortcr der Ausstellung, standen, nach
dem sich das intcmationale Interesse abgewandt hatte, allcin da. Ihre Stellung in der 
bundcsdeutschen Offentlichkeit schwand rapide dahin. Wahrend eine gcwaltige 
Renazifizierung dcr Staats3.mter stattfand (1951 waren beispielsweise 94% der bayeri
schcn Richter und Staatsanwalte, 77% allcr Angestellten der Finanzbeh6rde und 60% 
des Landwirtschaftsministeriums chemalige Parteigenossen), wurdcn Haftlingsorgani
sationen wie die VVN und die Arbeitsgemeinschaft Dachau von dler Mlinchner Polizei 
tibcrwacht und schikaniert. Zu der heilen Welt der ,Wohnsiedlung Dachau-Ost« paBte 
die Ausstellung i.iberhaupt nicht; die crsten Bemiihungcn, sie zu entferncn, lieBcn nicht 
lange auf sich warten. 
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1952 fand cine Medienkampagne gegen die Ausstellung statt, und nachdem die 
Gedenkveranstaltungen mm Befreiungstag im April 1953 ohne Offentliche Resonanz 
vergangen waren. lie6 die FinanzbehOrde die Ausstellung im Mai 1953 in eincr Blitz· 
aktion raumen und den Verkauf von Broschilren und Postkarten tiber das KZ Dacbau 
verhieten. 18 Die heh<lrdliche Antwort auf eine offizielle franzosische Anfragc nach den 
Grunden filr die Riiumung bietet einen llinbllck in die dahinterstehende VorsteHung 
vom ehrenhaften KZ. Nach Anweisung aus der Staatskanzlei teilte das Finanzministe~ 
rium mit. es habc sich urn cine Ausstellung gehandelt, .,die im ehemaligen Kremato· 
riurn von einem frilheren Lagcrhllftling ohne Genehmigung eingerichtet worden war. 
[ Aber wohl auf Veranlassung und mit Gcldem des Staatcs!l Diese Ausstellung wurde 
nach iibercinstimmender Auffassung dcr wstandigcn Stellen!! I durch die Art ihrer 
Darbictung dem von den Lagcrhiiftlingcn gebrachten Opfer in kciner Weise ge
recht" 

Die Entfernung der Ausstellung scheint dem Verlangen nach einer unbefleckten 
Erinnerung nicht geniigt zu haben. lm Juli 1955 beantragte der Dachauer Land
tagsabgeordnete die SchlieBung des Krematoriums. Da intemationa1e Vertriige die 
l!nantastbarkeit von Grabstatten festge!egt batten {cine Fo!ge des Skandals urn die 
Leiten-Grllber), durften deutsche Stellen die ScblieBung nicht verfilgcn, und der Antrag 
wurde zuriickgc?.ogcn. Kurze Zeit spiller lieB der Dachauer Landrat jedoch samtliche 
Wegweiser zur Gedcnk,tatte cntfemen, wie auch die Originalbeschriftung ,Brausebad" 
an der Gaskammer und andere Originalaufschriften 1m Krematorium wie etwa ,.Gas
zeit" an den Turco der llntlausungskammem. 

Die ehemaligen Wiftlinge, 1960-1970 

In der zweitcn H:Hfte der ftinziger Jahre fing die Orienticrung der KZ-Erinnerung an, 
in die andere Richtung zu weiscn. Eine jtingerc Generation Deutscher begann sich filr 
die ,dreckige" Geschichte des KZ.Systems zu interessicrten. Filme, Horspiele und 
BUcher wie Alain Resnais ,Nacht und Nebel'\ ~.Das Tagebuch der Anne Frank," und 
Erwin Leisers ,.Mein Kampr' trugen dazu bci. Ende dcr filnziger Jahre pllgerten 
Scharen von J ugcndllchen, aufgewilh!t von auslandischcn Zeitungsberichten tiber die 
Verwabrlosung der Gedenkstatte in Belsen. dorthin, urn die Anlage instand zuselzen 
und ihre Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen. 

Gleichzcitig vcrzeichneten die ehemaHgcn HliJt!inge erste Erfolge in ihrem Versuch, 
sich durch intemationalen Ruckhalt gegen die Ausgrenzung und Diffamierung in der 
Bundesrepublik zu wchrcn. Forschungsprojekte. die auf eincm gro!lcn Treffen im April 
1948 in Buchenwald begonnen wurden, aber wegen der emeuten Diskriminierung und 
Vcrfolgung nicht vcrwirk!icht wcrden konnlcn, wurden ab 1955 wiedcr in Angriff 
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genommcn. Als Lobby filr die Schaffung einer Gedenkstatte in Dachau wurde 1956 
das intcmationale H~ftlingskomitee der Lagerzeit wieder ins Leben gerufen. 

Als Beispiel filr Vorstel!ungen, gegen die diese Gruppe ankllmpfen mullte, sei eine 
Postwurfsetldung zitiert, die 1955 von der bundesdeutschen Dachaugemeinschaft an 
aile Haushalte in Dachau geschickt wurde. Man beachte den Kontrast zwischen dem 
,.dreckigcn" und dem ,sauberenu KZ: ,Liebe Dachauer Biirgerinnen Wld BUrger! 

Fiir viele, die Ihre aufstrebende Stadt am Rande Miinchens nicht kennen, hat Dachau 
immcr noch einen schrcckllchen Klang. [Jcnc] ·wissen nichts von den Naturschanhei
ten, die flue alte bayerische Stadt umgebcn, dall ein Ludwig Thoma hier gelebt und 
viele seiner Werke geschaffen hat. Ftir sie ist Dachau immer noch u.ntrennbar verbunden 
mit dem Nazi-Konzentrations!agcr, das bier von 1933-45 aufrcchte Deutsche und 
Mcnschcn al!er europaischen Nationen hinter seinen clektrisch geladencn zaunen 
gefangen hielt Erst als 1945 die Stundc der Befrciung filr die !Hftlinge schlug, haben 
Sic den ganzen Umfang des Schreckcns, des Grauens und des Tocles erkennen .kilnncn. 
Dankbar gedenken heute noch viele ehemallgc Haft!inge der Hilfe, die ihnen von 
Biirgem lhrer Stadt wahrend dcr Jahre der Unterdrilckung gcgcben wurde , •. « 

l!nterschiedliche Gruppen ehemaliger Hiiftlinge hatten unterschiedlichc Vorstel
lungcn von dcr KZ· Vergangenheit, an die zu erinnem war. Insbesondere sind zu 
nennen: deutsche und ausliindische politische Haftlinge sowic katbollschc, evangeli
sche und jOdischc Gruppcn. Die politischen Hiiftlinge batten cine klare Vorstellung von 
dem System der KZ im Reichsgcbiet, aber die Ausma!lc des fabrikmalligen Massen
mords war ihnen zuniichst nicht voll bewu6t. Wie bereits 1957 bcim sogenannten 
Ulmer EinsatzgruppenprozeB ging 1961 vom Eichmrum-Proz.eC in Jerusalem eine 
schockwellenartige aufkliirerische Wirkung aus. Auch die ehemaligen politischen Htift· 
linge wurden dadurch flir die Gcschichte des Holocaust im cngeren Sirmc sensibilisicrt, 
fi.ir diesc wciterc DimenSion der ,dreckigen" Seite dcr KZ/Vcrnichtungs!ager. Die 
Lagergemeinschaft Dachau gesta!tete dazu cine Dokumentarausstcllung in Miinchen. 
Die Frankfurter Auschwitz-Prozesse 1964 gaben wiederum einen kraftigen Impuls, sicb 
mit dcr geplanten Ansrottnng a!!er curopiic,chcn Juden zu befassen.19 

Der BewuBtseinswandel der ehemaligen Hiiftlingc liiBt sich in Dachau zeitlich zicm· 
Hch genau eingrenzcn. dcnn im Sommer I 960 wurde eine vorHiufige Ausstellung im 
Krematorium eingerichtet. Darin feh!tc allcrdings der Holocaus·~ verstanden als die 
fabrikmaBige Menschenvemichtung20 Eincn weiteren Schritt der Versachlichung und 
Verwissenschaftlichung gegeniiber der Ausstcllung von 1950 tat man damit dcnnoch. 
Bcispiclsweise wurde eine Hi!ft!ingsunifoml in eine Vitrine gehiingt und ma&tabgc· 
treue Lagennodcllc angefertigt. Jede Aussage tiber das Lager belegte man durch Ko· 
pien von Originaldokumenten. In jedem Bereich des Krematoriumgebaudes wurden 
crklarendc Hinweistafeln aufgestellt. Aber dieses Bemiihen um Reduktion auf das 
unanfechtbar Belegte konnte auch ein schiefcs Bild vcnnitte!n. Die Originalaufschrift 
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,Brausebad" tiber der Tiir zur Gaskammer wurde mit folgendem Text kornmentiert: 
,Dieser Raum ware als Auskleide- und Warteraum verwendet worden, wenn die Gas
kammer funktioniert hiitte. Die Aufschrift 'Brausebad' diente zur Trtuschung der Haft
linge." [Hervorhebung von H. M.] 

Das war aber cine Untertreibung: Die Gaskammer war in der Tat lange vor Kriegs
ende vall funktionsfahig, sie wurde aus nicht endgUitig gekliirten Grunden aber nicht 
in Bctricb genom men: Eventuell weil die Stcrblichkeit aufgrund von Epidemien schon 
so hoch war, daB man die Menschcn nicht mehr im groBen Stil vorsatzlich tOten muBtc. 
AuBcrdem konnte man das Krcmatorium irn Winter 1944/45 wegcn Brennstoffmangcls 
sowieso nicht bctreiben, so daB ohnchin vic! zu viele Leichen anfielen. Jcner Kom
mentar war jedoch cine defensive Antwort auf die heute noch in gewissen Kreisen 
vielbeschworene ,Gaskammerliigc" von Dachau, ullmlich daH das neue Krcmatorium 
mit den Gas- und Leichenkammem in Dachau von deutschen Kriegsgefangenen auf 
Befehl der US-Armcc erst nach dcm Krieg erbaut wurde. 

Diesc Bchauptung stcllt die auf die Spitzc getricbene Postulientng cines ,saubercn 
KZs" dar. Sic findct sich jcdoch nicht nur im rcchtsradikalen Kreis urn die ,Deutsche 
National- und Soldatcn-Zeitung"; Aussagen von liltcren Deutschen (insbesondere der 
Jabrgtinge vor ca. 1915) deuten darauf hin, daB nicht wcnige davon tibcrzeugt sind, 
daB die Lcichenberge in den KZ vor allem wegen dem von den Alliierten verursachten 
Versorgungs- und Transportkollaps gegcn Kriegsende sowic durch alliierte Luftangriffe 
entstanden .seicn. Davor, so wird ,crinncrt'', sci cs in den KZ zwar schlimm gewesen, 
aber zu ,Derattigem" sci es nicht gekommen. A us diesem K6ruchen vcrzerrtcr Wahr
hcit wird dann das ganze Rechtfcrtigungsgebtiude dcr Nachkriegs7.cit aufgebaut., das 
cine Wurzel der an Oberre:~tcn armen Topographien bundesdcutschcr Gcdenksttitten 
darstellt. 

Eine neue Museumskonzeption wurdc in den Jahrcn nach 1962 mit llilfc ji.ingerer 
deutscher Ptidagogen erarbeitet. Im Mai 1963 wurdc Sinn und Zweck des zu gestalten
den Museums wic folgt fonnuliert: ,Das Museum im chemaligen KZ-Dachau soli der 
Aufgabe diencn, einem m6glichst weitcn Besucherkreis ein realistisches und in jedcr 
Bcziehung wahrheitsRetreues Bild aller Geschehnisse, die sich in diesem Laxer ah
spielten, zu vennittcln. Dariiber hinaus muB die Ausstellung aufzcigcn, wie sich dieses 
m6rderische System entwickeln und ausbrciten konnte." I l-lcrvorhcbung von H. M.) 

Oiese neue Ausstellung wurde 1965 er6ffnet; sic bcsteht heute noeh fast unvcrtindert. 
Sic hat vier Hauptabteilungen: 
- Die Vorgeschichte bis zur Machtiibcrnahmc 
- Das Konzentrationslager Dachau 
_ Die Veruichtung; darin ein umfangreiebcr Abscbnitt ,Die End!Osung dcr Juden

frage" (setzt 1941 ein) 
_ Das Ende dcr Konzentrationslager (tiber die Evakuicrungen und Befreiung). 
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In dieser Konzeption sollte das Lager moglichst im Originalzustand konserviert 
werden, doch die Eingriffe in die Bausubstanz bei der Einrichtung des Wohnlagers, z. 
B. im Hinblick auf die Innen- und Aul.lenverkleidung der Baracke:n, waren nicht mehr 
ruckgiingig zu machen. Staatliche Denkmalspfleger, vermutlich immer noch an die 
,saubere" Seite der KZ denkend, konnten die ehemaligen Hiiftlinge ilberreden, silmt
liche Bauten des Schutzhaftlagers (auBer den noch stehenden Wachtilrmen und dem 
Wirtschaftsgebaude am Siidendc) abreiBen zu lassen und zwei Baracken am Siidende 
neu zu errichten. A us diesem Kahlschlag resultierten die hcutigen sogenannten Barak
kenfundamcnte: Die Umrissc dcr unfundamentiertcn Baracken wurden 1964-65 in 
Beton nachgegosscn. Und die zwei Baracken am Sii.dcnde des Lagers baute man in 
vereinfachter Fonn auf Detonplatten nach. Nichts weist darauf hin, daB diese Baracken 
urspriinglich keine Unterkunftsbaracken waren, sondem cinen Teil des Rcviers bzw. 
die Lagerkantine bcherbergten. 

Die Komplcxitllt und Normalittit des KZs, eben das, was cs anschaulich machen 
k6nntc, wurde beseitigt zugunsten eines simplen, abstrakten Bildes. Es treffen sich in 
diesem didaktisch motivierten partiellen Nachbau des Lagers drei Vorstellungen vom 
,Holocaust". Einmal wird in den (im ii.brigen heute noch andauemden21) AbriGarbeiten 
das Bemii.hen urn die Stiuberung dcr KZ-Geschichte von Hinweisen auf die sctunutzigc 
Geschichtc offenbar. Und da fast jeder Hinwcis auf das Geschehen in eincm NS
Konzentrationslager ,Schmutz" hevorhebt, fiihrt dieses Bestrebcn in letzter Konse
quenz zur v61ligcn Bcseitigung aller Obcrreste und Denkmale. 

Zum Zweiten: Die vcreinfachende Rekonstruktion und Konservierung nur ausge
wtihltcr Details zeugt von der undiffercnzierten Vorstellung zu Kriegsendc von primiti
vcn, brutalcn Leicbcnfabriken. Abgesehen vom Museumsgebiiude, desscn Funktion in 
dcr Lagcrzeit den meistcn Besuchcm verborgen bleibcn diirfte, existieren als ein
priigsamc historischc Gebiiude auf dcm Lagergeltindc nur die Untcrkunftsbaracke und 
das grofle Kremalorium. Von der Pritsche in den Ofen? Nur die intellektuelle 
Auseinandersetzung mit den Texten im Museum vennag die dazwischenliegende Zeit 
mit lnhalt zu fi.illen. lm graben Langzeitgedaehtnis speichert sich der Eindruck des 
Gedenksttittenbcsuchs als cine Vorstellung vom KZ als kurzfristige.r Falter- und Todes
stiitte22 

Schliei.Hich wird in dem Bemi.ihen, die valle Koffiplexiliit dc;r Lagerwirk:lichkeit 
wicdcrerstchcn zu lassen, das Bild des mchrdimensionalen, ,dreckigcn" KZs sichtbar: 
Die vor wenigcn Jahren auf dem kahlen Lagcrgel3nde aufgestellten Schautafeln mit 
Gro13fotos aus der Lagerzeit zeugen in ihrer Einsamkcit von dem noch begrenzten 
Erfolg dicscr Tendenz. Ftihrungen von Zeitzeugen odcr ausgebil.deten Lehrem, der 
Gedenksttitlenfilm, der Museumskatalog, die Schriftenreihe und nicht zuletzt das 
Jugendbegegnungszeltlager in Dachau sind weitere Beispiele fiir dieses Bestreben, aber 
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im Gegensatz zu einer reicheren Rekonstruktion des Lagers (sofem die Dberreste schon 
entfemt wurden) vennOgen sic nur, einen Bruchteil der Besucher zu erreichen. 

Doch die Gruppen, die an einem Gedenken in Dachau interessiert sind, sind vielfiiltig 
- nicht aile sind an historischer AufkHirung oder ErkHirung interessiert. Das katholische 
Gedenken in Dachau ist auf das Jenseits ausgerichtet; es beachtet die quiilenden Seiten 
des irdischen Daseins kaum.23 Folgerichtig tauchen nur die splirlichsten Hinweise auf 
den Holocaust auf. Jnnerhalb weniger Monate im Jahr 1960 lieB der ehemalige Da
chau-.,Sonder''-Hiiftling Weihbischof Neuhliusler die katholische .,Todesangst-Christi
Kapelle" erbauen. Ocr schlichte Rundbau, dessen AuBenhaut von im Fischgratmuster 
gelegtem glattem Jsarkics gebildet wird, rag! in beherrschender Stellung am Nordende 
der LagerstraBe empor. Seine schtitzendc Htille Offnet sich zum Lager hin. Spiirliche 
Oberre~te einer Griinanlagc, ein RascnstUck und ein Kranz von Eichen, lassen kaum 
die Wirkung der ursprtinglich gcplanten Ausdehnung des Griins auf das gesamte Lager 
ahnen. Die Ereignissc des Lagers sind in der ktinstlerischen Gestaltung weitestgehend 
ausgehlendet; im Andenken an die Passion des Herrn, der stilisiert am Kruzifix im 
Mittelpunkt schweht, soli vers6hnender Dienst an der g6ttlichen Vorsehung verrichtet 

werden. 
Knapp hinter der Kapelle wird dieser Dienst Tag und Nacht verrichtet. Das 1962-63 

erbaute katholische Kanncliterinnenkloster wird durch ein Portal im angrenzendcn 
KZ-Wachtunn betretcn. Die vielbeschworene ,)1ennetischc Abgeschlossenheit" des 
Lagers wird an der undurchdringlichsten Stelle aufgeiOst. Die cinzige Erinnerung an 
das ehemaligc KZ sind einige in Schauktistcn ausgestcllte liturgische Gertite und 
Gcwiinder, die von inhaftierten Priestcm verwendct wurdcn. Es sind dies viclleicht die 
einzigen Oberreste, die derart von der Vielschichtigkeit des Lageralltags Zeugnis ab
lcgen k6nnten. Doch durch die muscalc Pr8sentation und die Kontextlosigkcit wcrdcn 

sic ihrcr Kraft beraubt. 
Auch auf dem Leitenberg zeigt sich die Vergangenhcitslosigkeit des katholisch 

gepr'dgten Gedenkens. Obwohl Menschen jUdischen Glaubens die Mehrzahl der dort 
Vcrscharrten und Begrahcnen ausmachcn durften (viclc dcr bci der Befrciung vorgc
fundencn Toten waren aus andercn Lagem evakuierte Judcn), steht das katholische 
Gedenkcn auffallcnd irn Vordcrgrund. Der Wcg vom Parkplatz hinauf ftihrt an 14 
Krcuzwegstationcn vorbei, die die KZ-Marter mit dcr Passion Jcsu verquickcn. In der 
Friedhofsanlage steht. ein llochkreuz im Mittelpunkt, dessen Reliefs christliche Mar
tyriumsszenen wiedcrgebcn. Dagcgcn ist der bemooste jtidische Gedenkstein an einer 
unscheinbaren Stelle versteckt. Auch die 1957-1963 crrichtete kleine italienische Kup
pelkapelle auf einer westlichen AnhOhe neben der Anlage dient der katholischcn To
tcnehrung. Als cinziger Kontrast zur messianisch i.iberh6hten Vereinnahmung steht auf 
dem Osthang cin urwUchsig-gerrnanischer Achteckbau (vgl. Aachen, Castel del Monte, 
Tannen berg, Annaberg, El Alarnain) aus einheimischem Nagelfluh (die Italicncr bauten 
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mit Carrera-Marmor), dessen dtisteres Inneres mit den Wappen der Nationen und einem 
bronzenen Taufbecken ausgestattet ist; bronzene Fackelhalter in den Ecken kOnnen 
gegebenenfalls filr kultische Beleuchtung sorgen. 

Ostlich der katholischen Kapelle im Lager steht eine jiidische Gedenkstlltte (1964-67 
erbaut). Der Bau sollte ausdrUcklich keine Synagoge sein, denn nac:hjildischer Auffas
sung ist es unmOglich, an solch gottverlassenem Ort ein Gotteshaus zu errichten. Der 
im GrundriB bogig keilforrnige Bau schirrnt sich durch die Dachschriige gegen das 
Lager a b. Seine Gestalt nimmt ikonographisch Bezug auf den Holocaust: Eine Rampe, 
iihnlich der Selektionsrampe in Birkenau, filhrt hinunter in die gruftiihnliche Kammer. 
Der Weg ist gesliumt von stilisiertem Stacheldrahtgetlecht; ein bewehrtes Gitter ver
weigert dem Herantretenden EinlaB. Im riickwiirtigen Scheitel fiihrt ein heller Mar
rnorstreifen empor zu einer lichtdurchfluteten 6ffnung: Der einzig vorgesehe~e Aus
gang fiir Juden aus einem Nazilager war der Schomstein des Krematoriums. Dcr 
abschirrnende, eingekapselte, isolierte Bau repriisentiert das jtid:ische Gedenken in 
Dachau: keine Fragcn, keine Antworten, bewuBte Abstincnz von Sinngebung, nur dcr 
Schmerz der Erinnerung. 

Ganz anders dagegen ist die Gedenkkonzeption der ebenfalls 1964-67 crbauten 
evangelischen VersOhnungskirche. Den von der Lagerstraf3e Kommenden Offnet sich 
cine weite Treppenanlage, die einladend in die Tiefc fi.ihrt. Keine :mfragende OberhO
hung des Lagerleidens wie im katholischen Bau soli hier stattfinde:n, sondem Einkehr 
in cine introspektive Retlexion. Eintretende Besuchcr werden in einen geschlosscnen 
Innenhof gcfi.ihrt, der zwischen einem ctwas tiefcr licgcnden Sammlungs- und Ge
spriichsraum links und dcm kargen Kirchenraum rcchts vermittelt. Dcr Ausgang fiihrt 
durch die Kirche hinauf durch einen schmalen Betongang. Dcr Rundgang leitct drum 
umnittelbar weiter zum Krcmatorium. 

Von Anfang an wurde hier cin Dienst am Mcnschen vorgeschen: Ein hauptamtlicher 
Geistlicher ist der Kirche zugetcilt, und freiwillig arbeitende Jugendliche dcr Aktion 
Stilmczeichen, die schon bcirn Bauder Kirche miU1alfcn, enn6glichcn cine ganzjahrige 
Oesuchcrbetreuung mit Gedcnk- und Bildungsveranstaltungcn. Im Gegcnsatz zur Glo
ria Dei dcr Katholiken und dcm blanken, hoffnungs- und sinnlosen Schmcrz dcr Juden 
wird hicr im Vcrstiindnis des Evangeliums mit der Macht des Wortes versucht, Wisscn 
urn und Erfahrung vom KZ-Gcschehcn zu vcnnitteln. 

Als ji.ingstcs Werk der monumentalcn Gcdcnkkunst im Lager z.eigt sich das inter
nationale Malmmal am Rande des Appcllplatzes am entgegengcsetzten SUdendc des 
Lagers. Obwohl erst im September 1968 eingeweiht, wurde der Entwurf schon 1959 
von Albert Gu6rissc, cinem belgischen ehemaligen Haftling, der ein fi.ihrcndes Mitglied 
der Resistance war und spiiter eine hohere Stellung in der NATO ilrmchattc, gegen die 
Bedenken der deutschen Hiiftlinge durchgesetzt. Jene mcinten, das filigran in Bronze 
gegossene Mcnschengemctzel stclle nur das Lciden im Lager dar (,dreckiges KZ"); 
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sie wollten dagegen auch ein Symbol der Haftlingssolidaritlit und des Widerstands 
gegen eben diese Reduktion auf namenlose, entpersonalisierte l..eichen. 

Als KompromiB zur Veranschaulichung der intemationalen Solidaritlit der Hlift
lingsgruppen wurde ein Kettenrelief mit verschiedenfarbigen KZ-Wmkeln in der 
Sockelanlage montiert. Dabei fehlen jedoch einige der von der SS zur Kategorisierung 
der I!Hftlinge verwendeten Farbeti: das Grtln der ,Berufsverbrecher" oder Kriminellen, 
das Rosa der Homosexuellen, das Schwarz der ,Asozialen" - die oft willkOrlich ge
wlihlten Stigma der SS wurden tibemornmcn~ die damalige Ausgrenzung symbolisch 
fortgesetzt. Es ist fraglich, ob ein Denkmal uberhaupt in der Weise differenzieren kann, 
doch wird dabei dcr nachtriiglichen Pauschalisierung der Vergangenheit Vorschub ge-
1eistet 

Ein letztes Beispiel a us dieser Zeit soli bclegen, daB die Vergangcnheit dcr KZ-Orte 
durchaus kein Stigma in den Augen derer war. die dcr Vorstellung vom saubcrcn KZ 
anhingen. Das Schutzhaftlager machte nur etwa ein Filnftel der Gesamtanlage des KZs 
Dachau aus. Der grollcre Teil beherbergtc die SS-Wachmannschaftcn und zwei SS
Kampfeinheiten, sowie einigc groBe Versorgungsbetriebe filr SS-Truppen (z. B. Deut
sche Ausrtlstungswerke). Von 1945 bis 1971 bcnutzte die US-Armee diese KZ-Anlagen 
filr ahnliche Zwecke. Als das Gellinde dann an die Bundesrepublik zurilckgcgeben 
wurdc, ergriffcn die baycrischcn BchOrden die pas sen de Gelegenheit, dort cine Einheit 
der Bereitsehaftspolizei zu stationicren- schon im Frtlhjahr 1933 hatten Bereitsehafts
poli7.isten ftir die SS Wacben in Dachau gekocht nod geputzt. 

Dail die Lagergeschichte die See len dcr Verantwortlichen in keiner Weise belastete, 
wird anhand zweier Ercignisse des Jahres 1981 klar. Einrnal ilbte die Bereitschafts
poli7.ei llfiuserraumungen mit in der Gedenkstlitte vemehmbarell Lautsprecheransagen; 
kllrze Zeit spiller fUhrte sie das ftir den Kriegsgebrauch geilchtetc Erstickungstrilnengas 
,CS" ebenfalls im ehemaligcn SS-Lagcrbereich vor. Als die nationalen Mcdien solche 
InscnsihiHUH rnoniertcn, antwortete der Polizeichef cnUarvcnd, kein Mensch babe an 
die BedeuiUng und Geschichtc des KZs gedachL 

7..chn Jahre spiiter .sind wir viellcicht etwas scnsibler gewonlcn. z. 13. wcnn die 
Hamburger Jnnenhehorde unter dcm Druck der Qffentlichkcit die gcplante Gefang
niserweiterung auf dem Schutzhaftlagergeliinde in Neuengarnmc unterHiBt. odcr wenn 
dcr Ban cines Lebensmittelgeschiifts auf einem Teil des Ravensbrtlcker Lagerge!lindcs 
durch offenlliche Empilrung verhindcrt wird. 

Nachkriegsgenerationen, ab 1970 

Seit etwa 1970 versucht eine neue Generation mit eincr mehrdirnensionalen Vorstellung 
vom Holocaust, den Kampf derehemaligcn Haftlinge gegen das 13ild des sauberen KZs 

Die musealc Darstcllung des Holocaust 93 

fortzusetzen, Eine Graphik der Dachauer Besucherzahlcn zeigt einen Anstieg der deut
schen Besucherzahlen ab 1973, die vor allem durch cine iiberproportionale Zunahrne 
der Anzahl von Schulklassen nod Jugendgruppen bedingt lst. Zwischen 1973 und 1979 
k!etterte diese Ziffer von 500 auf Uber 5.000 j~hrlich. Es ist in diesem Zusammenhang 
unwichtig, ob die Schiller selbst oder ob ihre l..ehrer diesc Fahrten lnitiicrten, und wie 
lief dcr hinterlassene Eindruck war; Tatsache bleibt, dail a!lerwcnigstcns die Existenz 
der Gedcnkstiitte und des Holocaust fest im BewuBtsein cines breiten Publikums 
veranken ist 

Die crste grollere gedenkstlittenbczogene Initiative von Jugend!ichen fand im Jahr 
1970 statt. lm Vorfeld der Munchener Olympiade 1972 schlugen die Dach.iuer Jung
sozialisten dem Stadtrat einen Sicben-l'unktc-Plrut vor, in dcm sic padagogische und 
didaktische Ma6nahmcn forderten, wie etwa cine wissenschaftliche Dokumcntation der 
Lagergeschichte, cltte Jugcndbegegnungssllitte und cine hauptamlliche Bctrcuung ftir 
Besucher. 

Seitdem befa6te man sich vor aJlem mit der VerbcsBcrung der didaktischc:n Einrich
tung und der padagogischen Betreuung in der Gcdcnksllittc: 
- 1978 wurdc der Katalog zur Ausstellung fertiggestellt: 
- 1979 begannen Frciwilligc dcr Aktion Siihnezcichcn, rcgelmaUig im Lager zu 

arbciten; 
- 1980 nahmcn das katholischc ,Dachaucr Forum·~ und der eingctragene Verein 

,Zum Beispiel Dachau" gedcnkstlittenbezogene Arbeit auf; 
- ebenfalls 1980 wurdcn drei Lehrer vom baycrischeo Kultusminlsteriurn zum 

Dienst in der Gedenkstaue abgestcllt; bis 1987 stieg ihre Zahl auf neun. 
- Seit 1983 wird jahrlich ein intcmationales Jugendbcgegnungszeltlagcr ver

anstaltet: 
- 1984 schJosscn sicll vcrschicdcnc Tr.igergruppcn zusammcn. um eincn FOrdcr

verein zur Durchsctzung und Betreuung ciner JugendbcgnungssUittc gcgcn staat
lichcn Widerstand zu bi!den. 

lm Jahre 1990 unlerscheidcn sich die Nestbeschmulzungsargumentc vielcr sauber
mil.nnischer Politikcr nur wenig von dencn der fOnzigcr und sechziger Jahre;24 Trotz 
der soeben aufgelisteten Portschritte in der Veranschaulichung eincr mehrdimensiona
len Vergangenheit ist das Tauziehen zwischen den BefUrwortcm aufklarendcr Erinne
rung und den Verfechtcm dcr saubcrcn Vcrgangenheit keincswc!!S vorbci. Davon legt 
der Wahlerfolg der ,Republikaner" in den Dachaucr Gcmeindcwah!cn Zeugnis ab: 
linter anderem mit der Forderung des Gedenkstlittenabrisses ergattertcn sie 1989 ein 
gutes Fiinftel der Stimmen. Auf nationaler Ebene waren der sogcnannt:e Historikerstreit 
(ab 1986) und das geplantc nationalc Opfennal in Bonn (1983-1988) zu nenncn: 
Ersterer kann als Versuch gewertet werden, die offcntlichen Vorstellungen vom Holo-
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caust zu ,sliubern"; letzteres ist beispielhaft fUr die nivellierenden Gedenk-Gegenent
wOrfe jenes Erinnerungslagers. 

Wenn man die rnehrdimensionale, ,dreckige" Vergangenheit nicht als Schmutz auf 
der eigenen Weste begreift, sondem als Chance, ,etwas Besonderes aus der nationalen 
Katastrophe" zu Iemen (Karl-Otto Ape1),25 dann mi!Clte man an den Tat- und Lemorten 
der Vcrgangenheit die Komplexitlit der Vergangenheit plastisch wiederauferstehen las
sen. Echte hlstorischc Aufk:Uirung kann mlt eindimensionalen Vorstellungen. seien sie 
,drcckig" odcr ,.'3uber", beginnen, aber die Gcfahrist groB, daB der AufklarungsprozeG 
dann in cine Sackgasse gerat2 6 Sofern die Orte der Vcrgangenheit schon von unlieb
samen Relikten bereinigt worden sind, dann ist eine bis in die relevanten Details 
korrckte Rckonstmktion wtinschcnswert und notwendig, urn der willkiirlichen ,Auf
H.Hiung dcr Erinncrung, Priigung der Bcgriffc, und Deutung der Vergangcnhcitu im 
Interesse dcr Tagespo!itik vorzubcugen, wie a~ der Rcgierungshistorikcr Michael StUr
mer jtingst vmgescblagen hat27 

Anmerkungen 

FUr einen Obcrblick tiber die Ausstdlungen, die seit den achtz.iger Jahren in der nRD bestehen, 
verweise ich auf die Fre,Jburgcr Magisterarbelt: Cornelia Brink, Vi.sualisierte Geschichte: Zu 
Ausstellurtgert an Orten nationalsozJaHsti.schcr Konzentrationslager, 1990, sowie die Disser· 
tation von Gisela Lehrke, Gcrlenkst3tten ftir Opfer des Narionalsozialismu.<;: Htstoris.ch-poli· 
ti!lche Bildung an Orten des Widerstands und der Verfolgung, Frankfurt/M. 1988 

2 Zwei frilhe Au:::slellungen waren ,Opfer und Widerstand" (Jan. 1946 in Mlinchen) und ,Kampf 
ond Opfe,r'' (Wandernusstetlung; Sept. 1947 in Hamburg), Die ersten Ausstellungcn, die den 
HolCK.;a.ust expli?.it thcmatisierten, warcn n;cincs Wissens cine Eichm:mn·/\us:;tellung in Miln
chen (Frilhjahr 1961) und die Auschwitz-Ausstdlung in Frankfurt (ErOffnung: Bulltag 1964). 
VgL Anm, 19 

3 Inzwischcn gibt es einc umfangrciche Litcratur 7.n dks;em Thema. Urn nur eines dcr friihercn 
wissenschaftHchen Wcrke zu nennen, sichc Walter Laqueur, The Terrible Sct."fet: Suppression 
of the Tmth al:Jout Hitler's. Final Solution, Ooston 1980. Einen wichtigen BeitrAg licfert auch: 
Dehornh Lipstadt, Beyond Belief: The American Press <~nd the Coming of the Holocaust, 
1933-1945, New York, 1986, 

4 Slehe: Matthew Balgall, Segal's Holocaust Memorial, in: Art in America (Sommer 1983), 
S. 134-36; Sybil Miito:n, In Fitting Memory; The Art and Politi(.;s of Holocaust Memorials, 
Detroit 1991, 248 ff. 

5 Die systematische nachtriiglkhe Verwii'ichung von Spuren ihre_~ Genozids durch die NS·Madu
lmber is:t ein wichtiges abcr bh;her vemachlilssigtes Thema der Forschung. 1943 wurden Spe~ 
zialkommandos an die Tatortc zuriickgeschickt, um Leichen zu exhumiercn und zu verbrenncn. 
FUr einige Beispiele vgL Wolfgang Benz (Hg.), Dimension des VOlkennords: Die 7..ah1 der 
jtidischen Opfer des Nmionalsoziatismus, Miinchen 1991}, S. 320 Anm. 55, S. 469. Auch die 
bertichtigte Hirnmlcr~Rcde vom Oktober 1943 in Poznan (,die Judenvcmichlung sei e,in nkhf 
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geschriebcnes und nie zu schrei~ndes Ruhmesblatt unserCr Gewhichte ... ") weist auf die 
Intention bin, den Massenmord der Nachwelt zu verbergen, VgJ. Saul Friedlander, The 'Final 
Sol~tion': On the Unease in Historical Interpretation, in: Peter Hayes (Hg.). Lessons and Le~ 
gacJes: The Meaning of the Holocaust in a Changing World, Evanston 1991), s. 23~35, 25 ff. 

6 In ~~r GeschichtswissensChaft ist diescr Streit urn die Entste:hung und Entwicklung von Hitlcrs 
Polmk als die zwischen den ,Intentionalistcn" (z. D. A. Hillgruber, K. Hildebrand} und den 
..Funktionalisten" bzw. ,Strukturalistcn" (u. a, H. Momn1sen) bekannt. 

1 FUr cine eingchende Beschreibung dcr Iltutalittit in den crstcn Tagen von Dachau sichc Hans
GUnter Richru:~i, Schute dcr Gewalt: Das Konzentrationslager Dachau, 1933-1934, MUnchen 
1983. Einen Uberblick tiber das KZ~Systcm der ersten Jahre bictct: Johannes Tuchel Herr~ 
schaftssicherung und Terror: Zu Funktion und Wirkung nationalsozialistischcr K~nzen~ 
trntionslager 1933 und 1934, Berlin: FU Fachbereich Politikwissenschaft, 1983. 

X FUr eine diffcrenzierte Darstcllung dcr Hntwkktung der Zusllin<lc sichc Falk Pingel, HB.ftlingc 
unter SS-Hcrrschafr, Hamburg 1978. Pingel beschreibt drei Periodcn: 1933-1936, 1936·1941, 
und 1942-1944, 

9 Die Offcntliche Propaganda tiber die KZ verstummte wlihrend dcr Kric:gsz.eit Vgl. Marlis Stei
nert .. Hitlcrs Krieg und die Deutschen; Stimmung und Haltung der deutschcn Bevmkcrung im 
Zwettcn Weltkrieg, DUsseldorf/Wien 1978, Kap. U.2 

lO Auch die propagandistische offi.delle Darstellung der KZ wahrcnd de& Drittcn Reiches ist cin 
vemachliissigtes Gebict der Forschung. Das Hauptaugenmerk lst darauf gcrichtet, wieviel die 
Deutschen von den tatsachlichen Vorgilngen, insbesondere in den V(:rnichtungslagcm gewuBt 
haben, Siehe unten, Anm. 15 ' 

J I Vgl. Norbert Fret ,,Wir waren blind, unglaubig und langsam'': Buchenwald, Dachau und die 
amerikanischen Medlen im Friihjahr 1945, in: VfZ 35,1987

1 
S, 385~401 

12 Siche dazu Rohcn H. Abzug. Inside the Vicious Heart: Americans and the Liberation of Nazi 
(~ncentralion Camps, New York/Oxford 1985; Jon Bridgman, TI1e End of the Holocaust: The 
Ltberution of the Camps, Portland 1990 

13 Siehe Angelika Scha.fflik, lm Schalten dcr NUrnberger Urleile - Oil!: Dachauer Pro:t.csse unter 
besondcrcr BerUcksichtigung des Weif;_<;-Proz.esses, Zulnssungsarbcit Staatsex:amen, Mllncben 
1986, mnschJneoschriftlich. Einc systematische Darstellung von Robert Sigel ist gegenwiirtig 
( 1992) im Druck, 

14 Vgl. z. B. Werner Schafer, Konzentrationslagt.>r Oranicnburg: Das Anti·Braunbuch tiber das 
erste deut~he Konzcntrationslager, Berlin 1934, oder Friedrich Frnnz Bauer, Kon7-entrations~ 
l~ger Dachau, in: lllustrierter Beobachter, 3. 12. 1936., S. 2014-2017, 202R. Die 'i'orinschrift 
vrelcr Ks (,Arbeit macht frei") sowie dle Aufschriften auf den Dliche-m dcr Gebliudc an den 
Ncucngammcr und Dachauer AppeUpl1lt1.en (,.Es gibt einen Weg zur Freiheit Seine Meilcn
sl~ine heiBc~: Gehors:un, FlcHl, Ehrlichkeit, Ordnung, Saubcrkcit, !\itichternheit, Wahrhaftig
kett, Opfersmn und Ltebe zum Vaterlandd") sind weitere Be!ege. 

15 Die Litcratur dazu wiichst stMdig an. Siebe z... B. Herben Obcnaus, Haben sle wirklich nichts 
gewu~t? Ein Tagebuch zurn Alltag von 1933-45 gibt einc deutlichc Antwort, in: Journal fUr 
~eschtchtc .2· 1980, S, 26-31; Elmer Luchterhand,_ Das KZ in dcr Kleins!adr: Erinncrungcn 
emcr Gemcmde an den unsystl~matischen VOikcmrord. in; Dctlcv Peukert ~tnd Jiirgen Reuleckc 
(Hg.), Die Reihen fest geschio5sen, Wuppertal 1981), S. 435.456; Bans Mommscn, Was habcn 
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die Deutschen vom VO!kennord an den Juden gewul3t?, in: Walter Pehle (Hg.), Der Judenpo
grom 1938: Von dcr ,Reichskristallnacht" zum VO!kennord, Frankfurt/M. 1988, S. 176 ff. ; 
Ernst Klee/Willi DreBenNolker RieB, ,SchOne Zeiten": Judenmord aus der Sicht der Tater und 
Gaffer, Frankfurt/M. 1988; JOrg Wollenberg (I-lg.), ,Niemand war dabei und keiner hat's ge
wuf3t", Miinchen 1989; und Gordon Horwitz, In the Shadow of Death: Living Outside the 
Gates of Mauthausen, New York 1990 

16 Ein vom selben KUnstler stammcndcr Entwurf, der einen qualvoll magercn Obcrlebenden zcig
te, der einen zum Cierippe abgemagertcn Leichnam trug, wurdc vorher nach heftiger Kritik 
verworfen. 

17 In Bergen-Bel sen wurde 1952 ein 1946 auf Anweisung der Briten errichteter Holwbelisk von 
deutschen Stellcn in Stein (25m hoch) neu eni.chtet. Obwohl der Verzicht auf jegliche symboli
schc Sinngebung kaum kritisiert werden kann, ist insbesondere wegen dcr unmittelbar danach 
einsetzendcn Vernachllissigung der Stattc offensit:htlich, daB cs sich dabci urn cine Minimal
l('lsung handclte. Der Einwand, daB in cler crsten Nachkriegszeit allen Besuchem die Dilder 
aus der KZ-Geschichte gegenwartig warcn und folglich eine Darstellung vor Ort entbchrlich 
war, wird durch den regen Zuspmch der damaligen Ausstellungcn in Dachau und Buchenwald 
widerlegt. 1952 kame.n i..ibcr 100.000 Besucher nach Dachau. 

18 FUr cine genauere D<~rstcllung des Vorgangs siehe meinen Aufsatz: Das ehemalige Konzen
trationslagcr Dachau: Dcr mtihevollc Weg zur Gedenkstatte l945-l96R, in: Dachauer Hefte 6, 
1990, S- 1R2-205, S. 193 f. Don finden sich aueh die Bclege fi..ir die meisten anderen hier 
bcsprochenen Ercignisse, die Dachau bctreffen. 

19 Zur Miinchner Ausstcllung vgl. Hans-Schwarz-NachlaB {forschungsstcllc ftir die Geschichte 
des NS, Hamburg), Ordner 13-4-4-1; zur Frankfurter siehe Eugcn Kogon, Auschwitr.. und cine 
menschliche Zukunft, ErOffnungsrede zur Ausstellung von Dokumcnten von und i..iber Au
schwitz in der Frankfurter Paulskirche, BuBtag 1964, in: Frankfurter Hefte 19, 1964, S. 830-838 

20 Man kOnnte einwenden, daB dies in der Ausstcllung von 1960 aus Zeit- und Platzgrtinden 
sowieso unmOglich war. Jedoch wurde die Ausstellung bci den Verbesserungen 1961 konzep
tionell nicht veriindert, und die aus derselbcn Zeit stammenden Plane des Museumkomitees fUr 
die Daucrausstcllung (damals sollte ein Museum in den zwei sUdlichsten Baracken eingcrichtet 
werden) zeigen dasselhe Manko. 

21 In den achtziger Jahren wurden beispiclsweise die chcmalige Kommandantenvilla, Teile des 
Ur-KZs von 1933 (ehemalige Munitionsfabrik), Glcisc, die ins Lager ftihrten, und einige ehe
malige SS-Offiziersvillen abgerissen. 

22 Diese Rehauptung stiltzt sich auf eine Rcihe von Interviews. die ich mit lJS-amerikanischen 
Touristen gcfiihn hnbe, die die GedcnksHitte in Dachau im Zeitraum von 10 bis 21 Jahren vor 
dem Interview besucht hatten. 

23 Das Bemtihen mn ein k<~tholischcs Gedenken fing schon unmittclbar nach der Befreiung an. 
Im Sommer 1945 wollte Kardinal Faulhaber das Krcmatorium als Unterbau cines Klosters 
verwenden; aus dem Vorhahen ist jedoch nichts geworden. Dieses Projekt wtire abcr ein wei
terer Beleg fiir die hier beschrieOCne Tendenz des katholischen Gedenkcns. 

24 Siehe dazu etwa Ralph (Jiordano, Angst vor der Geschichte? Erinnerungsarbeit in Dachau und 
anderswo, in: Dachauer Hcfte 6, 1990, S. 43-55, bes. 50 ff. 

Die museale Darstel/ung des Holocaust 97 

25 Karl-Otto Ape!, Zuriick zur Nonnalitlit? Oder kOnnten wir a us der nationalen Katastrophe etwas 
Besonderes gelemt haben? Das Problem des (welt-)geschichl.lichen Obergangs zur 
postkonventionellen Moral in spezifisch deutscher Sicht, in: Forum fiir Philosophic Bad Hom
burg (Hg.), ZerstOrung des moralischen SelbstbewuBtc;eins: Chance oder Gefll.hrdung? Prakti
sche Philosophic in Deutschland nach dem Nationalsozialismus, Frankfurt/M. 1988, S. 91-142 

26 Ein spannendes Beispiel flir einen erfolgreichen, von einem eindimensional bereinigten 
Vergangenheitsbild ausgehenden Aufkllirungsweg ist: lb Melchior, Frank Bmndcnburg, Quest: 
Searching for Gennany's Nazi Past. A Young Man's Story, Novato, CA 1990. Ein andere..~ 
Beispiel wtirc der Film ,,Das schrecklichc Mtidchen" (Deutschland 1990, Regie: Michael Ver
hoeven). 

27 WOrtlich schrieb StUnner, dal3 ,in geschichtslosem Land die Zukunft gewinnt, wer die Er
innerung fi..illt, die Begriffe pragt und die Vergangcnheit deutet." Au13cr in der FAZ (25. 4. 
86) und den zahlreichen Dokumentationen zum ,Historikerstrcit" ist StUnners Artikcl abge
druckt in der Wochenzeitung Das Parlament, Nr. 20-21, Jg. 36, 17./24. Mai 1986. Diese 
Themenausgabe tiber ,GeschichlSbewuBtsein" enthiilt auBerdem mehrere einschliigige Artikel 
und Interviews, unter anderem zu dem hier erwiihnten Nationaldenkmal. 




