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Von Karthago zum Spiegelgrund ” Arch�ologie im

Dienste der ,,Vergangenheitsbew�ltigung‘‘1

UteHofmeister

Im Juli 2001 fˇhrte die Stadtarch ologieWienauf demGel ndeder ehema-

ligen NS-,,Euthanasie‘‘-Klinik ,,Am Spiegelgrund‘‘ eine Suchgrabung zur

Lokalisierung einesm˛glichenMassengrabes durch. Etwa zur selben Zeit

war in den Feuilletons der deutschsprachigen Zeitungen eine heftige

Diskussion ˇber Gedenken versus Vergessen entbrannt. Der Philosoph

Rudolf Burger hatte diese Diskussion mit seinem umstrittenen ,,Pl doyer

fˇr das Vergessen‘‘ ausgel˛st. In diesem stellte er unter anderemdie provo-

zierende Behauptung auf, die Zeit des Nationalsozialismus sei ,,real [†]

so versunken wie Karthago‘‘
2
. Wie zynisch muss dieser Satz in den Ohren

der noch lebendenOpfer klingen!

Fˇr Burger gibt es ˇber rein historiographische Interessen hinaus keine

Grˇnde, sich weiter mit den Verbrechen der NS-Vergangenheit auseinan-

der zu setzen. Der Umstand, dass sich die Arch ologie, die ja allgemein

als historiographische und antiquarische Wissenschaft angesehen wird,

in den letzten Jahren nun auch dieser zeitgeschichtlichen Epoche ange-

nommen hat (zum Beispiel Grabungen in der NS-,,Euthanasie‘‘-Anstalt

Hartheim und in den Konzentrationslagern Buchenwald und Flossen-

bˇrg)
3
, scheintBurgersAussagezubest rken.Werdennundadurch,dass

sich auch die Arch ologie mit dieser Epoche befasst, die Ereignisse tat-

s chlich in die gleiche zeitliche Entfernung gerˇckt wie das r˛mische Kar-

thago?

Ichm˛chte im Folgenden zeigen, dass das genaue Gegenteil der Fall sein

kann und werde daher die aus arch ologischer Sicht unspektakul re

Wiener Grabung zum Anlass nehmen, auch die Hintergrˇnde sowie die

gesellschaftlichen und individuellen, emotionalen Prozesse aufzuzeigen,

die die arch ologische Besch ftigungmit der Zeitgeschichtemit sich brin-

gen kann. Diese Prozesse machen schmerzlich klar, dass das Dritte Reich

sowohl fˇr die Opfer selbst als auch fˇr die nachkommenden Generatio-

nen doch unvergleichbar n her ist als die punischen Kriege.

NS-,,Euthanasie‘‘ am Steinhof4

Eines der bis vor wenigen Jahren kaum aufgearbeiteten Kapitel der NS-

Verbrechen ist das der NS-,,Euthanasie‘‘-Anstalten und der NS-Medizin.

Die ˇberlebendenOpfer dieses Systems leiden bis heute an ihremTrauma.

Auf demGel nde des heute als ,,Baumgartner H˛he‘‘ bekannten Psychiat-

rischen Krankenhauses, in Wien 14 (Abb. 1), befanden sich w hrend der

NS-Zeit mehrere ,,medizinisch-psychiatrische‘‘ Einrichtungen: Dies waren

unter anderen die ,,Erwachsenen Heil- und P£egeanstalt am Steinhof‘‘,

die ,,Verwahrungsanstalt fˇr asoziale Frauen‘‘ und die ,,Kinderfachabtei-

1 Der Begri¡ wird hier bewusst anstelle

des heute ˇblicheren, weniger angreifbaren

Begri¡s ,,Vergangenheitsaufarbeitung‘‘ ver-

wendet, um ihn von der wissenschaftlichen

Aufarbeitung der Vergangenheit, wie sie ge-

nerell in allen historischen Wissenschaften

betrieben wird, abzusetzen.

2 R. Burger, Die Irrtˇmer der Gedenkpoli-

tik. Wider die Rede von der ,,Verdr ngung

der Nazizeit‘‘ ” Ein Pl doyer fˇr das Verges-

sen. Der Standard, 9./10. Juni 2001.

3 Siehe ,,Funde in Hartheim‘‘, members.
aon.at/schloss-hartheim/HH%20HTML/
Funde.htm;R.Hirte, O¡eneBefunde. Ausgra-
bungen in Buchenwald. Zeitgeschichtliche

Arch ologie und Erinnerungskultur (Wei-

mar 2000).

4 Der o⁄zielle Name der Anstalt lautete

,,Wiener St dtische Nervenkinderklinik am

Spiegelgrund‘‘. Siehe zum Folgenden u. a.

W. Neugebauer, Die Klinik ,,Am Spiegel-

grund‘‘ 1940”1945 ” eine ,,Kinderfachabtei-

lung‘‘ im Rahmen der NS-,,Euthanasie‘‘.

JbVGStW 52/53, 1996/97, 294 ¡.; M. Dahl,

Endstation Spiegelgrund. Die T˛tung behin-

derter Kinder w hrend des Nationalsozialis-

mus am Beispiel einer Kinderfachabteilung

in Wien 1940 bis 1945 (Wien 1998); H. Czech,

Dr. Heinrich Gross ” Die wissenschaftliche

Verwertung der NS-Euthanasie in Uster-

reich. In: Dokumentationsarchiv des˛sterrei-

chischen Widerstandes Jahrb. 1999, 53”70;

E. Gabriel/W. Neugebauer (Hrsg.), Von der

Zwangssterilisierung zur Ermordung. Zur

Geschichte der NS-Euthanasie in Wien II

(Wien 2002); E. Klee, Deutsche Medizin im

Dritten Reich. Karrieren vor und nach 1945

(Frankfurt/Main 2001).
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lungAmSpiegelgrund‘‘. DieKinderfachabteilungbestand, unterwechseln-

den Bezeichnungen und Zust ndigkeiten,
5
aus der ,,Nervenheilanstalt fˇr

Kinder‘‘ und einer ,,Erziehungs-‘‘ bzw. ,,Jugendfˇrsorgeanstalt‘‘.

Die Insassen dieser Anstalten wurden Opfer von Massent˛tungen (so die

Vergasung in der T˛tungsst tte Hartheim im Rahmen des ,,Euthanasie‘‘-

ProgrammsT4), gezieltemVerhungernlassenoderVergiften (,,wildeEutha-

nasie‘‘) und von grausamen Humanexperimenten, die zum Zwecke ,,wis-

senschaftlicher‘‘ Forschungen durchgefˇhrt wurden. Allein in der Kinder-

fachabteilung ,,Am Spiegelgrund‘‘ kamen ˇber 700 Kinder zu Tode.

Nach 1945 wurde der Anstaltsleiter zum Tode verurteilt, eine Brztin und

eine Krankenschwester wurden mit Haftstrafen belegt, das Gros der betei-

ligten Brzte und des P£egepersonals blieb jedoch unbehelligt und konnte

5 Zu Grˇndung, wechselnden Namen

und Zust ndigkeiten siehe Neugebauer

(Anm. 4) 294 f.

Abb. 1: Gel nde des Sozialmedizinischen

Zentrums Baumgartner H˛he, Otto-Wagner-

Spital mit Grabungsbereich. (Dig.: L. Dollho-

fer / G. Gruber)
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seine Karrieren ungest˛rt fortsetzen. Einer von diesen

war der Psychiater Dr. Heinrich Gross. Jahrzehntelang

ver˛¡entlichte er, international anerkannt, Berichte

ˇber wissenschaftliche Untersuchungen, die er an den

pr parierten Gehirnen der Spiegelgrundopfer durch-

gefˇhrt hatte, und wurde im Jahr 1975 sogar mit dem

Ehrenkreuz der Republik Usterreich fˇr Wissenschaft

undKunst ausgezeichnet.
6
Undobwohl 1981dasOber-

landesgerichtWien in einemEhrenbeleidigungsverfah-

ren seine Beteiligung an den T˛tungen rechtskr ftig

feststellte, konnte Gross bis 1998 seine T tigkeit als

einer der prominentesten Gerichtspsychiater fortset-

zen.
7
Erst Ende der 90er Jahre wurde eine strafrechtli-

che Verfolgung gegen ihn eingeleitet, die allerdings im

Jahr 2001 vorl u¢g eingestellt wurde, mit der Begrˇn-

dung, der Angeklagte sei ob seines hohen Alters nicht

mehr verhandlungsf hig.

W hrend die T ter also unbehelligt Karriere machen

konnten, gab es fˇr die Opfer lange Zeit keine Anerken-

nung. Als nicht rassistisch oder politisch Verfolgte gab

es fˇr sie auch keinen Anspruch auf Entsch digung

oder Opferrente. Erst nach 50 Jahren, 1995, wurden sie

in das Opferfˇrsorgegesetz und in das Nationalfonds-

gesetz als NS-Opfer einbezogen.
8

Der Graben
Herr Alois Kaufmann war eines der Kinder, die in der Klinik am Spiegel-

grund (Abb. 2) interniert waren. Als uneheliches Kind von P£egefamilie zu

P£egefamilie geschoben, wurde er 1943 vom Fˇrsorgeamt als ,,schwerer-

ziehbar‘‘ am Spiegelgrund eingewiesen. Die Qualen und Erniedrigungen,

die er dort ˇber sich ergehen lassenmusste, hat er in demBuch ,,Totenwa-

gen ”Kindheit am Spiegelgrund‘‘ niedergeschrieben.
9

Nebendenvielen schrecklichenErinnerungenanseineLeidengabeseine

weitere, die Herrn Kaufmann auch 55 Jahre nach seiner Befreiung keine

Ruhe lieC: Es war die Erinnerung an einen Graben, den er auf einem der

wenigen Spazierg nge, die die Erzieherinnen mit den Z˛glingen auf dem

Gel nde unternahmen, gesehen hatte. Der frisch ausgehobene Graben,

dessen Inhalt er nicht einsehen konnte und ˇber den er keine Fragen stel-

len durfte, hatte fˇr ihn etwas Unheimliches an sich und brannte sich in

das Ged chtnis des damals Neunj hrigen ein.

Die Befreiung, der 6berlebenskampf der Nachkriegsjahre und der Ver-

such, die schrecklichen Ereignisse zu verdr ngen und hinter sich zu las-

sen, begrubendas Bild in der Erinnerung; viel sp ter kames jedochwieder

an die Ober£ che und es regte sich ein Verdacht in Herrn Kaufmann. Er

erinnerte sich, selbst als Kindmit Toten beladeneW genauf demAnstalts-

gel nde gesehen zu haben, er wusste auCerdem, dass in den letzten

6 Parlamentarische Anfragebeantwor-

tung des Wissenschaftsministers (XX.GP.-

NR 3760/AB zu 3799/J),

www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/texte/
037/AB03760___.html.
7 Parlamentarische Anfragebeantwor-

tungen des Justizministers (XX.GP.-NR

3599/AB zu 3658/J), www.parlinkom. gv.at/
pd/pm/XX/AB/texte/035/AB03599___.html.
8 Vgl. W. Neugebauer, Zum Umgang mit

der NS-Euthanasie in Wien nach 1945. In: E.

Gabriel/W. Neugebauer (Hrsg.), NS-Eutha-

nasie inWien (Wien 2000) 124.

9 A. Kaufmann, Totenwagen ” Kindheit

am Spiegelgrund (Wien 1999).

Abb. 2: Pavillon 18, Teil der ehemaligen Kin-

derfachabteilung Am Spiegelgrund; hier

war Herr A. Kaufmann untergebracht. (Foto:

U. Hofmeister)
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Kriegstagen inWien viele Tote provi-

sorisch auf ˛¡entlichen Grˇn£ -

chen bestattet werdenmussten und

erst sp ter exhumiert undauf einem

Friedhof beigesetzt werden konn-

ten.
10
Da er wusste, dass kurz vor

der Befreiung noch viele Insassen

der Anstalt umgekommen waren,

fragteersich,obeseinenm˛glichen

Zusammenhang zwischen dem

frisch ausgehobenen Graben und

Toten der Anstalt, die m˛glicher-

weise keiner regul ren Bestattung

mehr zugefˇhrt werden konnten,

geben k˛nne. Der Gedanke, dass

sich auf der Baumgartner H˛he ein

Massengrab be¢nden k˛nnte, be-

lastete ihn. Er redete mit verschiede-

nen Personen darˇber, doch kaum

jemand wollte ihm Glauben schen-

ken. Sowandte sichHerr Kaufmann

an die Krankenhausleitung der

Baumgartner H˛he und an das Do-

kumentationsarchivdes˛sterreichi-

schenWiderstandes (DUW).

Die historischen Forschungen des DUW lieCen es zwar relativ unwahr-

scheinlich, aber auch nicht v˛llig ausgeschlossen erscheinen, dass sich

auf demGel nde der Anstalt provisorischeMassengr ber aus den letzten

Kriegstagen be¢nden oder befunden haben. Um endgˇltig Klarheit zu

bekommen, wurde im Juli 2001 von der Forschungsgesellschaft Wiener

Stadtarch ologie eine Suchgrabung durchgefˇhrt.
11

Arch�ologischer Befund

Die Lokalisierung des m˛glichenMassengrabes erwies sich als schwierig:

Seit 1945 haben sich Bewuchs und Wegfˇhrung im Gel nde ˛stlich der

Kirche am Steinhof deutlich ge ndert. Pl ne und Fotomaterial, die den

damaligen Zustand des Gel ndes dokumentieren h tten k˛nnen, stan-

den nicht zur Verfˇgung. Herrn Kaufmanns Aussagen, die Erinnerung

des damals Neunj hrigen an ein kurzes, aber eindrˇckliches Erlebnis,

waren nach 55 Jahren der einzige Anhaltspunkt, den man hatte. Bei einer

BegehungmitHerrnKaufmannwurdedasGrabungsareal auf eineFl che

vonca. 30 \ 35m˛stlichdesWegeseingegrenzt. InnerhalbdieserGrenzen

wurden unter Berˇcksichtigung des Baumbestandes mit einem Bagger

acht Ost-West verlaufende Suchschnitte gezogen (Abb. 3).

Es ergab sich der folgende arch ologische Befund: Unter einer Humus-

und rezenten Waldbodenschicht befand sich, etwa in 1 m Abstand von

10 Vgl. Meldungen der Rathauskorrespon-

denz, www.wien.gv.at/ma53/45jahre/1946/
0346.htm,7. 3. 1946:Helftmit bei Exhumierun-
gen!; 29. 3. 1946: 6.500 Opfer des Kampfes

um Wien; www.wien.gv.at/ma53/45jahre/
1946/0546.htm, 17. 5. 1946: Exhumierungen
von auCerhalb Friedh˛fen beerdigten Lei-

chen im 2. Bezirk.

11 Urtliche Grabungsleitung: Verfasserin.

Abb. 3: Detailplan der Grabungen nordwest-

lich der Kirche ,,Am Steinhof‘‘. (Dig.: G. Gru-

ber / Ch. Reisinger)
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und parallel zu dem an der Kirche vorbeifˇhrenden

Weg, ein Graben von etwa 25 m L nge, 1 bis 2 m Breite

und bis zu ca. 60 cm Tiefe, der in den  lteren Waldbo-

den und das darunter liegende anstehende Material

einschnitt (Abb. 4). Andere arch ologische Befunde

wurden auf dem untersuchten Gel nde nicht festge-

stellt. Der Graben wurde vollst ndig ausgehoben. Die

Verfˇllung bestand durchwegs aus r˛tlich braunem,

lehmigem Material, das dem des darˇber liegenden

Waldbodens sehr  hnlich war, und enthielt nahezu

keine Funde. Es wurden lediglich zwei kleine Porzellan-

scherben geborgen, die, da sie in die erste H lfte des

19. Jahrhunderts datieren, fˇr eine genauere zeitliche Einordnung des

Grabens nicht weiter aussagekr ftig sind.
12

Es fand sich keines der fˇr Massengr ber ” voll oder beraubt ” charakte-

ristischen Anzeichen wie zum Beispiel eine typische dunkle Verf rbung,

Haare, kleinere Knochen oder Knochenfragmente, Kleidungsreste etc.

Ebenso wenig fanden sich unterschiedliche Verfˇllschichten oder St˛run-

gen im Grubenpro¢l, die auf eine sp tere Leerung des Grabens schlieCen

lassen k˛nnten. Aufgrund der arch ologischen Untersuchungen konnte

daher festgestellt werden, dass sich auf demuntersuchten Areal keinMas-

sengrabmit menschlichen 6berresten be¢ndet oder befand.

Der arch ologische Befund gibt keine Hinweise darauf, zu welchen Zwe-

cken der Graben angelegt wurde. Als plausibelste Erkl rung scheint die

Annahme, dass es sich um einen (m˛glicherweise nie genutzten) Verteidi-

gungs- oder Schutzgraben handelt, der im Zusammenhang mit der Flak-

stellung auf den Steinhofgrˇnden gesehen werden k˛nnte.
13
Die geringe

TiefedesGrabensk˛nnteaufdieH rtedesanstehendenMaterials zurˇck-

zufˇhren sein. Auf jeden Fall darf aber davon ausgegangen werden, dass

es sich bei dem arch ologisch festgestellten Graben um den von Herrn

Kaufmann erinnerten handelt.

Auswirkungen und Bedeutung
Welche Bedeutung kann nun dieser Grabung beigemessen werden? Das

arch ologische Ergebnis ” ein leerer, nicht genau zu datierender Graben

” ist nicht besonders spektakul r, das historiographische Resultat gering.

Doch auch die arch ologische Arbeit bewirkt mehr als eine reine Erweite-

rung unseres Wissens ˇber die Vergangenheit. Sie greift direkt in unser

Lebenein, indemsieneueRealit ten scha¡t undzurVer nderungunserer

Wahrnehmung beitr gt.

Die Ver nderung der Wahrnehmung durch die Konfrontation mit der

arch ologischen Arbeit wurde schon w hrend der Ausgrabung deutlich.

Die Grabung wurde an einem Ort durchgefˇhrt, an dem viele Menschen

vorbeikommen.Wie bei denmeistenAusgrabungenblieben viele aus Inter-

esse stehen, Fragen wurden gestellt, es ergaben sich Gespr che. Arch o-

logInnen, Spazierg ngerInnen, Personal und PatientInnen der Klinik wur-

Abb. 4: Pro¢l des Grabens in Suchschnitt 2.

(Foto: U. Hofmeister)

12 Bestimmung: I. Gaisbauer, Stadtarch -

ologieWien.

13 Nach Aussagen mehrerer Zeitzeugen.

Die Reste der Betonfundamente hinter der

Feuerwache im jetzigen Erholungsgebiet

sind heute noch sichtbar.
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den so mit dem Thema NS-Medizin und NS-,,Euthanasie‘‘ konfrontiert. Fˇr

manche war das ein AnstoC, sich genauer mit dem Thema auseinander

zu setzen, bei anderen bewirkte es zumindest eine gewisse Sensibilisie-

rung.DieBesch ftigungdamitweitete sichoftaufdenBekannten-undKol-

legenkreis aus. In einem Fall fˇhrte die Berˇhrung mit der Grabung am

Spiegelgrund zu einer intensivierten Besch ftigung mit der eigenen Fami-

liengeschichte. Im Laufe dieser Nachforschungen wurden die Brˇche in

den Erz hlungen sichtbar. Familienmythen hielten der eingehenderen

Betrachtung nicht stand und es begann ein Prozess der Konfrontation

mit dem Verschwiegenen, mit den ,,blinden Flecken‘‘ in der Erinnerung.

Fˇr den Zeitzeugen selbst, Herrn Kaufmann, stellte die Grabung einenwei-

teren Schritt dar in seinem Versuch, die traumatischen Erlebnisse seiner

Kindheit zu verarbeiten, und in seinem Kampf um die Anerkennung der

Opfer.
14

Wie viele andere Opfer auch, leidet Herr Kaufmann bis heute

schwer andenFolgen dieser Ereignisse: ,,Die Vergangenheit ist wie ein kal-

ter Schatten, der sich immer wieder auf mich wirft.‘‘ Nach jahrelanger psy-

choanalytischer Behandlung leidet er immer noch unter starken Angstzu-

st nden, Panikattacken undDepressionen†

In den Jahren nach der Befreiungwar neben den allt glichen6berlebens-

fragen und den Anstrengungen zum Wiederaufbau keine Zeit fˇr r tsel-

hafte Gr ben oder allgemein fˇr die ,,innerenWehwehchen‘‘ eines Kindes.

Auch waren die negativen Einstellungen gegenˇber den Opfern (ausge-

nommen denen, die die neue politische Elite bildeten) die gleichen geblie-

ben. ,,In diesem Klima war natˇrlich ein Erz hlen oder ein Berichten vom

Spiegelgrund unm˛glich und es wurde auch nichts erz hlt [†]. Ich habe

dann lange Zeit zum Spiegelgrund geschwiegen, mich hat das nicht inter-

essiert, ich habe das einfach verdr ngt und meine Wunden verdr ngt,

meine Schmerzen, meine Krankheit, weil ich mich gesch mt hab, wir

haben uns alle gesch mt, andere auch.‘‘

Die Kinder vom Spiegelgrund blieben auch nach der NS-Zeit als ,,Schwer-

erziehbare‘‘ oder ,,Deppen‘‘ stigmatisiert. Wie so oft waren es nicht die

T terInnen, sondern die Opfer, die sich zus tzlich zum erlittenen Unrecht

auch noch schuldig fˇhlten.
15

Erst nach Jahrzehnten wurde das Bedˇrfnis nach Gerechtigkeit und die

Wut darˇber, dass die T ter von damals ungehindert Karriere machen

konnten, w hrend ihren Opfern jegliche Anerkennung verwehrt wurde, ja

sie zumTeil auch nochweiter derMacht ihrer einstmaligen Folterer ausge-

setzt waren,
16
st rker als die Angst und das Gefˇhl der Schande. Doch

auch als die Opfer zu reden begannen und die NS-,,Euthanasie‘‘ zu einem

mehr oder weniger ˛¡entlichen Thema wurde, blieb die Angst, dass ihnen

nicht geglaubt wˇrde, und das Gefˇhl, sich dauernd rechtfertigen zumˇs-

sen. Nun ho¡teHerr Kaufmann, von der arch ologischen Forschung eine

Untermauerung seiner Aussagen zu bekommen.

Bei der Begehung war Herrn Kaufmanns Nervosit t o¡ensichtlich. Der

Druck, nach so vielen Jahren, in einem ver nderten Gel nde, eine kurze

Begebenheit aus der Kindheit lokal festzulegen, war groC. Die Erfahrung

14 Herr Kaufmann war so freundlich, in ei-

nem Interview mit der Autorin ˇber seine Er-

lebnisse am Spiegelgrund und ˇber seine

Gefˇhle im Zusammenhang mit der Gra-

bung zu erz hlen. Zitate aus diesem Inter-

view im Folgenden unter Anfˇhrungszei-

chen.

15 Vgl. dazu z. B. A. Maercker (Hrsg.), The-

rapie der posttraumatischen Belastungsst˛-

rungen (Berlin, Heidelberg 1997).

16 Wie Friedrich Zawrel, ein ehemaliger In-

sasse des Spiegelgrundes, der in einem

Strafprozess just von einem Gutachten des

Dr. Heinrich Gross abh ngig war, vgl. dazu

O. Lehmann/T. Schmidt, In den F ngen des

Dr. Gross. Das misshandelte Leben des

Friedrich Zawrel (Wien 2001).
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bei Exhumierungen von Verbrechensopfern in den verschiedensten L n-

dern hat gezeigt,
17
dass es den Zeugen oft sehr schwer f llt, die Orte auch

nur wenige Jahre zurˇckliegender Ereignisse richtig zu lokalisieren. Herrn

Kaufmanns Angst, mit seiner Erinnerung an den Graben und seinem Ver-

dachtals ,,Spinner,M rchenerz hlerundPhantast‘‘ dazustehen,ˇberwog

gegenˇber der Ho¡nung, die jahrelange Vermutung best tigt zu bekom-

men. Zu all dem kam noch die sehr schmerzhafte Begegnung mit demOrt

seiner Leiden.

Nach der Pr sentation der Ergebnisse waren Herrn Kaufmanns Gefˇhle

gemischt. Einerseits waren da die Entt uschung, dass sein Verdacht sich

nicht best tigt hatte, und die Zweifel, ob die Toten nicht anderswo auf

dem Gel nde verscharrt worden sein k˛nnten. Andererseits war aber der

Umstand, dass der Graben genau an der vonHerrn Kaufmann angegebe-

nen Stelle gefunden wurde, eine groCe Genugtuung: ,,Eines hat es mir

sicher gebracht: die Best tigung, dass ichmich dort nicht verschaut habe

[†]. Ich habemich dann also irgendwie auch befreit gefˇhlt, weil ich gese-

hen habe, meine Erinnerung hat mich nicht in eine Fata Morgana gefˇhrt,

eswarTatsache.‘‘ DieAngst davor, dasseineungenaueErinnerungseiner-

seitsauchseineanderenErinnerungenunglaubwˇrdig erscheinen lassen

wˇrden, hatte sich in das Gegenteil verkehrt. Die Best tigung der Erinne-

rung an diesen Graben wird zu einer Best tigung seiner Verl sslichkeit

als Zeitzeuge allgemein: ,,[†] dann hat es sich doch bewahrheitet, dass

es vonmirnichtphantasiertwar, infolgedessensinddieanderenGeschich-

ten nahtlos in den Status derWahrheit ˇbergegangen [†].‘‘

Fˇr die Arch ologInnen, die sich der Zeitgeschichte widmen, ergeben sich

in diesem Zusammenhang ganz neue und ungewohnte Anforderungen.

Zur Auseinandersetzung mit dem arch ologischen Zeugnis im Boden

kommt die Konfrontation mit den ZeitzeugInnen hinzu. Man besch ftigt

sich nicht nur mit ,,toter Materie‘‘, sondern mit Menschen, mit Gefˇhlen,

Bngsten und unterschiedlichen Versionen der Vergangenheit. Diese Kon-

frontation ist eine Herausforderung, auf die sich die Arch ologInnen

bewusst einlassen und vorbereitenmˇssen.

Zusammenfassung
Die arch ologische Besch ftigung mit der Zeitgeschichte geht in vielen

Aspekten ˇber den reinenWissensgewinn hinaus. Sie kann, wie ich zu zei-

gen versuchte, geradezudergesellschaftlichenundpolitischenAuseinan-

dersetzungmit der Vergangenheit beitragen, die Burger unter der Bezeich-

nung ,,Vergangenheitsbew ltigung‘‘ fˇr unm˛glich und verlogen h lt.

Das gesellschaftliche Bewusstsein ˇber zum Beispiel die ,,Euthanasie‘‘-

Morde im Dritten Reich dient aber nicht nur der Rehabilitation der Opfer

und der generellen ,,Vergangenheitsbew ltigung‘‘, sondern sensibilisiert

auch fˇr die Problematik und Gefahren der heutigen Euthanasiedebatte.

In diesem Sinne ist die Erforschung der Vergangenheit in weiterer Folge

von groCer Bedeutung im Bezug auf moralische Fragen der Gegenwart.

17 Verfasserin war bei Exhumierungen in

Lateinamerika und auf dem Balkan t tig.

Das Thema wird auch in einer Vielzahl psy-

chologischer und forensischer Publikatio-

nen angesprochen, siehe z. B. Maercker

(Anm. 15) 8.
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Abbildungsnachweis
Als Grundlage fˇr Pl ne und Kartogramme (Fundchronik) wurde,

wenn nicht anders vermerkt, die MZK der Stadt Wien, MA 14-ADV,

MA 41-Stadtvermessung verwendet. Wir danken den Kollegen fˇr

die gute Zusammenarbeit. Fˇr die Drucklegung wurden s mtliche

Pl ne von L. Dollhofer, G. Gruber und M. Kronberger, s mtliche Ta-

feln von Ch. Ranseder nachbearbeitet.

Einband:Mammutherde in der pleistoz nen LandschaftWiens, Ulge-

m lde von F. Roubal (1889”1967), t NHM Wien; Ansicht von Wien,

tWiener Tourismusverband ”S. 2, Foto: Internat. Presse-Bild-Agen-

tur Votava ” S. 14, Abb. 9, Mammutherde in der pleistoz nen Land-

schaft Wiens, Ulgem lde von F. Roubal (1889”1967), t NHMWien ”

S. 77, Abb. 1, t HMW Inv. Nr. MV 16126 ” S. 103, Abb. 1, t KHMWien,

Archivfoto Nr. III 28.669 ” S. 105, Abb. 3, t Bildarchiv UNB Wien, NB

203.017-C ” S. 105, Abb. 4, t HMW Inv. Nr. 61.016 ” S. 108, Abb. 8, t

HMW” S. 109, Abb. 9, t KHMWien, Neg. Nr. II 8241 ” S. 109, Abb. 10,

tHMW”S. 110,Abb.11,tHMW”S. 113,Abb. 14,R˛misch-Germani-

sches Zentralmuseum Mainz, Neg. Nr. T_1982_1332, t Landesmu-

seum Mainz ” S. 114, Abb. 15, t Triest, Museo di Storia e Arte, Neg.

Nr. 567 ” S. 114, Abb. 16, t Aquileia, Museo Archeologico Nazionale,

Inv. Nr. 88 ” S. 114, Abb. 17, t Ljubljana, Fotoarchiv Institut za arheo-

logijo ZRC SAZU ” S. 115, Abb. 18, t Ljubljana, Narodni Muzej Slove-

nije ” S. 131, Abb. 5, t KHMWien, Neg. Nr. I 21.504 ” S. 132, Abb. 6, t

Bucharest, Romanian National Museum of History ” S. 136, Abb. 11,

tHMW.
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