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clemens Gruber
die kriegerdenkmäler in aschach an der 
donau und Waizenkirchen-stillfüssing1

Entstehung – Symbolik – Wahrnehmung

1. EINLEITUNG

als meist einzige symbole zeitgeschichtlicher erinnerungskultur haben krie-
gerdenkmäler in vielen oberösterreichischen landgemeinden eine monopolstel-
lung inne. ihre Gestaltung und symbolik ist aber oft irritierend. von Helden, von 
Vaterland, von Dank und Ehre und anderen beschönigenden floskeln ist die 
rede, eindeutig militaristische symbole und überreste nationalsozialistischer 
Ästhetik sind keine seltenheit. kriegerdenkmäler evozieren in der regel damit ein 
vergangenheitskonstrukt, das neben der simplifizierenden darstellung der kriegs-
ereignisse auch auf einer relativierung der ns-zeit ruht. erster und zweiter 
Weltkrieg werden gleichgesetzt, verweise auf historische zusammenhänge und 
hintergründe fehlen, die ereignisse des zweiten Weltkrieges erscheinen von der 
existenz des dritten reichs abgekoppelt. die Gefallenen werden entweder als 
Helden verehrt und ihre taten im dienst der nationalsozialistischen Wehrmacht 
als positiv dargestellt, oder sie werden kollektiv als schuldlose Opfer betrauert. 
völlig ausgeblendet wird hingegen die tatsache, dass das ns-regime einen ver-
brecherischen angriffskrieg führte und viele soldaten folglich auch 
kriegsverbrecher waren. ebenfalls fehlen namen von Wehrmachts deserteuren, 
angehörigen von Widerstandsgruppen, Opfern des holocaust oder anderen ns-
verbrechen auf den allermeisten denkmälern. auch die historiker reinhold 
Gärtner und sieglinde rosenberger kommen zu dem schluss, dass sich die 
erinnerungspolitischen botschaften der meisten monumente demnach mit den 
begriffen „vereinfachung und verharmlosung“2 bzw. „verzerrung und 
verdrängung“3 zusammenfassen lassen.

1 der beitrag beruht auf der an der universität Wien verfassten diplomarbeit aus dem Jahr 2017 mit 
dem titel: „helden - Opfer - kriegsverbrecher: symbolik und rezeption ländlicher kriegerdenkmä-
ler in Oberösterreich vor und nach 1945“.

2 Gärtner – rosenberger 1991, 50.
3 ebda., 52.



352  Clemens Gruber 

ländliche kriegerdenkmäler sind somit meist abbilder punktueller und ein-
dimensionaler vergangenheitsbetrachtung, die eine reduzierung historischer 
komplexität zugunsten lokaler bedürfnisse und regional bedingter Gegebenheiten 
leisten. sie sind demnach keine Orte, an denen objektive, historische erkenntnisse 
tradiert werden, sondern sie leisten „plebiszitäre Geschichtsschreibung. (…) 
kriegerdenkmäler drücken aus, was die menschen in der Gemeinde für ‚ wahr‘, 
für ‚ wirklich‘ halten wollen“.4 trotz dieser kritikpunkte sind die denkmäler sak-
rosankte elemente, denen trotz aller historischer brisanz der nimbus des immer 
schon Dagewesenen und der Normalität anhaftet. Obwohl kriegerdenkmäler 
meist an zentralen Orten platziert sind, scheinen sie kaum beachtet zu werden – 
entweder bewusst oder aufgrund ihrer alltäglichkeit. „es gibt nichts auf der Welt, 
was so unsichtbar wäre wie denkmäler“,5 stellte schon robert musil fest. vor 
diesem hintergrund lässt sich die these formulieren, dass kriegerdenkmäler nicht 
nur per se kaum wahrgenommen werden, sondern durch ihre selektive Wiedergabe 
der erinnerung auch bestimmte historische Gegebenheiten ausblenden und un-
sichtbar machen. so erregen die monumente wenig aufsehen, werden nicht kriti-
siert, bleiben unverändert, sind – um mit den Worten robert musils zu sprechen 
– eigentlich „gegen aufmerksamkeit imprägniert“.6 

die totalen kriege der moderne und ihre millionenheere an Gefallenen und 
vermissten lösten eine flächendeckende errichtung von kriegerdenkmälern aus. 
durch sie erhielt der soldatentod nachträglich sinnstiftende zuschreibungen: 
mythen von heldentum und Opfertod.7 allgemein liefern mythen im Gegensatz 
zu streng rationaler erkenntnis emotional überhöhte, symbolhaft aufgeladene und 
dogmatische Welterklärungsformeln, die auf zweckmäßig zurechtgebogenen histo-
rischen tatsachen basieren.8 Opfer- und heldenmythen dienen daher als sinnstif-
tende erklärungs- und legitimationsmuster für das massensterben im krieg. der 
mythischen verklärung des kriegstodes attestiert die deutsche Wissenschaftlerin 
alexandra kaiser zwei funktionsebenen: zum einen bietet die sichtweise, im 
tod der soldaten einen höheren sinn zu sehen, für die hinterbliebenen eine 
„emotionsbindende und orientierungsgebende ‚bewältigungshilfe‘“9 zur über-
windung des menschlichen leides. zum anderen dient die mystifizierung der 
vereinnahmung für „politische ziele und zwecke“.10 als narrative und rituale, 
die den heldenhaften tod und die aufopferung vorbildhaft in den größeren 
kontext gemeinschaftlicher ziele und ideale einer Gemeinschaft stellen, werden 

4 pelink a 1991, 7.
5 musil 1936, 87.
6 ebda.
7 k ahler 1998, 365 ff. bzw. koselleck 1994, 9–20.
8 br andt 2004, 9 ff.
9 k aiser 2006, 65.
10 ebda.



Die Kriegerdenkmäler in Aschach und Waizenkirchen  353

mythen wichtiger teil von politischen ideologien und damit zu „politischen 
mythen“.11 beide funktionen leisteten damit auch kriegerdenkmäler. an diese 
zentralen aspekte knüpfte das dritte reich mit seinem helden- und Opferkult 
an, nutzte die pflege und errichtung von kriegerdenkmälern zur „moralischen 
kriegsvorbereitung“12, wie es der historiker meinhold lurz formulierte. 

denkmäler transportieren selektive perspektiven auf vergangenheit und 
weisen diese als legitimations- und identifikationsmuster für die Gegenwart 
aus. diese funktion, die als „retrospektive und (…) prospektive funktion“13 von 
denkmälern bezeichnet werden kann, generiert so das bild einer akzeptablen 
kollektiven erinnerung an bestimmte historische ereignisse für eine bestimmte 
„‚ erinnerungsgemeinschaft‘“.14 festzuhalten ist, dass sich die bedeutung, 
interpretation sowie auch die bauliche Gestaltung von denkmälern immer wieder 
wandelt und damit auch ihre rolle im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft.15 
die vorstellung von einem kollektiven Gedächtnis, das im Gegensatz zum in-
dividuellen Gedächtnis von sozialen und gesellschaftlichen vorstellungen 
und rahmenbedingungen geprägt und beeinflusst wird, geht ursprünglich auf 
den französischen soziologen maurice halbwachs zurück.16 Geht es um 
die Wechselwirkung zwischen denkmälern und kollektivem Gedächtnis, ist 
die von der deutschen kulturwissenschaftlerin aleida assmann definierte 
unterscheidung von Speichergedächtnis und Funktionsgedächtnis hervorzu-
heben. ersteres ist als eine vollkommene sammlung von überlieferungsinhalten 
und informationen über die vergangenheit einer kultur bzw. einer Gesellschaft zu 
verstehen. das Funktionsgedächtnis jedoch beinhaltet jene inhalte, die von einer 
Gemeinschaft zu bestimmten zwecken als kollektive erinnerungen aufbereitet 
und genutzt werden. es werden so bestimmte versatzstücke der vergangenheit 
aus dem Speichergedächtnis entnommen und einer gegenwärtigen bestimmung 
bzw. interpretation zugeführt. mit diesem konzept lassen sich sehr gut jene 
mechanismen beschreiben, die darüber bestimmen, welche erinnerungen in einer 
Gesellschaft erhalten und zelebriert werden und welche vergessen und verdrängt 
werden.17 symbolhaft stehen die kriegerdenkmäler für den umgang der zweiten 
republik mit seiner ns-vergangenheit und deren verdrängung und verzerrung 
von der nachkriegszeit bis zur Gegenwart. sie geben bis heute im sinne des 
Funktionsgedächtnisses sehr selektive inhalte und formen der erinnerung an 
vergangenes wieder: die historischen zusammenhänge von kriegsereignissen und 

11 bizeul 2006, 3 ff.
12 lurz 1986, 300.
13 Gudehus – eichenberg 2014, 177.
14 ebda.
15 ebda., 181.
16 er ll 2005, 114 ff. siehe dazu weiterführend halbwachs 1991.
17 pethes 2013, 67 ff. bzw. er ll 2005, 34 ff. siehe dazu weiterführend assmann 2010. 
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ns-verbrechen werden relativiert, gesellschaftlich akzeptable und sinnstiftende 
Opfer- und heldenmythen werden paraphrasiert. 

ländliche kriegerdenkmäler sind vielschichtiger, als es auf den ersten blick 
scheint. in erster linie existieren sie in form des klassischen Ortsdenkmals. an 
einem zentralen punkt platziert, sind sie den hiesigen soldaten der Weltkriege 
gewidmet. kriegerdenkmäler erscheinen aber auch in form von flurdenkmälern. 
diese sind oft dezentral platziert und werden leicht übersehen. sie stehen in 
zusammenhang mit punktuellen kriegsgeschehnissen, die sich meist zu kriegsende 
1945 ereigneten. Während die Ortsdenkmäler stellvertretende Gedenkstätten sind, 
handelt es sich bei den flurdenkmälern in der regel um Grabstätten, an denen 
tatsächlich personen begraben wurden. diese Gedenkstätten symbolisieren die 
unmittelbarkeit von krieg und Gewalt und bergen nicht selten brisante aspekte 
der regionalen ns-Geschichte in sich. das kriegerdenkmal in der marktgemeinde 
aschach an der donau (bezirk eferding) ist ein typisches örtliches kriegerdenkmal, 
wie es auch in anderen Gemeinden anzutreffen ist. es erinnert an die Gefallenen 
des Ortes im ersten und zweiten Weltkrieg. das kriegerdenkmal in der kleinen 
Ortschaft stillfüssing bei Waizenkirchen (bezirk Grieskirchen) repräsentiert hin-
gegen jene flurdenkmäler, die eher dezentral errichtet wurden und in verbindung 
mit einem punktuellen historischen ereignis stehen. diese Gedenkstätte wurde 
erst in der nachkriegszeit errichtet.18 beide denkmäler ermöglichen zusammen 
einen chronologischen längsschnitt der vielschichtigen kriegerdenkmalkultur in 
Oberösterreich. aufgrund ihrer entstehungsgeschichte und ihrer bis heute intakt 
gebliebenen expliziten ns-bezüge stechen sie besonders aus der inflationären 
masse an kriegerdenkmälern in der region hervor und sind damit symbole des 
umgangs mit der österreichischen ns-vergangenheit in der zweiten republik. 

18 das klassische kriegerdenkmal von Waizenkirchen befindet sich im Ortszentrum vor der kirche 
und wurde für die hiesigen Gefallenen beider Weltkriege errichtet. siehe dazu: muckenhumer 
– bucar – marktgemeinde Waizenkirchen 1995, 12–13. das denkmal in stillfüssing 
stellt keineswegs ein unikat in Oberösterreich dar. vergleichbare denkmäler finden sich z. b. in ei-
denberg (15 kilometer nördlich von linz) wo eine kapelle im andenken an drei angehörige der Hit-
lerjugend (hJ), welche im mai 1945 mai noch bei kampfhandlungen ihr leben verloren, errichtet 
wurde (siehe dazu schwierz 2016) bzw. in der Ortschaft hörbach (Gemeinde Gaspoltshofen, 30 
kilometer westlich von Wels) wo ein denkmal für angehörige der ns-streitkräfte, welche ebenfalls 
am 4. mai 1945 bei kampfhandlungen tod fanden, errichtet wurde (siehe dazu litschel 1968, 
170).
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2. ENTSTEHUNG, KONTEXT UND SYMBOLIK DER DENKMäLER

2.1. Aschach an der Donau

2.1.1. vom siegfried-denkmal zum Ehrenhain

bereits in der zeit vor der ns-herrschaft waren in aschach an der donau denk-
mäler errichtet worden, die eine affinität für heldenverehrung auf ver schiedenen 
ebenen suggerierten. bereits im Jahr 1919 kam es in aschach zur errichtung eines 
kriegerdenkmals für die Gefallenen des ersten Weltkrieges. 1935 wurde diese 
Gedenkstätte abgetragen und an der außenseite der kirche ein neuer Gedenkort 
errichtet, der nicht nur den soldaten des ersten Weltkriegs, sondern auch dem 
 autokratischen bundeskanzler des österreichischen ständestaates, engelbert 
dollfuß, gewidmet war.19 das dollfuß-denkmal in aschach wurde im Jahr 1938 
nach der ns-machtübernahme mit einer Gedenktafel für die Toten Helden der 
Bewegung verhüllt. Gemeint waren damit freilich die Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei (nsdap)-märtyrer der zwischenkriegszeit.20 im Jahr 1912 
errichtete der Verschönerungsverein der marktgemeinde aschach zum Jubiläum 
seines 30-jährigen bestehens an der donaulände ein siegfried-denkmal.21 die 
rezeption der unverwundbaren siegfried-figur aus dem nibelungenlied stand in 
enger verbindung mit der ausprägung eines romantisierenden Germanenmythos 
als deutschnationale identitätskonstruktion im 19. und frühen 20. Jahrhundert.22

im herbst 1942 wurde das siegfried-denkmal in den anlagen der donaulände 
schließlich durch das neue kriegerdenkmal in form eines Ehrenhains (abb. 1) 
ersetzt.23 die form des Hains suggeriert eine naturbelassene umgebung. die 
Gestaltungselemente wie Granitfindlinge und bäume sollten auf urgermanische 
und nordische kulturen verweisen – beispiel dafür, wie höchst unwissenschaft-
liche historische vorstellungen des Germanenmythos in den nationalsozialisti-
schen denkmal-kult miteinbezogen wurden.24 die lage des Ehrenhains mitten 
im markt, an der straße und an einem leicht zugänglichen Ort mit ausreichend 
platzangebot wurde ganz im sinne der ns-herrschaft ausgewählt. die denkmäler 
sollten nicht nur zentrale Orte des totengedenkens sein, sondern sie sollten auch 
platz für feiern, aufmärsche und sonstige propaganda- und parteiveranstaltungen 

19 vgl. abbildungen in Golker – marktgemeinde aschach 2008, 35–37. dollfuß wurde 
am 25. Juli 1934 von österreichischen nationalsozialisten ermordet. zum ständestaat siehe weiter-
führend talos – neugebauer 2014 bzw. Wenninger – dreidemy 2013.

20 promintzer – marktgemeinde aschach 1989, 739. 
21 promintzer – marktgemeinde aschach 1989, 770 und 863 bzw. vgl. Golker – 

marktgemeinde aschach 2008, 38.
22 siehe dazu Wiwjorr a 2005, 157–166 bzw. see 2005, 144 ff.
23 Golker – marktgemeinde aschach 2008, 38–39.
24 lurz 1986, 207–214.
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bieten. ebenso wichtig war eine abgrenzung vom kirchlichen bereich, um das 
totengedenken bewusst aus dem einflussbereich christlicher Gedenkkultur he-
rauszunehmen.25 aus den aschacher chroniken geht hervor, dass das denkmal 
von der Gemeinde errichtet wurde und der entwurf von dem ortsansässigen 
bildhauer Josef steinschaden stammte.26 die örtlich individuelle Gestaltung 
von denkmälern und feiern war möglich und auch erwünscht, konnte jedoch 
nur in einem von den ns-behörden des Ministeriums für Volksaufklärung und 
Propaganda vorgegebenen rahmen erfolgen.27

25 lurz 1986, 244 ff.
26 marktarchiv aschach, chronik des marktes aschach, bd. 2, 132 bzw. Oöla: akten und 

handschriften der bezirkshauptmannschaft Grieskirchen sch. 358, schulchronik aschach 1938–
1945 (ohne seitenangabe).

27 behrenbeck 1996, 343 ff. bzw. 389 ff.

Abb. 1: Szene der einweihungsfeier am 8. November 1942. die Aufnahme – vom Obergeschoß 

eines Hauses am Kurzwernhartplatz aus gemacht – erlaubt einen Überblick über die Anlage und 

das Geschehen. das Foto wurde am 20. November 1942 im Welser Heimatblatt abgedruckt, wo 

über die denkmalenthüllung in Aschach berichtet wurde.
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2.1.2.3 Opfergemeinschaft und heldenmythos

zum zeitpunkt der einweihung des kriegerdenkmals in aschach dauerte der 
zweite Weltkrieg bereits mehr als drei Jahre an. vor dem hintergrund der immer 
größer werdenden kriegsanstrengungen und der steigenden zahl an Gefallenen, 
vor allem an der Ostfront, wurde der heldenmythos im dritten reich beson-
ders seit Winter 1941 immer stärker propagiert. traditionell waren trauerfeiern 
und das totengedenken in christliche bzw. kirchliche zeremonien eingebettet. 
die ns-führung fürchtete mit fortdauer des krieges, dass dieser umstand den 
kampfgeist und die moral der bevölkerung schwächen könnte, da der christliche 
totenkult nicht mit der Weltanschauung des nationalsozialismus konform ging. 
die ausrichtung von dem ns-totenkult entsprechenden Gedenkveranstaltungen 
auch in kleinen Orten war daher wichtige propagandamaßnahme und auch 
aufgabe der untersten parteiebene der nsdap, der Ortsgruppenleitung.28

schmerz, trauer und ähnliche Gefühlsregungen waren bei nationalsozialistisch 
geprägten Gedenkfeiern nicht erwünscht, stattdessen sollte begeisterung für den 
krieg und für die ideale des ns-staates wie aufopferung und einsatzwille geschürt 
werden. die mit fortdauer des krieges und dem ansteigen der Opferzahl not-
wendig gewordene planmäßige Organisation der Gefallenenehrung hatte daher die 
aufgabe, die feiern zur parteiangelegenheit zu machen, den einfluss kirchlicher 
trauerriten zurückdrängen und einen heldischen Opferkult in der Gesellschaft zu 
etablieren. die ns-Gedenkrituale sollten ein abbild der Geschlossenheit der na-
tionalsozialistischen Volksgemeinschaft im krieg zeigen, um den hinterbliebenen 
das Gefühl zu geben, dass die soldaten keineswegs umsonst, sondern für die 
hehren ziele der zusammengeschweißten, nationalsozialistischen Gemeinschaft 
und deren fortbestehen gestorben waren.29 die positive interpretation des todes 
im ns-Opfer bzw. heldenkult kommt besonders in der denkmal-inschrift Ewig 
ist der Toten Tatenruhm zum ausdruck, erkennbar auf dem stein im hintergrund 
in abbildung 1. der begriff Ruhm bezeichnet ganz allgemein ansehen und 
anerkennung für besondere leistungen oder eigenschaften. durch den satz wird 
die Leistung, nämlich die sinnlosigkeit des menschlichen verlustes, positiv umge-
deutet und der kriegstod für die Gemeinschaft zum Heldentod, zu einer Ruhmestat 
verklärt. vor allem zeigt der kurze vers, wie der totenkult der ns-ideologie mit 
mythischen symbolen aufgeladen wurde: bei der inschrift handelt es sich um die 
abwandlung eines teils der 69. strophe des Hávamál – des Sittengedichts aus 
der edda, der altisländischen liedersammlung –, die im vollständigen Original 
der übersetzung nach felix Genzmer lautet: „besitz stirbt, sippen sterben, du 

28 r eibel 2002, 362–364.
29 behrenbeck 1996, 493 ff.
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selbst stirbst wie sie; eins weiß ich, das ewig lebt: des toten tatenruhm“.30 der 
rückbezug auf die altnordische literatur hatte den zweck, aus idealisierten ar-
chaischen kulturen idealtugenden und charaktereigenschaften für die Gegenwart 
abzuleiten. bereits seit dem ersten Weltkrieg wurde der vers vielfältig zu propag-
andistischen zwecken genutzt, um das sterben an der front mythisch zu verherr-
lichen.31 zusätzlich mystifiziert wird die botschaft auf dem aschacher denkmal 
durch die germanischen runenzeichen, denen seit dem 19. Jahrhundert vornehm-
lich in der deutschnationalen und völkisch-esoterischen bewegung, später auch in 
der ns-ideologie, besondere bedeutung zugemessen wurde.32 die aufzeichnungen 
in den aschacher chroniken nennen die an der feier teilnehmenden gesellschaft-
lichen Gruppen sowie funktionäre der nsdap-Ortsgruppe und erlauben einen 
teilweisen rückschluss auf ablauf und inhalt der veranstaltung. im mittelpunkt 
stand dabei offensichtlich die ehrung der Gefallenen bzw. der hinterbliebenen. 
33 es war kein zufall, dass ausgerechnet die in abbildung 1 gezeigte fotografie 
von der einweihungsfeier zu propagandistischen zwecken in der ns-lokalpresse 
abgedruckt wurde.34 die aufnahme vermittelt oberflächlich die Geschlossenheit 
der Volksgemeinschaft bestehend aus Volk, Kämpfer und Führung und reprä-
sentiert parallel dazu die Opferbereitschaft der soldaten und der einheimischen 
bevölkerung. 35 alle wesentlichen Gestaltungselemente des Ehrenhains, zahlreiche 
fahnen, symbole und uniformen von nsdap-Gliederungen sind erkennbar 
und reflektieren die nationalsozialistische Gesinnung im markt. es wurde genau 
der moment festgehalten, in dem die menge mit blick auf den Ehrenhain den 
Deutschen Gruß entbot und damit die treue zur ns-führung und deren politik 
ausdrückte.

bemerkenswert ist auch der größere ereignisgeschichtliche kontext der 
Gedenkfeier. Während in aschach noch helden geehrt wurden, begann sich die 
militärische lage drastisch immer mehr zu ungunsten des dritten reiches zu 
verschieben. Genau am 8./9. november landeten alliierte verbände in nordafrika 
und setzten das deutsche afrika-korps und den bündnispartner, das faschistische 
italien, schwer unter druck. ebenfalls zu diesem zeitpunkt tobten bereits die 
folgenschweren kämpfe in stalingrad, zwei Wochen nach der einweihungsfeier 
in aschach war die 6. armee der Wehrmacht in der stadt an der Wolga einge-
kesselt. unter den mehr als 200.000 soldaten befanden sich 40.000 bis 45.000 
aus österreich bzw. der Ostmark36 – darunter auch männer aus aschach an der 

30 die edda 1992, 163. 
31 zernack 2011, 147–162.
32 Weissmann 1991, 47–53. 
33 marktarchiv aschach, chronik des marktes aschach, bd. 2, 132–133.
34 Welser heimatblatt, 20. november 1942, 10.
35 behrenbeck 1996, 337 ff.
36 schmitt 2008, 150 ff. bzw. barthou 2012, 533.
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donau.37 betrachtet man den weiteren kriegsverlauf ab Winter 1942/43, so ist es 
nicht verwunderlich, dass die aufrechterhaltung des helden- und Opfermythos 
für das regime immer schwieriger wurde. Gedenkkultur und propaganda mussten 
in weiterer folge vielfach modifiziert werden, um ihre Wirkung nicht völlig zu 
verfehlen. dies wird ebenfalls dadurch spürbar, dass seit dem Winter 1942/43 die 
Heldenehrungsfeiern auf betreiben der höchsten ns-führungskreise schließlich 
nur noch Gefallenenehrungsfeier genannt wurden. 38

2.1.3. der erste Weltkrieg als historisches fundament

die technisierung der kriegsführung im ersten Weltkrieg hatte zu einer bei-
spiellosen eskalation der Gewalt mit millionen von toten geführt. in weiterer 
folge kam es – nicht nur in österreich – zur flächendeckenden errichtung von 
kriegerdenkmälern. diese dienten der erinnerung, hauptsächlich aber der nach-
träglichen positiven sinnstiftung. ihre botschaften transportierten die verklärung 
des kriegstodes und der kriegsereignisse durch helden- und Opfermythen. die 
inschrift auf dem ursprünglichen aschacher kriegerdenkmal lautete beispiels-
weise: Den im Weltkrieg Gefallenen [sic] Helden von Aschach die dankbare 
Heimat.39 

beeinflusst wurde diese zäsur in der denkmalkultur auch durch eine regel-
rechte mystifikation von Gewalterfahrungen und eine starke überhöhung eines 
heldischen soldatenideals, wovon auch die in der zwischenkriegszeit aufstrebende 
ideologie des nationalsozialismus zehrte. dies wird am beispiel des Langemarck-
Mythos deutlich. 1914 kam es zu verlustreichen kämpfen um das kleine dorf 
langemarck nahe der belgischen stadt Ypern. noch während des krieges wurden 
die ereignisse aus propagandistischen Gründen hochstilisiert und der sinnlose 
tod unzähliger soldaten als vorbildhaft dargestellt. in der zwischenkriegszeit 
wurde der mythos von den angeblichen heldentaten bei langemarck weiter-
tradiert und schließlich auch von den nationalsozialisten propagiert. die ns-
propaganda fand im Langemarck-Mythos ein ideales element, mit dessen hilfe 
sich die vorstellung vom heroischen Opfertod der deutschen Jugend für die natio-
nale Gemeinschaft auf ein konkretes historisches ereignis des ersten Weltkrieges 
projizieren ließ.40 die Quintessenz des mythos erläuterte reichsjugendführer 
baldur von schirach treffend auf der langemarck-feier der hitlerjugend im Jahr 

37 promintzer – marktgemeinde aschach 1989, 792–795.
38 behrenbeck 1996, 498 ff.
39 vgl. die entsprechenden abbildungen in Golker – marktgemeinde aschach 2008, 

35–37.
40 Weinrich 2009, 319–330.
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1935: „(…) dies ist die sinngebung von langemarck! dass wir uns selbst vergessen, 
dass wir uns opfern, dass wir treu sind, das ist die botschaft der Gefallenen an die 
lebenden, das ist der ruf des Jenseits an die zeit.“41 zur weiteren überhöhung 
soldatischer leistungen im ersten Weltkrieg trug auch die ausbildung der soge-
nannten Dolchstoßlegende bei. die aufgrund von allgemeiner kriegsmüdigkeit 
1918 ausbrechenden unruhen wurden im rechten politikspektrum als zeichen 
der uneinigkeit und schwäche der Gesellschaft interpretiert, die schließlich ein 
Dolchstoß in den rücken des noch unbesiegten heeres gewesen sei – dies kam 
angesichts der militärischen lage freilich blanker realitätsverweigerung gleich. 
in marxismus, kommunismus und Judentum fanden sich bewährte feindbilder, 
denen die anzettelung der revolution an der heimatfront und die schuld an der 
kriegsniederlage vorgeworfen werden konnten.42 die Dolchstoßlegende schlug 
sich in weiterer folge auch in der denkmalkultur nieder, wie der historiker 
klaus latzel festhält: „Gleichwohl galt die trutzige devise ‚im felde unbe-
siegt‘, die in zehntausenden von kriegerdenkmälern zum ausdruck kam, in 
heldenhaften kämpfern, mit denen der mythos vom frontkämpfer beschworen 
wurde (…)“.43 die politischen konsequenzen des ersten Weltkrieges in Gestalt 
des friedensvertrages von versailles, in dem die auferlegung hoher reparationen, 
die entwaffnung des heeres, die Gebietsverluste sowie der kriegsschuldartikel 
– wonach die alliierten dem deutschen reich und seinen verbündeten die allei-
nige schuld am konflikt zusprachen – festgeschrieben wurden, verstärkten nach 
der niederlage 1918 zusätzlich die wirtschaftliche und gesellschaftliche krise 
und ließen ein Gefühl der enttäuschung, schmach und demütigung entstehen. 
insgesamt eine Gemengelage, welche den aufstieg der nationalsozialistischen 
bewegung in der zwischenkriegszeit begünstigte. 44 

sowohl in der markt- als auch in der schulchronik von aschach werden 
im kontext der einweihungsfeier des Ehrenhains die ereignisse des ersten 
Weltkrieges erwähnt, womit ein ideologischer rückbezug des dritten reichs 
auf die ereignisse von 1914 bis 1918 auch in der denkmalkultur deutlich hervor-
tritt. so wird in den aufzeichnungen auf eine Ehrentafel mit den Opfern des 
I. Weltkrieges bzw. auf Ehrentafeln mit d. Opfern des Weltkrieges45 verwiesen, die 
teil der denkmalanlage waren. die Gefallenen waren nicht nur materieller teil 
der denkmalanlage in aschach, sondern sie und die hinterbliebenen spielten auch 
bei der einweihungsfeier eine rolle. aus abbildungen in der marktchronik geht 

41 zitiert nach Weinrich 2009, 325.
42 berghahn 2002, 96 bzw. bauerk ämper 2006, 72–73.
43 latzel 2018, 100.
44 behrenbeck 1996, 152.
45 marktarchiv aschach, chronik des marktes aschach bd. 2, 132 bzw. Oöla, akten und 

handschriften der bezirkshauptmannschaft Grieskirchen, schulchronik aschach 1938–1945 (ohne 
seitenangabe).
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zunächst hervor, dass angehörige des Nationalsozialistischen Reichskriegerbundes 
teil der zeremonie waren und so die veteranen des ersten Weltkrieges repräsentier-
ten.46 zu beginn der veranstaltung nahm Bürgermeister (…) Hans Reinhold die 
Verleihung der vom Reichsmarschall Hermann Göring gestifteten Ehrenkreuze 
des Weltkrieges an die Hinterbliebenen vor.47 der hier in der chronik genannte 
begriff Ehrenkreuz des Weltkrieges bezeichnet eindeutig den von der ns-führung 
ab 1934 vergebenen und in form eines Eisernen Kreuzes gehaltenen Orden, der 
für frontkämpfer des ersten Weltkrieges, aber auch für soldatenwitwen in großer 
zahl verliehen wurde.48 die millionenfache verleihung dieser Ehrenkreuze des 
Weltkrieges sowohl für frontkämpfer als auch für hinterbliebene, die nur auf 
antrag erfolgte, lässt darauf schließen, dass in der kriegsgeneration von 1914 bis 
1918 ein großes bedürfnis nach einer form von sinnstiftung und anerkennung vor-
handen war, welches von der ns-propaganda durch ideologische vereinnahmung 
mit verve gestillt wurde. dem ns-regime gelang durch die bürokratische 
maßnahme der Ordensverleihung die auffüllung eines emotionalen vakuums. 
das Ehrenkreuz vermittelte die botschaft, dass sich der staat für die leistungen 
und entbehrungen der kriegsgeneration im nachhinein erkenntlich zeigte, sie 
nicht vergessen hatte und sie keineswegs als sinnlose Opfer erachtete. es kann 
davon ausgegangen werden, dass die aufmerksamkeit, die den veteranen und 
hinterbliebenen so zuteil wurde, mit sympathie für den ns-staat zurückgezahlt 
wurde. diese art der propagandistischen Weltkriegsrezeption wirkte sich sicher-
lich positiv auf den weiteren machtzuwachs des nationalsozialismus bzw. dessen 
akzeptanz in der bevölkerung aus. 49 

die symbolische und rituelle integration des ersten Weltkrieges in die ns-
Gedenkfeiern, die einbindung von hinterbliebenen, wie es in aschach der fall war, 
symbolisierte einen historischen roten faden, der einerseits vergangene, nationalis-
tische und militaristische Opfer-und helden-traditionen des ersten Weltkrieges 
und der zwischenkriegszeit zum vorbild für die gegenwärtige soldaten-Generation 
machte und andererseits den veteranen und hinterbliebenen des Weltkrieges 
einen platz in der idealisierten Volksgemeinschaft einräumte. der Gedanke, den 
Opfern des ersten Weltkrieges und ihrem sterben eine sinnhaftigkeit zu verleihen, 
die erst durch das dritte reich und dessen endgültigen sieg über die einstigen 
feinde vervollständigt werden würde, ist zentral für die ns-ideologie und dessen 
heldenkult.50

46 marktarchiv aschach, chronik des marktes aschach, bd. 2, 134.
47 ebda., 132.
48 vgl. pohl 2008.
49 Weinrich 2010, 281 ff.
50 Weinrich 2009, 326 bzw. lurz 1986, 308 ff.
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2.1.4. der ns-heldenkult des 8./9. november

dass die einweihung des aschacher Ehrenhains auf den 8. november des Jahres 
1942 gelegt wurde, war kein zufall, sondern eine bewusste bezugnahme auf die 
Geschichte der nsdap und damit ein klares bekenntnis zur ns-ideologie. 
das datum sollte an die ereignisse des Hitler-Ludendorff-Putsches erinnern. 
1923 entschloss sich hitler, die angespannte politische lage in bayern für einen 
putschversuch zu nützen. unterstützung erhielt er dabei von erich ludendorff, 
rechtskonservativer politiker und ehemaliger Weltkriegs-General. am abend des 
8. november 1923 stürmten hitler und seine anhänger eine versammlung von 
führenden politikern im münchner bürgerbräukeller, hitler erklärte die bayeri-
sche regierung für abgesetzt. am morgen des 9. november marschierten hun-
derte bewaffnete nationalsozialisten richtung münchner innenstadt, wo sie von 
der polizei gestoppt wurden. bei der folgenden schießerei wurden vier polizisten 
und 16 ns-anhänger getötet, hitler konnte vorerst fliehen, wurde aber wenig 
später verhaftet. in weiterer folge wurden diese ereignisse im selbstverständnis 
der nsdap zu einer legende umgedeutet und die toten von 1923 als märtyrer 
verehrt. ab 1926 fand in münchen alljährlich am 8./9. november eine pompöse 
Gedenkfeier der nsdap zu ehren der toten Helden der Bewegung statt.51

Was die einweihung des Ehrenhains in aschach betrifft, so lässt sich außer am 
datum in den schriftquellen kein weiterer direkter bezug zum heldengedenken für 
die toten von 1923 festmachen. Jedoch wurde bewusst der 8. november – passen-
derweise ein sonntag – als einweihungstag ausgewählt und damit ein symbolischer 
bezug zu den ereignissen hergestellt. alternativ hätte das denkmal beispielsweise 
auch am traditionellen volkstrauertag – im ns-Jargon Heldengedenktag – am 
16. märz eingeweiht werden können.52 bei betrachtung des aschacher Ehrenhains 
in abbildung 1 fallen ebenfalls zwei typische pylone mit flammenschalen, wie sie 
auch in münchen errichtet worden waren, ins auge. allgemein verliehen derar-
tige pylone, deren form auf die antike ägyptische architektur zurückverweist, 
den Gedenkanlagen einen rätselhaften, düsteren charakter und waren als typi-
sche elemente der monumentalen ns-festarchitektur und Ästhetik ausdruck 
des mit mystischen ritualen und symbolen aufgeladenen ns-totenkultes.53 die 
inschriften auf beiden säulen sind zwar erkennbar, können jedoch aufgrund der 
fotoqualität und mangelnder aufzeichnungen nicht mehr eindeutig rekonstru-
iert werden. der vergleich mit anderen ähnlichen bauwerken, die nicht nur in 
münchen selbst, sondern auch in österreichischen städten und Orten errichtet 
wurden, legt jedoch den schluss nahe, dass sie als Gedenksäulen für die nsdap-

51 evans 2003, 169–192 bzw. mommsen 1994, 33–48.
52 lurz 1989, 383 ff.
53 behrenbeck 1996, 358.
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märtyrer konzipiert waren. nach 1938 wurde in österreich auf diese Weise vieler-
orts der österreichischen märtyrer der nsdap gedacht. zentrales ereignis war 
dabei die ermordung von kanzler dollfuß und der gescheiterte putschversuch 
österreichischer nationalsozialisten am 25. Juli 1934 in Wien – analog zu den 
Geschehnissen in münchen vom 9. november 1923.54

sicherlich standen 1942 das kriegsgeschehen und die ehrung der Gefallenen 
von aschach mehr im vordergrund als der abstrakte kult um die Gefallenen 
des Hitler-Ludendorf-Putsches. der heldenmythos die ereignisse von 1923 be-
treffend war besonders in den dreißiger Jahren dominant, wobei münchen eine 
ausnahmestellung einnahm. mit kriegsbeginn nahm auch seine parteiinterne 
bedeutung ab und die feiern im münchen der vierziger Jahre konnten nicht an 
die dimensionen vergangener zeiten anknüpfen.55 das hauptaugenmerk lag 
nunmehr auf der sinnstiftenden Wirkung des heldenkultes vor dem hintergrund 
der aktuellen kriegsereignisse, von der sich die ns-führung eine mobilisierung 
der kriegsbegeisterung und Opferbereitschaft erhoffte. insgesamt aber stellte die 
chronologische linie vom ersten Weltkrieg über die nsdap-märtyrer bis hin 
zu den Gefallenen bzw. zivilopfern der kriegshandlungen seit 1939 einen histori-
schen roten faden des ns-heldenmythos und damit auch einen wichtigen aspekt 
der heldengedenkfeiern während des krieges dar, wie sich klar am aschacher 
Ehrenhain zeigte.56 sieht man sich die berichterstattung im umfeld von aschach 
an, so wird deutlich, dass von den gleichgeschalteten medien in Oberdonau ein 
klarer fokus auf die Gedenktage vom 8./9. november gelegt wurde. doch auch 
in kleineren Orten wurden am 9. november entsprechende feiern abgehalten, bei 
denen auch meist die örtlichen kriegerdenkmäler in die zeremonien eingebunden 
wurden. im umfeld von aschach fanden heldenehrungen auch am 8. november 
statt, wie sich am beispiel der Orte scharten, stroheim oder Gunskirchen zeigen 
lässt. die veranstaltungen verliefen dabei immer nach ähnlichem schema. feiern 
in größerem stile wurden von der nsdap in den Kreisstädten Grieskirchen und 
Wels organisiert.57

54 Gr assegger 1998 , 557 ff. 
55 baird 1990, 69 ff.
56 behrenbeck 1996, 501.
57 vgl. die berichterstattung in linzer tagespost, 9. november 1942, 1 bzw. Welser hei-

matblatt, 13. november 1942, 5–7.
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2.2. Waizenkirchen-Stillfüssing

2.2.1. das kriegsende und die ereignisse am 4. mai 1945 

die inschrift Gefallen 4.5.1945 auf dem denkmal von stillfüssing bei Wai-
zenkirchen verweist auf die letzten kriegshandlungen in der region von 
Grieskirchen – eferding. beim betrachten der Gedenkstätte kommt unweigerlich 
die frage auf, warum es zu diesem zeitpunkt bzw. an diesem unbedeutenden Ort 
überhaupt noch zu kampfhandlungen gekommen war. in der zweiten aprilhälfte 
1945 gestaltete sich die kriegslage so, dass im Osten die rote armee bereits Wien 
eingenommen hatte und von niederösterreich her nach Westen vorstieß, wäh-
rend die us-armee nach der eroberung münchens bald den inn überschritt. 
die deutschen verteidigungsstellungen in Oberdonau waren aber dürftig aus-
gebaut, die verbliebenen verfügbaren truppen am ende ihrer kampfkraft oder 
kaum ausgebildet.58 trotz der sich abzeichnenden kriegsniederlage und des 
heranrückens der kampfhandlungen von Osten und Westen war die ns-führung 
auch in Oberdonau gewillt, Widerstand bis zum Äußersten zu leisten, wie aus 
einem aufruf von nsdap-Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar august 
eigruber hervorging: 

Ich gebe daher in aller Öffentlichkeit bekannt, daß in Oberdonau stehengeb-
lieben wird. Niemand verlagert, niemand weicht aus, niemand verlegt nach 
zurück, es wird auch nicht evakuiert. (…) Wir sind entschlossen, diese Heimat 
zu verteidigen. (…) Ich wende mich an alle Soldaten, jetzt wird stehengeb-
lieben, und wenn es sein muß, die Entscheidungsschlacht geschlagen. Nicht in 
Sibirien, sondern in der Heimat wollen wir kämpfen und wenn es sein muß, 
fallen. Ich wende mich an die Jugend des Führers. Seid tapfer und mutig, 
helft, wenn man euch braucht. Dem Führer aber möchte ich die Versicherung 
geben, auf seine Heimat, auf sein Oberdonau, das ihm soviel Dank schuldet, 
kann er sich verlassen! 59

auch in den letzten Wochen des krieges wurden also von seiten des ns-
regimes trotz der aussichtslosen lage keine schritte zur verkürzung bzw. 
beendigung des krieges und der Gewalt oder gar zur einleitung einer kapitulation 
getätigt. auch die situation in Oberdonau fügte sich diesbezüglich nahtlos in dieses 
bild ein. die ns-führung war gewillt, eine selbstzerstörung des dritten reiches 
anzustreben. soldaten, die versuchten, endgültig zu desertieren oder zivilisten, die 

58 rauchensteiner 1995, 153–192 bzw. 343–344. 
59 innviertler heimatblatt. parteiamtliches blatt der nsdap, 13. april 1945, 

2.
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auf eigene faust eine verkürzung oder beendigung des sinnlosen Widerstandes in 
ihren Ortschaften anstrebten, wurden erbarmungslos verfolgt und mussten mit 
schweren konsequenzen rechnen. so gab im april auch Gauleiter eigruber die 
Weisung zur sofortigen Einleitung von Fahndungsstreifen nach Fahnenflüchtigen 
und Drückebergern60 aus – unzählige fielen noch in den letzten Wochen des 
krieges den zahlreichen sogenannten NS-Endphasenverbrechen im gesamten 
deutschen reich zum Opfer.61

in den ersten maitagen 1945 erreichte der krieg schließlich auch die region 
eferding – Grieskirchen. von schärding aus rückte die 65. us-infanterie-division 
am 3. mai richtung linz vor und traf am 4. mai in eferding noch auf erheblichen 
Widerstand. auch die Gegend von Waizenkirchen – prambachkirchen wurde von 
ns-kampfgruppen besetzt – darunter auch versprengte einheiten der Waffen-ss 
– um den vormarsch der amerikaner zu behindern. besonders um die unweit 
von prambachkirchen auf einer anhöhe liegende Ortschaft prattsdorf entspann 
sich ein heftiges Gefecht, das mehrere tote und verletzte auch auf seiten der 
zivilbevölkerung forderte. durch starke artillerieeinwirkung brannte der Ort 
zudem praktisch komplett ab.62

Während dieser kampfhandlungen ging auch bei Waizenkirchen eine deutsche 
kampfgruppe der Waffen-ss in stellung. zentrum ihres Widerstandes war das land-
wirtschaftliche anwesen Oberauer in Stillfüssing. das Gebäude wurde entgegen 
dem Willen der dort wohnenden zivilisten besetzt, verteidigungsmaßnahmen 
wurden getroffen. sinn dieses manövers war wahrscheinlich, ein ausweichen 
der us-truppen über das südlicher gelegene st. marienkirchen zu verhindern, 
um damit die stellungen bei prattsdorf zu schützen. als eine von Waizenkirchen 
aus vorrückende us-einheit am nachmittag des 4. mai auf die behelfsmäßigen 
stellungen in stillfüssing stieß, entwickelte sich ein kurzes, heftiges feuergefecht, 
bei dem zwar wie durch ein Wunder keine zivilisten zu schaden kamen, aber 
13 soldaten der Waffen-ss den tod fanden. sie waren den mit gepanzerten 
fahrzeugen und schweren Waffen ausgerüsteten amerikanischen truppen hoff-
nungslos unterlegen. 63 der fanatische Widerstand hatte sich, wie zu erwarten, 
als sinnlos erwiesen – bereits am 5. mai 1945 besetzte die 65. us-infanterie-
division kampflos linz, womit der zweite Weltkrieg in Oberösterreich de facto 
beendet war. es ist klar, dass die ereignisse von stillfüssing untrennbar mit jenen 
in prambachkirchen bzw. prattsdorf verknüpft sind und praktisch zeitgleich statt-
fanden, aber im vergleich sowohl historisch als auch militärstrategisch eine relativ 
marginale rolle spielten. in der kollektiven erinnerung nehmen die ereignisse von 

60 zitiert nach slapnick a 1978, 334.
61 siehe dazu weiterführend arendes – Wolfrum 2006 bzw. kershaw 2013.
62 lang 2015, 4–19 bzw. r auchensteiner 1995, 350.
63 marktgemeinde Waizenkirchen 1992, 72 bzw. litschel 1968, 141.
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prattsdorf einen viel höheren stellenwert ein – dies besonders aufgrund des in der 
region einmaligen ausmaßes der zerstörungen, die auch nach kriegsende noch 
für die bevölkerung sichtbar waren. die Ortschaft prattsdorf wurde zum synonym 
für das kriegsende in der region von eferding bzw. Grieskirchen und die ereignisse 
dort sind bis heute fester bestandteil lokaler erinnerungskultur. es ist deshalb 
bemerkenswert, dass nicht in prattsdorf, sondern in stillfüssing ein aufwändiges 
denkmal, das den ereignissen im mai 1945 gilt, errichtet wurde. das denkmal 
in stillfüssing nimmt heute nicht bezug auf die summe der Gesamtereignisse in 
der Gegend. es werden weder gefallene us-soldaten, noch tote zivilpersonen 
aus den umliegenden dörfern erwähnt. Weiter fehlen jegliche angaben, warum 
es an diesem unbedeutenden Ort in der oberösterreichischen provinz überhaupt 
noch zu kriegsereignissen kam. die Gedenkstätte vermittelt ausschließlich das 
andenken an die Waffen-ss, deren Widerstand erheblich dazu beitrug, dass die 
region in ein kriegsgebiet verwandelt wurde.

2.2.2. die errichtung des massengrabes

bevor jedoch das denkmal in seiner heutigen form errichtet wurde, befand sich 
an der stelle in stillfüssing nur einfaches massengrab, das direkt aus der kriegszeit 
herrührte. die errichtung des soldatengrabes wird in heimatkundlichen schriften 
beschrieben. nachdem die toten offenbar mehrere tage im freien gelegen waren, 
wurden auf anordnung der Gemeinde einige dorfbewohner beauftragt, am Ort 
des Geschehens ein massengrab auszuheben und die Gefallenen zu bestatten. 
als geeignete stelle wurde ein markanter platz bei drei linden und einem alten 
Wegkreuz ausgesucht.64 ein schriftlicher zeitzeugenbericht eines nachbarn aus 
stillfüssing enthält neben der beschreibung dieser vorgänge auch hinweise auf 
die Gestaltung des soldatengrabes. zunächst handelte es sich nur um ein einfaches 
Grab, das mit einem holzkreuz gekennzeichnet war. ein stahlhelm auf dem kreuz 
wies die stätte eindeutig als soldatengrab aus.65 die schriftlichen berichte geben 
hinweise auf die recht pragmatischen Gründe für die errichtung der Grabstätte 
speziell an diesem Ort. die toten mussten bestattet werden, und zwar schnell, 
nachdem dies ohnehin erst mit einigen tagen verspätung geschehen konnte. 
zwar war ein fuhrwerk im einsatz, mit dem man beispielsweise die leichen auch 
zum örtlichen friedhof bringen hätte können, was jedoch sicherlich ein größerer 

64 muckenhumer – bucar – marktgemeinde Waizenkirchen 1995, 62 bzw. 
marktgemeinde Waizenkirchen 1992, 72.

65 vgl. persönliche aufzeichnungen von Johann scharinger aus stillfüssing, verfasst in der nachkriegs-
zeit (ohne seitenangabe). dankenswerterweise wurde mir diese Quelle auf anfrage von der landes-
stelle des Oberösterreichischen schwarzen kreuzes als digitalisat für wissenschaftliche zwecke zur 
verfügung gestellt.



Die Kriegerdenkmäler in Aschach und Waizenkirchen  367

arbeits- und verwaltungstechnischer aufwand gewesen wäre, als einfach an Ort 
und stelle ein massengrab auszuheben. es war also zunächst aus diesem Grund 
naheliegend, die toten am Ort des Geschehens zu bestatten. der nahe platz bei 
den linden schien ein passender Ort für eine Grabstätte zu sein. das in abbildung 
8 deutlich erkennbare kruzifix war also bereits zur zeit der Geschehnisse 1945 
dort platziert.66 das große kruzifix steht in der uralten ländlichen tradition der 
flurdenkmäler, wie sie in der Gegend vielfach an markanten stellen anzutreffen 
sind. als Wetter-, passions- oder Wegkreuze sind die holzkreuze materieller 
ausdruck althergebrachter christlich-ländlicher volksfrömmigkeit. Oft tragen sie 
eine christus-darstellung aus bemalter blechfolie.67 bei dem kruzifix in stillfüssing 
handelt es um das sogenannte Mödlauer Kreuz, ein blechschnittkreuz benannt 
nach dem hausnamen des nahen landwirtschaftlichen anwesens Mödlauer in 
Stillfüssing. das religiöse symbol stellte eine andachts-station auf dem Weg 
von Waizenkirchen zur Wallfahrtskirche st. thomas dar. die straße dorthin, die 
ja direkt an der Grabstätte vorbeiführt, wird bis heute von weiteren derartigen 
stationen in form von kapellen (Waikhartsberger Kapelle, Oberauer Kapelle 
usw.) gesäumt. der mittlerweile nicht mehr gepflegte brauch dieser prozession 
nach st. thomas datiert bis ins Jahr 1738 zurück. für das kreuz selbst sind keine 
urkundlichen belege vorhanden.68 fest steht also, dass es sich hier um einen Ort 
mit einer religiösen symbolik handelte, deren Wurzeln anscheinend mehrere 
Jahrhunderte zurückreichte. folglich bot sich dieser platz offenbar an, um die 
Gefallenen vom 4. mai genau dort zu beerdigen. vor diesem hintergrund spricht 
vieles dafür, die den umständen entsprechende würdevolle bestattung der gefal-
lenen angehörigen der Waffen-ss durch die hiesige bevölkerung bei kriegsende 
zunächst als ausdruck einer gewissen pietät oder traditionellen volksfrömmigkeit 
zu interpretieren und nicht unbedingt als verehrung der Waffen-ss bzw. der 
 nationalsozialistischen ideologie. 

2.2.3. die Gefallenen als angehörige der Waffen-ss

bei der am 4. mai 1945 in Waizenkirchen – stillfüssing kämpfenden einheit soll es 
sich laut regionalgeschichtsschreibung um teile des ss-panzergrenadierregiments 
3 Deutschland gehandelt haben,69 es gehörte zur 2. ss-panzerdivision Das Reich.70 
diese division hatte im märz und april in ungarn bzw. Ostösterreich starke 

66 der letzte der ursprünglich drei bäume – im volksmund Oberauer Linden genannt – musste 2015 
gefällt werden und trug bis dahin das kruzifix.

67 hubmann – Wagner – br andstätter 1989, 10.
68 muckenhumer – bucar – marktgemeinde Waizenkirchen 1995, 63.
69 diese details finden sich ohne weitere belege in litschel 1968, 141.
70 zur divisionsgliederung ab 1944 siehe mattson 2002, 186. 
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verluste erlitten und wurde im zuge der letzten kriegswochen völlig aufgesplit-
tert. zuletzt wurden teile der division, darunter auch das regiment Deutschland, 
am 2. mai zur verteidigung von passau herangezogen.71 Weitere militärhistorische 
darstellungen belegen, dass verbliebene überreste dieser division in den ersten 
maitagen 1945 im raum eferding den vorrückenden us-truppen Widerstand 
leisteten. 72

das regiment Deutschland war eine einheit der Waffen-ss, die den gesamten 
zweiten Weltkrieg hindurch bestand und auf etlichen kriegsschauplätzen einge-
setzt war, so schon 1939 beim überfall auf polen und 1940 beim Westfeldzug gegen 
holland und frankreich. im krieg gegen die sowjetunion kämpfte das regiment 
ab Juni 1941 im verband der 2. ss-panzerdivision Das Reich. aufgrund erheblicher 
verluste an der Ostfront musste die gesamte division mehrmals neu aufgestellt 
werden, bevor sie im sommer 1944 in der normandie, im dezember 1944 bei 
der ardennen-Offensive sowie im märz 1945 wieder an der Ostfront eingesetzt 
wurde.73 Wer waren nun jene 13 soldaten, die ihren aussichtslosen Widerstand am 
nachmittag des 4. mai 1945 in der unbedeutenden Ortschaft stillfüssing mit dem 
tod bezahlten? erhaltene personendaten74 ermöglichen zunächst untenstehende 
auflistung (abb. 2). 

die meisten Gefallenen von stillfüssing, nämlich neun personen, stammten 
aus Gebieten des deutschen reiches bzw. aus regionen, die im zuge der ns-
expansionspolitik in das dritte reich eingegliedert worden waren. vier personen 
stammten aus Gebieten außerhalb der reichsgrenzen, davon drei aus der slowakei 
(Gedeon, schneider, tenzer) sowie einer aus rumänien/siebenbürgen (bretz) und 
können somit als Volksdeutsche bezeichnet werden. im verlauf des krieges gerieten 
die regierungen in der slowakei sowie in rumänien immer mehr unter den einfluss 
des deutschen reichs. ab 1943 traf das ns-regime dann offizielle abkommen mit 
beiden staaten, welche die zwangsrekrutierungen von angehörigen der deutsch-
sprachigen minderheiten für die Waffen-ss festschrieben. doch bei allem zwang 
gab es auch hier genügend personen, die sich auch schon vor 1943 freiwillig zum 
deutschen militär meldeten.75

betrachtet man obenstehende tabelle, so ist vor allem die altersverteilung 
der toten auffällig. sieben waren 17, drei 18 und einer 19 Jahre alt. Grundsätzlich 
war das junge alter von soldaten der Waffen-ss nichts ungewöhnliches. mit 

71 r auchensteiner 1995, 103–151, 153–189 und 229 ff. bzw. brückner 1987, 212–221.
72 ebda. r auchensteiner 1995, 348 ff. bzw. truppenk amer adschaft 2016, 281.
73 mattson 2002, 39–127 bzw. 129–159.
74 vgl. Oöla: Osk sch.10, Deutsche Soldaten in Österreich begraben 1945–1949 bzw. Benachrichti-

gung der Deutschen Dienststelle (WaSt) Berlin v. 18.2.2016 bez. der Mitteilung des BMI Wien v. 
8.12.1947. anm. d. v.: den angaben wurde ggf. der gegenwärtige landkreis, bezirk bzw. das bundes-
land zugeordnet.

75 milata 2014, 216–230 bzw. broszat 1958, 412–417.
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fortdauer des krieges verstärkte sich dieser trend zur Jugendlichkeit – abgesehen 
von kurzen schwankungen. die rekrutierungspraxis der Waffen-ss war abhängig 
von den personalquoten, welche mit der Wehrmacht vereinbart wurden. das 
ergänzungsamt der Waffen-ss suchte daher nach immer neuen möglichkeiten, 
soldaten anzuwerben. ab 1942 profitierte das ss-rekrutierungswesen von der 
herabsetzung des mindestalters zur freiwilligen meldung auf 16 ½ Jahre sowie 
vom verzicht auf eine elterliche einverständniserklärung. zudem sicherte sich die 
Waffen-ss Sonderzugriffsrechte z.b. auf Reichsarbeitsdienst-angehörige und warb 
intensiv unter angehörigen der ns-Jugendorganisationen wie der hitlerjugend 
sowie eben unter den angehörigen volksdeutscher minderheiten. mit dieser 
vorgehensweise wurde das moment der freiwilligkeit in vielen fällen ausgehebelt 
und die rekrutierung nahm repressive formen an. besonders gegen kriegsende 
wurden die rekrutierungsbestrebungen nochmals verschärft, was dazu führte, dass 
personen gegen ihren Willen zu dieser truppe versetzt wurden. die erhaltenen 
daten von stillfüssing legen daher den schluss nahe, dass es sich bei den toten um 
unfreiwillige angehörige des letzten aufgebotes gehandelt haben könnte, die mög-
licherweise gegen ihren Willen die uniform der Waffen-ss trugen. aufgrund feh-
lender biographischer daten können jedoch hier keinerlei stichhaltige aussagen 
gemacht werden. es gibt auch hinweise darauf, dass sich unter den Gefallenen 
von stillfüssing auch luftwaffen- bzw. panzersoldaten befunden hätten, die 

Abb. 2: Auflistung der 13 Gefallenen von Stillfüssing
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möglicherweise nicht mit der kampfweise der infanterie vertraut waren.76 dies 
legt den schluss nahe, dass es sich um eine sehr stark dezimierte und improvi-
sierte kampfgruppe handelte. dies erscheint als durchaus plausibel, wird doch 
in der regimentsgeschichte angemerkt, dass in der endphase des krieges auch 
marinesoldaten und angehörige der feuerschutzpolizei zur einheit versetzt wur-
den.77 Was die sehr jungen Jahrgänge wie 1927/28 betrifft, muss aber auch beachtet 
werden, dass diese Jugendlichen gänzlich im dritten reich sozialisiert worden 
waren. sie waren von den kriegsgeschehnissen und der ns-propaganda stark 
 beeinflusst sowie durch jahrelange mitgliedschaft in ns-( Jugend)Organisationen 
nicht nur ideologisch indoktriniert, sondern gezielt auf einen kriegseinsatz vor-
bereitet worden. vielfach zu fanatischen ns-anhängern erzogen, empfanden sie 
den dienst in der Waffen-ss möglicherweise als ehre. es gab also sehr wohl begeis-
terte Jugendliche, die sich noch gegen kriegsende freiwillig zum dienst in dieser 
ns-kampfformation meldeten. eine Gleichsetzung von jugendlichem alter mit 
zwangsrekrutierung bzw. Opfer des ns wäre folglich ein trugschluss. zusätzlich 
muss betont werden, dass vor allem im bereich der Offiziersränge auch gegen 
kriegsende noch genügend ältere und fronterfahrene soldaten in der Waffen-ss 
dienst taten. sie waren für die masse an jungen kämpfern nicht nur vorbild was 
kampfweise und kameradschaft betraf, sondern sie setzten sicherlich auch die 
maßstäbe in punkto ideologietreue und ns-Weltanschauung. 78 

in mehreren schriftlichen aufzeichnungen wird davon gesprochen, dass beim 
Gefecht in stillfüssing auch Offiziere unteren und mittleren ranges anwesend 
gewesen sein sollen bzw. vom kampfplatz fliehen konnten. belegt ist jeden-
falls, dass sich unter den 13 toten ein SS-Unterscharführer befand.79 hier zeigt 
sich, dass die Gefallenen keinesfalls pauschal als jugendliche Opfer von zwangs-
rekrutierungsmaßnahmen angesehen werden können. Wenn auch über die 13 toten 
keine weiteren angaben zum ausmaß ihrer nationalsozialistischen Gesinnung 
oder militärischen karriere gemacht werden können, so ist doch klar, dass sie einer 
ideologisch gefestigten und offensichtlich äußerst brutalisierten nationalsozialis-
tischen kampfformation angehörten. die 2. ss-panzerdivision Das Reich, deren 
angehörigen das denkmal in stillfüssing gewidmet ist, hatte sich ohne zweifel 
an der ns-vernichtungspolitik beteiligt. schon für den einsatz am balkan im 
april 1941 sind kriegsverbrechen der division bzw. des regiments Deutschland 

76 persönliche aufzeichnungen von Johann scharinger, vgl. anm. 79. in privatbesitz des verfassers, als 
digitalisat für wissenschaftliche zwecke zur verfügung gestellt vom Oö. schwarzen kreuz, sekreta-
riat der landesstelle linz.

77 truppenk amer adschaft 2016, 274–275 bzw. 281.
78 rohrk amp 2014, 42–60 bzw. rohrk amp 2010, 394–395 bzw. 490–500. 
79 vgl. zeitzeugenbericht von alois haslauer, in: marktgemeinde Waizenkirchen 1992, 70 

ff. bzw. persönliche aufzeichnungen von Johann scharinger. anm. d. v.: scharinger war selbst krieg-
steilnehmer; es kann also davon ausgegangen werden, dass er mit den dienstgraden der Wehrmacht 
bzw. der Waffen-ss und deren erkennungsmerkmalen vertraut war.
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eindeutig belegt – vergeltungsmaßnahmen gegen partisanen, ermordung von 
zivilpersonen. bei den ersten kampfeinsätzen der division im zuge des überfalls 
auf die sowjetunion im Juni 1941 war die erschießung russischer kriegsgefangener 
offensichtlich an der tagesordnung.80 Weiters ist dokumentiert, dass sich teile 
der division im september 1941 in der nähe von minsk (Weißrussland) an 
einer massenerschießung von Juden beteiligten.81 Weitere kriegsverbrechen be-
gingen einheiten der division Das Reich auch während ihrer stationierung in 
südfrankreich im april und mai 1944. im zuge der bekämpfung von französi-
schen Widerstandbewegungen kam es zu unzähligen, willkürlichen und äußerst 
brutal ausgeführten vergeltungsmaßnahmen gegen die zivilbevölkerung. unter 
einer vielzahl von Gräueltaten der division sind vor allem die massaker in den 
städten tulle, argenton-sur-creuse und Oradour-sur-Glane zu nennen, die meh-
rere hundert zivile todesopfer forderten.82

3. DIE DENKMäLER NAcH 1945 – VERäNDERUNG UND WAHR -
 NEHMUNG

die Gedenkorte in aschach an der donau sowie Waizenkirchen-stillfüssing waren 
beide im kontext der nationalsozialistischen herrschaft entstanden. nach dem 
ende des zweiten Weltkrieges wurden sie jedoch in die neuen politischen und 
gesellschaftlichen rahmenbedingungen integriert. dies soll im folgenden kurz 
skizziert werden.

3.1. Aschach an der Donau

im Jahr 1951 kam es zur umgestaltung des kriegerdenkmals in aschach, welches am 
7. Oktober des Jahres eingeweiht wurde. die umgestaltung und einweihung des 
kriegerdenkmals veranlasste der nach 1945 gegründete kriegsopferverband (kOv) 
Ortsgruppe aschach. die baulichen tätigkeiten sowie die feier selbst wurden vom 
kOv durch spendengelder, die man bei haus- und straßensammlungen im Ort 
erlöste, finanziert – es gab also offensichtlich in der bevölkerung ein bedürfnis 
nach einer neugestaltung des denkmals. 83 die bis heute in der ursprünglichen 
form bestehenden materiellen ergänzungen (abb. 3) bestanden in der errichtung 

80 casagr ande 2015, 124–125.
81 mallmann – angrick 2011, 546.
82 lieb 2007, 369–376.
83 vgl. marktarchiv aschach, kriegerdenkmal 1951, abrechnung über das neuerrichtete krie-

gerdenkmal.
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des trapezförmigen Granitsockels für blumenschmuck sowie in der installierung 
von drei ebenso trapezförmigen Gedenktafeln aus Granit, welche bis heute die 
eingravierten namen sowie die Geburts- und sterbedaten der Gefallenen tragen. 
die inschriften auf den beiden symmetrisch seitlich ausgerichteten tafeln lauten 
Erinnerung an die Gefallenen des Weltkrieges 1914-1918, die auf der frontseitig 
ausgerichteten platte Erinnerung an die Gefallenen des Weltkrieges 1939-1945. 
zusätzlich ziert die tafeln jeweils ein eingraviertes kreuz.84 die beiden pompösen 
pylone im vorfeld des denkmals, wie sie in abbildung 1 zu sehen sind, wurden 
entfernt. zentrales element blieb jedoch nach wie vor die runeninschrift Ewig ist 
der Toten Tatenruhm (abb. 3).

Wie schon 1942 wurde das Geschehen der einweihungsfeier vom sonntag, 
7.  Oktober 1951 auch in der marktchronik sowie in regionalzeitungen festge-

84 mangels an detaillierten fotografien von 1951 können bezüglich der originalen inschriften keine an-
gaben gemacht werden. es ist aber äußerst wahrscheinlich, dass die Gestaltung der Gedenktafeln 
bzw. deren inschriften über die Jahrzehnte unverändert blieben. vgl. dazu auch eggerstorfer 
2002, 48–49.

Abb. 3: das Aschacher Kriegerdenkmal zu Allerheiligen 2015. Im Vordergrund die elemente, die 

bei der Umgestaltung 1951 hinzugefügt wurden. Im Hintergrund ist die Inschrift aus dem Jahr 

1942 erkennbar.
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halten. zunächst wird in den verschiedenen berichten darauf hingewiesen, dass 
es sich bei dem neuen denkmal – wie auch die Gedenktafeln zeigen – um ein 
Mahnmal85 bzw. ein Ehrenmal für die Gefallenen der Kriege 1914/1918 und 
1939/194586 bzw. für die in den beiden Weltkriegen Gefallenen87 handelt. damit 
einher geht eine nachträgliche, historische verallgemeinerung. die unkom-
mentierte chronologische auflistung beider Weltkriege suggeriert, dass diese 
Geschehnisse gleichzusetzen sind, dass es sich um zwei kriege handelte, die sich 
nicht in ihren ursachen und Geschehnissen unterschieden hätten. damit er-
folgte jedoch auch die ausblendung von ns-ideologie, politik und -verbrechen 
bzw. deren verharmlosung und normalisierung im kontext des krieges. die 
Wahrnehmung der zeit von 1938 bis 1945 wird auf rein militärische aspekte be-
schränkt und damit gleichzeitig jede politische oder moralische verantwortung 
österreichs in bezug auf den nationalsozialismus verschwiegen.88 im Gegensatz 
zum ns-heldenkult standen nun wieder religiöse traditionen im zentrum des 
totengedenkens. der höhepunkt der feier war die segnung des denkmals durch 
den Ortspfarrer sowie eine musikalische darbietung des kirchenchors. dass 
es sich aber bei der feier in der nachkriegszeit weniger um eine nachdenkliche 
trauerstunde, sondern letztlich um eine heldengedenkfeier vor veränderten gesell-
schaftspolitischen rahmenbedingungen handelte, geht deutlich aus den Worten 
der regionalen berichterstattung hervor: Möge dieses Mal eine Erinnerung an 
die tapferen Söhne unserer Heimat sein und möge es uns am Weg eine Mahnung 
sein für die Schrecken der Kriege, eine Stätte des Ruhmes unseres Volkes. Ewig 
ist der Toten Tatenruhm!89 hier wurde tatsächlich ein denkmal, das an die bei-
spiellosen kriege des 20. Jahrhunderts respektive der ns-zeit mahnend erin-
nern sollte und dessen wesentliche Gestaltungselemente noch aus der zeit des 
dritten reiches stammten, als Stätte des Ruhmes bezeichnet – angesichts der 
historischen ereignisse ein zynischer akt. darüber hinaus erfolgte nochmals die 
betonung der auch auf dem denkmal eingravierten runeninschrift. Ewig ist der 
Toten Tatenruhm – ein satz, der suggeriert, dass die ns-soldaten nicht umsonst 
gestorben wären und ihre ruhmreichen Taten ewig fortleben würden. ein satz, 
der keine fragen an die vergangenheit, keine fragen nach verantwortung oder 
schuld stellt. ein satz, der den gewaltsamen tod positiv besetzt, beruhigend wirkt 
und den angehörigen und hinterbliebenen vermittelt, ihr persönlicher mensch-
licher verlust sei vielleicht doch nicht ganz umsonst gewesen. die realistischere 
sicht der dinge klingt freilich brutaler. die zweifelhafte ruhmreiche tat der Toten, 

85 echo der heimat, nr. 45/1951, 7.
86 marktarchiv aschach, chronik des marktes aschach, bd. 2, 168.
87 Welser zeitung , nr. 42/18. Oktober 1951, 8.
88 Gärtner – rosenberger 1991, 22–23.
89 echo der heimat, nr.45/1951, 8. 
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die auf ewig im Gedächtnis bleiben sollte, bestand darin, weit entfernt von der 
heimat und den angehörigen sich als täter an beispiellosen nationalsozialisti-
schen vernichtungskriegen zu beteiligen und letztlich ihr leben für rassistische 
und menschenverachtende ideale zu opfern. 

am beispiel von aschach an der donau zeigt sich die ausprägung einer ambi-
valenten erinnerungskultur. auf der einen seite wird deutlich, wie versatzstücke 
der ns-ideologie unreflektiert in der österreichischen nachkriegsgesellschaft 
weitertradiert wurden und wie die Gefallenen weiterhin als glorreiche Helden 
verklärt und mit militaristischen ehren bedacht wurden. andererseits aber 
zeigt sich in diesem zusammenhang auch der einfluss des österreichischen 
Opfermythos – die mär, wonach österreich 1938 lediglich das erste Opfer deut-
scher aggression geworden sei und demnach österreich auch keine verantwortung 
an den ns-verbrechen zu tragen habe. das bild von den einfachen österreichi-
schen Wehrmachtsangehörigen als Opfer, Pflichterfüller oder Heimatverteidiger, 
die nicht an ns-kriegsverbrechen beteiligt waren, wird beispielsweise in einer 
publikation des kriegsopferverbandes aus den 1960er-Jahren deutlich: „das 
deutsche volk hat von den unmenschlichkeiten des naziregimes in den 
konzentrationslagern nichts gewußt. der soldat der Wehrmacht kämpfte an der 
front, während von himmlers ss-männern und den politischen exponenten 
der zivilverwaltung in den besetzten ländern ungeheure verbrechen gegen die 
menschlichkeit begangen wurden.“90 für die nachkriegsgeneration stellte diese 
form der zwiespältigen erinnerungskultur auch eine emotionale barriere des 
selbstschutzes dar. viele angehörige wollten schlichtweg einfach nicht wissen, 
welche erfahrungen die soldaten an der front im krieg tatsächlich gemacht 
und welche individuelle schuld sie dabei auf sich geladen hatten. um sich nicht 
mit dieser familiären ns-vergangenheit konfrontieren zu müssen, nahm die 
nachkriegsgeneration das selbstbild der kriegsgeneration vielfach an und verin-
nerlichte den ns-heldenkult und die österreichische Opferthese im kleinen.91 
der verbreitete beiderseitige „konsens des schweigens“92, wie es die österreichi-
sche historikerin ela hornung in diesem zusammenhang formuliert, stellte 
in der zweiten republik somit ein wesentliches hindernis für die aufarbeitung 
der kriegserfahrungen über Generationen hinweg dar. die jahrzehntelang auf-
gebauten spannungen zeigten sich vor allem durch die Affäre Waldheim 1986 
plötzlich deutlich an der Oberfläche der österreichischen Gesellschaft.

bemerkenswert ist, dass das kriegerdenkmal in aschach bis heute im 
Wesentlichen unverändert geblieben ist und im Ort auch keine kritische 
auseinandersetzung mit der inschrift stattfand. 1989 veröffentlichte die 

90 pointner – Oberösterreichischer kriegsopferverband 1969, 50.
91 r eiter 2002, 22–30. 
92 hornung 1996, 242.
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marktgemeinde aschach ein sehr umfangreiches, zweibändiges Heimatbuch, 
in dem die Geschichte des kriegerdenkmals geschildert wird. auszüge aus den 
Ortschroniken und abbildungen lassen keinen zweifel daran, dass es sich beim 
ursprünglichen Ehrenhain um ein nationalsozialistisches denkmal handelte. 
zusätzliche details und angaben über personen machen auch keinen hehl aus der 
begeisterung für das nazi-regime im Ort.93 dennoch fehlt es weitgehend an einer 
kritischen auseinandersetzung mit der ns-symbolik des denkmals, dem ns-
toten- und heldenkult sowie der propagandistisch inszenierten einweihungsfeier 
1942. besonders die umgestaltung 1951, die im Wesentlichen den heldenkult des 
nationalsozialismus leicht verändert in die nachkriegszeit übertrug, wird nicht 
kritisch bewertet, die kriegsheimkehrer hingegen als „die eigentlichen Opfer 
des krieges“94 bezeichnet. 2002 wurde von seiten der Gemeinde leicht in die 
Gestaltung des kriegerdenkmals in aschach eingegriffen, da die im Jahr 1942 ge-
setzte eiche entfernt werden musste. an ihrer stelle wurden zwei neue eichen 
beim denkmal gepflanzt. der ursprüngliche charakter des nationalsozialistischen 
Ehrenhains wurde damit wiederbelebt. der efeu-bewuchs wurde weitgehend ent-
fernt, sodass die runeninschrift wieder klar zu tage trat. insgesamt wurde die 
anlage wieder in einen gepflegteren zustand versetzt. aus diesem anlass wurde 
von Ortschronist Johann eggerstorfer auch in der Gemeindezeitung nicht nur 
über diese veränderungen berichtet, sondern zudem die Geschichte des denkmals 
thematisiert. Jegliche kritische auseinandersetzung mit der runeninschrift, dem 
ns-heldenkult oder den historischen Gegebenheiten des Jahres 1942 wurde dabei 
völlig ausgespart.95 

bedeutung für das öffentliche leben im Ort hat das denkmal gegenwärtig 
nur noch zu allerheiligen. zu diesem anlass wird es gepflegt und mit kränzen 
sowie blumenschmuck versehen (vgl. abb. 3). im anschluss an die messe findet 
dort eine andacht statt, die von der pfarre bewusst als mahnende friedensfeier ge-
staltet wird. hervorzuheben ist, dass daran auch viele ältere personen aus aschach 
teilnehmen, die noch einen persönlichen bezug zu den mittlerweile verblassten 
namen auf dem denkmal haben.96 

93 vgl. die entsprechenden kapitel in promintzer – marktgemeinde aschach 1989, bd. 
2, 756–817.

94 promintzer – marktgemeinde aschach 1989, bd. 2, 816.
95 eggerstorfer 2002, 48–49.
96 auskunft von alois aichinger (ehemaliger pfarrassistent) im rahmen eines persönlichen Gesprächs 

am 22. februar 2016 in hartkirchen.
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3.2. Waizenkirchen-Stillfüssing

zunächst ist festzuhalten, dass die unmittelbar zu kriegsende entstandene 
Gedenkstätte auf betreiben des österreichischen schwarzen kreuzes (ösk) 
errichtet bzw. gepflegt wurde. in einer vom ösk erstellten auflistung der 
in Oberösterreich begrabenen kriegsopfer aus dem Jahr 1946 sind die nach 
nationalität geordneten toten von stillfüssing bereits erfasst.97 der überpartei-
liche verein ösk agierte seit 1919 bzw. 1945 im auftrag der republik österreich, 
die sich nach kriegsende gesetzlich verpflichtete, für den erhalt von Gräbern auf 
österreichischem boden, in denen kriegsopfer im weitesten sinne, das heißt nicht 
nur soldaten, sondern auch zivilisten, kz-häftlinge usw. bestattet worden waren, 
zu sorgen.98 auch privatpersonen aus der nachbarschaft kümmerten sich um die 
Grabstätte, wobei sie anfänglich auch von der ösk-Ortsgruppe Waizenkirchen 
unterstützt wurden. seit den fünfzigerjahren wurde die Grabstätte zudem regel-
mäßig von angehörigen des Gefallenen fritz feß aus saarbrücken besucht.99 erst 
in den frühen 1960er-Jahren kam es zu einer umgestaltung. an stelle des ein-
fachen massengrabes wurde nun das denkmal bestehend aus der Granitsäule samt 
Gedenktafel sowie der einfassung durch Granitsteine errichtet (abb. 4, 5).100

das zentrale element der Gedenkstätte in stillfüssing stellt bis heute die 
Granitsäule dar. diese kann mit ihrer aufgesetzten laterne als totenleuchte be-
zeichnet werden. derartige in einer mittelalterlichen tradition stehenden, auch 
als lichtsäulen bezeichneten bauwerke wurden in früheren zeiten entweder auf 
friedhöfen selbst errichtet oder wiesen gemeinhin auf stätten hin, an denen meh-
rere personen außerhalb eines friedhofes auf freiem feld begraben wurden (z. b. 
pestgräber). sie gaben einen hinweis auf Orte, die mit einem punktuellen ereignis 
in verbindung gebracht werden konnten, z. b. ein unglück, ein Gewaltverbrechen, 
eine naturkatastrophe. eine von der säule getragene laterne wurde üblicherweise 
am allerseelentag entzündet, um weithin für das seelenheil der begrabenen zu 
leuchten.101 die totenleuchte in stillfüssing steht in der tradition christlicher 
flurdenkmäler und suggeriert dadurch kontinuität und normalität. das denkmal 
fügt sich in die reihe der religiösen andachtsstätten ein, welche den Weg von 
Waizenkirchen in die Ortschaft st. thomas säumen.102 Grundsätzlich vermitteln 
religiöse symbole an kriegerdenkmälern laut der studie von reinhold Gärtner 

97 vgl. Oöla: Osk sch. 3, auflistung aus 1946.
98 vgl. die rechtsgrundlagen des ösk, in: österreichisches schwarzes kreuz 2012, 20.
99 auskunft von Josef kimberger jun. im rahmen eines persönlichen Gesprächs am 28. Oktober 2016 

in stillfüssing.
100 dies geht aus einer reihe von Quellenbelegen hervor, vgl.: Oöla: Osk sch.14, schreiben vom 17. 

februar 1964 bzw. fotografie in litschel 1968, 168 bzw. auskunft von Josef kimberger jun. im 
rahmen eines persönlichen Gesprächs am 28. Oktober 2016 in stillfüssing.

101 hula 1970, 6 ff. bzw. hubmann u. a. 1989, 11–12. 
102 vgl. kapitel 2.2.2.
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und sieglinde rosenberger „etwas versöhnliches, etwas beruhigendes und 
friedvolles“.103 das Eiserne Kreuz in der laterne sowie auf der totensäule (vgl. 
abb. 4) kann gleichzeitig als religiöses sowie als militaristisches symbol interpre-
tiert werden. 

für die region einmalig ist der dezidierte verweis eines kriegerdenkmals auf 
die Waffen-ss, der in der inschrift Soldaten d. Waffen SS zum ausdruck gebracht 
wird. aus diesem Grund stellt sich die frage, ob nicht auch kameradschaftsvereine 
oder ns-sympathisanten an der errichtung der aufwändigen Gedenkstätte in der 
nachkriegszeit beteiligt waren – eindeutige belege dafür liegen jedoch nicht vor. 
sehr wohl nachweisbar sind jedoch aktivitäten der Kameradschaft Vier (k iv) 
– eine veteranenorganisation der ehemaligen Waffen-ss – in der region. dass in 
den städten linz, Wels, steyr und ried im innkreis in den frühen 1960er-Jahren 
regelmäßige veteranentreffen von bezirksgruppen stattfanden bzw. einschlägige 
veranstaltungen organisiert wurden, geht aus dem mitteilungsblatt der k iv her-

103 Gärtner – rosenberger 1991, 75.

Abb. 4: die Gedenkstätte Stillfüssing nach der Sanierung im Jahr 2015. Zentral an der Granitsäule 

ist die Gedenktafel angebracht, gut erkennbar ist auch links im Bild das Kruzifix.
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vor.104 ziel des veteranenverbandes war, die Waffen-ss neben luftwaffe, marine 
und heer rückblickend als sogenannten vierten Wehrmachtsteil darzustellen. 
dem verständnis von der Waffen-ss als bewaffnetem teil der ss und damit als 
eindeutig nationalsozialistisch ausgerichtete kampfformation wurde das bild einer 
unpolitischen, militärischen Elitetruppe105 entgegengesetzt. eine zentrale facette 
des selbstverständnisses der k iv in der nachkriegszeit bestand folglich in der 
abgrenzung der Waffen-ss vom rest der ss. ns-verbrechen – falls sie nicht über-
haupt verharmlost oder verleugnet wurden – seien von der SS begangen worden, 
wohingegen die Waffen-SS als eine nach rein militärischen maximen handelnde 
fronttruppe unbescholten geblieben wäre. die ss wurde aber mitsamt all ihren 
Gliederungen (allgemeine ss, Waffen-ss, sicherheitsdienst der ss usw.), eben weil 
sie einen integralen bestandteil des ns-herrschafts- und terrorsystems dargestellt 
hatte, im zuge der nürnberger prozesse als verbrecherische Organisation einge-
stuft.106 zusätzlich ist anzumerken, dass die übergänge zwischen den Gliederungen 
der ss zum teil durch personelle fluktuation fließend waren. so konnten beispiels-
weise auch frontkämpfer der Waffen-ss zu den  kz-Wachmannschaften verlegt 
werden, oder umgekehrt im kz-system tätiges  ss-personal zur Frontbewährung 
versetzt werden.107 das andenken an die Waffen-ss als unpolitische Elitetruppe 
fügte sich nahtlos in die reihe jener Geschichtsmythen vom Heldentod, von der 
sauberen Wehrmacht, den Pflichterfüllern sowie dem Opfermythos ein, welche 
das österreichische Geschichtsbild in der nachkriegszeit prägten. 

eindeutig belegt ist jedenfalls, dass das denkmal von stillfüssing in den 
folgenden Jahrzehnten schauplatz von Gedenkfeiern war, die von der k iv 
Oberösterreich mit der unterstützung des österreichischen kameradschaftsbundes 
(ökb) – Ortsgruppe Waizenkirchen veranstaltet wurden. 1988 wurden in einer 
regionalhistorischen broschüre erstmals einschlägige kranzniederlegungen in 
stillfüssing fotografisch dokumentiert.108 durch eine reihe von Quellen sind die 
Gedenkfeiern von stillfüssing bis weit in die 2000er-Jahre hinein dokumentiert. 
im Jahr 2006 wurde erstmals an der Gedenkstätte in stillfüssing öffentlich starke 
kritik geübt. in der tageszeitung Der Standard wurden das Gedenken und die 
kranzniederlegung (vgl. abb. 5) kritisiert und auch eine stellungnahme des k iv 
Obmanns abgedruckt, durch welche die revisionistische sichtweise dieses vereins 

104 vgl. die k amer adschaft, nr. 11/november 1961, 6 bzw. nr. 3/märz 1962, 6.
105 die frage, inwieweit es sich bei den divisionen der Waffen-ss um ein militärische „elitetruppen“ 

gehandelt hat, ist bis heute Gegenstand wissenschaftlicher diskussionen. siehe dazu weiterführend 
töppel 2014, 316–327. bzw. lieb 2014, 336–353.

106 fanta – sima 2003, 59–66.
107 hördler 2014, 80-98 bzw. holzinger 2016.
108 siehe die abbildung in: verein rossmarkt, Oö. volksbildungswerk und Oö. 

Gesellschaft für kulturpolitik (hrsg.), Gedenkjahr 38–88 (= zeitung des vereins 
roßmarkt nr. 9/märz 1988), 60. 
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klar zutage trat.109 die kritik des artikels führte jedoch in Waizenkirchen selbst 
zu keiner diskussion über das denkmal.

2008 wurde erstmals die jährliche, ende Oktober stattfindende Gedenkfeier 
der k iv dokumentiert. durch fotoaufnahmen ist belegt, dass die feier eine 
 öffentliche veranstaltung war, die von der k iv mit der Genehmigung der 
Gemeinde Waizenkirchen beworben wurde.110 die einladung, auf der auch das 
Eiserne Kreuz sowie die illustration eines an einer Grabstätte stehenden ns-
soldaten abgebildet waren, trug folgenden text: 

(…) Den toten Kameraden. Ihre Ehre hiess [sic] Treue. Landesveranstaltung 
Kameradschaft IV – Oberösterreich. Zum Gedenken an unsere gefallenen, 
vermissten, ermordeten und verstorbenen Kameraden treffen wir uns zum 

109 rohrhofer 2006. 
110 vgl. privatbesitz alois doppler: fotoaufnahmen des plakates an der anschlagtafel vom 25. Oktober 

2008 bzw. 1. november 2008. anm. d. v.: die einladung wurde im offiziellen und versperrten schau-
kasten der Gemeinde Waizenkirchen aufgehängt.

Abb. 5: Fotodokumentation der Kranzniederlegung im Zuge der Gedenkfeier 2006. 

erkennbar der Spruch Den gefallenen Kameraden der ehemaligen Waffen-SS.
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Heldengedenken am Samstag, den 25. Oktober 2008 um 14:00 an der 
Grabstätte unserer 13 nach den Kampfhandlungen ermordeten Kameraden 
in Stillfüssing bei Waizenkirchen. Erscheinen ist Ehrenpflicht. Wir sind es 
unseren toten Kameraden schuldig. Kameradschaft IV Land Oberösterreich. 
Unsere Ehre heisst [sic] Treue.111

es ist bemerkenswert, wie eindeutig sich hier die k iv – eine Organisation, 
welche seit Jahrzehnten die ideologie des nationalsozialismus und das erbe der 
Waffen-ss hochhielt – deklarierte und durch das leicht abgewandelte zitieren 
des ss-leitspruches Meine Ehre heißt Treue112 nicht vor der verwendung von 
ns-symbolik im öffentlichen raum zurückschreckte. tonaufnahmen von der 
Gedenkfeier im Jahr 2008 lassen keinen zweifel daran, dass auch direkt bei den 
veranstaltungen revisionistisches bzw. nationalsozialistisches Gedankengut ver-
breitet wurde und sich veranstalter und teilnehmerinnen damit hart an der Grenze 
zur illegalität bewegten. so wurde im rahmen der feier z. b. auch das SS-Treuelied 
gesungen. zentrale botschaft der Gedenkreden war eine täter-Opfer-umkehr, 
bei der die 13 toten von stillfüssing zu unschuldigen Opfern eines angeblichen 
amerikanischen kriegsverbrechens erklärt und auch indirekt die ereignisse des 
holocaust relativiert wurden.113 es wird vor allem deutlich, dass hier die ökb-
Ortsgruppe Waizenkirchen als ein von der Gemeinde Waizenkirchen unterstützter 
verein der propagierung von ns-Gedankengut eine bühne bot und sich nicht von 
der k iv und deren aktivitäten und aussagen distanzierte. im Jahr 2015 wurde 
das denkmal in stillfüssing im zuge eines verkehrsunfalls stark beschädigt. an 
der instandsetzung der gesamten anlage beteiligten sich neben dem ösk und der 
ökb-Ortsgruppe Waizenkirchen auch örtliche baufirmen und anrainer, sowie die 
Gemeinde Waizenkirchen. auf eine veränderung der inschrift auf der Gedenktafel 
oder auf eine sonstige neukonzeption wurde verzichtet. am 8. mai 2015, anläss-
lich des 70. Jahrestages des kriegsendes, fand die neueinweihung des denkmals 
unter anwesenheit von pfarrer franz s., bürgermeister Wolfgang d. (övp) sowie 
einer abordnung der musikkapelle Waizenkirchen statt. ebenfalls anwesend 
waren ökb-Ortsgruppen aus Waizenkirchen, Wallern und prambachkirchen.114 
um allerheiligen 2015 fand bereits wieder eine Gedenkfeier in stillfüssing statt. 
die inschrift auf den kranzschleifen entbehrte zwar mittlerweile eindeutiger 
bezüge zur Waffen-ss, symbolisierte aber weiterhin die verbundenheit mit den 

111 vgl. ebenda.
112 siehe dazu Wilke 2011, 194.
113 vgl. privatbesitz alois doppler: tonaufnahme der ansprachen anlässlich der Gedenkfeier in stillfüs-

sing am 25. Oktober 2008.
114 vgl. österreichisches schwarzes kreuz, mitteilungen und berichte , nr. 141. 2/2015, 32 bzw. 

Oberösterreichische k amer adschaftsbund-nachrichten, folge 2/2015, 32.
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toten ns-kämpfern und lautete schlicht: Den Gefallenen. Eure Kameraden.115 
Gesichert scheint, dass bis 2016 angehörige der ehemaligen Waffen-ss bei den 
veranstaltungen in stillfüssing anwesend waren.116 mittlerweile organisiert die 
ökb-Ortsgruppe Waizenkirchen federführend die Gedenkfeiern in stillfüssing, 
jedoch sind diese nun ideologisch stark entschärft und weisen einen überwiegend 
christlichen charakter auf. eine historische kontextualisierung oder kritische 
auseinandersetzung mit der Geschichte des denkmals findet dabei jedoch nicht 
statt.117

4. ZUSAMMENFASSUNG

anhand der denkmäler von aschach an der donau sowie Waizenkirchen-
stillfüssing konnte ein chronologischer längsschnitt der erinnerungskultur vom 
ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart erstellt werden. die beantwortung der fragen 
nach den kontinuitäten von helden- und Opfermythen, nach den ausgeblendeten 
historischen kontexten und nach dem umgang mit den denkmälern nach 1945 
stellten dabei die zentralen punkte dar. 

zunächst konnte am beispiel von aschach gezeigt werden, dass die errichtung 
von krieger-denkmälern zu einem wesentlichen teil ein produkt des ersten 
Weltkrieges war. nach 1918 war es in der Gesellschaft notwendig, den millio-
nenfachen kriegstod durch heldenerzählungen und heldenverehrung erklärbar 
zu machen und positiv zu deuten. an diese tradition knüpfte die  ns-ideologie 
ab den 1930er-Jahren nahtlos an und nützte sie für ihre zwecke. Welche rolle 
kriegerdenkmäler für die kriegspropaganda des nationalsozialismus spielten, 
zeigte die errichtung und einweihung des Ehrenhains in aschach. die 
 ns-ideologie verdrängte gezielt den traditionell-christlichen trauerritus und setzte 
an dessen stelle stark politisch inszenierte massenrituale. erklärtes ziel der ns-
propaganda war damit die moralische stärkung und mobilisierung der bevölkerung 
an der heimatfront für den krieg sowie die steigerung der Opferbereitschaft der 
soldaten. am beispiel der einweihungsfeier in aschach am 8. november 1942 
und der Gestaltung des denkmals selbst zeigte sich die bezugnahme auf ver-
schiedene ideologische vorbilder: diese waren zum einen der heldenkult des 

115 vgl. privatbesitz des verfassers: fotografie der Gedenkstätte und des kranzes vom 3. november 2015. 
116 vgl. auskunft von Josef kimberger jun. im rahmen eines persönlichen Gesprächs am 28. Oktober 

2016 in stillfüssing bzw. privatbesitz des verfassers: fotografie der Gedenkstätte und des kranzes 
vom 28. Oktober 2016.

117 vgl. bezirksrundschau eferding/Grieskirchen , nr. 3/21.–22. Januar 2016, 24 bzw. 
Oberösterreichische k amer adschaftsbund-nachrichten, folge 4/2018, 34. 
im Oktober 2017 konnte sich der verfasser persönlich ein bild von der Gedenkfeier in stillfüssing 
machen.
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ersten Weltkrieges, zum anderen der deutschnationale Germanenmythos des 
19. Jahrhunderts – der in aschach auch in form des siegfried-denkmals bereits 
latent vorhanden gewesen war – sowie die mythisch überhöhte parteigeschichte 
der nsdap selbst. 

dass ländliche kriegerdenkmäler auch in der form von flurdenkmälern auf-
treten, wurde durch den Gedenkort von Waizenkirchen-stillfüssing sichtbar. die 
ereignisse des 4. mai 1945 in der region sind vor dem hintergrund des fanati-
schen endkampfes des dritten reichs zu sehen. deutlich wurde auch das Wirken 
von österreichischen nationalsozialisten wie Gauleiter august eigruber, der mit 
seinen befehlen erheblich dazu beitrug, dass die sinnlosen kriegshandlungen 
weiter andauerten und in Oberdonau noch Widerstand geleistet wurde. es 
wurde klar ersichtlich, dass die punktuellen kampfhandlungen von stillfüssing in 
einem größeren regionalen kontext des kriegsendes zu sehen sind. zum anderen 
konnten hintergründe zu den Gefallenen und ihrer einheit eruiert werden. bei 
den 13 soldaten des 3. ss-panzergrenadierregiments Deutschland bei der 2. ss-
panzerdivison Das Reich handelte es sich größtenteils um sehr junge, unter 18-jäh-
rige rekruten, die möglicherweise auch Opfer von zwangsrekrutierungen in den 
letzten kriegsmonaten wurden. es ist aber auch anzumerken, dass die freiwillige 
meldung zum militär für eine Generation, die im sinne des nationalsozialismus 
erzogen wurde, oftmals eine logische konsequenz darstellte. unter den 13 
toten befanden sich auch ältere kämpfer bzw. ein unteroffizier der Waffen-ss. 
inwieweit diese personen in ns-verbrechen verstrickt waren, konnte nicht eruiert 
werden. die Operationsgeschichte der division aber führte vor augen, dass es 
sich dabei ohne zweifel um eine ns-kampfformation handelte, die zahlreiche 
kriegsverbrechen in ganz europa zu verantworten hatte. 

der Wandel der kriegerdenkmäler in der nachkriegszeit zeigte, dass das 
kriegsende 1945 nur eine bedingte zäsur darstellte. dies führte zur ausbildung 
einer eigenartig ambivalenten Gedenkkultur, die auf der einen seite militaristi-
sche heldenmythen und versatzstücke der ns-ideologie und kriegspropaganda 
weitertradierte, auf der einen seite aber auch den österreichischen Opfermythos 
und die mär von den einfachen und unschuldigen Wehrmachtssoldaten, welche 
nur die heimat verteidigt hätten, aufgriff. die kriegerdenkmäler wurden 
zu sinnbildern dieser form der vergangenheitsbewältigung. dies zeigte 
sich vor allem an der umgestaltung des denkmals in aschach 1951. mit der 
runeninschrift blieb ein wesentliches ns-Gestaltungselement intakt, anhand 
der einweihungsfeier vom 7. Oktober 1951 wurde ersichtlich, dass es sich dabei 
im prinzip erneut um eine Heldenehrung, jedoch vor veränderten gesellschafts-
politischen rahmenbedingungen, handelte. Wie schon im dritten reich be-
stand der hauptzweck des kriegerdenkmals in nachträglicher sinnstiftung durch 
verklärung der kriegsereignisse sowie durch Glorifizierung des soldatentodes. an 
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einem beschönigten kriegsnarrativ, das die kontexte des ns-vernichtungskrieges 
und dessen kriegsverbrechen ausblendete, waren sowohl Wehrmachtsveteranen 
als auch hinterbliebene und familienangehörige interessiert.

vor diesem hintergrund ist auch die errichtung eines denkmals mit 
Gedenksäule und steineinfassungen in Waizenkirchen/stillfüssing durch das 
ösk anfang der 1960er-Jahre an stelle des ursprünglichen massengrabes zu 
sehen. aufgrund rechtlicher bestimmungen war das ösk zunächst verpflichtet, 
kriegsgräber in österreich zu erhalten und zu pflegen. die Gestaltung des 
denkmals und sein standort symbolisierten vordergründig die tradition der 
flurdenkmäler und damit religiöse pietät und Normalität. es zeigte sich jedoch, 
dass die Gedenkstätte über Jahrzehnte – bis weit in die 2000er-Jahre hinein – 
schauplatz von Gedenkfeiern war, in deren rahmen revisionistisches und natio-
nalsozialistisches Gedankengut verbreitet wurde. auch in diesem zusammenhang 
wurde die zweischneidige botschaft von kriegerdenkmälern ersichtlich. einerseits 
wurden die Gedenkfeiern in stillfüssing als Heldenehrungen für Kameraden 
bezeichnet, andererseits die 13 toten als Opfer angeblicher amerikanischer 
kriegsverbrechen dargestellt. verantwortlich für die abhaltung der Gedenkfeiern 
war vor allem die k iv, eine veteranenorganisation von ehemaligen angehörigen 
der Waffen-ss, die u. a. über die errichtung und pflege von Gedenkstätten ver-
suchte, ihre rolle im dritten reich nachträglich reinzuwaschen. besonders bemer-
kenswert ist jedoch der umstand, dass sich die ökb-Ortsgruppe Waizenkirchen 
ebenfalls an diesen Gedenkfeiern beteiligte bzw. dass die öffentliche bewerbung 
der veranstaltungen von der Gemeinde Waizenkirchen öffentlich geduldet und 
unterstützt wurde. 

anhand einiger beispiele aus den letzten Jahrzehnten konnte gezeigt werden, 
dass in den Orten aschach an der donau bzw. Waizenkirchen bis heute keine 
große diskussion über diese kriegerdenkmäler stattgefunden hat. ihre Gestaltung 
blieb weitgehend unverändert. in aschach ist die runeninschrift weiterhin un-
kommentiert, die renovierung der Gedenkstätte von Waizenkirchen-stillfüssing 
2015 wurde nicht als anlass genommen, eine kritischere perspektive einzunehmen. 
es scheint, dass es einerseits an politischem Willen und mut zur veränderung 
mangelt, bzw. dass in der bevölkerung möglicherweise nicht genügend sensibilität 
für das thema erinnerungskultur vorhanden ist. dass es in der österreichi-
schen Gesellschaft offensichtlich auch nach wie vor strömungen gibt, die sich 
explizit gegen eine aufarbeitung der Geschichte stellen, wurde nicht zuletzt an 
der teilweisen zerstörung der ausstellung von porträts von holocaust-Opfern 
auf der Wiener ringstraße deutlich.118 es gibt jedoch auch in Oberösterreich 

118 siehe dazu: https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/portraets-von-ns-opfern-in-wien-er-
neut-zerstoert;art58,3133551 (zugriff: 2. Juni 2019)
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beispiele dafür, wie es gelingen könnte, eine andere perspektive einzunehmen, 
kriegerdenkmäler neu zu interpretieren und in einem differenzierteren erinne-
rungspolitischen licht erscheinen zu lassen.119 die in diesem beitrag untersuchten 
denkmäler leisten bis heute jedoch keinen beitrag zu einem kritischen umgang 
mit dem zweiten Weltkrieg und dem nationalsozialismus, sie vermitteln weiterhin 
althergebrachte muster der österreichischen erinnerungskultur, vor allem was die 
zentralen begriffe wie Helden und Opfer, aber auch Kriegsverbrecher anbelangt. 
einzeln verwendet sind es pauschalbegriffe, die keine komplexen Graustufen zu-
lassen und auch den zuschreibungen der kriegerdenkmäler nicht gerecht werden. 
ein differenziertes bild bezüglich der kriegerdenkmäler kann nur durch eine par-
allele verwendung aller drei begriffe entstehen. narrative von Helden und Opfern 
dominierten ideologische fremdzuschreibungen und das selbstverständnis von 
soldaten, veteranen und angehörigen in der kriegs- und nachkriegszeit. spricht 
man von soldaten als Opfer des krieges, läuft man Gefahr, sie mit Opfern der 
ns-vernichtungspolitik gleichzusetzen. hier muss der Opferbegriff klar abge-
grenzt und ausdifferenziert werden. Obwohl der anteil der Wehrmacht und der 
Waffen-ss an kriegsverbrechen sowie die verbindung von vernichtungskrieg 
und holocaust unbestreitbar ist, muss auch hier differenziert analysiert werden. 
nicht alle soldaten waren Kriegsverbrecher. aber sie waren kämpfer in einem 
angriffskrieg, in dem massenmord und vernichtung zur ideologischen doktrin 
erhoben wurden. die kriegerdenkmäler von aschach und Waizenkirchen-
stillfüssing vermögen diese heute notwendige mehrdimensionalität aber nicht 
zu leisten, sondern verharren weiter in eindimensionalität. 

119 als beispiel sei hier die initiative in Grünbach bei freistadt genannt, siehe steinmassl –  
pfarre Grünbach 2018.
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lässlich der Gedenkfeier in stillfüssing am 25. Oktober 2008.
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2/2015 bzw. folge 4/2018.
österreichisches schwarzes kreuz, mitteilungen und be-

rich te, nr. 141, 2/2015. 
Welser heimatblatt, 13. november 1942 bzw. 20. november 1942.
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schwierz 2016
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