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Osnabrück/esterwege (ni). Aus den Tatorten na-
tionalsozialistischer Verbrechen sind heute viel-
fach Gedenkstätten geworden. An diesen Orten 
werden die schicksale und das Leid der Opfer 
rekonstruiert und bewahrt, aber auch die Gewalt
und die Verantwortung der Täter werden benannt.
Welche Möglichkeiten können neue didaktische 
Zugänge zu schauplätzen nationalsozialistischer
Gewalt und Verbrechen für die Arbeit von Ge-
denkstättenerschließen? Dieser Frage konnte 
die Gedenkstätte esterwegen gemeinsam mit der 
interdisziplinären Arbeitsgruppe „Konfliktland-
schaftsforschung“ der Universität Osnabrück 
unter Leitung von Prof. Dr. Christoph Rass nach-
gehen.

die projektbeteiligten haben die landschaften von
opfer- und täterorten im emsland auf historische
spuren untersucht. im dreijährigen durch „Jugend 
erinnert“ geförderten kooperationsprojekt „Boden 
|Spuren. Gewaltorte als Konfliktlandschaften in der 
geschichtskultur“ haben studierende der Universität 
osnabrück die landschaften von opfer- und täter-
orten im emsland auf historische spuren untersucht 
und mit den gewonnenen Forschungserkenntnissen 
neue Formate in der Bildungsarbeit entwickelt. die 
projektleiter ziehen zum projektabschluss eine posi-
tive Bilanz. 

spuren im Boden

in einem pressegespräch präsentierten die beiden
gedenkstättenleiter martin koers und dr. sebastian
weitkamp gemeinsam mit prof. dr. Christoph rass
die ergebnisse in Form einer digitalen ausstellung.
sie wird begleitet von digitalen Vertiefungsangebo-
ten für smartphone oder tablet.

„ziel des Vorhabens war es, gemeinsam mit jungen
menschen perspektiven auf die neuaushandlung
und aneignung von geschichte in einem dialog zwi-
schen Wissenschaft, Gedenkorten und öffentlicher
geschichtskultur zu erarbeiten“, sagen gedenkstät-
tenleiter koers und dr. weitkamp.

spuren im Boden
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das projekt begann im Jahr 2020 mit zehn studie-
renden der Universität osnabrück auf dem ehema-
ligen gelände des emsländischen strafgefange-
nenlagers ii aschendorfermoor. „dieses areal ist 
heute eine landwirtschaftlich genutzte Fläche und 
nicht mehr als lager zu erkennen. geschichte und 
topographie des ortes sind in der nachkriegszeit 
unsichtbar gemacht worden. Dennoch finden sich 
spuren des ns-terrors von 1935 bis 1945 im Boden 
und auf dem gelände der nahen kriegsgräberstätte. 
wir konnten diese vorhandenen spuren mithilfe von 
geoarchäologischen Bodenuntersuchungen aufde-
cken“, so rass.

wegen einfließen. Darunter findet sich auch eine 
digitale Dokumentation der Schießbahn. „Insge-
samt sind wir sehr angetan, dass die kooperation 
zwischen unserer gedenkstätte und der Universität 
Osnabrück uns die Möglichkeit eröffnet hat, neues 
wissen über diesen ort zu hervorzubringen und 
es gleichzeitig auch für die interessierte Öffentlich-
keit angemessen zu präsentieren“, betonen koers 
und weitkamp. alle projektteilnehmenden hätten 
von der intensiven und nachhaltigen auseinander-
setzung mit der erinnerungs- und gedenkarbeit an 
Orten des NS-Terrors profitiert. Dabei kombinierten 
sie innovative konzepte und methoden der gedenk-
stättenarbeit und der Konfliktlandschaftsforschung 
mit dem historischen wissen um die ns-herrschaft. 
das historisch-praktische kooperationsprojekt „Bo-
den Spuren. Gewaltorte als Konfliktlandschaften in 
der geschichtskultur“ wurde im bundesweiten pro-
gramm „Jugend erinnert“ der staatsministerin für 
kultur und medien gefördert.

Text: AG Konfliktlandschaftsforschung Fotos: Gedenkstätte Esterwegen (2)Horst-
dieter scholz

2021 untersuchten die studierenden die geschichte
der kriegsgräberstätte dalum. Bei den durchgeführ-
ten Bodenanalysen sind nicht nur neue einblicke in
die geschichte des lagers dalum zutage getreten. 
„deutlich wurde insbesondere die komplexe Viel-
schichtigkeit der materiellen Überformung solcher 
orte von den 1930er Jahren bis in die gegenwart“, 
erläutert rass. so wurde die heutige kriegsgräber-
stätte im zweiten weltkrieg von einem lager des 
reichsarbeitsdienstes zu einem Begräbnisort für 
mehr als 10.000 sowjetische kriegsgefangene.

Die ehemalige Schießbahn des Lagers Esterwegen 
war dritter und letzter ort für die Forschungen des 
projektteams im Jahr 2022. die anlage diente bis 
1945 als ausbildungsstätte von ss- und sa-wach-
mannschaften. Errichtet wurde die Schießbahn in 
den 1930er Jahren durch zwangsarbeit der häftlin-
ge.

in dem heutigen waldstück in esterwegen unter-
suchten die teilnehmenden des kooperationspro-
jekts den Boden nach Überresten von Bebauung. 
Hierbei griffen die Studierenden und die Wissen-
schaftlerinnen und wissenschaftler der Universität 
auf hochmoderne geophysikalische und fernerkund-
liche methoden zurück. die dabei erzeugten daten 
und Befunde als ergebnisse konnten unmittelbar in 
die digitale ausstellung für die gedenkstätte ester-
die digitale ausstellung für die gedenkstätte ester 

das team und projektmitglieder der ausstellungsmacher

ein Besuch der gedenkstätte esterwege im emsland
lohnt sich.
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