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Sketching a Potentially Global Field of Research
(by Christian Fuhrmeister and Kai Kappel)

[1] Commemoration of the dead is intricately linked to the history of civilization 
itself. Consequently, art history (understood in a broad sense, encompassing 
architectural history, social history of art, aesthetics, political iconography, etc.) 
is characterized by a long tradition of paying minute attention to Christian and 
profane iconography of chapels, epitaphs, and death dances; and to memorials, 
tombs, and other manifestations, particularly with regard to the Middle Ages and 
Early Modern Times. Twentieth century war graves, war cemeteries, memorial 
shrines, and burial sites of the fallen, however, have received only little attention. 
This assessment was the starting point of our joint endeavor: If the history of 
conflicts and wars, and the history of war death in particular, is such a major 
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topic for the humanities at large,1 and especially for contemporary and cultural 
history, memory studies, etc., then the question arises to what degree art history 
can contribute to that ongoing discourse.

[2] This question is most worthwhile asking since the strong and inclusive focus 
on the object – be it two- or three-dimensional – that informs the genetic 
disposition of our discipline is indeed best suited for the analysis of forms and 
materials of signs, markers, and symbols for the war dead. However, despite this 
disposition, and despite the spadework of researchers such as Meinhold Lurz, 
Gert Gröning, or Joachim Wolschke-Bulmahn, war graves and soldier cemeteries 
have unfortunately rarely been studied in depth. Because of this desideratum and 
to test the validity of our claim, we convened two colloquia in 2014. The first was 
hosted by Humboldt University Berlin on February 20-21, 2014, the second by the 
Zentralinstitut für Kunstgeschichte in Munich on September 18-19, 2014.

[3] The goal of these two colloquia was, first and foremost, a critical reflection of 
the current state of research. Secondly, the discussion of different disciplinary 
and methodical approaches was a key issue: Can we define innovative impulses 
from garden history, landscape and open space planning, military and 
contemporary history, anthropology, and empirical cultural studies? Thirdly, while 
the parastatal or semi-governmental German commemoration of the dead 
certainly informed our interests, we also welcomed decidedly comparative 
perspectives in order to distinguish these German singularities from the 
commemorative architecture of other nation states. Finally, given the current 
tendency towards an increasingly virtual memory culture, the history of the use 
of these "uncomfortable", yet necessary facilities – somewhere between political 
funerary cult, the right of eternal rest, architectural monument, cultural heritage, 
and international learning center – had to be addressed.

[4] After reviewing the two colloquia and preparing this anthology, we would like 
to draw several conclusions and to sketch a potentially global field of research. 
The two colloquia and the articles presented here clearly demonstrate that the 
study of war cemeteries in the 'short twentieth century' (1914-1989) extends far 
beyond the commemoration of individual fallen soldiers. Its scope is 
interdisciplinary and transnational. A proper examination of the subject would 
require collaboration not only among contemporary historians, but especially art 
historians, architectural historians, political scientists, and theologians. 
Appropriate occasions for such discussions are replete (e.g. centennial of World 
War One; centennial of Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge). A 
comprehensive study of the topic should emphasize two aspects. On the one 
hand, it needs to be acknowledged that designing war cemeteries as well as 
researching them has been and will remain a long-term process spanning 
generations. On the other hand, awareness of the fact that these sites are visual 
representations of nation states rather than of individual lives lost in battle is 
due. This representation encompasses the nation’s shifting perception of its 
history, myths, and culture of remembrance.

1  Cf. 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topic
s/reflective-5-2015.html (last visit March 11, 2017).

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/reflective-5-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/reflective-5-2015.html
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[5] Also central to the topic is that ideological and political elements of the war 
cemeteries be treated at the same level of importance as their distinct creative 
concepts. The historical documentation, as well as the materials and forms used 
are essential and inseparable aspects of a comprehensive analysis. Each 
cemetery makes its overall statement through a complex combination of details: 
proximity to battle locale, landscape characteristics, architectural form, choice of 
material, surface detail, axial relationships, the construction of a chapel or space 
imbued with a sacred character, form and iconography of the works under 
consideration, and the often stereotypical inscriptions. Considering each of these 
in the overall context, it becomes evident that the form and structure of 
remembrance was by decree rather than by democratic decision. The relationship 
between individual remembrance and collective commemoration at each site is 
respectively affected. The formal and artistic design of the cemeteries is thus a 
direct creative expression of political convictions and cultural self-image. The 
incommensurability of the two world wars with any previous military conflicts 
could have brought forth an avant-garde approach to their memorials and war 
graves. The following articles reflect a different reality. All too often standard 
memorial practices can be recognized and burdensome tradition can be observed 
crossing the boundaries of changing political systems. Researchers, intentionally 
or not, play a role in remembrance. In this respect, it is our task to work with 
those responsible for such sites toward creating contemporary critical 
commentary. With regard to the right to eternal rest,2 it is only valid that 
subsequent generations ask new questions and that memorial practices be 
subject to critical examination (not necessarily change).

[6] While both the spectrum of contributors and the objects on which they focus 
is quite broad, we are well aware that this collection of essays and articles covers 
only a narrow field. Nonetheless, we believe that this collection of rather isolated 
case studies does have the potential to convince the audience and the readership 
that we are essentially facing a potentially global field of research.
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Sources and Materials 
(by Christian Fuhrmeister and Kai Kappel, with contributions by Herbert Karbach 
and Peter Paessler)

[8] In order to foster fundamental research, and to ease the access of future 
researchers to the sources, we have asked two archivists to briefly present a 
concise overview of the main files in their collections: Herbert Karbach (Berlin) 
and Peter Paessler (Kassel). Both archivists provide first introductions to the 
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sources they preserve, and characterize the different categories of verbal and 
visual documents.

Basic Research on War Graves and War Cemeteries in The Political Archive 
of the Federal Foreign Office in Berlin / Kriegsgräber im Politischen Archiv 
des Auswärtigen Amtes in Berlin

(by Herbert Karbach)

[9] Das Politische Archiv des Auswärtigen Amts (PA AA) verwahrt mit rund 27.000 
laufenden Metern einen Aktenbestand von erheblichem Umfang, der einen für die 
Erforschung der deutschen auswärtigen Beziehungen einmaligen Quellenwert 
besitzt.

Eine grobe Gliederung zeigt drei große Blöcke:

· Akten des Auswärtigen Amts und seiner Auslandsvertretungen,

· Akten des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der DDR (MfAA) und 
seiner Auslandsvertretungen,

· völkerrechtliche Verträge Deutschlands.

[10] Bei Recherchen ist die Kenntnis der "Bestandsbildner" unerlässlich. Archive 
sind in der Regel nach dem "Provenienzprinzip" aufgebaut. Nur wer eine 
Vorstellung davon hat, woher die dort verwahrten Akten stammen, kann 
abschätzen, welche Informationen er erwarten kann und welche nicht. Hier 
angewandt: Es gibt Akten mit außenpolitischem Bezug in vielen Archiven, vor 
allem im Bundesarchiv, zum Beispiel in den Beständen der Reichskanzlei und des 
Bundeskanzleramts, aber etwa auch in den Archiven der politischen Parteien, die 
deshalb bei Recherchen – abhängig vom Thema – ebenfalls einzubeziehen sind. 
Das Politische Archiv verwahrt dezidiert die Überlieferung der deutschen 
Außenressorts.

[11] Der Überlieferungszeitraum des PA AA beginnt mit der Gründung des 
Auswärtigen Amts des Norddeutschen Bundes im Jahr 1870. Auf Grund der 
Identität von Gebäude und Personal mit dem preußischen Außenministerium ist 
die Trennung von dessen Akten beim Geheimen Staatsarchiv Preußischer 
Kulturbesitz nicht immer ganz scharf; definitiv wird  jedoch Material aus der Zeit 
vor 1870 nur in geringem Umfang verwahrt.

[12] Während die Betreuung der deutschen Kriegsgräber nach dem Zweiten 
Weltkrieg in vollem Umfang dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
übertragen wurde, lag die Zuständigkeit in der Zwischenkriegszeit zunächst beim 
Auswärtigen Amt. Während die einschlägigen Bestimmungen (Art. 225-226) des 
Versailler Vertrags an sich vorsahen, dass jede beteiligte Nation für die auf ihrem 
Gebiet liegenden Kriegsgräber aller Kriegsteilnehmer zu sorgen habe, erwies sich 
eine deutsche Beteiligung an der Pflege der unzähligen deutschen Kriegsgräber 
in den Ländern der ehemaligen Kriegsgegner letztlich als unumgänglich. Trotz 
knapper Kassen wurde in amtlicher Regie zunächst das eigentlich für das Inland 
zuständige "Zentralnachweisamt für Kriegerverluste und Kriegergräber", seit 
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1923 dann das Auswärtige Amt damit betraut ("Deutscher Gräberdienst"). Ihm 
oblagen Ausbau und Unterhaltung sowie deren zumindest anteilige Finanzierung. 
Die jeweilige Botschaft bzw. bei hohem Bedarf eigens entsandte "Delegierte" 
nahmen sich der Sache in den einzelnen Ländern an.3 Der Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge war in dieser Zeit theoretisch nur unterstützend tätig; seine 
Rolle war jedoch auf Grund hoher Mitgliederzahlen auch in der 
Zwischenkriegszeit bedeutend. Die architektonische Seite, Errichtung von 
Mahnmalen und dergleichen, war seine Domäne, während Umbettung und 
Gräberunterhalt weitgehend vom Auswärtigen Amt organisiert wurden.

[13] Eine Besonderheit bildete die deutsch-englisch-französische Vereinbarung 
über die Betreuung der Gräber der Angehörigen der See-, Land- und 
Luftstreitkräfte Deutschlands und des Britischen Reichs vom 20. Dezember 1935.4 

Sie kam auf britischen Vorschlag zustande und regelte den Unterhalt der 
britischen Kriegsgräber in Deutschland sowie der deutschen Kriegsgräber in 
Großbritannien und auf britischen Gräberanlagen in Frankreich. Dazu wurde ein 
"Gemischter Ausschuss" gebildet, der paritätisch mit ehrenamtlichen Mitgliedern 
aus den beteiligten Ländern besetzt wurde. Mit Italien bestand die Vereinbarung 
vom 2. Juni 1936 über die Pflege und das bestehende ewige Ruherecht der 
beiderseitigen Kriegsgräberstätten in Italien und in Deutschland,5 mit Belgien das 
Abkommen vom 6. März 1926 über die Regelung der Fürsorge für die deutschen 
Kriegsgräber in Belgien.6

[14] Der Bestand der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amts aus der 
Zwischenkriegszeit7 enthält mehr als 450 Aktenbände zu den Kriegsgräbern. 
Neben einer größeren Zahl von Akten mit übergreifenden Themen – in 
begrenztem Umfang auch zu künstlerischen Gestaltungsfragen – enthält der 
Bestand vor allem eine große Zahl von Länderakten in alphabetischer 
Reihenfolge. Die Laufzeit der Bände reicht vom Beginn der zwanziger Jahre bis 
gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie alle Akten des Auswärtigen Amts sind 
auch die der Rechtsabteilung während des Zweiten Weltkriegs in Mitleidenschaft 
gezogen worden; durch frühzeitige Auslagerung des archivierten Materials konnte 
jedoch ein Großteil gerettet werden.

[15] Die Akten der Rechtsabteilung aus der deutschen Kaiserzeit bis etwa Ende 
des Ersten Weltkriegs wurden übrigens schon während der Zwischenkriegszeit an 
das damalige Reichsarchiv abgegeben und befinden sich heute beim 
Bundesarchiv. Auch dort gibt es Akten zum Thema. Akten zu Gräbern aus der Zeit 
vor dem Ersten Weltkrieg, die in der Rechtsabteilung geführt wurden, hat nach 
hiesiger Kenntnis das Zentrale Staatsarchiv der DDR Potsdam zum Teil 
abgegeben an seinen Merseburger Zweig, da man vor allem den militärischen 
Bezug dieser Akten sah und sie deshalb der preußischen Überlieferung 

3 Aufzeichnung vom Oktober 1939 in Archivband R 47744.

4 Archivsignatur MULT R Nr.223.

5 Archivsignatur BILAT R ITA 039.

6 Archivsignatur BILAT R BEL 030.

7 Archivbestand RZ 407, Referat R IV Kriegsgräber.
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zuordnete. Diese Akten aus dem 19. Jahrhundert wären heute beim Geheimen 
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem zu suchen.

[16] Nach dem Zweiten Weltkrieg setzt die hiesige Überlieferung dann etwa mit 
Beginn der fünfziger Jahre wieder ein. Die Zeit von der deutschen Kapitulation bis 
zur Gründung von Bundesrepublik und DDR ist im Politischen Archiv nicht 
dokumentiert; die Alliierten hatten die alleinige Regierungsgewalt in Deutschland 
übernommen und der Auswärtige Dienst war aufgelöst. Auch nach Gründung der 
Bundesrepublik behielten sich die Alliierten gemäß Besatzungsstatut die 
Regelung der auswärtigen Beziehungen Deutschlands zunächst vor, jedoch wurde 
das Besatzungsregime rasch gelockert, und 1951 konnte das Auswärtige Amt neu 
errichtet werden.

[17] Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik setzte von Anfang an vor allem auf 
die Zusammenarbeit mit dem Volksbund, ohne in der Regel selbst unmittelbar 
tätig zu werden. Zuständig war bis 1972 die Kulturabteilung, seitdem die 
Rechtsabteilung des Auswärtigen Amts. Das Auswärtige Amt

· verhandelt Kriegsgräberabkommen mit den Staaten, in denen Kriegsgräber zu 
finden sind, 

· finanziert die Kriegsgräberpflege im Ausland,

· unterstützt die praktische Arbeit des Volksbunds vor Ort durch die 
Auslandsvertretungen,

· kümmert sich um Kriegsgräber in Ländern, wo der Volksbund nicht selbst aktiv 
ist.

(Letzteres beispielsweise in Uruguay, wo es Gräber von Besatzungsangehörigen 
der "Admiral Graf Spee" gibt, die sich im Zweiten Weltkrieg in der Mündung des 
Rio de la Plata selbst versenkt hat, oder in Indonesien, wo es Gräber deutscher U-
Boot-Besatzungen gibt, ebenfalls aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.) Nicht 
direkt involviert ist das Auswärtige Amt heute im Übrigen in die gerade für 
Kunsthistoriker sicherlich besonders interessanten Bauangelegenheiten. Hier 
unterstützt das Auswärtige Amt den Volksbund allenfalls bei Auswahl und Erwerb 
geeigneter Grundstücke. Die Zusammenarbeit zwischen dem Auswärtigen Amt 
und dem Volksbund ist zuletzt durch eine Rahmenvereinbarung vom 10. 
Dezember 2003 geregelt.8

[18] Der größte Überlieferungsblock einschlägiger Akten befindet sich in den 
Beständen B 92 mit den Akten der Referate 641/614 aus der Kulturabteilung 
(zuständig eigentlich vor allem für Angelegenheiten der Kirchen sowie "Kulturelle 
Aufgaben karitativer Art", worunter man dann offenbar einen Gegenstand wie 
den Unterhalt der Kriegsgräber subsumierte) sowie ab 1972 B 85 mit den Akten 
des Referats 513 aus der Rechtsabteilung (zuständig für Arbeits- und Sozialrecht), 
womit die Materie wieder zur Rechtsabteilung zurückgekehrt ist.

[19] Bei den Referaten, deren Akten in den beiden genannten Archivbeständen 
enthalten sind, lag die Hauptzuständigkeit für die Angelegenheiten der deutschen 
Kriegsgräber im Ausland. Das Thema spielte jedoch auch bei einer Reihe weiterer 
Arbeitseinheiten eine Rolle. Bei einer entsprechenden Archivrecherche ebenfalls 

8 Archivsignatur INL 22.
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heranzuziehen wären daher auch die Findbücher zu den Akten zum Beispiel der 
Länderreferate in der Politischen Abteilung des Auswärtigen Amts oder die Akten 
der deutschen Auslandsvertretungen, der Botschaften, Konsulate und 
Generalkonsulate. In einem Aktenband des Luxemburg-Referats finden sich etwa 
Unterlagen zum ersten Kriegsgräberfriedhof nach dem Zweiten Weltkrieg, 
Sandweiler in Luxemburg.9

[20] Auch beim Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR (MfAA) sind 
Akten über Kriegsgräber entstanden. Aus Mangel an Zugang zum westlichen 
Ausland wie auch ideologischen Gründen ging es weniger um deutsche 
Kriegsgräber im Ausland als um Gräber der ehemaligen Kriegsgegner auf dem 
Gebiet der DDR. Eine Zusammenarbeit mit dem Volksbund bestand nicht. Die 
Akten finden sich zum einen im Bestand M1, in dem sämtliche bis 1979 
entstandenen (und bereits vor der Wiedervereinigung an das Archiv des MfAA 
abgegebenen) Akten eingeordnet sind. Der Bestand ist abweichend vom Üblichen 
nach dem Pertinenzprinzip aufgebaut, also nach sachlichen Gesichtspunkten aus 
verschiedenen Arbeitseinheiten zusammengeführt; die Findmittel erlauben 
jedoch in der Regel eine Aussage darüber, wo die Akten jeweils entstanden sind. 
Zum anderen ist das nach 1979 entstandene – und nach Provenienz geordnete – 
Material dem Bestand M 52 – Konsularrecht und Interessenwahrnehmung 
zugeordnet. Zum Zeitpunkt der Wende war das jüngere Material noch nicht 
archiviert, sondern befand sich in den Registraturen der Arbeitseinheiten; das 
erklärt die unterschiedliche Ordnung.

[21] Eine im Prinzip wichtige Quelle stellt auch der Bestand der völkerrechtlichen 
Verträge Deutschlands im Politischen Archiv dar. Das Politische Archiv ist der 
zentrale Aufbewahrungsort dafür: Bereits in einem der ältesten Stücke, dem 
Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871,10 der den deutsch-französischen Krieg 
beendete, findet sich die Bestimmung: "Die beiden Regierungen, die deutsche 
und die französische, verpflichten sich gegenseitig, die Gräber der auf ihren 
Gebieten beerdigten Soldaten respektieren und unterhalten zu lassen." (Art. 16). 
Auch der Versailler Vertrag enthält entsprechende Bestimmungen in den Art. 225 
und 226.11 Diese galten im Hinblick auf alle ehemaligen Kriegsgegner und 
machten bilaterale Kriegsgräberabkommen weitgehend überflüssig; die 
Ausnahmen von dieser Regel wurden bereits benannt. Im Bereich der 
multilateralen Verträge sind für die Zeit nach 1945 die Genfer 
Rotkreuzabkommen vom 12. August 194912 bedeutsam, vor allem aber bilden 
bilaterale Abkommen die Grundlage für den Unterhalt der Kriegsgräber nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Am ältesten ist die deutsch-luxemburgische Vereinbarung 
durch Notenwechsel vom 23. Juni 1952 / 3. Juli 1952 über die endgültige 
Beisetzung der in Luxemburg ruhenden deutschen Gefallenen,13 die Grundlage 
9 Archivsignatur B 24, Band 164.

10 Archivsignatur BILAT R FRA 013, veröffentlicht Reichsgesetzblatt Band 1871, Nr. 26, 
Seite 223 ff.

11 Archivsignatur MULT R 282, veröffentlicht Reichsgesetzblatt 1919, Nr. 140, Seite 687 
ff.

12 Archivsignatur MULT 00188, veröffentlicht Bundesgesetzblatt 1954, Teil II, Seite 781 ff.

13 Archivsignatur BILAT LUX 002.
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für die Betreuung des Friedhofs Sandweiler durch den Volksbund. Die 
vergangenen fast 25 Jahre waren geprägt vom Abschluss einer Reihe von 
Kriegsgräberabkommen mit den bis dahin für den Volksbund kaum zugänglichen 
Staaten des ehemaligen Ostblocks, als erstes das deutsch-russische Abkommen 
über die Kriegsgräberfürsorge vom 16. Dezember 1992.14 Ein Besuch in unserem 
Lesesaal erübrigt sich jedoch zumeist. Wem es nämlich nur um den Wortlaut der 
Verträge geht (und nicht etwa um deren äußeres Erscheinungsbild), der findet ihn 
amtlich publiziert im Gesetzblatt, das in jeder größeren wissenschaftlichen 
Bibliothek verfügbar sein dürfte und auch – eingeschränkt – online einsehbar ist.

[22] Übrigens unterhält – das sei am Schluss noch angefügt – Deutschland auch 
das Denkmal bei Plancenoit, einem der Schauplätze der Schlacht von Waterloo, 
an dem vor allem preußische Truppen zum Einsatz kamen. Auch dazu gibt es im 
Politischen Archiv bis heute Akten, die ältesten bereits mehr als 100 Jahre alt.15 
Hier handelt es sich nicht um eine Grabstätte, eine Verwandtschaft zum hiesigen 
Thema scheint jedoch gegeben.

The Archive of the German War Graves Commission in Kassel / Das Archiv 
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. in Kassel16

(by Peter Paessler)

Geschichtliche Hintergründe

[23] Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist eine humanitäre 
Organisation und wurde ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg am 16. Dezember 
1919 in Berlin gegründet. Die Grundlage für den Schutz der Kriegsgräber war 
nach dem Ersten Weltkrieg der Versailler Vertrag vom 28. Juni 1919, der in den 
Artikeln 225 und 226 festlegte, die Gräber in den betreffenden Ländern, auch die 
von Kriegs- und Zivilgefangenen, zu achten und zu unterhalten.

[24] Wenige Monate später wurde der Volksbund als gemeinnützige Organisation 
gegründet. Die junge Reichsregierung war weder politisch noch wirtschaftlich in 
der Lage, die Pflege der Gräber der Gefallenen des Ersten Weltkrieges zu 
übernehmen. Dieser Aufgabe widmete sich fortan der Volksbund. Dies implizierte 
von Beginn auch interne Auseinandersetzungen um die konkrete und 
symbolische Bedeutung der deutschen Kriegsgräber.

[25] Während des Zweiten Weltkriegs wurden bestimmte Aufgaben des 
Volksbundes von der Wehrmacht und von Wilhelm Kreis, dem Generalbaurat für 

14 Archivsignatur BILAT RUS 019, veröffentlicht Bundesgesetzblatt 1994, Teil II, Seite 598 
ff.

15 Archivsignatur Bestand RZ 601-602 - I B Gesandtschaften, Band R 130489, Laufzeit 
1880-1913.

16 The headquarters (Bundesgeschäftsstelle) of the German War Graves Commission, a 
registered  association,  are  based  in  Kassel  (Werner-Hilpert-Str.  2,  34117  Kassel, 
Germany). The archive documents the past and present activities of the Commission. 
The historical material is available for research purposes upon request.
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die deutschen Kriegerfriedhöfe, übernommen. 1952 beauftragte die 
Bundesregierung den Volksbund, die Gräber der deutschen Kriegstoten im 
Ausland zu erfassen, zu erhalten, zu pflegen und den Nachkriegsgenerationen in 
angemessener Weise zu vermitteln. 

[26] Die Geschichte des Volksbundes ist bis heute nicht hinreichend 
wissenschaftlich bearbeitet worden. Der Bundesvorstand des Volksbundes vergab 
im Februar 2015 nach einer öffentlichen Ausschreibung einen Forschungsauftrag 
für eine wissenschaftliche Monographie. Ein Team um den Historiker Manfred 
Hettling von der Universität Halle-Wittenberg wird bis 2019 eine unabhängige 
wissenschaftliche Darstellung erarbeiten.17

Zur Quellenüberlieferung

[27] Es gibt zwei für die Überlieferung des Archivgutes einschneidende 
Ereignisse: Am 15. Februar 1944 zerstörten Brandbomben die damalige 
Bundesgeschäftsstelle in der Egerstraße 7-9 in Berlin fast vollständig. Verloren 
ging dabei auch der gesamte bis dato geführte Schriftwechsel. In der 
Nachkriegszeit gab es mehrere provisorische Geschäftsorte, bis die 
Bundesgeschäftsstelle im Mai 1951 in Kassel angesiedelt wurde.

[28] Das zweite Ereignis betrifft die sogenannte Bauleitung München. Das im 
Sommer 1926 in München eingerichtete Baubüro war zunächst für die gesamte 
Planung der Bauvorhaben des Volksbundes zuständig. Von 1926 bis zu seinem 
Tod im Jahr 1959 unterstand diese Bauleitung dem Gartenarchitekten Robert 
Tischler. 1967 erfolgte die Auflösung der Münchner Bauleitung. Im 
Zusammenhang mit dem Umzug in die Bundesgeschäftsstelle nach Kassel sind 
zahlreiche Unterlagen verloren gegangen, doch finden sich etwa im Bildarchiv 
etliche Spuren der Arbeit der Bauleitung München (Werkaufnahmen von Türen mit 
Eisenbeschlägen, von handwerklich geschmiedeten Gittern, von 
Friedhofsmodellen).

[29] Das Archiv des Volksbundes wird von einem fachlich einschlägig 
ausgebildeten Archivar betreut und ist auch für externe Besucher nutzbar. Es 
bietet den Forschenden vor allem zur (Organisations-)Geschichte des 
Volksbundes und seiner vielfältigen Aktivitäten wichtige Materialien (Abb. 1-2).

17  Siehe  Projekt  "Dauerndes  Ruherecht  und  nationale  Erinnerungsdynamik.  Der 
'Volksbund  Deutsche  Kriegsgräberfürsorge  e.V.'  1919-2019", 
http://www.zikg.eu/projekte/projekte-zi/deutsche-kriegsgraeberfuersorge-1919-2019.

http://www.zikg.eu/projekte/projekte-zi/deutsche-kriegsgraeberfuersorge-1919-2019
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1  Erste  Seite  aus  dem  Protokoll  der  Gründungsversammlung  des  Vereins  vom  16. 
Dezember  1919  mit  der  Anwesenheitsliste.  Archiv  des  Volksbundes  Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V., Kassel [im folgenden: Volksbund-Archiv], A.5-20 (© Volksbund-
Archiv)

2 Das seit 1926 fast unverändert verwendete Volksbund-Logo von Prof. Ernst Böhm wurde 
damals  ausgewählt,  weil  es  als  modern,  plakativ  und  schlicht  charakterisiert  wurde 
(Volksbund-Archiv,  C.2).  Der  Entwurf  war  keineswegs  unumstritten  –  so  wandte  ein 
Delegierter aus Frankfurt am Main ein, "dass bei dem Entwurf dieses uns nun endgültig 
präsentierten Plakats  nicht  berücksichtigt  wurde,  dass wir  auch israelitische Gefallene 
draußen liegen haben" (Volksbund-Archiv, A.11-8).
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3 Plakat  zu  dem Film  Schicksal  und  Vermächtnis von  Alfred  Ehrhardt,  1953.  Der  70-
minütige Kinofilm über den Bau und die Gestaltung der deutschen Kriegsgräberstätten 
erläutert und wirbt für Robert Tischlers Gestaltungsprämissen wie z.B. die sogenannten 
Symbolkreuzgruppen, die den soldatischen Führer mit seiner Mannschaft darstellen sollen 
(Volksbund-Archiv, C.5).

Die Bestände im Überblick

[30] Das Findbuch des Archivs ist online einsehbar unter 
http://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichFindbuch/index.htm. Es verzeichnet 
das Schriftgut des Vorstandsbüros und der Abteilung "Gedenkkultur und Bildung" 
teilweise seit 1919. Die A-Bestände umfassen Urkunden und Auszeichnungen, 
Material von Vorstand und Geschäftsleitung, Gremien-Protokolle und das Material 
der Abteilung "Gedenkkultur und Bildung". Die B-Bestände umfassen das Material 
der Landesverbände und Untergliederungen. Die C-Bestände sind Sammlungen 
und Selekte, die im Haus entstanden sind. Dazu zählen zum Beispiel auch die 
zahlreichen Werbemittel des Volksbundes auf Papier, als Film oder Dia-Vortrag 
und eine umfangreiche Sammlung von Fotoalben. Die D-Bestände beinhalten vor 
allem biographisches Material zu den Weltkriegen 1914/18 und 1939/45, sei es 
als Spurensuche nach einem Gefallenen oder Erinnerungen (Fotoalben, 
Feldpostbriefe) an gefallene Angehörige.

Bildarchiv

[31] Der besondere Quellenwert der visuellen Dokumentation im Bildarchiv des 
VDK liegt sowohl auf der Zeitachse (vorher – nachher) wie im vergleichenden 
Blick auf die Grabanlagen der – teils unmittelbar angrenzenden – 
Gefallenenfriedhöfe anderer Nationen. Die Forschungspotentiale dieses 
Bildmaterials sind daher gerade auch für komparatistische Fragestellungen nicht 

http://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichFindbuch/index.htm
http://www.riha-journal.org/articles/2017/images-2017/images-riha-journal-0150-fuhrmeister-and-kappel/abbildung3_stein-und-pflanze.wmv/view
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zu unterschätzen: Geht die sukzessive Entwicklung einer spezifischen 
Formensprache auch einher mit nationaler Abgrenzung und bewusster 
Überbietung, oder werden über- und transnationale Aspekte des soldatischen 
Totengedenkens betont?

[32] Die eigentliche Bautätigkeit des Volksbundes begann im Sommer 1926. Nach 
positiven Verhandlungen mit dem französischen amtlichen Gräberdienst im Juni 
1926 in Paris macht eine kleine Volksbund-Delegation mit dem Gartenarchitekten 
Robert Tischler, dem späteren Leiter der "Bauleitung München", eine erste 
offizielle Besichtigungsreise zu ersten Schwerpunkten der Baumaßnahmen auf 
den in Frankreich gelegenen deutschen Soldatenfriedhöfen in Marfaux (Abb. 4-5), 
Belleau (Abb. 6) und Maizeray (Abb. 7).18 

4 Der britische Soldatenfriedhof Marfaux im Département Meuse, ca.  1926. Volksbund 
Bildarchiv

5 Die deutsche Kriegsgräberstätte Marfaux, ca. 1926. Nur ein Feldweg trennte diese von 
der britischen Kriegsgräberstätte.  Die Aufnahme dokumentiert  somit  den Zustand der 
Anlage vor Beginn der Umgestaltungen durch den Volksbund. Volksbund Bildarchiv.
18 "Ausgestaltung  unserer  Kriegerfriedhöfe  in  Frankreich:  Verhandlungen  zwischen 

Volksbund und Pensionsministerium in Paris", in:  Kriegsgräberfürsorge, 1926, Heft 8, 
Seite 2-3.
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6 Die deutsche Kriegsgräberstätte Belleau im Jahre 1930; damals hatten sich die neuen 
Anpflanzungen auf  dem Friedhof  bereits  entwickelt.  Zwischen den zwei  mit  Wildrosen 
bewachsenen  Massengräbern  befindet  sich  ein  schlichtes  Denkmal  mit  der 
zweisprachigen Aufschrift "Hier ruhen deutsche Soldaten 1914-1918". Rechts neben dem 
Denkmal  ragt  im Hintergrund  der  Turm des  amerikanischen  Soldatenfriedhofs  "Aisne-
Marne American Cemetery and Memorial" aus dem Wald. Volksbund Bildarchiv.

7 Von der deutschen Kriegsgräberstätte in Maizeray existiert der "älteste" Entwurfsplan 
im Volksbund Bildarchiv. Die Altpläne existieren meist nur noch in digitaler Form. Der Plan 
von  Maizeray  ist  der  erste  in  der  Zeitschrift  Kriegsgräberfürsorge abgedruckte 
Gestaltungsplan (Jg. 7, 1927, Heft 5, 68).

Baudokumentation

[33] Wertvolle Hinweise auf die Geschichte der deutschen Kriegsgräberstätten 
gibt auch die Baudokumentation zu den einzelnen Friedhöfen. So zeigen die drei 
Aufnahmen von Consenvoye nahe Verdun aus den Jahren 1926, 1943 und 2014 
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(Abb. 8-10), wie stark dieser Friedhof sein Gesicht im Laufe der Zeit änderte. Die 
konkrete Gestalt folgte indes nicht nur zeitgenössischen "Moden", sondern gibt 
zugleich Aufschluss über die historischen und zeitgenössischen Interpretationen 
des Kriegstodes.

8 Die deutsche Kriegsgräberstätte Consenvoye, ca. 1926. Volksbund Bildarchiv.

9 Die deutsche Kriegsgräberstätte Consenvoye, ca. 1943. Volksbund Bildarchiv.
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10 Die deutsche Kriegsgräberstätte Consenvoye, 2014. Volksbund Bildarchiv.

Mitgliederzeitschrift

[34] Angesichts der Überlieferungsverluste der Jahre bis 1945 ist zu vielen 
Fragestellungen die Mitgliederzeitschrift eine unentbehrliche Quelle. Das 
Periodikum ist mit zwei kleinen Unterbrechungen in der Inflationszeit 1923 und in 
der Nachkriegszeit 1945-1948 regelmäßig – monatlich – erschienen. Im Volksbund 
Archiv wurde die seit 1921 erscheinende Mitgliederzeitschrift des Volksbundes 
daher für Recherchezwecke digitalisiert. Vor Ort im Archiv kann das Digitalisat am 
Bildschirm durchblättert werden, doch kann auch in den Aufsatztiteln und in den 
verschiedenen Registern – darunter ein umfangreiches Ortsregister der in der 
Zeitschrift erwähnten Kriegsgräberstätten, ein Schlagwort- und ein 
Autorenregister – gesucht werden. Seit den Ausgaben des Jahres 2002 steht auch 
eine Volltextsuche zur Verfügung. Zu Recherchezwecken gibt es diese Version der 
Mitgliederzeitschrift auch auf DVD.
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