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Peter csendes
vom wahren archivar

allgemein bekannt ist der spruch vom wahren mann, der in seinem leben einen 
sohn gezeugt, ein haus gebaut und einen baum gepflanzt haben sollte. im an-
klang daran vermag die in archivarischen Kreisen beliebte berufsbilddiskussion 
zur nicht ganz ernsten Frage nach dem wahren archivar anzuregen,1 wobei das 
natürlich auch für die archivarinnen gilt, deren anzahl in den letzten Jahrzehnten 
erfreulicherweise deutlich zugenommen hat. allerdings darf man dabei aber nicht 
übersehen – wie das in der berufsbilddiskussion gern geschieht, die von persönli-
chen interessen, absichten, erfahrungen und neigungen bestimmt wird –, dass 
die sich endlich auch in Österreich ausbreitende archivgesetzgebung mit ihren 
zielsetzungen ohnehin klar vorgibt, welche aufgaben zu erfüllen sind und ledig-
lich die Prioritäten disponierbar lässt, aber darüber darf natürlich gestritten 
werden.

betrachten wir nahe liegender Weise das oberösterreichische archivgesetz – es 
könnte auch das bundesarchivgesetz oder eines der vier anderen landesgesetze 
sein  –, so haben nach dessen taxativer aufzählung im Paragraph 13 die archi-
varinnen und archivare das archivgut zu archivieren und in geeigneter Wei se 
dafür zu sorgen, dass die archivwürdigen unterlagen des landes in das archiv 
gelangen, sie haben recherchen und Forschungen im archivgut zu unterstützen 
und Forscher zu beraten, einschlägige stellungnahmen abzugeben und selbst 
 wissenschaftli che Forschungen zur landesgeschichte durchzuführen sowie ent-
sprechende erkennt nisse und Forschungsmethoden nicht zuletzt in zusam-
menarbeit mit anderen Kultureinrichtungen des landes zu vermitteln.2 

Was hier zusammengefasst wird, ist der endpunkt einer entwicklung, die 
das archivwesen nicht nur in oberösterreich im verlauf von rund 150 Jahren ge-
nommen hat. Den archivar im modernen sinn gibt es seit der zweiten hälfte 
des 19. Jahrhunderts. angesichts der bestände, die er zu verwalten hatte, waren 
historische und vor allem profunde hilfswissenschaftliche Kenntnisse die wesent-
liche voraussetzung für seine tätigkeit. Das hat auch bis heute seine Gültigkeit. 
Für Generationen von archivarinnen und archivaren war diesbezüglich der 

1 vgl. berg – laichmann – r igele  2004, 51–88; marckhgott  2011, 12–20; hoched-
linger 2013, 27–63; csendes 2013, 64–72; uhde 2005; stumpf 2008.

2 vgl. landesgesetz über die sicherung, die aufbewahrung und die nutzung von öffentlichem archiv-
gut sowie die tätigkeit der damit betrauten archive (oö. archivgesetz), § 13, landesgesetzblatt für 
oberösterreich nr. 83 (2003); scrinium 58 (2004), 107–118.
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ausbildungskurs am institut für Österreichische Geschichtsforschung prägend, 
der den teilnehmerinnen und teilnehmern eben dieses gediegene rüstzeug 
in den historischen hilfswissenschaften vermittelte und sie auf eine künftige 
Forscherlaufbahn vorbereiten wollte, wie das 1854 als ziel formuliert worden 
war. einer speziellen ausbildung für den archivdienst trug man erst ab 1874 
rechnung,3 wobei aber lange zeit offenbar die bestandsgeschichte im mittelpunkt 
der lehrveranstaltungen stand. Den anforderungen, die damals in archiven vor-
nehmlich gestellt wurden – die aufarbeitung alter, insbesondere mittelalterlicher 
bestände –, wurde auf diese Weise durchaus entsprochen. viele archivare haben 
die erkenntnisse aus ihrer erschließungsarbeit für wissenschaftliche Publikationen 
genutzt, haben auch an universitäten gelehrt und selbst lehrstühle angenommen. 
bernd ottnad hat daraus sogar mit hilfe von Phänotypen entwicklungsstufen des 
archivarsberufs abgeleitet, die herbert tschulk am beispiel des Wiener stadt- und 
landesarchivs nachgerade verifiziert hat.4 

Die theoretische auseinandersetzung mit archivischer arbeit spielte in Öster-
reich demgegenüber sehr lange eine untergeordnete rolle. in den großen archiven 
gaben die erhaltenen bestände aufgrund ihrer Provenienzen die archivtektonik 
im Wesentlichen vor. Das österreichische Kanzleiwesen mit seinen serien-
registraturen, die durch die originalen Kanzleibehelfe erschlossen wurden, erfor-
derte keine nennenswerten theoretischen Konzepte. es war erst der anfall der 
massenakten, der eine ernsthafte auseinandersetzung mit bewertungsfragen ver-
langte. Doch auch dabei hat man sich noch lange nicht an international bereits 
verbreiteten modellen orientiert.5 so dauerte es bis in die späten 1960er Jahre, ehe 
die Forderung nach einer stärkeren Professionalisierung der Kernarbeit erhoben 
wurde, die sich aber auch in der ausbildung niederschlagen sollte. Denn dort war 
die archivistik mit einer gewissen beiläufigkeit gepflegt worden, bei der nur je-
mand profitieren konnte, der ernsthaft entschlossen war, den archivarsberuf zu 
ergreifen. Die notwendigen verbesserungsschritte des ausbildungskurses, an 
denen der verband österreichischer archivarinnen und archivare einen wesent-
lichen anteil hatte, wurden schließlich in den Jahren 1978 und 2001 bis 2012 voll-
zogen.6 heute folgt man mit dem masterstudium „Geschichtsforschung, 
historische hilfswissenschaften und archivwissenschaft“, verstärkt dem Konzept 
einer berufsorientierten ausbildung und liegt damit durchaus im gesellschaft-
lichen trend. angesichts des überschaubaren österreichischen arbeitsmarkts mag 

3 vgl. hageneder  1981, 232–298; hageneder 1987, 239–260.
4 ottnad  1986, 14–15; tschulk  1989.
5 so hat Walter Goldinger, einer der wenigen archivare in Österreich, der sich mit theoretischen Fra-

gen auseinandersetzte, das Werk von th. schellenberg für die mitteilungen des Österreichischen 
staatsarchivs rezensiert, doch hat das zu keiner reaktion, geschweige denn rezeption geführt. vgl. 
allgemein  Goldinger  1959, 128–146.

6 Weigl  2008, 452–469, Weigl  2011, 559–581; th. Winkelbauer  2012, 7–13.
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auch das auf längere sicht nicht unproblematisch sein. in jedem Fall aber wird 
damit eine schranke errichtet, die Wenig- oder nichtqualifizierten den Weg ins 
archiv erschweren wird.7

Das „archivieren“, als sammelbegriff verstanden, ist und bleibt die Kernauf-
gabe, für die es heute bereits Privatanbieter gibt.8. Dieser aspekt archivischer 
arbeit bleibt freilich der Öffentlichkeit, ja selbst dem benützer verborgen. Das hat 
seinen Grund nicht zuletzt darin, dass der begriff „archiv“ nicht geschützt ist und 
für alles und jedes verwendet wird, das mit sammeln zu tun hat. Diese begriffliche 
beliebigkeit macht es für den außenstehenden schwer – im unterschied gegen-
über bibliothek und museum –, das Wesen eines archivs zu verstehen, dessen 
ziel die überlieferungsbildung auf der Grundlage der schriftgutproduktion des 
archivhalters ist, die durch eine funktionsbezogene sammlungsführung und 
Dokumentationsleistung ergänzt wird.9 es ist sogar außerordentlich schwierig, das 
vielen archivhaltern – kleineren Kommunen, Wirtschaftsunternehmen – klar zu 
machen.10

als Folge der digitalen revolution hat zwangsläufig der technische aspekt 
bei der überlieferungsbildung eine fundamentale bedeutung gewonnen und 
das einwirken der archive auf die aktuelle schriftgutverwaltung (records 
manage ment) unabdingbar gemacht. archivarin und archivar sind dabei zu-
gleich Dienstleister gegenüber dem archivhalter und den benützern. Die rasante 
entwicklung auf diesem Gebiet verlangt spezifische aus- und Fortbildung, in-
ternationale vernetzung und fachspezifische Forschung, um die entsprechende 
Professionalisierung gewährleisten zu können. Dazu erfuhren in den 1990er 
Jahren auch die archive die „betriebswirtschaftliche Wende“, die ihnen neue 
Formen der arbeitsorganisation aufzwang und zusätzliche belastungen brachte, 
die weitere arbeitskraft im „operativen bereich“ kosteten. Der einzige wirkliche 
nutzen, den die archive daraus ziehen konnten, war die intensive und detaillierte 
auseinandersetzung mit der eigenen tätigkeit und ihren arbeitsabläufen, die es 
bis dahin kaum gegeben hatte. 

Der begriff Forschung war in den nunmehr geforderten zielvereinbarungen 
und der bestehenden aufgabenvielfalt nicht leicht als „Produkt“ unterzubringen, 
lehre bestenfalls im rahmen der Fortbildung an verwaltungsakademien oder 
der ausbildung am arbeitsplatz. Diesem Druck zu einer Konzentration auf das 

7 vgl. Winter – Wührer 2012, 75–76.
8 vgl. die homepage des anbieters archiversum (www.archiversum.com).
9 bei der zuletzt von der in den usa entwickelten Documentation strategy abgeleiteten entwicklung 

von Dokumentationsprofilen scheint mir noch erheblicher Diskussionsbedarf zu bestehen, da der 
sammlungsschwerpunkt den archivbegriff und damit die für die archivtektonik wesentliche tren-
nung von funktionalem und disponiblem anfall verwässert; vgl. die empfehlungen in: Der archivar 
62 (2009), 122–132; csendes  2014, 25.

10 ebenda.
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Fachspezifische, wie weltweit in den meisten ländern üblich, steht freilich ein 
markantes gesellschaftliches Phänomen gegenüber. Der Philosoph hermann 
lübbe hat sehr eindrücklich darauf hingewiesen, dass unsere Gesellschaft wie 
keine andere bisher bemüht ist, ihre herkunftsgeschichte verständlich zu machen, 
vergangenes gegenwärtig und verstehbar zu halten.11 Gerade jene archivhalter, 
die den Kernbereichen der archivarbeit oft mit geringem verständnis gegenüber-
stehen – wie etwa im Kommunalbereich –, sehen in diesem aspekt die vordring-
lichste aufgabe der archivarinnen und archivare, vorzüglich im eigenen Pr- 
interesse.12 Die verfasser der archivgesetze haben sich diesen vorstellungen durch-
wegs verpflichtet gefühlt, wenn sie feststellen, dass das archivgut der erforschung 
und dem verständnis von Geschichte und Gegenwart dienen, ja identitätsstiftend 
wirken soll.13

Dieses interesse ist natürlich eine Folge der dramatischen ereignisse im 
verlauf des 20. Jahrhunderts, von denen nicht zuletzt auch Österreich besonders 
betroffen war. Die archive, die durch ihre Funktion hüter der zeugnisse dieses 
Geschehens sind, wurden dadurch massiv auf die bedeutung ihrer aufgabe als 
überlieferungsbildner hingewiesen und hat sie auch gelehrt, ihre Professionalität 
in hinsicht auf schriftgutverwaltung und bewertungsabläufe zu erhöhen. Die 
aufarbeitung vor allem der zeit des nationalsozialismus, die erhebungen für die 
entschädigung von zwangsarbeitern, die Provenienzforschung, das Wirken von 
nationalfonds und historikerkommission und die entsprechende resonanz in den 
medien haben den archiven und ihren aufgaben eine bis dahin kaum gekannte 
Publizität verschafft14 und nicht zuletzt dazu beigetragen, dass institutionen und 
Wirtschaftsunternehmen den Wert professionell geführter archive erkannten. 
Diese intensive auseinandersetzung mit jüngeren und auch mit künftigen 
beständen hat die archive verstärkt zu eigenen zeitgeschichtlichen Forschungen 
geführt. War das verhältnis der archive zu zeithistorikern mitunter ein ge-
spanntes, so hat die entstehung einer archivgesetzgebung – an der die universitäre 
Forschung keinen anteil genommen hat – auch in Österreich eine brauchbare 
basis geschaffen.

archive sollen, so meinen die archivgesetze, eine identitätsstiftende 
Funktion gegenüber der Gesellschaft entwickeln. Das freilich kann nicht durch 
das archivieren allein oder eine Konzentration auf zeitgeschichtliche themen 
gewährleistet werden. Dafür ist es notwendig, dass das archiv selbst über eine 

11 lübbe  2002, 19.
12 vgl. csendes  2014, 27.
13 vgl. csendes  2014, 26.
14 Dieses medienecho führt allerdings immer wieder zu sensationshascherei; vgl. opll 2001, 591–

601.
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wissenschaftliche reputation verfügt, die nur durch die im archiv tätigen und 
nicht nur durch beratungstätigkeit und benützungserleichterungen zustande 
kommen kann. Dass die eigene freie Forschungsarbeit angesichts der beste-
henden inanspruchnahme den archivarinnen und archivaren immer schwerer 
fällt, ist ein Faktum,15 doch kann das nicht bedeuten, sie für verzichtbar zu halten. 
es ist im Gegenteil für die archive wichtig, ihre stellung als wissenschaftliche 
einrichtung gegenüber der verwaltung und den politischen entscheidungsträgern 
durch das Formulieren konkreter eigener Forschungsziele und deren umsetzung 
zu dokumentieren. Wie sehr archivarinnen und archivare als experten der Ge-
schichtswissenschaft benötigt werden, wird durch den einsatz in bereichen der 
universitären lehre belegt, die von den universitäten nicht oder nur zum teil 
abgedeckt werden können. so hat der drastische rückgang von hilfswissenschaft-
lichen lehrkanzeln in Deutschland bereits dazu geführt, dass man in den archiven 
entsprechenden ersatz sucht.16 Das masterstudium archivwissenschaft wäre ohne 
den einsatz von archivarinnen und archivaren nicht aufrecht zu erhalten, aber 
auch allgemeine landeskundliche, verwaltungsgeschichtliche oder eben hilfswis-
senschaftliche themen wurden und werden von archivaren gelehrt.17 Die vielfäl-
tige lokale, volksbildnerische vortragstätigkeit und besonders in den letzten Jahren 
die ausbildung ehrenamtlicher oder nebenberuflicher archivbetreuerinnen und 
-betreuer müssen ebenfalls genannt werden.

Wenn man heute archive gern auch als „häuser der Geschichte“ bezeichnet, 
lässt sich diese metapher mit dem aufgabenbündel archivieren und erforschen 
wohl sehr gut in verbindung bringen, doch ist dabei zur vorsicht zu raten. Der 
begriff hat einen musealen beiklang, wie gerade die Diskussion um das österrei-
chische „haus der Geschichte“ am heldenplatz zeigt, das anscheinend als eine 
schausammlung angedacht wird.18 nun würde das dem aktuellen trend einer uni-
versellen musealisierung durchaus entsprechen,19 doch auch mit der großen Gefahr 
einhergehen, dass mit dem showelement die elementare Funktion der archive, 
Quellen politisch indisponibel zu halten,20 eingeschränkt würde. Der funktionale 
anfall könnte gegenüber dem sammeln bei der überlieferungsbildung zu kurz 
kommen, die individuelle und verantwortliche aktivität einer archivbenützung 
gegenüber beschaulichem betrachten nicht mehr zum ausdruck kommen.

15 so hat Kretzschmar , 2010, 356 „keine nischen“ für freie Forschung sehen wollen.
16 Kölzer , 2003, 311–325; uhde  2009.
17 vgl.  csendes  2010, 179–182.
18 vgl. etwa profil vom 22. Juni 2015.
19 vgl. lübbe  2002, 20, 26.
20 ebenda 29.
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Die trias archivierung – Forschung – lehre als summe der archivarischen 
tätigkeit ist dagegen durch die archivgesetze nicht nur festgeschrieben, sondern 
auch als gesellschaftlicher auftrag zu sehen. Da nicht alle drei aspekte immer 
gleichwertig erfüllbar sein werden, wird auch die Diskussion um das berufsbild 
weitergehen. Dass es aber möglich sein kann, dafür gibt es und wird es immer 
beispiele geben. Georg heilingsetzer wäre dabei in besonderer Weise zu nennen. 
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