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ln einem Artikel Uber das slowenische Na
tionalarchiv diskutiert Natalija Glažar die Funk
tion eines Nationalarchivs im Zusammenhang 
mit dem Recht auf Information, I Sie entwickelt 
ihren theoretischen Ansatz aus der wider
sprUchlichen Doppelfunktion von staatlichen Ar
chiven: Sie sind einerseits Teil der Verwaltung -
und schUtzen somit staatliche Interessen - und 
erbringen andererseits Dienstleistungen fUr die 
Offentlichkeit Glažar interessiert sich fUr die 
Frage, wie staatliche Archive ihre Ofentlichkeits
funktion wahrnehmen. Sie geht vom Of
fentlichkeitskonzept von jUrgen Habermas2 aus 
und prasentiert staatliche Archive als eine 
Mbg,J.ichkeit fUr die Funktion der Demokratie in 
der Offentlichkeit Archive verfiigen Uber Quel
len, die es ermbglichen, ein Gleichgewicht zwis
chen der medialen Reprlisentation der Welt ein
erseits und dem ursprUnglichen Kontext der In
formation andererseits zu schaffen. 

Der folgende Text beschaftigt sich mit dem 
Schweizerischen Bundesarchiv als einem Fall
beispiel fiir die gesellschaftliche, wissenschaftli
che und ~olitische Bedeutung von bffentlichen 
Archiven. Es geht insbesondere um die Position 
von Nationalarchiven zwischen Staat und his
torischer Forschung, um Aufgaben und Tatig
keiten, fUr die sich der Adressat dieser Festschrift, 
Dr. Jože Žontar, wahrend Jahrzehnten ausserst 
qualifiziert und erfolgreich eingesetzt hat 

Pierre Nora, der Verfechter des Konzepts der 
"Iieux de memoire", hat in einem seiner brilian
ten Essays die Rolle der Archive als dokumen
tarische Gedachtnisse der Staaten am Beispiel 
Frankreichs kritisch analysiert4 Der franzbsische 
Historiker und Gedachtnistheoretiker besllitigt 
den bekannten konstitutiven Stellenwert der 
Franzbsischen Revolution fUr die Geschichte und 

Glažar, Natalija, Access to the Public Information as aMeans 
of Funclioning of the Public, University of LjUbljana, 15 . 5. 

1998. 
2 Hahcrmas, JUrgen, Strukturwandcl der 6rfcnllichkcit, Frankfurt 

a.M., 1999. 
3 Dieser Artikel ist eine Ubcrarbeitete und erganzte Fassung cines 

Textes, der 2001 in Studien und Quellen erschienen ist; vgl. 
GraL Christoph, "Arsenal der Staatsgewa!t" oder 'Laboratorium 
der Geschichte'? - Das Schweizerische Bundesarchiv und die 
Gcschichlsschrcibung, Studien und Quellcn, Nr. 27. Bern, 
Zeilschrift des Schweizerischen Bundesarchivs, S. 65-79. 

4 Nora, Pierre, Zwischen Geschichle und Gedlichtnis, Berlin, 
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den Begriff der bffentlichen Archive, bezeichnet 
diesen Einfluss aber als "zutiefst zwiespliltig"5 
Zwar sei mit der Franzbsischen Revolution, 
konkret mit dem berUhmten Archivgesetz von 
1794, das grundlegende Prinzip verankert wor
den, dass die Archive der Nation gehbren und 
allen Biirgern zur VerfUgung stehen mUs sen, 
womit zumindest theoretisch eine wissenschaftli
che Geschichtsschreibung erst ermbglicht wor
den sei. Damit seien aber die staatlichen Praro
gativen und Einschrankungen keineswegs besei
tigt worden. Das Gesetz sei auf die BUrger und 
keineswegs auf die Historiker ausgerichtet gewe
sen. Robert-Henri Bautier bestlitigend stelIt Nora 
fest, das Archiv habe mit der Revolution keinen 
Bruch, sondern seine hbchste Ausformung er
fahren, es habe seine traditionelIe Funktion als 
Symbol von Kontinuitiit, Zentralismus und Le
gitimitat sowie seine rein bewahrende, rUckwlirts 
gewandte Vision behalten und perfektioniert. 
Erst unter dem Druck der positivistischen 
Geschichtsschreibung nach 1840 seien - so Nora 
unter Berufung auf Bautier - "die Archive aus 
dem Arsenal der Staatsgewalt zum Laboratorium 
der Geschichte geworden", habe die enge Ver
bindung - "die Osmose, nicht jedoch die Sym
biose" - von Geschichte und Archiv begonnen 6 

Die Archive hatten nun eine wahre Explosion 
der - zunachst zwar vorwiegend mediavistischen 
und von "Wertungsmanie" besessenen - hi sto
riografischen Produktion ausgelbst, und erst die 
positivistische Geschichte habe den entscheiden
den Ubergang von der erzahlenden "Tradition
squelle", das heisst zum. Beispiel der mittelalter
lichen Chronik, zum "Uberrest", das heisst zum 
Archivdokument als konstitutivem Quellentypus, 
gebracht und damit "der Geschichte eine prak
tisch uncndliche Diversifizierung erbffnet"7 

[ndem sie Archivdokumente zu Garanten der 
Wahrheit und Kriterien der Wissenschaftl ichkeit 
erhoben, erhielten die positivistischen Historiker 
- und mit ihnen die Archive - legitimatorische 
Funktion fUr den bUrgerlichen, liberalen und de
mokratischen Nationalstaat. Das Archiv habe der 
Geschichte - gerade durch die Unterscheidung 
und Verbindung von Tradition und Uberrest -
die konstitutive Grundlage und die dynamisier-

5 1dem, S. 66. 
6 1dcm, S. 68. 
7 Idem, S. 72. 
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enden Instrumente geliefert, sei aber auch als 
"Laboratorium der Geschichte" ein primar auf 
die Vergangenheit ausgerichteter, passiver "Iieu 
de memoire" geblieben, schliesst Nora seine 
Analyse ab. 

Die Deutungskraft von Noras Konzept hat 
zwar durchaus ihre Grenzen, wie sowohl sein 
franzosischer Kollege Gerard Noiriel 8 als auch 
die Redaktion der innovativen schweizerischen 
Zeitschrift fUr Geschichte traverse festgestelIt 
haben, letztere indem sie dem Konzept der "lieux 
de memoire" das Konzept der "non-lieux de 
memoire" entgegengestellt hat. Als "non-lieux de 
memoire" werden drei sich teilweise Uber
lagernde Typen definiert, nami ich die nicht von 
allen geteilten, die unterbrochenen und die von 
einer Minderheit angerufenen Gedachtnisorte9 

Noras Analyse ist zudem sehr stark auf die fran
zosische nationalstaatliche und archivische Tra
dition ausgerichtet. Sie ist aber trotzdem - muta
tis mutandis - auf andere Staaten Europas an
wendbar, d.h. allgemein relevant. Im folgenden 
beschranken wir uns auf die Schweiz als Fall 
beispiel. 

Keineswegs zufullig waren es die gesetzge
benden Rate der Helvetischen Republik, welche 
am 18. Dezember 1798 ein Gesetz Uber die "Er
richtung eines Nationalarchivs und einer Gesetz
gebungs-Bibliothek" verabschiedeten. 'o Diese 
GrUndung eines schweizerischen Nationalarchivs 
entsprach und entsprang durchaus dem mor
alischen Anspruch und Ideal des zentralistischen 
Nationalstaats. Das Archiv sollte die "Docu
mente der Gerechtigkeit, der Humanitat, des 
Edelmutes, der Treue und des schweizerischen 
Biedersinnes" enthalten, wie seine GrUnder mit 

8 

9 

NoirieL Gerard, Qu'est-ce que I'histoire contcmporaine?, Paris, 
1998, S. 202, traverse, 1999, Nr. 1, S. 8. 
traverse, 1999, NT. 1, S. 7 ff Die in dem Band vcrsammelten 

Beitrage themalisicren die verschiedenen Typen von "non-lieux 
de mcmoirc", namlich "die Politik des Erinnems, der Amnestie, 

die Prozcsse des Vergcssens, Schweigcns, Vcrhi.il1ens, Vcrcn 

gens oder die Vcrformung und Umformung der Vcrgangenhcit" 

(Idem, S. 10). Ygl. zur ganzen , komplexen und aktuellen The
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Hermann, Im Zug der Zcie Verki.irzter Aufcnthalt in der Ge
genwart, Berlin , 1992, v. a. S. 8-12. Ders., "Zeit-Erfahrungen. 

Sieben Begriffe zur Beschreibung moderner Zivilisationsdy
namik", in Akademie der Wissenschaften Mainz (Hg.), Ab

handlungen der Geistcs- und Sozialwissenschaftlichen Klasse 
Jg. 1996, Stuttgart, 1996, Nr. 5, v. a. S. 8-12. Weinrich, 
Harald , Lcthc. Kunst und Kritik des Vergessens, Miinchen, 

1997, sowie neuerdings das grundlegende und umfassende 
Werk von Ric(Xur, Paul, La memoire, I'histoire, l'oubli, Paris, 

2000. 
10 Vgl. Arlettaz, Gerald, "Aux origines des 'Archives nationales''', 

Studien und Queilen, Nr. 24. Bern, Zeitschrift des Schweizeris
ehen Bundesarchivs, 1998, S . 15-34, mlt den entsprechenden 

Quellenangaben . Vgl. auch Meyrat, Walter, Das Sehweizeris
che Bundesarchiv von 1798 bis zur Gegenwart, Bern, 1972, S. 
1-52. 

dem typischen aufklarerischen Pathos und unter 
dem Einfluss des franzosischen Archivgesetzes 
von 1794 postulierten. 

Wahrend die angesprochene "Gesetzgebungs
Bibliothek" den Widerstanden und dem bUrokra
tischen WilTwarr der Helvetischen Republik zum 
Opfer fiel - die effektive GrUndung der Schweiz
erischen Landesbibliothek erfolgte erst 1895 -, 
entstand und entwickelte sich das Zentralarchiv 
der Helvetischen Republik zum zwar keineswegs 
IUckenlosen, aber durchaus reprasentativen, sub
stanziellen und systematisch erschlossenen 
Grundstock des Schweizerischen Bundesarchivs, 
in das es 1848 zusammen mit den Archiven der 
Mediationszeit von 1803-1813 und der Tag
satzungsperiode von 1814-1848 integriert 
wurde11 

Entsprechend dem franzosischen Vorbild und 
im Sinne von Pierre Nora ermoglichte das 
Helvetische Nationalarchiv theoretisch eine wis
senschaftliche Geschichtsschreibung. Auch das 
Helvetische Archivgesetz von 1798 war keine
swegs auf die Historiker, sondern auf die BUrger 
ausgerichtet - wobei von einer faktischen Of
fentlichkeit keine Rede sein konnte -, denn auch 
hierzulande hatte das Nationalarchiv zunachst 
eine traditionelIe, bewahrende und legitimier
en de Funktion. Es war in diesem Sinne ein klas
sischer "Iieu de memoire", mit dem Unterschied, 
dass es nicht - wie das franzosische - auf eine 
mehr oder weniger ungebrochene zentralistische 
nationale Tradition zurUckgreifen konnte. 

Der Impetus der positivistischen Geschichts
schreibung, der die franzosischen Archive 
gemass Bautier ab etwa 1840 von "Arsenalen der 
Staatsgewalt" zu "Laboratorien der Geschichte" 
machte, erreichte das Schweizerische Bundesar
chi v mit helvetischer Verzogerung und Ab
schwachung beziehungsweise Modifizierung: 
Das Bundesarchiv fristete im neu gegrUndeten 
Bundesstaat in personeller und materieller Hin
sicht lange Zeit ein Schattendasein. '2 Die auf 
Neubeginn und Ausgleich bedachten Bundesbe
horden beschrankten sich auf mini male Organi
sationsvorschriften fUr das eigene Archiv und 
begnUgten sich mit der erwahnten Integration des 
Helvetischen-, des Mediations- und des Tag
satzungsarchivs in das Bundesarchiv. Der Bun
desrat beschloss am 16. Januar 1852, ein Ge
samtrepertorium der eidgenossischen Abschiede 
von 1421-1798 erste lien zu lassen. Damit begann 
die jahrzehntelange Repertorisierungs- und Edi-

1 [ Vgl. Hunziker, Guido; Fankhauser, Andreas; Bartlome, Nik

laus, Das Zentralarchiv der Helvetischen Republik. lnventare. 
Bern , Schwcizerischcs Bundesarchiv, 1990-1992 . Hunziker, 

Guido; Fankhauser, Andreas, Das Archiv der Mediationszeit 
1803-1913. Invenlare, Bern , Schweizerisches Bundesarchi v, 
1982. Hunziker, Guido, Das Archiv der Tagsatzungsperiode 
1814- 1848.lnvcntare, Bern, 1980 . 

12 Vgl. Meymt, w. (Anm. 7). s. 53·107. 
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tionsarbeit an den eidgenbssischen Abschieden, 
die erst 1886 fUr die Zeit vor 1798 und fUr den 
Zeitraum 1803-1813 abgeschlossen und ab die
sem lahr, aufgrund eines Bundesratsbeschlusses 
von 1876, durch die so genannte Actensammlu/!g 
aus der Zeif der He/vetise/ze/! Republik erganzt 
wurde, nachdem ein gedrucktes Generalreperto
riul1I der Aktell des helvetischen Centraiarchivs 
bereits 1876 erschienen war. 
- Ungefahr gleichzeitig, nami ich 1875, erteilte 

der Bundesrat erstmals den Auftrag, Helvetica in 
einem auslandischen Staatsarchiv abzuschreiben , 
in diesem Fali die Depeschen des venezianischen 
Gesandten im Staatsarchiv Venedig. Damit 
begann die ebenfalls jahrzehntelange, auf
wandige und kostspielige Arbeit an der so 
genannten AbschriJtellsalllmlung des Bundesa!'
chi vs, jener umfangreichen und vielfaltigen 
Kollektion von Abschriften , Kopien , MikrofiI 
men und Regesten von Helvetica aus auslandis
chen Archiven, welche bis weit in die 
Nachkriegszeit weitergefUhrt und erst 1977 durch 
ein gedrucktes Repertorium integral und definitiv 
erschlossen wurde. 13 Die Abschriftensammlung, 
welche weitgehend die a!tere Schweizer 
Geschichte dokumentiert, stelIte den lange Zeit 
fast ausschliesslich und zumindest bis in die 
1960er-lahre hinein mit grossem Abstand meist
konsultierten Bestand des Bundesarchivs dar. 
Der positivistische Impetus bewirkte also im We
sentlichen eine Repertorisierung von Quellen zur 
alteren Schweizer Geschichte. 

Damit fUgt sich dieser kurze Dberblick Uber 
die Geschichte des Schweizerischen Bundesar
chivs nahtlos in das Konzept der "Iieux de 
memoire" ein: Zwar verspatet und indirekt, durch 
die Repertorisierung und Edition alterer, in 
auslandischen oder kantonalen Archiven aufbe
wahrter Quellen diente das Bundesarchiv als 
"Laboratorium der Geschichte", als passives 
Gedachtnis und Grundlage einer nationalen 
Geschichte, die dem Bundesstaat im RUckgriff 
auf frUhere Epochen, auf die Geschichte der alten 
Eidgenossenschaft, nationale Identitiit und his
torische Legitimitat verschaffen sol !te. Diese 
rUckblickende Ausrichtung auf die Geschichte, 
und zwar vomehmlich auf die altere Schweizer 
Geschichte, pragte sowohl die schweizerische 
Archivgeschichte und Geschichtsschreibung als 
auch das Berufsbild des Historiker-Archivars in 
der Schweiz bis weit in die zweite Halfte des 20. 
lahrhunderts hinein. Diese einseitige historische 
und retrospektive. Orientierung des Bundesar
chivs wurde im Ubrigen zeitweise mit schwer 
wiegenden Versaumnissen und LUcken in der Si 
cherung des zeitgenbssischen und zeitgeschicht
lichen Akten- und Quellenmaterials der Bundes
behbrden erkauft. 

13 Meyrat. Walter, Die Abschriftensammlung des Schweizcris
ehen Bundesarchivs. Inventare. Bern, 1977. 

Dass und wie ein solcher RUckgriff auf das 
kollektive Gedachtnis der Nation sich vor allem 
in der zweiten Halfte des 19. lahrhunderts "mit 
harten Exklusionen nach innen und Abgrenzun
gen und Feindbildern nach aussen" zu einer "na
tional-mythologischen Vorstellungswelt" verfes
tigte, hat unter anderem der bekannte Historiker 
Jakob Tanner - umer Berufung auf die Gedacht
nistheorie von Pierre Nora und Maurice 
Halbwachs - Uberzeugend dargelegt. 14 Die Na
tion, das "Gedachtnismilieu par excellence", mit 
ihren Ursprungsmythen sei in Konflikt geraten 
mit der wissenschaftlichen, quellenkritischen 
Geschichtsschreibung, diese sei als Gefahr fUr 
die nationale Solidargemeinschaft erkannt wor
den, Gedachtnis und Geschichte halten sich 
getrennt. Im Rahmen einer gezielten Vergangen
heitspolitik seien institutionelIe und revolu
tionare BrUche zu Gunsten der Kontinuitat 
gegHiltet, sei "das orientierungs- und sinn
stiftende Wir-GefUhl des gemeinsamen Vater
landes" herausgebildet worden15 ln Bezug auf 
die Schweiz konkretisiert Tanner dieses kolIek
tive beziehungsweise kollektivierte Gedachtnis 
mit der im ausgehenden 19. lahrhundert erfun
denen Tradition der Schweiz als "Gotthardstaat", 
die sich nahtlos in den Reduitmythos des 
Zweiten Weltkriegs, in das Sonderfall
bewusstsein der Schweiz in der Nachkriegszeit 
und in den Mythos der "widerstandsentschlosse
nen Schicksalsgemeinschaft" des Kalten Kriegs 
Ubertragen und verfestigt habe. 16 

Diese gezielte Erinnerungspolitik schreckte 
gelegentlich nicht davor zurUck, wissenschaftli
che, das heisst quellenkritische Forschungen, 
weIche das mythisch Uberhbhte, auf Reduit, 
Widerstand und Schicksalsgemeinschaft fixierte 
kollektive Gedachtnis in Frage zu stellen dro
hten, durch Unterbindung des Quellenzugriffs in 
der Schweiz und im Ausland - unter unkritischer 
Mithilfe des Bundesarchivs - zu behindem. 17 Ein 
weiteres wichtiges Instrumentarium zur Au
frechterhaltung des national en Mythos bildete bis 
in die jUngste Zeit die dichte Sequenz nationaler 
Gedachtnisfeiern. Auch dazu hat das Bundesar
chiv - allerdings kritische - Beitrage geliefert. 18 

Bis weit in die Nachkriegszeit hinein hat das 
Schweizerische Bundesarchiv insgesamt als "Ar
senal der Staatsgewalt" wie auch als "Laborato-

14 Tanner. Jakob. "Die Krise der Gedachtnisortc und die Havarie 
der Erinncrungspolitik. Zur Diskussion um das kollekti ve 
Gedachtnis und die Rolle der Schweiz wahrend des Zweiten 
Weltkriegs", lravcrse, 1999, Nr. 1, S. 16-38, v. a. S. 20 ff. 

15 Idem. S. 22. 
16 Idem. S. 28 f. 
17 Zala, Sacha, "Gebandigte Geschichte. Amtliche Historio

graphie und ihr Malaise mit der Geschichte der NeuIralitat. 
1945- 1961", Dossier, Nr. 7. Bern , Schweizerischcs Bundesar
chi .... 1998. Tanncr. 1. (Anm. Il). S. 30. 

18 "Jubilacn in der Schweizer Gcschichlc 1798- 1848-1998", 
Studien und Quel1en. Nr. 24, Bern. 1998. 
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rium der Geschichte" fungiert, beide Funktionen 
jedoch als "Iieu de memoire", das heisst als pas
sives kollektives Gedachtnis, als traditionelles 
Instrument einer rUckwarts gewandten, mytholo
gisierenden und legitimierenden, ja oft instru
mentalisierten Geschichtsbetrachtung, wahrge
nommen. 

Wie aber hat sich das Bundesarchiv in den 
letzten lahrzehnten des 20. lahrhllnderts 
entwickelt? Auch in der Schweiz und im Bunde
sarchiv hat schon vor lahrzehnten eine qllellenk
ritische und differenzierende Geschichts
schreibung Einzug gehalten, so dass das Bunde
sarchiv langst zum Laboratorium einer emanzi
pierten historischen Sozialwissenschaft lind in 
diesem Sinne zu einem "non-lieu de memoire" 
geworden ist. 19 Das BlIndesarchiv hat seit 1975 
mit seiner Zeitschrift S/udien und Que/len lind 
seit 1996 auch mit seiner Reihe Dossiers selbst 
zwei offene Foren einer quellenkritischen 
Geschichtsschreibung geschaffen lind darin zahl
reiche Beitrage an eine wissenschaftliche Aufar
beitllng der neue sten Schweizer Geschichte pub
liziert. Die Archivgeschichte im AlIgemeinen 
lind die Entwicklung des Bundesarchivs im Be
sonderen wei st indes noch eine andere, vi el ge
wichtigere Antithese zu Noras These vom "Iieu 
de memoire" auf, die im Folgenden kurz darge
legt werden solI. 

Wie viele, aber langst nicht alle National- und 
anderen staatlichen Archive der westlichen In
dustriestaaten hat sich das Bundesarchiv seit 
mehr als 30 lahren immer entschiedener der ak
tiven, kontinuierlichen und systematischen Si
cherung des zeitgenossischen Behordenschrift
guts zugewandt. Der moderne Sozial- und Inter
ventionsstaat mit seiner erheblich gewachsenen 
Verwaltung produziert Akten in Massen, die mit 
den herkommlichen Methoden und Instrumenten 
nicht zu bewaltigen sind. Unter diesem Druck, 
aber auch im Rahmen eines veranderten Aufga
ben- und RollenversUindnisses sowie im Zuge 
der Erosion der Erinnerungspolitik entwickelte 
und realisierte das BlIndesarchiv seit Anfang der 
1970er-lahre Methoden und Instrumente einer 
aktiven Sicherungspolitik20 

19 Vgl. dnu die Einleitung meines Vorgangers Oscar Gauye in 
Studien und Quellen. Nr. 3, Bern, 1977, S. 5-7. liber die TCIl 
den zen der Nachforschungen im Bundesarchiv sowic die jahr
liche, nach benutzten Bestanden bzw. nach Forschungslhemcn 

gcgliedertc Benutzungsstatistik bzw. Benutzungsdatenbank des 
Bundesarchivs . 

20 Siehe dazu und zum Folgenden etwa: Haas, Leonhard, "Die Re
form des Bundesarchivs", Festschrift Bundesrat H. P. Tschudi 
zum 60. Geburtstag am 22. Oktober 1973, Bern, 1973, S. 95~ 
112. Scharer, Erich, "Die systematische Kompetenzenkartei des 
Bundesarchivs", Studien und QueUen, Nr. 2, Bern , 1976, S. 
113~ 153; ebcnso die jahrlichen GeschafLsberichte des Bunde~ 

sarchivs, welche bis 1994 in den Berichlen des Bundesrats liber 
seine GeschaftsfUhrung und ab 1995 in Studien und QueUen 
veroffentlicht sind. 

Nach deutschem und englischem Vorbild 
wurde ein "Zwischenarchiv" als mehrfacher Fil
ter zwischen den Registraturen und Altak
tenablagen der Verwaltung und dem "Endarchiv" 
eingerichtet sowie ein komplexes und systema
tisches instrumentarium zur Verwaltung und Er
schliessung der BesUinde, zur Kontrolle der 
Standorte und Termine etc. aufgebaut. Vor allem 
wurde die so genannte vorarchivische Schriftgut
verwaltung, das Records Management, mit hoher 
PriOI'ita! in den Aufgabenkatalog und das Instru
mentarium des Bundesarchivs aufgenommen. 
Die Verwaltung wird seither durch ausgebildete 
Fachleute - inspektoren, Records Manager und 
Organisationsberater - in der Bildung und Ver
waltung von Akten bera ten und betreut, instruiert 
lind kontrolliert. 

Die Ausrichtung des Bundesarchivs auf das 
vorarchivische Records Management erfolgte aus 
der Erkenntnis heraus, dass die riesigen Mengen 
des modern en Behordenschriftguts mit seinen 
komplexen Strukturen nur dann archivmassig 
bewiiltigt, das heisst bewertet, erschlossen und 
langfristig fUr die administrative Wieder
benutzung und fUr die historische, sozialwissen
schaftliche und anderweitige Forschung und 
Nutzung verfUgbar gehalten werden konnen, 
wenn sie von ihrer Entstehung an kontinuierlich, 
im Sinne des "life cycle management", fachger
echt strukturiert, erschlossen und verwaltet wer
den. Die intensi ven BemUhungen des Bundesar
chivs um das vorarchivische Records Manage
ment erfolgen aber vor allem auch aus rechtssta
atlichen und staatspolitischen Uberlegungen. Mit 
einer systematischen Aktenverwaltung und Ar
chivierung soli die Nachvollziehbarkeit des Ver
waltungshandelns, sollen Rechtssicherheit und 
Rechtsgleichheit, Transparenz und demokra
tische Kontrolle gefOrdert beziehungsweise er
moglicht werden. Diese Grundsatze haben denn 
auch in die neue Archivierungsgesetz~ebung der 
Eidgenossenschaft Eingang gefunden. 1 DarUber 
hinaus bedeutet ein systematisches Records 
Management ei n wesentliches Sparpotential be
ziehungsweise einen betrachtlichen Effizien
zfaktor sowie ein vorzUgliches FUhrungsinstru
ment, das heisst die entsprechenden BemUhungen 
des Bundesarchivs ste lien eine wertvolle Dien
stleistun~ fUr die Akten produzierende Verwal
tung dar. 2 

21 Bundesgeselz liber die Archivierung vom 26. Juni 1998 (BGA, 
Systematische Rechtssammlung [SR] 152.1), vor allem Art. 2, 
Abs. 2. Verordnung zum Bundesgesetz tiber die Arcbivierung 
vom 8. September 1999 (VBGA, SR 152.1 \). VgJ. auch Re~ 

gierungs~ und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. 
November 1998 (RVOV, SR 172.010.1), Art. 22. 

22 VgJ. die verschiedenen Broschiiren bzw. "Arbeitsbi1fen" des 
Schweizerischen Bundesarchivs: Die AktenfUhrung, Bern, 
1999; Organisationsvorschriften fUr die Aktcnflihrung, Bern, 
2000; Das Ordnungssystem, Bern, 2000. 
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Im Brennpunkt diesel' BemUhungen steht die 
Bewertung, das heisst die systemati sche E r
mittlung der ArchivwUrdigkeit, des Bewei s- und 
lnformationswerts der Verwaltungsunterlagen. 
Dabei geht es aus bkonomischen und aus for
schungsstrategischen Uberlegungen um die 
Reduktion der massenhaften Verwaltungsakten 
auf e inen mbglichst aus~agekraftigen und 
reprasentativen Kern der Uberlieferung. Die 
Bewertung ist nicht nur die schwierigste, sond ern 
auch die wichtigste Aufgabe eines modernen Be
horden - und Verwaltungsarchivs, wird doch 
damit die Oberlieferung an die Nachwelt und 
mithin deren Geschichtsbild direkt kondi 
tioniert 23 

Durch die EinfUhrung, die Generalisierung 
sowie die rasante Entwicklung der elektronischen 
Datenverarbeitung und der neuen lnformations
und Kommunikationstechnologien, die in der 
Bundesverwaltung in den letzten 20 lahren statl
gefunden hat, ist die geschilderte Vorverschie
bung der archivischen lntervention in die Entste
hungsphase der Verwaltungsunterlagen mass iv 
verstarkt worden, hat das Records Management 
vollig neue Dimensionen und einen viel hoheren 
Stellenwert erhalten. Be i elektronischen Infor
mationssystemen muss die Archivierung nicht 
erst bei der Entstehung der Unterlagen , sondern 
schon be i der Konzipierung der Systeme geregelt 
werden; die Archivierung digitaler Unterlagen ist 
viel komplexer und anspruchsvoller als diejenige 
der analogen und traditionellen Information
strager. Das Schweizerische Bundesarchiv 
entwickelt, unterstUtzt und applizien heute elek
tronische Geschaftsverwaltungssysteme, und aus 
dem Records Management ist ein umfassendes 
Infonnations- oder Knowledge Management ge
worden. 24 

Die neue Ausrichtung des Bundesarchivs auf 
das Records- und Informationsmanagement und 
auf die aktive, aktuelIe Verwaltung allgemein ist 
sowohl in der neuen Archivierungs- als auch in 

23 V gl. z. B. zur Bewerlung: KrcIschmar, Robert , "Spuren kUnni · 

ger Vcrgangenheic Archivischc Uberliefcrungsbildung im Jahr 
2000 und die Moglichkeitcn clner Bctci [igung der Forschung", 

Der Archivar, 2000 , Heft 3, S. 215-222. Boles, Frank: Greene, 

Mark A., "Et lU Schellenbcrg? ThoughLS on the Dagger of 
American Apraisal Thcory". The Armcrica n Archivist. Summer 

1996. S. 298 -3 10. Cox, Richard J., "The Documcntatioll Strat
egy and Archival Apprai sal Principles: A Oiffercnt Perspec
tive", Archi varia, 1994. N r. 38, S. 11 -36. Uhl. Bodo, "Der 

Wandel in der archivischen Bcwcrtungsdiskussion", Der Ar

chivar, 1990, Heft 4, S. 430-538. Booms, Hans, "Gesellschaft

sordnung und Ubcrlieferungsbildung. Zur Theorie archi

varischcr Qucllenbewertung", Archivalische Zcitschrift , 1972. 
S. 3-40. Schellenberg, Theodore T., Modem Archives. Princi

24 
ples and Techniques, Chicago, 1956. 
Vgl. dazu die verschiedenen projektbezogenen Grundsatz- und 

ArbeilSpapicrc des Bundesarch ivs belr. GEVER (GcscMflS

verwaltung), GBL (GEVER-Basislosung), ARELDA (Ar

chivierung elektronischcr Datcn und Akten). 

der Regierungs- und Verwaltungsorganisations
gesetzgebung des Bundes verankert worden , 
genau so wie die Liberali sierung und Verrechtli 
chung des Archivzugangs und die Offnung des 
Archivs fUl' neue Medien und Aufgaben. Das 
Schweizerische Bundesarchiv versteht sich heute 
als offenes lnformations- und modernes Dien
stleistungszentrum25 Diese neue Funktion er
scheint zunachst als klare Antithese zu Noras 
These vom "lieu de memoire" und als Gegenbild 
ZlI Bautiers "Laboratorium der Geschichte" . 

Dementsprechend hat sich das Berufsbild des 
Archivars und der Archivarin zumindest im Bun
desarchiv grundlegend und nachhaltig verandert. 
Aus dem traditionellen, primar retroaktiven His
toriker-Archivar ist die moderne, polyvalente und 
prospcktive Records Managerin geworden. Was 
vor einigen lahren US-Kollegen in einer treffen
den und umfassenden Analyse im American Ar
c"ivis! beschrieben haben, gilt auch fUr die 
meisten Mitarbeitenden des Bundesarchivs: 26 der 
Trend weg von der Geschichtswissenschaft 
("shift away from hi story"), bedingt durch eine 
verandel1e Ausbildung, durch die information
stechnologische Pragung der archivarischen 
Tiitigkeiten, durch veranderte Arbeitsmarkt
bedingungen und durch ein gewandeltes berufli
ches Selbstverstandnis. Archivarisches Fachwis
sen besteht heute im Wesentlichen aus Kenntnis
sen der Akten produzierenden Institutionen und 
Personen, der Akten selbst, ihrer Typologie, Ent
stehungsprozesse und -bedingungen, der unter
schiedlichen administrativen, wissenschaftlichen 
und anderweitigen Nutzungen von Akten sowie 
der archivi schen Grundsatze und Techniken 27 

Soweit erscheint das Berufsbild der modernen 
Records-Manager-Archivarin genau so als Anti
these zum traditionellen Historiker-Archivar wie 
das offene und moderne Infonnations- und Dien
stleistungszentrum Schweizerisches Bundesar
chi v als Gegensatz zum traditionellen "Laborato
rium der Geschichte" und zum "Iieu de 
memoire" . Gerade an der zuletz! geschilderten 
Entwicklung des Berufsbildes sowie der aus
bildungs- und wissensmassigen Anforderungen 
an moderne Archivare und Archivarinnen wird 
jedoch deutlich, dass Records Manager und 
Hi storikerinnen , "Laboratorium der Geschichte" 
und "modernes lnfonnations- und Dien
stleistungszentrum" keine Gegensatze darstellen . 
Vielmehr handelt es sich um eine klassische 
Synthese aus untersc hiedlichen Entwicklung
sphasen und funktionalen Erfordernissen. 

25 Vgl. BGA, VBGA, RVOV (Anm. 18). Kcllcrhals-Maeder, An 

dreas, "Das Bundesgesetz liber die Archi vierung. Neue 

Chancen fUr die Zeitgeschichtc" . Schweizerischc Zcitschrift Hir 

GeschichlC, 2000, N r. 50, S. 188- 197. 
26 Ham. Gerald F. et al. "Is the Past stili Prologuc", Hi story and 

Archival Education, Fali 1993, Nr. 56, S. 718-729. 
27 Idem, s. 721 rr. 
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Auch moderne Archivarinnen und Archivare 
brauchen vielfaltiges und fundiertes methodolo
gisches und inhaltliches historisches Wissen , um 
ihren Beruf ausUben zu konnen 28 Sie mlissen, 
was die Methodik beLrifft, historische Fragen 
formulieren, Quellen identifizieren, verifizieren 
und auswerten sowie in den historischen und 
historiografischen Kontext einordnen konnen; 
und sie mUssen, was die Inhalte beLrifft, Uber cin 
breites historisches AlIgemeinwissen und Uber 
fundierte Spezialkenntnisse in verschiedenen 
Teildisziplinen der historischen Sozialwissen
schaften verfUgen, das heisst, sie mUs sen die ge
sellschaftlichen und wirtschaftlichen, poli
Lischen, kulturelIen und institutionelIen Ent
wieklungen kennen. Archivische und historische 
Kenntnisse bedingen und erganzen sich gegen
seitig. Ein solches integratives Berufsbild und 
Ausbildungsprofil, das im Ubrigen nicht nur Ar
chivarinnen, sondern auch Bibliothekare und 
Dokumentalistinnen betrifft, liegt einem neuen 
Ausbildungskonzept zu Grunde, das die drei in
volvierten schweizerischen Berufsverbande vor 
einigen Iahren verabschiedet haben und nach 
dem seither auf verschiedenen Stufen und an ver
schiedenen Ausbildungsstatten praxisbezogene 
Fachleute ausgebildet werden. Ein universitares 
Nachdiplomstudium fUr Archiv- und Informa
tionswissenschaften befindet sich im Entwick
lungsstadium. 29 

Wie sich auf der Ebene des Berufsbildes der 
Gegensatz zwischen dem traditionellen Histo
riker-Archivar und der modern en In forma
tionsmanagerin - zumindest theoretisch - in 
einer neuen Synthese auflost, so verbinden sich 
in der heutigen praktischen Tatigkeit des Bunde
sarchivs die scheinbar antithetischen Funktionen 
des "Arsenals der Staatsgewalt" und des "Labo
ratoriums der Geschichte" in einer neuen Syn
these, indem sie in einem modernen, offenen und 
kritischen Sinne wahrgenommen werden. 

Am besten lasst sich diese moderne Doppel
funktion des Schweizerischen Bundesarchivs an 
der Rolle zeigen, die dieses in drei "Kri sen der 
Gedachtnisorte"30 gespielt hat, welche die 
Schweiz im letzten Iahrzehnt des 20. Iahrhun
derts mehr oder wen iger erschUttert haben. Wir 
meinen die so genannte "Staatsschutz- oder 
Fichenkrise" zu Beginn der 1990er-Iahre, die in 
den Iahren nach 1996 intensiv gefUhrten Diskus
sion en um die Rolle der Schweiz wahrend des 
Zweiten Weltkriegs und die kUrzIich neu lan
cierte Debatte Uber die Beziehungen zwischen 
der Schweiz und SUdafrika wahrend der Zeit der 
Apartheid. 

28 Idem, S. 723 ff. 
29 VgL zu den Aushildungsgangen diverse Aufsatzc in der Zcit

schrift ARBIDO der ietzlcn Jahre, u. a . 2000. NT. 7-8, belr. 

Nachdiplomstudium. und 200 1, Nr. I. 
30 So der erste Teil des Titels des Aufsatzes von Tanner, J. (Anm. 

II). 

In allen drei Fallen hat das Bundesarchiv sich 
einerseits als kritisches "Arsenal der Staatsge
walt" um eine aktive und systematische Si
cherung und Erschliessung der einschlagigen 
Unterlagen der Bundesbehorden bemUht und 
diese in historischen Belangen dokumentiert und 
beraten. In allen diesen drei Debatten hat das 
Bundesarchiv sich andererseits als offenes "La
boratorium der Geschichte" konsequent fUr Of
fenlegung und Transparenz unter Wahrung ber
echtigter Schutzinteressen eingesetzt, fUr aktive 
Vermitt1ung und kritische Auswertung des rele
vanten Archivguts, sei es durch Ausstellungen , 
Publikationen und Veranstaltungen, sei es durch 
aktive UnterstUtzung externer Unternehmen und 
Durchfiihrung eigener historischer Inven
tarisierungs-, Forschungs- und Editionspro
jekte31 

Die Funktionen und Dienstleistungen des 
Schweizerischen Bundesarchivs im Zusammen
hang mit den drei genannten "Krisen der 
Gedachtnisorte" konnen hier abschliessend nur 
noch kurz erlautert werden: In der so genannten 
Staatsschutzkrise hat si eh das Bundesarchiv 
zusammen mit Historikerinnen und Historikern 
erfolgreich dafUr eingesetzt, dass die Sta
atsschutzfichen und die entsprechenden Dossiers 
Uber die Uberwachung hunderttausender 
Schweizerinnen und Auslander nicht - wie ur
sprUnglich vom Bundesrat beabsichtigt - ver
nichtet, sondern nach der Einsichtgewahrung an 
die Betroffenen vollstandig im Bundesarchiv ar
chiviert wurden. Dabei musste zwar im Bundes
beschluss vom 9. Oktober 1992 eine absolute 50-
jahrige Sperrung dieser Akten fUr jegliche 
Benutzung in Kauf genommen werden. Aber der 
Bundesrat hat mittlerweile, per 1. Marz 2001, 
den Bundesbeschluss von 1992 aufgehoben und 
die dortigen Benutzungsbestimmungen durch 
diejenigen des Bundesgesetzes Uber die Ar
chivierung (BGA) ersetzt, so dass die Benutzung 
der Staatsschutzakten fUr die historische For
schung nun grundsatzlich moglich ist;32 verun-

31 Vgl. dazu lind zum Folgenden: Bctrcffcnd Staatsschutzkrise : 

BUschi, Markus, "Fichiert und archiviert. Die Staalsschutz
Aklcn des Bundes 1960-1990", Studien und Quellen, Nr. 24. 
Bern, 1998, S. 319-380. Kreis, Georg (Hg.), Staatsschutz in der 
Schweiz. Die Entwick!ung von 1935- ! 999. Eine mU!li 

disziplinare Studie im Auftrage des schweizerischen Bundes
Tates , Dem, 1993 . Delr. die Rol1e der Schweiz wahrend des 
Zweiten Weltkriegs siehe Studien und QueUen, Nr. 22, Bern, 

1996 und Oossier, Nm. 4, 6, Il , Bern, 1996, 1997, 1999. Belr. 
die Beziehungcn Schweiz - Si.idafrika: Schweizerisches Bun
desarchiv; Eidgen/)ssisches Deparlement fUr auswartige Ange

lcgenheilen (Hg.), Schweiz - Slidafrika. Archivbestande und 
parlamentarischc Vorstosse. lnventare, Bern, 2000. 

32 Vgl. Bundesbeschluss vom 9. Oktober 1992 liber die Einsicht 

in Akten der Bundesanwa1tschaft (SR 172.213.54). BRB vom 
12. Januar 2001 (in Kraft seil dem J. Marz 2001) in Ver
bindung mit SGA, Art. 26. Die Benutzbarkeit der Staatsschut
zakten richtet sich somit nach SGA, Art. 11 f. bzw. nach 

VBGA, Anhang 3. 
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moglicht bleibt hingegen jegliche administrative 
Wiederbenutzung der Staatsschutzaktcn. 

ln der bisher tiefsten Krise der schweizeris
chen Gedachtnisorte, in der Debatte um die Rolle 
der Schweiz wahrend des Zweiten Weltkriegs, 
der Auseinandersetzung, die der schon erwahnte 
Jakob Tanner als "Kri se der Nation" und als 
"Havarie der sehweizerischen Erinnerungspoli
tik" bezeichnet hat,33 erfUllte das Schweizerische 
Bundesarchiv die erwahnte Doppelfunktion auf 
besonders intensive und vielfaltige Wei se: an ge
fangen bei der Beratung der Bundesbehorden 
und der Mitwirkung bei der Schaffung der ge
setzlichen Grundlagen fUr die Aufarbe itung 1996 
Uber die permanente und aufwandige Dokumen
tierung, UnterstUtzung lind Beratung der Unab
hangigen Expertenkommission: Schweiz 
Zweiter Weltkrieg, die nachtragliche Sicherung 
und zusatzliehe Erschliessung einschlagiger 
Bundesakten bis hin zur Organisation von Aus
stellungen und lnformationsveranstaltungen 
sowie zur Publikation von historisch-wissen
schafllichen Dokumentationen und Darstellun
gen. Mit diesem breiten Spektrum von Dien
stleistungen hat das Bundesarchiv wesentliche 
Beitrage an eine hi storisch-kriti sc he Aufarbei
tung der jUngsten Vergangenheit und damit an 
eine "Rekonstruktion von Zukunftshorizonten" 
geleistet34 

Auch fUr die Aufarbeitung des dritten prob
lematischen Kapitels der jUngsten Schweizer 
Geschichte, nami ich der Beziehungen zum 
Apartheidsregime in SUdafrika, erfUllt das Bun
desarchiv wichtige Funktionen fUr die Bundes
behorden wie fUr die historisehe und sozialwis
sensehaftliche Forschung, indem es in verwal
tungsinternen Gremien an der Rekonstruktion der 
historischen Daten und Fakten mitwirkt, indem 
es seine eigenen und wei tere archi vische Quellen 
und Dokumentationen erschliesst und publiziert 
und indem es am anlaufenden Nationalen For
schungsprogramm Uber diese Beziehungen aktiv 
partizipiert durch Vermittlung, Beratung und ei
gene historisehe Untersuchungen 35 

Zusammenfassend konnen wir feststellen , 
dass das Bundesarchiv heute in dialektischer Au
flosung der ursprUngliehen Antithese sowohl die 
Funktion eines "Laboratoriums der Geschichte" 
als auch diejenige eines "Arsenals der Staatsge
walt" wahrnimmt. Es erfUllt aber beide Aufgaben 

33 Tanncr. J. (Anm. II J. S. 31 ff 
34 Idem. S. 31. 
35 Vgl. insbesondere den Bcricht der Intcrdepartcmentalcn Ar

beitsgruppe Schweiz - SUdafrika. Die Bczichungcn zwischcn 
der Schwciz und Siidafrika, Bern , 1999, sowie den Aus
ftihrungsplan des Schwcizerischen Nationalfonds zum NFP 
42+. Bezichungen Schweiz - SUdafrika. Bern, 2000 (unver6f
fentli chI). Siche auch Schweizerisches Bundesarchiv; Eid
genossischcs Departcmcnt fUr auswartige Angeiegenheiten 
(Hg.), Schweiz - SUdafrika (Anm. 28). 

nicht mehr im traditionellen und passiven, unkri
tischen und retrospektiven Sinn des "Iieu de 
memoire", sondern im modem en und aktiven, 
kritisehen und prospekti ven Sinn des "non-lieu 
de memoire", 

Diese Zusammenfassung fUhrt uns schli
esslich - gerade im Blick auf die Ereignisse des 
Zweiten Weltkriegs und des Holoeaust sowie auf 
die Rolle der Schweiz in diesem Zusammenhang 
- zu einer dialektisehen WeiterfUhrung, zu einer 
Synthese alls den seheinbar antithetischen Be
griffen der Erinnerung und der Historie, wie sie 
auch Fritz Stern 1999 in seiner Dankesrede zum 
Friedenspreis des deutschen Buchhandels skiz
zien hat unter dem treffenden Titel "Wer Ver
gangenes versteht, hat Zukunft"36: Erinnerungen 
mUssen durch die erforsehende Rekonstruktion 
der Vergangenheit zu historischem Verstandnis 
erweitert, differenziert und aufgewertet wer
den 3 7 Sie sind aber unentbehrlieh, man muss sie 
aufheben, das heisst behalten, oder, wie Simon 
Wiesenthal festgestelIt hat: "Die Mensehheit darf 
nur hoffen, wenn sie sich erinnem kann" . 

ln diesem Sinne versucht das Schweizerisehe 
Bundesarchiv zwischen Staat und historischer 
Forschung Zukunftshorizonte zu rekonstruieren, 
eine Aufgabe, d.ie Archive fUr die nationale und 
internationale Offentlichkeit erbringen, wie Na
talija Glažar fUr das slowenische Nationalarchiv 
aufgezeigt hat. 

36 Stem, Fritz, "Wer Vergangenes versteht, hat Zukunft", Tages

Anzcigcr. 18. Oktober 1999. Vgl. dazu die weiterfuhrenden 
Ubcrlcgungen und Belege in Weinrich, H. (Anm. 6). 

37 Zum unentbehrlichen archivischen lnstrumentarium fUr dicse 

Erinnerungs:ubeit bzw. fUr die gemass Fritz Stem erforderlichc 
Aufwcrtung und Erwcitcrung der Erinnerung an die Vergan

genheit siehe auch den socben crschiencncn Guide europcen 
des sourccs d'archives sur la Shoa, hg. vam Centre de Docu
mentation Juive Conlemporaine, Paris , 2000. Zur Mitverant

wortung der Schweiz, insbcsonderc zur Auchllingspolitik vgl. 
Koller, Guido; Roschewski, Heinz, Aiichtlingsak ten 1930-
1950. Thematische Obersicht zu Besl1inden im Schweiz
erischcn Bundesarchiv. Invenlare, Bern, 1999. "Die Schweiz 
und die Auchtlinge", Studien und Quellen, Nr. 22, Bern, 1996. 
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SUMMA RY 

SWISS FEDERAL ARCHlVES BETWEEN THE 
STATE AND THE HISTORICAL RESEARCH 

The article authored by Professor Dr. Christoph Graf 
examines the position of the national archivcs between 
the state and the hi storical research. The Swiss Federal 
Archives are !aken as an example that illustrates the so· 
cial , sc icntific , and political meaning of the public ar
chives. Using Pierre Nora's word game, the contribution 
concludes that the Federal Archives plays the role of both 
the "laboratory of history" and that of the "arsenal of 
state power." The Archives do not fulfil its tas ks in a tra
ditional, passive and retrospective sen se of "Ii eu de 
memoi re" but in a modem, active, and prospective 
meaning of "non-Iieu de memoire", The contemplation of 
the evelllS that look place during the Second World War 
and the Holocaust and the role of Switzerland in this 
context, demonstrates that memories need to be ex
panded to a historical understanding through an inves ti 
gative reconstruction of the past. They must also be di f
ferenciated and evaluated. The Swi ss Federal Archives 
wishes to reconstruct the horizon of future in thi s very 
spirit. As Natalija G lažar showed for the Slovene na
tional archives in 1998, this is indeed the task of the na
tional and ilHemalional archi ves. 

POVZETEK 

ŠVICA RSKI DRŽA VNI ARHI V MED DRŽA VO IN 
ZGODOV INSKIM RAZISKOV ANJEM 

Članek profesorja dr. Christopha Grafa obravnava 
položaj narodnih arhivov mcd državo in zgodovinskim 
raziskovanjem . Švicarski državni arhiv služi kot primer 
za družbeni, znanstveni in politični pomen javnih arhi 
vov. 

Članek se naveže na jezikovno igro Pierra Nore in 
zak ljuči , da opravlja državni arhiv tako funkcij o "labo
ratorija zgodovine" kot "arzenala državne oblasti" . Nalog 
ne opravlja v tradicionalnem, pasi vnem in retrospektiv
nem smisl u "Iieu de n1t~moire", marveč v modernem, ak
tivnem in prospekti vnem smislu "non- lieu de memoire". 

Ravno pogled na dogodke druge svetovne vojne in 
ho lokavst ter vlogo Švice v tem kontekstu kaže, da 
moramo spomine z raziskovalno rekonstrukcijo pretek
losti razširiti v zgodovinsko razumevanje. jih diferenci 
rati in ovrednotiti . V tem smis lu želi Švicarski državni 
arhiv med državo in zgodovinskim raziskovanjem rekon
struirati obzorje prihodnosti. To je naloga. ki jo 
oprav lj ajo narodni in mednarodni arh ivi, kot je Natalija 
Glaža r 1998 pokazala za s lovenski narodni arhiv. 




