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1. Die Orden sind wieder da, weil sie unsterblich sind — Anmerkungen zur 
deutschen Ordens-(archiv)landschaft

Als vor neun Jahren der 200. Jahrestag des Reichsdeputationshauptschlusses 
vom 25. Februar 1803 begangen wurde, erfuhren die Kloster in Deutschland 
uber die engeren kirchenhistorisch interessierten Kreise hinaus eine breite Auf- 
merksamkeit1. Weltliche Landesherren, die infolge des Friedens von Lunéville 
Territorialverluste auf linksrheinischem Gebiet hatten hinnehmen mussen, wur- 
den damals mit enteignetem kirchlichen Besitz entschadigt. Unter den Stich- 
worten „Verlust und Gewinn“ -  so der Titel einer Ausstellung der Freisinger 
Dombibliothek2 -  wurde der Ereignisse vor 200 Jahren gedacht, wurde Bilanz 
gezogen uber die Verluste, welche die Ordensgemeinschaften durch aufklareri- 
sche Regierungen erleiden mussten, wurden die Schicksale der betroffenen Or- 
densmitglieder ebenso in den Blick genommen wie die der Klostergebaude, 
Klosterbibliotheken und -archive, aber auch die unmittelbaren und langfristi- 
gen Folgen fur das Gemeinwesen etwa hinsichtlich des Sozialwesens, des Schul- 
wesens und des kulturellen Erbes.

Zugleich war immer wieder von einem Gewinn die Rede, welcher der Kir
che daraus erwuchs, dass sie nun, von mancher weltlichen Last befreit, vor al- 
lem auf ihre seelsorglichen Aufgaben beschrankt war. Das Ordensleben, das er-

* Beim folgenden Beitrag handelt es sich um das Manuskript des unter diesem Titel im 
Rahmen der Tagung der “Associazione Cultori di Storia Salesiana (ACSSA)” am 2. No- 
vember 2012 in Munchen gehaltenen Vortrags. Der Vortragsstil wurde unverandert beibe- 
halten und der Text nur mit den notwendigsten Nachweisen versehen.

** Leiter des Archivs der Jesuiten in Munchen (Bayern).
1 Vgl. beispielsweise: Marcel ALBERT, Die Gedenkveranstaltungen zum 200. Jahrestag der 

Sakularisation 1803-2003. Ein kritischer Uberblick, in “Romische Quartalschrift” 100 
(2005) 240-274.

2 Sigmund Benker -  Roland Gotz -  Peter Pfister, Verlust und Gewinn. Die Sakula- 
risation im Bistum Freising aus Sicht von Dombibliothek und Diozesanarchiv. Eine Ausstel
lung der Dombibliothek Freising (Diozesanbibliothek des Erzbistums Munchen und Frei
sing) und des Archivs des Erzbistums Munchen und Freising. Freising 2003.
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stickt schien, brach sich neue Bahn und setzte schon wenige Jahrzehnte spater 
zu neuer Blute an. In einer Ausstellung zur Sakularisation im Bayerischen 
Haupstaatsarchiv in Munchen konnte dies durch die Gegenuberstellung zweier 
Karten der Klosterlandschaft Bayerns in den Grenzen des heutigen Freistaats fur 
die Zeit um 1800 und um 1900 sehr anschaulich gemacht werden3. Die Zahl 
der Kloster hatte sich kaum hundert Jahre nach der Sakularisation nicht nur er- 
holt, sondern vervielfacht. Ihre Gesamtzahl war im Vergleich zum Stand von 
1800 um das Zweieinhalbfache gestiegen, die Zahl der Standorte hatte sich 
mehr als verdoppelt, was sich nicht zuletzt der intensiven Forderung des Lan- 
desherren, Konig Ludwig I. (1825-1848), verdankte. Ahnliches lie£e sich fur 
andere Territorien zeigen, etwa fur Preuféen und Friedrich Wilhelm IV. (1840
1861). Die Orden waren wieder da, „weil sie unsterblich sind“, wie es der fran- 
zosische Dominikanerpater Dominique Lacordaire (1802-1861) formulierte 
(„Eichen und Monche sind unsterblich“)4. M it dieser Aussage wollte er wohl 
vor allem darauf hinweisen, dass die Orden konstitutiv zur Kirche gehoren.

In der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts festigten sich zunachst jene Klo- 
ster, welche der Aufhebung in der Sakularisation entgangen waren. Abhangig 
von den politischen Rahmenbedingungen kam es dann -  wie eben in Bayern 
unter Konig Ludwig I. oder in Preuféen unter Konig Friedrich Wilhelm IV. -  zu 
Neugrundungen oder zur Neubelebung noch bestehender Kloster. Das eigent- 
lich Neue in der deutschen Ordenslandschaft aber waren die eher groféraumig 
organisierten Kongregationen mit Mutterhausern und Filialen, die seitdem an 
die Seite der klassischen Orden traten. Nicht zuletzt der Verzicht auf die feier- 
lichen Gelubde zu Gunsten nur einfacher Gelubde entsprach -  etwa wegen des 
Verzichts auf die strenge Klausur -  deren hauptsachlichen Arbeitsgebieten in 
Erziehung, Arm en- und Krankenpflege.

Der Wegfall von einschrankenden (staatlichen) Gesetzesbestimmungen fuhrte 
zu regelrechten Grundungswellen. Vor allem nach Beilegung der Kulturkampfe 
kam es noch einmal zu einem enormen Zuwachs, der auch mit der demographi- 
schen Entwicklung zusammenhing, da die Mehrzahl der Ordensberufe aus kin- 
derreichen (katholischen) Familien kam. Auch neue Herausforderungen wie die 
Kolonialmission spielten dabei eine Rolle. Am Vorabend des ersten Weltkrieges

3 Bayern ohne Kloster? Die Sakularisation 1802/03 und die Folgen. Eine Ausstellung des 
Bayerischen Hauptstaatsarchivs. (= Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns, 
hg. v. der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns). Munchen 2003, hier: 217
221 (Kat.-Nr. 226).

4 Henri-Dominique LACORDAIRE, Die geistlichen Orden und unsere Zeit; insbesondere 
uber die Wiederherstellung des Prediger-Ordens in Frankreich (Augsburg 1839), 6-7. -  
Zit. nach: Peter HAGER, „Die Ordens sind wieder da, weil sie unsterblich sind!“ (Lacordaire). 
Aufbruch und Neuansatze im katholischen Ordenswesen des 19. Jahrhunderts am Beispiel 
Preufiens, in „Ordens-Korrespondenz. Zeitschrift fur Fragen des Ordenslebens“ 44 (2003) 
H. 2, 195-207, hier: 195.
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gab es kaum noch eine groféere Pfarrei ohne zumindest eine dort angesiedelte 
Ordensniederlassung. Auch die teilweise schweren Verluste im Ersten Weltkrieg 
konnten diesen Aufschwung nicht stoppen. In der Zwischenkriegszeit erreichte 
dieser seinen Hohepunkt (Hochststand der Mitgliederzahlen 1940). Vom Ader- 
lass in der NS-Zeit aber erholten sich die meisten Gemeinschaften nicht.

Seit den 1960er Jahren setzte vielmehr bei den meisten Orden und Kongre- 
gationen ein kontinuierlicher Mitgliederschwund ein, der seine Ursache in der 
demographischen Entwicklung, der nachlassenden kirchlichen Bindung (Ab- 
schmelzen des katholischen Milieus), aber auch im veranderten Selbstverstand
nis der Orden hatte. Zugleich kam es zu neuen Aufbruchen, wie sie sich etwa in 
den Sakularinstituten zeigten, die nicht zu den Orden und Kongregationen im 
Sinne des kirchlichen Gesetzbuches (CIC/1917) zahlten.

Trotz verschiedener Aufbruche bestimmten nun im hohem Mafée Nach- 
wuchsmangel, Mitgliederruckgang und Austritte die Lage der Ordensgemein- 
schaften. Auch die vielfaltigen Bemuhungen um eine neue Gestalt nach dem II. 
Vatikanischen Konzil erzielten nicht den erhofften Erfolg, lagen doch die Ursa- 
chen des Ruckgangs nicht nur in veralteten Lebens- und Erscheinungsformen5. 
Vielmehr hingen sie mit den gesamtgesellschaftlichen und kirchlichen Entwik- 
klungen zusammen.

Die hier kurz umrissene Entwicklung spiegelt sich in ihren Konsequenzen in 
unseren Archiven, nicht nur in deren Uberlieferung, sondern auch und vor al
lem in den Herausforderungen, vor die sich die Ordensarchive heute gestellt se- 
hen, wenn etwa abzusehen ist, dass die Gemeinschaft, die seit zwanzig Jahren 
keinen einzigen Eintritt mehr zu verzeichnen hatte, in zwanzig Jahren nicht 
mehr existieren wird. Oder wenn dem Provinzarchiv einer Gemeinschaft pro 
Jahr Archivgut von zwei, drei oder mehr aufgelosten Niederlassungen sowie von 
15, 20 oder mehr verstorbenen M itbrudern oder Mitschwestern zuwachst. 
Oder wenn die Archive von zwei, drei oder mehr (wie im September 2004 bei 
den Englischen Fraulein/Congregatio Jesu: acht) bisher selbststandigen Provin- 
zen zusammenzufuhren sind.

2. Eigenheiten unserer Ordensarchive

2.1. A llgem eines

Archive unterscheiden sich zunachst grundsatzlich nach ihrer Zustandigkeit: 
Behorden- bzw. Verwaltungsarchive (staatliche und kommunale Archive),

5 Vgl. Martin LEITGOB, Die Orden nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil,: Erneuerung, 
Krise, Transformation, in Erwin Gatz (Hg.), Kloster und Ordensgemeinschaften. (= Geschichte 
des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Landern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts
-  Die Katholische Kirche, Bd. VII). Freiburg -  Basel -  Wien 2006, 369-411, hier: 382-386.
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Haus-, Herrschafts- oder Familienarchive, Wirtschaftsarchive, Hochschularchi- 
ve und Archive wissenschaftlicher Einrichtungen oder -  im kirchlichen Bereich
-  Bistums- und Pfarrarchive als Gedachtnis kirchlicher Behordenstruktur und 
gelebter Religiositat.

Im Vergleich mit diesen Archivtypen ist ein Ordensarchiv, das Archiv einer 
Lebens- und Dienstgemeinschaft, nicht sofort und eindeutig festzulegen, denn 
es enthalt zumindest zwei Merkmale: Einerseits ahnelt es einem Behordenar- 
chiv, da es Schriftgut bewahrt, das in der Verwaltung des Ordens entstanden ist 
(z. B. Unterlagen der Leitung wie Protokolle, Amtsakten der Oberen, Schriftgut 
des Sekretariats). Zum anderen tragt es aber auch den privaten Charakter eines 
Familienarchivs, da es Dokumente enthalt, die den Orden als Lebensgemein- 
schaft, als geistliche Familie, deren Spiritualitat, betreffen. Hierhin gehoren et
wa die Personalakten der Mitglieder, die Unterlagen zur Aufnahme von jungen 
Mitgliedern, zur Ausbildung und evtl. zur Trennung von der Gemeinschaft, zur 
Liturgie etc. Auf Grund eines spezifischen Apostolates oder einer regen W irt- 
schaftstatigkeit eines Ordens kann das Archiv auch Zuge eines Schu l- bzw. 
Internatsarchivs, eines medizinischen oder Wirtschaftsarchivs annehmen.

So liegt es auf der Hand, dass sich auf Grund der Tatsache, dass ein Ordens- 
archiv das Leben (auch das Privatleben) von Menschen aufzeigt, aber auch das 
auf die Offentlichkeit gerichtete Wirken der Gemeinschaft in apostolischer, sozi- 
al-karitativer oder Bildungstatigkeit im Archiv widerspiegelt, ein gewisses Span- 
nungsverhaltnis fur die Benutzung des Archivs ergibt. In jedem Fall wird auf Sei- 
ten des Archivars wie auch auf Seiten der Benutzer grofées Fingerspitzengefuhl 
notig sein, um die (berechtigten) Wunsche der historischen Forschung und die 
schutzwurdigen Belange der Ordensmitglieder in Ubereinstimmung zu bringen.

Ein zweites Spezifikum unserer Ordensarchive besteht darin, dass sie meist kei- 
ne rein historischen Archive im Sinne des Can. 491 § 2 CIC/1983 sind, d. h. Or- 
te der dauerhaften Aufbewahrung von Unterlagen mit historischer Bedeutung, 
sondern oft auch Registraturschriftgut aufbewahren, also Schriftgut, auf das von 
Seiten der Verwaltung durchaus noch zuruckgegriffen wird. Unsere Ordensarchi
ve ubernehmen also haufig auch die Funktion einer (Alt-)Registratur, eines Ver- 
waltungsarchivs (vgl. auch unten). Dies ist deshalb von Bedeutung, weil im 
Unterschied zu historischem Archivgut Registraturgut anders zu behandeln und 
deshalb auch raumlich vom eigentlichen Archivgut zu trennen ist. Es unterliegt 
nicht dem Archivrecht und ist von einer Benutzung durch Dritte ausgeschlossen.

2.2. Personelle A usstattung

Ohne in unzulassiger Weise verallgemeinern zu wollen, so ist doch festzu- 
stellen, dass unsere Ordensarchive in personeller Hinsicht in der Regel nicht 
sehr opulent ausgestattet sind -  sowohl was die Zahl als auch was die Qualifika- 
tion der Mitarbeiter betrifft. Soweit die Archive Ordensmitgliedern anvertraut 
sind, konnen diese der Archivarbeit meist nur neben moglicherweise mehreren



anderen Aufgaben nachgehen. Oft werden Ordensleute in durchaus fortge- 
schrittenem Alter nach dem Ausscheiden aus anderen Funktionen mit der Ar- 
chivarbeit betraut. Dass ihre Schaffenskraft mit den Jahren zunehmend einge- 
schrankt ist, liegt auf der Hand.

Ein nicht zu ubersehender Vorteil, wenn Ordensmitglieder ihr Archiv ver- 
walten, ist die Tatsache, dass sie mit der Struktur und der Spiritualitat der Ge- 
meinschaft sehr vertraut sind und ein hohes Mafé an Identifikation mit „ihrem“ 
Archiv gegeben ist.

Wenn Gemeinschaften an ihrem Archiv interessiert und zu gewissen Inve- 
stionenen dafur bereit sind, dann werden heute aber immer ofter auch weltliche 
Krafte angestellt, die befristet, in Teilzeit, auf Honorarbasis oder ehrenamtlich 
entweder die Aufgabe eines Archivars/einer Archivarin oder aber ein bestimmtes 
Projekt (z. B. Ordnung und Verzeichnung) ubernehmen. Dies ist in der Regel 
einer Professionalisierung der Archivarbeit sehr zutraglich.

2.3. N utzung

Auf Grund der schon beschriebenen Eigenart, dass es sich bei Ordensarchi- 
ven sowohl um Archive einer Lebensgemeinschaft als auch einer Dienstgemein- 
schaft handelt, sind viele Ordensobere/-innen reserviert, fremden Personen (auch 
wenn sie ein berechtigtes, etwa historisches Interesse haben) den Zugang zum 
Archivgut der Gemeinschaft zu gewahren. Andererseits setzt sich auch im kirch
lichen Bereich zunehmend die Auffassung durch, dass die Archive der Forschung 
zu offnen sind. Dass die Ordensarchive nicht nur zu kirchenhistorischen, son- 
dern etwa auch zu soziologischen, bildungspolitischen oder medizinhistorischen 
Fragestellungen manche Antwort bereithalten, ist kaum zu bestreiten.

Um einen Ausgleich zwischen der Privatsphare der Ordensgemeinschaft und 
einem berechtigen Forschungsinteresse zu schaffen, bieten sich Benutzungsord- 
nungen an, die vom jeweils gultigen Archivrecht ausgehen und fur Archivtrager 
und Benutzer verbindlich sind.

3. Die Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive (AGOA)

Bereits im Jahre 1898 schlossen sich die deutschen Ordensoberen zusam- 
men, “um ihre Interessen in Kirche und Gesellschaft gemeinsam zu vertreten 
und sich gegenseitig zu helfen, das Ordensleben in seinen vielfaltigen Phasen 
und Aspekten und in den immer neuen Herausforderungen der sich wandeln- 
den Zeit zu verwirklichen“6 (VDO = Vereinigung deutscher Ordensobern).
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6 Vgl. http://www.orden.de/index.php?rubrik=13&seite=t1s&PHPSESSID=gicjti 
9hi9etfkjvt76qdpdqb5, 8. Juli 2012.

http://www.orden.de/index.php?rubrik=13&seite=t1s&PHPSESSID=gicjti
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1954 folgten die Ordensoberinnen (VOD = Vereinigung Deutscher Ordenso- 
berinnen) und 1958 die Oberen der Bruderorden (VOB = Vereinigung der Or- 
densobern der Bruderorden). Vor einigen Jahren (2006) schliefélich wurden die
se drei Arbeitsgemeinschaften zur „Deutschen Ordensoberenkonferenz“ (DOK) 
vereinigt. Angesichts dieser schon 125 Jahre wahrenden Geschichte der Zu- 
sammenarbeit von Ordensleuten auf den verschiedenen Feldern ihres Wirkens 
fanden sich die Archivarinnen und Archivare der Gemeinschaften erst relativ 
spat zusammen, obwohl zahlreiche Ordensgemeinschaften geordnete, teilweise 
auch fur die Forschung zugangliche Archive ihrer selbststandigen Kloster, ihrer 
Provinzbehorden, Hauser und Einrichtungen unterhielten.

Im M ai 1997 kamen im Exerzitienhaus der Diozese Wurzburg, dem ehe- 
maligen Zisterzienserinnenkloster Himmelspforten, mehr als 100 Ordensarchi- 
varinnen und Ordensarchivare zu einer Fachtagung zusammen, die als „Initial- 
zunder fur eine zukunftige Arbeitsgemeinschaft verstanden“ wurde und heute 
als Grundungstagung der „Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive“ (AGOA) 
gilt. Bereits seit den 1970er Jahren hatten im Bereich der Frauenorden (die bis 
heute rund drei Viertel der AGOA-Mitglieder ausmachen) jahrliche Archiv- 
kurse mit jeweils 20 bis 30 Teilnehmerinnen stattgefunden. Die Bemuhungen 
zur Grundung einer Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ordensarchivarinnen 
und -archivare reichten bis in die 1980er Jahre zuruck. Dass sie schliefélich er- 
folgreich waren, verdankte sich nicht zuletzt Impulsen von auféen, insbesonde- 
re von Seiten der Ordensobernkonferenzen, aber vor allem auch der Bundes- 
konferenz der kirchlichen Archive in Deutschland (in der die Bistumsarchive 
vereinigt sind)7.

Zu den Aufgaben der AGOA zahlen Erfahrungsaustausch und Weiterbil- 
dung vor allem auf den jahrlichen Fachtagungen. Die jeweils dreitagigen Tagun- 
gen sind gepragt von archivtheoretischen und archivpraktischen Referaten, wo- 
bei auch der historische Hintergrund des Tagungsortes einbezogen wird (Vor- 
trag, Exkursion).

Ferner organisiert die AGOA Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen fur 
Ordensarchivarinnen und -archivare, in der Regel in Zusammenarbeit mit der 
Bundeskonferenz der kirchlichen Archive in Deutschland (z. B. sog. Regional- 
treffen). Zu ihren Aufgaben gehort auch die Abstimmung gemeinsamer fach- 
licher und rechtlicher Interessen der Ordensarchive und die Erarbeitung ent- 
sprechender Empfehlungen und Vorlagen fur den Vorstand der DOK (Hand- 
reichungen, Leitlinien, kirchliches Archivrecht etc.) und schliefélich die Vertre- 
tung der Interessen der Ordensarchive im offentlichen und kirchlichen Bereich, 
vornehmlich in der Bundeskonferenz der kirchlichen Archive.

7 Vgl. Protokoll der 1. Fachtagung fur Ordensarchivarinnen und -archivare am 26./27.
5. 1997 in Wurzburg-Himmelspforten, hier in: Archiv der Deutschen Provinz der Jesui- 
ten, Abt. AGOA, Nr. 1.1.1 A -  1.
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4. Rechtliche Grundlagen fur unsere Ordensarchive

In der kirchenrechtlichen Literatur wird das Ordensarchiv praktisch nicht 
thematisiert8. Auch die kanonistischen Beitrage zum kirchlichen Archivwesen 
insgesamt sind eher selten und haben vor allem die Diozesan- und die Pfarrar- 
chive im Blick.

Zunachst unterliegen die Ordensarchive selbstverstandlich den rechtlichen 
Regelungen, denen alle kirchlichen Archive unterliegen, und zwar sowohl den 
gesamtkirchlichen als auch den partikularkirchlichen Normen. Daneben existie- 
ren aber auch im Eigenrecht zumindest einiger Ordensgemeinschaften Bestim
mungen hinsichtlich des Archivs.

4.1. U niversa lrech t

Was die universalkirchlichen Bestimmungen betrifft, so ist zunachst hinzu- 
weisen auf die fur das Archivwesen der Ordensgemeinschaften zustandigen Be- 
horden, namlich die „Kongregation fur die Institute des gottgeweihten Lebens 
und die Gesellschaften des apostolischen Lebens“ („Religiosenkongregation“) 
und die „Papstliche Kommission fur die Kulturguter der Kirche“.

Bezuglich der „Religiosenkongregation“ wird man von einer weitgehend 
(nur) formalen Zustandigkeit fur das Archivwesen der Ordensgemeinschaften 
ausgehen mussen, was sich etwa an vielen Ordenssatzungen festellen lasst, in 
denen -  obwohl von der Kongregation gebilligt -  das Archivwesen keine Rolle 
spielt.

Anders verhalt es sich wohl mit der relativ jungen, erst 1988 eingesetzten 
„Kulturguterkommission“. Wenn auch die Ordensarchive nicht ausdrucklich 
unter ihren Zustandigkeiten genannt werden, so zahlen diese doch zweifellos 
darunter. M it ihrem bekannten Schreiben vom 2. Februar 1997 uber „Die pas
torale Funktion der kirchlichen Archive“9 hat die Kommission bis heute Mafé- 
stabe fur die kirchliche Archivarbeit im Allgemeinen und damit auch fur die 
Ordensarchive im Besonderen gesetzt.

Der „Codex Iuris Canonici“ (CIC) von 1983 erwahnt die Ordensarchive als 
solche nicht expressis verbis, enthalt gleichwohl aber Aussagen, die diese der Sa- 
che nach betreffen, entweder in Form von Bestimmungen, die allgemein fur

8 Vgl., auch zum Folgenden: Stephan Haering, Ordensarchiv undKirchenrecht, in Die 
Orden im Wandel. 50 Jahre Superiorenkonferenz. (= OrdensNachrichten 05+06/2009). 
Wien 2009, 106-125, hier: 107, Anm. 4.

9 Pàpstliche Kommission fu r die K ulturguter der Kirche, Die pastorale Funktion 
der kirchlichen Archive. Schreiben vom 2. Februar 1997; Anhang: Dokumente zum kirch
lichen Archivwesen fur die Hand des Praktikers. (= Arbeitshilfen 142, hg. v. d. Deutschen 
Bischofskonferenz). Bonn 1998. -  Text beispielsweise unter: http://www.kirchliche-archi- 
ve.de/LinkClick.aspx?fileticket=e8EODAybAck%3d&tabid=63.

http://www.kirchliche-archi-
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kirchliche Rechtspersonen und deren Organe gelten, oder aber auch durch ana- 
loge Anwendung jener (archivrechtlichen) Normen, die fur den Bereich der 
Teilkirchen (Diozesen etc.) erlassen worden sind. Hinzuweisen ist etwa darauf, 
dass die recht ausfuhrlichen Bestimmungen zum Archivwesen der Diozesanku- 
rie (cann. 486-491) oder die Bestimmungen uber die pfarrlichen Bucher (can. 
535) oder jene uber die Amtspflichten der Verwalter (can. 1284) analog auf den 
Ordensbereich anzuwenden sind.

4.2. E igenrecht

Die Bilanz einer Erhebung unter den deutschen Ordensarchivarinnen und 
-archivaren 2009 durch die AGOA bzgl. der Bestimmungen im Eigenrecht der 
Gemeinschaften zum Archiv war eher ernuchternd: In den Konstitutionen der 
Mehrzahl der Gemeinschaften kommt das Archiv nicht vor oder es weisen le- 
diglich knappe Passagen auf die Existenz eines Archivs hin, ohne dass sich dabei 
aber Regelungen uber die Fuhrung oder den Geschaftsgang des Archivs finden. 
Dies muss aber nicht notwendig als Geringschatzung des Archivs (und der dar- 
in Beschaftigten) interpretiert werden (obwohl es die auch gibt), sondern durfte 
in erster Linie mit der Genese von Ordenssatzungen zusammenhangen, die sich 
an den ordensrechtlichen Bestimmungen des kirchlichen Gesetzbuches orientie- 
ren (das, wie oben dargestellt, die Ordensarchive nicht ausdrucklich nennt).

Ausnahmen, wie etwa das Eigenrecht der Gesellschaft Jesu, sind wohl mit der 
ausgepragten Tradition der Pflege und Erforschung der eigenen Geschichte zu er- 
klaren. Das Eigenrecht der Jesuiten enthalt relativ ausfuhrliche Regelungen zum 
Archivwesen („Practica quaedam“, „Manuale practicum iuris Societatis Jesu“).

M it Datum vom 18. Oktober 2003 wandte sich zudem der damalige Gene- 
ralobere der Gesellschaft, Pater Peter-Hans Kolvenbach, mit einer detaillierten 
Handreichung (79 Nummern) an die Oberen. Diese trug den Titel „Praktische 
Vorschlage betr. die Archive der Provinzen, Hauser und Apostolischen Werke“ 
und ging auf eine Tagung der Jesuitenarchivare der gesamten SJ 2001 in Rom 
zuruck. In seinem Anschreiben weist der General auf die grofée Bedeutung hin, 
welche die Gesellschaft Jesu seit den Zeiten des hl. Ignatius den Archiven zuge- 
messen hat. Als historisches und kulturelles Erbe unserer Spiritualitat und unse- 
re Sendung haben die Archive eine wissenschaftliche und eine apostolische Di- 
mension, die weit uber den rein administrativen Charakter hinausreichen. Als 
„Orte der Erinnerung“ werden sie zu machtvollen Instrumenten bei der Evan- 
gelisation der Kulturen.

4.3. K irch lich e A rch ivordnung (KAO)

Auch wenn die Regelungspraxis in der SJ eher zu den (positiven) Ausnah- 
men zahlt, gab und gibt es auch im ubrigen Ordensbereich Bemuhungen, sich
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der Tatsache, dass ein Ordensarchiv nicht ohne Ordnung auskommen kann, zu 
stellen. Der Aufgabe zur Erarbeitung schriftlicher Archivordnungen stellten sich 
die Ordensobernkonferenzen, indem am 8. Juni (VOD) bzw. am 26. Juni 1990 
(VDO) die „Anordnung uber die Sicherung und Nutzung der Archive der Or- 
densinstitute, Sakularinstitute und Gesellschaften des gottgeweihten Lebens in 
der Katholischen Kirche der Bundesrepublik Deutschland“10 als Beschlussemp- 
fehlung verabschiedet wurde.

Dabei handelte es sich um eine in Verbindung mit der „Bundeskonferenz 
der kirchlichen Archive in Deutschland“ erarbeitete Adaption der von der 
Deutschen Bischofskonferenz 1988 fur die Diozesanarchive erlassenen „Anord- 
nung uber die Sicherung und Nutzung der Archive der Katholischen Kirche“ 
(KAO). Àhnliches ist fur eine derzeit im Entstehen begriffene neue „Kirchliche 
Archivordnung“ vorgesehen.

W ie die (allgemeine) KAO durch den einzelnen Bischof jeweils fur die ent- 
sprechende Diozese in Kraft gesetzt werden muss, so gilt dies auch fur die Or- 
densfassung, die der hohere Obere/die hohere Oberin (Abt/Àbtissin, Provinzi- 
al/Provinzialin, etc.), fur seinen/ihren Bereich in Kraft setzen muss. Dies ist in 
der Vergangenheit in einer Reihe von Gemeinschaften geschehen, weitere Ge- 
meinschaften folgen in ihren Archiven zumindest faktisch den Regelungen die
ser Anordnung.

5. Eigenarten der Schriftgutverwaltung der Orden

„Das Archiv beginnt in der Behorde“ -  dies gilt naturlich auch fur die Or
densarchive, vielleicht aber in anderer Weise als fur die „ordentlichen“ Behor- 
denarchive, bei denen eine geordnete Schriftgutverwaltung (Aktenplan), ein 
professionelles „Zwischenarchiv“ (eine Registratur) etc. den Weg des Schriftguts 
von der Behorde, aus der Abteilung, vom Sachbearbeiter etc. bis ins Archiv 
strukturieren. Anders ist die Lage wohl in vielen der kleinen Ordensverwaltun- 
gen, der Abteien, Mutterhauser, Provinzialate etc. bestellt. Hier konnte man ge- 
legentlich vielleicht formulieren: „Die P rob lem e des Archivs beginnen in der Be- 
horde.“

Das Archiv einer Ordensprovinz beispielsweise ist in der Regel zustandig fur 
die Unterlagen, die im Zusammenhang mit der Verwaltungstatigkeit der Pro- 
vinzbehorde, der Hauser der Provinz, der M itglieder der Provinz (Personen- 
nachlasse) und der Werke/Einrichtungen der Provinz entstehen. In den meisten 
Fallen arbeiten an diesen Stellen nur wenige Personen, oft auf Einzelposten, oft 
nicht speziell oder nur wenig ausgebildet (nur versehen mit der priesterlichen 
„Amtsgnade“), die noch dazu auf bestimmten Positionen relativ oft wechseln

10 Text unter: http://www.orden.de/index_oa.php?rubrik=70&seite=archiv&e2id=67,
11. Juli 2012.

http://www.orden.de/index_oa.php?rubrik=70&seite=archiv&e2id=67
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(Amtszeiten von funf oder sechs Jahren), so dass immer wieder Mitarbeiter von 
neuem „angelernt“ werden mussen, personengebundenes Wissen um Vorgange 
und Ablaufe verloren geht etc. Aktenplane fehlen oft vollstandig oder werden 
nicht oder falsch angewendet. Einziges Ordnungsmoment sind dann die Ruk- 
kenbeschriftungen der Aktenordner, die einfache Serienakten kennzeichnen 
(„Korrespondenz mit A bis C “, „... D bis F“ etc.). Aus Kostengrunden, fehlen- 
der Einsicht oder anderen Grunden wird selbst auf einfachste Registraturhilfs- 
mittel verzichtet. Die Ablage erfolgt unter Vermischung der Provenienzen nach 
Pertinenz, so dass die Entstehungszusammenhange spater oft nur mit gro£er 
Muhe rekonstruiert werden konnen.

In der schriftlichen Uberlieferung entstanden bereits fruher gro£e Lucken mit 
dem flachendeckenden Einsatz des Telefons; Entscheidungen wurden nun nicht 
mehr schriftlich, sondern am Telefon vorbereitet oder gar getroffen (ohne dass 
Gesprachsvermerke angefertigt wurden). Heute aber, im Zeitalter der E-Mail dro- 
hen Informationsverluste dramatischen Ausmafées. Der Amtstrager, der nicht nur 
seine private Korrespondenz nicht von der amtlichen getrennt, sondern auch die 
zunehmend nur noch elektronisch gefuhrte Korrespondenz ausschliefélich auf sei- 
nem (personlichen) Notebook gespeichert hat, das er nach Ende seiner Amtszeit 
an seinen neuen Wirkungsort mitnimmt (und irgendwann durch ein neues Note
book ersetzt), produziert Uberlieferungslucken, die ganze Amtszeiten umfassen. 
Andererseits gibt es naturlich auch Amtstrager, die sich dieser Problematik be- 
wusst sind und die (dienstliche) Korrespondenz fein sauberlich gespeichert auf 
Disketten oder ahnlichen Medien hinterlassen. Gelangen diese Jahre oder Jahr- 
zehnte spater ins Archiv, fehlen Hard- und Software, um die Daten noch lesbar zu 
machen, oder ist einfach allein der zeitliche Aufwand, die (oft wenig strukturiert 
abgelegten) Dateien zu sichten, so gro£, dass eine sachgerechte Bewertung und 
Archivierung den Archivar/die Archivarin vor gro£e Probleme stellt.

Wahrend es augenblicklich in den kleinen Verwaltungen der Ordensgemein- 
schaften noch praktikabel erscheint, elektronische Unterlagen vor ihrer Ablage 
in analoge umzuwandeln (Ausdrucken der E-Mail), also klassisch zu registrieren 
(und spater zu archivieren), spricht unterdessen viel dafur und wenig dagegen, 
dass dies mit dem Fortschreiten der technischen Entwicklung schon bald nicht 
mehr moglich sein konnte. So werden sich wohl auch die Ordensverwaltungen 
schon bald mit der moglichen Einfuhrung von Dokumentenmanagementsyste- 
men (DMS) auseinander setzen mussen, was wiederum nicht ohne Einbezie- 
hung der Ordensarchive geschehen kann. Die vergleichsweise gro£en techni- 
schen und nicht zuletzt auch finanziellen Herausforderungen auf diesem Gebiet 
lassen es angeraten erscheinen, diese Fragen moglicherweise gemeinsam etwa 
auf der Ebene der AGOA oder der DOK anzugehen. Wahrend die Ordensar- 
chivare in der AGOA vereinigt sind und solche und ahnliche Fragen dort zur 
Sprache kommen und ggf. einer Losung zugefuhrt werden konnen, fehlt eine 
solche Arbeitsgemeinschaft auf der Registraturebene, wie es sie fur die deut- 
schen Diozesen mit der „Registraturleiterkonferenz“ gibt. W ill man den „Pro-
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blemen des Archivs, die in der Behorde beginnen“, begegnen, werden also wohl 
die Archivare/-innen aktiv werden mussen.

Um fur die Verwaltungen und anderen schriftgutproduzierenden Stellen der 
Ordensgemeinschaften gewisse Standards in der Schriftgutverwaltung anzure- 
gen, hat die AGOA eine Handreichung zur Schriftgutverwaltung erarbeitet, die 
auf der Website der Arbeitsgemeinschaft zum Download zur Verfugung steht.

6. Archivausstattung

Zu den Kernaufgaben des Ordensarchivars/der Ordensarchivarin gehort die 
konservatorische Sicherung des unikalen Kulturgutes seiner/ihrer Gemein- 
schaft. Zwar wird man nicht in jedem kleinen Ordensarchiv eine CO2-Loschan- 
lage installieren konnen, aber auch im Ordensarchiv mit seinen eher geringen 
finanziellen Moglichkeiten darf auf einen gewissen technischen Mindeststan- 
dard nicht verzichtet werden. Dies bezieht sich vor allem auf: (1) das Raumkli- 
m a  (idealiter ca. 50% Feuchte bei ca. 16° C Temperatur; dabei sind geringe Ab- 
weichungen nicht so schadlich wie haufige Schwankungen Uberwachung durch 
Messgerate), auf (2) den Schutz vor Schmutz, vor Wasserschaden (moglichst kei- 
ne Wasserleitungen im Magazinraum, Schutz gegen Regenwasser) und Feuer 
(Metallregale, Brandschutzturen, Luftzug vermeiden) sowie gegen D ieb stah l 
(Schlieféanlage, moglichst geringe Zahl von Schlieféberechtigten).

Die Magazinraume sollen ausschliefélich der Aufbewahrung des Archivgutes 
dienen und sind keine Arbeitsraume. Deshalb soll zumindest ein Buroraum fur 
den Archivar/die Archivarin zur Verfugung stehen, in dem die anfallenden Ar- 
chivarbeiten erledigt werden konnen, vielleicht auch ein zusatzlicher Arbeits- 
und/oder Lagerraum und moglichst auch ein separater Raum fur die Archivbe- 
nutzer (Leseraum).

Das Archivgut selbst ist in speziellem Verpackungsmaterial aufzubewahren: 
metallfrei, keine Plastikmappen oder Klarsichtfolien (die Weichmacher enthal- 
ten), saurefreie Mappen, saurefreie, basisch gepufferte Kartons.

Bei der Neuausstattung eines Archivs ist der Platzbedarf gut zu bedenken. 
Dazu sind auch die Uberlegungen der Ordensgemeinschaft einzubeziehen, fur 
welchen Bereich das Archiv zustandig ist, ob eventuell eine Zusammenlegung 
von Hausern oder Provinzen geplant ist, etc. Grundsatzlich sollte die notwendi- 
ge Regalflache so kalkuliert werden, dass das vorhandene Schriftgut plus die zu 
erwartenden Zugange der nachsten zwanzig Jahre aufgenommen werden kon
nen. Zusatzlich sollte Raum als Reserve zur Verfugung stehen, der im Bedarfs- 
fall mit weiteren Regalen bestuckt werden kann.

7. Ubernahme, Bewertung, Ordnung und Verzeichnung

Auch Ubernahme, Bewertung, Ordnung und Verzeichnung folgen im Or
densarchiv selbstverstandlich denselben Regeln wie in anderen Archiven, doch
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mussen sie eben auf die geschilderten besonderen Ausgangsbedingungen Ruk- 
ksicht nehmen, die unter anderem aus den Eigenarten der (Schriftgut-) Verwal- 
tung (wie oben dargestellt) herruhren. Die mehr oder weniger haufigen Defizite 
in der Verwaltung -  keine (geeigneten) Aktenplane oder keine Befolgung der
selben, keine fachgerechte Ablage etc. -  fuhren dazu, dass auch keine geregelte 
Abgabe an das zustandige Archiv erfolgt, ja uberhaupt nicht moglich ist. Ver- 
breitete Praxis scheint es mir zu sein, das Archiv als Aufnahmeort fur „uberflus- 
sige“ Unterlagen zu verstehen (einer meiner Amtsvorganger sprach immer vom 
Archiv als „qualifizierter Altpapierentsorgung der Provinz“). In der Verwaltung 
werden Pertinenzbestande aus ausgesonderten Teilbestanden gebildet („ver- 
kauft“, „alt“ etc.) und dann ans Archiv abgegeben. Meist fehlen nahere Erlaute- 
rungen, die oft schon deshalb nicht mehr moglich sind, weil die Aussonderung 
durch den Amtsvorganger oder die Amtsvorvorgangerin erfolgt ist. Der Entste- 
henszusammenhang der Unterlagen ist dann kaum noch oder nur mit groféem 
Aufwand zu rekonstruieren. In der Behorde erfolgen Abgaben meist ungeregelt, 
aus Platzgrunden („das Regal ist voll“), aus pragmatischen Uberlegungen, die 
das Archiv nur als Entsorgungsort im Blick haben („der Provinzial ist verreist, 
die Sekretarin hat gerade Zeit, ein wenig „aufzuraumen“). Verbreitet scheint 
auch die Praxis zu sein, Urkunden und andere Dokumente, die als archivwurdig 
erkannt, aber in der Verwaltung nicht benotigt werden (etwa Gelubdeformeln), 
oder auch einzelne Vorgange oder Teilvorgange, teilweise sogar einzelne Blatter, 
direkt ans Archiv abzugeben. Die Ablage, die Formierung zu Vorgangen und 
Akten, muss dann im Archiv erfolgen, was sich oft uber langere Zeitraume er- 
streckt. Das Ordensarchiv ubernimmt de facto Registraturaufgaben. Uberhaupt 
scheint dies ein Kennzeichen der meisten Ordensarchive zu sein, dass die Uber- 
gange von der Behorde zum Archiv oft flieféend sind, einerseits archivreife 
Unterlagen (aus teilweise irrational anmutenden Grunden) in der Verwaltung 
verbleiben, andererseits dem Archiv in groféem Ausmafé Registraturaufgaben 
uberlassen sind. Dass geschlossene Bestande ubernommen werden konnen, 
scheint eher die Ausnahme zu sein, etwa bei Umzugen der Behorde in andere 
Raumlichkeiten oder -  in jungster Zeit haufiger -  bei Provinzzusammenlegun- 
gen oder Aufhebung von Gemeinschaft en.

M it der problematischen Abgabepraxis in den (kleinen) Verwaltungen hangt 
auch zusammen, dass sich oft nur schwierig klare Bewertungskriterien aufstellen 
lassen. Da meist dazu auch die personellen Ressourcen im Archiv eher beschei- 
den sind, ist eine sachgerechte Bewertung der ubernommenen Unterlagen oft 
kaum moglich (es fehlt die Zeit, die „Lose-Blatt-Sammlungen“ Seite fur Seite 
durchzusehen, Disketten am PC zu offnen, Tonbander abzuhoren etc.). So wird 
man im Zweifel eher weniger als mehr kassieren (konnen), was je nach AusstoE 
der Behorde bald zu Platzproblemen fuhren kann. Andererseits wird dies in 
Kauf zu nehmen sein, da die einmal getroffene Entscheidung zur Aufbewah- 
rung oder Vernichtung naturgemafé unumkehrbar ist. Von besonderer Brisanz 
ist diese Problematik bei in verschiedenen Ordensgemeinschaften anfallenden
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Massenakten aus den Werken/Einrichtungen wie Schulen, Krankenhausern 
oder Altenheimen. Zunachst sind durch das Archiv -  wegen der fehlenden Re- 
gistratur oder des Zwischenarchivs -  auch die gesetzlichen Aufbewahrungsfri- 
sten zu gewahrleisten (mit dem entsprechenden Platzbedarf fur n ich t archivwur- 
diges Material, das aber eben befristet aufzubewahren ist). Uber die gesetzlichen 
Fristen hinaus wird es aber naturlich gute Grunde geben, auch aus den Bestan- 
den der Massenakten zumindest Teile aufzubewahren (etwa fur bildungsge- 
schichtliche oder medizinhistorische Forschungen).

Voraussetzung einer sinnvollen, fachgerechten Ordnung ist selbstverstand- 
lich ein Aktenplan, der -  wo vorhanden -  mit dem der Behorde bzw. der ande
ren abgebenden Stellen korrespondieren sollte. Fur die Fuhrung von Haus- und 
Werksarchiven der Ordensgemeinschaften und fur den Umgang mit Nachlassen 
der Mitbruder/-schwestern sind durch die AGOA Handreichungen erarbeitet 
worden.

Abhangig von der Grofée und der Benutzungsfrequenz (intern und extern) 
des jeweiligen Archivs werden die Archivalien mehr oder weniger tief zu ver- 
zeichnen sein. Dabei geht es darum, die zur Benutzung in inhaltlicher Hinsicht 
(Auswertung, Forschung, Ruckgriff der schriftgutbildenden Stellen) und in rein 
technischer Hinsicht (Deponieren, Ausheben, Reponieren) erforderlichen und 
zweckmaféigen Angaben zu ermitteln und in den Archivhilfsmitteln (Findbuch, 
Datenbank) festzuhalten, und zwar angesichts der allgemeinen Personalknapp- 
heit „nur“ in der jeweils notwendigen Form und Ausfuhrlichkeit. Davon sind 
selbstverstandlich Ausnahmen bei besonders wertvollen Bestanden moglich (et- 
wa bei Nachlassen des Grunders/der Grunderin der Gemeinschaft, bedeutender 
Theologen etc.). Das heifét also beispielsweise, dass man bei Nachlassen von 
Ordensleuten, die im Archiv vielleicht nur alle Jahre einmal benutzt werden, 
auf eine tiefere Erschlieféung eher wird verzichten konnen. Dabei nimmt man 
naturlich in Kauf, dass man einem Benutzer, der sich nur fur ein bestimmtes 
Detail der Biographie des Nachlassgebers/der Nachlassgeberin interessiert, zu- 
muten muss, den gesamten (in sich moglicherweise auch noch weitgehend un- 
geordneten) Nachlass durchzusehen, weil er das Gesuchte enthalten konnte. Ob 
der notwendige Aufwand den zu erwartenden (ungewissen) Nutzen rechtfertigt, 
muss dann ins Ermessen des Benutzers gestellt werden. Problematisch ist ein 
solches Vorgehen allerdings, wenn der entsprechende Bestand noch den gelten- 
den Schutzfristen unterliegt oder die Moglichkeit der Verletzung schutzwurdi- 
ger Interessen Dritter besteht. Hier ist grundsatzlich anzustreben, dass einem 
externen Benutzer die jeweiligen Unterlagen erst nach Vorprufung durch das 
Archiv vorgelegt werden.

Bei kleinen Ordensarchiven mit zudem uberschaubarer Benutzerzahl wird 
man zudem damit leben konnen, dass dem Benutzer nicht fur alle Bestande ge- 
druckte oder elektronische Findhilfsmittel zur Verfugung gestellt werden kon
nen. Im Gesprach mit dem Benutzer und unter Zuhilfenahme der internen 
Findbehelfe durch den Archivar/die Archivarin wird man den Anliegen des Be-
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nutzers auch so gerecht werden konnen. Dass der (moglicherweise skeptische) 
Archivbenutzer in diesem Fall gezwungen ist, sich auf die Auswahl des Archi- 
vars/der Archivarin zu verlassen, kann wohl entsprechend in Kauf genommen 
werden.

Auch in einem kleinen Ordensarchiv mit begrenzter Ausstattung wird die 
Verzeichnung heute am PC erfolgen, auch wenn vielleicht partiell noch bei- 
spielsweise auf alte Karteikarten o. a. zuruckgegriffen wird. Ob das Verzeichnen 
dann lediglich in einer Textverarbeitung (MSWord etc.) oder in einer Tabelle- 
kalkulation (Excel, Access, etc.) oder aber mit einer professionellen Archivver- 
zeichnungssoftware erfolgt, ist vordergrundig eine Frage des finanziellen Auf- 
wandes. Da aber selbst die groféen Anbieter von Archivverzeichnungssoftware 
(in Deutschland etwa Augias oder Faust) mittlerweile preiswertere Kompaktver- 
sionen (in der Groféenordnung von ca. €  600,-) anbieten, sollten die finanziel- 
len Aspekte zweitrangig sein in Anbetracht der Tatsache, dass die Verzeichnung 
mit einer in Zusammenarbeit von Archiv- und EDV-Spezialisten entwickelten 
Software die Arbeit deutlich erleichtert und vor allem professionalisiert.

8 . O ffentlichkeitsarbeit, Jub ilaen , Festschriften, Ausstellungen, Seligspre- 
chungsprozesse

Ein Spezifikum kommt vermutlich in allen Ordensarchiven zur Geltung 
(und gilt wohl auch fur viele andere Archive), namlich dass es Gelegenheiten 
gibt, bei denen die Oberen oder Oberinnen, die das vielleicht eher ein Schat- 
tendasein fuhrende Archiv oft uber Monate oder Jahre kaum oder gar nicht zur 
Kenntnis nehmen, urplotzlich von einer Art Geistesblitz getroffen werden und 
sich erinnern: „Da war doch etwas -  wir haben doch ein Archiv!“

Zuerst kommen uns hierbei vielleicht Dinge wie die Zwangsarbeiter- oder 
die Heimkinderproblematik oder auch die Missbrauchsfalle in Schulen und an- 
deren Einrichtungen der Orden in den Sinn. Nie in der Vergangenheit haben 
die Obern wohl so geschatzt, dass beispielsweise die wichtigen Personalakten 
nicht nur gut erhalten (weil soweit moglich archivgerecht verwahrt), sondern 
auch noch direkt auffindbar waren und das, obwohl es sich um eine teilweise 
erhebliche Zahl von auszuhebenden Akten handelte. Nur nebenbei sei an dieser 
Stelle bemerkt, dass sich auch in dieser Frage die Auswirkungen von Verwal- 
tungshandeln auf die Archive zeigten. Die in vielen Gemeinschaften verbreitete 
Praxis, gerade Personalakten vor Abgabe ans Archiv erst einer grundlichen Pru- 
fung und „Sauberung“ zu unterziehen, hat dazu gefuhrt, dass sich nunmehr in 
den Akten (die im Archiv vermutlich eine andere Bewertung erfahren hatten als 
zuvor in der Verwaltung) nicht nur (wie moglicherweise intendiert) kein bela- 
stendes Material mehr fand, sondern (bei falschen Verdachtigungen) auch kein 
entlastendes.

Aber neben diesen auféerordentlichen Ereignissen, bei denen das Archiv ins 
Spiel kommt, gibt es auch vergleichsweise gewohnliche: Grundungsjubilaen ste-
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hen an oder ein runder Todestag des Grunders/der Grunderin, eine Festschrift 
soll erstellt werden oder eine Ausstellung gestaltet. Hier nun bietet sich dem Ar
chiv die Chance, sich als perfekter Dienstleister gegenuber den vorgesetzten 
Stellen zu prasentieren. Eine solche Gelegenheit sollte sich kein Archivar/keine 
Archivarin entgehen lassen. Nicht zuletzt stehen bei solchen und ahnlichen An- 
lassen plotzlich Gelder zur Verfugung, die vielleicht auf die eine oder andere 
Weise auch dem Archiv zugute kommen konnen. Geradezu als Glucksfall er- 
weisen sich in diesem Sinne oft Seligsprechungsprozesse, die einmal ange- 
strengt, ungeahnte M oglichkeiten freisetzen, die sich m it einigem Geschick 
auch in den Dienst des Archivs stellen lassen. Nicht zuletzt fur die Offentlich- 
keitsarbeit des Archivs sind hier positive Effekte zu erwarten, ist doch -  gerade 
mit Blick auf das fur den Abschluss des Prozesses (auféer bei Martyrern) not- 
wendige Wunder -  auch die Verehrung des Ehrwurdigen Dieners/der Ehrwur- 
digen Dienerin zu befordern.

Offentlichkeitsarbeit im engeren und weiteren Sinn gehort jedoch auch zur 
„gewohnlichen“ Alltagsarbeit der Ordensarchive. Auch hier werden die mehr 
oder weniger kleinen Verhaltnisse, der Umfang der Bestande, ihre regionale 
oder vielleicht auch uberregionale Bedeutung, die Benutzerfrequenz und nicht 
zuletzt die personellen Moglichkeiten das Vorgehen bestimmen. Offentlich
keitsarbeit beginnt damit, sich als „benutzbares“ Archiv zu prasentieren, in Ar- 
chivfuhrern, auf Websites, in Flyern etc., und kann reichen bis hin zu Ausstel- 
lungen, archivpadagogischen Veranstaltungen, Vortragen. Auf Grund der eher 
bescheidenen Verhaltnisse in den Ordensarchiven wird man dies wohl in der 
Regel in Kooperation mit groféeren Archiven tun (z. B. beim in Deutschland 
einmal pro Jahr landesweit veranstalteten „Tag der Archive“).

9. Dokumentarische Aufgaben

Nur kurz hingewiesen werden soll an dieser Stelle, dass dem Ordensarchiv 
oft auch dokumentarische Aufgaben obliegen, die Pflege von Datentenbanken, 
das Fuhren von Chroniken („Historia domus“), die Pflege bestandserganzender 
Sammlungen (Sammlungsgut zu Orts-, Personen- und Sachbetreffen) etc.

10. Wissenschaftliche Betatigung

Schliefélich gehort auch die wissenschaftliche Auswertung der verwahrten 
Archivalien und die Veroffentlichung von Forschungsergebnissen zu den archi- 
vischen Kernaufgaben, wie das deutsche kirchliche Archivrecht (KAO) ausdruk- 
klich bestimmt: „Das Archiv hat im Rahmen seiner Moglichkeiten die Aufgabe, 
das in seiner Obhut befindliche Archivgut selbst zu erforschen und zu verof- 
fentlichen bzw. Forschungen anzuregen“ (KAO § 3, Abs. 8). Dass der genannte 
„Rahmen seiner M oglichkeiten“ fur das Ordensarchiv oft eng gesteckt sein
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durfte, der Ordensarchivar auf Einzelposten ja die Aufgaben des mittleren, ge- 
hobenen und  hoheren (wissenschaftlichen) Archivdienstes, wie ihn die groféen 
Archive kennen, meist in cumulo bewaltigen muss, sollte ihn nicht davon ab- 
halten, zumindest in gewissem Umfang auch wissenschaftlich tatig zu werden.

11. Umgang mit dem Schriftgut aufzuhebender Ordensgemeinschaften

Der eingangs geschilderte Ruckgang an Ordensleuten hatte (und hat) zur 
Folge, dass nicht wenige Niederlassungen geschlossen werden mussten und 
mussen und die Gemeinschaften auch pastorale, karitative und padagogische 
Einrichtungen, die sie teilweise lange gefuhrt haben, verlieféen und verlassen. 
Hat es 1960 in der Bundesrepublik noch rund 8800 Ordenshauser bzw. von 
Ordensleuten gefuhrte Schulen, Altenheime und Krankenhauser gegeben, so 
schrumpfte diese Zahl allein bis 1980 auf rund 6500. Die Englischen Fraulein 
(Maria-Ward-Schwestern, heute Congratio Jesu) trennten sich -  um es wieder 
konkret zu machen -  beispielsweise zwischen 1970 und 1984 von elf ihrer 
Hauser in der Provinz Munchen-Nymphenburg, von 15 in der Provinz Passau, 
von sechs in der Provinz Bamberg und von funf in der Provinz Wurzburg11. In 
den deutschen Provinzen der Gesellschaft Jesu (seit 2004 in der einen deut- 
schen Provinz) ist in der letzten Dekade kein Jahr vergangen, in dem nicht zwei 
oder auch mehr Niederlassungen aufgegeben worden sind (2012: 4).

Im Zusammenhang mit der Aufhebung von Niederlassungen und Werken 
der Ordensgemeinschaften, mit der Zusammenlegung von Provinzen usw. stell- 
te sich immer wieder und zunehmend dringlicher die Frage, wie mit dem Ar- 
chiv- und Registraturschriftgut der vor der Aufhebung stehenden oder bereits 
aufgehobenen Einrichtungen zu verfahren sei. Diesbezuglich hatte es gelegent- 
lich Uberlegungen zu Einzelfallen gegeben, etwa im Rahmen der jahrlichen Ta- 
gungen der Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive (AGOA). Ubergreifende 
und systematische Uberlegungen angesichts der sich zuspitzenden Problematik 
waren bis ins Jahr 2006 hinein jedoch nicht angestellt worden. 2007 wurde von 
Seiten der DOK uber die Errichtung eines „Zentralarchivs fur die Orden in 
Deutschland“ (in Koblenz) nachgedacht. Als Vorbild diente ein niederlandi- 
sches Archivzentrum in der Nahe von Nimwegen (Nijmegen), in das sich Or
densgemeinschaften mit ihren Archivbestanden „einkaufen“ konnen. Das Zen- 
tralarchiv mit 2500 bis 3000 m2 Stellflache, einschliefélich der Buroflachen fur 
etwa 15 (!!) Mitarbeiter, sollte durch einen Museumsbereich erganzt werden; die 
Betriebskosten sollten ein Markt fur Klosterprodukte, ein Tagungszentrum so- 
wie Hotel- und Gastronomiebereich erwirtschaften.

N achdem  die DOK diese U berlegungen  den (betroffenen) O rdens- 
archivaren/Ordensarchivrinnen vorgelegt hatte, zeigte sich schon bald, dass

11 Zahlen nach: M. LEITGOB (wie Anm. 5), 387-388.
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solch ein Projekt der faktischen deutschen Ordensarchivlandschaft nicht ange- 
messen und vor allem aus finanzieller Hinsicht nicht zu verwirklichen war (gro- 
fée Entfernungen fur die regionale Forschung zum Zentralarchiv, zahlreiche 
kleine, regional wirksame Gemeinschaften, kleine Schriftgutmengen etc.). Der 
AGOA-Vorstand empfahl schliefélich in einem durch die DOK erbetenen Gut- 
achten dezentrale, regionale Losungen in Zusammenarbeit mit den Diozesanar- 
chiven der Belegenheitsbistumer.

In den Jahren 2007 und 2008 wurden auf Initiative der „Bundeskonferenz 
der kirchlichen Archive“ unter Einbeziehung von Vertretern der Ordensarchive 
fur die Bistumsarchive „Leitlinien zum Umgang mit gefahrdeten Archiven der 
Kloster und Ordensgemeinschaften und anderer kirchlicher Einrichtungen“ er- 
arbeitet. Diese wurden spater durch die Bundeskonferenz verabschiedet und 
sollen auf Vorschlag der Bischofskonferenz sukzessive durch die Diozesanbi- 
schofe in Kraft gesetzt werden. Damit war fur die Bistumsarchive auch rechtlich 
Klarheit fur den Umgang mit ggf. zu ubernehmendem Schriftgut der Orden 
und anderer kirchlicher Einrichtungen geschaffen. In den Leitlinien ist zu
nachst das grundsatzliche Anliegen, bedrohte kirchliche Archive zu erhalten, 
festgehalten, um dann die Zustandigkeit (Belegenheitsprinzip), finanzielle Fra
gen, Eigentumsfragen und die Benutzung der betr. Bestande zu regeln.

Durch den AGOA-Vorstand wurden in der Folge analoge Leitlinien fur die 
Ordensgemeinschaften erarbeitet. Analog zum Vorgehen der Bischofskonferenz 
besteht die Hoffnung, dass die DOK diese Leitlinien als Beschlussvorlage fur 
ihre Mitgliedsgemeinschaften bestatigen und diesen zuleiten wird. Von den Ge
meinschaften mussen sie dann jeweils fur ihren Bereich in Kraft gesetzt werden.


